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Das rlieiniscli-westfaliselie Stemkohlcngebirgc ais I igcbnis tcktoiiiselier Yorgange 
in geologisclien Trogen.

Von M arkschcider Dr. K . L e h m a n  n, W attciischeid.

Bei der Pingenbildung, die ich in einem friihern Auf- 
satz1 eingehend behandelt liabe, entstehen durch Ab- 
senkung Pressung und Zerrung, Krafte, die im rheinisch- 
westfalischen Steinkohlengebirge im tektonischen Bilde 
wiederzuerkennen sind. In dem sieli damit b.eschafti- 
genden weitern Aufsatz2 ist die Entstehung des Balten- 
und des Schollengebirges erlautert und darauf liin- 
gewiesen worden, daB es sich um getrennte Bildungen 
in zwei verschiedenen Trogen, dem Karbontrog und 
dem saxonischcn Trog, handelt.

wissenscliaftlicher Forschung, auf dem sich die inark- 
scheiderische Untersuchung der Pingenbildung aufge- 
baut hat, verlassen wird. Die Nutzanwendung der Trog- 
theorie auf die Tektonik mogę aber mit Riicksiclit auf 
die Wichtigkeit, die der Kenntnis der gebirgsbildenden 
Vorgiinge fur den Bergbau und die geologische Wissen- 
schaft zukommt, und auch im Hinblick darauf erprobt 
werden, daB die palaogeographische Forschung, die 
dabei in erster Linie ais Grundlage dienen muB, in den 
letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat.

D er v a r is t is c h e  L a n g s trp g .
Der Gebirgsbau in streichender Richtung bietet der 

geologischen Erkenntnis keine besondern Schwierigkeiten. 
Der Devon-Karbontrog muBte, wenn die Trogtheorie 
richtig ist, durch seine' Gęśtalt die Umrisse des aus ihm 
durch Pressung entstandenen varistischen Gebirges vor- 
zeichnen In groBen Ziigen, soweit es palaogeographisch 
iiberhaupt móglich ist, laBt sich das Bild yęrfolgeri. 
Abb. i zeigt den Devontrog nach W eg n er1. Im nord- 
lichen Teil des groBen Beckens erkennt m an’schon die 
Anlagen zum Karbontrog, das Hinub^rreichen nach 
Westen zum Siidrande von England und Irland und das

C D  tfa e r  und Landseen I1-----1 Dcvon/sches Fest/and
tyyywi Oei/onisches u n dheufiges Fest/and .....- Trogscftson

a  Normannhche Ha Ib insel b W sstalpins Jnsel c  Westfalisch-thuring&c/w  
Ha/binset d  J n se l an d er mittlern Oonau 

Abb. i. E uropa zur Devonzeil (nach Wegner).

Im AnschluB daran soli hier versucht werden, die 
genann ten  Ergebnisse in den groBen Rahmen des geo
logischen Geschehens einzufiigen. Dabei sei ausdrucklich 
darauf hingewieśen, daB damit der sichere Boden genauer
• ■ 1 Bowefsunssvorn0.nge: bei der. Bildung von Pingen und Trogen,
Gltickauf 1919; S. 933. .

2 .Das tektonische Bild des rliemlseh-weatfiUiscben Stelnkohlen- 
gebtrges, GlUckauf 19120, S. 1.

Abb. 2. Die karbonische F altung  W esteuropas . 
(nach Kayser).

Ausholen nach Osten in konkavem Bogen2 nach dem 
russischen Festiand. Die Westalpine Insel und die Insel

1 Geologie W estfalens, 1913, S, 17, Abb. 11.
2 Dieser konkave Bogen prSgte sfeb auch bel der Faitung defctli* h

ans. . . . . . ..............................  ......  „ .. .. .
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an der mittlem Dóhau gienzten das Becken nach Siiden 
ab', der sii.dli.ch ■ Teil der Nonnannischen Halbinsel, der 
Festland blieb, wahrend der nordlichc Teil sowie die 
Westfalisch-thuringische Halbinsel miteinsanken, bildete 
den Grenzpfeiler fiir die Ausbildung der 3 Trogachsen, 
die den kąrbonischen Faltenzugen entsprechen (s.Abb. 21). 
Wahrscheinlich schon im .Mittelderon kam Bc-wegung 
in das Becken. Die Schichten wurden unter Begjeitung 

. yon heftigen untermeerischen Eruptionscrscheinungen 
gefaltet und zerrissen. Die Bewegung hielt an, um vei- 
i nut lich im Kulm Schichten aus dem Wasser lierąuszu* 
lieben2. Die Festlandbildung schritt in ruckweiser He- 
bung iiber das Wasser und langsamer Senkung darunter 
weiter fort, bis'ein letzter Hub im Flozleeren das ganze 
Gerippe des varistischen Gebirgszuges. aus dem Meere 
herausdriickte. Nordlich des Siegeiiandes bildete 
sich ein groBes und seichles Becken, d a s  noch 
Verbindung mit dem Meere hatte, - wahrend in 
den Ket.ten des sudlielien Festlandes vereinzelte 
Becken ais Biiinenmecrc verbliebcn.

Jetzt , begann der groBartige Yorgang der 
Kohlebiklung. Bei stetein Zug nach unten herrsch- 
ten langsam, auch ruckweise erfolgende Senkung 
uud zuweilen Stillstand. Die starkę Ablagenmg 
hielt mit der Senkung fast gleichen Schritt, so 
daB der Boden nur seilen unter den Meeres- 
spiegel kam. In Zeiten der Ruhe oder der lang- 
sameri Senkung wuchsen iippige Modre, die spaler 
unter das Grundwasser einsanken und mit den 
Gerollćn, Sanden und Tonen aus dem gebirgigen 

. Festland begfaben wurden. Bald war der See 
verlandet, und neuer Pflanzen wuchs gedich auf- 
detn feuchten Moorboden. War das Absinken 
stark, so flutete das Meer in das Becken hinein 
und hinterlieB dort im feinen Schlamm 
seine Bewohner3.

Das Absinken der im Karbontrog gebildeten Schich
ten um etwa 5000 m muBte ebenso wie bei der Pingcn- 
bildung iiber bergbaulichen Ęohlraumen zu einer An- 
httufung gdwaltiger Spanmmgen innerhalb des Troges 
fiihren. GroBe horizontale Drilcke in der Richtung 
quer zum* Streichen des Troges muBten sich ausbilden. 
Der varistische Faltungsdruck in der Nordsiidrichlung 
setzte ein. Wahrend der ganzen Ablagerungszeit des 
produktiven Karbons steigerte er sich, um endlich 
zwischen Oberkarbon und Rotliegendem seinen Hohe- 
punkt zu errcichen und das Falten- und Oberschiebungs- 
bild zu erzeugen. Dic Zeit der lwolution wurde durch 
die Zeit der Revolution abgelost.

Ein groBartiges Gebirge entstand, die mitteldeutschen 
Alpen (s. Abb. 2), Das wcstfalische Kohlengebirge, am 
Nordabhang des Siegerlander Festlandes gelegen, dessen 
Falten vermutlich schon seit langerer Zeit leicht vor- 
gezeichnet waren, wurde dabei in seine heutige Form 
gepreBt. Damit steht auch die von K tik u k 4 auf Grund 
der zahlreichen Konglomeratvorkommen gehegte Ansicht 
iiber das Auftreten intrakarbonischer Faltungen in Ein-

1 s. K a y s o r :  Lolurbuch der allgcmeiaeu Geologie, 1012, S. 740, 
Abb. 370.

2 W  e g  n e r ,  a. a. O. S. :iS.
3 Marino Schichten.
* Nach persłinliehcr MittolfuiiB.

klang. Das Faltenbild mit den von mir bereits beschrie- 
benen Druckstórungen1 stellt das Endergebnis der 
Bewegungsvorgange dar.

D er s a x o n is c h e  O u c rtro g .
In der miii wieder einsetzenden Evolutión andęrte 

sich das Bild. Es trat-eine Verlagerung der Troge ein, 
indem der Karbontrog seine Aćhse mehr nacli Norden 
schab'und sich ein neuer Trog bildete, der sich atś Quer- 
trog die Weser entlang durch Hessen bis nach Heidelberg 
legte. Er muB schon im Rotliegendcn entstanden sein, 
denn das Zechsteinmeer fiillte ilm, wie Abb. 32 zeigt, 
in seiner ganzen Form 'aus. Die Vorbedingungen hatten 
sich vermutlich schon aus der Karbontrog-Rcvolntion 
ergeben. Zweifellos waren groBe Yeriinderungcn im

------------ Q ren ze  c/es Z ecóste//r/neeres

Dic I.ago. der Troge in Mittcldć'ulschland (nach Everding).

Untergrund3 erforderlich, damit eine Unterbrecluing des 
festen Gefiiges der mitteldeutschen Alpen eintreten 
konnte. Wohl deshalb hielt auch dic Absenkung in 
dies saxonischen Quertrog lange an, und zwar vom 
Zechstein bis zum Tertiar, mit starken Absenkungen in 
Nordhannovei\ schwachern in Siidhannover und ge- 
ringen in Niederhessen.

Auch in diesem Troge muBten sich die bekannten 
gebirgsbildenden Vorgange abspielen. Ihm  entspricht 
das saxonischeFaltungsfeld S ti l le s 4. Audi wenn man 
seinen Ansichlen nicht im einzelnen zustimmt, wird man 
es nacli den vorstehenden Darlegungen ais folgerichtig 
betrachten, daB trotz des unterliegenden quergefalteten 
Palaozoikums innerhalb des saxonisehen Troges Druck-

• s, Gluckau f 1020, S. *2 und *21.
a ,a. E  v  o p d i n g: Zur Geologie der deutschen Zechsteiusalze.

Festsełirift.z. X; Allgcni. Berginamlątagc iu Eisenach 1907, T. 1, Auł. 1.
3 W. u u s t  o r i  mul F 1 i e g  c l : Die'Geologie des Ńlotierrheinischeii 

Tieflandes, IJerlin 1010, S. 10S, spróchen auch von tektonischen Ein- 
senkungen am Nioderrhein, denon das Zeclisteimneer gefolgt sei.

1 S t i l l e :  lnjektivfaltungen und dam it zusannnenliangende
ELscheimuigen, Gcol. Rdsch. 1917, H . 3 fi. Neuerdings hat Stille seine 
Autfassung uber orogenetischo und oplrogenetische Bewegungen in 
einem Tortrage in der -Deutschen Geologischen Gesellschaft am 
:j. Dezember 1919 (s. Gliickauf 1920, S. 13) dargelegt. Ęr trat dabei, 
wie bisher, in Gegćnsatz zu einem Anschauungskrels, der nach 
P o m p o c k  j >>dieGesetze der Isostasie im dA nisostasie fur die gleichen 
Ersćheinimgen Tcrantworfclieh mach te«. Im  Sinne meiner Trogtheorie 
wiirde ich Stjlle bcipfliehten, denn seine theoretischen AiLsfiihrungen 
iiber Bc\vcgimgsvorg}inge im groCen finden eine Bestiitigung in den 
Ersćheinimgen der Bodcnbcwegungen bei der Pingenbildung.
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erscheinungen, besonders Druckstórungen, auftreten 
muBten. aagegen Zerrstorungen in den Randgebieten. 
Hier solien nur die Zerrstorungen erortert werden, da 
sie den Karbontrog ąuerschlagig, also von Norden nach 
Siiden durchsetzen und ihre Erstbildung vermUtlich bis 
in die Entstehungśzeit des saxonischen Troges, in den 
Beginn des Rotliegenden zuriickrcicht. Wie friiher dar- 
gelegt worden ist1, sind diese Zerrstorungen auch ta t-  
sachlich junger ais die jungkarbonischen Langsstorungen. 
Der Verlauf der Querstórungen im Karbontrog muBte 
durch die Richtung der Zerrkraft aus dem saxonischen 
Trog, die ostwestlich wirkte, bedingt werden. Dadurch 
daB die Druckkrafte im Becken in der Nord-Siidrichtung 
mit aller Wahrscheinlichkeit noch latent wirkten, wurden 
die Bahnen der Zerrsprunge noch scharfer vorgezeichnet. 
Es handelte sich also um gerichtete Zerrung im Sinne 
Q u irin g s2. Das oben angefuhrte starkere Absinken in 
dem nordlichen Teil des saxonischen Troges muBte dort 
starkere Pressung und Zerrung im Gefolge haben. Tat- 
sachlich wurde auch bei den Spriingen im rheinisch- 
westfalischen Steinkohlengebirge eine Zerrungszunahme 
von Siiden nach Norden festgestellt3.

Nachdem das Gebiet so in der Langs- und Quer- 
richtung zertriimmert war, in der Langsrichtung durch 
Druckstórungen in der Muldę des Karbontroges, in der 
Querrichtung durch Zerrstorungen im Randgebiet des 
saxonischen Troges, fanden die spatern Bewegungen bei 
den Hebungen und Senkungen vorbereit'ete Bahnen, die 
sie auch vorwiegend benutzten. Im Norden, Osten und 
Westen des nunmehr vorhandenen Rumpfschollenge- 
birges wechselten in Verbindung mit epikontinentalen 
Oberflutungen vom Zechstein bis zum Diluvium Senkung 
und Hebung der Schollen miteinander ab. Alte Spalten 
rissen auf, neue bildeten sich. Unter den Auswirkungen 
der Druck- und Zerrkrafte setzte ein wechselndes Ab 
und Auf der Schollen ein, das heute noch anhalt. Diese 
Erscheinung, auf die schon hingewiesen wurde4, be- 
zeichnete man bisher mit dem Namen »Schaukelbe- 
wegung«. Der Ausdruck »Schollenbewegung« sclieint mir 
jedoch treffender zu sein, weil man leicht versucht ist, 
unter schaukelnder Bewegung ein wechselseitiges Heben 
und Senken infolge isostatischer Vorgange anzunehmen. 
Eher diirften aber die Erscheinungen Auswirkungen der 
Druck- und Zerrkrafte bei der Trogsenkung sein.

D ie B ew e g u n g sv o rg an g e  im  T rog.
In Kurze mag noch einmal auf die Erscheinungen bei 

der Ausbildung der Tróge selbst eingegangen werden.
Die Entstehung groBer Faltengebirge in den sin- 

kenden Trogen erscheint vielleicht zunachst ais ein un- 
klarer Vorgang, da man die ungeheuerliche Kraftquelle 
des Zusammenschraubens nicht zu ergriinden vermag. 
Dazu ist die richtige Einschatzung der Expansivkrafte 
im Gestein notig. Vergegenwartigt man sich die ge- 
waltigen Kraftwirkungen in der Grube, wo die dicksten 
Holzstempel wie Streichholzer geknickt, die starksten 
eisernen Schienen zermalmt werden, und beriicksichtigt 
man, daB die Schollen durch das Absinken eine ungeheure

1 9. Gliickauf 1920, S. 4S und 49.
a Die Entstehung der Sehollcngebirge, Z, d. Deutseh. Geol. Ges. 

1913, S. 140..
3 b. Gliickauf 1920, S. 42.
* a. Gliickauf 1920, S. 47.

Erhohung an Temperatur und Expansivkraft1 erfahren, 
so wird es verstandlich, daB die erstaunliche Wirkung 
auf groBen Energiemengen beruht. Wenn man bedenkt, 
welche KraftauBerungen schon bei den geringen Berg- 
bausenkungen auftreten3, und in welchem MaBe die durch 
genaue Messungen bereits ais sehr groB festgesteilten 
Pressungen stetig zunelunen mussen, wenn man ferner 
den schraubstockartig wirkenden Druck der Rand- 
schollen in Rechnung setzt, dann ist es vielleicht gar 
nicht notig, sich noch nach Hilfskraften umzusehen, 
die vielleicht in der thennischen Theorie von M. R e a d t3, 
in der Gleitungstheorie von R ey e r4 oder in D u t to n s 5 
Lehre von der Isostasie zu finden waren6. Es erscheint 
mir gewagt, an dieśe noch stark umstrittenen Theonen 
anzukniipfen, vielmehr zweckmaBiger, die Druckerschei- 
nungen rechnerisch nach der Trogtheorie zu erfassen; 
wobei auf die bereits angefuhrten Beiśpiele verwiesen 
sei’. Dort wurden fiir ein Becken, das den Yerhaltnissen 
im Karbontrog entsprechen diirfte, fur 5000 m Ab- 
senkung und 100 km Spannweite 20% und bei 80 km 
Beckenbreite 25 % Pressung errechnet, Betrage, die mit 
der tatsachłich festgesteilten Pressungszahl von 25% gut 
libereinstimmten. Nunmehr soli nocn die Pressung fiir 
ein Becken von 100 km Breite und 10 km Absenkung

cy i i
ermittelt werden. Nach der Formel p =  - - -■ "

, .... 2 . 10 000 ■ 100 000erhalt man p =  - — - T-r - ------— =  40000 m. Auf
DU uou

die /Beckenbreite von 100 km ergeben sich dabei 40% 
Pressung. Im ersten Falle wird die Schichtenmachtigkeit 
durch 20 % Pressung von 5 auf 6,3 km, im zweiten 
Falle bei 4U% Pressung von 10 auf 17 km durchschnitt- 
lichen AusmaBes erholit. Die Betrage reichen voll- 
standig aus, um die Entstehung groBter Faltengebirge 
mit ihren Oberfaltungsdecken, z. B. der Alpen, zu er
klaren, wobei angenommen werden muB, daB sich die 
Pressungen an einigen Stellen zu Hdchstwerten ver- 
dichten im Gegensatz zu geringer Druckwirkung an 
andern' Schollenteilen.

Zusammenfassend darf man sagen, daB der Zug der 
Schwere die Schichten im Trog in das Gebiet hoher 
Temperatur und gewaltiger Expansivkraft, zwischen 
die Backen eines machtigen Schraubstocks hinabzieht, 
wobei sich riesenhafte Krafte ansammeln, die schlieBlich 
nach Erreichung des Hohepunktes der Spannung, die 
vielleicht durch noch unbekannte kosmische Vorgange8

1 FUr 10 000 in Absenkung errechuen sich 3000 G nnd 2250 at 
Gebirgsdruck.

2 Im  NoV3tnb&r 1918 glng:en auf eluor Minettegrube in Loth.rintren 
Abbaue pl5tzileli z u . BruoŁ, syob^i durch den sich autflosenden .Luft- 
druck eine Anzahl von Borgleuten selbat in entfernten Grubenbauen 
formach zerfetzt wurde.

3 The ocigin of mountain rangea, London 1886.
4 Ursachon der Dcformationen und dav Gebirgsbildung. Leipzig i 892

S. 14 und 23.
s On sonie of th v'ffrcatjrproblsma of physical gć-ology, Buli. Piliłoś. 

Soc. W ashington l892, Bd. II, S. 51-64.
« Auf dic theoretischen Ausfuhrungen A m p f e r e r s ,  die in 

. 11 niib den hier ąngefiihrten Krgebnisscn libereinstin;men, 
Ist bereł ta hingewiesen worden, ygl, Gluckauf 1919, S. 941.

7 a. Gliickauf 1920, S. 6.
■ ? Neb-;n der in letzter Zeit yon starker Gegnerscłfaft bedrSngten
Kontraktionatheorie i^t kiirziiclł von B o h m  v  o n B o h m e r s t  e i n
(Abplattung und Gebirgsbildung, Leipzig und Wleń 1910) eine Theorie
der Gębirgabltdimg aufgestellt worden, welche die tiefbtcn Uifcethen. 
der Kindenbewcgungen in der siikularen Verlangsait;ung der Achsen- 
drehung der Brdo erbilckt. Ungeachtet der dauernden Ablehnung, die 
diese 'lheorie Im  geologischen und geophysikalischen Scluiittun» er
fahren hat, nehme ich an, daB mehr derartige, auf kosinischen Vor-



292 G lu c k a u f Nr. 15

ausgelóst wird, die jungę Erdrinde zertriimmern. Fur 
den gebirgsbildenden Vorgang selbst sind insofcrn be- 
stimmte Wege vorgezeichnet, ais nur Gebilde entstehen 
konnen, die Druckerscheinungen sind, also Falten und 
Druckstorungen. Der Vorgang im einzelnen ist lediglich 
eine Bewegung im Rahmen des Gesetzes von der Mo- 
bilitat der Schictiten.

Der Gebirgsmechanismus im Randgebiet laBt sich 
leichter erfassen. Es ist gezeigt worden, daB die starken 
Zerrungen dort zu groBen SpaltenaufreiBungen fiihren. 
Diese Zerrspalten werden nach den Erfahrungen bei der 
Pingenbildung mit gróBter Wahrscheinlichkeit die gleiche 
Richtung haben wie der groBe Beckenrandbruch, der 
an der Stelle groBter Zen ung mit einem durchschnitt
lichen Einfallen von GO bis 75° entsteht1. Steiler werden 
die Randspriinge wohl nicht sein, eher ist anzunehmen, 
daB bei dem Abklingen der Zerrung nach auBen eine 
Verflachung eintritt.

Das so gelockerte und zerrissene Randgebiet strebt, 
der Schwere und der Expansivlcraft folgend, sofort nach 
dem alten Gieichgewichtszustand. Ais notwendige Folgę' 
wird der Gebirgskorper im Hangenden der klaffenden 
Spalte auf einem Boschungssprung mit dem wahr- 
scheinlichen Einfallen von 6 0 -3 0 °  abrutschen und so 
im Gegensatz zu dem stehengcbliebeneh Horst der 
Liegendscholle einen Graben bilden. Bei der Ungleich- 
heit der Massen sowie der Mitwirkung etwa noch hinzu- 
kommender Kriifte aus andern Richtungen (wie Druck 
quer zu den Zerrungen) wird bei dem Zusammenrutschen 
natiirlich kein engbegrenztes, vorgeschriebenes Bild ent
stehen, sondern ein Gewin' von Graben und Hor sten, 
das sich aber immer wieder zu einem System von Schollen 
entschleiern laBt, die bei seitlichtr Zerrung, der Schwrer- 
kraft folgend, abgesunken sind. Damit diirfte vielleicht 
das bis jetzt in der tektonischen Wissenschaft immer 
noch fehlende Glied der »horizontalen Zerrung<t, die von 
den meisten Forschern als-mitwirkend anerkannt, dereń 
Ursache aber nicht erfaBt worden ist, an richtiger Stelle 
in den Rahmen tektonischer Vorgange eingereiht werden 
konnen2.

An dieser Stelle sei noch kurz auf die Bedeutung 
der Klarung. dieser Frage fiir den praktischen Bergbau 
neben der fiir die allgemeine Geologie hingewiesen. 
Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen nehme 
ich an, daB die Erzgange; in der Hauptsache Mineral- 
ausfiillungen von Zerrspalten (Zerr- und Boschungs- 
sprtingen) sind. Trifft dies tatsacłilich zu, dann laBt 
sich von yornherein die allgemeine Folgerung ziehen, 
daB Erzgange auf Zerrspriingen nach der Teufe aus- 
halten werden, wahrend solche auf Boschungsspriingen 
bald aufhoren konnen3. Ferner liegt die Moglichkeit vor,
giingen beruhonde Erscheinungen ais lotzte Ursachen des tektonischen 
Gesehehens in Botraeht zu ziehen sind, eher noch ais die Yohuuschwan- 
kungon und UnterstrBmungen A m p t o r e r s  (t)ber daa Bewcgungsbild 
ron Faltengebirgen, Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanst. 1900, S.;539) und 
A n d r e e s  (tlber die Bodingungen der Gebirgsbildung, Berlin 1914), 
die allerdlngs wohl die tatsftchlichen Yerhaltnlsso getroffen haben, aber 
auf dic l e t z t e n  Fragen keine befriedigende Antwort geben.

i s. Gliickauf 1919, S. 935; 1920, S, 40.
-  Die amerikanisehen Foi’schor lehnon liir dio Entstchung der 

ausgedehnten Schollongebirgo, die Mitwirkung Ton Dnłekkriitten zu- 
guusten der .AUotnhcrrschaft Yon horizontaler Zerrung ab, ohne sich  
aber (ibor die Genesis der Zerrkriifte klar zu iiuBern. K  a y s o r sagt  
deut.lich (a. a. O, S. 725): sZerrungsspalten sind gewiB haufiger, ais 
viellach angenoimnon wird. Wohl die Mehrzahl der Grabenversen- 
kungenaind atif Dohnungund Zerrungen der Erdrinde zuruekzuJuhren<<.

a Tg). GliiekauC 1920, S. 17, Abb. 17.

ans palaogeographischen Studien allgemeine Schliissc 
auf dic Lage und die Richtung von Zerrspalten zu zieheii, 
dereń genauer Verlauf dann vielleicht durch geophysika- 
lische Untersuchungen bestimmt werden kann1.

Mit Hilfe der Trogtheorie laBt sich der fehlende Zu- 
sammenhang zwischen den verschiedenen tektonischen 
Kraften herstellen: Der sinkende Trog ruft neben den 
Pressungen die Zugspannungen in der Erdrinde hervor, 
Krafte, die weit auf die Randschwellen hiniibergreifen 
und die Schollengebirge bilden2.

Es ist noch notwendig, kurz za priifen, ob diese 
Zerrkrafte ausreichen, um Schollengebirge - von derart 
groBen Ausdehnungen zu schaffen. Nach mathematischen 
Begriffen ist die seithehe Spannweite eine Funktion der 
Teufe bis zum Hohlraum und des Grenzwinkels, bis zu 
dem die Einwirkung reicht. Es sei kurz wiederholt, 
daB die Zerrung ungefahr senkrecht iiber dem Abbau- 
rand beginnt, zu ihrem Hochstwert ansteigt und dann 
langsam abklingt3. Fiir den Punkt hochster Spannung 
sei der Bruchwinkel auf etwa 70 — 75° angenommen, 
wiilirend die auBerste Einwirkuiigsgrenze flacher liegen 
mag. Ohne sich beziiglich bergbaulicher Verhaltnissą 
festzulegen, karjn man fur. das yorliegende Beispiel 
einen Grenzwinkel von 45° zugrundelegen4. Hierbei ist 
die Tangente gleich der Kotangente, also die seitliche 
Erstreckung gleich der Tiefe. Nimmt man die Ent- 
fernung bis zum Herd der Senkung, der Ausgleichzone 
H e lm e r ts ,  zu 100 km an6, so betragt die Spannungs- 
weite gleichfalls 100 km. Dieser Betrag wird sicherlich 
nicht zu gering sein. Bei der Annahme eines Grenz
winkels voii 30° errechnen sich schon 170 km. Durch die 
dazutretende Zerrweite eines zweiten, parallel liegenden 
Troges kann das Schollenfeld im giinstigsteń Falle um 
den gleichen Betrag, also auf 200 und 340 km, vergróBert 
werden. Ais MaB der Zerrung ist bei einseitiger Zerr- 
wirkung die Halfte der Pressung einzusetzen. Fiir einen 
Trog von 100 km Breite und 5 km Absinkung, wie es 
auch fiir den saxonischen Trog zutreffen mag, erhalt 
man danach 10% Zerrung, einen Betrag, der dem nach 
den Aufschliissen errechneten6 voll entspricht. Dabei 
ist nicht notig, daB sich das ganze AusmaB der Spriinge 
auf einmal ausbildet; der Vorgang kann sich iiber 
langere Zeit erstrećken.

1 Ich denko hierbei an . d ie Wiinsehelruto (vgl. A m 1< r o u n , 
Gluckauf 1919, S. 893, die seismischen Beobachtungen yon W ie o h e r t  
und L. G e i g o r  (Bestim mung des Weges der Erdbobcnwcllen im Erd- 
innern, P hys. Z. 1910, Bd. l i ,  S. 294), und dio Versucho von L 6 i v y  
m it eiektrischen 'Wellen (Eine elektrodynam isclie Methode zur Er- 
forsolmng des Erdinnem , Centralbl. f. Miner., Geol. u. Paliiont. 1911, 
S. 241).

2 ir. v. R  i o h t  h o f e n hat diesen Vorgang in gleicher Weise 
dargestellt, was mir aus dor von ihm ontworfenen Skizze zur ErlSu- 
terung des ailinalilieh staffellSrmlgen Absinkens der Terschiedenen 
Schollen Ostosiena u a c li dem Pazifischen Ozcan hin hervorzugehon 
scheint (vgl, K a y s o r ,  a. a. O. S. 669, Abb. 524). Ob die zalilreieheu 
Einspriicho gegen scino »Zcrnmgs- und Zcrruttungszone« auł Grund 
der Orfclichen Befundo berechtigt sind, kann hier nicht gepriift werden; 
jodenfalla doutet aber die Skizze in nicht miCTcrstiindliclier W eise auf 
Zorrungsspannungen nach dem .absinkenden Trog, dem Pazifischen 
Beeken, hin.

3 s. Gluckauf 1919, S. 934, Abb. 1.
1 Diese Zahlen durfen, wie ausdrucklieh betont sei, n icht auf die

bei Bergschaden in Betracht kommenden Bruchwinkel angewandt
werden. .D ie  Terhaltnisse liegen dabei Je nach der Art der Ablagerung 
so Terschieden, daB sich allgemein giiltige W erte kaum aufstellen
lassen. D ie noch fehlende Klarung der fiir den Bergbau und auob, 
wio hier gezeigt worden ist, fur die geologische Forschurg bedeutsamen 
Frage der Bmchwinkeltheorio durch genaue wigseuschaftliche Unter- 
suchuugen wiirde sehr wriinschenswert sein.

8 K a y s o r ,  a. a. O. S. 70.
« s. Gliickauf 1920, 3. 44.
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Hier mag noch kurz die augenblicklich in geolo- 
gisclien und geographisehen Faehkreisen vielumstrittene 
Frage der Trift Nordgronlands nach Westen gestreift 
werden. Ich vermag ebensowenig W e g en ers1 weit- 
gehenden SchluBfolgerungen beizutreten, womit er aus 
der durch geodatische Messungen • festgestellten Ver- 
schiebung Gronlands um 950 m nach Westen auf eine 
friiliere Verbindung der amerikanischen und asiatisch- 
afrikanischen Kontinentalscholle schlieBt, wie ich 
K ra n z 2 in seiner ablehnenden Kritik zustimmen kann. 
Horizontale Boden- und Sehollenbewegungen sind, geó- 
datisch einwandfrei festgestellt worden3. Die Trog- 
theorie liefert auch hier die Móglichkeit der Erklarung. 
Greift man auf das oben bei der Pressung gebrachte 
Beispiel von einem Becken mit 100 km Breite und 10 km 
Absenkung zuriick, so wiirde sieli dafiir eine Zerrung 
von Yz p =  Y> • 40 000 m =  20 000 m ergeben. Der 
Betrag kann sich bei zwei parallel liegenden Trogen 
verdoppeln. Das sind AusmaBe, die ohne weiteres zur 
Erklarung der angeblichen Trift Gronlands genugen.

Das vorstehend gezeichnete ideale Bild der Trog- 
senkung mit der Entstehung des Falten- und Schollen-

* Theoria der Vor9chlebung dei‘ Koutlnontc, Sammlung Yieweg, 
BraunsehweJg 19X5, H. 23.

~ Zur Entetehuns der Ozeano nach A. "Wcgonor, Naturwissensch. 
Wochonschr. 1920, S. 33.

3 a. Gliiekauf 1919, S. 934 und 938.

gebirges wird naturgemnB durch vielerlei Einfliisse ver- 
wischt und verandert. Was friiher Trog war, wird 
vielleiclit spater zum Randgebiet; der Trog kann sich 
verschieben und drehen, so daB es heute nicht immer 
leicht sein wird, das Richtige zu treffen1. Das Be- 
wegungsbild muB dann von Fali zu Fali an Hand des 
geołogisch-tektonischen Befundes entwirrt werden. Die 
Palaogeographie, die neuerdings stark betont wird, kann 
dabei wertvoJle, vielleicht ganze Hilfe bringen.

Z u sam m en fassu n g .

Das tektonische Bild des rheinisch-westfalischen 
Rumpfschollengebirges ist aus den gebirgsbildenden Vor- 
gangen geologischer Tróge entstanden, von denen be
sonders der palaozoische Langstrog (Karbontrog) und 
der mesozoisch-kanozoische Quertrog (saxonischer Trog) 
das Hauptbild gepragt haben. Von den Evolutionen 
ist in langen geologisćhen Zeiten der Boden fiir die 
Revolutionen vorbereitet worden, dereń Ergebnis das 
heutige langsgefaltete und ąuerzerstiickelte rheinisch- 
westfalische Rumpfschollengebirge darstellt.

1 Wenn man auch in gewissem Sinne von einer Pcrmanenz bo- 
stim m ter Geosynklinalen sprcchen kann, r o  ist andereelts auch aus der 
Erdgeschichte bekannt, daC daneben die Meerestransgressionen liftufig 
ihre Lage Im Raum ge&ndert liaben.

Erfahrungen mit Ersatzstoffiiemen und -forderbiindern im rheiniseh-wcstfalischen 
Steinkohlenbergbau wahrend des Krieges.

Von Regierungsbaum eister P . T u r e k  und Ingenieur W. S c h u l tz e ,  Essen.
(Fortsetzung.)

R iem en  au s  so n s tig e n  E r s a tz s to f f e n .
Zunachst seien hier die Riemen angeftihrt, bei denen 

neben andem  Ersatzstoffen noch Zellstoff verwandt 
wird. Schon vor dem Kriege dienten vereinzelt sogenannte 
D ra h tg l ie d e r r ie m e n n  amen tlich in f euchten Betrieben 
ais Kraftiibertragungsmittel. Sie bestehen aus einzelnen 
flaclien, in der Querrichtung angeordneten und in ge- 
eigneter Weise miteinander verbundenen Drahtspiralen. 
Die Nachteile dieses Riemens bestanden hauptsachlich 
darin, daB er, besonders beim Lauf auf eisernen Riemen- 
scheiben, infolge zu geringer Adhasion auf der Scheibe 
glitt und daher keine geniigende Zugkraf t ausiiben konnte. 
Nach einem Patent von KaniB1 erreicht man eine 
weiche Laufflache dadurch, daB zwischen die Win- 
dungen der Federn Papiergarn gewickelt wird, das 
auch wahrend des Riemenlaufes aus der, Drahtspirale 
hervorragen muB, damit die einheitliche weiche'Lauf
flache gesichert bleibt. Das Papiergarn selbst ist bei 
einer Ausfiihrungsform um kleine Holz- oder Papp- 
stabe, bei einer andem um kleine gebogene Eisenbleche 
gewickelt, die durch die Drahtspirale hindurchgesteckt 
werden. Diese Anordnung erzielt gleichzeitig dadurch 
eine groBere Zugkraft, daB die Fedem infolge ihrer Aus- 
fiillung mit dem Kem und der Wicklung einen starkem  
Widerstand zu leisten vermogen. Eine Impragnierung

1 vgl. M i t t e n m a y r :  Drahtgllederriemen m it weicher Lanf-
flfiche, Z. d. Ver. deutseh. Ing. 1919, S. 1057.

des Papiergarns verringert den VerschleiB und erhóht 
gleichzeitig die Adhasion der Riemen. Dieser Draht- 
gliederriemen mit weicher Laufflache (s. Abb. 7) erwies 
sich mit der Zeit ais der fiir schwere Antriebe brauchbarste 
Ersatzriemen. Gerade im Bergwerksbetriebe war es 
zuerst an manclien Stellen unmoglich, fiir die vielfach 
schwer belasteten Triebe der Aufbereitungen, Waschen,

^  Abb. 7. D rahtgliederriem en m it weicher Laufflache.,

Brikettfabriken usw., bei denen oft noch sonstige un- 
giinstige^Umstande (feuchte Raume, Sehwaden, starker 
Staub u. dgl.) hinzukommen, geeignete Ersatzriemen 
zu finden, da ja  dereń Auswahl bei der Wichtigkeit der 
Anlagen doppelt sorgfaltig erfolgen muBte. Hier hat 
der wahrend des Krieges verschiedentHch verbesserte
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Drahtgliederriemen mit weicher Laufflache, an ge- 
eigneter Stelle richtig aufgelegt, haufig den Sparstoff- 
riemen ersetzt und sowohl in offenem ais auch in ge- 
schranktem Lauf gut gearbeitet, Die zeitweise laut 
gewordenen Klagen iiber den Riemen fanden - wohl 
weniger in seiner Bauart ais in der vou den Kriegs- 
vcrhaltnissen beeintrachtigten Giite des Materials ihre 
Begriindung. Wie jeder Riemen hat naturgemaB auch 
dieser seine Eigenheiten, die bei der Behandlung oder 
der Auflegung zu bcriicksichtigen sind. Vor allen 
Dingen empfiehlt sich seine Verwendung nur da, wo 
sich die Scheiben gut ausrichten lassen, weil sonst 
eine yerschieden starkę Beanspruchung der senkrecht 
zur Zugrichtung liegenden Federn eintritt und infolge- 
dessen die Drahtwindungen an der mehrbeanspruchten 
Riemenseite zerreiBen konnen. Bei der Auf lage der 
Riemen ist darauf zu achten, daB er nicht zu scharf 
gespannt wird. Ein etwaiges Langen laBt sich leicht 
durch Ausschalten einiger Drahtspiralen beseitigen, so 
daB nach ein- bis zweimaligem Kurzeń dieser Nachteil 
meist iiberwnnden ist. Da auch diesem Riemen die dem 
Lederriemen im Betrieb eigene Elastizitat fehlt, ist es 
ratsam, die vorhandene Scheibenbreite móglichst auszu- 
nutzen, d. h. den Riemen so breit zu wahlen, wie es die 
Scheibe eben zulaBt. Die bei der Verwendung von 
Drahtgliederriemen mit weicher Laufflache im ąllgemei- 
nen gemachten giinstigen Erfahrungen, wie z. B. in 
einem Falle, indem  ein solcher zum Antrieb eines Lese- 
bandes benutzter Riemen bei einem Durchmesser der 
treibenden Scheibe von 900 mm, einer Geschwindigkeit 
vbn 6,25 m/sek und einer Belastung yon 10 kg fiir 1 cm

Abb. 8. btatucLducn.cuxuu jubk.

Riemenbreite nach 2672 Betriebstunden durchaus zu- 
friedenstellend lief, berechtigen zu dem SchluB, daB 
diese Riemen besonders bei groBsn Scheibendurchmessern 
und geringer Geschwindigkeit auch langere Zeit eine gute 
Zugkraft auszuiiben vermógen. Dabei ist dieBeachtung 
der oben dargelegten Gesichtspunkte, yon denen auch 
das Gewicht des Riemens nicht unberiicksichtigt bleiben 
darf, natiirlich yorauszusetzen.

Hier mag. auch der m it PapiergarnschuB durchwebte 
Stahldrahtriemen Lux (s. Abb. 8) Erwahnung finden, 
bei dem das Stahldrahtgeflecht, ahnlich wie bei den 
yorher besprochenen Riemen, die Zugkraft aufnehmen 
soli, wahrend das Papiergarn zur Erzielung einer weichen 
Laufflache dient. Die gleichen Gesichtspunkte ver-

anlaBten die Herstellung verschiedener weiterer papier- 
durchflochtener Stahldrahtriemen. Von ihnen allen 
fa n d . namentlich in der ersten Zeit der Ersatzriemen- 
wirtschaft der Lux-Riemen ausgedehntere Verwendung 
auf den Zechen; spaterhin schwand die Nachfrage mehr 
und mehr, teils wegen verschiedener Klagen, teils wohl 
infolge des Erscheinens brauchbarerer Riemen. Draht- 
riemen aus feinen^Spiralenjnit gummierter^Laufflachę

Abb. 9. D arm saiten-R iem en Tradak.

haben sich nicht bewahrt, da sie sich im Betriebe sofort 
stark langten und schon nach kurzer Zeit (10 — 12 Be- 
triebsstunden) rissen.

Eine eigene Bauart zeigt der'gegen Ende des Jahres
1916 im Handel erschienene, jedoch yerhaltnismaBig 
spat in Bergwerksbetrieben eingefuhrte T ra d a k -T re ib -  
r iem e n  (s. Abb. 9). E r ist etwa 4 mm stark  und besteht 
in seinen Kettenfiiden a, also in der Zugrichtung, aus 
Darmsaiten, wahrend die Querverbindungen b anfanglich 
aus festem Papiergarn hergestellt wurden. Durch die 
Verwendung der schon friiher zur Kraftubertragung 
herangezogenen Darmsaiten wird erreicht, daB sich der 
Riemen auch den kleinsten Scheiben gut anschmiegt und 
dadurch eine groBe Adhasion besitzt. Infolge ihrer 
Elastizitat passen sich diese Riemen dem Betriebe leicht 
an und iiben wegen ihres geringen Gewichts auf Trans- 
mission und Lager einen yerhaltnismaBig geringen Druck 
aus, wodurch unter Umstanden an Kraft gespart werden 
kann. Eine Trankung m it einer braunen Masse. erhóht 
die ReiBfestigkeit des Gewebes und schutzt es gegen 
Feuchtigkeit. Die Verbindung der Riemenenden kann 
auf die verschiedenste Weise, wie durch Laschen, Schienen 
usw., bewirkt werden, wobei jedoch das Locheń der 
Riemen mit Vorsicht yorzunehmen ist. Eine gute Ver- 
bindung wird durch Umlegen der beiden Riemenenden 
unter Einlage eines Darmsaitenstabes und durch Quer- 
und Schragnahen der umgelegten Enden erzielt. Auch 
eine endlose Verbindung laBt sich einfach durch Ver- 
flechten der von dem QuerschuB befreiten hervor- 
stehenden Langsfaden herstellen. Selbstverstandlich 
mussen auch hier wieder beim Auflegen der Riemen die 
schon erwahnten VorsichtsmaBregeln angewandt werden. 
Ferner empfiehlt es sich bei Gabellauf, den Riemen in 
der angcgebeneh Weise gegen einen schnellen Kanten- 
yerschleiB zu schiitzen. Neuerdings ist das Zellstoffgarn 
des Querschusses durch Hanfgarn ersetzt worden, das 
die Festigkeit des Riemens erhóht. Der infolge der 
yerwandten Rohstoffe besonders im Verhaltnis zu den 
Zellstoffriemen hohere Preis des Tradak-Riemeris hat



10. April 1920 G l i i c k a u f 295

anfangs viele Verbraucher abgeschreckt. Ais sich jedoch 
seine besonders fiir Triebe mit hóhercr Umlaufzahl und 
kleinen Scheibendurchmessern hervortretende Eignung 
erwies, setzte sich die Erkenntnis durch, daB unter 
Umstanden der teuerste Riemen der billigste sein kann. 
Das Urteil einer Zechenverwaltung, nach dem ein zum 
Antrieb eines Fórderbandes bei einer Belastung von 
ungefahr 8 kg fiir 1 cm Riemenbreite benutzter Tradak- 
Riemen bei taglich 16stiindiger Betriebsdauer nach 
langerer Zeit noch zur gróBten Zufriedenheit liiuft, steht 
nicht vereinzelt da.

Eine besondere Gruppe bilden die P a p p -  ' u n d  
H o lz g lie d e rr ie m e n . Sie werden aus einzelnen Glie- 
dern aus PrcBspan, Pappe oder Holz gebildet, die im 
allgemeinen nach Art der Gallschen Kette zu einem 
Riemen vereinigt sind. Der Unterschied bei den; ver- 
schiedenen' Ausfiihrungen besteht, abgesehen von den 
zur Verwendung gelangenden Stoffen, hauptsachlich in 
der Art, wie die Glieder untereinander gehalten werden, 
und wie" die Riemenkanten' ausgebildet sind. Das an
fangs namentlich bei dem Lauf von Pappgliederriemen

Abb. 10. Pappgliederriem en.

auftretende ŻerreiBen einzelner Glieder und die da
durch verminderte Zugfestigkeit der Riemen fiihrten 
zum Einbau von verstarkenden Eisenlamellen. Ferner 
suchte man dem schnellen VerschleiB der Riemen an den 
Kanten durch SchutzmaBnahmen vorzubeugen. So‘ er- 
hielt die neuere Ausfiihrungsform des aus PreBspan- 
gliedern gebildeten Steinerit-Riemens dadurch einen 
bessern Kantenschutz, daB die Verbindung der jetzt 
nicht mehr nach dem Gallschen Grundsatz, sondern 
zur Erzielung einer groBern Auflageflache reihenformig 
angeordneten Lamellen mittels gebogener, in vertieften 
Blechgliedern endigender Drahtgabeln hergestellt wurde. 
Hierdurch soli der bei der altern Ausfiihrung durch 
śchnellen Ver?chleiB der vorstehenden Nietkopfe ent- 
standene Nacnteil vermieden werden. Aus Mangel an 
Rohstóff werden jedoch diese Riemen augenblicklich 
nicht mehr hergestellt. Die mit ihnen gemachten E r
fahrungen wareń bei richtiger Auswahl der Antriebe nicht 
schlecht. Von den beiden andern Artcn haben haupt
sachlich die Pappgliederri,emen (s. Abb. 10) in den 
Zechenbetrieben groBere Verwendung gefunden. Wenn 
sie sich auch namentlich bei leichtern Antrieben, nicht 
zu hoher Geschwindigkeit undwagerechtem  Lauf sowie 
auf glatten, Scheiben oder bei Antrieben, bei denen der 
Motor auf Spannschienen verstellbar ist, ais brauchbar 
erwiesen haben, so laBt sich doch trotz dem mehrfach 
verbesserten Kantenschutz beim Anlauf dieser Riemen 
haufig eine ZerreiBung nicht vermeiden. Treten groBere

Zugkrafte auf, so erweitern sich bald die Locher in den 
Papplamellen, so daB nur noch das Metallgerippe zieht 
und die Haltbarkeit des Riemens in Frage gestellt wird, 
zumal dann die Stahlplattchcn oft die Verbindungsstifte 
durchschneiden. Vor einer Verwendung von Papp
gliederriemen in nassen Betricbcn kann nur abgeraten 
werden. Holzgliederriemen haben sich da, wo der Trieb 
stramm gespannt werden muBte, nicht bewahrt, wahrend 
sie an Stellen, wo sie durchhangen konnten, meist zur 
Zufriedenheit liefen. Die Verbindung wird bei Glieder- 
riemen einfach. dadurch hergestellt, daB man die End- 
glieder durch Stabchen miteinander vereinigt und so 
den Riemen endlos macht. Der wegen seiner B auart an 
dieser .Stelle zu erwahnende Ledergliederriemen aus 
geformten Lederstiickchen ist in den Zechenbetrieben 
nur vereinzelt aufgelegt worden, da er fiir groBere Kraft- 
iibertragungen und fiir die hier oft stoBweise erfolgende 
Beanspruchung kaum in Frage kommt.

Leder fand femer wahrend des Krieges noch bei 
andern Ersatzriemen, wenn auch nicht in der bisher 
ublichen Form, Verwendung. Teilweise wurden' hierbei 
Lederabfalle benutźt, die fiir die Herstellung normaler 
Lederriemen nicht mehr in Betracht kamen. Wenn diese 
teils schon vor dem Kriege gebrauchlichen Riemen auch 
insofern nicht ais Ersatzriemen bezeichnet werden 
konnen, ais ,sie keinen Ersatzstoff, sondern Leder ais 
Grundstoff benutzen, so bilden sie doch durch ihre 
im Kriege ausgedehntere Verwendung gewisscrmaBen 
einen Ersatz fiir die aus Rohstoffmangel seltener ge- 
wordenen Leder- und Textilriemen. Eine eigene Aus- 
fiihrung weist darunter der besonders in der ersten Zeit 
der Riemenbewirtschaftung vielverwandte A lad in - 
R iem en (s. die Abb. 11 und 12) auf. Bei ihm werden 
schuppenformig iibereinander geschichtete Oberleder- 
stiicke durch Vemahen und Verleimen zu einem Riemen 
vereinigt. An Giite und Verwendungsm6glichkeit steht

Abb. 11. Oberflache

‘[ 'A b b . 12. Q uerschnitt 
______ --- » jdes A ladin-R iem ens., ____

er zwischen dem ublichen Lederriemen und dem Zell
stoffriemen. Nach starkem Dehnen in 'der ersten Lauf- 
zeit durch Kurzeń auf die gewunschte Lange gebracht, 
bewahrt er sich meist gut. Seine groBe Biegsamkeit 
laBt ihn besonders fiir kleine Scheiben geeignet er- 
scheinen. Ein allzu groBer VerschleiB der Steppnahte 
ist bei dieser Riemenart nicht beobachtet worden.
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Der erst in spaterer Zeit auf den Zechen zur Ver- 
wendung gelangte L e d e rh o c h k a n tr ie m e n  (s. Abb. 13) 
darf wegen seiner guten Eigenschaften ais fiir Haupt- 
antriebe und schwerer belastete Betriebspunkte durchaus 
brauchbar bezeichnet werden. E r besteht aus endlos 
gekitteten Lederstreifen in den einer H aut zu ent- 
nehmenden Langen. Mehrere solcher Streifen werden 
mit der breiten Flachę in Gruppen nebeneinander gelegt 
und diese Gruppen dann durch Stahlniete versetzt. ver- 
bunden, so daB die Streifenbreite der Riemenstarke eut- 
spricht. Diese betragt 12,15 und 18 mm und richtet sich 
nach der Beanspruchung des Riemens. In  den meisten 
Fallen werden die Hochkantrieme.il m it Lederzwischen- 
scheiben angefertigt (s. Abb. 13). Fiir Antriebe, bei denen 
ein holies Eigengewicht des Riemens zu vermeiden ist, 
werden auch breite Riemen in nur 12 mm Starkę ver- 
wandt, dabei aber die Zwischenscheibcn fortgelassen und 
die Streifengruppen dicht aneinander vernietet. Hier- 
durch erhalt der Riemen eine groBere Auflageflache und

Abb. 13. Lederhochkantriem en.

eine entsprechend hóhere Ubertragungsfahigkeit. Der- 
artige Riemen ohne Zwischenscheibcn eignen sich sehr 
gut fiir hohe Geschwindigkeiten, fiir die erfahrungs- 
gemaB diinne Riemen zweckmaffiger ais zu starkę sind. 
Die Breite ist bei den Hochkantriemen unbegrenzt. 
Diese sind nicht unter der Not des Krieges entstanden, 
sondern haben schon seit vielen Jahren, hauptsachlich 
allerdings in Belgien und Frankreich, Venvendung ge- 
funden. Zu ihrer Herstellung eignet sich Chromleder am 
besten, jedoch hat man m it der Zeit auf lohgares Leder 
zuriickgreifen miissen, weil ersteres aus Mangel an 
Chromsalzen nicht mehr geliefert werden konnte. Neuer- 
dings ist man bestrebt, das nicht einwandfreie Kriegs- 
material nach Móglichkeit durch gutes zu ersetzen. 
Der Schlupf des Riemens ist sehr gering, da die Reibungs- 
flache durch die ąuergeschnittenen Hautfasern der hoch- 
kant gestellten Lederstreifen rauh bleibt. Sehr einfach 
gestaltet sich die Yerbindung der Riemenenden dadurch, 
daS man sie endlos herstellt. Durch diese stoBfreie Ver- 
bindung wird ein ruhiger Lauf des Riemens erzielt, wozu 
die hier erreichte gleichmaBige Riemendicke wesentlich 
beitragt. Bei Scheiben m it einem geringern Durchmesser 
ais 300 mm empfiehlt sich eine Auflage derartiger Riemen 
nicht. Trotz den infolge seiner erst im Jahre 1918 erfolgten 
Einfiihrung in Deutschland in geringern Umfang vor- 
liegenden Erfahrungen ist die Annahmc berechtigt, daB 
der Lederhochkantriemen, wenn er erst einmal weitern 
Kreisen bekannt geworden ist, kiinftig gern gekauft 
werden wird.

R ie m e n  v e rb in d u n g e n .
Auf die Riemenverbindungen ist bei Besprechung der 

einzelnen Riemenarten schon verschiedentlich hin
gewiesen worden. Allgemein kann wohl behauptet wer
den, daB diese Frage trotz den in groBer Zahl angebotenen 
und teilweise recht brauchbaren Ausfiihrungen von Ver- 
bindern immer noch keine durchaus befriedigende Losung 
gefunden hat. Besonders ist dieser Mangel bei den reinen 
Zellstoffriemen in Erscheinung getreten, fiir dereń Ver- 
wendung eine gute Verbindung besondere Wichtigkeit be- 
sitzt. Der Ubelstand liegt hier in dem einen Falle darin, 
daB durch die fiir die Befestigung der Verbinder etwa not- 
wendigen Lócher das Papiergarngewebe zerstórt oder 
der Riemenąuerschnitt stark gesćhwacht wird, was leicht 
zum ReiBen des Riemens bald nach. seiner Auflage fiihrt, 
in dem andern Falle darin, daB der Riemen nicht gleich- 

•maBig auf Zug beansprucht wird, weil der Yerbindćr 
nicht die volle Riemenbreite erfaBt. Viele Verbrauche;r 
haben sich, wie schon erwahnt wurde, selbst geholfeh 
und auf Grund ihrer Erfahrungen eigenerdachte y er
binder verwendet. Dieser Frage muB daher kiinftig 
groBere Beachtung geschenkt werden. Im allgemeinen 
ist es ratsam, den Verbinder zu wahlen, den der Hersteller 
fiir seinen Riemen empfiehlt.

Im p r  ag n ie ru ń g .
Bei der Impragnierung der Ersatzriemen hat sich 

im Laufe der Zeit mehr und mehr die Erkenntnis durcli- 
gesetzt, daB eine Trankung dem Riemen unter Uin- 
stjinden mehr schaden ais nutzen kann, Namentlich 
dic in der ersten Zeit verwandten Trankungsmittel 
machten die Riemen nicht allein hart und briichig, 
sondem zerstórten auch oft durch ihre chemische Wir- 
kung die Rohstoffe. Hier hat ebenfalls die Selbsthilfe 
durch Tranken der Riemen m it einer Teerlosung zu- 
weilen mehr erreicht ais manches angepriesene Iiri- 
pragniermittel. Jedenfalls empfiehlt es sich, die Teer- 
lósung kalt aufzutragen, damit der Riemen geschmeidig 
bleibt. Bei Verwendung heiBen Teers wird er leicht hart 
und damit fiir viele Antriebe ungeeignet.

Z u s a m m e n fa s s u n g  d e r  E r f a h ru n g e n .
Die im rheinisch-westfalischen ' Steinkohlenbergbau 

gewonnenen Erfahrungen fiihren in erster Linie zu dem 
SchluB, daB die richtige Auswahl eines Ersatzriemens 
nicht einfach ist. Nach dem Aussehen eines vorgelegtęn 
Musters laBt sich ein Ersatzriemen iiberhaup t. nicłit 
beurteilen, wie jeder bestatigen wird, der sich prąktisćh 
mit dieser Frage befaBt hat. Zur Beurteilung und 
richtigen Auswahl sind eben Erfahrungen not
wendig, die nur Betriebsbeamte besitzen oder sich im 
Laufe der Zeit erwerben konnen. Normen’ lassen sich 
daher auch fiir diese Riemen schwer aufstellen, da jeder 
Betrieb Eigenheiten besitzt und in jede;n einzelnen Be
trieb die Maschinen, zu dereń Antrieb die Riemen dienen 
sollen, in Bauart, Kraftbedarf, Betriebsverhaltnissen usw. 
verscbieden sind. Die Entscheidung muB eben von Fali 
zu Fali getroffen werden. So hat sich z. B. in 'e iner 
Wasche ein bestimmter Ersatzriemen fiir den Antrieb 
einer Setzmaschine durchaus bewahrt, ein von derselben 
Rolle abgeschnittener Riemen sich aber in derselben
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Wasche bei einer gleichen Maschine ais nicht brauchbar 
erwiesen. Daraus erklart es sich auch, daB eine Riemen- 
art zuweilen von dem einen Verbraucher gelobt, von 
dem andern hingegen verworfen wird.

Wenn auch ferner die Verwendung manches Ersatz- 
riemens, namentlich in der ersten Zeit, zu keinem befrie- 
digenden Ergebnis gefiihrt hat, so ist doch festzustellen, 
daB im Laufe der Zeit infolge der wachsenden Erfahrungen 
und der auf ihnen beruhenden merklichen Verbesse- 
rungen brauchbare Ersatzstoffriemen geschaffen worden 
sind, die sich ais Ersatz fiir Sparstoffriemen an leichten 
und m ittlem  Trieben gut eignen. Hierbei muB aber 
beriicksichtigt werden, daB dafiir kein Ersatzriemen 
von gleicher Breite und Dicke geniigt. Falls man an 
ihn dieselben Anspriiche . stellen will, mussen seine Ab- 
messungen gróBer ausfallen, was allerdings die volle 
Ausnutzung der Scheiben oder den Einbau breiterer 
Scheiben und daher auch eine wei ter ais bisher gehende 
Beriicksichtigung der Antriebe beim Einkauf von 
Maschinen oder bei der Anlage von Transmissionen 
bedingt. NaturgemaB ist die Lebensdauer der Ersatz
riemen geringer ais die der Sparstoffriemen. Sie laBt 
sich jedoch durch,gute Wartung betrachtlich verlangern, 
wenn auch nicht in dem MaBe wie in dem eine 
Ausnahme bildenden Fali, daB ein zum Antriebe 
der Haupttransmission in der Wasche benutzter

■ Balatariemen englischer Herkunft erst nach 17 
Jahren wegen EinreiBens an den Kanten abgelegt 
werden muBte, jedoch noch fiir andere Antriebe ver- 
wendbar war. Schwerere Triebe sowie Antriebmaschinen, 
wie z. B. die Elektromotoren in der Kohlenwasche, 
die Antriebe der Hauptventilatoren, Kreiselwipper und

ahnlicher wichtiger Stellen, sollten aber nach Moglichkeit 
mit guten Riemen aus Kemleder oder andern geeigneten 
Sparstoffen ausgerustet werden. An ihnen hangt viel- 
fach der ganze Betrieb der Tages- und auch der Gruben- 
anlagen, so daB ein auch nur voriibergehender Stillstand 
der Forderung gerade unter den herrschenden Ver- 
haltnissen unbedingt vermieden werden muB.

Wie die vorsiehenden Ausfiihrungen zeigen, ist 
immerhin zu erwarten, daB selbst bei einer Besserung 
der Rohstofflage mancher Ersatzstoffriemen kiinftig 
gerne weiter verwandt werden wird. Dic Moglichkeit 
dazu ist jedenfalls vorhanden. H at sich die Vorein- 
genommenheit gegen den Ersatzriemen einmal verloren 
und eine bestimmte Markę fiir einen bestimmten Trieb 
bewahrt, so wird der einsichtsvolle Betriebsbeamte diese 
Riemenart auch beibehalten, um seine teuem  Sparstoff- 
riemenbestande zu schonen. Daher ist dem Urteil einer 
groBern Bergwerksgesellschaft beizupflichten, die sich 
zusammenfassend wie folgt geauBert h a t : »Wo der Wille 
herrscht, m it Ersatzriemen auszukommen, ist auch ein 
Erfolg zu buchen; wo dagegen ein Widerstand besteht, 
kann sich ein Ersatzriemen nicht durchsetzen«. Was sich 
durch guten Willen, gepaart m it technischem Konnen, 
erreichen laBt, geht daraus hervor, daB eine Zechen- 
anlage mehr ais 59°/0 der Gesamtriemen in Ersatz- 
stoffen aufgelegt und nicht nur mit einem einzigen 
Ersatzerzeugnis, sondern m it den verschiedensten durch- 
gangig gute Ergebnisse erzielt hat; auBerdem sind von 
ihr in der schwierigen Frage geeigneter Verbindungen 
immer weitere Lósungen gesucht und dabei gute E r
fahrungen erzielt worden.

(SchluB f.)

Berieht des Yereins fiir die Interessen der Rlieinischen Braunkohlenindustrie fiir die 
Zeit T om  X. Juli 1914 bis 30. Juni 1919.

(Im
Nach der durch den Krieg verursachten Untei- 

brechung in der Berichterstattung hat der Verein einen 
zusammenfassenden Berieht herausgegeben, dem die 
nachstehenden Ausfiihrungen entnommen sind.

Die B ra u n k o h le n g e w in n u n g  D e u ts c h la n d s  
zeigte wahrend der Kriegsjahre, abgesehen von dem 
Riickgang im Jahre 1914, ein stetes Steigen der Jalires- 
forderziffem, die sich von 87 Mili. t  im letzten Friedens- 
jahr 1913 auf 101 Mili. t  im Jahre 1918 hoben. Bis zum 
November 1918 betrug der Monatsdurchschnitt in der 
Berichtszeit 9,7 Mili. t  und ging dann bis zum Ende des 
Jahres 1918 infolge der Revolution und ihrer Folge- 
erscheinungen auf 7,1 Mili. t  zuriick. In welchem Um- 
fang die einzelnen Bergbaubezirke des Deutsehen 
Reiches an der Gesamtforderung beteiligt waren, gelit 
aus der Zahlentafel 1 hervor.

Nicht ganz das gleiche Bild wie dic Braunkohlen- 
forderung zeigt die Gewinnung von P re B b ra u n k o h le  
(s. Zahlentafel 2). AuBer dem Jahre 1914 weist hier auch 
das Jah r 1917 einen Riickgang gegeniiber dem Vorjahr 
auf. Die Ursachen dieser unterschiedlichen Entwicklung 
zwischen der Gewinnung yon Roh- und PreBkohle sind 
in den einzelnen Bergbaubezirken verschieden. In”der

Auszuge.)
Zahlentafel 1. 

B ra u n k o h le n fo rd e ru n g  in  den  e in z e ln e n  
-B u n d e s s ta a te n  d es  D e u ts e h e n  R e ich e s  

(in 1000 t).

1913 ■ 1914 1915 1916 1917 1918
O berbergam ts- 

bezirk 
Bonn1 .................. 20 335 19 602 21 022 23 986 24 343 26 596
H a l l e .................. 46 502 45 151 47 718 50 694 51 659 53 220
Breslan . . . . 2 305 1 694 1 618 1 609 1 649 2 616
C lausthal . . . 1 115 976 932 832 909 930

PreuBen . . . . 70 257:67 423 71 290 77 121 78 560 83 364
Sachsen-Altenburg 4 910 4 797 4 594 5 068 4 805 4 979
S a c h s e n .................. 6 316 6 298 6 687 6 564 6 327 6 729
Braunschweig . . 1 824 2 235 2 447 ■2 565 2 546 2 364
A n h a l t .................. 1 474 1 180 1 015 1 034 1 066 1062
H e s s e n .................. 429 403 377 341 324! 323
Bayern . . . . . 1 895 1 601 1 952 1 625 1 910! 1 848
tibrige deutsche 

S taa ten  . . . . 11 10 8 13 8
zus. D eutschland 87 116 8.3 947 88 370 94 332 95 553 100663
Anteil der rhei- 

nischen B raun- 
;< kohlenindustrie

.0//o 23,2 23,2 23,5 25,3 25,4 26,3
ijilnschl. der WesterwSIdor Gruben.
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Hauptsache sind zu ncnnen der stcigcnde Vcrbrauch an 
Rohbraunkohle zur Erzeugung elcktrischer Energie, die 
aus- der allgcmeincn K chkrkrapphcit entstardene 
gunstige Marktlage fili- den Absatz an Rohbraunkohle 
sowie die M inderkislurg der Brikettfabriken, derćn Be- 
tricbseinriehtungcn infolge der Kricgsverhaltnisse in 
immer mangelhaftern Zustand gerieten.

Zahlentafel 2.
G ew in n u n g  ,von P rc B b ra u n k o h le  (in 1000 t) in 
den  e in z e ln e n  B u n d e s s ta a te n  d es  D e u tsc h e n  

R eich es.

1913 1914 1915 1916 1917 1918

O berbergam ts
bezirk

B o n n .................. 6 825 5 444 5 646 6 11S 5 646 6 148
Breslau . . . . 516 423 446 414 338 498
H a l l e .................. 11 238 11 312 12 511 13 018 12 053 12 202
Clausthal . . . 149 122 116 93 100 81

PreuBen . . . . 17 728 17 301 18 719 19 642 18 137 18 930
Sachsen .................. 1 433 1 501 1 723 1 690 1 491 1 763
B ayern . . . . . 75 148 184 79 63 41
Sachsen-Altenburg 1 443 1 430 1 414 1 604 1 411 1 505
A n h a l t .................. 210 165 171 174 170 170
Braunschweig . . 479 676 519 841 748 684
H e s s e n .................. 24 19 18 31 29 19
zus. D eutschland 21 392 21 272 22 748 24 061 22 048 23 111
Anteil der rhei

nischen B raun
kohlenindustrie

0//o 27,2 25,5 24,8 25,4 25,8 26,1

Die Z^hl der im rheinischen Braunkoblenrevier vor- 
handenen B r ik e t tp r e s s e n  zeigt folgende Entwicklung:

1900.. ..127 1913.. ..403 1916.. ..443
1905.. ..193 1914.. ..452 1917.. . .452
1910.. ..333 1915.. ..449 1918.. ..463

Fiigt sich auch das Bild der Kriegszeit an die Friedens- 
zeit in befriGdigender Weise an , so hatte doch die rhei- 
nische Braunkohlenindustrie ihre Gewinnungsziffern 
in der Berichtszeit au f einen weit hohern Stand bringen 
konnen, wie es gewiB fur dic Landesvęrteidigung und die 
Versorgung der Bevólkerung mit Brennstoffen wiinschens- 
wert gewesen ware, wenn nicht Gruben und Brikett
fabriken fortwahrend mit hemmenden Einfliissen der 
verschiedcnstęn A rt zu kampfen gehabt hatten. War 
auf der einen Seite eine der Kriegsfolgen die erhebliche 
Verschlechterung in , der Beschaffenheit der Betriebs- 
mittel und Betriebsstoffe, wodurch der Verbrauch der 
Menge noch immer mehr stieg, so stand dem auf der 
andern Seite eine ganz auBerordentliche, von Tag zu Tag 
wachsende Verteuerung aller Materialien gegeniiber. Da 
zudem die Ausgaben fiir Lohne und Gehalter fortgesetzt 
stiegen, war die selbstverstandliche Folgę, daB sich 
die Selbstkosten der Werke in der Berichtszeit in stark 
aufsteigender Linie bewegten.

Bei Ąusbruch des Krieges war die M a rk tla g e  fiir 
die Erzeugnisse des rheinischen Braunkohlenbergbaues 
trotz der Stockung im deutschen Wirtschaftsleben, die 
1913 eingetreten war und 1914 noch anhielt, ais be- 
friedigend zu  bezeichnen. Die Nachfrage nach Haus- 
brandpreBkohlen war dauernd stark. Der Abruf von

IndustricpreBkchlen lieB allerdings, angesichts der śchon 
langere Zeit vor dem Kriege gespannten politischen und 
der dadurch beeinfluBten wirtschaftlichen Lage, zu 
wunschen iibrig. Mangelnde Beschaftigung der Industrie, 
schwache Verkaufspreise, Bctritbseinschrankungen und 
damit verbundene Verminderung des Brennstoffbedarfs 
wirkten lahmend auf den Absatz von Industriebriketten. 
Die dem Rheinischen Braurkohlcnbrikett-Syndikat in- 
folgedessen im ersten Halbjahr 1914 entstandenen Aus- 
falle bei der bisherigen Industriekundschaft fanden je
doch durch die Gewinnung neuer Abnehmer sowie die 
Auffindung und Nutzbarmachung neuer Absatzmoglich- 
keiten einen AusgJeich.

Der Kriegsbeginn schaltete die englische und bel- 
gische Steinkohleneinfuhr aus, wahrend gleichzeitig die 
deutsche Steinkohlenfórderung durch die Kriegseinfliisse 
eine erhebliche EinbuBe erlitt. Die Nachfrage nach den 
Erzeugnissen der Braunkohlenindustrie wurde deslialb 
bald so lebhaft, daB die Gesamtleistungsfahigkeit der 
Werke nicht ausgereicht hatte, sie zu befriedigen. Ein- 
geschrankte Erzeugungsmoglichkeit, Sperren und Stok- 
kungen im Eisenbahnverkehr driickten jedoch derartig 
auf den Absatz, daB das Gesamtergebnis des Jahres 1914 
hinter dem des Vorjahres zuriickblieb.

Im weitern Verlauf des Krieges nahmen die Anforde- 
rungen der Kriegsindustrie und der Bevolkerung an 
PreB- und Rohbraunkohle immer groBern Umfang an. 
Die Nachfrage wurde so stiirmisch, daB die Vereinswerke 
trotz Anspannung aller Krafte nicht imstande waren, 
ihr zu geniigen. Immerhin nahm die rheinische Braun
kohlenindustrie in starkerm MaBe ais vor dem Kriege 
an der Deckung des deutschen Gesamtbedarfs an 
Brennstoffen teil.

Auch nach der politischen Umwalzung Ende 1918 
hielt sich die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen auf der 
gleichen Hohe wie vorher. Der Absatz erfuhr jedoch 
infolge von Erzeugungs- und Verkehrsschwierigkeiten 
eine wesentliche Einschrankung.

Der G e s a m ta b s a tz  an  R o h b ra u n k o h le  wahrend 
der Berichtszeit sowie die auf den Sclbstverbrauch und 
den Versand entfallenden Mengen sind in der Zahlen
tafel 3 angegeben.

Zahlentafel 3.
A b s a tz  d es rh e in is c h e n  I n d u s t r ie b e z i r k s  an  

B ra u n k o h le  (in 1000 t).

Selbstverbrauch Durch

Ja h r
Zur PrcCkohlcn- Kir Ver- Ge'

herstellung Neben- ZUS. kauf eamt-
SahillDt- Kcfibd- be- ab- abaata

kohle triebe geaetzt

1913 . . . 12 264 5 922 3,90 18 190 1 601 19 791
1914 11 432 5 824 11,00 17 267 1 735 19 002
1915 . . . 11 911 6 242 6,00 18 159 2 238 20 397
1916 . . . 13 325 6 655 8,80 19 989 3 946 23 934
1917 . . . 12 509 6 355 7,70 .18 872 5 340 24 212
1918 . . . 13 394 6 674 7,30 20 075 6 326 26 401
1919 1. V .-J. 2 969 1 540 — 4510 1 280 5 790

2. . „ 2 956 1 524 0,60 4 481 1 367 5 847
Die betrachtliche Steigerung des Absatzes an Roh

braunkohle findet ihre Begriindung darin, daB von der
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in unmittelbarer Nahe der Gruben angesiedelten GroB- 
industrie in ztinehmendem Mafie zur Erzeugung elek- 
trischer Energie und zu andern Betriebszwecken Roh- 
braunkohle verwendet wird und aufierdem ihr Absatz- 
gebiet, beeinfluBt durch die besondern_Verhaltnisse auf 
dcm Kohlenmarkt, auch geographisch an Ausdehnung 
gewonnen hat. ,

Der G e s a m ta b s a tz  an rheinischer P re f ib ra u n -  
k o h le  wahrend der Berichtszeit sowie die auf den Selbst- 
verbrauch und den Versand entfallenden Mengen sind 
aus der Zahlentafel 4 ersichtlich.

Zahlentafel 4.
A b s a tz  d es  rh e in is c h e n  I n d u s t r ic b e z i r k s  an 

P re B b ra u n k o h le  (in 1000 t).

Jah r
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1!)13 . . . 56 24 1,7 82 5 109 5 191
1914 48 28 2,5 79 4 788 4 867
1915. . . . 82 35 2,8 120 5 590 5 711
1916 . . . 111 43 4,3 158 5 981 6 138
191/ . . . 167 50 4,5 222 5 542 5 764
1018 . . . 150 45 5,9 201 5 887 6 088
1919 1. V .-J 39,9 16,0 1,6 58,1 1 321 1 379

2. „ 46,6 15,2 1,0 .61,8. 1 298 1 360
Uber die Entwicklung des V e rsa n d ę s  an PreB- 

braunkohle in der Berichtszeit und seine Verteilung auf 
die Befórderungsarten sind aus der Zahlentafel 5 An
gaben zu entnehmen.

Zahlentafel 5.
V e rsan d  d es  rh e in is c h e n  In d u s t r ic b e z i r k s  an 

P re B b ra u n k o h le  (in 1000 t).

Ja h r
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1913 . . . 293 4 878 660 5 170
1914 . . . 324 4 522 733 4 845
1915 . . . 231 5 404 894 5 635
1916 . . . 295 5 528 1 001 5 823
1917 . . . 462 5 100 1 201 5 561
1918 . . . 532 5 458 1 605 5 990
1919 1. V .-J. 196 1 124 246 1 319

2. „ 87 1 210 276 1 296
Die auffallende unregelmaBige Entwicklung des Land- 

absatzes hangt damit zusammen, daB ihn.die amtlichen 
Stellen in Zeiten besserer Wagengestellung einschrankten, 
bei' Wagenmangel dagegen ganz oder teilweise wieder 
freigabcn.

Die Verteilung des PreBkohlenabsatzes auf die ver- 
schiedenen V e rw en d u n g sz w ec k e  war ebenfalls stark 
durch behordliche Mafinahmen beeinfluBt. Die aus 
Zahlentafel 6 ersichtliche Entwicklung des Hausbrand-

und Industrieabsatzes des Rheinischen Braunkohlen- 
brikett-Sjmdikats gibt deshalb nur die tatsachlichen 
Absatzziffern wieder, laBt jedoch keine Ruckschltisse 
auf die Nachfrage in beiden Sorten zu.

Zahlentafel 6.
V e r te i lu n g  des P re B k o h le n a b s a tz e s  d es r h e i 
n isc h e n  In d u s t r ic b e z i rk s  n ac h  V e rw en d u n g s- 

zw ecken  (in 1000 t).

Ja h r Industrie-
absatz

H ausbrand-
absatz

Gesam t
absatz

1913 . . . 1 908 3 216 5 124
1914 . . . 1 679 3 194 4 872
1915 . . . 1 960 3 714 5 674
1916 . . , 2 410 3 368 5 778
1917............... 2 465 3 070 5 535
1918 . . . 2 332 3 691 6 023
1919 1. V .-J. 482 872 1 3542. 644 628 1 272

Im allgemeinen hat sich im Kriege die Entwicklung 
weiter zugunsten der Industrie verschoben, was in der 
Hauptsache auf die starken Anforderungen der Eisen- 
und Stahlindustrie und der chemischen GroBindustrie, 
dann aber auch auf die erweiterte Anwendung der 
Briket t vergasung fur den GroBgasmaschinenbetrieb 
zuruckzufuhren war. In der Absatzentwicklung tra t aber 
nach dem Waffenstillstand insofern eine wesentliche 
Anderung ein, ais durch die AbsperrungsmaBnahmen die 
Belieferung bedeutender Abnehmer von Industrie- 

, preBkohle im unbesetzten Deutschland in Fortfall kam.
Die A u s fu h r  von PreBkohle aus dem linksrhei- 

nischen Braunkohlenrevier nach den bisherigen 1 aus- 
landischen Absatzgebieten wurde im Kriege, ebenso wie 
der ganze KohlenauBenhandel Deutschlands, durch die 
unter staatlicher Aufsicht stehenden Kohlenausfuhrstellen 
behordlich geregelt. Die Ausfuhr der Erzeugnisse des 
Vereins erstreckte sich auf die Schweiz, Holland und 
Osterreich. Seit dem Waffenstillstand war sie fast ganz 
unterbunden.

Infolge der gesteigerten Selbstkosten der Werke 
muBten auch die Verkaufspreise fiir PreBbraunkohle in 
der Berichtszeit mehrfach erhóht werden. Die Zahlen
tafel 7 gibt'einen TJberblick iiber die P re isb ew eg u n g  
fiir Hausbrand- und Industriebrikette in der Berichts
zeit. Dem Verkaufspreis des Rheinischen Braunkohlen- 
brikett-Syndikats fiir das Hauptabsatzgebiet sind die 
Verkaufspreise fiir Ilse-Brikette gegenubergestellt.

Nach einer Besprechung der fur den Bezirk wich
tigsten Fragen auf dem Gebiete des E is e n b a h n ta r i f -  
w esens und des S c h if f a h r tv e rk e h r s  werden ein- 
gehend die E rn e u e ru n g  des B ra u n k o h le n -S y n -  
d ik a ts  und die Schaffung des A rb e i tg e b e rv e rb a n d e s  
im rheinischen Braunkohlenrevier sowie die sonstigen 
Z u śa m m e n sc h lu B b e s tre b u n g e n  auf wirtschaft- 
lichem und sozialem Gebiet behandelt.

Uber die A rb e ite rv e rh a ltn is se  aufiert sich der 
Bericht wie. folgt:

Eine der gróBten Schwierigkeiten, die der rheinische 
Braunkohlenbergbau in der Berichtszeit zu iiberwinden 
hatte, war die Beschaffuhg einer ausreichenden Zahl'
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Zahlentafel 7.
E n tw ic k lu n g  d e r  P re ise  fiir  P rę B b ra u n k o h lc .

Zeitraum

Union- 
H ausbrand  

.« / t  
ołme | m it 

K ohlensteuer

Ilse
M, / t  

ohne | m it 
K ohlensteuer

Jan . /Marz 1913. . . . . . . 8,20 — fehlt —
April 1913/Marz 1914 . . . . 8,70 ■— 12,00 —
April 1914/Marz 1915 . . . . 8,70 — 11,50 —
April/A ug. 1916 . . . . . . 10,20 — 12,20 —
Sept. 1915/Febr. 1916 . . . . 10,20 — 12,20 -—
Marz 1 9 1 6 .................................... 10,20 — 12,20 ---
A pril/D ez. 1916 . . . . . . 10,20 —■ 13,00 ---
Jan ./M arz  1917 . . . . . 10,20 — 13,00 ---
April 1 9 1 7 .................................... 11,20 —  ■ 15,00 ■--
M a i/Ju n i 1 9 1 7 ........................... 11,20 — 15,00 ---
Ju li 1917 .................................... 12,20 — 15,00 ---
A ug./Sept. 1917........................... 12,20 14,80 15,00 18,00
O kt. 1917 /M arz 1918 . . . . 13,20 16,00 16,50 19,80
A pril/A ug. 1 9 1 8 ...................... 13,20 16,00 18,50 22,20
Sept. 1918 . ............................ .... 15,30 18,50 18,50 22,20
O kt./N ov . 1 9 1 8 ........................... 15,30 18,50 20,50 24,60
Dez. 1 9 1 8 .................................... 18,20 22,00 20,50 24,60
Jan. 1919 . . .  ...................... 20,30 24,50 29,50 35,40
Febr. 1 9 1 9 .................................... 20,30 24,50 29,50 35,40
M arz/A pril 1919 . . . . . . 22,40 27,00 29,50 35,40
1,-14. Mai 1919 ...................... 27,40 33,00 29,50 35,40
15. M ai/30. Ju n i 1919 , . . 27,40 33,00 39,50 47,40

von Arbęitskraften. Die Verhaltnisse auf dem Arbeits- 
m arkt erfuhren wahrend des Krieges und in der Nach- 
kriegszeit m it den militarischen Ereignissen und mit der 
Anderung der politischen Lage weitgeliende und oft 
plotzliche Verschiebungen. Dcm Verein und spater dem 
Ai'beitgeberverband erwuchsen deshalb dauernd neue 
Aufgaben in der Arbeiterbeschaffung. Durch enge 
Fuhlungnahme mit den jeweils zustandigen Stellen 
gelang es im allgemeinen in befriedigender Weise, den 
dringendsten Arbeiterbedarf zu decken.

Die Belegschaftsziffer, die in den zwei Jahrzehnten 
1893-1913 von 2067 auf 10 325 stieg, zeigte in den 
letzten fiinf Jahren folgende Gliederung:

Zahlentafel 8.
G lie d e ru n g  d e r  B e le g s c h a f ts z if fe r  d e r  rh e i-  

n isch en  B ra u n k o h le n - In d u s t r ie .

J alires- 
durch- 
schn itt

Gesamt-
belegschaft

1
erwachsene
mannliche
A rbeiter
(einschl.
Kriegs-

gefangene)

3avon warei

jugendliche
m annliche

A rbeiter

i

weibliche
A rbeiter

1914 10 356 9 729 616 11
1915 9 165 8 280 757 128
1916 13 844 12 102 896 846
1917 15 664 13 412 1107 1 145
1918 16 599 14 479 1 170 950

Durch dic Mobilmachung wurden dem rheinischen 
Braunkohlenbergbau zunachst rund 25% seiner lei- 
stungsfahigsten Arbeiter entzogen, fiir die vorerst kein 
Ersatz beschafft werden konnte. Die Yermittlungs- 
tatigkeit amtlicher Stellen, wie der im August 1914 ein- 
gesetzten Reichszentrale fur Arbeitsnachweise und der

Nachweisstelle der Vereinigung deutscher Arbeitgeber- 
verbande, blieben fiir diese Industrie ohne Bedeutung. 
Da die Zahl der auf den Werken beschaftigten einhei- 
mischen Arbeiter infolge der weitern Einberufungen im 
Jahre 1915 immer mehr sank, gingen die Werke neben 
der Heranziehung von auslśindischen freien Arbeitern 
zur Beschaftigung von ICriegsgefangenen iiber, dereń 
Zahl im weitern Verlauf'des Krieges bis zur Hochstzahl 
von 5880 stieg. Fiir leichtere Arbeiten fanden auch 
jugendliche und weibliche Arbeitskrafte Ycrwcndung. 
Die Hochstzahl der erstern betrug 1314 im Juli 1918, 
die der letztem  1210 im Marz 1917.

Die aus diesen Zalilen unzweifelliaft erkennbare Ver- 
schlechterung in der Zusammensetzung der Belegschaft 
erfuhr erst wieder eine Besserung, ais den Yereinswerken
1917 zur Durchfiihrung der von den kriegsamtlichen 
Stellen geforderten Steigerung in der Kohlenforderung 
eine groBere Zahl von Facharbeitern aus Front, Etappe 
und Ersatztruppentcilen uberwiesen wurde. Von da 
an" bis zum Kriegsende traten  dann nur noch geringe 
Schwankungen in der Zahl der beschaftigten einhei- 
mischen Arbeiter durch die Einziehung von Rekruten 
ein, die im wesentlichen durch die auf Anfordern des 
Yereins erfolgende Entlassungen yon Leuten alterer 
Jahrgange ausgeglichen wurden.

Der E in tritt des Waffenstillstandes brachte dann 
plotzlich die Abkehr der Kriegsgefangenen sowie der 
Frauen und damit eine starkę Verminderung der Beleg- 
schaftsziffer. Durch den ungliicklichen Kriegsausgańg 
und die politischc Umwalzung wurden alle vorher mit 
groBer Muhe nach den Bediirfnissen des Wirtschafts- 
lebens aufgestellten Demobilmachungsplane umge- 
stoBen. An Stelle einer planmaBigen, zeitlich abge- 
stuften Mannschaftsentlassung erfolgte eine plotzliche 
Demobilisierung, die den Arbeitsmarkt mit einem Heer 
von Arbeitslosen belastete. Auf der einen Seite tra t 
eine starkę Yerringerung der Arbeiisgelegenheit durch 
die Stillegung von Riistungsbetrieben ein und auf der 
andern war ein groBer Teil der entlassenen Heeres- 
pflichtigen durch die lange Dauer des Krieges der 
industriellen Arbeit entwohnt und deshalb schwer zu 
produktiver Tatigkeit zu bewegen. Gleichzeitig mit der 
politischen Umwalzung setzten aber auch die sozialen 
Kampfe ein, die in fortwahrenden Ausstanden zur Er- 

'  reichung von Lohnerholiung und Verkurzung der Arbeits- 
zeit ihren Ausdruck fanden. Arbeitslosenunterstutzungen, 
zu dereń ' Zahlung Staat und Gemeinden gezwungen 
waren, verscharften noch die Lage des Arbeitsmarktes, 
indem sie die Arbeitslosen an die groBen Stadte fesselten. 
Seitdem krankt Deutschland an dem Ubel der allge
meinen Arbeitsunlust.

I\lit der Einfuhrung der Achtstundenschicht am 
:1. Marż 1919 ergab sich wiederum die Notwendigkeit 
der Neuanwerbung einer groBen Zahl von Arbeitern zur 
Besetzung der dritten Schicht. Die Durchschnittsziffer 
der Belegschaftszahl des 1. Vierteljahres 1919 ist bereits 
durch die hierfur erfolgte Vermehrung der Belegschaften 
beeinfluBt, die erst in der Durchschnittszahl des
2. Vierteljahrs 1919 voll zum Ausdruck kommt. .

Eine groBe Schwierigkeit entstand dadurch, daB fiir 
die neu angelegten Arbeiter keine geniigende Unter-
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kunftsmoglichkeit vorlianden war. Obgleich die Werke 
tro tz jd es  hohen Kostenaufwandes den Bau von Ar- 
beiterwohnungen zu beschleunigen suchten, soweit dies 
bei der ungemein erschwerten Materialbeschaffung mog
lich war, bleibt nach dieser Richtung hin noch viel zu 
tun iibrig.

Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter hat sich im 
Kriege, im Gegensatz zu andern Berufsklassen, auBer- 
ordentlich giinstig gestaltet. S ta tt der in der ersten 
Kriegszeit befiirchteten Arbeitslosigkeit stellte sich eine 
immer dringendere Nachfrage nach Arbeitskraften ein, 
die starkę Lohnsteigerungen zur Folgę hatte.

Die steigende Entwicklung der Lohne im rheinischen 
Braunkohlenbergbau wahrend der Berichtszeit ist aus 
der Zahlentafel 9 ersiclitlich. Die Lohne der auf den 
Werken beschaftigten Kriegsgefangenen sind hierbei 
unberiicksichtigt geblieben. Das Fallen der Lohne nach 
Kriegsbeginn -ist darauf zuruckzufuhren, daB gerade die 
bestgelohnten leistungsfahigsten Arbeiter zum groBen 
Teil zum Heeresdienst eingezogen wurden und an ihre 
Stelle jiingere und ungelernte Arbeitskrafte. traten. Sehr 
bald setzte aber, trotz dieser Vcrschiebung in der Zu
sammensetzung der Belegschaften, die von nun an 
ununterbroćhen starkę Aufwartsbewegung der Lohne ein.

Zahlentafel-9.
D u rc h s c h n i t ts ló h n e  in  d e r  rh e in is c h e n  B ra u n 

k o h le  n in d u s tr ie .

Zeitraiim

Kohlen- 
ge-winnungs- 
arbeiter und 
A rbeiter bei 
der Aus- und 
V orrichtung 

.«

Fabrik-
arbeiter

M

Jugend-
liche

m ann-
liche

Arbeiter

M,

Weib-
liche
Ar

beiter

Ji

Ge-
sam t-
beleg-
schaft

Ji

1913 l .V .- j . 5,49 3,84 1,96 4,22
■ 2. „ 5,73 3,91 1,92 — 4,31

3. „ 5,85 4,01 2,01 — 4,39
' ■ ' 4. „ 5,66 4,11 2,11 — 4,40
1914 1. „ 5,76 4,24 2,09 — 4,39

2, ,. 5,76 4,28 2,04 —; ' 4,38
3. „ 5,72 4,23 - 2,02 2,13.' 4,33 .
4. „ 5,66 4,32 2,11 2,31 4,34

1915 1. „ 5,83 4,52 2,16 3,07 4,51 .
2. 6,19 4,65 2,28 . 2,82 4,60
3. „ 6,36 4,74 2,49 2,68 4,52
4. „ 6,60 4,93 2,63 2,40 4,57

1916 1. .. 6,72 5,01 2,83 2,77 4,72
2. 6,87 5,19 2,97 3,04 4,99
3. 6,98 5,37 3,14 3,37 5,12
4. .7,06 5,51 3,22 3,58 5,24

1917 1. 7,23 5,62 3,48 3,70 5,38
2. 8,04 6,07 3,36 3,81 5,95
3. 8,41 6,29 3,74 4,44 6,61
4. „ 9,73 8,27 4,35 5,18 8,05

101S I. „ 11,37 8,60 4,49 5,29 8,55
2. 11,81 9,88 4,8S 5,78 9,43
3. ", 13,06 10,36 4,94 5,91 9,93
4- „ 13,81 11,97 5,76 6,85 11,54

1919 ]. 16,18 13,31 6,50 7,54. 13,10
2. 19,05 16,03 7,31 8,22 15,30

Die Zahlentafel 10 bietet eine Obersicht iiber die 
durchschnittlich auf den Kopf und die Schicht ent- 
fallende Roh- oder PreBkohlenmenge. Zur Ermog-

Jichung eines Vergleichs sind alle Angaben auf die aclit- 
stiindige Schicht berechnet.

Zahlentafel 10.
F o rd e r a n te i l  e in es  A rb e ite r s  in  d e r rh e in is c h e n  

B ra u n k o h le n in d u s tr ie  
(berechnet auf die Achtstundenschicht).

Zeitraum

GruLen-
arbcitor
(gefSrd.
Kohle)

(clnschl.
pofttngenc

stitttenu

Fabrik-
arbeiter
(hergeat.
Brikette)

Kriegs- 
u. Werk- 

rbeiter)

Zeitraum

Gruben-
arbeiter
(ge(0rd.
Kohle)

(einschl
gefangen

attttten

Fabrik-
arbeiter
(hergest.
Brikette)

Kriegs- 
0 u. Werk- 
arbeiter 
t

1913 LV .-J. 15,10 3,95 19M T.-V.-J. 20,39 4,72
2. 15,52 4,00 2. „ 20,49 4,33
3! 15,26 4,05 3. „ 20,69 ■4,19
4. ,, 16,09 4,08 4. ,, 20,82 4,17

1914 1. „ 15,40 4,48 1917 1. ,, 20,92 3,97
2. 15,69 4,67 2. 20,56 4,03
3. !! 14,46 4,23 3. 20,60 3,92
4. „ 15,81 4,31 4. „ 21,25 3,95

1915 ]. „ 16,76 4,34 1918 1. „ 22,06 4,33
2. „ 17,28 4,54 2. ,, 24,52 4,75
3. „ 20,55 4,92 3. „ 25,62 4,84
4. „ 20,30 5,38 4. „ .17,29 2,91

1919 1. „ 11,67 2,86
2. „ 12,48 2,88

Wahrend sich in den Gruben die Leistung auf den 
Kopf und die Schicht in den zum Vergleich heran- 
gezogenen Vierteljahren der Vorkriegsze"it ungefahr auf 
derselben Iiohe bewegte, tra t nach Kriegsbeginn wegen 
der Verringerung der Giite der Arbeitskrafte ein Riick- 
schlag ein. Wahrend des Krieges stieg der Gewinnungs- 
anteil dann erlieblich- iiber die Friedensmenge hinaus, 
und zwar in erster Linie infolge der verstarktenEinfiihrung 
maschinenmaBiger Kohlengewinnung, daneben auch in
folge der bessern Einarbeitung der Kriegsgefangenen und 
anderer Ersatzkrafte. Das Durchschnittsergebnis des 
letzten Vicrteljahrs 1918 ist dagegen bereits beeinfluBt 
durch die starkę Zuriickhaltung in der Arbeitsleistung 
nach Ausbruch der Revolution, durch den eingetretenen 
Mangel an Facharbeitern, die Einstellung von unge- 
lernten Arbeitskraften, die erst fiir die Tatigkeit im 
Bergbau herangebiklet werden muBten, und durch den 
dauemden Wechsel in der Belegschaft. In den Ergeb- 
nissen der ersten beiden Vierteljahre 1919 kommen diese 
hemmenden Einfliisse besonders zum Ausdruck.

Im Fabrikbętrieb zeigte sich in der Vorkriegszeit, 
dank der ,Verbesserung der Betriebseinrichtungen, ein 
allmahliches Ansteigen d e r ; Arbeitsleistung, dann nach 
Kriegsbeginn ein Riickschlag aus denselben Griinden 
wie-im Grubenbetrieb, 1915 wieder ein Ansteigen wegen 
der bessern Einarbeitung der Ersatzkrafte und von da 
ab ein Fallen wegen der Versc.hlechterung in der Be- 
schaffenheit der Betriebsmaterialien und wegen der fort- 
schreitenden Abnutzung der Betriebseinrichtungen, gegen 
Ende des Krieges wieder ein langsames Ansteigen infolge 
der Wiedereinstellung.von Facharbeitern nach ihrer Ent- 
lassung aus dem Heeresdienst und endlich nach der 
Revolution aus denselben Griinden wie beim Gruben
betrieb der heftige, fiir das Allgemeinwohl so tief be- 
dauerliche Riickgang in der Arbeitsleistung.
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Die s o z i a l e F i i r s o r g e  der Vereins\yerke hat sich in 
der Bcrichtszeit den Familien der zum Heeresdienst Ein- 
berufenen in mannigfacher Weise durch Geldunter- 
stiitzung, MieterlaB usw. zugewandt. Auch in der Frage 
der Fiirsorge fiir die Kricgsbeschadigten haben sich die 
Vereinswerke bemiiht, iiber die gesetzlichen Vorschriften 
hinaus den Kriegsbeschadigten auskommliche Erwerbs- 
gelegcnheit zu verschaffen, soweit es innerhałb der 
Grenzen, die fiir den Beschaftigungsuchenden selbst wie 
fiir dic Betriebe gezogen sind, moglich war.

Um eine a u s k ó m m l ic h e E r n a h r u n g  der Arbeiter 
sicherzustellen, waren die Vereinswerke in der Berichts- 
zeit gezwungen, neben der unzureichenden behordlich 
geregeltcn Zusatzernahrung sich mit Aufwendung er- 
heblicher Kosten Nahrungsmittel zu verschaffen. Der 
Verein unterstiitzte die, Werke in diesen Bestrebungen 
und vermittelte Einkauf und Verteilung der amtlich 
zugewiescnen Kriegsindustriezulagen.

In dem Abschnitt G e se tz g e b u n g  bespricht der 
Berieht die groBe Zahl neuer Gesetze und Yerordnungen

Volkswirtschaft und Statistik.
Aus dem Geschiitlsberielil des KnappschnHllchcn Riick- 

versicłierungsvcrbandes zu Charlottenburg-Berliii fiir das 
■Jahr 1917. Am SchluB des Jah res  1917 w aren bei dem  
V erband riiclcyersichert

bei der A rbeiterab te iiung  jahrliche Pension
Zahl

K rankheitsinvaliden  . ....................... 81 786 28 199 152
U nfallitivaliden . . . . .  . . . . 1 961 263 276
W itw e n ....................................................... 99 269 14 766 137
einfache W a is e n ................................-. 94 617 4 575 607
D o p p e lw a ise n ......................................... 4 656 449 872
K inder von Invaliden  . . m l . . 8 506 323 030
K rankheits-Inv .-W artegeld-E m pf. . 3 601 362 693
U nfall-Invaliden- „ 259 20 723

zus. 294 655 48 960 490
bei d e r B eam tenab teilung

K r a n k he i t  s i n v a 1 i d c n .................. ....  . 704 518 386
U nfallinvaliden . . . . . . . ' .  . 38 10 112
W ttw eń . . . . . . . . . . . . . 1 105 319 395
einfache W a is e n ....................... 1 936 164 717
D oppelwaisen . ..................................... 56 . 8 485
K rankheits-Inv .-W artegeld-E m pf. . 3 227

zus. 3 842 1 021 322
Am 31. D ezem ber 1917 w aren noch folgende W ander- 

ren ten  riick v ersich e rt:

A rbeiter- B eam ten
abteilung abteilung

jahrliche jahrliche
Zahl Pension Zahl Pension

.« Jt
K rankheits-Invaliden . 1057 270 661 14 9 203
U n fa ll-I iw a iid e n ......... 50 5 728 — —

W itw en ......................... 2 255 228891 93 20 281
zu s .. , 3 362 505281 107 29 484

Die E im iahm en betrugen  . . . . . . . . .  89 789 669
Die Ausgaben beliefen sich auf . . . . . .  88 720 434

m ithin- OberschuB 1 069 235

sowie die Abanderungen der bestehenden auf finan- 
ziellcm, wirtschaftlichcm und sozialpolitischcm Gebiet, 
śoweit sie besonders fiir den Bergbau von Bedeutung sind.

Aus der Erorterung in n e re r  A n g e le g e n h e ite n  
des Yereins sei erwahnt; daB er die wissenschaftliche 
Erforscliung der Braunkohle zum Zweck ihrer bessern 
Auswirkung sowie die Bestrebungen zur Heranbildung 
eines geeigneten Nachwuchses an technischen Betriebs- 
beamten m it regem Eifer verfolgt und gefordert hat. 
E r beteiligte sich auf diesen Gebieten an den Vorarbeiten 
fiir die Errichtung der neuen Anstalt fiir Braunkohlen- 
technik und Mineralólchemie an der Technischen Hoch
schule in Berlin sowie ah der Griindung einer Braun- 
kohlenbergschule an den Staatlich vereinigten Maschinen- 
bauschule in Koln und unterstiitzte beide Institute durch 
erhcbliche Geldmittel. Die Kolner Braun kohlenberg- 
schule ist m it dem Iaufenden Wintersemester eroffnet 
worden und dient vornelnnlich der Ausbildung von 
Maschinensteigern und mittlem  technischen Beamten.

In  den  E innahm en sind e n th a lten : B eitrage 38,26 
Mili. .11, Zinsen 19,11 Mili. .11, Gewinn aus K apitalan lagen
49 742 .«, K ursgew inn 12 119 M und M inderung der 
D eckungskapitalien  d er T ilgungslast 32,37. Mili. J t .

Von den A usgaben ęn tfa llen  auf Z ah lungen .fiir fallig 
gewordene Pensionen 51,43 Mili. .li, Inven tarabschrei- 
bungen 29 228 M, Zinsen 1,09 Mili. M, U berw eisung auf 
den Fonds der N etto -B eitrage 176 502 M, tlberw eisung 
auf den Fonds d er besondern  Riicklage 40 204 .ft und 
Zuwaehs der R entendeckungskapitalien  der B eitragslast 
35,95 Mili. M.

Yerkehrswesen.
Amtllche Tnrilverilnderungcn. Bayerischer L okalbahn- 

S chn ittarif. Seit 1. Marz 1920 sind die derzeit bestehenden 
F ra ch tsa tz e  um  100% erhóh t worden. Gleiehzeitig er- 
maBigen sich die im  V erkehr m it S tationen der Lokalbahn- 
A ktiengesellschaft Miinchen eingefiilirten Zusclilage zu den 
F rach tsa tzen  bei W agenladungen 'fiir Steinkohle, B raun 
kohle, K oks und  PreBkohle aller A rt fiir je  100 kg auf
5 Pf. D as alsbaldige In k ra fttre te n  der Tariferhóliungen 
griindet sich auf die voriibergehende A nderang  des § 6 
der E isenbahn-V erkehrsordnung.

N orddeutsch-niederlandisclier G iitcrverkehr. Infolge 
der am  1. Marz 1920 auf den deutsehen B ahnen ein- 
getre tenen  Tariferhóhung is t m it dem gleichen Tage an 
Stelle des A usnahm etarifs fiir die B efórderung von S tein
kohle, usw. von deutsehen S tationen  nacli S ta tionen  der 
niederlandisclien E isenbahnen  vom  1, O ktober 1919 ein 
neuer A usnahm etarif in K ra ft getre ten , dessen Satze 
gegen die seitherigen bedeutend , e rh o h t sind. D as als
baldige In k ra fttre te n  der T ariferhóhungen griindet sich 
auf die yoriibergeliendc A nderung des § 0 der E isenbahn- 
Ycrkehrsordnung.
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Patentberielit.
Anm eldungen,

die w ahrend zweier M onate in  der Auslegehalle des Reichs- 
p a ten tam tes ausliegen.
Vom 8. M arz 1920 an.

lO a. Gr. 16. N. 17 727. H einrich  N ickolay, Bochum, 
P ieperstr. 31. K oksausdriickm aschine fur K am m erófen 
zur Erzeugung von Gas und  Koks m it Seil- oder K etten- 
an trieb  lilr die A usdriickstange, bei dem  fiir. das E in- 
und A usfahren der S tange je  eine Z ugvorrichtung vor- 
gesehen ist. 12. 2. 19.

121. Gr. 2b. G. 49 500. G ew erkschaft des Stdinkohlen- 
bergwerks Lothringen, G erthe (Westf.) und Max Keiting, 
Bovinghausen b. Bochum . V erfahren zur Stickstoff- 
verbreu.nung; Zus. z. Anm. G. 48 714. 27. 10. 19.

l ii i .  Gr. 2 0 . G. 49 939. G ew erkschaft des Stein- 
kolilenbergwerks Lothringen, G erthe, und  Max K eiting, 
Bóvinghausen b. Bochum . R egenerativofen zur Ver- 
b rennung von Stickstoff. 30. 12. 19.

12 m. Gr. 3. E . 24 095. Dr. W erner Esch, H am burg, 
M tiklenkam p 5. V erfahren zur V erarbeitung von Chlor- 
m agnęsium laugen. 11. o: 19.

12 o. Gr. 1. H . 72 878. H einrich H einem ahn und 
A ugust H eilm anu, Schiiren b.. D ortm und. V erfahren zum 
ununterbrochenen  Reinigen und  N eutralisieren  von fliis- 
sigen K ohlenw asserstofien. 26. 9. 17.

13 d. Gr. 27. H . 07 715. C hristian H iilsm eyer, Dussel
dorf- G rafenberg, R ichtw eg 11. V orrichtung zum  Reinigen 
von D am pf.PreU iuft u.dgl. m it liin tereinander angeordneten 
schraubenfórm ig gebogenen Leitblechen. 7. Iz . 14.

20 k. Gr. 9. D. 34 895. G ustav  D um pelm ann, Diissel- 
dorf-Oberkassel, D om inikanerstr. 10. E isenarm ierter Iso- 
la tor, besonders fiir G rubenbahnen und E lek trohange- 
bahaen . 29. 8. 18.

27 b. Gr. 4. H . 77 360. H einrich  & Co., G. m. b. H „  
H annover. V orrichtung zum  Regeln der L u iten tnahm e 
bei hydraulischen LuftKom pressoren. 16. 6. 19.

47 c. Gr. 14. W. 53 344. The W estinghouse B rake 
Company, L im ited, London; V e r tr .: R . Gaił, Pat.-A nw ., 
H annover. Schm iervorrichtung fur K om pressoren u. dgl., 
bei weicher das Schm ierm ittel in  fein verte iltem  Zustande 
m it H ilfe dęs D ruckm ittels den Schm ierstellen zugefiihrt 
wird. 6. 9. 19.

80c. Gr. 13. G. 48 760. C urt von G rueber, Berlin, 
K óniggratzer S tr. 28. B eschickungsvorrichtung fiir
Schachtófen u. dgl. 28. 7. 19.

80d. Gr. 1. St. 31 807. Alfred S tapf, Berlin, Lutzow- 
straBe 62, und H ans H undrieser, Berlin-W ilm ersdorf, Jo- 
achim -Friedrich-S tr. 27. G esteinkernbohrer; Zus. z. P a t. 
315 956. 17. 3. 19. ,

G ebrauchsm ustęr-Eiiitragungeii,
bekann t gem acht im  R eichsanzeiger vom  8. M arz 1920.

l a .  734 221. C u thbert B u rn ett, T row bridge (Engl.); 
V ertr.: D r.-Ing. R. GeiBler, Pat.-A nw ., Berlin SW  11. 
Maschine zum  A usscheiden von W asser oder andern
Fliissigkeiten aus gew aschener Kohle u. dgl., besonders 
aus zur V erkokung verw endeter Feinkóhle. 31. 10. 19, 
E ngland 1. 11. 18.

l a .  734 222. C u th b ert B u rn ett, T row bridge (Engl.); 
V e r tr .: D r.-Ing. R. GeiBler, Pat.-A nw ., Berlin SW 11. 
Maschine zum  W asclien von Kohle und andern  M ineralien 
oder M aterialien. 1. 11. 19. E ngland 1. 11. 18u. 26. 11. 18.

l a .  734 248. M aschinenbau-A nstalt H um boldt, Koln- 
Kalk. Schwingsieb m it kurzgeschnittenen  Stegen fur 
A ufbereitung von E rzen .usw. 9. 2. 20.

4 a . 734 844. O tto  Schneider, D resden, D iirerpl. 22, 
und F ranz Sclilegel, Leipzig, M oltkestr. 45. E lektrische 
G rubenlam pe. 9. 11. 18.

5b. 734 240. Georg Stengl, Penzberg (Obb.). Be- 
weglicher R ahm en fiir Schneide-, Brech- und F ras- 
m aschinen. 30. 1. 20.

5b. 734 439. W erksbedarf, In d u strie - und H andels-
Gesellschaft m. b. H ., Berlin-W ilm ersaorf. Im  Q uerschnitt 
raehrflugelige B ohrstange. 17. 2. 20.

20e. 734 335. Georg Schiirm ann, Bochum , Mcinol- 
phusstr. 22. Fórderw agenkuppiung. 13. 2. 20.

421. 734 707. Allgemeine G esellschaft fu r chemische 
Industrie  m. b. H., B enin . A p p ara t zu r B estim m ung des 
G ehalts von arom ausciien, n itr ie rbaren  Koiilenwasser- 
stoffen in  O.en. 2. 2.. 20.

421. 734 S64. B ernhard Telgm ann, B ąrop (W estf.).
A bsorptionsflasche fiir R auchgaspriiiuńgen. 26. 1. 20.

4 3 a. 734 724. Willi. Kicolas, ivirchoerne b. D ortm und. 
M arkenhalter fiir G rubenwagen. 14, 2. 20.

59a. 725 028. R obert Helm kc, N ordhausen (Harz). 
K reuzkopf fu r kurbeliose K oibenpum pcn. 13. 11. 19.

80c., 734 782. Arno A nareas, M unster (W estf.). Vor- 
richtung zum  E nileeren  vorr B enaltern, Schachtófen u. dgl. 
fiir s taubb ildenaes Gut. 21. 1. 20.

Y erliiugcrung der S chu tzfrist.
Folgende G ebrauclism uster sind an dem  angegebenen 

Tage auf drei Ja iire  veriangert woraen.
20a. 662 050. J . Pom ig A.G., Koin-Zollstock. H ange- 

bahnw agen usw. 18. 2. 'M.
27 c. 678 171. M aschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon 

b. Ziirich (Scliweiz); V e r tr . : Th. Z im m erm ann, S tu ttg a rt , 
R oteb iih lstr. 59. Regelung d er L uftm enge bei Gebiasen 
usw. • 20. 2. 20.

42 1. 656 998. D r. H ugo Straclie, W ien, und D r. K asim ir 
Kling, Lem berg; V e r tr .: D ipi.-ing . J. T enenbaum  und 
D ipl.-Ing. D r. H. H eim ann, P at.-A nw alte, Berlin SW 68. 
A p p ara t zu r G asanalyse usw. 14. 10. 19.

69 b. 663 871. H ans Geiselbrecht, K em pten, AUgau. 
Z entrifugalpum penlaufrad-usw . 18. 2. '20.

80c. 660 336. J . Ponlig A.G., Kóln-Zollstock. Schacht- 
ofen usw. 18. 2. 20.

81e. 662 241. Gebr. H insclm ann, Essen. V erbindung 
fu r S chutte lru tschen . 16. 2. 20.

81e. 662 248. Amme, Giesecke & Konegen A.G.,
Braunschweig. V erteilungsvorrichtung fiir S chu ttgu t. 
26. 2. 20.

D outscho P a to n te .
D er B uchstabe K  (K riegspatent) h iiitcr der t)ber- 

sch rift der Beschreibung eines P a ten tes  bedeutet, daB es 
auf G rund der V eroranung vom 8. F eb ru ar 1917 ohne 
Yoraufgegangene B ekanntm achung d er A nm eldung e rte iit 
w orden ist.

l a  (15). 318 839, vom  15, Marz 1918. A l f r e d  B i r k e r t  
in D e g e r lo c h  b. S t u t t g a r t .  Siebrost aus profilierłen  
Stdben.

Die ganze H óhe der R o sts tab e  ist, w enn die S tabe ein 
hohes Profil haben, zur A ufnahm e d er Q uerstabe fur die 
Augen oder N asen ausgenutzt, und zw ar u n te r  F o rt-  
lassung des zwischen den A ugen liegenden iiberfiussigen 
Baustoffs. W enn die S tabe ein niedriges P ro fil. habeh, 
t r i t t  an Stelle der geschlossenen A ugen ein tiefer Aus- 
schn itt, wobei die E inhaltung  bestim m ter Spaltw eiten 
durch  E inpressen von W ellen in die Augen oucr N asen 
oder, d u rch  Um biegen von R andern  an den Bohrungen, 
Augen oder A usschnitten  gesichert w erden kann.

27b (8). 319 108, v om 21. A ugust 1917. ,M a x  K ie c k -  
se e  in  B e r l in .  Ausriickvorrichtung fiir Yerdichter.

Die V erd ich ter sind durch  eine K upplung m it ih rer 
A ntriebm aschine verbunden, die durch  eine m it Hilfe des 
im Sam m ler befindlichen D ruckm itte ls betriebene Hilfs- 
m aschine ein- und ausgeriickt wird. Die S teuerung d erH ilfs- 
m aschine kann  so ausgebildet sein, daS beim A usriicken 
zuerst d e r Regler des V erdichters eingestellt und dann  
ers t die K upplung ausgeriickt, beim  E inriicken hingegbn 
ers t die K upplung eingeruckt und d an n  d er R egler aus- 
geschaltet w ird .

2 7 c  (2). 318 960, vom  26. O ktober 1918. B r a n d
& G r a s e m a n n  N a c lif .,  M a s c h in e n f a b r ik  u n d  E i s e n 
g ie B e re i  in  G o th a ,  u n d  F r i e d r i c h  L a u t e n b a c h e r  
in M iin c h e n . Kapselgeblase nach den Patenten 308 545 
und 309 233. Zus. zu den P a t. 308 545 und 309 233. 
L angste D auer: 11. J a n u a r  1933.
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Die K lappen des durch  die H a u p tp a te n te  geschiitzten 
Geblases sind un m itte lb a r an  das Gehause angelenkt. 
Dieses is t infolgedessen aucli m it D iclitungs- und Fiill- 
leisten versehen, m it denen die AuBengelenkc d er K lappen 
gegen das Gehause d ichten , bzw. die den zwischen den 
einzelnen K lappen verbleibenden R aum  am  Geliause- 
um fang ausfiilleu. An dem  Kolben des Geblases is t die 
S teuereinrichtung fur die K lappen vorgeselien, die d a 
durch  m it dem  K olben exzentrisch  um lauft. In  dem  
K olben oder in  den d am it verbundenen S tim w anden  
des Geblases sind Offnungen fiir die Zu- und  A bfuhrung 
des F ó rderm itte ls  angebracht.

27c (8). 318 837, vom  24. Ju n i 1917. E d m u n d
P o e k e r  in  H e r n e .  Zweigeteiller D iffusor fiir  Kreisel- 
geblase m it in  der■ Drehrichtung zunehmender radialer Hólie.

D er D ifiusor h a t dic Aufgabc, die G eschw indigkeit des, 
vom Fhigelrade abgeschleuderten  L uftstrom s zu verrin- 
gem  und dah e r den G cschw indigkcitsdruck in sta tischen  
D ruck  um zusetzen. Zu diesem  Zwecke is t d e r D iffusor 
in einen innern , m óglichst m it L eitschaufcln Versehenen 
Teil, dessen gerade W andę nach auBen auseinander- 
latifen, und einen auBern spiralfórm igen Teil zerlegt.

27 c (9). 318 890, w om 27. A pril 1918. A k t i e 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). Verfahren zum  Betriebe von Kreiseluerdichtern. 
F iir  diese A nm eldung w ird gemaB dcm  Unionsyertragfe 
vom 2. Ju n i 1911 die P rio rita t au f G rund d er A nm eldung 
in  der Schweiz vom  18. A pril 1918 bcansprucht.

Die D rehzahl d e r A ntriebm asclnne d e r  V erd ich ter 
soli in  A bhangigkcit von D ruck  und  Volumcn so geregelt 
werden, daB die V erdichter s te ts  m it hóchstm óglichem  
W irkungsgrad, d. h. m it d e r K urve gróBten W irkungs- 
grades oder ahnlichen K urven  arbeiten , die zwischen 
den D ruckvolum enkurven  gleichen V olum ens und  den- 
jenigen gleichen D ruckes liegen.

35 a  (16). 318 962, vom 10. D ezem ber 1918. G u s ta v  
W o lf  in  G e r s d o r f ,  B ez . C h e m n i t z  (Sa.). Fangbremse 
an Fórdereinrichlungen.

An den  in  die Spur- 
la tte n  c eingreifenden, zu 
beiden Seiten d ieser L a tten  
angeordneten , am  F órder
gestell a gelagerten, exzen- 
trischen  gezahnten  Brcm s- 
kó rpern  6 d er Brem se sind 
m it je  einer Schneide e vcr- 

. sehene L eitbacken  d ange- 
b rach t. Bei einem  Seijbruch 
fiihren die Backen, bevor 
die K órper b d u rch  D rehung 
m it den  S p u rla tten  in  Be- 
ruhrung  konrmen, in  Ver- 
b indung  m it den  Innen- 
flachen d e r  S p u rla tten  das 
F órdergeste ll in  die S chacht - 
m itte  und beseitigen d a 
d urch  den  Spielraum  zwi
schen  den  S p u rla tten  und 
den  E uhruhgste ilen  des F ór- 
dergestelles. Auf diese W eise 
w ird ein sicherer E ingriff 
aller Zahne d er B rem skórper 
in die S p u rla tten  gew ahr- 

, le is te t und ein sicheres 
F angen  erzielt.

3 ó a  (22). 318 891, vom  22. Ju n i 1917. S ie tn e n ś -  
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. H . in  S i e m e n s s t a d t  , 
b. B e r l in .  E inrichtung zur Sicherung von Fórderanlagen 
u. dgl.

M it dem  S teuerorgan d e r  Brem se d er Fórderm aschine 
is t die A uslósevorrichtung einer zweiten Sicherheits- 
vorrich tung  so verbunden, daB beim  E inste llen  des 
S teuerorgans au f Stellung „B rem se fes t"  die Aus-

lósevorrichtung m it bcw egten Teilen der Fórderm aschine 
vcrbunden wird. Infolgedessen wird bei einer beim  Ver- 
sagen der Brem se e in tre tenden  unzulassig groBen W eiter- 
bewegung d er M aschine dic zweite S icherheitsvorrichtung, 
z. B. eine Seilbremsc, ausgelóst. Die A uslósevorrichtung 
kann  z. B. m it dem  S teuergestange d er M anóvrierbrem se 
verbunden sein und bei Bewegung des S teuergestanges 
auf „B rem se fes t"  zur U bertragung der Auslósebewegung 
m it der Fórderm aschine gekuppelt werden.

35b (8). 318 892, vom 18. J a n u a r  1918. S ie m e n s -  
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. H . in S i e m e n s s t a d t  b e i 
B e r l in .  Senkschaltung fu r  Elektromotoren.

D ie Schaltung is t  so ausgebildet, daB fiir gewóhnlich 
n u r der im  H ubsinn  gesclialtete H au p tm o to r zum  L ast- 
senken dient, daB aber fiir den Fali, daB d e r  zum  Zweck 
des Senkens im H ubsinn  gesclialtete H au p tm o to r die L ast 
liebt, d er m it ihm  m echanisćh gekuppclte H ilfsm otor durch  
eine vom D rehsinn d er Motorwelle abhangige K on tak t- 
yorrich tung  im Senksinn eingcschaltet wird.

59 a (11). 318869, vom  13. 
Ju n i 1919. A r  t h u r  S te  i n e r t  
in  B u n z la u .  Saugwindkessel 
fiir Pumpeń.

D ie A nschluB stutzen a und 
b fiir die S augleitung und das 
S augrohr der Pum pe sind in 
d e r M itte yoneinander gegen- 
liberliegenden S tirnw anden  des 
W indkessels angeordnet. Von 
den  S tu tzen  sind in  den  W ind- 
kessel m iindende R ohre c 
und d a n  den  Seitenw anden 
des Kessels en tlang  fa s t bis 
zur gegeniiberliegenden S tirn- 
w and gefiihrt.

5 9 c (13). 319 026, yom  15. Mai 1919. O t to  H i r s c h -  
f e ld  in  M a g d e b u r g -N . In jektor m it Zufiihrung von 
Kiihlwasser.

Bei dem  In jek to r  is t die A bsperrvorrichtung der 
K iihlw asserleitung so m it dem  Schlabberventil verbunden, 
daB es sich gleichzeitig m it diesem  offnet und śchlieBt.

78e (1). 302 590, vom  26. Ju n i 1917. K a r l  F i s c h e r  
in  S a a r b r u c k e n .  Verfahren zum  Sprengen m it fliissiger 
L uft. K.

E ine m it K oh lensto fftragem  beschickte P atrone, die 
von einem  W assem iantel um geben ist, soli in ein festes, 
in das Bolirloch einzufuhrendes Gehause eingesetzt w er
den. Dieses k ann  an' beiden E nden  durch  keilfórmige 
P fropfen  verschlossen sein, yon denen d er nach  d er Bohr- 
lochsolile zu gerich te te  Pfropfen den  GeschoBkeil en th a lt 
und  d er ańdere Pfropfen du rch  einen d u rch  dic Gehause- 
w and gehenden Keil gesicliert ist.

78e (2). 291 830, vom 25. A pril 1915. W e s t f a l i s c h -  
A n h a l t i s c h e  S p re n g ś to f f -A .G  in B e r l in ,  Detonations- 
iibertrdger {Zimdladungen) fiir Geschofisprengladungen, 
M inenfullungen, Sprengkapseln. K.

Die D etona tionsubertrager bestehen  aus D in itroa l- 
kyloxam iden, besonders D in itrod im ethyloxam id .

78c (5). 306 380, v om 28. Mai 1913. F l i i s s ig e  L u f t -  
v e r w e r tu n g s g e s e l l s c h a f t  m. b. H , in  C h a r l o t t e n -  
b u rg .  Verjahren zur Herstellung i/on Patronen fu r  das 
Sprengen m it fliissiger L u ft.  K .

Dic Sprengluftm asse soli in eine nacligiebige Hiille 
eingeschlossen w erden, die m it’ Offnungen oder K analen 
versehen sein kann .

80o (13). 318 535, vom  12. D ezem ber 1918. A m m e , 
G ie s e c k e  & K o n e g e n , A.G. in  B r a u n s c h w e ig .  
Austrag- und Luftzufiihrungsvorrichtung an Ofen m it senk- 
rechtem Schacht.

Die in  das Innere einer A ustragw alze durch  dereń 
Achse e in tre tende Zu.leitung fiir die K uh lh ift endet in
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einer sieli nacli d e r Schachtseite h in  d ich t an  die Innen- 
seite des m it D urchbrechungen versehenen W alzenm antels 
anschlieBenden Diise. D iese A norduung erm ogjicht es, 
die zum  D urclib lasen des Ofens und gleichzeitig zum 
K ulilen d e r W alzen dienende L uft nach  d er Beriihrungs- 
stelle m it dem  heifien O feninhalt se lbst zu richten, die 
d e r  K uhlung am  m eisten  bedarf, so daB die H a ltb a rk e it 
und' B etriebsdauer der W alzen wesentlich erhoh t wird.

81e (10). 319 152, vom 18. A pril 1919. A d o lf  F r i e d 
r i c h  in  D re s d e n -A . Ausriickvorrichtung des Anlriebs 
einesGurlbecherwerks. Zus. z. P a t. 311 711. L angste D auer: 
20. A pril 1933.

Die bei d e r im  H a u p tp a te n t geschiUzten Ausriick- 
vorrich tung  im  K ranz d er K opfgurtscheibe angeordneten 
M etallbuchsen sind m it Sclim elzkontakten versehen, durch, 
die bei iiberm aBigcr E rh itzung  ein H ilfsstrom kreis ge- 
schlossen wird, der die A usschaltung des A ntriebes des 
Becherw erkes bew irkt.

81o (38). 318 886, vom 14. F eb ru ar 1918. D ipl.-Ing. 
P a u l  B e r g e r  in  F r e i b e r g  (Sa.). Yerfahren zum  Fordem  
feuergefdhrlicher Fliissigkeiten. . • ,

D as V erfahren b es teh t darin , daB d er F liissigkeits- 
entnalim e durch  das Z apfventil ein V organg vorausgeht, 
der erstens die E ntgasung  der F lussigkeit bew irk t und 
zweitens die E n tn ah m e d er F lussigkeit in genau abr 
gem essenen M engen vorbereitet. Beides w ird dadurch  er
reicht, daB die F lussigkeit durch  die F órderpum pe in  
einen K reislauf v erse tz t w ird, bei dcm  das vorher in den 
R ohrleitungen befindliche und das sich aus der Flussig
k e it e tw a abscheidende Schutzgas in den B ehalter zuriićk- 
geleitet wird, w ahrend sich gleichzeitig ein Teil von der 
kreisenden F lussigkeit abzw eigt und durch  H eberw irkung 
in 'e in e n  MeBbeliiilter geleitet wird. Die U nterbrechung 
dieses Fliissigkeitskreislaufes an  einer Stelle bew irk t das 
A u stre ten ’d e r  F lussigkeit in  genau regelbarer S trah lstarke. 
W ird dagegen d e r  K reislauf gleichzeitig an  zwei Stellen 
unterbrochen, so gelangt die vo rher in  den MeBbelialter 
geleitete F lussigkeit in  einer vorher bestim m baren  und 
an einer Skala genau einstellbaren  Menge durch  das 
M undstiick zum AusfluB. Beide F órderungsarten  kónnen, 
solange die Pum pe in  T atigkeit bleibt, in beliebigem W ech- 
sel w iederholt werden, bis d e r H au p tb eh a lte r en tlee rt ist.

81c (38). 318 887, v om 17. Ju n i 1915. H e r m a n n
H o f f m a n n  in F r a n k f u r t  (Main). Schmelzsicherheits- 
vorrichlung an Ge f  a (len und Leiiungen bei Lagerungen fiir 
feuergefahrliche Fliissigkeiten.

In  einem  an den GefaBen oder den -Leitungen ange
ordneten  siphonartigen  VerschluB oder oberhalb davon is t 
bei gew óhnlicher T em p era tu r festes Schm elzlot so «inge- 
Ordnet, daB es beim Fliissigwerden die GefaBe oder 
Leitungen absperrt. ,

Biicherschau.
G cologischc K artę  von  PreuBen und bcnachbarten  B un des-

staaten  im  MuGstab 1 : 25 000. H rsg. von der P reu 
Bischen Geologischen L andesanstalt. Lfg. 190 m it 
E rlauterungen. Berlin 1917, V ertriebsstelle der P reu 
Bischen Geologischen L andesanstalt.

B la tt  F i s c h h a u s e n .  G radabteilung  17, Nr. 17. 
Aufgenommen 1908 und e r la u te r t von E. .M e y e r .

. 90 S. m it 5 Abb. und 1 O bersich tskarte .
B la tt M e d e n a u , G radabteilung  17, Nr. 18. 

Geologisch und bodenkundlicli bearb . von F. T o r n a u  f, 
e r la u te r t von F. K a u n h o w e n ,  m it einem  boden- 
kundlichen Teil von H . H eB  v o n  W ic h d o r f f .  61 S. 
m it 1 Abb. und 1 U bersich tskarte .

B la tt Z im m e r b u d e .  G radabteilung 17, N r. 23. 
Geologisch und  bodenkundlicli aufgenom m en und er
la u te r t von E. M e y e r  *. 72 S. m it 4 Abb. und 1 U ber
s ich tskarte ,

B la tt B r a n d e n b u r g .  G radabteilung 17, N r. 24. 
Geologisch und bodenkundlichbearb . v o n A .K la u tz s c h  
und F. T o r n a u ,  e r la u te r t von A. K ia u t z s c h .  All- 
gem einer Teil von E. M e y e r , bodenkundlicher Teil 
von H eB  v o n  W ic h d o r f f .  78 S. m it 5 Abb. und 
1 U bersich tskarte .

B la tt  K o n ig s b e r g - W e s t .  G radabteilung  18,
Nr. 13. Geologisch bearb . und e r la u te r t von F . K a u n 
h o w e n , m it einem bodenkundliclien Teil von H. H eB  
v o n  W ic h d o r f f .  100 S. m it 1 Ubersichtskarte.

B la tt  K o n ig s b e r g - O s t .  G radabteilung  18, Nr. 14. 
Geologisch und  bodenkundlich bearb . und  e rla u te r t 
von I i .  H eB  v o n  W ic h d o r f f .  72 S. m it 2 Abb. 
und 1 U bersich tskarte .

B la tt P o n a r th .  G radabteilung 18, Nr. 19. Geo
logisch bearb . und erla u te rt von F. K a u n h o w e n ,  
m it einem  bodenkundliclien Teil von H. H eB  
v o n  W ic h d o r f f .  110 S. m it 1 U bersich tskarte .

■ B la tt  L u d w ig s w a ld e .  G radabteilung 18, Nr. 20. 
Geologisch und bodenkundlich bearb . und  e r la u te r t 
von H. H eB  v o n  W ic h d o r f f .  66 S. m it 1 Abb. und
1 Ubersichtskarte..
Im  N orden und Siiden vón Iiochflachen begrenzt, 

die zum w eit iiberwiegenden Teil aus Geschiebemergel 
bestehen, erw eitert sich das P regeltal h a r t  un terha lb  von 
Konigsberg zu der groBen Pregel-H aff-N iederung, dereń 
sudlicher Teil von dem  ostlicheń A uslaufer des Frischen 
H affes eingenom m en wird. W ahrend das F luB tal am  
O strande des B la ttes  Konigsberg-W est, innerhalb  der 
S tad t, nu r 3 km  b re it ist, d eh n t sich die Pregel-H aff- 
N iederung am W estrande desselben B la ttes  bereits uber 
12 km  in nordsudlicher R ich tung  aus. 1

E ine diluviale, vor\viegend aus T alsanden bestehende, 
aber auch ausgedehnte Lager von Talkiesen en thaltende 
Terrasse beg leitet den FluB auf beiden Seiten oberhalb 
von K onigsberg nahezu liickenlos und  re ich t im  H aberberge 
bis in das W eichbild d er S tad t hinein. Ih r  en tsp rich t die 
m ittle re  Terrasse der Pregel-H aff-N iederung, welche die 
ausgedehnten hochgelegenen F lachen dieses Gebietes, 
nam entlich der K aporner Heide, zusam m ensetzt. Ih r  
gehoren h ier die K iesvorkom m en bei M oditten  am  Nord-, 
bei H eidem aulen und H affstrom  am  Sudufer an. Der 
A ufbau und  die Zusam m ensetzung dieser groBen Kies-, 
stellenweise sogar S chotterlager d eu te t auf starkę Wasser- 
geschw indigkęit hin.

Die tiefern  Sandflachen d er P regel-H aff-N iederung ge
horen einer niedrigern diluvialen Terrasse an. Auf der 
heutigen Hochflache liegen um  die P regel-H aff-N iederung 
noch in  einzelnen Sandfetzen die R este  einer holiern 
Terrasse..

Die tie fst gelegenen F lachen innerhalb  d ieser Terrassen 
und zwischen ihnen, nam entlich  ab e r das ganze P regeltal 
erfiillen m achtige Alluvionen, die oberhalb  von Konigsberg 
allein aus F lachm oortorf, u n te rh a lb  auch aus ausgedehnten  
Faulschlam m vorkom m en bestehen .

Im  N orden des G ebietes liegen auf den B la tte rn  F isc h 
hausen und M edenau die siidlichen Teile der groBen 
Sam landischen Endm orane, dereń ostliche F o rtse tzung  
auf dem  B la tte  Konigsberg-Ost ein annahernd  nordsiidlich 
verlaufender Zug m it schmalem, westlich vorgeschutte tem  
Sander darste llt.

Bem erkensw erterw eise is t der D eckton im  Siiden des 
P regeltales auf der heutigen H ochflache bere its  in groBen 
geschlossenen F lachen  vorhanden, w ahrend er im  N orden 
n u r e rs t in  wenigen kleinen, ze rs treu t liegenden Vor- 
kom m en a u f tr it t .

U ber die Lagerungsverhaltn isse der tie fern  diluvialen 
Schichten, nam entlich  aber der a l te m  F orm ationen, von
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denen nu r noch T e rtia r  und K reide in  F rage kom m en, 
geben die Profile auf dem  R ande der K a rte n b la tte r  Aus- 
ku n ft. ‘Bis auf das U nteroligozan sind v o rq u arta re  
Schichten n u r e rb o h rt worden. Jenes is t auf dem  B la tt  
K onigsbsrg-W ast in einem  niedrigen H ohenriickcn unw eit 
óstlich von W arg litten  durch flachę G raben aufgeschlossen. 
Von den P rofilen is t dasjenige auf B la tt  K ónigsberg-O st 
bem erkensw srt, welches das tiefe H inabgehen d er U nter- 
lcante des D iluvium s im  U ntergrunde von D eyon zeigt 
(etwa 90 m u n te r  N N ); ferner dasjenige auf B la tt  Ludwigs- 
walde, das die naliezu sohlige Lage der K reideoberflache (um
50 m  u n te r  NN) fast im m er u n m itte lb a r  u n te r  D iluvium  
d arste llt. Das tiefe H inabsinken der K reideoberflache, 
verbunden  jedoch m it ungewóhnlich s ta rk em  Anschwellen 
der te r tia re n  Schichten, is t in dem  P rofil auf B la tt  Kónigs- 
berg-W est angedeutet. Dasselbe P rofil zeigt an  benachbarter 
S te lle 'auch  w ieder das tiefe H inabsteigen  der U n terkan te  
des noch n ich t einm al durchsunkenen  D iluvium s. D as 
Profil auf dem  B la tt  P o n arth  zeigt eium al das bekann te  
holie A ufragen der K reideoberflache (bis 11 m u n te r  NN) 
im U ntergrunde von H olstein  an  d er Pregelm im dung, 
sodann die U berschiebung einer aus T ertia r  und K reide 
bestehenden  Scholle auf U nteroligozan im U ntergrunde 
von Kalgen. Die S ta d t Kónigsberg is t d o rt angeleg t, 1 
wo das P regeltal un m itte lb ar vor seiner V erbreiterung  zur 
P regel-H aff-N iederung noch durch die Inseln  des H aber- 
berges und  des Nassen G artens eingeengt wurde..

F u r das eingehendęre S tudium  sei au f die Erl& uterungen 
zu den einzelnen B la tte rn  hingewtesen, dio rech t aus- 
fuhrlich sind und m eist eine betrach tliche Zahl te ils zum 
Zweck der W assererschlieBung, teils zu andern  tech 
nischen Zwaeken o ft bis zu rec h t erheb licher Tiefe nieder- 
geb rach te r B ohrungen en th a lten .

D arste lleud e G eom etrie des G elandes und v erw an d te  A n
w endungen d e rM e th o d e  der ko tie rten  P ro jektionen.
Von Dr. phil, R u io lf  R o t h e ,  o. Professor an der
Technischen H ochschule Berlin. (M athom atisch- 

. physikalische B ibliothek, H. 35/36) 2., verb. Aufl.
98 S. m it 107 Abb. Leipzig, 1919, B. G. T eubner.
P reis geh. 2 M.
D er Verfasser dieses Buches is t durch  seine fruhere 

L ehrtatig lceit an  der C lausthaler Bergakadem ie m it den 
Aufgaben des Geologen und des B ergm anns, die sich auf 
G elandedarstellung und  K onstruk tionen  in Schichten- 
linienpłanen bęzichen, durchaus v e r tra u t, und d er Um- 
stand , daB die vielen Anw endungen, die das Bucli en tlia lt, 
zum groBen Teil dcm  bergm annischen G esichtskreis e n t
nommen . sind, -m acht es fiir die Leser dieser Zeitsclirift 
besonders w ertvoll. Es is t n ich t moglich, aus d er Fiille 
des k lar und  kurz behandelten  Stoffes h ier E inzelheiten  
hervorzuheben. D er V erfasser beg inn t m it den Grund- 
begriffen,. g ib t e len ien tare  A nw endungen, bespriclit ~ein- 
gehend die D arstellung d er G elandeflache und  b rin g t 
sinen um fangreichen A bschn itt m it A ufgaben und An
wendungen. Zum SchluB folgt eine groBe Anzahl w ert- 
voller W inkę und  V erfahren, LŁngen-, Flaclien- und 
K órperm essungen, E rm ittlu n g  des R aum inha lts  einer 
L agers ta tte  an einem  prak tischen  Beispiel' durchgefiihrt. 
Die neue- Auflage en th a lt noch eine kurze D arste llung  der 
w ichtigsten Aufgaben der zeichnerischen Analysis, wie 
Funktionsskałen, A nw endung von L ogarithm enpsp ier 
and ahnliches, die dem Leser die Y brteile dieser V erfahren 
klar zeigen. D er geringe U m fang und der reiche In h a lt 
werden dem  kleinen B uch sicherlich w eite V erbreitung 
i'erschaffcn.

D o m k ę .

T heorie  und  W irk lich k e lt bei Triebw erken und B rem sen .
1 Yon St: L ó f f le r .  94 S. m it 34 Abb. M iinchen 1919,
;j R . O ldenbourg. P reis geh. 5,50 M.
Ą D as vorliegende H aft v erdank t seine E n tstehung  

einem 1912 in  dem selben Verlag erschienenen Buche des 
Verfas3ers >>Mschanische Triebwerlće und Bremsen«>, 
das die K raftverhaltn isse dieser M aschinenteile klaren  
und G rundlagen fiir w issenschaftliche Versuche schaffen 
sollte. E s ist aber von verschiedenen S siten  s ta rk  an- 
gegriffcn worden, so daB sich d er V erfasser veranlaB t 
gesehen hat, darauf m it der vorliegenden Schrift zu 

- erw idern.
M it R sch t vcrw eist er auf die noch im m er n ich t ge- 

k la rten  K oeffizienten und  Reibungszahlen, die in  den 
besten L ehrbiichern  und  T abelien o ft ganz vqrschieden 
angegeben w erden und auf teiiwaise einseitigen Versuchen 
aus dem L aboratorium  sowie ihren in unrichtiger Weise 
verallgeineinerten Ergebnissen beruhen. Im  AnschluB an  die 
in  sachlichen Ausfiilii-ungen erfolgende Zuriickweisung der 
Angriffe wird d e r Vorschlag gem acht, durch Versuche in 
der P rax is diesen theore tischen  S tre it zu klaren, um dem 
Ingenieur bessere U nterlagen fiir den E n tw urf der b e 
sonders fiir den Bergbau w ichtigen T riebw erke und 
Brem sen zu verschaffen. Ri.

M asch iuenelem ontc. L ęitfaden ' zur B erechnung und  K on -  
struk tion  fiir technische M ittelschulen, Gewerbe- und 
W erkm eisterschulen sowie zum  G ebrauch in der • 
Praxis. Von Ingenieur Hugo K r a u s e .  3., verm . Aufl. 
318 S. m it 38J Abb. Berlin 1920, Ju lius Springer. 
P reis geb. 15 Ji.
Die vorliegende neue Auflage des B uches zeigt gegen- 

iiber der vorhergehenden2 eine Vermehru,ng des Inhaltes, 
w odurch es jedoch ais elem entares L ehrbuch  n ich t an 
W ert eingebiiBt h a t. D aneben soli es dem  angehenden 
Techniker gewissermaBen ais G rundlage dienen. Zu 
diesem  Zweck geht der B shandlung der M aschinenelem ente 
eine kurze A bhandlung iiber die w ichtigsten im Ma- 
schinenbau zur V erwendung gelangendenW arkstoffe vor- 
aus. H ieran  schlieBen sich einige B etrach tungen  iiber . 
N orm alisierung und K onstruk tionsgrundsatze . F erner 
sind bei der N eubearbeitung die A rbeitsergebnisse des 
Norm enausschusses der deutsehen Industrie  sowie die ge- 
brauchlichsten E rsatzm aterialien , sow eit es angangig er- 
schien, beriicksich tig t worden.

Im  iibrigen erfreu t das Buch w ieder durch  die kurze, 
ab e r klare Behandlung des Stoffes, so daB es fiir den 
G ebrauch in der P rax is besonders em pfohlen w erden kann, 
zum al d a  neben  gu ten  A bbildungen au c h  zahlenmaBig 
durchgefiihrte B erechnungsbeispiele sowie die im Anhang 
vorhandenen  19 Zahlentafeln  iiber G ew indearten, Keile, 
K etten , Seile und R o h reg e rad ed em  im B etriebe stehenden 
Techniker z u s ta tte n  kom m en werden.

A ussta ttung  und  D ruck sind u n te r  .den heutigen Ver- 
haltnissen ais vorziiglich zu bezeichnen. T  ii r  c k .
B estim m u n g en  iiber E in r ich tu n g  und B etrieb der A u fz iig e .

E rla u te rt  von H. J a e g e r ,  W irki. Geh. O berregierungs- 
r a t  und v o rtr. R a t im  PreuB, M inisterium  fiir H andel 
und Gewerbe. (Die iiberw achungspflichtigen Anlagen 
in PreuBen, I.) 2., neubearb . Aufl. 184 S, Berlin 1919, 
Carl H eym anns Verlag. P re is  in P appbd . 10 M. 
W ie bere its  in  der e rs ten  Auflage3 beginnt das Buch 

auch in der zw eiten m it dem  K ostengesetz der uber- 
w achungsbediirftigen Anlagen vom Ju li 1905 und behandelt 
dann  ausfiihrlich die B estim m ungen iiber die E inrich tung

1 s. Gliickauf 1912, S. 1437.
2 8. GlUckaut 1913, S. 1793.
3 b. Gltlckaut 1910, S. 1997.
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und den B etrieb  von Aufziigen (Fahrstiihlen) u n te r Be- 
riicksichtigung der seit 1910 eingetretencn  A banderungen 
der N o im |lpo li/e ivero rdnung  von 1908. Klarę Aus- 
ftihrung.sanweisungen, die un m itte lb ar ais FuBnoten bei- 
gefiigt sind, eriau tern  die einzelnen P aragraphen  und be- 
seitigen etwaige Zwcifel iiber ihre Auslegung. Im Anhang 
gibt der Verfasser den T ex t der N orm athbostim m ungen  
von 1908 m it allen N aehtragen  und A banderungen bis 191G 
ferner dic E infuhruiigserlasse zu den einzelnen N orm ativ- 
bestim m ungen, ein \ ollstandig durchgefiihrtes Rechen- 
beispiel eines Aufzuges sowie die Anweisung zur Her- 
richtung der Aufziigc fiir die am tlich  ybrgeSchricbenen 
regelniaBig w iedcrkelirenden Prufungen. D as Sachver- 
zeichnis erholn die rb e rs ic h tlic h k e it mul H andlichkeit 
des Buehe.s, das fiir alle, die m it Auizugen zu tu n  h ab e n . 
unentbeln iich  ist und auch S tudenten , jungen  Ingenieuien  
usw. zum Studium  einpfohlen w erden kann. Das Buch 
ist ein klassisches Beispiel dafiir, wie ein technisches Fach- 
geb iet durch die G esetzgebuńg restlos erfaBt worden kaiin,

: ohne den K onstruk teur oder den B etriebsm ann m ehr ais 
unbedm gt nótig einzuengen. K. V.

Ijtihrbueh 'der M athenuilik . F u r  m ittlc re  technische Facli-
scliulen der M aschmenindustne. Von Prolessor Dr. R.
N e n e n d o r f f , O berlehrer an der s taatl. lióhern Schiff-
und Maschinenbauschule, Privatdozenten an der Uni-
versita t in Kici. 2., yerb. Aufl. 280 S. m it 202 Abb..
Berlin 1919; Julius Springer. P reisgeb . 12 .U, zuziigl. 1U%
Tcuerungszuschlag.
Das reichhaltige und ubeistclitlichc Buch, en th a lt ais 

H aup tabschn itte : Algebra m it EinsehluO der Funktionen- 
darstellung sowie der Anfangsgriinde der Differential- und 
Integralreehnung, eine Einfuhruńg in die Vektorrechnung, 
Trigonomctrie • und Geom etrie m it EinschluB der fiir den 
M aschincnbauer wichtigsten Kurven. Die einzelnen Ab- 
schn itte  sind móglichst :unabhangig YÓneinander gehalten, 
so daB das W erk leicht neben dem U nterricht und zum 
S elbstunterricht zu benutzen ist. Mit der Auswahl des Stóffcs 
und der Behanęllungsweise kann m an sich in alleńi W esent- 
lichen einverstanden erklaren. Es ist anzuerkennen, daC sich 
der Verfasser n ich t unaotig  an ein 'starres System  gehalten 
hal. So finden sich an den passeuden Stellen uberall kurze 
und deutlichc Erklarungen und G ebrauchsanleitungen der 
mechanisehen Rechcnhilfsm ittcl, wie Rechenschieber und 
Rechenmaschine, Noinograinme, lntegralkurven, Pianinie ter 
utid Integratorem  Die Abbildungen sind m eist gut und deut- 
hch, • bei den korperlichen D arstcllungen wird die Raum- 
wirkung durch Verdickung der vordern K anten  sehr gehoben, 
jedoch konnie diese W irkung durch Wcglassung verdeckter 
K anten noch gesteigert werden, z. B. bei der F lachę Q in 
Abb. li>G. Die Kurven in den Abb. 107 und 249 sind mangel- 
haft. Die Abbildungen 255 und 25(i nebst der E rlauterung 
wurden besser durch die wichtigere und selu' einfaclie Brauer- 
sclie K onstruktion der polytropischen K urven ersetzt. D er 
Greiizwert von ^  a aut Soit,e 255 is t n ich t positiv; bei der 
zugehórigen Abbildung 251 w are dic A bleitung aus zwei be- 
nachbarten  Normalen einfacher und verstandlielier. Eine 
kurze Anleitung zur Herstellung von Noriiógrąmmen fiir 
gleichlaufende Skalentrager, ferner eine Darstellung des rein 
zeichnerischen ln tegrationsverfahrens wiirde den W ert des 
Buches noch erhohen. Eine Anzahl Frem dw Srter liefie sich 

■ganz gut deutsch wiedergeben.
Ę s ware zu wunschen, daG auch die Studierenden der, 

technischen Hochschulen das Buch benutzten, um ihre 
K enntnisse aufzufrischen; selbst der praktisch ta tig e  In- 
genieur wird es oft m it Vorteil zu R a tę  ziehen konnen.

D o m k ę .

Hdndbuch der K a lt-l!erg irerk e. Ś a lin e ii und T iefljohruntei'- 
iiehm u ngen  1 9 1 9 /2 0 . 709 S. Berlin 1919/20, Veijag 
der K uxenzeitung, Preis geb. 40 zuziigl. 10%

. Teuerungszuschtag. .
D as H ąndbuęh  wird eingele ite t durch die fiir den 

K alibergbau m aSgebenden gesetzlichen Bestim m ungen. 
An erste r Stelle stehen das Gcsetz uber die Regehirig d e r 
K aliw irtschaft vom 21. April 1919 und die um fassenden 
V'orschriften zur Durehfuhriing dieses G esetzes votn 18. 
Juli 1919. Neben dem  m tm nehr iuB er K ra lt getre tenen  

.Gesetz, iiber den A bsatz von K alisalzen vom 25. Mai 1910 
und den zugehórigen A usfiihm ngsbestim m ungen is t  noch 
eine Reihe bergbauliclier Gesetze wiedergegeben. so. das 
G esetz iiber den B ergw erksbctrieb auslandischer ju ristischer 
Personen usw. yom 2;i. ju n i 1909 und die besondern berg- 
gesetzlichen B estim m ungen fiir die Provinz. H aim oyer. 
D ann folgt ein Verzeichnis der Reichs- und Landes-- 
behórden, die fiir die K ah industne  in B e trach l kommen, 
der V oisttzenden und B eisitzer der V erteilungsstelle. und 
der Berufuhgskomm ission fur die K aliindustrie, des Sach- 
vcrstandigcnrates fiir die X euordnung der K aliw irtschaft, 
die B ekanntm achung betrc lfend  die Zusam m ensetzung 
des R eichskaiirates und der Kalistcllen, des Kalisyiuli- 
kates m it dessen Satzung, Y crkaufsbedinguugen, Preisen, 
G eschaftsstellen und Beteiligungsiibersichteii.

Den H au p tin h a lt des H andbuches n im m t naturgem aB 
das Verzeichuis d e r Kali werke ein. Tm G egensatz zu der 
bisherigen Reihenfolge sind in dem vorliegenden Jahrgang  
die K aliunternehm ungen nach K onzernen geordnet. D a
durch b ie te t sich eine w ertyolle G esam tubersicht tiber die 
G ruppenbildung. I m  alphabetisches Inhalts.verzeiehnis 
gew ahrleistet dabei das schnelle Auffinden der gesuehten 
Gesellschaften. Den SchluB bildet ein Verzeichnis der 
A nschritten der G rubenvorstande und D irektoren.

Dieser reiche tnha lt und die dabei gu te A ussta ttung  
empfelilen. auch w eiterhin das se it Jah ren  bekann le 
N achschlagew erk. • S ch l.

Zeitschriftenschau.
(E ine, E rklarung der h ierun ter vorkom m enden A bkiir- 
zungen yon Zeitschriftentiteln- ist nebst Angabe des Er- 
scheinungsortcs, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18 veroffentlicht. * bedeu te t T ext- 

oder Tafelabbildungen.)

Iicrgbau tcchn lk .

E in ig e ś  i ib e r  d io  E n tw ic k lu n g  d e s  B e r g b a u s  
b is  in  d ie  G e g e n w a r t .  B ergb., 1,8. Marz. S.. 233/5 . 
K urze gcschichtliche Angaben iiber die Anfańge des B erg
baus, besonders in verschiedenen K ohlengcbieten. Auf- 
zahlung w ichtigerer Bergordnungen. (SchluB f.)

Z u r  F r a g e  d e r  W i e d c r a u f n a h ln e  d e s  ą l  te  n 
E r z b e r g b a u e s  im  b o h m is c h e n  ó s t l i c h c n  R ie s e n -  
g e b irg e .  Von Peitliner. (SchluB.) M ont. Rdsch. 10. Marz. 
S. 125/6. Zusam m enstellung der im S chrifttum  v-or- 
handenen Angaben uber G oldvorkom m en und den 
friiher darau f betriebenen Bergbau. Die U rsachen seines 
E ingehens. und  die M óglichkeit seiner W iederaufnahm e.

T r a v e r s e e  d a n s  le  c r e u s e m e n t  d e  d e u x  p u i t ś  
d ’u n e  a s s is e  d e  s a b le s  b o u l a n t s  s o u m is e  4  u n e  
p r e s s io n  d e  63 a t m o s p h ó r e s .  Von Sauvestre. Ann. 
Fr. H . 1. S. 5/37*. I3eschreibung der MaBnahmen 
zum D urchteufen einer 14 m m achtigen, 608 m un ter 
Tage angetroffenen Schwim m sandsplućht in zwei
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S chachten  der Socićtć des Cliarbonnages dc Beeringen 
m it H ilfe  des G efriervcrfahrens u n te r Angabe einer Reihe 
von Ergebnissen vorher angestellter Yersuche hinsichtlich 
d e r  W jjderstandsfahigkcit von F rostkorpern .

N o te  s u r  le s  i n c i d e n t s  q u i  o u t  m a rc ju ć  le 
d e b u t  d u f ó n ę a g e  d u  p n i t s  N o. 19. Von Guerre. 
Ann. F r. H . 1. S. 38/63*. Beschreibung der D urch- 
teufung  w asserfiihrender Schichten dicht u n te r Tage m it 
Hilfe des Gefrier- und des Zem entierverfahrens nach er- 
lolglośer Am yendung des erstern  allein.

T h e  - u n d e r g r o u n d  b a r r i e r s  o f th e  C a n n o c lc  
C h a s e  c o a l  f ie ld .  Yon Forrest. Coli. Guard. 12. Marz. 
S. 731 /2* ' B etrach tungen  iiber den W ert von Sicherheits- 
pfeilern gegen die W assereinbruchsgefahr in dem genannten 
Kohlengebiet.

O b e r  S t i i t z p f e i l e r  v 'on B a u tc n  in  .S e n k u n g s -  
g e b ie te n .  Von Pollack. Mont. Rdsch. 10. Marz. S. 123/5*. 
Aus einem V ortrage von Spencer werden Angaben tiber 
Bodensenkungen und H ausetśchaden in Leicestershire 
und ihre Yorhandene oder fehlcndc Bezieliung zu ab- 
gebauten F lozabschnitten  m itgeteilt. (FortS; f.)

D ie  n e u e s te n  B e s t r e b u n g e n  z u r  E r h ó h u n g  
d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  S c h a c h t f ó r d e r b e -  
I r ie b e s ,  Von W interm eycr. Bergb. 18. Marz. S. 229/3*. 
Beschreibung einer yon Brown, Boveri & Cie, A.G., 
erbau ten  H auptschachtfórderan lago  m it asynclironem  
D rclistrom m otor, eines Gewichtsausgleichs durch U nter- 
seil beim  Fordcrn  aus ycrschicdcnen Teufen, B au art 
S iem ens-Schuckertw erke, einer V orrichtung zur tJber- 
w achung des Seil^utsches bei K oepefSrderungen in der 
A usfulirung der Allgemeinen E lcktrizitatsgesellschaft und 
der S iem cns-Schuckert-W erke, einer Seilklem m vorrichtung 
der D eutsch-Luxem burgischen Bcrgwerks- und H iitten- 
A.G. und einer solchen der D eutschen M aschinenfabrik- 
A.G. (SchluB f.)

T h e  L e v a n t  m in e  d i s a s t e r ,  Ir. Coal Tr. R. 
12.'Marz. S. 340 /7*. A m tlicher B ericht iiber den Hergang 
und  die U rsache des Ungliicks v o n r 20. O ktober 1919, bei 
dem  durch B rach der alten  .F a h rk u n st au f der genannten 
Grube m Cornwall 31 L eute g e to te t und 19 yerle tzt 
wurden.*’ '

F a i l u r e  -af a  m a n - e n g in e .  a t  t h e  L e v a n t  
M in e ; C o rn w a ll ,  Engg. 12. Marz. S . -352/4*. Be
schreibung der F ah rk u n st auf der 'genann ten - K upfercrz-.. 
grube und des durcli einen G estangebruch dieser Yor
rich tung  hcrbeigefiihrten schweren Unfalls.

Dampfkessel- und Maschlnenwesen.
t ) b e r  e l e k t r i s c h  gc .he .iz te  D a m p f k e s s e l  u n d .: 

W a r m e s p e ic h c r .  Yon H6hn. Z. Bayer. Rev V. 
15. Marz. S. 33/(5*. Besprechung verschiedcner Ans- 
(uhrungsarteń  elektrisch geheizter Kesscl, und zw ar m it 
isolierter W iderstandheizung, m it w itsserbenihrender 
W idcrstandhei/ung  und m it E lektroden. (Forts. f.)

D e r  H o c h l e i ś t u n g s - S t e i l r o h r k e s s e l  S y s te m  
R o d l W iener D am pfk. Z. Febr. S. 14/(1*. Beschreibung 
des K esąds und des /iigehongen O bcrliitzers u n te r Hin- 
weis auf seine Yorzuge.

D ie  y e r s t e i f e n d e  W ir k u n g  d e r  R u n d n a h t e  
,von Z y l in d e r k e s s e ln .  W iener Dam pfk. Z. . Febr. 
S. 17 ;S. W iedergabc einer A bhandlung des Chefingenieurs . 
Strom oyer der Steam  Usjers Association in M anchester 
iiber die Frage der Lange von K esscllangsnahten. 
(SchluB f.)

i B a u  u n d  B e t r i e b  v o ń  T e e r o l f e u e r u n g e n .  Yon 
Roischle. W iener D am pfk. Z. Febr. S. 11/3. Zusammen-

setzung und E igenschaften des Teeróls. Yor- und Nach- 
teile der V erw endung von Teerdl zur Kesselfeuerung. Die 
fiir Teerolfeuerungen crforderlichen E inrich tungen  zur 
Lagerung des Ols. PreBolzerstauber. (ScMuB f.)

D a s  S t a h l - F o r d e r b a n d  n a c h  d e m  S y s te m  
>>Sandviken«. Techn. BI. 20. Marz. S. 105/6*. Be
schreibung des aus schwedischem Iio lzkohlenstah l her- 
gestellten, aus einem Stiick bestehenden F orderbandes und 
der zu einem B etriebe erforderlichen V orrichtungen.

E lek tro tech n ik .

D e r  A n la u f  v o n  D r e h s t r o m m o t o r e u  m i t  
K u r z s c h lu B ą n k c r .  Von Moser. El. u. Masch. 14. Marz. 
S. 117/9*. M itteihm g der Ergebnisse einer U ntersuchung, 
welche die B ehauptung  zweier Faclileute, daB die F rage 
des U m laufes von E lektrom otoren bisher nu r in unyoll- 
kom m ener oder unrichtiger Weise gelóst sei, widerlegen.

B fttttcnw cscii, Chcm isoUe T ech n o lo g ie , Chem ie und P liysik .

A llg e m e in e  G e s i c h t s p u n k t e  i ib e r  N o rm u n g  
d e r  M e ta l le  u n d  L e g ie r u n g e n  u n d  S ta n d  d e r .  
g e g e n w a r t ig e n  A r b e i te n .  Von Schulz. Metali u. Erz. 
S. Marz. S. 119/25. * Entw icklung* der N órm en im  all- 
gem cinen M aschinenbau. Allgemeine G esichtspunkte fiir 
die N orm ung der M etalle. O bersiclit iiber die b isher ge- 
leistetcn A rbeiten des N orm enausschusses, die sich auf 
Messing, Bronze, A lum inium  und K upfer ers treck t haben.

D ie  g a s f o r m ig e n  B r e n n s to f f e  in  d e n  J a h r e n  
1917 — 1919. Yon B crtclsm ann, (Forts.) Chem.-Ztg. 
16; Marz. S. 221/3. Kurze K ennzeichnung der iiber 
Teer, Leichtol; A m m oniak und Schwefel handelnden 
Y croffentlichungen aus den genannten  Jahren . (SchluB f.)

D ie  S c h w im m a u f b e r e i t u n g  v o m  S t a n d p u n k t  
d e r  K o l lo id c h e m ie .  Von Vageler, M etali u. Erz.
8. Ma.rż. S. 113 /9. Dic" G rundlagcn der verschiedenen 
Schw im m verfahren, dereń U nzuliinglichkeiten auf dem 
Mangcl einer griindlichcn w issenschaftlichen D urcharbei- 
tu n g  der zugrunde liegenden E rscheinungen berulien. Die 
von einer q u an tita tiv en  U ntersuchung vom S tan d p u n k t 
der Kolloidchemie, besonders der A bsorptionsverhaltnisse 
zwischen G angart und E rz, zu erw artendc Besserung.

Y erkehrs- und Verladc>vośen.

D e r  A bstie^g  d e s  M i t t e l l a n d k a n a l s  b e i  M a g d e 
b u r g  z u m  E l b e t a l  u n d - z u r  N o r d d c u t s c h c n  T ie f -  
e b e n e .  Von H enneking. Z. B inneiisch. 15. Marz.* S. 
127 /31 *. G eplante F ulirung  der Siid- und der M ittellinie. 
Streckenwcisc vorgesehene B euutzung der E lbe durch den 
west-óstliclien K analdurchgangsvcrkehr der Siidlinie, falls 
der B au des rechtselbischen Um gehungskarials erfolgt 
uhd falls darauf verż ich te t wird. D er w est-ostliche K anał-’ 
durchgangsverkehr der M ittellinie, fiir den die Elbe tiber- 
h a u p t n ich t ais FałirstraB e herahgezogen wird.

Personaiien.
D er'B erg in sp ek to r S c h i l l in g  vom S teinkohlenberg

w erk F ried richsthal bei S aarbrucken ist u n te r  A ufhebung 
seinei Y ersefzung an das B ergrevier Ltinen an das Berg- 
rey ier D uisburg re r s e tz t worden.

G cstorhen:
am 2. April zu W itten  der 1. M arkscheider der Gelsen- 

kirchener Bergwerks-A.-G. Ewald O v e r l i o f f  im A lter 
von GO Jahren.


