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Sozialisierung des Bergrechts.
Von Gch. O berbergrat C.

Der Begriff der Sozialisierung ist so dchnbar, daB 
man ihn nicht nur auf Wirtschaftsgcbiete, sondern, 
ohne dem Begriff Gewalt anzutun, auch auf Rechts- 
gebiete anweńden kann. Unter Sozialisierung des Berg
rechts kann man die Anpassung dieses Rechtsgcbietes 
an die Gcdankengiinge verstehen, dic seit der Revolution 
unter dem Gesichtspunkte der Forderung der Gemein- 
wirtschaft dic Gcsetzgebung bestimmen.

Sozialisierung des Bergrechts ist also nicht gleich- 
bedeutend mit Sozialisierung des Bergbaues. Wenn 
der Staat freihandig oder im Enteignungswege Berg- 
werke erwirbt, sei es aus finanziellen Griinden ocler zur 
Forderung gemeinwirtschaftlicher Zwecke, so wird da
durch das Bergrecht ais solches nicht beruhrt. Aber 
auch die zwangsweise Organisierung des Umfangs dei 
Forderung und des Absatzes der Bergwerkserzeugnisse, 
wic sie hinsichtlich der Kohlen durch das Kohlen- 
wirtschaftsgesetz, hinsichtlich der Kalisalze durch das 
Kaliwirtschaftsgesetz durchgeffihrt ist, liegt auBerhalb 
des Gebietes des eigentlichen Bergrechts, wenn auch 
wirtschaftliche Zusanimenhangc selbstverstandlich bc- 
stehen. Das Bergarbeiterrecht und das Knappschafts- 
wesen sind zwar immer zum Bergrecht gerechnet worden, 
indessen folgt die Entwicklung auf diesen Gebieten tiotz 
vieler Besonderheiten doch im groBen und ganzen den 
im allgemeinen Arbeiterrecht und im allgemeinen 
Arbeiterversicherungsrecht treibenden Kraften. Sodann 
gibt es Einzelgebiete des Bergrechts, wie das Gewerk- 
schaftsrecht, die Regelung des Yerhaltnisśes des Beig- 
baues zum Grundeigentum, das Bergpolizeirecht usw., 
die ihrer Natur nach ais Gegcnstandc der Sozialisici ung 
nicht oder doch nur nach einzelnen Richtungen in Be- 
tracht kommen.

Die Frage der Sozialisierung des Beigiechts vei- 
dichtet sich hiernach im weśentlichen zu den Fragen, 
ob die zur Zeit uber den Erwcrb von Bergwerkseigentum 
geltenden Bestinunungen und der dem Bergwerks
eigentum beigelegte dauernde und nur mit geiingen 
Beschrankungcn behaftete Rechtscharaktcr dem W ohle 
der Gemeinwirtschaft. dienen oder, bestimmter ausge- 
driickt, ob dic Bergbaufreiheit des Allgemeinen Berg- 
gesetzes vom 24. Juni 1865, soweit sie noch besteht, 
aufrechtzuerhalten und ob der bergrechtliche Betriebs- 
zwang zu verscharfen und vielleicht mit sonstigen Auf- 
lagen zu  yerbinden ist. Die Oberfiihrung der Privat-
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bergregale an den Staat ist eine Sache fiir sich und 
steht "mit der Sozialisierung nur in einem ganz losen 
Zusammenhange.

Die Gcsetzgebung hat nach diesen Richtungen bisher 
das Feld offengelassen. Wenn im § 2 des Sozialisierungs- 
gesetzes vom 23. Marz 1919 in Ubereinstimmung mit 
fruhern Kundgebungen der obersten Regierungsstellen 
dcm Reiche die Befugnis beigelegt ist, im Wege ■ der 
Gcsetzgebung gegen angemessene Entschadigung:

1. fiir eine Vergesellschaftung geeignete wirtschaftliche 
Unternehmungen, insbesondere solche zur Ge- 
winnung von Bodenschatzen und zur Ausnutzung 
von Naturkraften, in Gemeinwirtschaft zu iiber- 
f (ihr en,

2. im Falle dringenden Bedurfnisses die HersteUung 
und Verteilung wirtschaftlicher Giiter gemein- 
wirtschaftlich zu regeln,

so greifen weder Ziffer 1 noch Ziffer 2 in das Bergrecht 
im engern Sinne ein. Denn Ziffer 1 (ahnlich Art. 156 
Abs. t Satz 1 der Reichsverfassung) setzt offenbar 
bestehende Unternehmungen, und zwar solche yoraus, 
dereń Entwicklung bereits einen gewissen, sie zur 
Sozialisierung reif machcnden Grad erreicht hat und 
zielt lediglich auf Ersetzung des Privatunternehmers 
durch den Staat oder ein sonstiges gemeinwirtschaft- 
liches Rechtsgebilde ab, also auf einen Personenwechsel, 
der, wie schon oben hervorgehoben wurde, die Berg- 
rechtslage an sich nicht andert. Die Bestimmung unter 
Ziffer 2 scheidet aus, weil die AufschlieBung von Berg- 
werksmineralien nicht wohl unter den Begriff der »Her- 
stellung« wirtschaftlicher Giiter zu bringen ist. AuBer- 
dem ist § 2 iiberhaupt nur auf den Fali des dringenden 
Bedurfnisses abgestellt, so daB er keine allgemeine 
Richtlinie fiir die Entwicklung des Bergrechts geben 
kann.

Wenn sodann im Art. 155 Abs. 4 der Rcichsverfassung 
bestim m t' ist, daB »alle Bodenschatze und alle wirt- 
schaftlich nutżbaren Naturkrafte unter der Aufsicht 
des Staates stehen«, so ist das mehr ein Grundsatz zur 
Kennzeichnung des Systems, wie sich solche stellen- 
weise in der Reichsverfassung finden, ais ein wirklicher 
Gesetzesbefehl. Was hier ausgesprochen wird, ist 
selbstverstandlich, worauf (ibrigens auch bei den Ver- 
handlungen in der Nationalversammlung iiber Art. 155 
zutreffend hingewiesen worden ist.
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Fehlt es also vorlaufig an gesetzlichen Richtlinien, 
so sind dagegen allerdings starkę Anlaufe zur Fest- 
legung solcher in den parlamentąrischen Verhandlungen 
bernerkbar geworden.

Bei der zweiten Beratung des letzten Absatzes des 
Art. 155 (im Entwurf Art. 152) der Reichsverfassung ist 
der Antrag gestellt worden, diesen Absatz wie folgt zu 
fassen: »Allc Bodenschatze und Naturkrafte sind in 
Gemeineigentum zu iiberfiihren. Private Regale und
Mutungsrećhte sind aufgchoben«. Durch Zufallsmehrhcit 
ist dieser Antrag mit einer Abanderuug des ersten Satzes 
angenommen worden, so dafi der Entwurf der Reichs- 
verfassung nach den Beschliissen der. zweiten Beratung 
im Art. 152 Abs. 4 folgende Bestimmung enthielt; 
»AUe Bodenschatze und alle wirtschaftlich nutzbaren 
Naturkrafte stehen unter der Aufsicht des Staates, 
Private Regale und Mutungsrechte sind aufgehoben«. 
Das war ein bergrechtlicher Fehlgriff, der — ganz gleich- 
giiltig, welche Stellung man zu der Ten den z der An- 
trage einnimmt — zu bedauern ist, weil er nicht zur 
Forderung des Ansehens parlamentarischer Tatigkeit 
beitragen kann. Die Fassung des zweiten Satzes beruht 
namlich auf weitest gehender Unkenntnis des Bergrechts 
und der bestehenden bergrechtlichen Zustande. Wer 
den Inhalt der Privatbergregale kennt, weiB, daB es 
sich dabei um verwickelte Rechtsverhaltnisse handelt, 
die nicht ohne jede Ubergangsbestimmung mit einem 
Federstrich beseitigt werden konnen, und daBderFeder- 
strich, wie er beabsichtigt war, die den Regalherrn zelint- 
pflichtigen Bergwerke ohne weiteres von ihrer Abgabe- 
pflicht befreit und ihnen dam it ein weder erwartetes 
noch verdientes Geschenk in den SchoB geworfen hatte. 
Wer ferner in den Grundelementen des Bergrechts 
so weit vorgedrungen ist, daB er das »Schurfen«, die 
»Mutung« und die »Bergwerksverleihung« unterscheiden 
kann, sieht ein, daB unter »Mutungsrechten« nur die 
Rechte aus den sehr wenig zahlreichen schwebenden, 
noch nicht zur Yerleihung gelangtcn Mutungen ver- 
standen werden konnen, dagegen weder die Bergbau- 
freiheit ais solche, noch Sie bereits verliehenen Berg
werke. Wenn dann bei der dritten Beratung beantragt 
worden ist, das Wort »Mutungsrechte« durch »Berg- 
werksverlcihungen« zu ersetzen, so wiirde die Annahme 
des so gefaBten Antrages zur Folgę gehabt haben, daB 
mit dem Inkrafttreten der Reichsverfassung der Berg- 
werksbetrieb in ganz Deutschland wegen Fortfalls seiner 
rechtlichen Grundlagen hatte stillgelegt werden miissen. 
Glucklicherweise fanęl sich bei der dritten Beratung 
endlich ein dem Bergrecht naher stehender Abgeordneter, 
der das erlósende W ort »Nonsens« aussprach und dadurcli 
bewirkte, daB die Reichsverfassung vor einer ganz un- 
móglichen Bestimmung bewahrt blieb. E s . kam nur 
zu einem BeschluB, die Regierung zu ersuchen, baldigsi 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, wonach die auf Mutung 
beruhenden, noch nicht zur Ausnutzung gelangtcn 
Bergwerksberechtigungen alsbald auf ihren Entstehungs- 
grund und ihre wirtschaftliche Bedeutung m it dem 
Ziele zu priifen sind, sic in die Hand des Reiches zu 
bringen.

Bergrechtlich hoher zu werten sind die Verhandlungen 
iiber den głeichen Gegfenstand in der verfassunggebenden

PreuBischen Landesversammlung. In der Sitzung des 
Staatshaushaltsausschusses vom 5./7. Juli 1919 ist bei 
Beratung des Haushalts der Berg-, Hutten- und Salinen- 
verwaltung der Antrag gestellt worden, alsbald der 
verfassunggebenden Landesversammlung einen Gesetz
entwurf vorzulegen, durch welchen:

]. die Privatbergregale restlos aufgehoben,
2. die durch das allgemeine Berggesetz begriindeten 

Anspriiche Privater auf’ Verleihung von bergbaulicb 
gewinnbaren Bodenschatzen vollstandig beseitigt 
werden,

3. die bereits an Private verliehenen Bergwerksfelder 
wieder dem Verfiigungsrechte des Staates unter- 
stellt werden, soweit sie am 1. Juni 1919 noch 
nicht in Betrieb genommen waren.

Dieser Antrag ist vom StaatshaushaltsausschuB mit 
der MaBgabe angenommen worden, daB hinter »clurcli 
welchen« die Worte »gegen Entschadigung« eingeschoben, 
unter Ziffer 2 das W ort »vollstandig« durch »nach Mog- 
lichkeit* ersetzt und unter Ziffer 3 hinter »Bergwerks- 
felder« ebenfalls »nach Móglichkeit« eingeschoben wurde. 
Durch diese Anderungen ist fiir eine nahere Priifung 
der gestellten Forderungen vom volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkte aus Raum geschafft worden. Eine berg- 
rechtliche Entgleisung ist allerdings auch hier insofern 
vorgekommen, ais die Worte »gegen Entsch;idigung« 
auch zu Ziffer 2 iii Beziehung gesetzt sind, bei Aufhebung 
der allgemeinen Schiirf- und Mutungsfreiheit aber eine 
Entschadigung nicht in Frage kommen kann. Sie wiirde, 
da bisher »jeder« schiirfen und mulen konnte, auch jedem 
zustehen. Der BeschluB des Staatshaushaltsausschusses, 
der iibrigens auch zur Unterstiitzung der in der National- 
versammlung gestellten Antrage herangezogen worden 
ist, hat die Billigung der PreuBischen Landesversamm- 
lung nur in den Punkten 1 und 2 gefunden. Der end- 
giiltige BeschluB der Landesversammlung hat die 
Fassung erhalten, »die Staatsregierung zu ersuchen, 
dahin zu wirken, daB gegen angemessene Entschadigung:

1. die Privatregale restlos aufgehoben,
2. die durch das allgemeine Berggesetz begriindeten 

Anspriiche Privater auf Verleihung von bergbaulich 
gewinnbaren Bodenschatzen nach Moglichkeit be
seitigt werden«.

Soli aus den vorstehend dargestellten Vorgangen und 
einzelnen sonstigen gelegentlichen AuBerungen und An- 
tragen ein SchluB darauf gezogen werden, welchen Boden 
die Revólution fiir die Fortentwicklung des Bergrechts 
geschaffen hat, so wird man sich zunachst des Eindrucks 
nicht erwehren konnen, daB kcine besondere Klarheit 
iiber dic Ziele besteht.

Hier und da mag der Gedanke vorschweben, daB 
das Beispiel der franzósischen Revolution Nachahmung 
finden miisse, die bekanntlich zu einer volligen Um- 
gestaltung des franzósischen Bergrechts gefiihrt1 hat. 
Indessen ist dieses Beispiel. wie genauere Oberlegung 
ergibt, nicht verwendbar. Wenn das Berggesetz 
Mirabeaus vom 28. Juli J 791 den Grundsatz aufstellte 
und durchfiihrte,. daB die Bergwerksmineralien k la 
disposition de la nation stehen sollten, so war das in 
damaliger Zeit fiir Frankreich etwas Neues, denn vorher 
hatten sich feudale GroBgrundbesitzer mit privilegierten
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Giinstlingen der Kónige uber das ausschlieBliche Recht 
zur Benutzung und Vergebung der Kohlen und Metąlle 
gestritten. Der Bergbau wurde- aber nicht etwa ver- 
staatlicht, sondern der Fortschritt wurde darin ge- 
funden, daB nunmehr jedem aus dem Volke die Móg
lichkeit offenstand, zu schiirfen und das Recht zur 
Ausbeutung der Bodenschatze im Wege einer staatlichen 
Bergwerkskonzession zu erwerben. Dieser Rechts- 
zustand wurde, nachdem das Berggesetz vom 28. Juli 1791 
im einzelnen viele Mangel und Unvollkommenheiten ge- 
zeigt hatte, auf Grund der gewonnenen praktischen 
Erfahrungen durch das Berggesetz Napoleons vom 
21. April 1810 ausgebaut und befestigt.

Die deutschc Reyołution hat das Bergrecht in einem 
ganz andern Zustande vorgefunden. Grundsatzlich gilt 
die Bergbąufreiheit, ein an sich durchaus wirtschafts- 
demokratischer Grundsatz, der dem franzósischeu Kon- 
zessionssystem insofern entspricht, ais jedermann zum 
Schiirfen berechtigt ist, und insofern noch dariiber 
hinausgeht, ais ein ausreichender Mineralfund nicht nur 
dic Hoffnung auf Erteilung einer Bergwerkskonzession, 
sondern einen Rechtsanspruch auf Verleihung des Berg- 
werkseigentums begriindetc. Was also die franzósische 
Revolution auf bergrechtlichem Gebiete erreicht hat, 
ist in Deutschland langst Rechtens. Nun hat sich aller- 
dings die Bergbąufreiheit einer ihrem eigentlichen Wesen 
fremden Ausnutzung zu rein kapitalistischen Zwecken 
zuganglich gezeigt. MiBbrauche bei der tatsachlichen 
Ausiibung der Bergbąufreiheit durch das GroBkapital 
haben eine neue Angriffsflache geschaffen. Indessen 
ist diesen MiBbrauchen bereits durch die preuBischen 
Berggesetznovellen von 1905 und von 1907, wenn auch 
etwas spat und nicht gleich mit der nótigen Scharfe 
entgegengetreten und ihnen fiir die Zukurift der Boden 
entzogen worden. Die andern Gliedstaaten haben sich 
teils schon friiher, teils spater zu den gleichen Mafl- 
nahmen entschlossen. Die Steinkohlen und dic Salze, 
in einigen Landem auch noch andere Mineralien, sind 
einem Vorbehaltsrecht des Staates unterworfen worden. 
Da der Wert der gewonnenen Steinkohlen und Salze 
in PreuBen etwa 5/ G der gesamten Bergwrerksfórderung 
ausmacht, so ist der Grundsatz der Bergbąufreiheit 
nur theoretisch Grundsatz geblieben. Die Ausnahme 
iiberwiegt an praktischer Bedeutung bei weitem die 
Regel.

Hiernach beschrankt sich die Frage, ob die gesetz- 
lichen Regeln iiber die AufschlieBung neuer Bergwerks- 
schatze den Fórderungen der Gemeinwirtschaft geniigen, 
auf ein verhaltnismaBig enges Gebiet, namlich im 
wesentlichen auf die Braunkohlen und die Erze. Unter- 
schatzen darf man aber die Bedeutung dieses Gebietes 
nicht, denn niemand, auch nicht der fachkundigste 
Geologe, kann wissen, ob nicht der deutsche Boden 
noch Oberraschungen birgt, die Deutschland helfen 
wurden, seine Not zu tragen. Soli hierauf von vorn- 
herein verzichtet werden ? Es gibt einen Gcsichtspunkt, 
von dem aus diese Frage bejaht werden kann. Nimmt 
man namlich an, daB fiir die n&chsten Jahre oder Jahr- 
zehnte in Deutschland das Chaos unvermeidlich ist, 
so ist es vielleicht besser, verborgene Naturschatze 
nicht in den allgemeinen Wirrwarr hineinzuziehen, sic

vielmehr kiinftigen, unter einem bessern Stern ge- 
borenen Geschlechtern vorzubehalten. Indessen ist das 
vielleicht zu schwarz gesehen, und die Gegenwart ver- 
langt ihr Recht.

Die unabweisbare Fórderung des Tages ist die Wahl 
einer Rechtsform, die einen Anreiz, und zwar, da nun 
einmal ideale Beweggriinde nicht die treibenden Krafte 
des Wirtschaftslebens sind, einen materiellen Anreiz 
zur AufschlieBung neuer Mineralschatze bietet. Eińen 
solchen Anreiz enthalt die Bergbąufreiheit in der Aus- 
sicht auf Verleihung des Bergwerkseigentums. Da die 
Sozialdemokratie hierin einen Uberprofit des Unter- 
nehmers erblickt und deshalb die Bergbąufreiheit 
iiberhaupt verwirft, so liegt es ihr ob, einen andern 
Weg vorzuschlagen, der zum Ziele fiihrt.

Ein solcher Vorschlag steht aber noch aus. Die 
Antrage, die dahin gehen, die Bergbąufreiheit durch ein 
AufschlieBungsrecht des Staates auf die noch un- 
erschlossenen Mineralien zu ersetzen, — ein Gedanke, 
der ubrigens, wie die preuBische Berggesetznovelle vom 
18. Juni 1907 und die entsprechenden Gesetze anderer 
Lander zeigen, weder neu noch spezifisch sozialistiscli 
ist — haben, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus 
gesehen, einen rein negativen Charakter. Denn wenn 
der Staat sich das ausschlieBliche Recht auf die ver- 
borgenen Mineralien zuspricht, so hat er zwar das Recht, 
aber noch lange nicht die Mineralien. Auf die Berg- 
geister, die nach alter deutscher Sage die Mineralien 
hiiten, machen die Gesetze der Menschen keinen Ein- 
druck. Wenri es richtig ist, wie von vielen angenommen 
-wird und auch von der Sozialisierungskommission, von 
dieser allerdings mit starken Obertreibungen, festgestellt 
wurde; daB der Staat zu schwerfśillig ist, um Bergbau 
zu betreiben, so ist er noch viel ungeeigneter zum 
Schiirfen. Das haben schon die mittelalterlichen Regal- 
herren erkannt, die nach einigen erfolglosen Yersuchen 
das Schiirfen und den Bergwerksbetrieb nicht in die 
eigene Hand nalimen, sondern Bergbaulustige in ihr Land 
riefen, die ihnen und sich selbst den »Bergsegen« bringen 
sollten. Zwar ist nichts dagegen zu sagen, wenn sich 
ein kleiner Staat, dessen ganzes Sttaatsgebiet gewisser- 
maBen ein groBes Bergwerksfeld darstellt, das Schiirfen 
vorbehalt. Anders aber liegt die Sache fiir Deutschland 
und fur PreuBen. Der Umfang des Staatsgebietes und 
die Verschiedenheit der geologischen Yerhaltnisse stellen 
hier Anforderungen, die, wie die Erfahrung lehrt, nicht 
allein durch die Aufstellung allgemeiner staatlicher 
Bohrplanc und durch Betati jung der Dienstpflicht von 
Staatsbeamten, sondern restlos nur durch den Wage- 
mut und die Energie von Privatuntemehmern mit 
Erfolg und ohne iibermaBige Belastung der Staatskasse 
gelost werden konnen.

Ware es hiernach zu bedauern, wenn die lebensvolle 
Bergbąufreiheit eińem blassen Schema restlos geopfert 
werden sollte, so ist anderseits anzuerkennen, daB das 
Feld ihrer Betatigung gewisser Schranken bedarf. Der 
Wert des durch Schiirfen und Muten erworbenen Berg
werkseigentums darf nicht auCLr Yerhaltnis zu den 
Leistungen des Unternehmers stehen. Das ist nun frei- 
lich nicht immer und nicht' in dem MaBe der Fali, wie 
unter Yerwenduńg von Śchlagworten, wie >>Milliarden-
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raub« usw., gelegentlich behauptet wird. Das Schiirfen 
erfordert geistige und korperliche Arbeit, kostet Geld, 
in heutiger Zeit sogar sehr viel Geld, und ist ein ge- 
wagtes Geschaft. So mancher Schiirfer hat MiBerfolg 
auf MiBerfolg gehabt und ais ruinierter Mann geendet. 
Auch wird oft iibersehen, daB die Bergwerksverleihung 
zwar ein Bergwerk im rechtlichen, aber nicht im tat- 
sachlichen S inneschafft, und daB die Anlegung eines 
solchen Kosten erfordert, die den Wert der Bergbau- 
berechtigung' regclmafiig weit iibersteigen, Von dem 
Gesamtwerte einer westfalischen Schachtanlage entfallt • 
durchschnittlich nur etwa ein Siebentel auf die Bergbau- 
berechtigung, das librige auf den Wert der Bergwerks- 
anlagen. Immcrhin hat sich hinsichtlich einzelner 
Mineralvorkommen in gewissen Gegenden infolge Fort- 
schreitens der geologischen Forschungen die Sachlage 
so gcstaltet, daB dort allerdings erwartet werden kann, 
mit einer Tiefbohrung das Minerał in geringerer oder 
groBerer Teufe in mehr oder weniger guter Beschaffen- 
lieit anzutreffen. Wenn das Wagnis hierdurch ab- 
geschwiicht oder auch bei einer groBkapitalistischen 
Unternehmung durch gleichzeitigen Betrieb zahlreicher 
Bohrungen ausgeglichcn wird, so kann allerdings ein 
MiBverhaltnis zwischen Lohn und Leistung des Schiirfers 
entstehen, das vom Standpunkte der Allgemeinheit aus 
nicht geduldet werden darf, Dies ist einer der Griinde, 
die in den Jahren 1905 und 1907 dazu gefiihrt haben, 
die Steinkohlen und die Salze dem Staate vorzubehalten. 
Dieses Vorbehaltsrecht des Staates, das an sich wirt- 
schaftlich unfruchtbar ist und vorzugsweise ais Gegen- 
m ittel einen Wert hat, laBt sich aber nur insoweit recht- 
fertigen, ais wirkłich Verhaltnisse der geschilderten Art 
vorliegen. Beachtenswert ist, daB auch die Berggesetz- 
novelle vom 18. Juni 1907 von dem Staatsvorbehalt an 
den Steinkohlen eine Ausnahme hinsichtlich der Pro- 
vinzen OstpreuBen, Brandenbui'g, Pommern und 
Schleswig-Holstein gemacht hat, eine Ausnahme, die 
zwar unausgenutzt geblieben ist, aber docli einen Anhalt 
fiir weitere Gedankengange bietet. Unter Wahrung des 
grundsatzlichen Rechtes der Allgemeinheit auf die 
Bodenschatze werden der Bergbaufreiheit gewisse Be- 
tatigungsfelder zu iiberlassen sein, wo sie einerseits zur 
AufschlieBung neuer Mineralfunde unentbehilich ist und 
anderseits nicht die Grundlage eines miihelosen Kapital- 
rentengewinns werden kann.

Eine weitere Gewahr gegen einen kapitalistischen 
MiBbrauch der Bergbaufreiheit wird eine Verscharfung 
des Betriebszwangs bieten, dic auch aus andern Griinden 
geboten erscheint. Es ist ein alter Grundsatz des deut
schen Bergrechts, Bergwerkseigentum nur dem zu ver- 
leihen, der Bergbau treiben will. Wenn die Reichs- 
verfassung ausdriicklich erklart: »Eigentum verpflichtet«, 
so hat dies hinsichtlich des Bergwerkseigentums immer 
schon gegolten. Das ist auch ein Grundgedanke des 
PreuBischen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, nur hat 
er leider keine praktische Wirksamkeit ■ erlangt, weil 
die Voraussetzungen und die Fofmen des Verfahrens 
zur Entziehung des Bergwerkseigentums wegen Nicht- 
erfiillung der BetriebszWangspflicht unzweckmaBig ge- 
regelt sind. Wenn in dieser Hinsicht nach dem Vorgange 
der neuesten bayerischen Berggesetznovelle, dereń Be-

stimmungen allerdings nicht ohne weiteres auf die 
gróBem preuBischen Bergbauverhaltnisse passen, eine 
Verscharfung eintritt, so werden damit einerseits die 
zahlreichen wertlosen Bergwerke, die keine Daseins- 
berechtigung haben und nur stórend und belastigend 
wirken, versclnvinden und wird anderseits nur von 
ernsthaften Bergbauunternchmern, denen es nićht um 
Schaffung von Spekulationswerten zu tun ist, gemutet 
werden.

Hierauf werden sich aber die MaBnahmen gegen eine 
miBbrauchliche Ausnutzung des Bergwerkseigentums 
beschranken konnen und mussen. Der bei Beratung der 
Berggesetznovelle vom 18. Juni 1907 liervorgehobene 
Gcdanke, Bergbaurechte nur auf Zeit und gegen Ent- 
gelt zu yerleihęn, hat sich ais unbrauchbar erwiesen. 
Verleihung von Bergwerken auf Zeit fiihrt notwendig 
zum Raiibbau, auch erfiillt ein scharfer Betriebszwang 
im allgemeinen denselben Zwcck wie eine Befristung 
des Rechts. Eine besondere finanzielle Belastung neu 
verliehener Bergwerke kann heute, wo fiir steuerliche 
Erfassung jedes ubermaBigen Gewinnes auf anderm 
Wege gesorgt ist, nicht in Frage kommen. Der Anreiz 
zum Muten wird ohnehin voraussichtlich schwacher sein, 
ais fiir das Allgemeinwohl zu wiinschen ware, . denn 
Geld ist bekanntlich fiir den, der darauf ausgeht und 
es versteht, mit andern Geschaften viel leichter und 
sicherer zu verdienen. Auch von besondern Auflagen 
zugunsten der Angestellten und Arbeiter sowie zur Ver- 
hutung privatmonopolistischer Bestrebungen kann un- 
bedcnklich abgesehen werden, da das unter dem Ge- 
sichtspunkte der Sozialisierung geschaffene neue Ąr- 
beitsrecht ohne weiteres Platz greift und gegeniiber 
dem Kohlenwirtschaftsgesetz und den sonstigen in 
gleicher Richtung gehenden MaBnahmen der Reichs- 
regierung die Entstehung eines priyatkapitalistischen 
Monopols ausgeschlossen erscheint.

SchlieBlich "bleibt noch der Gedanke zu erortern, 
der dcm yon der Nationalversammlung am SchluB der 
Beratung iiber die Reichsverfassung gefaBten Beschlusse 
sowie dcm noch etwas scharfern in der PreuBischen 
Landesversammlung gestellten Antrage unter Ziffer 3, 
der von dem StaatshaushaltsausschuB angenommen, von 
der Landesversammlung aber abgelehnt worden ist 
(s. oben), zugrunde liegt. Es handelt sich um die Uber- 
fiihrung der stilliegenden Bergwerksfelder, in erster 
Linie wohl der Steinkohlenfelder, und zwar namentlich 
solcher, die in groBer Zahl in einer Hand vereinigt sind,. 
an den Staat oder das Reich. Hierzu ist der Weg des 
Betriebszwanges, der an sich den Vorzug der Kosten- 
losigkeit haben wiirde, im allgemeinen nicht geeignet. 
Denn • der Betriebszwang darf selbstverstandlich nicht 
so weit gehen, daB unter seinem Druck Schachte abge- 
teuft werden, die nach dem Stande der Forderung aus 
den schon vorhandenen Schachtanlagen iiberfliissig 
waren. Das ware eine unverantwortliche Vergeudung 
des Volksvermogens. Das Allgemeininteresse geht nicht 
immer dahin, daB verliehene Bergwerke baldigst in 
Betrieb gesetzt, vielmehr, wie namentlich das Beispiel 
des Kalibergbaues lehrt, unter Umstanden im Gegen- 
teil dahin, daB sie nicht in Betrieb gesetzt werden. 
Um die Inbetriebnahme zu yerhindern, bedarf es nicht
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ihrer Oberfuhrung in Staatseigentum, an die auch in- 
soweit nicht zu denken ist, ais es sich um angemesSene 
Reseryeri fiir bestehende Unternehmungen liandelt. 
Soweit aber docli pine solche Uberfiihrung friiher oder 
spater in Frage kommen sollte, stcht nur der Weg der 
Enteignung offen.

Sind nach vorstehendem die Ziele der geplanten 
Bcrgrechtsreform noch nicht vollstandig geklart, so 
ist auch noch nicht sicher, von welcher Stelle aus diese 
Reform in Arigriff genommen werden wird. Der ErlaB 
('ines Reichsberggesetzes war yor der Revolution eine 
von Jahr zu ja h r  immer lauter gewordene Forderung 
der Sozialdemokraten, der Deutsclifreisinnigen und des 
Zentrums. Zweifel hinsichtlich der Zustandigkeit der 
Reichsgesetzgebung, die sich daraus mit grófierer oder 
geringerer Berechtigung ergeben, daB im Art. 4 der alten 
Reichsverfassung unter den Gegenstanden der Reichs- 
gesetzgebung das Bergrecht felilte, sind nunmehr dadurch 
ausgeschlossen, daB im Art. 7 Ziffer 16 der Reichs- 
Y erfassung vom 11. August 1919 dem Reich ausdriick- 
lich die Gesetzgebung uber den Bergbau iibertragen 
worden ist. Dic Zustandigkeit der Landesgesetzgebung 
ist nach Art. 12 a. a. O. nur erhalten geblieben. so lange 
und so weit das Reich von seinem Gesetzgębungsrecht 
keineri Gebrauch macht. Auffallenderweise steht aber 
der Verstarkung der Zustandigkeit des Reiches eine 
gewisse Abschwachung des Drangens nach einem 
Reichsberggesetz gegeniiber. Um dies zu crklaren, 
muB man auf die Griinde zuriickgehen, dic fiir den 
Wunsch nach einem Reichsberggesetz bestimmend ge- 
wesen sind. Diese Griinde waren nicht zu allen Zeiten 
und bei allen, die den Wunsch aussprachen; dieselben.

Ais im Frankfurter Parlament von 1848 die west- 
fiilischen Ahgeordneten H oeflcer und H a r  k o r t  Ver- 
einheitlichung des deutschen Bergrechts forderten, war 
dieses noch durch zahlreiche Bergordnungen verschieden- 
sten Inhalts in mehr ais 50 einzelne Bergrechtsgebiete 
zersplittert. Die sachliche Bergrcchtsęinheit ist in- 
żwischen im groBen und ganzen dadurch herbeigefiihrt 
worden, daB das Allgemeine Bcrggesetz fiir die Preu- 
Bischen Staaten vom 24. Juni 1865 erlassen wurde 
und die andern Bundesstaaten mit we.nigen Ausńahmen 
den Inlialt dieses Gesetzes fast vollstandig ubernahmen.

Wenn trotzdem noch nachher von namhaften Berg- 
juristen, u. a. von B ra s s ć r t  selbst, dem Verfasser des 
PreuBischen Berggesetzes, sowie von Parlamentariem 
aus Industriekreisen, wie H a m m a c h e r, auf den ErlaB 
eines Reichsberggesetzes hingearbeitet und dieses Be- 
streben durch óffentliche Kundgebungen von Berg- 
mannstagen, Rechtsanwaltstagen usw. unterstiitzt 
wurde, so waren dafiir reclitliche und nationale, nur 
in geringern Mafie wirtschaftliche Griinde bestimmend. 
Es wirkte der Ausspruch Bismarcks: »Je mehr gemein- 
śame Rechtseinrichtungen wir schaffen, desto mehr be- 
festigen wir das Reich«. In der Folgezeit aber tra t der 
sozialpolitischc Gesichtspunkt in den Vordcrgrund. Die 
politisch yerschiedene Zusammensetzung des Reichs- 
tags einerseits und der Einzellandtage anderseits lieB 
es den in diesen die Minderheit bildenden Parteien er- 
wiinscht erscheinen, die Bcrgarbeiterfragen und die 
Knappschaftsfragen in den Bereich der Reichsgesetz
gebung zu ziehen, wogegen von den Regierungen der 
Einzelstaaten st.arker Widerstand geleistet wurde. Dieser 
Gesichtspunkt hat jetzt seine Bedeutung yerloren, da 
sich die politische Zusammensetzung der Deutschen 
Nationalvei‘sammlung m it derjenigen der einzelnen 
Landesversammlungen im weśentlichen deckt und 
yoraussićhtlich auch in .-Zukunft decken wird. Die 
Frage des Erlasses eines Reichsberggesetzes ist also im 
wesenlichen wieder auf ihren friihern Stand zuriick- 
gelangt. Dem an sich auch jetzt wohlberechtigten Streben 
nach Rechtseinheit stcht aber vorlaufig entgegen, daB 
das Reich nicht die enge Fiihlung mit dem Bergbau 
und Bergrecht hat, ohne die auf diesem eigenartigen 
und schwierigen Gebiet ErsprieBliches nicht geleistet 
werclen kann. Das Bergrecht zeigt starkę Dornen, an 
denen sich ein hastiger Dilettantismus nur blutige Finger 
lipleri wiirde. Daher wird bis auf weiteres der Fort- 
entwicklung der Landesberggesetze der Vorzug zu geben 
sein. Dringend ist zu wiinseheri, daB dabei der Ge
sichtspunkt der praktischen ZweckmaBigkeit und des 
wirklichen allgemeinen Nutzens im Vordergrunde bleibt 
und grundsatzliche Meinungsverschiedenheiten nach 
Móglichkeit iiberbriickt, nicht aber durch Mangel an 
Fach- und Bergrechtskunde unnótig weiter verscharft 
werden.

Studie zur plaumaBigen Betriebsiiberwachuiig.
Vou Bergreferendar Dr. phil. nat. W. M a tth ia s s ,  D ortm und,

Eine planmaBige Betriebsfiihrung setzt eine plan- 
maBige Betriebsiiberwachung und diese wiederum plan
maBige Betriebsaufzeiclinungcn %’oraus. Dieser Ge- 
dankengang findet auch im Bergbau immer mehr Be- 
achtung1. Ini folgenden wird ein Beispiel fur plan
maBige Aufzeichnungen im Bergwerksbetriebe gegeben, 
das aus der groBen Zahl der Betriebsvorgange einen 
herausgreift, und zwar die Forderung in einem einzelnen

i vgl. H or b ig :  Taylora .'„Wissenschaftliclió Bt»lriclis£ilhiBDg“ und 
der Bergbau, Gltlokauf 1917. 3. 201.

Bremsberg einer westfalischen Zeche wahrend der Friih- 
scliicht des: 20. Januars 1920.

Der Bremsberg yerbindet einen Abteilungsąuerschlag 
der II I . Sohle, der Hauptfórdersohle, mit der daruber 
liegenden Teilstrecke, iiber der sich 16 mit ihr durch
10 kurze, ein- oder zweiflugelige Bremsberge verbundene 
Abbaue befinden (s. Abb. 1). Von diesen Abbauen liegen 
3 siidlich, die 13 tibrigen nórdlich des Bremsberges. Die 
Wagen gelangen zu den sudlichen Betrieben mit Hand- 
fórderung, zu den 13 nórdlichen durch eine mit PreB-
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luft betriebene Seilstreckenforderung. Die Kohlcn gehen 
durch den Bremsberg zur III . Sohle. In ihm wird zwei- 
triimmig mit Seil ohne Ende gefordert, und da er 200 m 
lang ist, so hangen bei dem zweckmaBigsten Wagen- 
abstande von 40 m je 5 Wagen in jedem Trumm arii

Seil. Zu einem Treiben -  40 m -  werden im Durch- 
schnitt 32 sek benótigt. Den Abbauen wurden vor- 
wiegend Bergewagen zugefiihrt, und z war entfiel auf 2 
den Bremsberg durchlaufende Bergewagen durchśchnitt- 
lich 1 leercr Wagen.

A u fz e ich n u n g c n .
Das Aufschreiben erfolgtc nur dieses eine Mai und 

ohne besondere Auswahl der Schicht. Da zahlreiche 
Stórungen eintraten, blieb die Forderung des Brems- 
berges hinter dem Durchschnitt von 170 Wagen um 
45 Wagen zuruck. Am FuBe des Bremsberges wurde 
jedesmal der Augenblick mit der Uhr festgestellt und 
dann vermerkt, in dem am Schlusse eines Treibens 
(40 m) der mit Kohle beladene Wagen stillstand.

Aus den in Abb. 2 wiedergegebenen Vermerken geht 
folgendes hervor:

1. Die Bremsbergfórderung begann um 6 Uhr 58 (Ende 
der Seilfahrt 6 Uhr 30). Zuerst wurden unten 
4 Bergewagen angeschlagen, Der erste der gleich- 
zeitig oben angeschlagencn Kohlenwagen entgleiste 
10 m iiber der Sohle, so daB von 7 Uhr 2 bis 7 Uhr 14% 
eine Pause eintrat,

2. Um 7 Uhr 14% gelangte der erste geladene Wagen
der Friihschicht auf die III. Sohle. Von da an 
wurden nur noch die Kohlenwagen verzeichnet, so 
daB in den Aufzeichnungen, da die im andern Trumm 
aufwarts gefdrderten Berge- und Leerwagen auBer 
Betracht blieben, nur die 4 ersten Bergewagen er- 
scheinen. .

3. Von 7 U hr 14% bis 7 Uhr 44%  regelmaBige For
derung mit rascher Folgę der Treiben.

4. Von 7 Uhr 44% bis 7 Uhr 55% Pause, die nach 
Angabe eines zufallig vom Haspel kommenden Ar- 
beiters darauf zuriickzufuhren war, daB man das 
Signal vom BremsbergfuBs am Haspel nicht gehort 
oder nicht verstanden hatte.

o.
6.

/.

Bis 8 Uhr 9 regelmaBige Forderung.
Von 8 Uhr 9 bis 8 Uhr 17 Pause, die nach Angabe 
des unmittelbar darauf :von oben nach unten kom- 

'menden Steigers auf eine Storung in der Strecken- 
forderung vom Abbau zum Bremsberg zuriickzu
fuhren war.
Von 8 Uhr 17 bis 8 Uhr 34% regelmaBige Forderung.

8. Von 8 Uhr 34% bis 8 Uhr 39 Pause, da ein Kohlen
wagen 10 m iiber der III. Sohle entgleist war 
(vgl. Punkt 1).

9. Bis 8 Uhr 46% regelmaBige Forderung.
10. Von 8 Uhr 46% bis 9 Uhr 13 Pause, da vom Haspel 

aus das Signal H a lt! gegeben wurde, weil keine 
geladenen Wagen yorhanden waren (Angabe eines 
vom Haspel kommenden Schleppers).
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Abb. 2. Aufzeichnuhg.

11. Von 9 Uhr 13 bis 11 Uhr II  regelmaBige Forderung 
mit Pausen von 2 bis 9,5 min Dauer. Die einzelnen 
Treiben folgten- einander mit groBern Abstanden 
ais vor 8 Uhr 46%.

12. Von 11 Uhr 11 bis 11 Uhr 25% Pause, weil nach 
einem Klopfsignal vom Haspel aus geladene Wagen 
fehlten.
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13. Von 11 Uhr 25% bis 11 U h r-49% regelmaBige 
Foi'derung.

14. Um l i  Uhr 49% wurde vom Haspel aus das Klopf- 
signal I-Ialt! gegeben, weil keine geladenen Wagen 
vorlianden waren. Es folgten nur noch 4 Treiben. 

Aus dieser Schilderung des; gesamten Schicht ver-
laufes ergibt sich folgendes:

Die F o r  d e r  u n g im Bremsberg begann um 7 Uh 11 Ęfa 
und war in den ersten Stunden lebliaftcr ais in den 
letzten. Es wurden namlich gefordert:

l.'hr Wagenzahl Uhr W agenzahl

li -  7 0 10-11 23
7 - 8 29 11-12 20
8 ■ - y 28 12 1 4
9 -1 0  ' 21 zus. 125

Die groBere Forderziffer in der Zeit von 7 bis 9 Uhr 
riihrte von der Abforderung der in der Naclitschicht 
vollgesetzten Standwagen hcr. In den folgenden Stun
den -  von 9 bis 12 Uhr — waren nur noch die laufend 
im Abbau beladenen Wagen zu befordern. Da hierbei 
die Fórderziffer sank,' so ergibt sich, daB die Leistung 
im Abbau nicht genugte, um die yorhandenćn Fórder- 
einrichtungen in dem MaBe der ersten beiden Forder- 
stunden auszunutzen. Mangel an leeren Wagen hatte 
wahrend der ganzen Schicht nicht yorgelegon. Am 
BremsbergfuB standen dauernd mehr Berge- oder Leer- 
wagen, ais gefordert werden konnten.

Die P a u se n  konnen die Folgę von Storungen scin, 
dereń Ursachen 1. auf der t l i .  Sohle, 2. im Bremsberg, 
3. zwischen Bremsberg und Abbau oder 4. im Abbau 
liegen.

Storungen der ersten Art, wozu z. B, Mangel ląri 
leeren oder ungeniigende Abforderung der geladenen 
Wagen zu rechnen waren, wurden nicht festgestellt.

Zur zweiten Gruppe gehorten die beiden um 7 Uhr 2 
und S Uhr .34% verzeichneten Pausen. Die Ursachc 
lieB_ sich sofort ermitteln, da in beiden Fallen je ein 
Kohlenwagen an derselben Stelle entgleist war. Eine 
weitere hierher gehorige Storung trat um 7 Uhr 44% 
ein, ais das Signal zur Forderung am Haspel nicht gehort 
oder nicht ;verstanSen worden war. Endlich sind noch 
2 UnregelmaBigkeiten zu erwahnen, dic allerdings keine 
Pausen zur Folgę hatten. Um 7 Uhr 43 und um 10 Uhr 
52% wurden"zwei Kohlenwagen zu dicht hintereinander 
angeschlagen.

Einen Anhalt fur die Stelle, an der man die Ur
sachen der beiden zuletzt genannten Arten von Pausen 
zu suchen haben konnte, gibt der Umstand, daB schon 
dic Arbeiter unwillkurlich zwischen Storung in der 
Streckęnfórderung vom Abbau zum Bremsberg und 
Mangel an geladenen Wagen unterscheiden.

F o lg eru n g en .
Der Weg des p lan m aB ig en  A u fsc h re ib e n s  ist 

vom Bremsberg aus nach zwei Richtungen fortzusetzen, 
namlich 1. auf der Fórdersohle bis zum Schachtfullort 
und 2. oberlialb des Bremsberges bis in den Abbau. 
Diese Mittelstellung des Bremsberges war der Grund

dafiir, ihn ais Gegenstand fur diesen ersten Versućh 
der Aufzeichńung zu wahlen.

Vermerkstellen werden zweckmaBig iiberall dort 
eingerichtet, wo ein Umschlag stattfindet, d. h. wo das 
Fórdermittel wechselt.

Das Vcrmerken ubertragt man, besonders bei einem 
ersten Versuch, zweckmaBig solchen Arbeitern, die an 
der betreffenden Stelle mit der aufzuzeichnenden Arbeit 
bescliiiftigt sind, z. B. bei der:

Handstreckenfórderung dem Schlepper, 
Bremsbergforderung dem Haspelwarter oder dem 

Anschlager (gegebcncnfalls beiden), 
Lokomotivforderung dem Lokomotivfiihrer usw.
Dem Ausfiihrenden darf das Yermcrken selbst keine 

Schwierigkeiten machen. Man konnte es etwa so ein- 
richten, daB jedesmal durch Zug oder durch Druck auf 
einen Knopf ein Streifen gelocht wird, d e r 'm it Zeit- 
einteilung versehen ist und den ein Uhrwerk selbsttatig 
weiterschiebt.

Fiir die A u sw e rtu n g  d e r A u fz e ic h n u n g e n  wer
den die Vermei'kstreifen am SchluB jeder Schicht einer 
statistischen Abteilung zugeftihrt, die sie in zahlen- 
maBiger oder besser in zeichnerischer Form so zusammen- 

-stellt, daB sich ein ubersichtliches Bild ergibt.
Hat das planmaBjge Aufschreiben sich erst einmal 

eingelaufen, so wird es mogUch sein, die Scliaubilder der 
gleichen Betriebsarten nebencinander zu legen und so 
z. B. die Belastung und die Ausnutzung der Bremsberge 
zu vergleichen.

Bei' dieseiń ersten Versuch einer praktischen Dar- 
stellung erschien, um das Grundsatzliche klar zu ent- 
wickeln, die Beschrankung auf dasjenigc Gliecl des 
unterirdischen Forderbetriebes zweckmaBig, in dem sich 
Storungen ani scharfsten bemerkbar machen. Will man 
das Verfahren planmaBig durchfiihren, so sind alle 
andern Glieder der Forderung in ahnlicher Weise auf- 
zuzeichncn, und zwar die Abbauforderung, die Hand- 
streckenforderung, die Lokomotivfórderung, dic Schącht- 
forderung usw. .Das Bild wird aber erst dadurch yoll- 
standig, daB eine zahlenmaBige oder besser zeichnerische 
Nebeneinanderstellung der verschiedenen Glieder der 
Gesamtfórderung (z. B. der Bremsberg- mit der zuge- 
hórigen Lokomotivfórderung) das zeitliche Ineinander- 
greifen veranschaulicht.

In der untersuchten Schicht, die, wie bereits gesagt 
wurde, ungewohnlich zahlrciche Storungen aufwies, bil- 
dete in zufalliger Haufigkeit der Mangel an geladenen 
Wagen die Ursache vón Pausen. In andern Fallen 
wird der Mangel an leeren Wagen zu Storungeil Ver- 
anlassung geben. Die nebeneinander durchgefiihrte 
Aufzeichnung iiber Lokomotivbetrieb und Bremsberg- 
fórderung wiirde einwandfrei erkennen lassen, ob eine 
Storung durch Mangel an leeren oder geladenen Wagen 
eingetreten ist. In ahnlicher Weise laBt sich der gesamte 
Betrieb erfassen, wobei neben der Priifung der For
derung zuerst an die Feststellung gedacht werden 
konnte, in welcher Art und welchem Grad die Arbeit 
durch PreBluftmangel beeintrachtigtworden ist.

Sache der statistischen Abteilung wiirde es sein, auf 
Uristimmigkeiten oder Storungen durch auffallende
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Kennzeichnung der. betreffenden Stellen des Schau- 
bildes hinzuweisen.

Die Starkę des fiir die Auswertung, erforderlichen 
Personals laBt sieli iiberschlagig wie folgt berechnen:

Eine Zeche habc 2000 t =  4000 Wagen Tagesfor- 
derung. Schreibstellen befinden sich an allen Abbauen, 
Abbaustreckenforderungen, Bremsbergen, Abteilungs- 
ąuerschlagen und Hauptąuerschlagen sowie am Schacht. 
In den Abbauen und Bremsbergen sind zum Aufschreibeń 
keine besondern Leute nótig; dic Querschlage und der 
Schacht erfordern dereń hochstens einigc wenige.

Der Einfachheit halber wird angenommen, daB jede 
Stelle jeden durchlaufenden Wagen einzeln vermerkf, 
was ja  tatsachlich fiir die Strecke Bremsberg—Schacht 
nicht der Fali ist, weil dort nur die Durchgangszeit und 
die Zusammensetzung der ganzen Ziige aus den ge- 
gebenenfalls nach dcm Inhalt verschiedcnen Wagen 
vermerkt wird. Unter der Voraussetzung, daB jeder 
Wagen unter Tage 6 Schreibstellen durchlauft, wurde 
also die statistische Abteilung taglich 6 • 4000 == 24 000 
Striche zu machen haben, um dic Schaubilder herzu- 
stellen. Bei einer Leistung von 10 Strichen in der Mi-

Der Sicherheitsfaktor der Forderseile nach
Von D r.-Ing. O. S p  e e r t> ehcmaligcm Lcitcr der Seilpriifungsstelle

Eine der Hauptfragen, mit denen sich die Scilfahrt-
Kommission zu beschaftigen hat, betrifft dic Wahl des
Sicherheitsfaktors der Forderseile. Wie schwierig ihre
Losung ist, und wie verschicden die Meinungsaufierungen
dazu lauten, geht aus den zahlrcichen Aufsatzen hervor,
die diesen Gegenstand behandeln; die hauptsaphlichsten
davon sind unten genannt1.

i  M 811 i n : lScrieht der Transraaler Ilegleruiigskommission Iiber 
Forderseile, Fangrorrichtungen und sonatige Vorrichtungen in Seii- 
fahrtsoMchtbn, Z. f. d. Berg-, Htytton- ul Salinenw. 1907, S. 615.

M o l l i n :  Krgebnisse der Tlntersucbungen der groBbritannlscbeii 
Grubensicherlieits-Kommissfon iiber UnfiUle in Sehiiehten, Z. f. d.
Berg-, Hiitton- u. Salinenw. 1010, S. HO.

D i v  i s : Einigo Botrachtungen iiber Fdrdordrahtseile, Z. d. Zen- 
tTal-Verbandes d. Bergbau-Betriebslciter ósterroichs 1910, S. 339.

B a u m  u n n :  Soilsiohcrheit bei der Schacht fórderung, Gluckauf
1910, S. 1521,

B a u m a n n :  Soilstcherheil bei der SchachtfBrderung, Giiickauf
1911, S. 264.

S p o o r ;  D ie Sicherlieit der FSrdcrsctlc, Giiickauf 1912, S. 737.
Fr. H e r b s t :  Der Siclierlieitsfaktor der SchachtfijrdcrseUe,

Giiickauf 1912, S. 897.
B a u m a  n n :  Soilsicherlioit bei der Schachtforderung, Gluckauf

1912, S. 2021.
Die Vorhandłuugen und Untersuehungen der ProuBischen Seilfahrt- 

Kommiasion, Sonderh. 1 und 2 der Z. f. d. Berg-, H iłtten- und Saimenw.
1913,

B a  u m a n n: Siehorhoit hoehfester Ffirdcrseiie, Giiickauf 1913,
S. 117.

B a u m a n n :  Dor Sichorlioitsfaktor der Forderseile, Giiickauf 
1913, S . 700.

B a u m a  n n: FOrderaoilo fiir groBe Schachtteufen, Gtiickauf 1913,
S. 1646.

B a u i n a n n :  Soilsicherlioit bei der Schachtforderung, Kohle u.
Erz 1913, S. 881.

S p o o r :  Dor Sichorhetfcslaktor dor F<5rderseile, Giiickauf 1913.
S. 1727.

Fr. H o r b 8 t:  Dto Beroclmung dos Sicherheitafaktors der Schacht- 
fOrderseilo m it gesonderter Beriickaichtigung des Gewichtsr der Forder- 
laat und des SoilKcwielit.es, Giiickauf 1913, S. 1936.

Zuschriftcn vou H o r b s f c  und S p o e r u b o r  den Sicherlioits- 
faktor dor Forderseile, Giiickauf 1914, S. 501.

E r , H e r b s t :  Vorschlage ftir dio zukiinftigc Bemessung des 
Sichorheitsfaktors dor SchachtfSrdcrseile, Giiickauf 1913, S. 1.

B a u m a n  n: Der Sichorheitsfaktor der Schaćlitfordcrscile, Gluck
auf 1915, S. 357 und 532.

B a u m a n n :  Der TragkrafttibersclmB der SohaehtfOrdorseile,
Giuckaut 1915, S, 803,

H o i l a  n d t :  Yergleich der Seitsichcrhoitcn bei FSrdennascliiiicn 
und boi Personenaufztigcn unter Beriicksichtigung der Seilachwin- 
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nute wiirde man demnach bei achtstiindiger Arbeitszeit 
rd. 5 Personen benotigen.

Beschrankt man sich bei einem ersten Versuch auf > 
das Vermeiken am Bremsberg, so sind unter Tage 
uberhaupt keine besondern Leute, iiber Tage hochstens 
2 Arbeitskrafte erforderlich.

Y o r te ile  d e r  p la n m a B ig e n  A u fz e ich n u n g .
Der Wert des planmaBigen Aufschrcibens liegt darin, 

daB es subjektivc Angaben, die sich nachtragiich zahlen- 
maBig kaum nachprtifen lassen, durch. pbjcktive, blei- 
bende Feststellungen erganzt.

Das Lesen der Schaubilder, die jede Pause bis zum 
Ursprung zu verfolgeń crlauben, wird bald die Wirkung 
auBern, daB sich bei allen -  Arbeitern und Beamten -  
der Blick fiir die Entdeckung "von Stórungsursachen 
scharft, und daB sie gemeinsam an dereń Beseitigung 
arbeiten.

Diese Vorteile sind so. erlieblich, daB sich wohl auch 
ein groBerer Kostenaufwand zur Durchfiihrung des plan
maBigen Aufschreibens im Betriebe lohnen diirfte.

den Ergebnissen der Seilstatistilc.
der W cstfalischcn Berggcwerkschaftskasse in Bochum,

In diesen Abhandlungen finden die Ergebnisse der 
von den Oberbergamtern hcrausgegebcnen Seilstatistiken 
kaum Beriicksichtigung. Deshalb soli an Hand der Sta- 
tistik der Schachtfórderseile im Oberbcrgamtsbezirk 
Dortmund fiir das Jah r 1913 untersucht werden, wie Weit 
die verschiedenen Vorschlage mit den Ergebnissen des 
Betricbes iibereinstimmen, und welche Bestimmungen 
sich auf Grund der Statistik ais zweckmaBig ergeben 
wurden.

Fiir die nachstchenden Zusammenstellungen sind 
nur die Rundseile der Hauptfórderungen herangezogen 
worden. Die Bandseile sowie alle Fórderungen unter 
Tage von einer Sohle zur andern oder in Aufbruch- 
und Blindschachten haben keine Beriicksichtigung er- 
faliren, ferner nicht die Hauptfórderseile, die vorzeitig 
abgelegt werden muBten, sei es wegen der Fórderung 
von einer tiefern Sohle, fiir die das Seil zu kurz ge- 
worden war, sei es wegen Anderung der Fordereinrich- 
tung oder wegen eines Schachtunfalles.

V e rh a ltn iś  d e r  B e la s tu n g e n  b e i d e r  S e i l f a h r t  
u n d  bei d e r L a s te r ifó rd e ru n g .

Das hier m it a  bezeichnete Verhaltnis der Fórder- 
gestcllbelastungen bei der Seilfahrt und bei der Lasten- 
forderung durftc nach der śiltesten preufiischen ,Be- 
stimmung 0,50 sein, nach der sachsischen Bestimmung 
0,60 nicht iibersteigen. Die Transvaaler Kommission 
hatte 0,85 vorgeschlagcn.

In Zahlentafel 1 ist das Vcrhaltnis nach der Teufe, 
in Zahlentafel 2 nach der Anzahl der gleichzeitig mit 
dem Korb beforderten Wagen geordnet worden. Die 
den beiden Zalilentafeln cntsprechcnden Abb. 1 und 2 
yeranschaulichen die Durchschnittswerte von a.



Zahlentafel. 1.
V e rh a ltn is  (a) d e r K o rb b e la s tu n g e n  bei 
S e i l fa h r t  u n d  b e i d e r  L a s te n fo rd e ru n g  in 

v e rs c h ic d e n e n  T eufen .

d e r
den

W ert des Zahl der Fórderungen bei Teufen von m
Yer 200 300 400 500 fion 700 800

haltnisses bis bis bis bis bis bis bis bis 900 ZUS.
a 200 299 399 499 599 699 799 899 mehr

0 ,20 -0 ,29 1 i
0 ,30 -0 ,39 1 1 o 17 3 4 28
0 ,40-0 ,49 1 9 27 39 30 20 0 ■i 3 136
0,50 -  0,59 4 13 42 26 34 14 3 1 137
0 ,60 -0 ,69 7 5 16 18 4 1 ■ 1 52
0 ,70-0 ,79 4 o 9 15
1,00-1 ,10 1 H; 1

. Z U S . 17 . 30 97 100 71 39 9 4 3 370
Durchsohuittg-

wort von a 0,62 0,53 0,5ń 0,50 0,50 0,46 0,48 0,50 0,43

Zahlentafel 2.
V e rh a ltn is  (a) d e r K o rb b e la s tu n g e n  b e i d e r 
S e i l f a h r t  u n d  b e i d e r L a s te n fo rd e ru n g  je  n ac h  

d e r W ag en zah l.

W ert des 
Verli;iltnisscs

Zahl d e r Fórderungen m it der 
W agenzahl

a 1 2 3 i 6 | 7 i
: 1 8 Z U S .

0 ,20-0 ,29 1 1
0 ,30-0 ,39 3 4 21 28
0,40 -  0/19 2 15 24 95 136
0,50 -  0,50 ' 6 6 40 25 ę> 58 137
0,60 -  0,69 i9 3 27 8 r 52
0 ,70 -0 ,79 . 2 3 8 2 15
1,00-1 ,10 1 • ’ 1

Z U S . 2 22' n 93 63 2 179 370
D urchschn ittsw ert 

von a 0,76 0,62 0,56 0,56 0,52 0,52 0,47

Wahrend bei geringer Teufe die.■ Seilfahrtbelastung 
mit mehr ais 50% der Korbbelastung bei der Lasten
forderung iiberwiegt, nimmt dieser Anteil mit der Teufe 
mehr und mehr ab, so daB bei der gróBten Teufe von 
mehr ais 900 m bei allen drei abgelegten Seilen das Ver- 
haltnis noch heute, also iiber 10 Jahre nach Aufhebung 
der Bestimmung, noch unter 50% betragt. Die Durch- 
schnittswerte ergeben (s. Zahlentafel 1 und Abb. 1) 
bis 400 m Teufe ein Yerhaltnis -von mehr ais 50%,

0.70

'^0.50
•

m

m k
S

W k W /ssS .W /'Ż wW Y //

b is . 200 300 WO 500 
Teufe

600 700 800 $00 m und 
mehr

Abb. I . Nach der Teufe geordnete D urchschnittsw erte 
des Yerhaltnisses a.

halten sich bei Teufen zwischen 400 und 600 m auf 50% 
und liegen-bei Teufen iiber 600 m fast durchweg unter 
50%.

Dies erscheint zunachst merkwiirdig, denn da die 
Seilfahrt desto langer dauert, je gróBer die Teufe ist, 
sollte man annehmen, daB die Zahl der gleichzeitig be- 
fórderten Personen mit der Teufe wachsen und nicht 
verhaltnismaBig abnehmen wiirde. Die Erklarung dafiir 
liefert die im Jahre 1905 erlassene Bestimmung, daB 
hochstens 50 Personen gleichzeitig auf dem Korbę 
fahren diirfen. Sie ist zwar in die neueste Bergpolizei- 
Verordnung vom 1 Januar 1911 nicht wieder auf- 
genommen worden, besteht aber fiir die meisten Fórder- 
anlagen noch zu Recht, weil sie in der Genehmigungs- 
urkunde fiir die Seilfahrt entlialten ist. Obrigens konnte 
auch die Aufhebung dieser Bestimmung in der Statistik

Abb. '2. Nacli der W agenzahl geordnete D urchschnitts
werte des V erhaltnisses a.

der Fórderseile von 1913 noch kaum zur Geltung kommen, 
da dic Fórderseile eine durchschnittliche Lebensdauer 
von 2 Jahren haben. Der EinfluB dieser Bestimmung 
geht deutlich auch aus Zahlentafel 2 und ans Abb. 2 
hervor, in denen das Verhaltnis der beweglichen Be- 
lastung bei Seilfahrt und Lastenforderung nach der 
Anzahl der gleichzeitig . auf dem Korbę Platz findenden 
Wagen geordnet ist. Bei Kórben b iszu  4 Wagen iiber- 
wiegt ein Verhaltnis, das gróBer ais 50% ist, bei 6 Wagen 
wird das Verhaltnis von 50% ungefa.hr ebenso.oft iiber- 
wie unterschritten, bei 8 Wagen betragt die Belastung 
bei der Seilfahrt iiberwiegend weniger ais 50% (im 
Durchschnitt 47%) derjenigen bei der Lastenforderung.

Obgleich man also die genannte- Bestimmung ais 
zu beengend und ais unnótig einschrankend erkannt 
hatte, ist ihre Aufhebung in der Hauptsache den weniger 
tiefen Schachten zugute gekommen, da die Freigabe 
einer gróBern Seilfahrtbelastung durch die Beschrankiing 
der Personenhóchstzahl fiir eine starkę Forderung wieder 
gegenstandslos gemacht wurde.

Man hat bei dieser Bestimmung des Prozentsatzes 
durchaus keinen Obcrblick, wie groB der Anteil der 
Seilfahrtbelastung an der gesamten am Seil hangenden 
Last ist, also welchen EinfluB die Seilfahrtbelastung 
auf die Beanspruchung des Seiles ausiibt. Um diesen 
Uberblick zu gewahren, sind in den Zahlentafeln 3 und 4 
die Verhaltnisse der Belastungen bei der Seilfahrt zu 
denen bei der Lastenforderung, bezogen auf den untern 
Seiląuerschnitt, also mit Einbeziehung des Korbgewichtes, 
zusammengestellt worden, in Zahlentafel 3 nach der 
Teufe, in Zahlentafel 4 nach der Anzahl der gleichzeitig 
auf dem Korbę befindlichen Wagen geordnet. Dieses 
mit fi bezeichnete Verhaltnis wird allgemein gróBer ais 
das Yerhaltnis a in den Zahlentafeln 1 uild 2, Die den
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Zahlentafel 3.
V e rh a ltn is  (/5) d e r  S e i lb e la s tu n g e n  bei d e r 
S e i l f a h r t  u n d  b e i d e r  L a s te n fó rd e ru n g  in den 
v e rs c h ie d e n e n  T e u fe n , b ezo g en  a u f den  u l i te r  n 

S e i lą u e r s c h n it t .

W ert des Zahl der Forderungen bei Teufen von m
Ver- 200 300 400 500 600 700 800

haltnisses b is b is bis bis bis bis bis b is yuu ZUS.
' P 200 299 399 499 599 699 799 899 mehr

0,60-0,59 2 5 5 3 15
0,60-0,69. i ■ 8 13 37 19 18 ■ 6 2 3. 106
0,70-0.79 7 14 62 46 41 17 3 2 192
0,80-0,89 9 8 19 12 6 1 1 ■ 56
1,00-1,10 . 1 . ■ • 1

zus. 17 30 97 100 71 39 1 9 4 1 .3 370
Durchschnitta-

wert vo u p 0,81 0,74 0,75 0,71 0,71 0,69 0,71 0,71 ]0,65

Zahlentafel 4.
T e r h a l tn i s  (/}) d e r S e i lb e la s tu n g e n  . 'bei d e r 
S e i l f a h r t  u n d  b e i d e r  L a s te n fó rd e ru n g ,  je  n ach  

d e r W a g e n z a h l,  b ezo g en  a u f d en  u n te rn  
S e i lą u e r s c h n i t t .

W ert des Zahl der Fórderungen m it der
 ̂ VcrhaltniSses wag<inzal w

P 1 2 3 4 6 7 8 |zus.

0,50-0,59 1 ,14
1
i 15

0,60-0,69 7 18 81 106
0,70-0,79 6 6 57 37 2 84 192
0,80-0,89 .9 14 3 29 8 56
1,00-1,10 1 •

ZU S. y 22 9 93 63 2 179 370
D urchschnittsw ert

von p 0,87 0,82 0,77 0,77 0,73 0,75 0,68 •

Zahlentafeln 3 und 4 entsprechenden Abb. 3 und 4 
veranschaulichen die Durchschnittswerte von /?.■

Wahrend das Verhaltnis nach den Zahlentafeln 1 und 
2 noch in 29 Fallen kleiner ais 0,40 ist, sinkt es nach den 
Zahlentafeln 3 und 4 in keinem einzigen Fali unter 0,50;

Teufe wshr
Abb. 3. N ach der Teufe geordnete D urchschnittsw erte 

des Y erhaltnisscs p,

bei den meisten Forderungen stellt es sich auf 0 ,70-0 ,79. 
Auch hier zeigt sich, daB das Verhaltnis mit zunehmender 
Teufe’ kleinęr wird, ailerdings bleibt es fiir die Teufen 
von 400-,900 m ziemlich gleich. Sehr deutlich tritt 
der Abfall mit steigender Wagenzahl (s. Abb. 4) hervor. 
Auch dies ist wohl auf die einśchrankende Bestimmung

zuriickzufiihren, daB nur 50 Personen gleichzeitig auf 
dem Korb fahren durfen.

In den Zahlentafeln 5 und 6 ist das Verhaltnis der 
Meistbelastung bei der Seilfahrt und bei der Lasten
fórderung, bezogen auf den obern Seiląuerschnitt, zu- 
sammen gestellt worden, wieder geordnet nach der Teufe

Abb. 4. Nach der W agenzahl geordnete D urchschn itts
w erte des V erhaltnisses p.

(s. Zahlentafel 5) und nach der Anzahl der Wagen 
(s. Zahlentafel 6). Dieses in den Abbildungen 5 und
6 yeranschaulichte Yerhaltnis y ist allgcmein gróBer 
ais 60% ; es steigt im groBen und ganzen mit

Zahlentafel 5.
V e rh a ltn is  (y) d e r  M e is tb e la s tu n g e n  b e i der 
S e i l f a h r t  u n d  b e i d e r  L a s te n fó rd e ru n g  in  v e r-  
s c h ie d e n e n  T e u fe n , b ezo g en  a u f  d en  o b ern  

. S e i lą u e r s c h n i t t .

W ert des Zahl d e r Forderungen bei Teufen von m
Ver- 200 300 400 500 600 700 800

- haltnisses b is bis bis bis bis bis b is b is yuu
ZUS.

T 200 299 399 499 599 699 799 899 mehr

' 0,60-9,69 '> 3 5
0,70-0,75 1 7 6 28 9 7 58
0,76-0,79 2 9 25 21 14 12 1 I 84
0,80-0,89 12 10 58 51 47 19 7 4 3 211
0,90-0,99 9 2' 4 1 1 1 11
1,00-1,10 1 1

zus. 17 30 97 100 71 39 9 4 3 370
Dnrohschnitta- ■

wert von y 0,85 0,79 0,81 0;80 0,81 0,80 0,83 0,83 0,83 . ■

Zahlentafel 6.
V erhaltnis--.(y) d e r  M e is tb e la s tu n g e n  bei d e r 
S e i l f a h r t  u n d  b e i d e r  L a s te n fó rd e ru n g  je  n ac h  
d e r  W a g en za h l, b ezo g en  a u f  den  o b e rn  S e il

ą u e r s c h n i t t .

W ert des 
V erhaltnisses

r

Z;

1

ih l d 

• 2

er E 
W

. 3

'6rde
agen

4

rung
zahl

6

en n 

7

>it d

ft 1 
8 !

e r

ZUS.

0,60-0,69
0,70-0,75
0,76-0,79
0,80-0,89
0,90-0,99
1,00—1,10

2

1
1

16
3
1

' l
8

6
13
67

7

5
15
42

1
2

5
46
54
74

5
58
84

211
11

1
370'ZU S. 2 22 9 . 93 63 2 179

D urchschn ittsw ert 
von y 0,89 0,86 0,83 0,a3 0,81 0,83 0,78
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wachsender Teufe und sinkt mit zunehmender Wagen- 
zahl. Dies ist ein eigentiimliches Verhalten; wahrend 
dic Verhaltnisse a und /? in den Zahlentafeln 1 und 3 
mit wachsender Teufe sinkcn, steigt bei Beriicksichti- 
gung des Seilgewichtes; in der Zahlentafel 5 das Ver- 
haltnis y. Das Seilgewicht nimmt demnach bei wachsen
der Teufe in erheblicherm MaBe zu, und zwar ist der

0.90

ąso

*50,70 
§

^  O, BO ■i

OJO

0/1 o

Abb. 5. N ach der Teufe geordnete D urchschnittsw erte 
des Verhaltnisses y.

EinfluB des Seilgcwichtes auf die Belastung gróBer bei 
der Seilfahrt ais bei der Lastenforderung.

In den Bestimmungen von 1905 war das Verhaltnis 
der Meistbelastung bei der Seilfahrt zu der bei der 
Lastenforderung wie folgt unterteilt worden: 1. Betragt 
die Seilbelastung bei der Seilfahrt unter 75% der Meist
belastung bei, der Lastenforderung, so wird letztere zu- 
grunde gclegt und es bleibt bei der bisherigen Bestim- 
mung der Bfachcn Endsichcrheit. 2. Betragt die Seil
belastung bei der Seilfahrt 7 5 -  90% der Meistbelastung

Abb. 0. Nach der W agcnzalil geordnete D urchschnitts
werte des Vcrhal tniśses '{.

bei der Lastenforderung, s wird die Seilfahrtbelastung 
zugrunde gelegt, und die Endsicherheit fiir diese Bc- 
lastung darf die Sfache nicht unterschreiten. 3. Die 
Seilbelastung bei d er Seilfahrt darf in kemem Falle 
mehr ais 90% der Meistbelastung bei der Lastenforde
rung betragen.

Wie aus den  Zahlentafeln 5 und 6 ersichtlich ist, 
kommen yon''370 Seilen nur 63 oder 17% in hrage, 
bei denen das Verhaltnis unter 75% bleibt. 83% samt- 
licher im Jahre 191.3 abgelegter Seile weisen ein Ver- 
haltnis von mehr ais 75% auf, sind also nach den schar- 
fern Bestimmungen zu beurteilen und mit Sfaclier End- 
sicherhcit abzulegen. 12 von 370 Seilen, also etwas

mehr ais 3%, haben nach den jetzt geltenden erweiterten 
Bestimmungen schon ein Verhaltnis von mehr ais 90%. 
Unter den Fórderungen mit 8 Wagen ist allerdings keine 
einzige, bei der das Verhaltnis der ; Seilfahrtbelastung 
mehr ais 90% von derjenigen bei der Lastenforderung 
betragt. - -

Wollte man, wie vorgeschlagen worden ist, die Be- 
śtimmung 3 wieder einfiihren, śo wurden wahrscheinlich 
auf den betreffenden Schachten groBere Korbę ein- 
gebaiit und diese so eingerićhtet werden, daB an Stelle 
von 2 Wagen 4 oder an Stelle von 4 Wagen 6 auf 
dem Korbę Platz finden k o n n en . Man wiirde also 
keine groBere Seilsicherheit fiir dieselbe Seilfahrtlast 
erzielen, sondern unnotigerwcise die.tote Last vermehren.

In den Schachten, die ausschlieBlich zur Seilfahrt 
dienen, miiBtc die Seilfahrtlast, wenn man von der 
Festsetzung einer besondern Sicherheit fiir die Seilfahrt 
absehen will, um 25% erhoht in Rechnung gesetzt werden, 
wie auch B a u m a n n  in seinem letzten Aufsatz1 
hervorgehoben hat, da y (s. Zahlentafel 5) ungefahr 
gleich 0,80 ist. _

Unlogisch ware es, die Seilfahrtbelastung in den zur 
Forderung und Seilfahrt dienenden Schachten bis 
zu 90% der Belastung bei der Forderung zuzulaSsen 
und bei reinen Seilfahrtschachten die Gesamtlast. mit 
25% Ęrhóhung in Rechnung zu śtellen. FolgeriChtig 
diirfte man bei 25% Erhohurig der Seilfahrtlast in den 
auBer zur Seilfahrt aucli zur Forderung dienenden 
Schachten die Seilfahrtbelastung nur bis zu 80% der 
Belastung bei der Forderung zulassen. Das wiirde 
aber einem Yerbot der Seilfahrt nahekommen (s. Zahlen
tafel .5).

Der Vorschlag, fiir reine Seilfahrtschachte dem 
G e w ic h t des b e la d e n e n  K o rb es  20% zuzuschlagen, 
entspricht nicht den tatsachlichen Verhaltnissen. Wie 
aus Zahlentafel 3 hcrvorgeht, ist das Verlialtnis fi von 
400 m Teufe an durchęchnittlich ungefalir 0,71, also
I 1

— jr-=-r == 1,41. Den tatsachlichen Yerhaltnissen ent- 
p  U11 i

sprechend miiBte man demnach das Gewicht des.be- 
ladenen Korbes mit 40% Ęrhóhung in Rechnung stellen.

Klarę und iibcrsichtliche Verh;iltnisse erhalt man 
dagegen, wenn man fiir die Seilfahrt einen bestimmten 
Sicherheitsfaktor yorschreibt.

Si che rh e its  fa k to r .
Die auf die Belastung bei der Lastenforderung be- 

zogene Gfache Endsicherheit ist wóhl die alteste Be- 
stimmung imd bisher unverandert geblieben.

Der Wunsch, fiir tiefe Schachte und die wirtschaft- 
licli damit yerbundenen groBen Lasten diese Endsicher
heit herabzusetzen, mag berechtigt sein, eine Begriindung 
fur die gefahrlose Móglichkeit seiner Erfiillung ist aber 
meiner Meinung nach noch nicht beigebracht worden. 
Wenn auch die Bestrebungen die Endsicherheit zu er- 
hóhen, hier nicht unterstiitzt werden sollen, so ist doch 
zu bedenken, daB nur die statische Zugbelastung bei 
der Festsetzung der Sicherheit beriicksichtigt wird, daB 
die Biegungs- und die Torsionsbeanspruchung der Seile

* K o h le  u .  E r z  19 H i.  S . 171.
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auBer Ansatz błeiben, daB die nicht unerheblichen dy- 
naraischen Beanspruchungen bei der Berechnung keine 
Berucksichtigung finden, und daB verschiedcne Einflusse, 
wie Rost, VerschleiB, StoBe uąw., auf eine starkę Ver- 
mińderung der' Giite einwirken. Einer Herabsetzung 
des Sicherheitsfaktors wird. man dalier olmc triftige 
Griinde nicht zustimmen konnen.

Dabei erliebt sich die Frage, ob man eine Anfang- 
sicherheit oder eine Endsicherheit oder beide festsetzen 
soli.

In der Bergpolizei-Verordnung entschied man sich 
fiir die Endsicherheit, also fiir eine dauernd erforderliche 
Sicherheit. Man wollte vor allen Dingen eine untere 
Grenze fiir die Dauer der Seilbenutzung festlegen; 
denn wenn man sich auf die Festsetzung der Anfang- 
sicherheit beschrankte, war zu befiirchtcn, daB ein -Seil 
so lange im Betrieb gehalten werden konnte, bis eine 
geringe Uberlastung, ein plotzlich erforderliches Bremsen 
oder eine geringe VergróBcrung der dynamischen Be- 
anspruchung seine Sicherheit gefahrdete und seinen 
Bruch hcrbeifiihrte.

Zahlentafel 7.
Y e rh a ltn is  v on  A n fa n g - u n d  E n d s ic h e r h e i t  
in % bei d en  e in z e ln e n  F ó rd e r a r te n ,  g e o rd n e t  

n a c h  der, T eufe.

Teufe Anzalil
der

Seile

Lastenfórderung 
Aatang-j Etui- ! %
M g ff i  4 sioller-. 

hcit > heit f ł l  - 100_!1i 
a b 1 b I

Anfang- 
sieher- 
heit 

O ;

Seilfalu-t 
End- o/ 
siclior-

helt 
d

100C1

Trommelforderung mit Unterseil.
bis 109

200—209 
'500-399 
400-499 
500—599 
-600—699 

■ 700-799

bis 199 
200-299 
300-399 
400-499 
500-599 
000—699

1
4

37
49
17
17'
1

7.9 
9,3 
9,0 
8,6 
8,5
8.9

8,8
6.9 

■8,8 
8,7
7.9 
8,2 
6,4

.100
115
106
103 
109
104 
139

11,2
11,0
11,6
11,6
10,9
10,8
11,2

11,2
9,7

10,8
11,1
10,0
10,4
-V

Trommelforderung ohne Unterseil.
9

15
28
22

' 8
3

12,3
9,7
9.3 
9,1
9.4 
8,6

11,9
9.2
8.2
7.7 
8,0
7.8

103
105
113
118
118
110

m
12,1
11,5
11.4
11.4 
11,1

13,.8 
11,7 
10,1 
.9,8 
9,7 

10,1

100
114
107
105
109
104
>38

103
106
114
116
118
110

Forderung mit Spiraltrommel und konischer Trommel,
bis 190

.200-299
300-399
400-499
500-599

bis 199 
200-299 
300-399 
-100-199 
500-599 
600-099 
700-799 
800—899 
900--999

bis 199 
400—199 
500-599

1 14,4 8,9 162 18,2 | 11,2
2 9,4 8,5 . 111 12,2 ! 11,1

16 9,7 8,4 115 11,7 10,2
•! 9,5 8,4 ' 113 11,2 } 9,9

■ 7 8,4 6,9 122 10,1 8,2
Koepeforderung mit Unterseil.

4 11,8 11,0 107 13,6 12,7
9 10,5 9,3 113 12,6 11,1

16 9,5 8,6 110 11,5 10,5
23 (18) 9,2 8,0 115 11,5 9,9
31 (29) 8,7 7,8 112 10,7 , 9,6
19(17)
8

8,8 7,8 113 10,9 , 9,7
9,4 ■ 6,7 140 11,3 8,1

4 . 8,5 7,1 115 10,1 8,8
3(2) 9,5 6,6 144 11,9 7,9

Koepeforderung ohne Unterseil
0 . 11,7 10,4 113 14,4 12,a
5 8,2 6,5 126 11,2 9,0
8 (6) 8,6 6,1 141 11,5 8,3

163
110
114
113
123

107
114 
110 
116 
112 
112 
140
115 
151

112
125
139

Anfang- und  - Endsicherheit festzusetzen, wiirde 
gerade fiir diejenigen Schachte eine H artę sein, die 
giinstigc Verhaltnissc aufweisen, bei denen das Seil im 
Betriebe so gut wie gar nicht leidet. Wie aus der Zahlen
tafel 7 zu ersehen ist, entspricht den sehr verschiedenen 
Verhaltnissen der Fórderanlagęn auch das Sinken der 
Sicherheit.

Ais man sich fiir cinC Endsicherheit entschied, 
war noch die Frage zu beantworten, ob die Endsicherheit 
fiir die Belastung bei der Seilfahrt oder bei der Lasten- 
forderung festgesetzt werden sollte; An und fiir sich 
ist es gleichgiiltig, weil man beide doch immer in einen 
bestimmten Zusammenhang und in eine bestimmte Ab- 
hangigkeit voneinander bringen wird und bringen muB. 
Da es sich besonders um dic Festsetzung von Seilfahrts- 
bestimmungen handelt -  fiir Schachte, in denen nur 
Lastenfórderung stattfindet, ist iiberhaupt keine Vor- 
schrift iiber die Sicherheit der Seile erlasscn worden 
so wird natiirlicherweise die Sicherheit hauptsachlich 
auf die Meistbelastung bei der Sciilfahrt bezogen. Da 
aber bei der Forderung das Seil meist durch gróBere 
Lasten beansprucht wird, ferner die Geschwindigkeiten 
und infolgedessen seine dynamischen Beanspruchungen 
erheblich gróBer sind ais bei der Seilfahrt, so ist es auch 
durchaus begriindet, daB die Sicherheit bei der Lasten- 
fórderung nicht unberiicksichtigt blieb. Deshalb ist in 
die Dortmunder Bergpolizei-Verordnung die Vorschrift 
aufgenommen worden: »Jedes Fórderseil muB mindestens 
eine Sfache Sicherheit im Yerhaltnis^ zur Meistbelastung 
bei der Seilfahrt und mindestens eine 6fache Sicherheit 
im Verhriltnis zur Meistbelastung bei der Produkten- 
forderung dauernd gewahren<i.

Das Verhaltniś 6 : 8 =  0,75 ist entsprechend der 
Verordnung vom Jahre 1905 gewahlt worden. Die ein- 
schrankenden Bestimmungen vom Jahre 1905, daB.die 
Seilfahrtbelastung nicht mehr ais 90% der Forderlast 
betragen darf, sowie daB die Seile eine 9,5fache Anfang- 
sicherheit haben sollen, fełilen in der neuen Bergpolizei- 
Yerordnung. Demnach sind die Seile in den Fallen, in 
denen die Seilbelastung bei der Seilfahrt mehr ais 75% 
der Meistbelastung des Seiles bei der Forderyng betragt, 
nach der Belastung bei der Seilfahrt, in den Fallen, in 
denen die Seilbelastung bei der Seilfahrt sich auf weniger 
ais 75% der Meistbelastung bei der Forderung belauft, 
nach der Belastung bei dieser zu bemessen. Dies gilt 
fiir alleT eufen  und n icht-»nur fur Teufen unter 420 m«, 
wie H e rb s t  angibt1. Wie aus Zahlentafel 5 zu ersehen 
ist, haben bei Teufen zwischen 400 und 499 m 28 Seile, 
zwischen 500 und 599 m 9 Seile und zwischen 600 und 
699 m noch 7 Seile ein Yerhaltnis von weniger ais 0,75, 
sind also nacll der Forderlast zu berechnen.

Fiir Koepeseile, die wahrend-der Betriebszeit nicht 
gepriift werden konnen, hat man auBer der oben an- 
gegebenen Endsicherheit auch noch eine Anfangsicher- 
heit festgesetzt und fiir diese Seile folgende Bestim- 
mung erlassen: »Jedes Fórderseil (bei Koepefórderungen) 
muB bei der Auflegung mindestens eine 9,5fache Sicher
heit im Yerhaltnis zur Meistbelastung bei der Seilfahrt 
und eine 7 fache Sicherheit bei der Produktenforderung 
gewahren«.

TsToTiickaur 1915 S.
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In dieser Bestimmung ist die 9,5fache Anfangsicher
heit aus der Verordnung vom Jahre 1905 beibehalten 
worden und daraus offenbar die 8fache Endsicherheit 
liickschlieBend entstanden, indem man von der Vor- 
aussctzung ausging, daB die Sicherheit wahtend der Be- 
triebszeit um etwa 17% abnimmt. Da mithin fiir die 
Koepeseile eine Anfang- und eine Endsicherheit besteht 
und fiir eine Reihe von Schachten die erwalmte Hartę 
vorliegen kann, soli an Hand der Betriebsergebnisse ge- 
priift werden, welche Berechtigung der 8fachen End-

■ oder der 9,5fachen Anfangsicherheit zukommt.

Ends icherhe i t .
Zunachst móge untersucht werden, wie sich daś 

praktische .Verhaltnis der Sicherheiten bei der Seilfalirt 
und bei der Forderung nach den Angaben der Scil- 
statistik gestaltet,

Ist n, die Sicherheit b e i' der Fdrderung'und n2 die 
Sicherheit bei der Seilfahrt, so, soli nach der Bergpolizei- 
Verordnung sein:

==0,75 fiir die Endsicherheit,
n., 8
ii 7l - -  0,74 fiir die Anfangsichei‘heit.

. na 9,5
Bezeichnet man mit Pj die Gesamtbelastung bei der 

Lastenforderung und mit P 2 die Gesamtbelastung
P

bei der Seilfalirt, so ist —? — y (s. die Zahlentafeln 5
i

und 6) das Yerhaltnis dieser Belastungen.
Da die Bruchfestigkeit des Seiles B =  F a ist, worin

F den Querschnitt des Seiles in qmm und a die Bruch-
beanspruchung in kg/qmm bedeutet, so erhalt man fur

Frj F<jeiri Seil: ^  =  nx und - - =  n2. Demnach ist
 ̂1 2

h  ^  p 2 =  £ * = * ..
U2 P 1 ' F ° .  V  ' '

Das aus der Seilstatistik ersichtliche Verhaltnis -2
1

.ist demnach gleichzeitig das bestehende Verhaltnis der

• Sicherheiten ll!.
n t

Geht man also von der Gfachen Endsicherheit bei 
der I,astenf6rderung aus (n. =  6), und tragt man den

P
wirklich bestehenden Verhaltnissen ^  — y Rechnung,

i
so miiBte die Endsicherheit bei der Seilfahrt so gewahlt

werden, daB n, = — wird. Da durchschnittlich y = 0 ,8 0  
Y

bis 0,85 ist (s. Zahlentafel 5), so miiBte n2 b

- werden, d. h. n , = 7 ,5  bis 7,0.
0,85

Wahlt man fiir die Endsicherheit bei der Seilfahrt 
n, =  7, so besteht gegeniiber der 6fachen Endsicherheit 
bei der Lastenforderung immer noch eine um 14% 
holiere Sicherheit bei der Seilfahrt, wahrend man sich 
nach den Bestimmungen yon 1905 mit 10% begniigt 
hatte, Das Verhaltnis 6 : 7 wurde dann 0,86 sein, 
d. h. betriigt die Seilfahrtbelastung mehr ais 0,86 der

Belastung bei der Forderung, so muB das Seil nach der 
Seilfahrtbelastung berechnet werden, andemfalls nach 
der Belastung bei der Forderung. Dies gilt selbst- 
yerstandlich wiederum fiir a lle  Teufen.

A n fa n g s ic h e rh e i t  bei K o ep ese ilen .
Zur Beantwortung der Frage, wieviel hoher die An

fangsicherheit bei den Kóepescilen mińdestens zu nehmeri 
ist, um cin den iibi‘igen Seilen gleichwertiges Ergebnis 
zu erzielęn, sind in den weiter unten folgenden Zahlen- 
tafeln 8 - 15 die Anfang- und Endsicherheiten fiir dic 
einzelnen Fórderarten aus der Seilstatistik zusammen- 
gestellt worden. Die Anfangsicherheiten finden sich 
in der Statistik doppelt, nach den Angaben der Her- 
stcllcr sowie nach clen auf den Zechen vor dem Auf- 
legen der Seile.ermittelten Festigkeiten der Dralite; die 
zweiten. Angaben liaben hier Verwendung gefunden. 
Um moglichst viele Seile in den Kreis der Betrachtung 
zu ziehen und um auch fiir die andern Fórderarten, 
nicht nur fiir dic Koepeseile, einen Anhalt zu gewinnen, 
wieviel hoher man die Anfangsicherheit ais die End- 
sicherheft nehmen soli, sind siimtliche Seile, abgcsehcn 
von den schon in der Einleitung ausgenommenen in 
diesen Zahlentafeln berucksichtigt worden.

Die geforderte Anfangsicherheit betriigt, wenn man

die Endsicherheit gleich 100 setzt, x =  —g - == 117 

9 5 .1 0 0
und x == ‘•1-^--- == 1'19, libersteigt also die Endsicher-

O
heit um 17 und 19%. Aus den Zahlentafeln geht hcrvor, 
daB sie durchschnittlich unter diesen Satzen bleibt und 
sie nur rereinzelt uberschreitet; sie konnen also bei- 
halten werden.

Wahlt- man ais Endsicherheiten die 6- und die 7fache, 
so, wurden sich ais mindestens zu fordemde Anfang- 
sicherheiten fiir Koepeseile die 7fache bei der Lasten- 
forderung und die 8,5fache bei der Seilfahrt ergeben.

Die Prozentsatze sind dann, entsprechend =  117
Q C, ]  AA

und ---- — 121,4 , 17 und 21,4. Das Verhaltnis

71 =  --— =  0,82 wurde wieder den mittlern Verhaltnissen 
n2 8,5
des Betriebes entsprechen (s. Zahlentafel 5).

Mein Vorsclilag, der sich auf clen Ergebnissen der 
Seilstatistik aufbaut, lautet demnach folgendermaBen:

1. Jedes Forderseil muB dauernd eine mindestens 
7fache Sicherheit im Verhaltnis zur Meistbelastung bei 
der Seilfahrt und eine mindestens 6fache Sicherheit im 
Verhaltnis zur Meistbelastung bei der Lastenforderung 
gewaliren.

2. Das Koepeseil muB beim Auflegen mindestens 
eine 8,5fache Sicherheit im Verhaltnis zur Meistbelastung 
bei der Seilfahrt und eine 7fache Sicherheit im Verhaltnis 
zur Meistbelastung bei der Lastenforderung gewaliren.

Man erhalt hiemach klare, ubersichtliche yerhalt
nisse, zw ngt nicht . denjenigen Forderanlagen, die 
giinstige und die Seile schonende Fordereinrichtungen 
besitzen, unnotig- hohe Siclierlieiten und damit unnotig
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starkę Seile auf und kann selbst fiir die tiefsten Schachte 
und gróBten Fórderlasten Seile herstellen, die im Rahmen 
der bisherigen Bauarten bleiben. Dagegen werden die 
fur die Seile ungiinstige Verhaltnisse bietenden Zechen, 
welche die mindestens geforderten Anfangsicherheiten 
bisher mehr oder weniger \veit iiberschritten haben, um

ihre Seile móglichst langc ausnutzen zu konnen, auch 
nach der Herabsetzung der behórdlich geforderten An-, 
fangsicherheit ihre hohen Sicherheiten bcibehalten, da 
sie sonst Gefahr laufen, die Seile vorzeitig węgen Ver- 
schleiBes oder Drabtbruchcs ablegen zu miissen.

(SchluB f.)

Der Bergbau und die kiinftige Gestaltuiig des Eisenbalmweseiis.
Von Regierungsbaum eister O. B u s c h b a u m , Gleiwitz (O.-S.).

(SchluB.)

B e isp ie le  u n d  Z u k iin f ts a u fg a b e n .

Unsere Reiclisbahnen werden aber nicht nur auf ihren 
bisherigen Arbeitsgebieten manches in den letzten 
Jahrzehnten Versaumte nachholen und dadurch ihre 
Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit gewaltig 
steigern konnen, sondern sie werden kiinftig auch ganz 
n eu e , ihnen noch ungewohnte Aufgaben ubernehmen 
miissen. Denn nur dann, wenn sie an der Weiteientwick
lung Unserer Yolkswirtschaft viel regern Anteil nehmen 
ais bisher, werden sic unserer schwer ersclhitterten 
Wettbewerbsfahigkeit wieder aufhelfen. Die Yerkchr- 
treibenden, unter ihnen besonders der Bergbau, haben 
bisher, nicht ganz mit Unrecht, bemangelt, die Staats
bahn habe ihre Tarifhoheit und starkę Stellurig allzu- 
sehr dazu benutzt, ihnen im Laufe der Jahre immer 
groBere Auflagen zu machen Śie fuhien an, daB die 
Verkiirzung der Ladefristen, die immer vollstandigere 
Ubertragung des gesamten mit der Abfertiguńg ver- 
bundenen »Papiergeschaftes«, das Yerlangen der Bahn- 
verwaltung, die Giiterwagen nach Richtungen geordnet 
zur Abholung bereitzustellen, dic Gestelfung der gróBem 
Wagen von 15 und 20 t  Tragkraft unter Beibehaltung 
der nach Tonnen bemessenen hohen Abfertigungs- 
gebuhr und dann noch der Versueh, die Absender zur 
Angabe der Tonnengewichte zu veranlassen, alles MaB
nahmen seien, welche sie einseitig belasten. Man sollte 
aber nicht iibersehen, daB auch von den Yerkehr- 
treibeńclen keinerlei tatkraftige Schritte zu einer innigern 
Zusammenarbeit mit der Eisenbahn unternommen wor
den sind. Unter diesen Umstanden ist es kein Wunder, 
daB beide Teile immer weiter auseinandergerieten, 
und daB das Verstandnis fur die Bediirfnissedes andern 
Teils von Jah r zu Jah r mehr zu wiinschen iibriglieB.

Hier seien die n o rd a m e r ik a n is c h e n  E is e n 
b a h n e n  ais ein gerade jetzt fur uns sehr lehrreiches 
Beispiel dafitr angefiihrt, daB es sehr wohl móglich 
ist, bei gutem Zusammenarbeiten aller Beteiligten in 
verhaltnismaBig kurzer Zeit ganz erhebliche Fort- 
schritte zu erzielen, die das bei uns Erreichte weit in den 
Schatten stellen. Bekanntlich sind die 2000 nordamerika
nischen Balmgesellschaften Pm atbahnen , die gegen- 
iiber den Verfrachtern in jeder Beziehung einen schwerern 
Stand haben ais unsere alleinherrschenden Staatsbahnen 
und sich zudem in eine kaum das Doppelte der unsrigen 
ausmachende Giitermisnge teileń miissen. Man sollte 
daher erwarteń, daB ihre Betriebsergebnisse weit un-

giinstiger' ais dic unserer Bahnen seien. Dies ist, was 
die durchschnittliche Ladung der amerikanischen Giiter- 
ziigc anbelangt, bis zum Jahre 1895 tatsachlich der Fali 
gewesen; damals waren die Bahnverhaltnisse offenbar 
noch ungunstigei ais bei uns. Dann sind aber die ame
rikanischen Bahnen aligemein zu grofiern, vierachsigen 
Giiterwagen iibergegangen und haben selbsttatige Kupp- 
lung und Bremse eingefuhrt, so daB heute die damit aus- 
geriisteten Giiterwagen von 40 — 50 t Tragkraft die Regel 
bilden. Hierdurch sowie durch innige Zusammenarbeit 
zwischen der Eisenbahn ilnd den Gewerbe- und Handel- 
treibenden ist es ihnen gelungen, die durchschnittliche 
Nutzlast ilirer Giiterziige und die Jahresleistung einer Lo- 
komotive im Mittel der 2000 Gesellschaften der Union all
mahlich auf daS Doppelte der unsrigen zu steigern. Bei 
groBen, gut geleiteten Bahnen ist sogar eine Steigerung auf 
das Dreifache unserer Leistungen erreicht worden. Dabei 
ergibt eine genaue Pnifung der Verhaltnisse dieser Ge
sellschaften, daB weder das Umgrenzungsprofil derWragen 
noch das durchschnittliche Gewicht der Lokomotiven 
und Schienen hóher ist ais bei uns. Sie gehen also 
lediglich- im Ausbau und in der Beanspruchung ihrer 
Hauptstrecken weiter ais wir.

Es versteht sich von selbst, daB dieses Zusammen- 
arbeiten auch fiir die Industrie des Landes, wo die 
selbsttatige Entladung bei dem Mangel an Menschen 
Erspamisse an Arbeitem, Ladezeit und K fttcn  ernióg-_ 
lichte, groBe Vorteile mit sich gebracht hat. Bekannt 
ist die'groBziigige Weise, in der z. B. der Stahltrust das 
Zusammenarbeiten seiner Betriebe mit der Eisenbahn 
und der Schiffahrt auf den Seen eingerichtet hat. Dem 
ist noch nicht einmal die Erwagung eines gleieh- 
gerichteten Versuches dazu bei unserer Staatsbahn 
gegenuberzustellen.

Die amerikanische Wirtschaft hat denn auch vor 
der unsrigen den gewaltigen Vorteil voraus, daB die 
Frachtsatze fiir Giiter im Durchschnitt aller amerika
nischen Bahnen nur halb so hoch wie bei uns sind, 
sowohł im Mittel aller Giiter ais auch fiir Kohle allein. 
Dies ist um so wichtiger fiir das Land, ais die dortige 
Lohn- und Preishóhe die imsrige so sehr uberragt, daB 
der den Kilometertarif verbilligende EinfluB der mehr 
ais doppelt so groBen durchschnittlichen Befórderungs- 
weite der amerikanischen Giiter dadurch aufgehoben 
wird. Der Nutzen der Bahnen fiir das Land wird hier
durch auBerordentlich gesteigert.
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Sollte ein gleiches Vorgehen niclit auch bei uns 
moglich sein? Durch die viel geringere Beforderungs- 
weite der Giiter auf unsern Bahnen haben wir doch viel 
mehr AnlaB hierzu, und etwaige Erfolge wiirden viel 
durchschiagender wirken. Die Verhaltnisse liegen bei uns 
nicht schwieriger ais in Amerika, wie haufig in oberflach- 
licher Weise behauptet wird, sondern weit gunstigęrf 
Wo ein Wille ist, da ist ein Weg,

Die deutschen Reichsbahnen waren durch ihre beherr- 
schende Stellung in der Lage, verhaltnismaBig rasch und 
miihelos eine grundlegende Vereinfachung und Verbilli- 
gung ihres Gtiterverkehrs durchzusetzen, sobald sie sich 
zur Einfiihrung der vorgescldagenen 50 t-Massengut- 
wagen entschlieBen wiirden. Einige B e isp ie le  mogen er- 
lautern, welclien gewaltigen EinfluB diese MaBnahme auf 
den Betrieb im einzelnen ausiiben wiirde. Ware die vor- 
geschlagene Betriebsweise im Jahre 1913 bereits durch- 
gefiihrt gewesen, so hatten im Ruhrbezirk taglich sta tt 
17 000 Kohlenwagen von 10 — 20 t Tragkraft nur 
6000 Wagen von 50 t gestellt, jedem Bahnhof im Durch- 
śchnitt nur 60 s ta tt 170, der einzelnen Zeche nur 30 
sta tt . durchschnittlich taglich 84 Kohlenwagen zu- 
gefiihrt werden miissen. S tatt der taglich innerhalb 
des Ruhrbezirks zu fahrenden 1000 Giiterziige waren 
nur 400 von gleicher Lange und Zusammensetzung zu 
bilden, zu fahren und wieder aufzulosen und auBerdem 
taglich sta tt 1000 nur 400 Giiterzuge in den Bezirk 
hinein oder aus ihm heraus zu befórdern gewesen. Im 
Ruhr-Moselverkehr hatten s ta tt der 1911 taglich g e - . 
schlossen durchgefiihrten 73 Giiterzuge nur .24 von 
gleicher Lange gefahren zu werden brauchen. Diese 
Vereinfachung des Verkehrs hatte sicherlich auch eine 
bessere Durchbildung des Giiterbetriebes sowie den 
Wegfall vieler kleiner Ziige und Leerfahrten ermoglicht 
und so zu einer weitern Verringerung der Zugzahl und 
StreckenbelastUng beigetragen.

Das wird um so eher der Fali sein, je mehr man 
dazu ubergeht, die Wagen nicht erst alhnahlich zu 
durchlaufenden Ziigen zusammenzustellen, sondern sie 
schon yon der Zeche ab in geschlossenen Ziigen oder 
doch' wenigstens in Gruppen zum Empfanger glatt 
durchzufiihren. DaB dies bis zum Kriege auch in solchen 
Fallen, wo es unschwer moglich gewesen ware, nicht 
geschah, ist jedem Fachmann bekannt. So konnte der 
Verfasser im Jahr 1913 feststellen, daB die in einem 
luxemburgischen Bahnhof an einem Fage einląufcnden 
Kokssendungen fiir ein bestimmtes Werk aus 17 ver- 
schiedenen Stationen des Ruhrbezirks stammten, daB 
von den auf ostfranzosischen und belgischen Gruben 
ankommenden Sendungen von Ruhrkoks fast jeder 
Wagen von einer andern Station herkam. Man hal te 
sićh vor Augen, welche Unmenge ganz iiberfliissiger 
Verschiebearbeit erst geleistet werden muBte, die auBer
dem noch den Nachteil hatte, daB diese Wagen fiir die 
Fahrt von der Ruhr bis nach Longwy oder Nancy
8 —12 Tage brauchten, obwolil damals der Verkehr 
storungsfrei war. Im Krieg hat man auf Yeranlassung der 
Heeresvenvaltung begonnen, sich um diese Verhaltnisse zu 
kiimmern, ohne daB aber bei der UnzweckmaBigkeit der 
heutigen Giiterwagen und dem Mangel geeigneter Lade- 
anlagen ein erheblicher Erfolg moglich gewesen ware. Es

hat sich aber bestatigt, worauf von mir schon vor Jahren 
hingewiesen worden ist, daB der gewaltige Giiteraustausch, 
der zwischen den einzelnen Werken der groBen Unter- 
nehmungen erfolgt, und der Versand der Syndikate an 
ihre GroBabnehmer eine solcheVerkehi-szusammenfassung 
in gróBtem Umfang ermoglichen, und das ist jetzt die 
Hauptsache. Der richtige Nutzen daraus kann aber erst 
durch Schaffung zusammenpassender Wagen und Ladę- 
anlagen gezogen werden.

Die deutschen Staatsbahnen selbst, die 1913 fast 
17 Mili. t Lokomotivkohle verfeuerten und diese im 
Durchschnitt iiber die doppelte Entfemung wie dic 
sonstigen, Giiter beforderten, werden mit gutem Beispiel 
vorangehen miissen. Bei ihnen wurde bisher aus fiska- 
lischen Riicksichten dahin gestrcbt, bei den Lokomotiv- 
schuppen mit einer moglichst geringen Zahl von Kolden- 
ladern auszukommen und sie dadurch gut auszunutzen, 
daB man ihnen jeden Tag eińe moglichst gleichmaBige 
Zahl von Kohlenwagen zur Entladung zufiihrte. Dabei 
wurde auf die Herkunft der Kohle oder den zu ihrer 
Befórderung notwendigen Betriebsaufwand nur wenig 
geachtet, weil ja  die Kosten dafiir nicht besonders in 
Ersclieinung traten, wahrend die Zahl der Kohlenlader 
eine durch die Verwaltungsbeamten vom griinen Tisch 
aus leicht zu iiberwaohende GroBe ist. Die Wirkung 
dieser auch fiir so manches andere kcnnzeichnenden 
Anschauungsweise mogę hier, ohne Beriicksichtigung 
von Einzelheiten, an einem Beispiel aus der Wirklichkeit 
erlautert werden. Aus dcm Versandbuch einer Ruhr- 
zeehe, die fast nur Łokomotivkohle fiir die preuBisęhe 
Staatsbahn liefert, ging hervor, daB bei 4 aufeinander 
folgenden Abholungen nur einmal 2 Wagen nach der 
gleichen Lokomotivstation, daB im iibrigen dieWagen bunt 
durch einander fiir die verschiedensten Gegenden PreuBens 
bestimmt waren. Eine solche Handhabung ruft natur- 
gemaJ3 eine Unmenge unnotiger Betriebs- und Ver- 
schiebearbeit hervor. Obrigens weiB jeder Fachmann, daB 
der Zweck dieses Vorgehens, eine gleichmaBige Zufuhr, 
durchaus nicht erreicht w ird; selbst bei einer groBern 
Łokomotivstation mit mechanischer Bekohlungsanlage 
(Altona) schwankten die taglichen Zufuhren ohne jede Re- 
gelmiiBigkeit zwischen 0 und 50011. Es ware nun eine ver- 
haltnismaBig einfache Sache, die groBern Lokomotiv- 
stationen mit Bekohlungseinrichtungen zu versehen, 
welche die Verwendung von Selbstentladewagen er
moglichen, wie dies bei den Eisenbahnen in Nord- 
amerika allgemein iiblich ist2; die Aufwendungen 
wiirden nicht sehr betrachtlich sein und sich durch Er- 
sparnisse bei der Beforderung und Entladung in 
kiirzester Zeit bezahlt machen. Vor Yollcndung der 
Umbauten kónnten mit groBem wirtschaftlichem E r
folg die 50 t-Wagen mit Flachboden iiberall dort ver- 
wendet werden, wo Greifer oder Kubel zur Entladung 
yorhanden sind, was meist der Fali ist.

AuBer diesen nachtliegenden Aufgaben treten die 
mannigfaltigsten neuen Zukunftsaufgaben, die sich in 
ihrer Wichtigkeit fiir die Entwicklung unserer Volks- 
wirtschaft und fiir die Ausgestałtung der Reichsbahnen 
noch kaum ubersehen lassen, vor unser geistiges Auge. 
Dafur waren die vorgeschlagenen neuen » V erkeh rs-

1 Tgl. VerkehrstechQische Wochc 1917, S. Gó.
2 Tgl. z. B, Z. <1. Ver. deuŁsoh. Ing. 1908, S. 201.
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ąm ter«  zustandig, die in ihrer gemischtwirtschaftlichen 
Zusammensetzung eine in wichtigen Richtungen er- 
folgende »Entstaatlichungc unserer Reichsbahnen be- 
deuten wurden. Diese Amter hatten zunachst die Auf- 
gabe, den Verkehr zu studieren und auf eine planmaBige 
Verkehrsgestaltung hinzuwirken. Unnotige oder unnotig 
weite Versendungen mlissen vermieden werden, soweit .es 
nur irgend moglich ist. Sie hatten auch die Ansammlung 
der Giiter und die Erleichterung ihrer Be- und Entladung 
zu fórdern. Dies diirfte aber nicht nur auf den einzelnen 
Werken geschehen, sondern das Ziel miiBtc weiter gesteckt 
werden. Wie es sich z. B. in der Kaliindustrie immer mehr 
eingebiirgert hat, fiir mehrere Werke eine gemeinschaft- 
liche Stapel- und Verladeanlage an "der Eisenbahn zu 
errichten, so miil3te auch der im Kohlenbergbau be- 
stehende ZusammenschluB der Werke in dieser Richtung 
dem offentlichen Wohl nutzbar gemacht werden. Durch 
Errichtung groBer, gut ausgerusteter Stapelanlagen in 
giinstiger Verkehrslage ware der Zechenbetrieb sehr zu 
vereinfachen, und durch die Ansammlung groBer Mengen 
von Massengiitern an diesen Punkten lieBe sich die 
Bildung und schnelle Abfertigung groBer Guterziige 
ermoglichen. Ebenso sollten groBe Entlade- und 
Sammelanlagen in giinstiger Lage fiir Kohle, z. B. am 
Rand der- Stadte in der Nahe der Gaswerke, errichtet 
werden, bei denen der óffentliche Guterverkehr endet. 
Die Weiterverteilung an die Abnehmer sollte dann mit 
Kraftwagen von gemeinnutzigen oder genossenschaft- 
lichen Korperschaften, die zugleich Besitzer oder Pachter 
der Sammellager waren, vorgenommen werden, da sie-die 
ortlichen Bediirfnisse am besten kennen. Ich habe bereits 
im Jahre 1913 darauf hingewiesen, daB sich der Kohlen-
■ handel und der Sonunerbezug dadurch wirksam lieben 
lieBen, daB sich die Kohlenkleinhandler eines Bezirks jj 
gcnossenschaftlich zusainmenschlieBen und mascliinen- 
maBig gut ausgestattete Lagerplatze errichten. Durch 
solche MaBnahmen konnte der Ortsgiiterverkehr, ein 
Sclunerzenskind in allen GrOBstadten, wirksam gebessert 
werden. Nach solehen Gesichtspunkten wiirden auch 
die groBen Lager, welche die Syndikate fiir den Aus- 
gleich zwischen Forderung und Absatz benotigen, in 
neuen Hafen oder an Eisenbahnknotenpunkten .ein- 
zuricliten sein. Die Art und Weise, wie jetzt noch a u f ’ 
vielen Zechen die nicht sogleich abzusetzende Kohle-auf 
die Halde gestiirzt und spater von Hand wieder auf- 
geladen werden muB, oft noch mit Umladung von 
Kleinbahn in Hauptbalm, ist im hochsten MaBe unwirt- 
schaftlicli. Je  mehr sich gegebenenfalls die Soziali- 
sierungs- und Monopolisierungsbestrebungen ausdelmen, 
desto wichtiger wird eine auch in dieser Beziehung yor- 
sorgliche Wirtschaft. Die Notwendigkeit, der Ver~ 
zollung und Besteuerung der Grandstoffe uńsei'cs Wirt
schaftslebens, ebenso der berechtigte Wunsch, fiir aus- 
landische Rohstoffe auch bei uns Markte und Borsen- 
verkehr zu schaffen, sollten den Staat zu tatkraftigerer 
Forderung der Vorratswirtschaft veranlassen. Die 
Reichsbahnen werden auf diese Weise nicht nur ihren 
eigenen Vorteil finden, sondern sie werden auch zum 
Trager groBer offentlicher Aufgaben.

Bei der Verwertung der Braunkohle spielt die F racht 
ęjne noch groBere Rolle. Schon bei etwa 60 km hórt

bei den heutigen Tarifen ihre Befórderungswiirdigkeit auf. 
Das hat zu ihrer Yerarbeitung zu PreBkohle gefiihrt, 
wozu nicht viel weniger ais die Halfte der gefórderten 
Rohkohle Verwendung findet,

Das gleiche gilt in vielleicht noch hoherm MaBe 
fiir den Yerkehr mit in- und auslandischen Lebens- und 
Futterm itteln. Hier sind allerorten groBe, aufs beste 
eingerichtete Getreidespeicher u. dgl. vorhanden, die 
uns die Kriegs-Getreidewirtschaft ermoglicht haben. 
Leider wurde aber bei ihrer Errichtung auf den Eisen- 
bahnbetrieb nicht mehr ais unbedingt nótig Riicksicht 
genommen, was um so zweckmiiBiger gewesen ware, 
ais sich der Verkehr in den gedeckten Wagep noch 
ungiinstiger abspielt ais in den offenen.

Ais Hindernis einer so weitgehenden Zusammenr 
fassung des Giiterverkehrs wird vielleicht die Viel- 
seitigkeit unserer Gewinnung, wic etwa die groBe Zahl 
der im Handel befindlichen Kohlen- und Erzsorten, 
genannt und z. B. darauf hingewiesen werden, daB 
das Rheinisch-Westfalische Kohlen-Syndikat etwa 
200 Kohlensorten fiihrt. Hier hat der Krieg auch dem- 
jenigen, der es vorher noch nicht wuBte, gezeigt, daB 
eine derartige Mannigfaltigkeit in der N atur der Dinge 
nicht begriindet und dafiir auch kcin Bedtirfnis vor- 
Iranden ist. Abgesehen davon geht aber aus dankens- 
werten Mitteilungen von Syndikats- und anderer Seite 
hervoi', daB die Verha.ltnisse sehr viel einfacher liegen, 
ais es scheint, denn meist bestehen mindestens zwei 
Drittel des Versandcs einer Zeche — und nur darauf 
kommt es ja an — oder des Kohlenbedarfs eines Werkes 
aus nicht mehr ais 1 - 2  Sorten. Hier sollte die Eisen
bahn die helfendc Hand bieten, indem sic mit dem 
Bergbau und der Industrie zusammen auf eine Yer- 
mindenmg der Sorten hinarbeitet. Abgesehen von der 
Erleichterung des Absatzes der Stein- und Braunkohle 
wurden dadurch der Industrie der Bau und der Betrieb 
brauchbarer Kcśselfeuerungen sehr erleichtert. Ebenso 
konnte der Eisenbahn auch die Bildung und Entladung 
gróBerer Zugteile und damit eine Verbilligung ihres Be- 
triebes ermoglicht werden. Sic wiirde damit die Aufgaben 
iibernehmen und ausbauen, die sich der ErzausschuB der 
Eisenhiittenleute fiir die planmaBige Bewirtschaftung der 
Erze und ihre Klassifizierung gestellt hat.

Eine iiberaus wichtige Zukunftsaufgabe, die aller
dings weniger den Bergbau angeht, und auf die hier 
deshalb nicht naher eingegangen werden soli, ist die 
bessere V c rw e r tu n g  der A b fiille , teils aus volks- 
wirtscliaftlichen Grlinden, teils, weil die Eisenbahn 
dadurch neue Ruckfracht fur sonst leer zu befórderndc 
Giiterwagen gewinnt. Die viel yertretene Anschauung, 
daB die Einfiihrung von Selbstentladern die Leer- 
fahrten, die bei den O-Wagen etwa 35% betragen, auf 
50% steigern werde, halt genauerer Priifung nicht stand. 
So einfach liegen die Dinge nicht, denn die Verhaltnisse 
sind bei den einzelnen Betrieben iiuBerst verschieden 
gestaltet; bei dem einen fehlt Hm-, bei dem 
andern Ruckfracht. Die Fortschritte der technischen 
Vcrfahren und eine geschickte Tarifpolitik konnen 
jedoch in gewissen Grenzen EinfluB darauf gcwinnen 
und im Laufe der Zeit ausgleichend wirken. Dies ware 
z. B. im Bergbau moglich, denn es ist doch ein Unding,
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daB einerseits die staatlichen Kohlenwagen den Berg- 
werken leer zugefiihrt und anderseits die groBen Massen 
fiir den volkswirtscliaftlich so tiberaus wichtigenBerge- 
yersatzin  besondern Privatwagen ingefahren werden, die 
dann wieder leer zuriicklaufen, und das alles nur, weil 
sich unser lieutiger óffentlicher Bahnbetrieb und die ge- 
wóhnlichen Wagen und Tarife fiir solche Aufgaben nicht 
eignen. Unsere Kohlennot macht unbedingt die besserc 
Yerwertung des anfallenden Gruses, der Schlacken und 
des bei der Braunkohlenschwelerei gewonnenen Grude- 
koks erforderlich, was zu gutem Teil eine Frachtfragc ist. 
Bei den Hiittenwerken fehlt meist Riickfracht; hier wurde 
die auch aus volkswirtschaftlichen Griinden hóchst er- 
wiinschte Weiterverarbeitung der Schlacken, dereń 
Gewicht- das der Hiittenerzeugnisse weit iibertrifft, 
Riickfracht liefern konnen. Wie bei den einzelnen Werken, 
so liegt es aber auch beim Gesamtguterverkehr vieler 
Stiidte, im besondern unserer groBen Hafenstadte, und 
auch beim Grenzverkehr mit einigen Nachbarlaridęrn. 
Hier lieBen sich durch Einwirkung und Ausgleich 
zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt viele Leer- 
fahrten vermeiden und erhebliche Ersparnisse erzielcn.

Es bedarf also einer vorsichtigen, umfassenden Reform 
uiitl Anpassung der Tarife an die neuen Fórderungen 
unserer Wirtsćhaft. Diese befinden sich stets in FluB. 
Deshalb sind die vorgeschlagenen gemeinwirtschaftlichen 
Verkehrsamter zu ihrer Weiterbildung hervorragend ge- 
eignet.

Zum SchluB sei noch auf die groBe so z ia le  B e- 
d e u tu n g  hingewiesen, die der Einftihrung von selbst- 
cntladenden G iiterw agen innewohnt. Nicht nur wird 
eine groBe Zahl von Ladearbeitern, die bisher zum 
groBen Teil Auslander waren, entbehrlich gemacht, 
śpnderh auch dem verblcibenden Teil eine leichtere 
Arbeit geboten, wódurch die Schwierigkeiten, die gerade 
der Bergbau mit den Arbeitern iiber 'l age hat, zum Teil 
in Wegfall kamen. Uberdies wurden beim Bau der 
immerliin verwickelten Wagen und Ladeanlagen die 
entbehrlich gewordenen Leute teilweise eine hóher- 
stehende, ihnen mehr zusagende Beschaftigung finden. 
DieS gilt sowohl von der Industrie ais auch von der
I.andwirtschaft.

Nach einem Zusammenbruch ohnegleichen stehen 
wir vor der Aufgabe,. neu aufzubauen. Zum Gelingen 
dieses Werkes konnen unsere Eisenbahnen viel bei- 
tragen, wenn sie ais Reichsbahnen unter fester, ein- 
heitlicher und sachverstandiger Leitung stets das 
G em ein w o h l voranstellen, und wenn es ihnen gelingt, 
in weit hóherm MaB, ais es bisher versucht worden ist,

die in allen Schichten unseres Volkes sehlummernden 
Krafte zu erfąssen. Das ist der Kernpunkt.

Darin stehen wir aber. erst am Anfang. Unsere 
heutige Eiscnbahm-erwaltung wird die Aufgabe nur 
dann erfiillen konnen — das ist jedem klar, der die 
Yerhaltnisse kennt - , wenn ein ganz neuer Geist in sie 
einzieht Das wird nur dann der Fali sein, wenn ihr 
reichlich frische Krafte aus der Praxis zugefiihrt werden.

Im Verfrauen auf die unySrwustliche Kraft und 
Ttichtigkeit unseres Volkes werden uns dann der Wieder- 
aufbau und die Losung der schwierigen Zukunfts- 
aufgaben gelingen. Wir wurden sofort bei Einftihrung 
der groBen Wagen eine erhebliche Erleichterung der 
Verkehrslage spuren. D en Hauptvorteil hatten jedoch 
unsere Nachkommen; ihnen w ii r den wir ein Eisenbahn- 
wesen hinterlassen, das an Wohlfcilhęit des Betriebes 
und an wirtscliaftlicher Kraft das heutige weit iibertrifft.

Wir sollen nicht fiir den Tag arbeiten, sondern in 
.der Not. des Tages fiir eine weite Zukunft.

Z usam m en  fa ssu n g .
Die deutschen Staatsbahnen konnen mii ihren 

heutigen Einrichtungen fiir Giiterbefórderung zweifellos 
kiinftig ebensowenig wie in den letzten Jahrzehnten 
erhebliche Fortschritte machen. Zur Deckung der 
Selbstkosten sind demnach betrachtliche Tarifcrhóhun- 
gen, welchc die Grenze des fiir die Gesuadung unseres 
Wirtschaftslebens Zulassigen iiberschreiten wurden, 
ganz unausbleiblich.

Durch Einfuprung yon schweren, aber kurzeń vier- 
achsigen Guterwagen von 50 t  Tragkraft wurden sieli 
die Selbstkosten der Befórderung sowie der- Be- und 
Entladung allmahlich auf die Halfte oder gar den dritten 
Teil der Kosten herabdriicken lassen, die bei Fortdauer 
der heutigen Betriebsweise eintreten miissen. Hierbei sind 
die Kosten fiir die Verstarkung der Bahnanlagen und fiir 
den Um- und Neubau der Ladeanlagen bereits beriick- 
sichtigt. Vorausgesetzt ist dabei, daB die Staatsbalm die 
Wirtschaftsfrageń besondern, ihr lose angegliederten ge- 
m ischt- wirtschaftlichen )>Verkehrsamtern« zur Priifung, 
Entsclieidung und Weiterbildung uberlaBt, Diese hatten 
dann nicht nur alle MaBnahmen fiir die Kraftigung der 
Vorratswirtschaft, die \"erbesserung der Wagenausr 
nutżung und Zuggewichte sowie die Minderung der Zug- 
zahl zu ergreifen, sondent sie hatten auch e in 'weit.es, 
bisher n,och nicht beackertes Feld in Angriff zu nehmen, 
um in schópferischer Arbeit sowohl den Eisenbalmbetrieb 
zu vereinfachen und billiger zu gestalten, ais auch unsere 
Yólkswirtśchaft zu kraftigen.

Mineralogie und Geologie.
Deutsche Geologischc Goscllsclmft. Sitzung am 4. Februar 

1920. V orsitzender Geh. B ergrat P o m p c c k j.  Die.Gcsell- 
schaft beklagt den Tod \-on 5 Mitgliedern, des Professors an 
der Technisclien Hochschule in W ien, H ofrats Franz To u la ,  
des bayerischen Landesgeologen Dr, P f a f f ,  des iruhem  
L eiters der F lachlandaufnahm en bei der Geologischen 
Landesanstalt in Berlin, Geh. Bergrats Professors Dr.

G. B e r e n d t ,  des Geologeu derselben Landesanstalt Dr. 
H e r rm a n n  und des S taa tsra ts  v. E l t e r l e in .

Geh, B ergrat K e i lh a c k  w iirdigte in einem langern 
Naehruf die wissenschaftlichen Verdienste des Geh. B ergrats 
B e r e n d t ,  der der Gesellschaft 59 Jah re  ais Mitglied ange- 
h o rt hat.

Landesgeologe Prof. W o lff  sprach uber das A lter der 
vulkanischen Gesteine am N ordrande des Bosix>rus. E r 
gab zunachst einen Uberblick iiber den Bau der Bithynischen .
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und der Thrazischen Halbinsel, zwischen denen die W asser- 
straBe des Bosporus verlauft. Die U nterlage beider bildet 
altes, wahrscheińlich devonisches Gebirge, das von te rtiaren , 
"dem Eozan, Miozan und Pliozari angehórenden Schichten 
iiberlagert wird. Im  Norden lagern te rtia re  Schotterdecken 
m it Lignitflozen. H ier tre ten  am Nordausgange des Bosporus 
andesitisclię und trachy tische E ruptivgesteine auf. Das 
Devon wird von zahlreichen kleinen Gangen dieser Gesteine 
durchschw arm t; diese tre ten  dann aber in geschlossenen 
Decken auf, die nach W esten  bis zum K ap K araburnu vei- 
folgbar sind und auch auf der asiatisclien Seite K lippen an 
der K iiste bilden. N ach einer soeben erschienenen Ver- 
óffentlichung von W altlier P e n c k  soli die friihere Annahme 
unrichtig sein, daB der Bosporus ein Teil eines pliozanen 
FluBlaufes sei, der in der Agais begann und *nach dem 
Śchwarzen Meerc hin verlief, durch das Einsinken d er erstern  
gekópft und  durch E inbruch des M arm arahieeres in zwei 
Stitcke, den HellespÓnt und den Bosporus, zerlegt wurde. 
Vielmehr behaup te t Penck, der Bosporus sei die Fortsetzung  
des Tales, das in der Thrazischen H albinsel entspring t und 
m it annahem d nordsudlichęm  Yerlauf iiber dic sogenannten 
SiiBen W asser in die Rinne des Goldenen H orns einmiinde.t. 
D afiir soli nacli ihtn eine am Siidrande des Bosporus ge^ 
legene Schwelle sprechen sowie der Um stand, daB die R inne 
des Goldenen H orns ohne Stufe in die des Bosporus iiber- 
geh t. D er V ortragende verm ochte sich dieser Auffassung. 
n icht anzuschlieBen, dą im Bosporus se lbst noch m ehrere 
solcher Scliwelien au ftre ten  und die U m kehrung der FlieB- 
richtung des von Penck angenom m enen Strom es schwer zu 
verstelien ist. Die vulkanischen Gesteine h a lt Penck fiir 
Łlter ais Pliozan und fiir jiinger ais Eozan, also fiir e tw a 
oligozanen A lters. Seine Griinde sind aber unsicher. Der 
Vortragende fand nun in der T rachyt- und Andesitdecke 
eingeschaltete. Tuffe und Kallcsteine m it Fossilien, darun ter
2 Belem niten, die ein kretażisches A lter, wahrscheinlich 
Senon, fiir diese Schichten und dam it zugleich fiir dic m it 
ihnen wechsellagernden E ruptivgesteine wahrscheinlich 
m achen. Ais w eitem  Beweis fiir ein kretażisches A lter fiihrte 
e r das A uftre ten  von Andesitgerollen im Eozan an. Die 
E ruptivgesteinreihe ist durch einen B rach  gegen das Devon 
abgegrenzt, m it "dem sie im iibrigen im Streichen iiberein- 
stim m t.

Im  AnschluB an diesen V ortrag śpraelt Bezirksgeolog 
Dr. F l ie g e l  iiber kretazische Deckenergusse in r Kiisten- 
gebiet yon Kleinasien. Das K arbonbecken von Eregli an 
der Sudkiiste des P ontus wird von einer m achtigen vulka- 
nischen Decke um grenzt. Sie iiberlagert kretazische 
Schichten, in denen Tuffe m it einer zieinlich reichen F auna 
au ftreten . Diese Andesitdecken haben eine ausgedehnte 
V erbreitung und erlangen in Arm enien bis 1700 m Machtig- 
keit. Im  In n em  liegt die Decke von Casarea, die sich von 
Siidwesten nach N ordosten 160 km weit erstreckt. W eiter 
nórdlich liegt diejcnige von A ngara und noch w eiter nach 
.W esten schlieBlich die Decke an den D ardanellen und ani 
Bosporus. Ostlich von Eregli beobach tet m an zwei kon- 
vergierende Andesitlager, zwischen denen sich Tuffe nnd 
kretazische Ablagerungen finden. D a die un te re  K reide hier 
iiberaU s ta rk g e fa lte t ist, das Andesitgebirge aber sóhlig lagert, 
so is t dam it sein oberkretazisches A lter erwiesen. 100 km 
ostlich von Eregli finden sich wieder T rachytdecken, iiber- 
lagert von Andesiten, die in K reide eingelagert sind. Merk- 
wurdig ist die H albinsel bei S inope; sie bes teh t aus jungem 
T ertia r. und en th a lt in einer Landzunge ein Basaltvor- 
kommen, das ebenfalls von jungem  T ertia r  iiberlagert wird. 
Die ganze H albinsel scheint durch jungę Bruche abge trenn t 
und der an der K iiste hangengebliebene R e s t e iner im 
iibrigen im Śchwarzen M eer versunkenen Scholle- zu sein. 
Noch w eiter ostlich, bei T rapezunt, h a t K o B m a t m achtige

vullfanische Decken śenonen A lters gefunden, in denen 
Blócke von Urgonlcalli vorkommen. Die kretazischen Decken 
sind also viel ausgedehnter, ais F r e c h  annahm , nach dessen 
Ansicht die groBe Masse der anatolisclien Decken und Gange 
te rtia ren  A lters sein soli. V ielm ehr ist die H auptm asse 
wahrscheinhch kretazisch und n u r un tęrgeordnete Teile 
sind te rtia r .

Bezirksgeolog Dr. H eB v. W ic h d o r f f  trug  u n te r  Vor- 
fuhrung zahlreicher I.ichtbilder iiber FluBablagem ngen in 
Thiiringer K alksteinhohlen vor. Die im Zcchstein- 
riff erschlossene Holile des Backofenloches bei Tlial ist 
m ehrfach verzweigt und durch drei durch strom endes 
W asser crzeugte Rillen ausgezeichnet, die sich bis in die 
feinsten Verzweigungen d er H ohle verfolgen lassen und 
denen eine R illenbildung iu der D eckenkluft entspricht. 
Die Hohle ste lit durch S chlo tten  m it der Oberflache in 
Verbindung und en th a lt m achtige Ablagerungen von 
Hohlenlehm . Dariri finden sich groBe B untsandsteinbrocken, 
aber auch vom W asser bewegte Gerólle sowie Porphyrgerolle 
und Bohnerzkórner. D ieses ganze M ateriał wurde durch 
einpn FluB u n te r  B enutzung der S chlo tten  in die Hohle liin- 
eingefuhrt. H eute ist der B untsandstein, von dcm  diese 
Gerólle herruhren  miissen, vollstandig der Erosion zum 
Opfer gefallen. Ahnliche H óhlen sind, ebenfalls im Zechstein- 
riff, bei A ltenstein und L iebenstein vorhanden und en thalten  
Granitgerólle m it speckartig  glanzender, po lierter Obei- 
flachę. Auch sie m iissen durch FluBwasser in die H ohle 
hineingelangt sein, und zwar auch h ier durch Schlotten, 
wobei bem erkensw ert ist, daB in dem gesam ten Quellen- 
gebiet der heutigen Gewasser kein G ranit a u ftr itt. Die be- 
kannte Venushóhlc im Hórselberg bei E isenach liegt im 
untern  Muschelkalk, besitz t 15 m  Lange und is t ebenfalls 
durch 2 Schlotten m it der Oberflache verbunden. Auf der 
Hohe iiber der Hohle finden sich Porphyrgerolle, die nur 
durch einen alten  FluBlauf dorth in  gelangt sein konnen.

K. K.

Marks cłieidewesen.
Magnotisoho Beobaclitungen zu Bochum. Die westliche 
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23. 10 22,5 10 28,8 10 25,6
24. 10 24,6 10 27,5 10 26,0
25. 10 21,6 10 26,8 10 24,2
20. 10 22,3 10 27,5 10 24,9
27. 10 22,9 10 26,5 10 24,7
28. 10 22,2 10 28.5 10 25,4
29. 10 22,7 10 27,8 10 25,2
30. 10 22,3 10 29,4 10 25,8
31. 10 22,5 10 28 4 10 25,4

M ittel 10 22,90 10 27,42 10 25,10

Yolkswirtschaft und Statistik.
PreUkohlcnherstelLuiig" in den Ver. Stauten 1007 -1 9 1 8 . 

Dic H erstellung von PreBkohle fiir Feuerurigszwecke ist 
in den Ver. S taa ten  noch einigermaBen zuriickgeblicben; 
1907 betrug  sie liG 524 t  und im le tz ten  Ja h re  477 235 t. 
Ober die Entw icklung der PreB kohienherstellung von 
190.7 a b  u n te rr ic h te t die folgende Zusam m enstellung. .

Jah r

..........
Menge' 
sh. t

W ert
8

Jah r Menge 
sh. t

W ert
S

1907 66 524 258 426 1914 250 635 . 1 154 678
1908 90 358 323 057 1915 221 537 1 035 716
1909 139 661 452 697 1916 295 155. 1 445 662
1911 218 443 808 723 1917 406 856 2 233 888
1912 220 064 952 261 1918 477 235 3 212 793
1913 181 859 1 007 327 ' ''

Die Zahl der B rikettieran lagen  betrug  12 im Jah re  1918, 
davon entfielen 6 m it e iner Gewinnung von 172 000 t  auf 
d ie ' ostlicheń S taa ten  und je 3 m it einer H erstellung von 
213 000 und 92 000 t  auf die M itte lstaa ten  und dic S taa ten  
am  Stillen Ozcan. Zur H erstellung der PreBkohle d ien ten  
in den Jah ren  1917 und 1918 die aus der folgenden 
Zusam m enstellung ersichtlicheri Stoffc.

1917 1918
sh. t sh, t

Feinkohle . . .  . . ■ ■ ■ ■ ■ .. . . . 
Halbweich- und H artkohle, Kohlengrus. 
Braunkohle, O lgasriickstande . . .

137 659 
161 269 
103 408

209 690 
180 714 

76 602
Z U S . 402 336 407 006

G ew innung von sc lnrefc lsauerm  A m m oiiiak  in  GroB- 
britannicn  im  Jahre 1918. Im  Jah re  1918 war die Gewin
nung von schwefelśauerm Ammoniak in GroBbritannien 

. m it 433 000 1. t  um 26 000 t  k leiner ais im Vorjahr, wogegen 
sich im Vergleich m it 1916 nur ein Abfall von wenig m ehr 
ais 1000 t  ergibt. Die Y erteilung der Erzeugung anf die 
verscliiedenen G ew innungsstatten is t in  der folgenden Zu
sam m enstellung ersichtlich gem acht.

G ew innungsstatten 1916
l  t

1917 
1. t

1918 
1. t

Gaswerke . . . . . . . .
H o c h o fe n ............................... ....
Schieferdeśtiliatiónen . . . .
Kolcereien . . J .......................
K raftgasanlagen usw. . . .

172 269 
15 154 
57 988 

159 506 
28 786

188 478 
13 621 

"60 560 
166 354 
29 604

173 541 
12 717 
58 311 

164 448 
23 534

Z U S . 433 703 458 617 432 551

Gcwinnungsergebnis der franzósischen E iscnindustrie 
im Jah re  1918. N ach e in e m  am erikanischen K onsulats- 
bericht h a t te  die franzósische E iscn industrie  im Jah re  1918 
im Vergleich m it dem V orjahr das nachstehend verzeięh- 
nete  Gewinnungsergebtiis.

1917 1918
Erzeugung an t  t

Roheisen . ' ....................j 084 023 1 261 670
S ta h lb lo c k e n ....................2 231 651 1 809 771
W alzwerkserzeugnissen 1 760 160 1 400 468

Danach war die Roheisenerzeugung in 1918 um 422 000 t
kleiner ais irp Y oijahr, die Erzeugung von Stahlblocken 
verzeichnetc gleichzeitig einen Riickgang um 422 000 t  
und dic H erstellung von W alzwerkserzeugnissen einen 
solclien voń 360 000 t.

Lohneulwiekiung iń der am erikanischen Eisen- und 
S talilindustrie im  Kriege. In der am erikanischen Eisen- 
und S tah lindustrie , die in gróBtem U m fang fu r den 
K riegsbedarf arbe ite te , haben nach einer von dem 
A rbeitsam t der Union angeste liten  E rhebung, wie die 
folgende Zusam m enstellung zeigt, die Lohne in der 
K riegszeit' eine groBere Steigerung erfahren ais in den 
andern  Gewerben des I.andes.

Zahl der Stunden-
1914 lohn 1919

Industrie beschaftig- gegen 1913
ten ( - 1 0 0 )

Personen %

Eisen und S t a h l ...................... .... 278 072 221
Baumwolle . . . . . . . . . 393 404 179‘
Striim pfe und U nterzeug . . . 150 520 184
Seidenwaren ..........................  . ' 108 170 191
W o llw a re n ........................................ 163 976 164 .
M annerkleidung . . . . . . . 225 719 171

206 088 1471
S a g e w e rk e .......................... .... j 618163 | 194
B a u s c h re in e rc i.......................... .... 151

133 498 154
1,78 8723 152

In  den v e r s c h ie ‘d c n e n  Z w ei 
h a t  sich die E ntw icklung des S tundenlohnes 
K rie |ś ja h ren  wie folgt g es ta lte t

g en  der E iscnindustrie 
den

1913
0//o

1914
0//o

1915
0//o

1917
»//o

1919
o//o

H o c h o f e n ...............................  . 100 101 101 152 249,
B essem erofen. . ...................... 100 90 94 139 209
Siemens-M artinófen . . . .  . . 100 100 104 142 235
P u d d e l o f e n ............................... 100 96 267
Kntippelwalzwerke . . . 100 102 104 128 214
G ro b b le c h w e rk e ...................... 100 101 107 151 233
Feinb lechw erke........................... 100 101 92 183 198
Schienenwalzwerke . . . . . 100 99 97 221
S tabe isenw erke.......................... 100 96 98 231
W e iB b le c liw e rk e ...................... 100 102 102 220
Gesam te Eiscnindustrie . . . 100 103 101 221

i Dic Zahlen beziehen sich  auf das Jahr 1918. 
- Gesamte Tabakindustric.

Yerkekrswesen.
Aintliehe Tarifver&nderungen. B innen-G iitertarif fiir 

die vollspurigen Linien d er Sąclisischen S taatseisenbahnen, 
Teil I I ,  H eft 1. Am 20. Jan . 1920 ist die S tation  Nerchau- 
T rebsen ais V ersandstation fiir Steinkohle usw. in den 
A usnahm etarif 6 aufgenommen worden.
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Marktbericht.
E rh o h u n g  der K oh len preise des K eie lisk o h lein  crbnndes1.

Auf Grund des Beschlusses des Reichskolilenverljandes 
vom 28. Ja n u a r  1920 sind die K o b le n v e r k a u f s p r e i s e  
je Tonne vom 1. F eb ruar 1920 ab  wie folgt e rhóh t worden. 

B ezirk 'd es  N iedersachsischen K ohlen-Syndikats:
1. G esam tbergam t in O bernkirchen: -K / t 2

Schm iedekohle 1 . . . . . .  . . . .  . . . 61,40
NuBkohle 11 . . . . . . . .  . . . . .  . . 61,40
Kokskohle ......... ..............................  .................. 44,40
T ie fb a u fd rd e rk o b .le ...........................  42,80
Nachsetz- und Sćhianinikohle - • . ■ . . .  14,70
G r o B k o k s ............................................. ....  62,70
Brechkoks . . .  . , . . . .  . . . .  /  . . 82,40
Perlkoks . ...................................... ............................... 61,50

. Koksgrus. . . . . . .  . . .‘ ..........................42,10
M agerforderkohle . . . . . . . . .  . . . . 42,00
M agernuBkohle . . .  . . -. . . . . . . . . -55,30
PreBkohle, 1,25 kg ........ ........................................ 71,10
Beclcedorfer Forderkohle . . . . . . . . . 42*00

2. PrcuOische Berginspektion in Barsinglrausen:
Forderkohle . . .  . . . . .  . . ., . . . . 49,20
PreuBische Berginspektion 1 in Tbbenbiiren:
Forderkohle . . . . ................................ ....  . . 42,80
Stiickkohle  .... ' . . . . . .  69,50
NuBkohle T ............................................................... 79,50

I  I ..............................................................79,50
I I  I ............................................. ....  70,80

P reB kohle ,-3 kg .......................................................71,10
Piisselburener Forderkohle (Bucliholzkohle) . 42,80

. S c h la m m k o h le ..................   . . . . .  . •. . 14,70
4. S teinkohlenbergw erk O sterw ald:

F o r d e r k o h le .................. ............................... ....  49,20
Gruskolile . . . . ......................................... - . . 41,80

5. S teinkohlenbergw erk in M itóchehagen: .
Forderkohle . . .  .....   . . . . . .  49,20

6. G ewerkschaft PreuBische Clus in MeiBen:
F orderkohle . . . . . . .  . . . . .  . . . 42,80 
NuBkohle . . . .  . . .  . . .  . . . . . . 61,40 , 
FeinkOhle . .  ...............   .  ..............................   41,50

Bezirk des R echtsrheinisch-B ayerischen K ohlen-Syndikats: 
Pech kohle: -ft / t 8

Gewaschene Brocken, W tirfcl und NuB I . . 81,60
: . N u B . I I ....................... ....  ......................................... 69,60

WascligrieB . . . . . . . . . .  . . . . . 63,60
RoligrieB ........................................................... ....  . 57,00
Staubkohle, Schlamm uńd A b f a l l . .................. 34,80

B raunkohle: '
P r e B k o h le ....................................................................24,00
B raunkohle ....................... . ' . . . .  . . . . . 6,30

D er auf Seite 139 gebrach te B ericht uber die E rhóliung 
der K ohlenverkaiifspreise fiir den Bezirk des R h e in i s c h -  
W e s t f a l i s c h e n  K o h l e n - S y n d i k a t s  muB dahin  be- 
rich tig t werden, daB dic darin  genannten  P reiserhohungen 
je Tonne c in s c h l ie B l ic h  K o h le t i  u n d  U m s a tz -  
s t e n e r  zu verstehen sind. F erner b e tra g t die Erhóhung 
des V erkaufspreijes fu r PreBkohle je, Tonne 71,10 . f t  

einschlieBlich Kohlen- und U m satzsteuer. und nicht 
8 7 ,3 0 .« .
m  Im  Bezirk des: S f ic h s is c h e n  S t e in k o h l e n - S y n -  
d ik a .ts  b e tra g t die P reiseihohung fur Kohle allgemein 
je Tonne einschlieBlich K ohlensteuer, ab e r ausschheSlich 
U m satzsteuer, - n ich t 63 ./( .so n d e rn  63,60 .ft.

ł s. a. Gltiokauf 1920, S* 139.
- cinschliefi! ich K oh len -u n d  TJmsatzstouer.
3 cltvsnht1ofil ich Kohlen-, aber ansschlfefilich UinsatzHteiier*

Patentbericht.
A um eldungeu ,

d io  w ahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
p a ten ta m te s  ausliegen.

Vom 26. Ja n u a r  1920 an :
l a .  Gr. 7. D. 34 045. John M arriot D raper, M an

chester (E ngl.); V e r tr .: H. N eubart, Pat.-A nw ., Berlin 
SW  61. T rennvorrich tung  fiir Stoffe von verschiedenem  
spezifischem Gewiclit m it Hilfe aufsteigenden W asser- 
strom es; Zuś. z. Anm. D.- 32 974. 31. 12/ 17.

l a .  Gr. 30. N. 18 40S. Dr. A lexander N atliansohn, 
D resden, Com eniusstr. 71. V erfahren zur V orbereitung von 

, Suspensionen fiir die A ufbereitung. 18. 12. 19.
5d. Gr. 9. W. 50 571. W. W eber & Co., Gesellschaft

fur B ergbau, In d u strie  und B ahnbau, W iesbaden. F ahr- 
barc Spritzvorrich tung  zur Gewinnung von IMassen fiir 
den Spulversatz im B ergbau. 20. 3. 18.

12e. Gr. 4. W. 53 099. A łphons Waclie, Gleiwitz
(O.-S.). V erfahren und Y orrichtung zum  Mischen von 
Flussigkeiten m it Gasen oder von Flussigkeiten m it Fliissig- 
ke iten  oder von Gasen m it Gasen. 2. 8. 19.

12r. Gr. 1. M. 65 009. H ans M aiberger, Bonn (Rhein), 
H andelstr. 7. V erfahren zur H erstellung k larer kalte- 
bestandiger Ole aus Teerólen, -28. 2. 19.

21d. Gr. 12. F . ,44 563. D ipl.-Ing. H u b e rt F ritze ,
Breslau, O hlauufer 39. G leichstrom generator fiir konstan tę  
S trom starke, besónders fur SchweiBzwecke. 6." 5. 19.

2 4 0 . Gr. 7. S. 49 282. F ried rich  Siemens, Berlin, 
Schiffbauerdam m  15. Gaswechselventil. 27. 11. 18.

26u. Gr. 2. B. 85 220. B unzlauer W erke, Lengers- 
dorff & C-omp., Bunzlau (Schl.). V erfahren zur D estilla tion  
der Kohle. 20.. 12. 17.

26n. Gr. 2. B. 86 771. B unzlauer W erke, Lengers-
dorff & Comp., Bunzlau (Schl.). V erfahren zur D estillation
der K ohle; Zus. z. Anm. B. 85 220. 3. 7. 18.

26 a. Gr. 2. B. 86 947. B unzlauer W erke, Lengers-
dorff & Comp., Bunzlau (Schl.). V erfahren der Kohlen- 
destilla tion  durch E ntgasung  m it Hilfe e rh itz te r Gase; 
Zus. z. Anm. B. 86 771. 26. 7. 18.

26ii. Gr. 2. B. 87 087. B unzlauer W erke, Łengers-
dorff & Comp., Bunzlau (Schl.). V erfahren der Kolilen- 
des tilla tion ; Zus. z. Anm. B. 85 220. 13. 8. 18.

35 a. Gr. 9. H. 74 005. M ax H u p p ert, Gelsenkirchen. 
W agencinstoB vorrichtung m it Schwenkbiihne. 26. 3. 18.

4 0 a. Gr. -17. G, 44 538. G iuliniwerke A.G., Basel 
(Schweiz); Y c r tr .: Dr. Ju lius Ephraim , Pat.-A nw ., Berlin 
SW  11. Y erfahren zur S teigerung der H artę , F estigkeit 
und B earbe itbarke it m it schneidenden W erkzeugen von 
M etalien und Legierungen. 28.. 10. 16.

4 0 a . Gr. 17. G. 46 014. G iuliniwerke A.G., Basel 
(Schweiz); V e r tr .: Dr. J. E phraim , Pat.-A nw ., B erlin  SW11. 
V erfahren zur S teigerung der I-Iarte, F estigkeit und Be
arb e itb ark e it m it schneidenden W erkzeugen von M etalien 
und '"Legieningen; Zus. z. Anm. G. 44 538. 19. 12. 17.

59a. Gr. 10. A. 32 552. H. A nger's Sóhne, M ascbineh- 
fabrik, N ordhausen (Harz). K urbelloses T iefpum pw erk. 
1 8 .1 1 .1 9 .

591). Gr. 4. S. 45 007. S iem ens-Schuckertw crke 
G- m. b. II., S iem ensstad t b. Berlin. M ehrstufige Kreisel- 
pum pe. 2. 3. 16.

78e. Gr. 2. N. 15 824. Eugen Nowak, Berlin, Kur- 
fiirstenstr. 111. R eak tionszunder fiir Sprenggescliosse.

’ 3. 5." 15.
80c. Gr. 13. F , 44 833. W ilhelm Fuchs, B riinn ; 

V ertr.: Max R ich ter, Penig (Sa.), Leipziger S tr. 44. Yor
rich tung  zu r se lb stta tigen  Bescliickung von Schachtofen. 
2. 7. 19.

Vom 29, Ja n u a r  1920-an:
lO a. Gr. 17. Sch. 56 822. W ilhelm Schondeling, 

Dusseldorf, H um bold ts tr. '46. V orrichtung zum  Loschen, 
V erladen und  A ufstapeln vón K oks; Zus. z. P a t. 298 102.
24. 11. 19.

10ft. Gr. 23. B. 87 463. K u rt B arthel, H annover, 
Jungfernplan  3. S teliende R e to r te  m it Vorw&rmraum 
fu r ununterbrochenen  B etrieb . 25. 9. 18.
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10a. Gr. 23. B. 88 171. K u rt B arthe l, H annover, 
Jungfernplan  3. Ś tehende R e to r te  m it ubereinander 
liegenden Tellem , uber die das D estilla tionsgut m it Hilfe 
um laufender K ra tze r ohne B eriihrung der e rh itz teu  Re- 
to rtenw and  durch dic R e to rte  hindurchgeffihrt wird. 
25. 9, 18.

10 a. Gr.' 23. B. 88 171. K u rt B artlie l, H annover, 
Jungfcrnplan  3. Ś tehende T elle rre to rte  m it zonenweiser 
A bfuhrung der D estilla tionsgase. 2ó. 9. 18.

• 23b. Gr. 3. R . 47 057. A. R icbecksche M ontanwerkc
A.G., H alle (Saale). V erfahren zur Gewinnung yon M ontan
wachs aus B raunkohle. 24. 1. 19.

241). Gr. 7. K. 65 624. F ried . K rupp  A.G .i Essen. 
O lbrenner. 18. 2. 18. ,

27c. Gr. 10. A. 32 549. A ktien-G eselischaft der Ma- 
schinenfabriken Escher, WyB & Cie., Ziirich (Scliweiz); 
V e rtr .: N ah ler und D ipl.-Ing. Seem ann, P at.-A nw alte, 
Berlin SW 11. V erfahren zum V erdichten von D am pf in ' 
m ehrstufigen ICreiselverdichtern. 15. 11. 19.

401). Gr. 1. U. 6211. U nited  L ead Company, New 
York (N. Y .) ; V e r tr . : P au l Muller, Pat.-A nw ., Berlin SW 11. 
Bleilegierung, 9. 2. 17. A m erika 31. 7. 15.

40b. Gr. 1. 'U. 6212. U nited  Lead Company, New
York (N. Y .) ; Y e r tr .: P au l Muller, P a t.-A nw .,' Berlin 
SW 11. B leilegierung. 9. 2. 17. A m erika 2, 8. 15.

4<)b. Gr. 1. U. 6213— 6214. U nited  Lead Company, 
New Y ork (N. Y .) ; -Y ertr.: P au l Muller, Pat.-A nw ., Berlin 
SW 11. B leilegierung. 9. 2. 17. Am erika 13. 8. 15.

40b. Gr. 1. U. 6215. U n ited  Lead Company, New
Y ork (N. Y .) ; Y ertr .: P au l M uller, Pat.-A nw ., Berlin 
SW  11. Bleilegierung. 9. 2. 17. A m erika 26. 7. 15.

78c. Gr. 17. S. 48 174. C arbonit, A.G., H am burg. 
V erfahren zur H erstellung gieBbarer S prengstoffe; Zus. z. 
P a t .  307 040. 6. 8. 17.

87b. Gr. 2. Sch. 54 816. Carl Scholz, Berlin, H ochste- 
straBe 2. P reB luffham m er. 27. 3. 19.

Vom 2. F eb ruar 1920^ an:
12a. Gr.. 2. B. 84 S08. D ipl.-Ing. F ranz Brandenburg,

Lendersdorf b. D ureń. Y erfahren zum  Zersetzen von
Salzen in P fa n n e n . 20. .10. 17.

12 1. Gr. 4. M. 58 200. Rudolf-M ewes, Berlin, P ritz- 
walker S tr. 8. Yerfahren zur V erarbeitung der End- 
laugen der Kaliwerke; Zus. z. Anin. M. 57 825. 7. 7. 15.

19 a. Gr. 28. G. 48 068. F . C. G laser & 'R . Pflaum , 
Alleinverkauf der K ruppschen Feld-, F orst- und Industrie-, 
bahnen G. m. b . H ., Berlin. Gleisriickm aschine m it einem 
auf einem W agen gelagerten doppelarm igen Hebel, der an 
seinem freien E nde m it Hilfe von Klem mrollen oder 
Knaggen die beiden Schienen ergreift. 8. 4. 19.

24e. Gr. 6. B. 87 798. Rudolf Bergm ans, Berlin- 
W ilmersdorf, L auenburger S tr. 6. Schachtofen fur wasser- 
und gasreiche B rennstoffe m it U m fiihrung der E n t- 
gasungserzeugnisse nach dem  V erbrauchsraunr. 12. 11. 18.

27 c. Gr. 1. F. 44 705. H einrich Flessenkcm per, 
Dresden, B ienerstr. 42. A chsialrad m it schneckenfórmigem 
Diffusor (fiir Geblase und Pum pen). 0. 6. 10.

35a. Gr. 9. K. 70 786. Kellner & F lo thm ann, Ma- 
schinenfabrik, Dusseldorf. Kugelwirbel fiir Untcrseil- 
anhangungen an Fórderkdrben. 29. 10. 19.

8 5 e. Gr. 1. G. 47 448. Gesellschaft fiir Fórderanlagen 
E rn s t Heckel m. b. H .,Saarbrucken . Treib- und Brems- 
einrichtung bei W indwerken fiir Zweiseilgreifer. 20. 11. 18.

421. Gr. 4. Sch. 51 249. D r.-Ing. Adolf Schneider, 
M annheim -W aldhof-Zellstoffabrik. * Y erfahren und E in 
richtung zur fortlaufenden B estim m ung einzelner B estand
teile in Gasgemisclien m it H ilfe des A bsorptionsverfahrens.
2. 4: 17.

50 c. Gr. 4. W. 49 449. A ugust W ahl, M annheim , 
W aldhoffstr. 41. S teinbrecher m it durch  eine E xzenter- 
walze u n te r Zwisclienschaltung einer pendelnden Reibungs- 
rolle angetriebener Brechbacke. 28. 6. 17.

81 e. Gr. 17. S. 46 452, S iem ens-Schuckertw erke,
G. m. b. H ., Siemen ss ta d t b. Berlin. N aB -Schutzkesselbei 
Saug- oder D ruckluftfórderern fur S chuttgu t. 20. 3. 17.

Vom 5. F eb ruar 1920 an :
lii .  Gr. 30. N. 18 425. Dr. A lexander N athansohn, 

Dresden, Comeniusstr. 71. \ rerfahren zur Y orbereitung von 
Suspensionen fiir die A ufbereitung; Zus. ż. Anm". N. 18 408. 
22. 12.-19.

lOa. Gr. 12. M. 02 997. M ascliincnfabrik Baum  A .G ., 
H erne i. W. T u r zum AbschluB von K am m erofen żur E r
zeugung von Gas und Koks. 12.4, 18

12i. Gr. 18. N. 17 934. N orsk Hj^dro E lektrisk  
Kvaelstofaktieselskftb, K ristian ia (Norw .); Ver.tr.: D r. J u 
lius . E phraim , Pat.-A nw ., Berlin SW 1J. V erfahren zur. 
H erstellung von Sulfiden aus B ergarten. 7. 0. 19. Nor- 
wegeii 8. 7. 18.

121. Gr. 4. P. 37 843. H . Pappće, Anderbeck, Yer
fahren zur D arstellung konzentrierter Kalisalze bzw. Kali- 
salzlosungen. 23. 5. 19.

14b. Gr. 9. W. 53 487. A lbert W ellm ann, Dusseldorf, 
O ststr. 157. W ellendichtung fiir D rehkolbenm aschinen, 
bei welcher der D ichtungsdruck durch das Treib- oder 
F órderm itte l erfolgt, 23. 4. 19.

27(1. Gr. 3. B. 817 94. The B ritish W estinghouse
E lectric  & M anufacturing Com pany L im ited, London; 
Y ertr.: H . Springm ann und E . Herse, Pat.-A nw alte, Berlin 
SW 61. K ondensationseinrichtung m it F liissigkeitsstrahl- 
pum pe. 0. 6. 16. E ngland  18, 5. 15 u. 9. 3. 16.

47 f. Gr. I. S. 46 906. H eah chem isch-technisclic
HandelsgeseUscliaften m. b. H ., Berlin. V crfahren und 
V orrichtung zum  A ufheben von StóBen in 'Rohrleitungen 
fortbew egter Gas- oder F liissigkeitsstrom e. 10. 7. 17.

50c. Gr. 4. R . 46 470. Ture G ustaf Renuerfcldi,,
Stockholnr; Y ertr.: D r.-Ing. R. GeiBler, Pat.-A nw .,
Berlin SW 11. S teinbrechm aschine. 4̂  9. 18. Schweden 
14. 2. 18 in  bezug auf A nspr. 1 - 4 .

50c. Gr. 5. N. 17 811. Rudolf N eum ann, .Glogau, 
Gr. O derstr. 21. V erbundrohrm iihle. ' 28. 3. 10.,

S ie . Gr. 21. J. 19 353. Max Jung, A ltw asser (Schles.)'. 
S elbsttatige W agenaufschiebevorrichtung fiir W ipper. 
12. 5. 19.

81 0. Gr. 32. M. 06 082. D ipl.-Ing. W ilhelm  Metz, 
Berlin-W ilmersdorf, P rinzrcgentenstr, 6. V orrichtung zum 
Vertcilen des ScliUttgutes beim Y erbreitern hoher H alden;
Zus. z. P a t. 314 097. 26. 6. 19.

G ebrauchsm uster-Eintraguugeii,
bekann t gem acht im Reichsanzeiger vom 26. Ja n u a r  1920.

5b. 730 02S. Grtstav K reuser jr„  H agen (W estf.).
Griinstr. 13. P reB luftbohrham m erventil. 5. 12. 19.

5 b. 730 046. H . F lo ttm anri & Comp., H enie . PreB- 
lufthahn fu r G esteinbohrer. 19. 12. 19.

10a. 730 414. W ilhelm  Klone, D ortm und, WeiOen- 
burger Str. 31. Koksofentii.r m it E isen- oder S tahlaus- 
riistung; 7. 1: 20.

2 4 c. 729 831. K u rt K usch, Breslau, A ugustastr. 201. 
R ekuperator. 31. 1. 18.

24c. 729 832. Hugo Kehm ann, H utten techn isc lies
Buro, Dusseldorf. D rehrostgaserzeuger m it trockenei- 
A schenatiśtragung. 27. 7. 18.

59a. 729 921. H. Angers Sohne, N ordhausen (Harz). 
W indkeśseJ fiir kurbellose T iefpum pw erke. 2. 1. 20.

59b. 730 434. L. W. B estenbostel & Sohn, G. m. b. H ., 
Brcmen. Regelbare K reiselpum pe. 5. 12. 19.

59c. 729 885. D reyer, R osenkranz & D roop, G. m. 
b. H., HannOver. RohrverschluB m it D usenauszich- 
vorriclit ung fiir S trah lvorrich tungen . 27. 0. 19.

59 e. 730 467. H ans Jurgen, Berlin-Liclitenberg,
R itte rg u ts tr . 151. K apselraderpum pe. 9. 1. 20.

80c. 730 219. Fried. K rupp  A.G., Grusonwerk,
M agdeburg-B uckau. D rehofen m it angebau ter Kiihl- 
trom m el. 2. 1. 20.

81 e. 730 269. Carl W ilke, Essen-B redeney, Lilien- 
straBe 35. E in rich tung  zum Loschen und V erladen von 
Koks m it TTilfe eines verfahi-baren LSschwagens. 9, 10. 19,
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bekann t gcm acht iin Reichsanzeiger vom 2. F eb ruar 1020.
4 a. 730 536. F. H erm ann Hessc, N iirnberg, U ntere 

B austr. 8 a. Aiischlagwinkel fiir YcrschluBbugel zu Aze- 
tylengrubenlam pen. 15. 12. 19.

5c. 731 092. H einrich Freise, Bochum , D órstener
S tr. 228. D urch konische Aushóhlung oder V erjungung 
und zylindrisclie A ushóhlung geschwachter, nachgiebiger 
Grubenstertipel. 25. 10. 19.

10b. 730 543. H ugo Pampel., Zwickau (Sa.), Burg- 
straBe 30. Kohkm schlam m ischbrikett.; 24. 12. 19.

20 d, 730 976. Johann  K ellerm ann, S toppenberg 
b. Essen. R ahm en fiir das U ntergestell yon  Feklbahn- 
und. Grubcnwagen. 10. 12. 19.

20il. 730 977. Johann  K ellerm ann, S toppenberg
b. Essen. U ntergestellrahm cn fiir Feldbalm - und Gruben- 
wagen. 10. 12. 19. .

20 h. 730 991. B ernhard  M inakowsky, B uer (W estf.). 
Śeitenkipper fiir Grubcnwagen. 7. 1. 20.

24b. 730 759. Paul Rosenberger, Industrie-O Ienbau
G. ni. b .‘ H ., Zuffenhauscn. Y orrichtung zu r E rhitzung 
von Dampfkesselgewolben m ittels Olfeuerung. 15. 12. 19.

26a. 730 919. S te ttin er C ham otte-F abrik  A.G. vorm. 
D klicr, .S te ttin . Tauchtiefenregler fiir Tecrvorlagen.
12. 6- 19. , „ i

80 c. 730 816. P e re tti & Funck, M agdeburg. E n t- 
lecrungsvorrichtung fiir Schachtofen. 8. 1. 20.

81 ci 730 589. H ans Pappec, Anderbeck. Forder-
schnecke. 30. 12, 19.

81('. 730 747. Theodór Michels, G ladbeck (Westf.).
KippvorrichUmg eines W ippers durch H andhebel. 12.8. 19.

Yerliingcrung der S ehutitrisl.

Folgende .G ebrauchsm uster sind an dem angegebenen 
Tage auf drei Jah re  verlangert w orden:

10 a. 659 228. Gebr. H inselm ann, Essen. Koksofen-

UU20a'.k ' 670 558. Fa. E rn s t Hcse, B euthen (O.-S.). 
B rućkenkettenbalin . 17. 1. 20.

26d. 658 337. Allgemcine Vergasungs-Ges. m. b. H., 
Berlin-W ilm ersdorf. F lussigkeitsabscheider usw. 14. 1.20.

42 1. 660 232. A ktiebolaget Ingem orsfirm a F ritz  Egnell, 
S tockho lm ; Y ertr . '. A rnd t und D r.-Ing. Bock, P at.- 
Anwalte, Braunschweig. V orrichtung zur G asunter- 
suchuiig. 20. 12. 19. . . .  - , . r ..

591). 669 001 -  669 002. Georg K uhne, /u n c j i ;  " e r t r . :
H . Nahlcr, D ipl.-Ing. F. Seem ann und D ipl.-Ing. Yorwerk, 
Pat.-A nw alte, Berlin SW 11. K reiselpum pen usw. 19. 1. 20.

O la. 665 470. D eutsche G asgluhlicht A.G. (Auer- 
gesellschaftj, Berlin. Gasm aske usw. 8 1 20.

87 b. 688 622. Siem cns-Schuckertw crke G. m. b . H., 
S iem ensstadt b. Berlin. W erkzeug usw. ?. 1. 20.

Andcrung in der 1’crson des Inliabcrs.
FolKcnde P aten te  (die in der K lam m er angebenenen 

Zahlen nennen m it Jahrgang  und Seite der Zeitschiift die 
Stelle ih rer Ver6ffentlichung) sind auf die genannten 
F irm en iibertragen w orden :

5b. 209 426 (1909, 723), 220 261 (1910,.523), 223 020 
(1910, 1040) M aschinenbau-A kticngesellschaft H. F lo tt-  
m ann & Comp., H eine  (W estf.).

»0a. 281 928 (1915, 151) Fiililes & Schulze, M unchen. 
50e. 259 632 (1913, 879) Alpine M aschinenfabnk- 

Gesellschaft Augsburg (Alleininhaber H ugo Sachs), Augs-

bwr|j)n .  284 523 (1915, 575) M axim ilian W olter, Frohnau-
(Mark). .

Zurucknahm e cincr Anmeldung.
Die am  20. O ktober 1919 im Reichsanzeiger b ek an n t

gem aclite A hm eldung ,
5b. K. 06 311. B ehalter zum Sam tneln und l ordem

von Erdol aus einfallenden Strecken.
is t zurilckgenonim en worden.

Deutsche 1‘alcntc.
D er B ućhstabe K  (K riegspatent) h in ter der Ober- 

schrift d e r Beschreibung eines P aten tes bedeutet, daB es 
auf Grund . d er Yerordnurig vom  8. F eb ruar 1918 oline 
voraufgcgangene B ekanntm achung der Anm eldung erte ilt 
worden ist.

l a  (6). 318 064, vom 18. Ju li 1914. P a u l  H a b e t s  
in M o n te g n ć e  b. L u t t i c h  und A n to in e  F r a n c e ,  
in L i i t t i c h .  Wasch- und Stromvorrichtung m ii wagerechl 
Dcrlaujendcr Słromrinne, in  dereń Boden Bergekainniern 
liegen. F iir diese Anm eldung wird geniaB dem  Unions- 
yertrage voni 2. Jun i 1911 die P rio r ita t auf Gruhd der 
Anmeldung in Belgien vom 12. A ugust 1913 beansprucht.

D er Q ucrschiiitt der Bergekam m ern, dereń Lśings- 
•schnitt im  obern Teil trapezfórm ig und im u n te rn  Teil 
rechteckig ist, laBt sich ebenso wie der Q uerscli!iitt der 
dic K am m crn m it der S trom rinne verbindenden Rinnen 
einstellen. Dic Q ucrschnittandcrung  der Rinne und der 
K am m er kann durch  z. B. m it Schraubenspindel yer- 
stellbare (yerscliicb- oder um klappbare) W andę gleich- 
zeitig bew irkt werden-

5 a (2). 317 699, vom 13. Ja n u a r  1917. S ic m e n s -
S c h u c k e r tw e r k e  G. ni. b. H. in S i e m e n s s t a d t  
b. B e r l in .  Verfahren und Vorrichlung zur Herstellung 
von Bohrlochern. .

Bei dem n u r in lockern Gebirgsschiclitcn anzuw endenden 
V erfąhren wird das Erdreicli im Bolirloch m it Hilfe eines 
S augluftstrom s gelockert und zu Tage gefórdert. • Zu 
diesem Zweck wird die Saugrolirleitung a einer Saugluft- 
fórderanlage innerlialb d er V errohrung b des Bohrlochs 
bis auf die Bohrlochsohle h inuntergefuhrt. E rre ich t die 
letztere den Grundwasserspiegel, so muB in das die Saug- 
rohrlcitung um gebende R ohr c. D ruck lu ft geblasen werden, 
dam it das W asser u n te r  die Bohrloclisohle lierunter- 
gedruek t wird und au f diese W eise den Saugstrom  in 
seiner W irkung n ich t beein trach tigeń  kann.

5b (12). 317 951, vóm 20. Mai 1917. R o b e r t  B i lk c  
in H a n n o v c r .  Maschine zur Gewinnung von Steinsalzen, 
Kalisalzen u. dgl. Zus. z. P at. 316 292. Langste D auer:
13. O ktober 1930.

Die Maschine h a t einen oder zwei um m ehr ■_ ais 00° 
"cgeneinander versetz.te Auslęger a, dic so lang sind und 
so um  ihre Achse e h in  und lier bew egt werden, daB die 
an ihnen befestigten W crkzcugc b den ArbeitsstoB in
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einem H albkreisc bearbeiten, dessen D urchm esser gleicli 
der S treckenhohe ist. Die W erkzeuge konnen aus einem 
taschenartigen, nach auBen offenen T rager und zwei 
G ruppen von Schneiden c und d bestehen, voii denen 
jede bei einer Bewegungsrichtung des Auslegers arbeitet.

v / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y / / / / / / / / / / / / /Z / /A

r^i:iibt
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Bei Y erwendung eines Auslegers kann dieser um  einen 
etwas' grćjBcrn W inkel ais 180° bewegt werden und so 
liegen, daB die W erkzeuge in einer oder in beiden Be- 
wegungsrichtungen iiber dic durch die Achse e vcrlaufende 
zur S treckcnrichtung senkrechte Ebene hinausschlagen 
und das von den Messern vom StoB abgearbeitete G ut in 
h in te r d e r Achse e oberhalb oder un terha lb  oder oberhalb 
und un terha lb  der durch  die Achse yerląufenden wage- 
rechten Ebene angeordnete Fórderschnecken g o. dgl. 
befórdern. Bei d e r V erwendung von zwei um SIO* gegen- 

einander versetzten Auslcgern m it je einem 
W erkzeug wird dic Achse e um etw as m ehr 
ais 90° so hin und her gescliwenkt, daB 
jedes W erkzeug eine - H alfte  des Arbeits- 
stoBes bearbeite t.

Der" taschenartige M essertrager kann 
auch d rehbar am Ausleger befestigt sein 
und bei jeder Bew egungsum kehr des Aus
legers so se lbstta tig  eingestcllt werden, 
daB die M essergruppen c und d abwechselnd 
zur W irkung kommen.

5 u (4). 317 917, vom  7. D ezem ber 1917. 
A lb e r t  S t a h n  in H a n n o y e r .  Bohr- bzw. 
Schlanimfanger- Vorrichtung fiir den Berg
bau. Zus. z. P at. 308 326. Langste D auei

■ 7. F eb ruar 1932.
D as den B ohrer bzw. den Schlamm- 

fanger antreibende Gehause a, d a s b e id e r  
durch  das H au p tp a te n t. geschutzten  Vor- 
richtung Men M otor um gibt, is t m it 
M agnetpolen '(z- B. Rollen b) verselien, 
die an . der Verrohrung des Bohrloches 
anliegen und nu r eine achsreclite, aber 
keine drehende Bewegung der Y orrichtung 
im Bolirloch zulassen.

5e (4). 318 002, vom  6. Marz 1918. H e r 
m a n n  M u lle r  in  D u s s e ld o r f .  A u s einem  
obern und m item  Teil bestehender ew knick- 
barer Grubenstempel.

Die Teile a und b des Stem pels sind m 
Schalen c und d eingesetzt, die durch ein 
Gclenk e m ite inander yerbunden  sind und 
m it den Boden aneinanderstoBen.

lO a (6). 317 962, vom 22. A ugust 1910.
Dr. C. O t to & C o m p .  G. m. b. H . i n D a h l -  
h a u ś e n  (Ruhr). Koksofen m it senkrechten 
Hcizziigen, die teils die Ofens'eite der K am - 
merwand unmittelbar beruhren, teils' im 
In n e m  der Wand gelegen und oben m itein
ander yerbunden sind.

Bei dem  Ofen erfolgt dic V erbrennung 
in  den innem  engern Hcizziigen (Pfeifen) 
von un ten  nach oben und die eigentliche Beheizung des 
K am m erinhaltes durch die auBenliegendcn' Heizzuge von 
oben nach unten.

r

121 (4). 317 771, vom 21. Novem bęr 1915. Jo s .
K ie r m a y e r  in L a n g e n r i c d - S im m e r b e r g  b. L in d a u  
(Bodensee) und H a n n o v e r s c h e  K a i i w e r k e  A.G. in 
O d e s s c  (Kr. Peine). VeYfahren zur Anreicherung von 
nichtharnallitischen Kalirohsalzen und von karnallitisihen, 
ungefdhr 20 % schwefelsaure M agnesia enthaltenden K a li
rohsalzen an K ali.

D ie durch  Schmelzen und A bsetzen von ihren  Vęr- 
unreinigungen befreiten  Rohsalze sollen d e r E inw irkung 
reduzierender M ittel unterw orfen werden, um  die schwefel
saure Magnesia u n te r  Abscheidung yon M agnesia und 
Schwefel oder Schwefelverbindungen in technisch nutz- 
bare r Form  z u erhalten .

12n :(6). 317 702, vom 14. O ktober 1917. D r. H e r 
m a n n  R e i s e n e g g e r  in  C h a r lo t tc n b " u r g .  Verfahren 
zur Uberfiihrung abgeróstetcr Zinkerze in wasserlósliche' 
Zinkverbindungeii.

Die abgerósteten  Zinkerze sollen m it' den Abfallaugen
■ behandelt werden, die bei d e r waBrigen E x trak tio n  von 

Schwefelkiesabbranden nach U berfiihrung des in diesen 
cn thaltenen  E isens in die entsprechende Ferriverbindung 
e rh a lten  werden. . .

21h (11). 317 759 vom 3. Septem ber 1918. A k t ie n - .  
g e s e l l s c h a f t  B ro w n , B o v e r i  & C ie. in B a d e n  
(Schweiz). Kippbarer Elektrodenofen fiir elektrochemische , 
und metallurgische Zwecke.

An dem einen d er T rager fiir die K ipplager des Ofens 
sind die bcweglichen E lektroden, dereń Verschiebevor- 
rich tung  und die zum  Offnen des Ofcndeckels dienende 
V orrichtung angeordnet; auBerdem d ien t d er T rager ais 
S tu tze fiir den geoffneten Ofendcckcl.

D er O fentragcr kann  in  achsrech ter R ichtung aus zwei 
d reh b ar m iteinander verbundenen Teilen zusam m en- 
gesetz t sein.

24c (10). 317 709, vom 29. Ju n i 1917. O t t o  H a r t -  
m a n n  in P f o r z h e im .  Brenner zum  Verbrennen eines Gas- 
(Oldampf-) Luftgeniisches.

D er B renner b es teh t au s m ehrern keg elf orni igen Rolir- 
stiicken, die so ineinandergesteckt sind, daB die Quer- 
sc h n itte  der von ihnen gebildeten K anale fiir den Brenn- 
stoff und die L u ft in der S trom ungsrichtung abnehm en 
oder abw echselnd zU- und abnehm en und daB dabei die 
S trom ungsrichtung geandert wird. In  dem  B renner konnen 
besondere Raum e zum D urchleiten  eines H eizm ittels 
vorgesehcn sein.

2 4 e (4). 317 710, vom 25. O ktober 1917. K a r l  L in e k  
in S a a r b r u c k e n .  Schwelretortenanordnung, besonders fiir  
V erga ser oder andere Entgasungseinrichtiingen.

Die R e to rtę  ist in m ehrere selbstandige K am m ern un ter- 
te ilt, von denen jede einen eigenen B oden und eine Fórder- 
%'orrichtung zum H erausfórdern  des behandelten  Gutes 
hat. Die K am m ern konneii so angeordnet sein, daB jede 
von ihnen n u r  durch  E ntleerung  d er vorhergehenden 
K am m er gefiillt werden kann.

27c (2). 317 899, vom 29. N ovem ber 1917. D a im le r -  
M o to r e n - G e s e l l s c h a f t  in  S t u t t g a r t - U n t e r t i i r k -  
h e im . Gehause fiir Kapsel- oder Kreiseluerdichter.

D as Gehause b es teh t aus einem  dunnw andigen M antel, 
z. B. aus S tahl, d e r du rch  einen innern  oder auBern Ring 
g estiitz t is t  und in den die ais S tiitzkórpcr dienenden 
Deckel eingesetzt sind. D er M antel kann  aus m ehrern 
zylińdrischen Teilen bestehen, die durch die StoBstellen 
iiberdeckende, ais S tiitzkórpcr dienende Ringe m iteinander 
verbunden sind. D as Gehause w ird lediglich an den 
Stellen gelagert, an denen sich S tiitzkórpcr b efinden ; 
es kann durch  Spannbander, die an  den A nlagestellen der 
S tiitzkórper angreife"n, au f d er G rundp la tte  befestig t und 
durch  Langs- oder Q uerrippen ve.rsteift werden.

27 c (2). 317 964, vom 20. D ezem ber 1917. T h y s s e n  
& Co. A k t .-G e s .  in M iilh e im  (Ruhr). Einachsiger 
Kapseherdichter.



196 G l u c k a u f Nr. 9 u.' 10

D er D rehkólben a des V erdichters h a t an  jeder S tirn- 
seite einen ring^órmigen A nsatz c, in dem  Fiilirungs- 
schlitze fiir die Schieber b vorgesehen sind, so daB die 
w ahrend des Betriebes aus dem  Kolben vorstehenden 
Schieberteile w eder federn noch sich verbiegen konnen.

A u f'je d em  A nsatz c kann  ein Ring c befestig t sein', in 
dem  an den Stellen, an denen sich die Schieber b befinden, 
Aiissparungen- fiir Federn' d vorgesehen sind, welche die 
F liehkraft der Schieber ganz oder teilw eise ausgleichen.

27c (11). 317 774, yom ‘21. Septem ber 1916. A 11 -
g e m e in e  E l e k t r i z i t a t s - G e s e l l s c h a f t  in B e r l in
I.aitfradsatz fiir Krciseltierdichler.

Die einzelnen R ader des Satzes haben solche A b
m essungen, daB die erste  Stufe bzw. S tufengruppe eines 
V erdichters alś zweite S tufe (Stufengruppe) des nji.chst- 
grófiern V erdichters oder ais d r itte  D ruckstufe (Stufen- 
gruppe) des ubernachśten  y e rd ic h te rs  usf.. verw ondet 
w erden kann.

4 0 a  (4). 317 602, vom 7. Ju li 1918. E r z r o s t g e s e l l -
ii c li a f t  m. b. II. in K o ln  (Rhein) und J o ś e f  W d Im r a t  li 
i n K 61n - E h r  e n f e 1 d . Befestigung der Zah ne an Rńhrarmen 
fiir mechanische Róstófen, bei welcher die Zahne einzełn 
und unabhangig voneinander ausgewechselt werden konnen.

Die Zahne /  haben am  obern Ende auf der in  ih rer Be- 
w egungsrichtung nach  vorn  gelegenen Flachę den nach 
un ten  gebogenen V orsprung g und auf d er h in te rn  Flachę 
den geraden V orsprung <?. M it dem  Vorsprung g werden 
die Zahne auf Q uerstiicke d aufgehangt, die an  iiber die 
untere F lachę d er R uhrarm e b vorspringende Verlange- 
n ingen der Seitenw ande a der Arme angegossen sind, 
w ahrend d er h in tere-V orspning  e sich  bei der D rehung der 
R uhrarm e infolge des vom  R ostgu t ausgcubten Gcgen- 
d rucks gegen die un tere W andung c des Arm es b legt.

40n (18). 317 903, vom  15. F eb ru ar 1916. A s h e le ig h  
S t iu d w ic k  M o se s  in  N ew  Y o r k  (V S t A 1 Schot- 
tischer Herdofen zur Bleigewinnung.

D er d rehbare  H erd des Ofens is t  aus offenen K asten  
zuśam m engesetzt, die einen Ring m ite inander bilden. 
D er H e r d 'k a n n  a is  se lb stta tig  w irkende Besćhickungs- 
\  o rrich tung  Z nfuhrungsrinnen haben, die an ih ren  innern 
E nden von Biigeln getragen werden und denen w ahrend 
der. D rehung des H erdes eine Schuttelbew egung ertc ilt 
wird. F erner konnen am  Umfang des H erdes eine oder 
m ehrere Y ęrriclitungen zum R uhren und A nstaucn sowie'

zur V erhinderung des O b ertritts  von Schlacke in  die 
A bstichtroge angeordnet sein.

42o (13). 317 762, vom 14. Ja n u a r  1919. W ilh . E s c h -  
b a c h  in T r o i s d o r f .  Vorrichtung zum  Messen der Brenn- 
zeit von Verzógerungsziindsdtzen w. dgl.

Die V orrichtung b es teh t aus einer um laufenden MeB- 
t roriimel und einer iiber dieser angeordneten gęlochten 
P la tte , in welche die zu m essenden Ziindsatze in  einer 
Reihe m it einem  elektrischen Augenblicksziinder so be
festig t werden, daB die S tichflam m e des Ziinders und die 
ScliluBstichflam me der gleichzeitig m it dem Z under zu 
entzundenden  Z iindsatze auf der MeBtrommel bzw. dereń 
Papierbelag Locher einbrennen.

óOc (4).. 317 812, vom 15. Mai 1918. A u g u s t  M u lle r  
in R o t  tw e  i 1 (N.). Steinbrechmaschine.

Die Breclibacke a d er M a
schine hang t z. B. m itte ls  des 
E xzen ters b an  der A ntrieb - 
welle c und s ti itz t sich m it 
ihrem  un te rn  E nde gegen die 
D ru ck p la tte  d, die sich ihrer- 
se its  gegen das verstellbares 
K eilstiick e s tiitz t. An der 
Backe a sind H ebel f  befestig t, 
an dereń  freies Ende Zug- 
federn g so angreifen, daB sie 
die Backe gegen die D ruckp la tte  d driicken und dauernd 
nach oben ziehen. Infolgedessen w ird die A ntriebw ellc c 
von dcm  Gewicht der Brechbackc en tlas te t. Die Federn  g 
kdnnen zu beiden Seiten d e r S tellspindel fiir das Keil- 
stiick  e angeordnet und m it ihrem  obern Ende m it einem 
an  der S tellspindel befestig ten  Q uerstuck verbunden sein. 
D adurch  bleibt. die Spannung der Federn  bei einer Ver- 
stellung der S paltb re itc  und des H ubes der Brechbackc 
annahernd gleich groB.

59b (4). 317 909, vom 14. Mai 1919. R o e lo f  yan 
Y r e d e n d a a l  und N. V. M a c h in e f a b r i e k  >>Jaffa« 
v. H. L o u is  S m u ld e r s  & Co. in U t r e c h t  (Holland). 
Druckentlastung an Kreisel- oder Schraubenpumpen. F iir 
diese Anm cldung wird gemaB dem  U nionsvertrage vom
2. Jun i 1911 die P rio r ita t auf Grund der -Anmeldung in 
Holland vom 18. Ju li 1918 beansprucht.

Senkrecht zur D rehachse der Pum pe und kenzentriscli 
m it dem  Schaufelrad is t in  der A usstróm urigsoffnung ein 
gckriim m ter, an seiner Vordei*- und H in te rk an te  zu-. 
gesp itz ter K órper angebracht, dessen Dicke m indestens 
der B reite des Schaufelrades am  Um fang en tsp rich t.

50b (4). 317 933, vom 2. O ktober 1918. H u g o  K o rn  
in E lb in g .  Kreiselpumpe m it mehrern aneinandergebaulen, 
parallel geschałteten Kreiselradern.

Die Pum pe ist m it E inrichtungen versehen, durch 
welche die einzelnen K reiselrader bei U ntersclireitung 
ihrer A rbeitsbedirigungen se lbstta tig  abgeschlossen sowie 
einzeln nnd zueinander.geregelt werden.

-59e (4). 317 828, yom  18. O ktober 1916. F irm a
G. P o ly s i t i s  in D e s s a u . Drucklufthebcr.

D er H eber h a t m ehrere. B ehalter, die dadu rch  gefullt 
und en tlee rt werden, daB sie abw echselnd m it d er AuBen- 
lu f t  und m it einer D ruckgasąuelle V erbindung erhalten . 
Zur Begrenzung der Fiillhohe der B ehalter wird der sta - 
tische D ruck  dazu rerw endet, auf die Schaltvorrich- 
tungen  einzuwirken, durch welche die B ehalter a b 
wechselnd m it der AuBenluft und d er D ruckgasąuelle  ver- 
bunden  werden.

59c (13). 317 821, vom  15. Marz 1916. A l lg e m e in e  
E l e k t r i z i t a t s - G e s e l l s c h a f t  in  B e r l in .  Ejehtor fiir  
clastische Treibmittel.

D er E je k to r  h a t schrag abgeschn ittene Expansions- 
diisen, die im  Vergleich zu norm ał abgeschnittenen  Dusen 
n u r wenig erw eitert sind und in  denen das gespannte 
T re ibm itte l w irki.
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591) (4). 318 000, vom 23. Septem ber 1910. D ipl.-Ing. 
F r i t z  N e u m a n n  in  N u r n b e r g .  Kreisełpumpe oder 
-verdichtcr.

Dic Pum pe oder d e r Y erd ich ter h a t ein fest auf der 
W elle a aufgekeiltes I.aufrad b und ein auf dieses ge- 
schobenes zur A nderung von W asserm enge und Fórder- 
hóhe d ienendes L aufrad c, dessen Schaufeln die F o rt
se tzung  derjenigen des Laufrades b biklen. Auf das  L au f
rad  c konnen noch weitcre zur A nderung der Fordcr- 
verlialtnis.se dienende L aufrader gesclioben werden.

78c (11). 302 460, x-om 17. Ju li 1017. C h c m is c h e  
F a b r i k  von H e y d c n ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in  R a .d e - 
b e u l  bei D r e s d c n .  Verfahren zur Herstellung von N itro- 
zellulosc-Sprengsloffen. K.

D as zur H erste llung  der Sprengstoffe sonst verw endcte 
Azeton soli ganz oder teilw eise durch Furfurol oder Ge- 

niische des F urfurolś m it M etliylalkohol, A ther, Benzol, 
A m eisenather, E ssiga ther oder Chloroform erse tz t werden.

81c (38). 303 380, vom 3. Septem ber 1915. J o s e f
M u c h k a  in W ie n . Lagerbehiilter fiir feuergefahrliche 
Fliissigheiten. K .

D er B ehalter a h a t eine bcwegliclie, durch  eine Sperr- 
fliissigkeit c abgeschlosscnc Glocke b, in die ein un ten  am 
L agerbehalter befestig ter Y erdjangerkorper h h incinragt. 
D ieser is t so bem essen, daB der H óhenstand  d er Sporr- 
flirssigkeit bei verschiedenen E intauchtiefen  der Glocke
i nnerhalb  geringer Grenzen nahezu gleich b le ib t und die

Saugw irkung d er zum  A bzapfen d er feuergefahrlichen 
F liissigkeit verw endetc Pum pe e sowohl bei Mangel an 
Sperrfliissigkcit ais auch bei niedrigstem  S tand der Glocke 
d u rch  U ndichtigkeiten  in der Saugleitung aufgehoben wird. 
Yon dem B ehalter a aus kann ungefahr in der Hohe der 
M iindung der Zapfleitung d  das R ohr i  zur Saugseite der 
Pum pe e fiihren, das von der Sperrfliissigkeit ąesclilossen 
wird, wenn eine geniigende Menge dieser F lrissigkeit vor- 
handen  ist. AuBerdem kann  an  die Saugleitung d der 
Pum pe e das S tandrohr g m it dem SiphonyerschluB / 
angeschlossen werden, durch  welclies das Abzapfen der 
Lagerflussigkeit im Airgenblick des tiefsten  Standes der 
Glocke b infolge Ansaugens von L u ft durch die Pum pe 
unm oglicli gem acht wird.

81e (38). 301 203, vont 8. F eb ru ar 1917. J o s e f  
M u c h k a  in  W ie n . Verfaliren zum  Erzeugen von Scfiutigas. 
F iir diese A nm eldung wird gemaB dem U nionsvertrage 
vom  2. Ju n i 1011 die P rio rita t auf Grund der A nm eldung. 
in  ó s te rre ich  vom 24. Septem ber 1015 beansprucht. K.

Dem Zylinder von V erbrennungskraftm aschinen soli 
n u r diejenige Menge an  V erbrennungsgascn ais Schutzgas 
entnom m en werden, die entsprechend dem  "Oberdruck 
zwischen dem  am Ende des Explosions- (Yerbrennungs-) 
H ubes im  In n em  des Zylinders und dcm  in d e r Schutzgas- 
le itung herrschenden D ruck  in die le tztere einzustrónren 
verm ag. D er R est d er Gase soli wahrend des A uspuffhubes 
ins F reie gcleitet werden.

Sl-e (38). 304 350, v om 8. F eb ru a r  1917. J o s e f
M u c h k a  in W ie n . E inrichtung zum  Lagern feuergcfa.hr- 
lichcr Fliissigkeiten. F iir diese Anm eldung wird gemaB 
dem U nionsyęrtragc vom 2. Ju n i 1911 die P rio rita t auf 
Grund d er Anm eldung in Ó sterreich vom 30. O ktobcr 1910 
beansprucht. K.

Im  obern Teil oder in  einem Dom eineś L agerbehalters 
befindet sich ein S traiilsauger, durch  den m it H ilfe eines 
un te r D ruck  stehenden Schutzgases (Kolilcnsaure, Stick- 
sto ff o. dgl.) niedriggespanntes oder spannungsłoses Schutz- 

> gas aus dem  flussigkeitsleeren R aum  des Lagerbehalters 
angesaugt und in einen H ilfsbehiilter gedruekt wird, so daB 
die d arin  befindliche feuergefahrliche Fliissigkeit zur 
Zapfstelle stc ig t. Nach Beendigung des Zapfens f r i t t  das 
im H ilfsbclialtcr befindlichc gespannte Schutzgas durcli 
den S trah lsauger in den flussigkeitsleeren Raum  des 
Lagerbehalters zuruck, wobei es sich en tspann t.

Biicherschau.
Allgemeine Paliiontologie. Geologiselrc Problem e in  bio- 

logischer B etrach tung . 1. T. D ie  F o s s i l i e n  a i s  E in -  
s c l i l i is s e  d e r  G e s te in e .  Von Johannes W a l th e r .  
Professor der Geologie und Palaontologie an der 
U niversitat Halle. 201 S. Berlin 1919, Gebr. Born- 
traeger. Preis geh. 12 .!(.
D as neue B uch des bekannten  Yerfassers wird in  drei 

Teilen erscheinen. Dem  vorliegenden ersten  soli zunachst 
eine D arstcllung der Vorgange des Lebens an  der H and 
der fossilen tjberreste , d ann  eine B e trach tung  uber die 
gcologisclie U m w elt der Fossilien folgen. Der Vcrfasser 
will also n ich t nur eine >>Palaobiologie« geben, die n u r 
einen Teil in seinem  W erk einnehm en und in allen 3 Teilen 
m itbehandelt werden w ird, sondern er will »die G esam theit 
der biologisclicn U rsachen geologischer Vorgange iiber- 
sichtlicli be trach ten  und durch  bestandige Hinweise auf 
die kausalcn W cchselbeziehungen der heutigen Vorgange 
einer polydynam ischen A nalyse des N aturgescliehens die 
Wege bahnen«.' E r  m ach t darau f aufm erksam , daB sich 
in alinlicher ^ 'e ise , wie in der B o tan ik  und Zoologie 
schon seit Jah rzehn ten  dic rein systenratische und morplto- 
logische B etrachtungsw eise der P flanzen und  Tiere in 
der W issenschąft zugunsten der biologisclicn zuruckge- 
tre ten  is t oder doch n ich t m ehr dic alleinige Rolle spielt,
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auch  in  *der Geologie diese W andlung vollzieht, indem  
in den LehrbUcliern im m er m ehr n ich t bloB dic einzelnen 
Organism en nach ihrer system atischen  S tellung betraclitc t, 
sondern die »vielseit'gen Fragcn uber das Leben der 
Vorzeit« (Palaobiolog.e, Palaoklim atologic, Pa.laogeo- 
graphie usw.) vorgenom m en werden. Im  Zusainm enhang 
d am it wird auch Litbogenetisclies iiber dic Scdinientar- * 
gesteine, die ja  dic Fossilien cinsclilieBen, m itbehandelt, 
Fragcn, dic der Verfasser ja  bereits fruher vielfacli grund- 
legend gefórdert h a t.

O ber den E inzelinhalt des ersten Teils laBt sich n a tu r - 
lich keine eingehendere Besprechung innerhalb  des. zur 
Vcrfugung stehenden R aum es geben, zum al cr so viel- 
seit g und rcichhaltig  ist. Dic zahlreichen Rcisen des 
Yerfassers haben ilim  vieles selbs t  z u beobachten  crlaubt, 
was gerade in dem vorliegenden B uch  zur Spraclie kom m t. 
E r te ilt den Stoff in  21 K apitel und  beg inn t m it ♦Fossil 
und rezent«. Am Schlusse jedes K apitels wird eine L itera- 
tu riibersich t gegeben. E inzelne K apitel, wic das  iiber 
Schichtung, sind fa s t rei u allgem ein gcólogisch-pctro- 
graphisch, w ahrend sich andere je nach  der A rt des In- 
h alts  fast ausschlieBlich m it den Fossilien se lbst bcscliaf- 
tigen. Die H auptro lle  spiclćn natttrlich  schon wegen der 
Zahl die T ierrestc; es muB aber an e rk an n t werden, daB 
der vielseitige Verfasser sich b cm uh t h a t, auch die fossile 
F lora in den K ieis sciner B etrach tungen  zu ziehen. E r 
h a t ih r sogar ein ęfgenes K apitel gewidm et und sie auBer- 
dem in den vcrschicdenstfen K ap.tein  neben der T ierw elt 
beriicksichtigt. Man kann  ilun zw ar in den D arstellungcn 
iiber dic fossile F lora kcincswcgs* im m er folgen und bci- 
pflichten, da auch hier ahnlichc A nscliauungen yertreten  
werden wie in  sciner •>Geschichte der E rdc und des Lc- 
bens«, jedoch kann  dies der T atsache keinen A bbruch 
tun , daB das B uch eine der bem erkensw ertesten  Er- 
scheinungen der geologischcn L ite ra tu r  neuerer Zeit dar- 
stellt. Die von dcm Yerfasser bekann te  D arste llungsart 
m acht das Lesen des Buches besonders angenehm ; indes 
is t zu bedauern , daB cr gar kcinc A bbildungen bcigegeben 
hat. Obwolil er anscheinend n ich ts  dartiber sagt, b e ru h t 
ihr Fehlcn zweifcllos auf Absicht. was von den mcisten 
ais ein Mangel em pfunden werden wird. W enn 'auch im 
allgem einen n u r Fachgelchrte ein solclies Buch zur H and 
nehm en, fur dic cs bestim m t ist, so. werden doch gerade 
dic Biichcr W althcrs a u Ber von S tudicrcnden von weitern 
Kreiscn gelescn, und auch m anclier Fachgelchrte wiirde 
hier und da eine bildliche D arstcllung bcgriiBen. Viclleicht 
sind aber auch Sparsam kcitsgrim de ftir den Verlag be- 
stim m end gewesen. H offentlich erscheincn die w eite rn . 
reile des Buchcs in n ich t -zu groBen A bstanden

W .  G o t  l i a n .

Illustrierlo Iccliniachf' \Y,5itevbilcher. U nter M itwirkung 
hervorragender F aclileu tc des In- und Auslandes hrsg. 
von Ingenieur Alfred S c h lo m a n n .  Bd. 13: B a u -  
k o n s t r u k t i o n e n .  In  sechs Sprachen: D eutśch, 
Englisch, Franzosisch, Russisch, Italieniscli, Spamsch. 
1045 S, m it rd 2600 A bb, und Fórm eln M unchen 1919, 
R. O ldenbonrg. P reis geb. 25 zuzugl. 20°,,
Teuerungszuschlag.
Die Illu strie rten  Technischen W orierbucher von Schlo- 

m ann-O Idenbourg (I. T. W.) haben  sich schon durch  die 
\rorangegangenen Bandę m it vallem  R ech t einen aufler- 
ordentlichen R uf verschafft. W er jem ais m it H ilfe sonst 
vorziiglicher dickleibiger W órtcrbiicher, die von Philologen 
herausgcgeben worden sind, technische Ausdriickc zu ent- 
ratseln v©rsuchte, wird den dringenden W unsch nach einem 
gu ten  lngcn ieurw orterbuch  gefiih lt haben. Die 1. T . W. 
befriedigen dieses Bediirinis auf eine .so geschickte A rt. 
dafl m an kaum noch Yerbesserungsm oglichkeiten sieht.

D er technische Stoff is t nach  F achgebieten  m it U nter- 
abteilungen geordnet. Die Fachausdrilcke sind dem  Sinne 
nach angereih t, und zw ar so, daB links die deutschen, 
englischen und franzósischen, reclits die russischen, 
italienischen und spanischen Ausdriicke stchcn. In  der 
M itte aber — und das is t dic sehr gltickliche N euerung 
dieser W orterbucher —  wird durch  eine Form el oder eine 
geom etrische oder technische Skizze der Begriff sinnlich 
e rla u te rt, so daB sogar der D eutsche an H and dieser Dar- 
stellung m anche deutsche Fachausdriicke kennen lernen 
kann. W er also einen frem dsprachigen A ufsatz iiber ein 
bestim m tes F achgebiet durcharbeiten  will, h a t  h iernach 
alle Ausdriickc, dereń  er bedarf, h in tere inander bei der 
H and. An diese planmaBige Zusam m enstellung schlieBt 
sich von Seite 74G ab  eine alphabetische A nreihung sain t- 
licher in dexn Bandę vorkom m endcn Ausdriicke in den 
fiinf Sprachen m it lateinischen Scliriftzeichen, fem er 
gesondert eine Zusam m enstellung der russischen Bezeicli- 
nungen. Bei jedem  Ausdruclc sind Seite u n d  Nu mm er 
des planmaBigen Verzeiclinisses angegeben.

D er h ier vorliegende B and en th a lt weit m ehr, ais der 
T itel verspricht. E s is t  in gewissem Sinne der U niversal- 
band der Sam m lung, denn er um faBt die M athem atik  
von den E lem enten bis zur Analysis, di e M echanik und 
Festigkeitslehrc, dic B austoffe nebst Gewinnung und Be- 
arbe itung , den G rundbau, den S teinbau, den Holzbau 
und den E isenbau, ferner B riickenbau (Stein-, Holz- und 
E isenbriicken), V orbercitung und L eitung  von Briicken- 
bau ten  und schlieBlich besondere B auten, u n te r  denen 
Baracken und W olkenkratzer n ich t fehlen. Abgesehen 
von dem  E isenbeton, der bereits in dem  im Jah re  1910 
erschienenen B and 8 behandelt w orden ist, en th a lt der 
vorliegende also alles, was zur B aukonstruk tionslelire und 
zum Briickenbau gerechnet werden kann. D er H craus- 
geber w eist auf die durch  die Kricgseinflusse • ent- 
s tandenen  Schw ierigkeiten hin, den B and in derselben 
VolIendung erscheincn zu lassen wie dic iibrigen. Die 
Nam en der Yerfasser und M itarbcitcr biirgen dafiir,. daB 
das Moglichste getan  ist. Im m erhin m ag erw ahnt werden, 
daB dic w ichtigen Ausdriicke >>stress« (Spannungszustand) 
and >)strain,:, (Eorm anderungszustand) fclilen, und daB die 
Spannungstrajek torien  auf Seite 85 falsch dargestellt 
śind. M it A nerkennung muB hervorgelioben werden, daB 
die deutschen F achausdriicke w irldich deutsch  sind, und 
daB die stellen  weise gebrauchlichen 1'remden F lickw orte  
hochstcns nebenher e rw ah n t w erden.

E iner E nipfehlung bedarf das vorzugliche W erk aicht. 
Mogę ihm bald ein Sonderband iiber den B ergbau folgen.

D o m k ę .

,! iilirbueii der Klektroteelmik. Obersi.cbt iiber die wichti- 
geren Ersclieinungen auf dem  G esam tgebiete der 
E lek tro techn ik . U n te r  M itw irkung zahlreicher Fach- 
genossen hrsg. von D r: K arl S t r e c k e r .  7. Jg ., das 
Ja h r  1918. 220 S - in i t  18 Abb. M unchen 1919, R : 01- 
denbourg. P reis geb. 24 ./(, zuziigl. 10%' Teuerungs- 
zuschlag.
D er Y erfasser h a t  sich, wie cr im Y orw ort sagt, die Auf

gabe- gestellt, uber die w ichtigcrn Ereignisse und Yor- 
kommnisse des abgelaufenen Jah res  auf dem  elektrotccli- 
nischen F achgeb ie t zusam m enliangend zu berich ten . Der 
yorliegende Jahrgang  um faBt das Schriftum  vom 1. Ja n u a r  
bis 31. D ezem ber 1918, wobei die auslandische L ite ra tu r  
infolge des K rieges n icht in w iinschensw ertem  MaBe be- 
riicksichtigt werden konnte .

D er In h a lt des B uches zerfallt in folgende ó H aupi- 
abschn itte , denen im A nhang ein Yerzeichnis der wich
tigsten  Zeitschriften beigegeben ist:
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1. A l lg e m e in e s :  V ereinswesen, Kongresse, Bildungs- 
wesen, Sozial-Technisches, R echtsverhaltn isse der E lek tro 
technik , Technische V orschriften  und  Norm alien, 2. E l e k 
t r o m e c h a n i k :  E lek trom aschinenbau , V erteilung uud
Leitung, I ira ftw erk e  und V erteilungsanlagen, E lektrische 
B eleuchtung, E lek trische Fahrzeuge und K raftbetriebe, 
verschiedene m echanische Anwendungen d er E lek triz ita t.
3. E l e k t r o c h e m i e :  E lem en te  und A kkum ulatoren, An
w endungen d er E lektrochem ie. 4. E l e k t r i s c h e s  N a c h -  
r i c h t e n -  u n d  S ig n a lw e s e n :  Telegraphie, Teleplionie, 
elektrisches Signalwesen, elektrische MeC- und R egistrier- 
ap p a ra te  und U hren. 5. M e s s u n g e n  u n d  w is s e n s c h a f t -  
l ic h e  U n te r s u c h u n g e n :  E lek trische Mefikunde, Magne- 
tism us, M essung elek trischer L ichtąuellen, E lektrochem ie, 
E lek trophysik , E rdstrom , atm ospharische E lek triz ita t, 
B litzab le ite r und B litzschlage.

D er Jah rgang  b ie te t, wie die vorausgegangenen, eine 
sorgfaltige Zusam m enstellung von Ausziigen aus den 
w ichtigern Erzeugnissen d er elektroteclinischen Fach- 
veróffentlichungen. D ie einzelnen G ebiete sind durch die 
besten  F achleu te gesich te t und zusam m engestellt worden, 
so daB das B uch einen gu ten  tlberb lick  iiber die geleistete 
A rbeit auf dem G ebiete der E lek tro technik  gew ahrt. Es 
s te llt som it einen sehr w ertvollen L ite ra tu r  nach wcis dar, 
der dem _Fachm ann gute D ienste zu leisten vermag.

G u n d e r lo c l i .

Zur Besprechung ejngegniigene Biielier.
(Die S chriftleitung b eh a lt sich eine Bespreclning geeigneter 

W erke vor.)
A d le r ,  W ilhelm : Die O rganisationsbestrebungen in S tab- 

e isen-Fabrikation  und S tabeisen-H andel, ihre Be
deu tung  fiir die G esam torganisation der E isenindustrie . 
(Moderne W irtschaftsgesta ltungen , H. 6) 156 S. m it
1 Abb. Bonn, A. M arcus & E . W ebers Verlag. Preis 
geh. 10 S .

B a lo g , A rthu r und Salomon S y g a l l :  B etrieb  und Be- 
d ienung von o rtsfesten  V iertak t - Dieselm aschinen. 
117 S. m it 58 Abb. und 8 Taf. Berlin, Julius Springer. 
P reis geh. 7 M.

B estim m ungen iiber die bei H ochbauten  anzunelim enden 
Belastungen und iiber die zulassigen Beanspruchungen 
d er B austoffe m it Erlafi vom  24. D ezem ber 1919.
12 S. Berlin, W ilhelm E rn s t & Sohn. P reis geh. 80 Pf. 
und- Postgeld .

D ó r in g ,  C hristian: Die Bovólkerungsbewegung im W elt- 
krieg. I II . 35 Millionen M ensclienverlust in Europa'. 
(Bulletin der S tudiengesellschaft fiir soziale Folgen 
des Krieges.') 63 S. Kopenhagen, S tudiengesellschaft 
fiir soziale Folgen des Krieges. P reis geh. 3 K. 

F r a e n k e l ,  H . W .: D ie V erfestigung der M etalle durch 
m echanische Beanspruchung. Die bestehenden  H ypó- 
tliesen  und  ihre Diskussion. 50 S. m it 9 Abb. und
2 Taf. Berlin, Ju lius Springer. P reis geh. 6 Jl. 

F r i e d r i c h s ,  H ans: Das Feldm essen des T iefbautech-
nikers. L eitfaden  fur den G ebrauch an technischen 
und verw and ten  Fachschulen sowie fiir die Praxis,
II. T. F lachen- und  H ohenaufnahm en. 2, Aufl. B earb. 
von Georg R e in e c k e .  (Der U n terrich t an  Baugewerk- 
schulen, Bd. 22) 95 S. m it 84 A bb.,und  3 Taf. Leipzig, 
B. G. T eubner. P reis in P appbd . 5 ,H.

G a r b o tz ,  Georg: V ereinbeitlichung in der Industrie . 
Die gescliichtliche Entw icklung, die bisherigen Er- 
gebnissej die technischen und w irtschaftlichen G rund
lagen. 224 S. m it 18 Abb. Miinchen, R .’ O ldenbourg. 
P reis geh. 9 Jl, geb. 12 M.

G r i in b a u m , H einrich : F unk tionen lehre und E lem ente 
der D ifferential- und In tegralrechnung. L ehrbuch  und 
A ufgabensam m lung fiir technische Fachschulen (hohere

M aschinenbauschulen usw,), zur V orbereitung fiir die 
m athem atischen  V orlesungen d er technischen Hoch- 
schulen sowie fiir hohere L eh ran s ta lten  und zum 
S elbstun terrich t, 4., erw. Aufl. Neu bearb . von Sieg- 
fried J a k o b i .  (Teubners U nterrich tsb iicher fiir ma- 
schinentechnische L eh ransta lten , Bd. 10) 202 S.
m it 85 Abb. Leipzig, B. G. Teubner. P reis in  P appbd. 
6 -

H a a p e ,  H . : Gescliichte und R eclitsna tu r der M ineralien 
und des Bergw erkseigentum s. 58 S. Berlin-H alensee,
A. S tein 's V erlagsbuchhandlung. P reis geh. 5 M.

H andbucli der Kali-Bergwerke, Saliiien und Tiefbohr-'
un ternehm ungen  1919/20. 760 S. Berlin, Verlag der 
K uxenzeitung. P ie is  geb. 40 M, zuziigl. 10%  Teue-

JP3! rungszuschlag.
H e in r i c l i s b a u e r ,  A .: Die K ohlennot, der R uin  D eutsch- 

lands. 47 S. Berlin-Zehlendorf-W est, Zeitfragen- 
Verlag. P reis geh. 4 M.

J a c o b i ,  B . : E lektrom otorische A nlriebe. (Oldenbourgs 
technische H andbiblio thek, Bd. 15) 2., verb. Aufl.
330 S. m it 146 Abb. Miinchen, R. O ldenbourg. Preis 
geb. 22

K e s s le r ,  P li . : S chm ierm itte lno t und ihre Abhilfe. E r
fahrungen m it S chm ierm itte ln  w ahrend des Krieges 
und Vorschlage zur Verbesserung der Schm ierm ittel- 
w irtschaft. Hrsg. im A uftrag  des Vereinś deu tscher 
E isenhu tten leu te  von der B eratungs- und Freigabe- 
stelle ftir S chm ierm ittel der Kheinisch-W estfalischen 
M ontanindustrie in Dusseldorf. 58 S. m it 13 Abb. 
Diisseldoi-f, Verlag S tahleisen  m . b. H.

K ruppsche M onatshefte. H rsg. von der Fried. K rupp  
A ktiengesellschaft, Essen. 1. Jg., J a n u a r  1920. 20 S. 
m it Abb. utid 2 Taf. Essen, F ried : K rupp  A ktien 
gesellschaft. Bezugspreis fiir den Jg. von 12 H eften
12 M; E inzelhefte  1,50 M.

K u k u k ,  P au l: U nsere Kohlen. E ine E infiihrung in  dic 
Geologie der K ohlen u n te r B erucksichtigung ihrer Ge- 
winnung, Verw endung und w irtschaftlichen B edeutung. 
(Aus N a tu r  und  G eistesw elt, Bd. 396) 2., verb. Aufl. 
116 S. m it 49 Abb. und 1 Taf. Leipzig, B. G. Teubner. 
P reis in  P appbd . 2 .H, geb. 2,65 .U.

L ó f f lc r ,  S t . : T lieorie und W irklichkeit bei Triebw erken 
und Brem sen. 94 S. m it 34 Abb. Miinchen, R. O lden
bourg. Preis geh. 5,00 M.

L o tz ,  W althe r: V erkehrsentw icklung in D eutscliland seit 
1800 (fortgefiihrt bis zur G egenwart). (Aus N a tu r  und 
G eistesw elt, Bd. 15) 4., verb . Aufl. 152 S.. Leipzig,
B. G. T eubner. P reis in P appbd . 2 geb. 2,65 .((.

P la B m a n n ,  Joseph: Jah rbuch  der angew andten  N atu r-
w issenschaften 1914 1919. 30. Jg. U n ter M itw irkung
voń F achm annern  hrsg. 535 S. m it 253 Abb. im T ex t 
und auf 33 Taf. F reiburg  (Breisgau), H erdersche Ver- 
lagshandlung. P reis geh; 22 M, geb. 26 .#.

P o p i t z ,  Johannes: E infuhrung in das neue U m satz- und 
L uxussteuerrech t nach dem  U m satzsteuergesetz vom
24, Dez. 1919 u n te r  Beriicksichtigung der vorlaufigen 
Ausfuhrungsanw eisung und des E rlasses iiber die 
Buchfiihrungspflicht nebst Form ularen  fiir die Luxus- 
steuerbucher. 132 S. Berlin, O tto  L iebm ann. P reis 
geh. 9 Ji.

P ro  16, O rio : Graphisclies R echnen. (Aus N a tu r  und 
G eistesw elt, Bd. 708) 104 S. m it 164 Abb. Leipzig,
B. G. Teubner. P reis in  P appbd . 2 .11, geb. 2,65 Ji.

G. F. Schaars K alender fiir das Gas- und W asserfach. 
H rsg. von E . S c h i l l in g .  B earbeitung  des wasser- 
technischen Teile.s von G. A n k la m . 43. Jg . 1920, 
1. T. 385 S. m it 31 Abb. und 1 Taf. Mtirichen, R. Ol
denbourg. P reis geb. 10 j&.
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Ś c h l ik te r ,  W ilhelm : H andbuch des neuen A rbeitsrechts. 
D ie G esetze und V erordnungen uber T arifvertrage, 
Sćhlichtungsausschtisse, E instellung, E ntlassung, E n l- 
lohnung, A rbeitszeit der A rbeiter und A ngestellten, 
A rbeitsverm ittlung , Erwerbslosenfiirsorge, B etriebs- 
ra te , R eichsw irtscliaftsrat, A rbeitskam inern im B erg
bau, Soziaiisierung, K ohlen- und K aliw irtschaft. Mit 
E rlau terungcn  und W orteryerzeichnis. 5., verm . und 
yerb. Aufl. 229 S. D ortm und, H erm ann Bellm ann. 
P reis geh. 10 Jl-

S e i t  z , F . : D er A bgrund des S taa tsb an k cro ttes . Wcsen, 
Ursache, W irkung, Folgc von S taa tsb a n k ero ttc n  aller 
Zeiten und Yolker m it ihren \vertvollen L ebren  fur 
dic G cgenw ari. M it B eitragen  von P. B e u s c h  u. a.
48 S. S tu ttg a rt , F ranckh 'sche Y erlagshandlung. Preis 
geh. 2,40 Jl.

S ta l l i ,  Ja k o b : Chcmische B iklerschrift. E in neues Lchr- 
verfahren. 78 S. Oberingelheini, , Selbstverlag des 
Verfasscrs. P reis geh. 2,50 Jl.

Technisehe Z eitsćhriftenschau. Hrsg. vom Yerein deutscher 
Ingenieurc. Sonderausgabe fiir B etriebsw issenschaft. 
U n te r M itw irkung des Ausscliusses fiir w irtschaftliclie 
F ertigung  bearb . von I. W it te .  1. Jg. Nr. 1, Ja n u a r  
1!)20. E rschein t nionatlich . 8 S. Berlin, Yerlag des 
Yereines deu tscher Ingenieurc. Bezugspreis fur den 
Jg . 40 Jl fiir das In land .

T h ie m , G .: Dic B ekam pfung von G rundw asserdurch- 
briichen in B raunkohlenbergw crken. (Braunkohlen- 
und B rik e tt-In d u s trie , Sonderabdruck aus Nr. 2 
vom 15. Ja n u a r 1920) 7 S. m it 3 Abb.

Zeitscliriftenschau.
(Eine E rk larung  der h ie ru n te r  yorkom m enden Abkiir- 
zungen von Z eitsch riften tite ln  is t nebst Angabe des Er- 
scheinungsortes, Na m ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
au f den Seiten Hi -  18 yeróffentlieht. * b ed eu te t Text- oder 

Taielabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Z e i tg o m a B e  A u f g a b e n  d e r  p r a k t i s c h e n  G e o 

lo g ie . Yon Beyschlag. Z. pr. Geol. Jan . S. 1/5. Kurze 
Kennzeichnung der au f den G ebieten der fiir die Boden- 
w irtschaft in B etrach t kom m enden kiinstliclien Diinge- 
m itte l, d er Rohstoffversorgung .m it E rzcn und Kohle, 
des Siedlungs- und des V erkehrsw esens usw. liegenden 
Aufgaben.

T h e  K e l ly  s i l v e r  m in ę  a t  R a h d s b u r g ,  C a li-  
f o r n ia .  Von Ć arpenter. Eng. Min. J. 27. Dez. S. 940/3*. 
Allgem einas iiber die Lage der G rube und ihre vielvcr- 
sprechenden Aussicliten auf G rund der giinstigen Anałysen 
der ersten  Erzproben. Beschreibung d er Gegend und  der 
geologischen V erhaltnisse des Silbererzvorkom m ens.

t J b e r  d ie  B e z ie h u n g e n  d e r  E r z f i i h r u n g  e i n ig e r  
B l e i - Z in k e r z g a n g e  z u r  T e k t o n i k  d e s  N e b e n -  
g e s te in s .  Von S tahl. Z. pr. Geol. Jan . S. 12/4*. An 
Hand des Faltungs- und Gangbildes im O beriiarzcr Gang- 
geb ic t gcfuhrter Nachweis, daB die Gange regelmiiBig 
nur d o rt E rze fiihron, wo sie die S a tte lfa lten  des G ebietes 
schneiden. (SchluB f.)

D ie  B r a u n k o h l c n  v o r r a t c  d e s  F r e i s t a a t e s  
S a c h s e n . Voń Pietzsch. B raunk. 7. F ebr. S. 587/92*. 
Beschreibung des Leipzig-.Bornaer Bezirks und des Z ittau er 
Bcckcns. A ufstellung d er Y orratscliiitzung, w obei, zwi
schen sieher nachgewicsencn und wahrscheintich gewinn- 
bareu  Y orraten  unterschieden wird.

U r s p r u n g ,  V o rk o m m c n  u n d  B e s c h a f f e n h c i t  
d e r  d a l m a t i n i s c h e n  A s p h a l t l a g e r s t a t t e n .  Yon 
K erner v. M arilaun. (Forts.) Petroleum . 1. Febr. S. 
549/52*. Die Form  und Beschaffenhcit der m annigfaltig 
ausgebildetcn A sphaltlagersta tten  in D alm atien . (SchluB f.)

P e t r o g e n e s i s  u n d  p c t r o k l i m a t o l o g i s c h e  B e 
z i e h u n g e n  d e r  S a l z a b la g e r u n g e n  im  T e r t i a r  d e s  
O b e re ls a B . Von Rózsa. Kali. 15. F eb ruar. S ..61/70*. 
Besprcchung der Schichtungsverhaltnissc dieser Salz- 
ablagerungen und der k lim atischen V erhaltnisse zur Zeit 
ih rer E n tstehung .

t i b e r  d a s  G r u n d w a s s e r  d e s  R h e i n t a l e s  b e i 
K o ln  u n d  d ie  d a r i n  a u f t r e t e n d e n  M in e r a lą u e l l e n .  
Yon Fliegel. Z. pr. Geol. Jan . S. 5/12*. Das Grund- 
_wasser des R hein ta les bei Koln. M ineraiische Stróm ungen 
im G rundwasser. M ineraląuellen bei Koln. Die H crkunft 
der m ineralischcn Losungen. ,

Bergbautechnib.
D e r  N e u b a u  d e r  T a g e s a n la g e n  u n d  F o r d e r -  

e i n r i c h t u n g e n  d e s  W e s t f e ld e s  d e r  S t a a t l i c h e n  
B e r g i n s p c k t i o n  I I  zu  Z a b o rz e .  Yon L indner. 
Z. B. H. S. 1919. H. 51 S. 373/88*. D ie Forderm aschinen. 
Die A bdam pfverw ertungsanlage. U m bau der Kcsseianlagc. 
Die Luftvcrflussigungsanlage. Anlage eines Kohlen- 
bunkers. Yersuche m it langen Spulversatzleitungen.

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 s k a m e z o  
u n d  Y a s k o l i - M e n y h a z a  in  U n g a r n ,  d ic  D e u ts c h -  
la n d  w a h r e n d  d e s  K r ie g e s  z u r  A u s b e u tu n g  i ib e r -  
l a s s e n  w u rd e n .  Von Philipp. (SchluB s ta t t  Forts.) 
Bergb. 5. Febr. S. 97 /9*. MaBnahmen der deutschen 
M anganerzgesellschaft zur bessom  A usbeutung des Yor- 
kommens. von Vaskoh-M enyhaza.

S t a n d a r d i z e d  c r o s s c u t  r o u n d s .  Yon D rullard . 
Eng. Min. J. 3. Jan , S. 27/31*. D ie D urchfuhrung der 
N orm icrung bei der Bohr- und SchieBarbcit in den Gruben 
der N orth  B u tte  Mining Co. in B u tte , M ont., und die 
dam it erzielten  Erfolge.

E in ig e  N c u e r u n g e n  im  S p iil  v e r s a t z b e t  r ie b e  
d e r  K a i s e r g r u b e  M a r ia  R a t s c h i t z .  Yon S tah r. 
(SchluB.) Schl. u. E isen. 1. Febr, S. 1/4*. W eitere ais 
zweckmaBig erkann tc  Andcrungcn und Vcrbesserungen 
im A bbau und S pulvcrsatzbetriebe.

E in  V o r s c h la g  z u r  b e s s e r n  A u s n u tz u n g  d e r  
B o d e n s c h a tz e ,  in s b e s o n d e r e  d e r  K o h le . .B ergb. 
12. F ebr. S. 117/8. Yórschlag zum  A bbau der Sieher- 
heitspfeiler zwischen zwei m ite inander m arkscheidenden 
Zechen u n te r Hinweis auf die sich entgegenstellenden 
Śchw ierigkeiten technisclier und reclitlicher A rt.

B r a u n k o h l e n f ó r d e r b a h n e n .  Von Metz. Fórder- 
techn . 9. Jan . S. 4/7*. E rlau te rung  eines Vorschlages 
zur V erbesserung d er F ordereinrichtungen fiir B raunkohle 
in Tagebauen.

E t u d e  s u r  le s  f e u x  s o u t e r r a i n s .  Yon F ran tzen . 
Ann. F r  1919. H. 3. S. 5/140*.-U rsachen und allgemeine 
Kennzeiclien der Floz- und sonstigen B rande u n te r  Tage 
und Vorbeugungsm aBnahm en dagegen. Folgcn der B rande 
und M ittel zu ih rer B ekam pfung. Beispiele fiir Unfallc 
und Schaden. die durch Grubenbr&ndc hervorgerufen 
worden' sind, sowie fiir Bekam pfungsm afinahm cn yer- 
sch iedener A rt.

D ie  n e u e r n  F o r t s c h r i t t e  d e r  G r u b e n b e le u c h -  
tu n g .  Yon Muller. Bergb. 12. F ebr. S. 118/9*. Be- 
sprechung der trag b a ren  clektrisclien G rubenlam pe m it 
N ickel-K adm ium -A kkum ulator und von Sichcrheits- 
yorrichtungen bei feststehenden  G liihlam pcn u n te r  Tage.

A p p ro  v e d  s a f e t y  la m p s  fo r  m in  es: Coli. Guard.
6. F ebr. S. 393/4*. Kurze Beschreibung einer Keihe m
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E ngland neu zugelassener S icherhcitslam pen und elek- 
trischer Lam pen. |gj

M o d e rn  p r a c t i c e  in  c o a l  w a s lu n g .  Von R ay. 
Coal Age. 1. Jan . S. 2/9*. B eschreibung von Setz- 
m aschinen, die fiir das W aschen der K ohlen iiber y , Zoll 
D urchm esser em pfohlen werden, und von K onzentrations- 
tischen fiir K ohlen von geringerer GroBe. E inrichtungen 
fiir das A bsetzen des Schlam m s und die Reinigung des 
W assers.

N e u b a u te n  u n d  U m b a u te n  a u f  d em  K o k e r e i^  
b e t r i b b e  d e r  R o s s i t z e r  B e r g b a u - G e s e l l s c h a f t  in  
Z b c s c h a u .  Von Pridal. (Forts.) M ont. Rdsch. 1. Febr. 
S. 57 /8*. Die E inrich tung  des Kessclhauses. Beschreibung 
der W efer-G asfeuerung, m it der ein Teil der Kessel aus- 
geriis te t worden ist. (SchluB f.)

Daiuplkessel- und Mnschinenwcscn.
fefjj O b e r  w a r n i e w i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e n  u n t e r  B e - 
r i i c k s i c h t ig u n g  v o n  H e iz k r a f tw e r k e n .  Von Eben- 
hóch. Z. Bayer. Rev. V. 15. Febr. S. 17/21*. H inweis 
auf die M óglichkeit, die W irtschaftlichkeit von W armc- 
kraftan lagen  zu heben. W arm etechnische B etrach tungen  
iiber die W irtschaftlichkeit von W arm canlagen. An- 
wendungsbeispiele. (SchluB f.)

O b e r  F a b r ik h c i z u n g c n .  Von Kaiser. (SchluB.) 
Z.*Bayer. Rev. V. 15. Febr. S. 21/3*. Das Zusam m en- 
wirken von K raft- und H eizbetrieb. Die Heizkórper, 
R ohrleitungen und Zubehórteile.

C o l l ie ry  p o w e r  p la n t .  O v e r h e a t in g  in  s te a m  
b o ile r s .  Von Ingham . Coli. G uard. G. F ebr. S. 377/S. 
B etrachtungen iiber das D urclibrennen von Kesseln, das 
teils durch  V erunreinigung des Speisewassers, te ils durch 
zu niedrigen W asserstand verursacht wird.

D ie  v e r s c h ie d e n c n  S p e is e p u m p e n  f i ir  D a m p f -  
k e s s e l  u n d  d ie  B e t r i e b s u n k o s t e n  d ie s e r  P u m p e n .  
Von M itusch. F o rdcrtechn  9. Jan . S. 1/2. K ośienvcr- 
gleich von Riemen-, elektriscli angetriebenen, Schwungrad- 
und D uplex-D am pfpum pcn.

B r e m s e r g e b n i s s e  a n  .e in e r  K a p l a n t u r b i n c .  
,V onB lum pL El. u. Masch. 8. F ebr. S. Gl/3*. Besprechung 
der V ersuchsanordnung und der MeBeinrichtungen bei den 
A bnahm eversuchen und den  K ontrollbrcm sungen an der 
neuen W asserturb ine . B curteilung des hydraulischcn 
W ertes und  der B etriebssicherheit der Turbino auf Grund 
der Ergebnisse der Brem sversuche.

O b e r  O b e r f l a c h e n k o n d e n s a t i o u e n  u n d  d e r e ń  
H i l f s m a s c h in e n .  Von Blau. Z. D am pfk. B etr. 13. F e t r .  
S. 49/50. Aligemeines iiber die W irkungsweise der Obcr- 
ilachenkondensationen. Yorziige der Kreisel- gegeniiber 
den K olbenhilfsm aschinen. (SchluB f.)

O b e r  d e n  E in f lu B  d e s  L u f t z u s t a n d e s  a u f  d ie  
F ó r d e r u n g  b e i  L u f t k o m p r e s s o r e n ,  Von l.am pel. 
Z. kom pr. Gase. H. 7. S. 73/8*. Au H and schaubild- 
licher D arstellungen durchgcfuhrte B erechnungen h in 
sichtlich der verschiedenen L uftzustande, dic bei der 
Bestcllung neuer Kom prcssoranlagen zu beriicksichtigen 
sind.

Elektrotechnik.
D ie  e l e k t r i s c h e n  A n tr ie .b e  in  d e r  E r d ó l -  

i n d u s t r i e .  Von Steiner. (Forts. u. SchluB.) Petro leum . 
1. Febr. S. 557/9*. 9. Febr. S. 598/9*. Die Beschaffen- 
lieit der M otorhauschen. Der Explosions-Priifraum  der 
S iem ens-Schuckertw erke. Statistischc Angaben iiber die 
von dieser F irm a gelieferten Motoren;

U n te r s u c h u n g  i ib e r  d a s  A u f t r e t e n  g e f a h r -  
j i ic h e r  S p a n n u n g e n  a n  e l e k t r i s c h e n  A n la g e n  in  
K a l i b e r g w e r k e n  u n t e r  T a g e . Yon Gieselcing. Z. B. H.

S. f 1919. H. 5. S. 389/435*. U nausfiih rbarkeit einer 
.wirksamen S chutzerdung-in  K aligruben. . U nw irksam keit 
der Nullung und die m it ih r verbundcnen neuen Gefahren. 
Geringe E ignung der bek an n te rn  Schutzschaltungen. 
H erabsetzung der Unfaligefahr auf ein M indestmaB durch 
ErdschluBmessungen unter. B enutzung eines Sehutzleitcr- 
netzes. W eitere U ntersuchungen und Yerbesserungs- 
vorschiage. ..

Z e r s tó r u n g s e r s c h e in u n g e n  a n  H o lz m a s te n .  Von 
W ollangk. M itteil. E l.-W erke. Jan . H . 2. S. 28/9. 
Beschreibung der Erscheinungen und der zur w eitern  Er- 
haltung  der M asten angew andten M ittel.

E in  n e u e s  V e r f a h r e n  z u r  s p a r s a m e n  F u n - '  
d ie r u n g  v o n  G i t t e r m a s t e n .  M itteil. El.-W erke. Jan .
H. 2. S. 27/8*. B erechnungen fiir das Verfahren, bei dem 
an S telle eines gem einsam en B etonklotzes fiir jeden der 
vier MastfiiBe ein cinzelner Botonsockel ver\vandt, wird.

H u tten w esen , C hcinlache T ech n o lo g ie , C hem ie und P liyslk .

P r e c i p i t a t e  s m c l t i n g  a t  T o n o p a h .  Von Young. 
Eng. Min. J. 13. /20. Dez, S. 892/3*. B eschreibung des 
zum Schmelzen des Zyanidniederschlages angew andten 
V erfahrens auf v ier W erken in N evada.

M a n u f a c tu r e  o f  p u r e  t u n g s t e n  m e t a l  - -o p e r a -  
t i o n s  a t  th e  F a n s t ^ e l  P r o d u c t s  C o m p a n y . Yon 
Jonas. Chem. M etali. Eng. 7. Jan . S. 9/1G*. B eschrei
bung des V erfahrens zur Gewinnung reinen W olfram- 
m etalls aus den E rzen und A ngaben iiber die dabei ver- 
w endeten Ofen und sonstigen Y orrichtungen.

C o t t r e l l  e l e c t r i c a l  p r e c i p i t a t i o n  p r o c e s s  in  
J a p a n .  Yon H iro ta  und Shiga. Eng. Min. J . 13 ./20. Dez. 
S. S95/9*. Allgemeine Angaben iiber die E infiihrung des 
C ottrellverfahrens in Japan . Beschreibung einer R eihe 
von Cottrellanlagen, m it dereń  Hilfe auf verschiedenen 
japanischen W erken sowohl hinsichtlich d e r W ieder- 
gewinnung w ertvoller B estandteile  aus den R auchgasen 
ais auch der Verm eidung yon F lurschaden  groBe Erfolge 
crziclt w orden sind.

E l e c t r i c - r e s i s t a n c e  f u r n a c e  o f  la rg e  c a p a c i t y  
f o r  z in c  o re s . Von F ulton . Chem. M etali. Eng. 14. Jan . 
S. 73/9*. 21. Jan . S. 130/5*. Beschreibung d e r  elek
trischen W iderstandsófen und d e r  E inzelheiten  des Ver- 
fahrens-bei den im  groBen durchgefilhrtcn V ersuchen zur 
Zinkgewinnung aus Z inkerzbriketten , die ais W iderstande 
in den Ofen dien ten . gS'

M e l t in g  p o i n t  m e th o d s  a t  h ig h  t e m p e r a t u r e s .  
Von D ana und Foote. Chem. M etali. Eng. 7. Jan . 
S. 23/8*. 14. Ja n  S. 63/70*. B eschreibung,der,Y erfahren 
zur B estim m ung der Schm elzpunkte von M etallen, Le- 
gierungen, Salzen und feuerfesten  Stoffcn m it H ilfe von 
therm oelcktrischen, W iderstands- und optischen Pyro- 
m etern .

O b e r  d ic  A b h a n g ig k e i t  d e r  m a g n e t i s c h e n  
E ig e n s c h a f t e n  d e s  s p e z i f i s c h e n  W i d e r s t a n d e s  
u n d  d e r  D ic h te  d e r  E i s e n l c g i c r u n  g e n  v o n  d e r  
c h e m is c h e n  Z u s a m m e n s e tz u n g  u n d  d e r  t h e r -  
m is c h e n  B e h a n d lu n g .  Yon Gumlich. El. u. Masch.
I. F ebr. S. 49/55*. A usfiihrungen iiber die M essungen der 
Dichte,' des spezifischen W iderstandes, des T em peratur- 
koeffizienten des W iderstandes, der U m w andlungspunkte 
und der m agnetischen E igenschaften. F eststcllungen  iiber 
die A bhangigkeit d ieser E igenschaften von dem  G ehalt an 
Legierungsbestandteilen  und der therm ischen Behandlung.

P r o b le m s  in  c l e c t r i c - f u r n  a c e  s m e l t i n g .  Von 
Holm gren. Chem. M etali. Eng. 28. Jan . S. 1G5/72*. 
Beschreibung der E inrichtungen zur B estim m ung der 
zweckmaBigsten A nórdnung d er E lek troden  bei ver- 
schiedenen elektrischen Hochófen. D arlegung der engen
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Beziehungen zwischen den elektrischen V erhaltnissen und 
den m etallurgisclien V organgen-sow ie der zur E rzielung 
einer holien A usbeute zu beachtenden  G esichtspunktc.

t l b e r  d e n  Z e r f a l l  v o n  H o c h o f e n s t i i c k -  
s c h la c k e n .  Von Endell. S t. u. E . 12. F ebr. S. 213/22*. 
Zweck und Um fang der angeste llten  Versuche. Proben- 
entnalim e und  H errich tung  der Schlackenprobcn. Yer- 
\yitterungsversuclie und Priifung auf W ette rbestand igkeit. 
Dic chemische und die .m ineralogischroptische U nter- 
suchung der Schlackenproben, die zu der ziem lich sichern 
A nnahm e fiihren, dafi ein hoher G chalt an  FcO  und MnO 
die Bestśindigkeit der Schlacken begiinstigt. (Forts. f.)

D ie  m e ta l l u r g i s c l i e n  V o rg a n g e  b e im  s a u r e n  
u n d  b a s i s c h e n  W i n d f r i s c l i v e r f a h r e n  a u f  G ru n d  
s p e k t r a l a n a l y t i s c h e r  B c o b a c l i tu n g e n .  Von Glaser. 
(SchluB.) St. u. E . 5. F ebr. S. 188/93*. D as »Abfangcn« 
von Sclunelzuiigen bei bestim m tem  K ohlenstoffgehalt 
nach dem  Spektrum . Anwendung des Spektroskops im 
K leinbessem crbetrieb. M etallographische U ntersuchung 
einer Auswahl der bei den  V ersuchen genom m enen Schópf- 
proben aus Klein- und GroB-Bessemerbirnen. Zusam men- 
,fassung d er Ergebnisse. -

S y n t h e t i ć  c a s t  i ro n .  Von Keller. Chem. Metali. 
Eng. 14. Jan . S. 83/8*. Y orteilc, Anwendungsmóglicli- 
keiten und D urchfiihrung des Y erfalirens zur Gewinnung 
sog. syn thetischen  GuBeisens, das aus S tahlspanen u n te r 
Zusatz von K ohlenstoff e rh a lten  wird, sich durch groBe 
Reinheit auszeichnet und daher ziir H erstellung hoch- 
w ertiger GuBstilcke geeignet ist.

G a t t i e r u n g s b e r e c h n u n g e n  m i t  H i l f e  v o n  G le i-  
c h u n g e n .  Von Osann. GieB.-Ztg. 1. Febr. S. 41/5*. 
Die gegebenen '10  Rechnungsbeispiele beziehen sich auf 
die gegenw artigen Yerhaltnisse, infolge dereń die GieBereien 
o ft gezwungen sind, s ta t t  neuen Roheisens zum grofien 
Teil das. schwefelreiche, silizium- und m anganarm e Kauf- 
brucheisen zu verw erten .

D e r  G r a p h i t  u n d  s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e- 
d e u t u n g  f u r  d ie  G ie B e re ie n . Von Behi (Forts.) 
GieB.-Ztg. 1. Febr. S. 45/9*. A uffiihrung der ver- 
schiedenen die B ew ertung eines G raphits bceinfluBenden 
LTrastiindc. (Forts. f.)

Z e i t s t u d i e n  in  d e r  F o r m e r e i .  GieBerei. 7. Febr. 
S. 17/8*. Beschreibung einer zweckmaBig eingerichteten 
F orm bank und Zusam m enstellung der bei ih rer Ver- 
wendung von einem  F orm er erzielten  Zeiterspam isse.

Z u r  G e s c h ic h te  d e r  K g l. E is e n g ie B e r e i  zu  
B e r l in .  Yon M artell. GieBerei. 7. F ebr. Ś. 20/2. Ge- 
schichtliche A ngaben iiber die schon vor dem Ja h re  1050 
vorhandene Schleif- und Polierm tihle, au f dereń  Gelande 
1803 die Konigliche EisengieBerei e rrich te t w urde. Dic 
im ersten  Jah rzeh n t nach  ih rer G rundung ausgeubte T atig 
keit der GieBerei, die sich hauptsachlich  auf den GuB 
kleiner K unst- und G ebrauclisgegenstande, von 1809 ab 
aber auch auf Geschtitz- und M unitionsguB erstreck te . 
D er EinfluB des B ildhauers L eonhard Posch auf den 
KunstguB. (Forts. f.)

A. S. N o r s k  Y a ls e w e r k .  Yon K ram er. S t. u. E.
12. Febr. S. 222 /6. B eschreibung des bei B ergen gelegenen, 
im Ja h re  1918 in B etrieb  genom m enen ersten  Blechwalz- 
w erks Norwegens. A usbaum óglichkeiten und gegenw artige 
Lage des W erks,

Z u r  K e n n t n i s  d e s  A r b e i t s b e d a r f e s  u n d  d e r  
T h e o r ie  d e s  W a r n iw a lz e n s .  Von H olm gren. St. u. E. 
5. Febr. S. 181 /S*. Beschreibung eines einfachen Yer
fahrens zur B estim m ung der W alzarbeit, das lediglich die 
Yerwendung eines Tachographen m it gleichbleibender 
Papiergeschw indigkeit voraussetzt. U ntersuchungen zur 
B estim m ung der W alzarbeit bei uńm ittelbarem  D ruck an

H and der Yersuche von Puppe und 'A bleitung  von Gesetzen 
hieraus. A ufstellung von H ypothesen  auf G rund der er- 
lia ltenen Gesetze, die zur Y orausberechnung des K raft- 
bedarfs und zu r B erechnung der W alzarbeit angew endet 
werden.

D ie  E r g e b n i s s e  d e r  m o d e r n e n  K o h le n f o r -  
s c h u n g  u n d  ih r e  B e z ie h u n g e n  z u r  G a s i n d u s t r i e .  
Yon Sclilapfer. Feuerungstechn. 1. Febr. S. 77/81. 
U bersicht iiber die Ergebnisse der K ohlenforschung hin- 
sichtlich der E n ts teh u n g  der K ohlen, der E ntgasung  der 
Kohle bei hoher und niederer T em pera tu r sowie u n te r 
Druck, d e r E x trak tio n  der K ohle und der Einw irkung 
von chemisclien Reagenzien auf die Kohle.

"Ober d e n  E in f lu B  d e r  U b e r h i t z u n g  a u f  d ie  
Z u s a m m e n s e tz u n g  d e s  T e e rs . Yon Doleli. M ont. 
Rdscli. 1. F ebr. S. 56/7. Angaben iiber das V erfahren, 
nach  dem  die Gewinnung des T eers aus der Kohle von 
K akanj u n te r  tjb e rh itzu n g  erfolgt ist. Die Ergebnisse 
der angeste llten  U ntersuchungen. (SchluB f.)

T o r f v e r g a s u n g .  Von K eppler. B raunk. 14. Febr. 
S. C07/9._ B esprechung der Schw icrigkeiten bei der Torf- 
vergasung, die hauptsachlich  in d e r N a tu r  des Rohstoffes 
und in der Torfgewinnung begriindet sind.

S o n ie  c h e m ic a l  d a t a  o n  c o a l  p y r i t e .  V onY ancey. 
Chem. M etali. Eng. 21. Jan . S. 105/9*. A usfuhrung und 
Ergebnisse von Ąnalysen einer groBen Anzahl aus ver- 
schiedenen S teinkohlenbezirken d er V ereinigten S taa ten  
eingesandter Schwefelkiesproben zur F eststellung  der Ge- 
e ignethe it des M inerals ais Ausgangstoff fiir die Schwefel- 
sauredarstellung.

P o w e r  p r o d u c t i o n  f o r  n i t r o g e n  f i x a t i o n .  Coli. 
G uard. (i. F ebr. S. 383/4. 13. F ebr. . S. 463/4. B e
sprechung der yerschiedenen Wege, durch Kohle elektrische 
K ra ft zu erzeugen, die bei verschiedenen Y erfahren zur 
Bindung des L uftstickstoffs iii erhcblichen Mengen ge- 
b rauch t wird. B e trach tungen  iiber die gunstigsten  Eigen- 
scliaften der Kohle, die W arm eausnutzung der rerscliie- 
denen K raftanlagen, dic Gewinnung von Nebenerzeug- 
nissen, die K osten  .der K ohlen und des B etriebes und  den 
W irknngsgrad von G asfeuerungen. (Forts. f.)

D ie  k a t a l y t i s c h e  O x y d a t i o n  d e s  A m m o n ia k s  
zu  Ś a l p e t e r s a u r e .  Von N eum ann und Rose. Z. angew. 
Chem. 17. F ebr. S. 41/4. Die b isher auf diesem G ebiete 
vorliegęnden Versuche und w issenschaftlichen Bearbei- 
tungen. Die A nordnung fiir die D urchfiihrung einer An
zahl neuer Yersuche. D as Gasgemiscli. Die R eaktions- 
produkte. O xydationsvorgange. (Forts. f.)

T h e  c a t a l y s t  f o r  t h e  o x y d a t i o n  o f  a m m o n ia .  
Von Perley. Chem. M etali. Eng. 21. Jan . 125/9. .Die 
K ata ly sa to ren  bei den versęhiedenen V erfahren zu r Dar- 
stellung salpetriger Saure aus Am moniak. B e trach tungen  
iiber die Theorie des Vorgangs und die ihn beeinflussenden 
U m stande.

D ie  g r a p h i s c h e  E r m i t t l u n g  d e s  W a r m e in h a l t s ,  
d e r  D a m p f m e n g e  u n d  d e s  R a u m i n h a l t s  f e u c h t e r  
L u f t .  Yon Kegel. B raunk. 14. F ebr. S. 603/7*. Auf
stellung eines Schaubildes fiir die angegebenen Zwecke 
und E riau te ru n g  d er gew unschten E rm it‘tlungen an H and 
win 2 Beispielen. (SchluB f.)

Gesetzgebmig iiud Y erw altung.,
. D ie  B e s e i t i g u n g  d e r  E n t s c h a d i g u n g  f u r  d ie  

Y e r s t a a t l i c h u n g  d e r  u n v e r r i t z t e n  K o h lc n f e ld e r  
im  F r e i s t a a t e  S a c h s e n .  Von"W ahle. Z. B ergr. H. 1. 
S. 66/100. Die Vorgange, die zur Aufhebung des sacli- 
sischen G esetzes iiber das staatliclie  K ohlenbergbaurecht 
vom 1.4. Jun i 1918 durch das G esetz .vom 21. Ju li 1919
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gefiihrt haben. E ró rte rung  der dadurch gęschaffenen 
rechtlichen und besondern Verhaltnisffe.

Y olk sw lrtsclin lt und S la tis lik .
D ie  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  d e s  P r e u B is c h e n  S t a a 

t e s  b e i d e r  G r i in d u n g  d e r  o b e r s c h le s l s c h e n  
K o h le n -  u n d  'E i s e n i n d u s t r i e  (1 7 4 1 -1 8 7 1 ) .  E in  
B e i t r a g  z u r  E n t w i c k lu n g s g e s c h ic h t c  d e r  o b e r -  
s c h le s i s c l ie n  I n d u s t r i e .  Von Felsch. Z. B. H. S; 
1919. H. 5. S. 313/72. D er M erkantilism us in Schlesien. 
Die Lehrm einungen der m crkantilistischcn W issenschaft 
in ihrer W irkung auf dic preuBisclie W irtschaftspolitik . 
Bergbau und E isenindustrie , 1740 -  1779. Die Politik 
des im Ja h re  1777 ais Chef des Bergwerks- und H iitten- 
departem en ts berufenen Freilierrn v. H ęinitz. Forst- und 
E isen in d u strie .! Die P olitik  v. Redens, des D irektors 
des Schlesischen O berbergam tes. Die' Aufhcbnng der 
Bergbauabgaben, des D ircktionsprinzipś und der Uber- 
gang der K ónigshtitte in P rivatbesitz .

T h e  m in e r a ł  i n d u s t r i e s  o f F r a n c e .  Von Alt- 
iwayer. Eng. Min. J . 3. Jan . S. 12/6*. Die Zukunfts- 
aussichten  F rankreichs hm sichtlich seiner E rzeugung an 
Kohlen, Koks, E ise n ,. K upfer, Blei, Zink, Aluminium, 
Phosphaten  und Kalisalzen.

C o n d i t io n s  in  t h e  F re n e h  .a n d  B e lg ia n  c o a l  
f ie ld s .  Von Rice. Coal Age. 1. Jan . S. 16/18*. Ansicht 
des Verfassers iiber die von den deutschen T ruppen in 
N ordfrankreich und Belgien vorgenomm enen Zerstórungen. 
Kurze A ngaben iiber die K ohienversorgung F rankreichs 
in der nachsten  Z ukunft und iiber den W iederaufbau d e r ' 
zersto rten  G ebiete. ■ -

D ie  I i e r a n z i e h u n g  d e s  B r a u n k o h l e j i b e r g b a u e s  
z u r  L in d e r u n g  d e r  K o h le n n o t .  Von Kegel. Z. d. 
Ing. 7. Febr.- S. 125/9*. 14. Febr. S. 161/4*. Die Braun- 
kohlenvorrate  D eutschlands und ihre geogrnphische Ver- 
teiiung. Die V erw endungsm óglichkeit der Braunkohle. 
S teigerungsfahigkeit der B raunkohlenfórderung. Aus
nutzung der B raunkohle durch trockene D estillation.

P o l i t i c a l  a n d  c o m m e r c i a l  g e o lo g y  s e r ie s .  
T h e  p e t r o l e u m  r e s o u r c e s  o f  t h e  w o rld . Von N or
throp. Eng. Min. J . 27. Dez. S. 953/6*. 3. Jan . S. 34/8*. 
Aufzahlung der F orm ationen, in denen Erdól a u f tr it t  und 
von den en  das T ertia r bei weitein iiberwiegt. Angaben 
iiber die Hohe der Erdólerzeugung verschiedener Lauder 
und ihre Beteiliguhg an den E rdólindustrieuntem ehm ungen  
der Erde.

D ie  K o n j u n k t u r  d e s  B e n z i n m a r k te s .  Von 
O sterm ann. (Forts.) Petroleum . 1. F ebr. S. 552/7*. 
9. Febr. S, 596/S*. .D ie Benzinpreise in den V erem igten 
S taa ten  von Am erika, D eutschland, England, F rankreich  
und Ita lien  an H and '.von Sehaubildern. (Forts. f.)

E in  B e i t r a g  z u r  F r a g e  d e r  V e r g e s e l l s c h a f tu n g  
t e c h n i s c h e r  B e t r i e b e .  Von N eum ann. Bergb. 5. Febr. 
S. 99/101. B etrach tungen , in denen die auBerordentlich 
nachteiligen Folgen der Vergesellschaftung groBer B e
triebe beleuch te t werden.

D e u ts c h e  K r a f t k u l t u r .  Yon E hrenberg. St. u. E , 
5. F ebr. S. 193/203. AUgemeine B e trach tungen  iiber 
die tie fsten  Ursachen nnserer heutigen sozialen Zustande 
und die M itte l zu ih rer Besserung.

A u s f u h rz o l le .  Von B randt. GieBerei. 7. Febr. 
S. 22/4. S tellungnahm e zu der von der Reichsregierung 
beabsichtig ten  Ausf u hrzo llpol i t  i k , die v e ru rte ilt wird.

Y crkehrs- und Verladciwesen.
M i t t e l l a n d k a n a l , L in ie n f i i l i r u n g  u n d  R t ic k -  

f r a ć h t .  Yon Rem m e. Z. Binnenschiff. 1. J a n . . S. 3/6. 
B eantw ortung der Frage, welche w ichtigern G iiter fiir die

R iickfracht aus M itteldeutschland fiir den M ittellandkanal 
in B e trach t kommen. B estreitung  der B ehauptung , daB 
der Siidlinie ein w esentlich groBerer A nteil an der Riick- 
fraclit zu fallen wttrde ais der M ittellinie und SchluB- 
folgerung, daB die le tz tc re  zweifellos die zweckmaBigste 
L inienfiihrung ist.

D e r  R h e in - S c h e ld e - K a n a i .  Yon Scheil. Z. Bin- 
nenschiff. 1. Jan . S. 10/4. Vergleich der w irtschaftlichen 
W ettbew erbsm oglichkeiten zwischen dem  Rhein und den
3 rorgeschlagenen W asserwegen der K refelder, der Glad- 
b a th e r  und der K olner Linie.

Z u r  F r a g e  d e r  E n t l a d u n g  d e r  E i s e n b a h n -  
w agen._ Von H erm anns. (SeliluB.) B raunk. 7. Febr. 
S. 592/7*. Beschreibung w eiterer E n tlad ea rten  durch 
Becherwerke n u t Zubringeschneclcen.

W a g g o n k ip p c r .  Von H am ader. F ordertechn . 9. Jan .
S. ,i/4*. \o r te i le  der W aggonkippcr. Beschreibung ver- 
schiedener P la ttfo rm - und K urvenkipper und ihrer A ntriebe.

Ver«elilcdoncs,
T a b e l la r i .s c h e  O b e r s i ę h t  i ib e r  d ie  w a h r e n d  

d e s  K r ie g e s  a u f  d em  G e b ie te  d e s  S c h ie B -  u n d  
S p r e n g s to f f w e s e n s  e r s c h ic n e n e n  I n -  u n d  A u s-  
l a n d s p a t e n t e .  Z. SchieB. Sprengst. Jan . H. 1 u. 2. 
Febr. H. 1. Zusam m enstellung der P a te n te  u n te r  kurzer 
K ennzeichnung ihres Inhalts. (Forts. f.) S*

A r b e i t e n  d e u t s c h e r  E i s e n b a u -  W e rk e  - a u s  d e n  
K r i e g s j a h r e n  1 9 1 4 -1 9 1 8 . Yon Bosenberg. (Forts.) 
St. u. E. 12. Febr. S. 227/32*. Die B auausfiihrung der 
E iśenbahnbrucken bei Mohon, Charlevillc, Don che ry  und 

. Laifour. (Forts. f.)

Persooalien.
Dem G eneiald irek tor V ó g le r  d e r D eutsch-Luxem - 

burgischen Bergwerks- und H iitten-A ktiengesellschaft, 
Abt. D ortm under Union, ist von der Teclinischen I-Ioćh- 
schule zu Aachen die W ttrde eines D r.-Ing. ehrenhalbcr 
verliehen worden.

D er B erginspektor B erg ra t R i t t e r s h a u s e n  von dem  
SteinkohlenbergW erk Von der H ey d t bei Saaibriicken ist 
an das B ergreyier D aaden-K irchen zu B etzdorf versetzt 
worden.

D er Bergassessor S c h l a t t m a n n  ist zur voruber- 
gehenden G eschaftsaushilfe an das O berbergam t zu D o rt
m und berufen  worden.

B eurlaub t w orden s in d :
der Bergassessor P y r k o s c h  vom  15. April ab  auf 

1 w eiteres J a h r  zui‘ F ortse tzung  seiner T atigkeit bei dem 
A rbeitgeberverband dęr O berschlesischen Bergwerks- und 
H iitten industrie  in K attow itz ,

der Bergassessor S e h w e i s f u r th  vóm I. F eb ru ar ab 
auf 1 w eiteres Ja h r  zur F o rtse tzung  seiner Beschaftigung 
beim Verein der D eutschen K aliin teressen ten ,

der Bergassessor G ro p p  vom 1. Ja n u a r  ab auf 1 wei
teres J a h r  zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit beim  Arbeit- 
geberverband der K aliindustrie ,

der Bergassessor M a r t i n i  vom 7. Ja n u a r  ab  bis auf 
w eiteres in den R eichsdienst zur B eschaftigung boi der 
Reichs-Entschadigungskom m isśipn.

Mitteiluiig.
Infolge des B uchdruckerausstandes in  Essen haben die 

beiden N um m ern 9 und 10 der Zeitschrift in dem vorliegen- 
den H eft zusammengefaBt werden miissen.
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Hermann
Ein san fte r Tod erloste am 13, F eb ruar 1920 im A lter 

von 57 Jah ren  den fruhern G enerald ircktor d er Bergwerks- 
Gesellscliaft DaUlbusch, B erg ra t H e r m a n n  L u th g e j i  
in Essen von selnem  zehn schwere Ja h re  h indurch -m it 
m annhafte r S tarkę und he ite rer Geduld getragenen Leiden, 
das ihn auf der Hohe des Lebens befallen und m it den 
eigenen Iloffnungen und E n tw urlen  auch allen E rw ar- 
tungen cin Ziel gesetz t lia tte , die an ihn ais eine der filhrcn- 
den Pcrsonlichkeiten im rheinisch-w estfalischen B ergbau 
geknupft w orden w aren.

D es K aufm anns H erm ann Luthgen’in W esel am 8. Nd- 
vem ber 18G2 geborener gleichnam igcr Solin durchm aC das 
G ym nasium  seiner V a te rs tad t und 
bezog im F riilijah r 1882 die U niversi- 
ta.t Tiibingen, um seiner ausgc- 
sprochenen Neigung und Begabung 
fiir das S tudium  der M athem atik  und 
der N aturw issenscliaften zu folgen 
und gleichzeitig seiner m iUtarischen 
D ienstpflicht zu genugen. Danach 
cntschloB er sich jedoch, zum Bcrg- 
fach iiberzugehen, und verfuhr seine 
praktische L elirzeit ais B crgbaube-. 
flissener im O berbergam tsbezirk D ort
m und auf den Zechen Crone und 
F reie Vogel und U nvcrhofft. Die 
folgenden S tud ićn jahre an der Berg- 
akadem ie und U uiversita t in Berlin 
nu tz te  der jungę Bergm ann, in dessen 
Wesen sich E rn s t und B eharrlich- 
keit m it lebensfrohem  Sinn har- 
monisch cinten, zu eifriger A rbeit, 
aber auch zum  GemiB heite rer und 
anregender Geselligkeit, die ihm ein aus ehem aligen 
Tiibinger S tuden ten  a ller F ak u lta te n  bestehender 
g leichgestim m ter K reis bot. H ie r b ildete sich auch 
seine Vorliebe fiir juristische und vć r wal t u ngs technische 
F ragen  aus und fand sein ausgepragtes natio- 
nalcs Em pfinden dic erste  Gelegenheit zu politischpr Be- 
ta tigung. Im  Som m er 1887 bes tand  er die e rste  Priifung 
m it gut, vollendete in den anschlieGenden drei Jah ren  
seine bcrgm annische Ausbildung in den verscliicdcnen 
A bsclm itten der R eferendarzeit und wurde nach abgelegter 
zw eiter Priifung im Jah re  1892 zum Bergassessor e rnann t.

Seine dann im D ortm under R evicrd ienst bew ahrte 
lu ch tig k e it mach te  die H arpener Bergbau-A ktien- 

gesellschaft auf ihn aufm erksam , die ihm  1895 die Leitung 
ih rer Zechen von d e r  H eydt, Ju lia  und R ecklinghausen I 
und II  ubertrug . Mit; dem  ihn auszeichnenden- klaren 
Blick fiir dic technischen und w irtschaftlichcn, dam als 
zahlreich zur Losung driingenden A ufgaben des Berg- 
baues e rkann te  er rasch die ZweckmaOigkeit des Ober- 
ganges von dem  fast ausschliefilich iiblichen Pfeiler- 
riickbau zu w irtschaftlichern  A bbauverfahrcn m it Bergc- 
versatz  und vollzog diese U m gestałtung seiner B etriebe 
-in groGzugiger Weise, fiihrte auch u n te r  anderm  friłh dic 
m aschinenmaBige S treckenfprdcrung ein und sicherte die 
L eistungsfahigkeit jeder Zeche durch das A bteufen eines 
zw eiten Schachteś. So fanden alle N euerungen bei ihm 
lebhaftes Y erstandnis und E ingang in den B etrieb , sobald 
dic angestelltenV ersuche ihre U berlegenheit ergeben h a tten . 
Besondere A ufm erksam keit w idm ete er der Sicherheit 
d er G ruben sowie dem Schutz und der G esundheit der 
Belegschaften, e rrich te te  ais einer der ersten  fur jede

Luthgen t-
Schachtanlage eine gu t ausgeriistcte  und ausgebildete 
R e ttu n g stru p p e , die inehrfach Gelegenheit zur Bew ahrung 
fanden, und s e t / te  beim A u ftre ten  der sich rasch aus- 
b re itenden  W urm krankheit ih re e rste  planmaBige Be- 

'kam pfjing  ins W erk. W ie seine rastlose T a tig k e it und 
vorbildliche P flich ttreue anspornend au f seine B eam tcn 
w irkten, so sicherte  ihm  seine wohlwollende und gereclite 
A rt die A nhanglichkeit seiner U ntergebenen, an  dereń 
groBen und  kleinen Sorgcn er m it helfender H and  te ilnahm .

E in  neuer, groBerer W irkungskreis óffnete sich dem  
schaffensfr.olien Mann, ais ihn die B ergw erks-G esellschaft 
D ahlbusch im Ja h re  1905 ais jSTachfolger des verstorbenen 

G eneraldirektors Tom son an  ihre 
Spitze berief. Die au f bedeut- 
sam er H ohe stehendęn  Anlagen be- 
d u rften  zwar zunachst keinesgrdBern 
Ausbaues, aber u n te r  den ilinen 
eigenen schwierigen V erhaltnissen 
einer ste tigen , um sichtigen und ta t-  
kriiftigen Leitung, die in keine 
bessern und erfolgreichcrn H ande 
gclegt w erden konnte.

In  diesen Ja h re n  gcw annen auch 
die ehrcnam tliche B eta tigung  L iith - 
gens und sein EinfluB auf die 
G estaltung  der V erhultn issc. im 
rheinisch-w estfalischen B ergbau eine 
w eitgehende Ausdehnung. Im  Berg- 
bau-V erein, dessen V orstand erźchon 
liinger angehort h a tte , w urde er 
1907 in den gcschaftsfiihrenden 
Ausschufi und zwei Ja h re  sp a te r  
zum  e rs te n  ste llve rtre tenden  Vor- 

sitzenden gew ahlt. Die W estfalische B erggew erkschafts- 
kasse, den Essener Bergschulverein und  die Sektion 2 
der K nappschafts-B erufsgenosscnschaft le ite te  er ais Vor- 
sitzender, im Allgemeinen K nappschaftsverein  und in 
der Em schergenossenschaft w irkte er ais besonders ge- 
schatz tes M itglied des V orstandes. Den verschiedenartigen 
Aufgaben aller dieser V erbande w idm ete er sich freudig 
und  m it ganzer H ingabe. Sein k larcs und unabhangiges, 
von W issen und E rfahnm g  getragenes U rte il fo rderte  
B era tung  und E ntscheidung und sicherte  ihm  m it seiner 
Gew issenhaftigkeit und Zuverlassigkeit das allgem eine 
Y ertrauen, dem er auch bei innern  und auBern Schwierig- 
keiten  m it aufrech ter Festigkeit, m it klugem W ort und 
geschickter H and gerech t zu w erden wuBte.

Zu friihzeitigem  schm erzlichem  Verzicht auf diese 
von Erfolgen und A uszeichnungen beg leite te  und noch 
m ehr versprechende W irksam keit zwang ihn ein sieli 
langsam verschlim m erndes schweres Leiden, das aber seine 
geistige Frische und R egsam keit, seine P flich ttreue und 
W illensstarke n icht zu beein trach tigen  verm ochte, so daB 
dcm  rheinisch-w estfalischen Bergbau, dem  sein Sinnen und 
Sorgen nach wrie vor gehortc, seine M itarbeit in allen 
wichtigen F ragen noch eine Reilie von Jah ren  erha lten  blieb.

U m geben von der sorgsam sten Pflege und Liebe seiner 
G attin  und der d rei Sohne tru g  er klaglos in abgek larte r 
R uhe und Milde das ihm  gefallene Los, bis auch die geistigen 
K rafte  m ehr und m eh r schw anden und ihn  lind und ver- 
sohnend die H and  des erlósenden Todes beriilirte.

Die Trcue, die er dem  rheinisch-w estfalischen Bergbau 
allezeit bewiesen hat, wird ihm dieser iiber das Grab 
h inaus in dan k b arer E rinnerung  halten .


