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linia Ile durch Grubengas auf den oberelsassisclicn KaHsalzbergwerken.
. Von Bergassessor Dr.

Grubengas in Kalisalzbergwerken war in dcm nord- 
und mitteldeutschen Kaligebiete eine bekannte Er- 
scheinung, ais die Kaligrubęn im OberelsaB entstanden. 
Daher lieB sich mit einiger Sicherheit vorauśsehen, 
daB es auch hier auftreten wiirde. Tatsachlich . ergab 
sich schon bald bei den AufschluBarbeiten, daB sowohl 
die Kalisalzlagcr selbst ais auch das Nebengebirge bitu- 
minóse Gase fiihrende Schieferschichten einschlossen.

Die aus ihnen austrctende Gasmenge war im all
gemeinen so gering, daB Gas sich nur da feętstellen lieB, 
wo es an der Bewetterung fehltc und die Gase lange Zeit 

-hatten, sich zu sammeln. Eine nennensw-erte Gefahr 
hatten sie daher ari und fiir sich nicht bedeutet. Wie 
sich nach und nach herausstellte, treten aber in den La- 
gern selbst und im Nebengestein órtliche Gasansamm- 
lungen unter Druck auf, die meist so fest eingeśchlossen 
sind, daB sie .selbst bei weitgehender Freilegung der 
StóBe, des Hangenden und des Liegenden nicht all- 
mahlich entweichen, sondern plotzlich ausbrechen, wenn 
ihnen durth bergmannische Arbeiten oder hierdiirch 
hervorgerufene Senkungsvorgange eine Austrittmóglich- 
keit geschafft wird.

Obgleich alle bcteiligten Stellen der- Gasfrage von 
Anfang an die gróBte Aufmerksamkeit geschenkt und 
gleich nach den ersten durch Entziindung von Gruben
gas verursachten Unfallen weitgehende SicherungsmaB- 
nahmen gegen die Wiederkehr solcher und ahnlicher 
Unfalle getroffen hatten, war es doch nicht gelungen, 
den E in tritt weiterer z. T. sehr schwerer Unfalle zu ver- 
hiiten. Ihre Zahl war bis Anfang Juni 1919 auf 11 ge
stiegen, von denen der letzte vom 25. Marz 1919 mit
i sofort Getoteten und 14 meist tódlich Verletzten 
alle fruhern bei weitem an Schwere iibertraf.

Z ah l ’u n d  H e rg a n g  d e r d u rc h  G ru b e n g a s  v e r-  
u r s a c h te n  U n fa lle .

Ober die Zahl der seit der Griindung der oberelsąssi- 
schen Kaliindustrie vorg'ekommenen Grubengasunfalle 
sowie der dabei zu Tode gekommenen und verletzten 
Personen unterrichtet unter Angabe der betroffenen 
Tage und Gruben die nebenstehende Obersicht.

Der Hergang der einzelnen Unfalle war kurz folgender:
1. A m elie  I. Ein Hauer leuchtete nach dem SchieBen 

seinen StoB im untern Lager mit der offenen Lampe ab; 
hierbei entstand eine Stichflamme, die dem Hauer 
schwere Brandwunden beibrachte.

b . K o li i ,  Berlin. ..

:Nr. Tag | O rt 
des Unfalls

Zahl der 
T oten  ;VerJetzten

I U . Febr.
• ' , 1 ' - 

1911 | Amelie 1 1
2 11. Aug. 1911 [ Amelie 1 I ■
Śt 8. Dez. 1913 M arie-Luise ___  - 1

._ 4 30. Marz 1914 i Reichsland ___ 5
ii - ,4. O kt. 1916 j Theodor ___ 2
Q 19. Okt. 1916 i Max — — ,1 ;
7 31. Okt. 1917 Theodor
8 19. Dez. 1917 Theodor ■ ’ — 2
0 2. .Juli 1918 Reichsland i ; . -— .

10 23. Sept. 1918 Theodor i -? <•' .

11 25. Marz 1919 Theodor i r 1'
Z U S . 14 18

i Da d«r Verfasser das Elsafl verlassen mulłte, ehe ein abschlleBen- 
ilęs urtęil (lber dou Zustami der Verletzten zu erhalti-ii war, ist es 
nicht slcher, ob Uieso Zahlen die endgUltigen sind.

2. A m elie  I. Yon dem untern Lager war ein Auf- 
bruch von 2 m Hóhe -geschossen und in dessen; Firste 
zum Zwećk einer Hochbohrung nach Herstellung eines 
kurzeń Bohrloches ein Futterrohr einzementiert worden. 
Ein daran beschiiftigter Arbeiter leuchtete mit der 
offenen Lampe in das Rohr hinein, entzundete dabei 
Gase, die sich darin angesammelt hatten, und wurde 
d u rch . die Stichflamme ■ so schwei verbrannt, daB er 
seinen Yerletzungen erlag.

3. M arie -L u ise . Beim Bohren im untern Lager 
traten  aus dem Bohrloch Gase aus, die sich an der in 
unmittelbarer Nahe hangenden offenen Lampe ent- 
ziindeten und den Arbeiter verletzten.

4. R e ic h s la n d . Zur Feststellung der Gesaint- 
machtigkęit des untern Lagers wurde in die oberste 
Kalisalzbank ein Loch gebohrt. Darąus blies plotzlich 
Gas aus. Die Arbeiter einschlieBlich der 2 anwesenden 
Beamten, insgesamt. 5 Mann, lóschten zwar sofort ihre 
offenen Lampen, ziindeten sie aber alsbald wieder an, 
»weil das Gas nicht roęh«. Ais sic sich mit den Lampen 
dem Bohrloch naherten, entstand eine groBe Stich- 
flamme, die alle 5 Personen schwer yerbrannte.

5. T h eo d o r. Beim NachreiBen im untern Lager 
sollte ein in die Firste getriebcnes Bohrloch besetzt 
werden. Wahrend des Besetzens entziindeten sich an 
einer offenen Lampe Gase, die teils wohl bereits in der 
Nahc des Bohrloches gestanden hatten, teils durch die 
Einfuhruhg der Ladung aus dem Bohrloch heraus- 
getrieben worden waren. Die beiden beim Besetzen 
tatigen Arbeiter erlitten Brandwunden.
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6. Mąx. Ein Arbeiter begab sich unbefugterweise 
in einen unbelegten Aufbruch des untern Lagers und 
entziindete mit seiner Karbidlampe Gase, die sich unter 
der Firste artgesammelt hatten. Er wurde schwer verletzt.

7. T h eo d o r . Im  untern Lager waren beim Nach- 
rtiBen Stiicke des Hangenden heruntergeschossen worden. 
Ais 2 Arbeiter die Wirkung des Schusses feststellen 
woUten, entstand beim Ableuchten mit der offenen 
Lampe eine Stichflamme, die sie verletzte.

8. T h eo d o r. Beim Vermessen gestundeter Gruben- 
baue im untern Lager muBte das MeBband iiber einen 
hohern Sąlzhaufen gelegt werden. Hierbei kam einer 
der beiden Kettenzieher m it seiner offenen Lampe 
einer Auskesselung im Hangenden zu nahe, in der.sieli 
Gase angesammelt hatten! Diese kamen zur Entziindung 
und brachten den beiden Arbeitern Brandwunden bei.

9. R e ic h s la n d . Ein juńger Arbeiter betrat un
befugterweise einen gestundeten, durch einen Bruch 
schwer zuganglich gewordenen Abbau im untern Lager, 
in dem Gase standen. An seiner offenen Lampe ent- 
ziindeten sich die’Gase, wobei'er selbst so schwere Ver- 
letz.ungen erlitt, daB er ihnen alsbald erlag.

10. T h eo d o r. Im  uhtern Lager war ein beim Nach- 
reiCen wenige Tage vorher etwa 30 cm in den hangenden 
Mergel gebohrtes Loch besetzt worden. Ais der SchuB 
von dem Hauer mit der Karbidlampe abgetan werden 
sollte, entziindeten sich Gase, die in der, Umgebung des 
Bohrloches an der Firste standen. Der Hauer erlitt 
dabei schwere BrandverletzUngen, an denen er bald 
darauf starb.

IŁ T h eo d o r. Auf diesen Unfall mit 15 meist sehr 
. schwer Verletzten, darunter mindestens 11 Toten, den 

schwersten, von dcm die oberelsassische Kaliindustrie 
seit ihrer Griinduiig betroffen worden ist, soli et was 
naher eingegangen werden.

Das Kalisalzbergwerk Theodor, das mit dem Nach bar
wę rk Prinz Eugen eine Doppelschachtanlage biklet, liegt 
am Ostrande des oberclsassischen Kalisalzyorkommens1. 
Soweit die bisherigen Aufschliisse reichen, ist die Lage- 
rung bei flachem Einfallen weniger regelmaGig, das 
Gebirge druekhafter ais auf den westlich anschlieBenden 
Werken. Die Schachtteufe betragt auf Theodor 585, 
auf Prinz Eugen 594 m. Die Fiillortsohlcn liegen bei 
575 und 582 m. Gefordert wurden im April 1919 bis 
zu 550 t  taglich bei einer Belegschaft von etwa 340 Mann 
unter Tage. Die frischen W etter ziehen durch den 
Schacht Theodor ein und nach Bewetterung der Baue 
aus dem Schacht Prinz Eugen aus, dessen Ventilator 

-m it-einer Leistung von 6000/10 000 cbm/min jedoch 
unter normalen Verhaltnissen bisher nicht lief.

Der Unfall ercignete sich in einem Abbau des nord- 
lichen Grubengebaudes zwischen dem 8. und 9. Ab- 
hauen der Grubenabteilung H/9.

Das Kalilagef hatte hier folgendes Profil:
2,70 m Schiefer mit Steinsalz,
0,10 ni Steinsalz,
0,50 m 2. Oberbank (Sylvinit),
0,10 m Steinsalz,
0,10 m Schiefer.
0,60 m 1. Oberbank ($ylvinit)„

i ygl. dio 0b'ersiohtakarte, Glliokaui 1920, 3. 205.

0,10 m Steinsalz,
0,05 m 2. Mittelbank (Sylvinit),
0,55 m J. Mittelbank (Sj'lvinit),
0,10 ni Schiefer,
1,30' m Uńterbank (-Sylyinit), .

. Steinsalz. “
Der zum Abbau vorgerichtete Feldesteil ist hięr 

durch Teilstrecken und Abhauen in eine Anzahl von 
Salzkorpern zerlegt, die eine streichende Lange von 
etwa 40 m und eine schwebende Hohe von etwa 110 m 
besitzen (s. Abbildung).

Die Gewinnung, fiir die ein einwandfreies Abbau- 
verfahren noch nicht gefunden worden ist, erfolgte an 
der Unfallstelle in der Weise, daB zunachst die Unter- 
und die 1. Mittelbank in streichenden Streifen von etwa

■ Salzpfeiler * Ho/zpfeiler 1-isTote und l/erietzte
c; ersetztc Salzpfeiler. o Stempel 16 Unuerktzter

M aBstab 1 ; 2000.
G rubenabteilung  H/9, Abhauen 7-10.

7 m Breite von der Mitte aus nach beiden Seiten ab- 
gebaut wurden, worauf spater in einem Abstande von
10 -  20 m die 2. Mittelbank und die beiden Oberbanke 
folgten. Zur Unterstiitzung des Hangenden wurden an- 
fanglich Salzpfeiler von 4 - 9  qm Querschnitt in Ab- 
standen von 4 - 5  m stehen gelassen. Da diese durch 
den Gebirgsdruck stark absplitterten und dadurch auBerr 
ordentlich an Tragfahigkeit verloren, war man noch nicht
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lange vor dem Unfall dazu iibergegangen, beim Abbau 
der beiden untern Bankę keine Salzpfeiler mehr stehen 
zu lassen, sondern uriter Beibehaltung der bezeichneten 
'Mafie Holzpfeiler zu setzen. Soweit unter dem noch an- 
stehenden Teil der 3 obern Bankę noch Salzpfeiler 
standen, wurde zwischen je 2 Salzpfeiler ein Holzpfeiler 
gesetzt und jene im AnscliluB daran hereingewonnen.

Bei der SchieBarbeit gelangten Chloratsprengstoffe 
zur Verwendung. Die Bewetterung erfolgte von der 
Abteilungsstrecke H /9 aus durch einen Teilstrom, von 
dem Abzweige in den Abhauen 7 und 8 aufstiegen und 
den Abbau bestrichen. Durch groBe Briiche, die unter- 
halb des StoBes im Abhauen 7 and nordlich davon 
in den alten Bauen lagen, wurden die W etter von dem 
Abhauen 7 derart in die Baue abgedrangt, daB darin 
ein guter Wetterwechsel herrschte. Die abziehenden 
W etter bestrichen noch weitere Baue, bevor sie dem 
Auszielischacht zustromten.

Zur Zeit des Unfalles stand der StoB etwa 40 m uber 
dem zum Schutze der Abteilungsstrecke H /9 stehen- 
gebliebenen Sicherheitspfeiler. Die 3 obern Bankę 
hingen etwa 15 m iiber, gestiitzt auf eine Anzahl von 
Salz- und Holzpfeilern.

Unmittelbar vor dem Unfall war der Salzpfeiler a 
.ereingeschossen worden. Die Belegschaft hatte sich 

teils in das 8. Abhauen, teils nach der Abteilungsstrecke 
H /9 zuriickgezogen. Nachdem die angeziindeten Schusse 
samtlich gekommen waren, erfolgte ein heftiger Schlag 
im Gebirge, der die Lampen zum Verloschen brachte. 
Die Belegschaft glaubte, es sei ein gróBerer Bruch ge- 
fallen, und wollte vor Ort gehen, um festzustellen, was 
geschehen war. Auf dem Wege dahin schlug den Leuten 
eine Flamme entgegen, die ihnen bis auf einen Fahr- 
hauer, der, die Hande vor Mund und Nase gepreBt, auf 
der Sohle des Abhauens 8 nach oben krocli, derart 
schwere innere Verbrennungen beibrachte, daB sie fast 
alle ihren Verletzungen erlagen.

Uber die Wirkung des Ereignisses hat die von der 
franzósischen Bergbehorde gefuhrte Untersuchung 
folgendęs ergeben:

Vor Ort und in den dahin fiihrenden Strecken lieBen 
sich keine auBergewóhnlichen Veranderungen feststellen. 
Der Salzpfeiler war zerschossen, der etwa 2 m abwarts 
befindlichc Stempel stchengeblieben. Die Briiche in 
der Nahe des Abhauens 7 hatten sich stark vergroBert 
und zeigten im Hangenden Ausbriiche von 2 -  4 m Hohe. 
In dem iiberhangenden Teile der obern Bankę fanden 
sich mehrere diinne Risse, die nahezu streichend ver- 
liefen und schon vor dem SchieBen vorhanden gewesen 
sein sollen. Explosionsspuren waren nirgends zu finden, 
Brandspuren nur schwach an dem mit b bezeichneten 
Holzpfeiler (dem mittlern, in unmittelbarer Nahe des 
StoBes); an diesem hatten Kleidungsstiicke der Orts- 
belegschaft gehangen, die durch die Gasflamme in Brand 
geraten waren.

Die Punkte, an .denen die Arbeitcr verletzt oder 
aufgefunden wurden, sind in der Abbildung mit fort- 
laufenden Zahlen bezeichnet, die gleichzeitig die Anzahl 
der daselbst Verletzten oder yerletzt Aufgefundenen er
kennen lassen.

Nach den Aussagen.der Zeugen aus dem Abhauen 7, ■ 
die zu dreien in der Nahe der Seilbahnstrecke beschaftigt 
waren, erfolgte nach dem Knall der Schusse ein starker 
Schlag. Dann machte sich ein Benzin- und Petroleum- 
geruch bemerkbar, wahrend sich an den ani Hangenden 
aufgehangten Lampen eine blaue Flamme zeigte. Die
2 Schlepper schlugen die Flamme mit der Miitze aus und 
liefen, da der Geruch rasch an Starkę zunahm, weg. 
Im  Laufe traf sie ein starker Wind, der den einen Schlep
per zu Boden, den andern zur Seite warf. Der Hauer, 
der bis zur Flucht der Schlepper an seiner SchieBkiste 
(c am Kopf des Abhauens 7) zu tun  hatte, scheint auf 
die Meldungen der Schlepper hin das Abhauen hinunter- 
gegangen zu sein, wo er dann so schwer verbrannt wurde, .. 
daB er baki darauf starb.

Die Zeugen aus dem Abhauen 8 gaben nur an, daB 
sie sich auf den heftigen Schlag nach dem SchieBen 
hatten vor Ort begeben wollen, um nachzusehen^ was 
geschehen sei, und daB ilmen auf dem Wege dahin 
plótzlich eine Flamme entgegengeschlagen ware, die sich 
dicht unter dem Hangenden gelialten habe und von 
einem abwechselnd wellenformig an- und abschwellenden 
Brummen begleitet gewesen sei. Uber die Dauer der 
Feuererscheinung und des Sausens oder Brummens 
gingen' die Angaben der Zeugen stark auseinander. Die 
einen sprachen von Sekunden, die andern von Minuten. 
ErfahrungsgemaB ist anzunehmen, daB die erstem der 
Wahrheit am nachsten kamen.

Die Belegschaft des in halber Hohe nordlich am Ab
hauen 8 anliegenden Abbaues hatte den Schlag im 
Gebirge und ein m it dem Verloschen der Lampen ver- 
bundenes Sausen wahrgenommen. Die Flamme. hatte 
.den Abbau jedoch nicht erreicht.

Hiernach muB durch den Fortfall des Salzpfeileis 
eine unter starkem Druck stehende Grubengasansamm- 
lung eine Austrittmoglichkeit nach den Grubenbauen 
hin dadurch erhalten haben, daB- die Widerstandskraft 
der Schichten, welche die Gasmenge von den Gruben
bauen trennten, infolge eines sofort einsetzenden, wenn 
auch nur schwachen Senkungsvorganges im Vcrein mit 
ZerreiBungen im Hangenden verringert wurde und die 
Schichten unter der Wirkung des Gasdruckes alsbald 
hereinbrachen. • Das ausgetretene' Gas zog mit dem 
Wetterstrom in das Abhauen 7 und durch den Abbau 
nach Abhauen 8 und wurde, nachdem es sich schon auf 
eine Erstreckung von je etwa 200 m ausgebreitet hatte, 
an der offenen Lampe eines der Arbeiter zur Entziindung 
gebracht. Wo die Entziindung erfolgt ist, war nicht; 
einwandfrci festzustellen. Da der am obern Ende des 
Abhauens 7 beschaftigte Hauer (14. der Abbildung), der 
sich, ais seine Schlepper fluchteten, an seiner SchieB
kiste, also in der Nahe der Seilbahnstrecke aufgehalten 
hatte, im Abhauen selbst schwer yerletzt aufgefunden 
wurde,. neigte man teilweise zu . der Annahme, daB er 
die Gase:angeziindet habe. Dem widerspricht aber die 
von seinen Schleppern bekundete Tatsache, daB er die 
Gefahren der Gase kannte und seinen Schleppern 
richtige VerhaltungsmaBregeln erteilt hatte; daher wird 
man annehmen konnen, daB er auch selbst mit groBter 
Yorsicht vorgegangen ist.
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Viel wahrscheinlichcr ist, daB die bereits vor Ort an- 
gelangten beiden Arbeiter (i -  2 der Abbildung) mit der 
Lampe nach dem Hangenden geleuchtet und dadurch 
die Gase zum Brennen gebracht haben.

Bei dem  von den Schleppern im Abhauen 7 angeblich 
wahrgenommenen Benzin- und Petroleumgeruch diirfte 
es sich nicht um einen ausgesprochenen Geruch nach 
diesen Stoffen handeln, wie er auch tatsachiich noch nie 
beobachtet worden ist, sondern nur um einen kraftigen 
Bitumengeruch, wie er in schwacherm MaBe bestandig 
wahrzunehmen ist.

Die Schuld an diesem Unfall ist in der Hauptsache 
dem Mangel an bergmannischer Veranlagung der Arbeiter 
zuzuschreiben, die noch nicht gelernt hatten, auBer- 
gewóhnliche Ereignisse richtig zu bewerten und sich 
danach richtig zu verhalten; ferner dem Mangel an 
tiichtigen Betriebsbeamten.

D ie z u r  V e rh u tu n g  v on  G ru b e n g a su n f ii l le n  ge- •: 
t ro f fe n e n  M aB nahm en.

Schon gleich nach den ersten beiden Unfallef griffen 
sowohl die einzelnen Werke ais auch die Bergbehórde 
m it MaBnahmen zur Yerhutung weiterer Unfalle durch 
Grubengas ein. Sic gingeri dabei von der Ansicht aus, 
daB die gróBte Gefahr bei den Arbeiten im unverritzten 
Felde bestande, und daB nach vollendeter Durchórterung 
der Lagerstatten eine langsame Entgasung und eine 
Verminderung der Gasgefahr eintreten wurden. Die 
Gase selbst vermutete man nach den gemachten Beo- 
bachtungen hauptsachlich in den bituminósen Scliiefer- 
m itteln in und zwischen den beiden Lagern.

Demzufolge wurde bei Arbeiten in unverritzten Teilen 
der Kalilager sowie in ihrem Hangenden und Liegenden 
die Benutzung von Sicherheitslampen vorgeschrieben. 
Arbeiter und Beamte erhielten ferner Verhaltungs- 
maBregeln fur den Fali der Feststellung von Grubengas. 
Den Werken wiirde zur Pflicht gemacht, eine be- 
stimmte Anzahl von Sicherheits- und elektrischen Lampen 
sowie von Atmungs- und Wiederbelebungsgeraten auf der 
Grube bereit zu halten und eine geniigende Zahl yon 
Arbeitern und Beamten im Rettungsdienst auszubilden.

Ende Marz 1914 ereignete sich der Gasunfall auf der 
Grube Reichsland m it 5 Verletzten bei.der Herstellung 
eines Untersuchungsbohrloches im untern Lager. Da
durch wurde nicht nur eine Erganzung der friiher 
getroffenen Anordnung notwendig, sondern auch die 
wenn auch nur geringe Moglichkeit gróBerer Gasaus- 
biiiche nahegeriickt, so daB es geraten schicn, die 
Griindung einer Rettungszen trale nach dem Muster der 
in Westfalen und Oberschlesien bestehenden unter Be- 
rucksichtigung der besondern Verhaltnisse des ober- 
elsiissisęhen Kalibergbaues ins Auge zu fassen. Die Ar
beiten zur Einrichtung dieser Zentrale wurden von der 
Bergbehórde im Einvernehmen mit den Werken sofort 
in -Angriff genommen, konnten aber infolge des Kriegs- 
ausbruches nicht mehr zum AbschluB gebracht werden. 
Wahrend des Krieges und nach E in tritt des Waffen- 
stillstandes bot sich keine Moglichkeit zur Fortsetzung 
der Arbeiten, und ihre Wiederaufnahme scheint auch 
noch in weiter Ferne zu liegen. Dabei darf nicht un- 
erwahnt bleiben, daB bei dem groBen Gasunfall auf der

Grube Theodor am 25. Marz 1919 ebenso wie bei dem 
kurz vorher auf der Grube Reichsland vorgekommenen 
Massenunfall infolge der I£xplosion des Sprengstofflagers 
Rettungsabteilungen vou den Nachbargruben. so schnell 
zur Stelle waren, wie sie kaum schneller durch eine 
I^ettungszentrale hatten herbeigeschafft werden konnen.

Die wahrend des Krieges vorgekonimenen 6 Gruben- 
gasunfalle sind zum Teil auf Ubertretung allgemeiner 
bergpolizeilicher Yorschriften durch die Verletzten selbst 
zuriickzufiihren. Zum Teil aber haben sie bewiesen, 
daB die Entgasung des unmittelbaren Hangenden auBerst 
langsam vor sich geht, und daB sich gefahrliche.' Gas- 
ansanunlungen in den gasfiihrenden Schichten nach 
dereń Freilegung in naheliegenden Abbauen oder trotz 
Verletzung der betreffenden Schichten in nachster Nahe 
sehr lange zu halten vermógen, von einer wirklich wirk- 
samen Entgasung also kaum gesprochen werden kann. 
Aus diesem Gnmde wurde um die Zeit des Waffeń- 
stillstandsabschlusses die Erweiterung der bestehenden 
bergpolizeilichen Anordnung zur Verhiitung von Un
fallen durch Grubengas unter besonderer. Beriicksichti- 
gung der Gasgefahr vom Hangenden her ins Auge gefaBt, 
nąchdem den Werken wahrend des Krieges mehrfaćh 
die genaueste Beobachtung der bestehenden Yorschriften 
und gróBtmogliche Vorsicht zur Pflicht gemacht worden 
waren. Der Entwurf der neuen Anordnung, die vor 
allen Dingen die Moglichkeit des Anfahrens gefahrlicher 
Gasansammlungen beriicksichtigte, wurde alsbald nach 
Beginn der Besetzung von der franzosischen Bergbehórde 
in die Hand genommen.

Der 25. Marz 1919 brachte den schweren Grubengas- 
unfall auf Theodor, der gerade auf Gasansammlungen 
im Hangenden des untern Lagers zuriickzufiihren war. 
Durch diesen. Unfall sah sich die franzósische Berg
behórde veranlaBt, weitere SicherheitsmaBnahmen zu 
treffen. Zunachst bestimmte eine auf vcrschiedene Vor- 
kommnisse beziigliche Anordnung vom 28. Marz 1919 
allgemein, daB alle Betriebspunkte, bei denen durch die 
Arbeiten eine bituminóse Schicht iń Mitleidenschaft 
gezogen werden kónnte, nach dem SchieBen mit der 
Sicherheitslampe auf Gase abzuleuchten sind, ehe 'sie 
von der Belegschaft wieder betreten werden. Ferner 
wurde der Anbau der 30 -  50 cm machtigen zweiten 
Oberbank vorgeschrieben.

Die erste Bestimmung ist kaum geeignet, Unfalle 
nach A rt desjenigen vom 25. Marz 1919 zu verhuten. 
Die notwendige Folgę der zweiten wird eine auBerordent- 
lich starkę Erschwerung, wenn nicht gar die Unmóglich- 

. keit der Ghlorkaliumherstellung sein, Weil die anzu- 
bauende Bank m it 70 -8 0 %  Sylvin die beste Partie 
des Lagers ist, ohne die sich bei ausschlieBlicher Gewin
nung des untern Lagers kein 20 %iges Rohsalz herstellen 
laBt, wie es zum Betriebe der Chlorkaliumfabriken be- 
nótigt wird.

Am 31. Marz 1919 wurde durch eine weitere An
ordnung fiir jede Anlage ein Sicherheitsmann vor- 
geschrieben.

Im iibrigen sollte die Frage der Sicherung gegen 
Grubengasgefahr weiterhin eingehend gepriift und so- 
bald wie moglich endgiiltig gelóst werden. Dabei wurde 
ernstlich erwogen, die Kalisalzbergwerke ais Schlag-
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wettergrubeń zu erklaren lind die hierfiir geltenden Be- 
stimmungen auf sie auszudehnen. Es unterliegt keinejn 
Zweifel, da 13 dadurch eine fast vollige Sicherheit gegen 
Schlagwetter erreicht, aber auch die Wirtschaftlichkeit 
der Kaliwerke schwer geschadigt -werden wiirde. Ihr 
Widerstand gegen diese gewaltsame MaBnahme wird 
naturgemaB stark sein. Da auch dic franzosisćhe Be- 
hórde bei ihrem in erster Linie auf Forderungs- und 
Absatzsteigerung gerichteten Bestreben sehr bald ein- 
sehen diirfte, daB sie sich damit mehr schadet ais niitzt, 
ist wohl damit zu rechnen, daB die endgiiltige Losung 
dieser Frage in  wesentlich milderer Form erfolgen wird, 
sofern es nicht inzwischen schon geschchen ist.

D ie U n fa llz if fe r . .
Wie sich aus der Obersicht auf Seite 325 ergibt, hat 

die Zahl der Grubengasunfalle trotz der Sicherheitsvor- 
schriften keine Verringerung, sondern eine Zunahme er
fahren, so daB . bei niedngeęer Forderung in jedem der 
drei letzten Kriegsjahre zwei Unfalle zu verzeichnen 
waren. Die weiterhin aus der Obersicht hervorgehende 
Tatsache, daB von den 7 seit Kriegsausbruch vorgekom- 
menen Gasunfallen 5 auf die Schachtanlage Theodor-  
Prinz Eugen entfallen sind, ist zum guten Teil auf die 
hier am lebhaftesten betriebene Forderung zuriick- 
zufuhren. Deingegeniiber lagen die iibrigen vor dem 
Kriege bereits in Forderung gewesenen Werke wegen der 
Frontnahe und der damit zusammenhangenden Abfuhr- 
schwierigkeiten still oder waren 'stark behindert und 
konnten sich nicht in gleichem MaBe entwickeln. Die 
Forderung von Theodor-Prinz Eugen betrug im Durch- 
schnitt der Jahre 1915 - 19171 98 354 t  jahrlich, d. s. 
46% der durchschnittliclien Gesamtjahresforderung des 
oberelsassischen Kalibezirks von 213 018 t. In die 
iibrigen 54% teilten sich im wesentlichen die Werke 
Reichsland m it 27,1%, Max mit 12,9% und Marie- 
Luise-M arie mit 10,8%.

Vergleicht man jedoch hiermit die Haufigkeit der 
Grubengasunfalle auf den verschiedenen Werken in 
demselben Zeitraum, so ergibt sich, daB bei einem auf 
Theodor-Prinz Eugen entfallenden Anteil von 3 auf ins
gesamt 4 Unfalle oder von 75% das Verhaltnis zwischen 
Fórderanteil und Unfallhaufigkeit fiir diese Grube 
auBerordentlich ungiinstig war. Es verschlechterte 
sich noch mehr in den Jahren 1918 und 1919, in denen 
sich der Fórderanteil nach Fortfall der durch die Front
nahe unm ittelbar bedingten Einschrankungen, besonders 
nach Wiederinbetriebnahme von Amelie'und Alex, nach 
uńd nach auf etwa 20% verminderte, die Unfallhaufigkeit 
aber bei 2 von 3 Grubengasunfallen nur auf 662/3% 
sank.

Zur Ei‘klarung dieses MiBverhaltnisses konnte man 
die Weniger giinstigen Lagerungsverhaltnisse. und • eine 
damit yerbundene starkere Gasausstrómung anfiihren. 
Diese Umstande kommen sicherlich bis zu einem ge- 
wissen Grade mit in ‘Frage; daB sie aber allein zu der 
auffallend hohen Grubengas-Unfallziffer gefiihrt haben, 
dągegen spricht die Seltenheit von Grubengasunfallen 
auf der benachbarten Anlage Reichsland, wo die Lage- 
rungsverhaltnisse nicht giinstiger sind ais auf Theodor-

i D ie Zahlen ftir 1918 und 1919 waren nicht erh&lfclich.

Prinz Eugen. Auch die' Unfahigkcit der in keiner Weise 
bergmannisch veranlagten Belegschaft, sich in ihrer 
Arbeitsweise den ungiinstigen Yerhaltnissen anzupassen, 
konnte zur Erklarung herangezogen werden. Aber auch 
da zeigt das Beispiel von Reichsland, dessen Belegschaft 
im groBen und ganzen denselben Ortschaften entstammt, 
daB damit nicht zwanglaufig eine wesentlich erhohte 
Unfallziffer verbunden sein muB.

Vjel wahrscheinlicher ist eine Einwirkung der an- 
gewandten Abbau Yerfahren auf die Gasausstrómung und 
damit mittelbar auf die Unfallziffer. Wahrend aul 
Reichsland nur untergeordnet und yersuchsweise neben 
dem urspriinglichcn Abbau mit schwebenden Strećken 
und Durchhieben (Orterbau) Abbauai'ten mit breiterer 
Angriffsflache zur Anwendung gekommen sind, machte 
man auf Theodor-Prinz Eugen davon weit ausgiebigern 
Gebrauch. Zur Unterstiitzung des Hangenden dienten 
Salz-, in der letzten Zeit auch Holzpfeiler von versćhie- 
denen Abmessungen, die in wechselnden Abstanden 
stehen blieben bzw. gesetzt wurden. Der Bergeversatz 
war, wenn er uberhaupt stattfand, meist infolge-des 
Mangels- an Versatzgut auBerst unvollkommen. Ais 
Folgę davon senkte sich naturgemaB das Hangende 
schnell unter Zersplitterung der Salzpfeiler, wobei es 
trotz seiner weitgehenden Elastizitat und Zahigkeit auf 
groBere Hohe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Infolge 
der entstehenden Zerkliiftung bot sich weitern Teilen 
des Hangenden Gelegenlieit zur Entgasung nach den 
Grubenbauen hin. Damit ist nicht gesagt, daB die Gase 
śofort in das Grubengebaude austreten muBten, sondern 
es ist wohl denkbar, daB sie sich auf Ablosungsflaclien, 
Kluften oder śoństwie entstehenden oder schoii vor- 
handenen Hohlraumen unter Druck ansammelten, um 
sich bel einem geeigneten AnlaB den A ustritt in dic 
Grubenbaue zu yerschaffen.

V erte ilung*  des . G ru b e n g a se ś .

Hinsichtlich der Verteilung des Grubengases iri der 
Lagerstatte selbst sowie im Nebengestein sei zum SchluB 
noch bemerkt, daB das Gas nach den vorliegenden E r
fahrungen nicht auf die bituminosen Schieferbanke be- 
sehrankt ist, in denen es zuerst vermutet und festgestellt 
wurde, und die vermóge ihreś groBen Porenvolumens 
zur Aufnahme erheblicher -Gasmengen befahigt sind. 
G ó rg ey 1 hat schon 1912 festgestellt, daB Gaseinschliisse 
sówohl im Steinsalz ais auch im Kalisalz ungemein 
haufig sind. Wenn er dabei auch nur von Gaseinschliissen 
in den NaCl- oder KCl-Kornern spricht, so liegt docli 
kein AnlaB zu der Annahme vor, daB das Gas auśschlieB- 
lich in dieser Form vorkbmmt. Im  Gęgenteil ist es sehr 
wahrschemlich, daB auch groBere gasgefiillte Hohlraume, 
sei es in den Kalilagern selbst, sei es in ihrem Neben- 
gestein, auftreten, oder besser, daB die nachgewiesener- 
maBen vorhandenen Drusenraume in der Regel Gase 
einschlieBen. AuBerdem findet sich Grubengas in freilich 
feiner Verteilung zwischen den einzelnen Kristall- 
individuen, aus denen sich sowohl die Kalisalzlager ais 
auch das Steinsalz des Nebengebirgeś zusammensetzen.

i  Zur Kenntnis der Kalisalzlager yon  W ittelshelm  im OberelsaB, 
Tsohermaks JiimeralORisohe und potrograpliiscłio Ititteiluneen  1912,
Bd. 31, H . 4 und 5.
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Gegeniiber den groBern gasgefiillten Hohlraumen 
sind die in feiner Verteilung in den Salzkórnem und 
zwischen ihnen yorkommenden Gase an sich ungefahrlich. 
Umso gefahrlicher aber konnen sie werden, wenn ihnen 
unter dem EinfluB der bergmannischen Einwirkungen 
Gelegenheit gegeben wird, sich zu sammehi. Abgesehen 
von den Ansanunlungen im Grubengebaude infolge un- 
zureichender Bewetterung sind hierbei vor allem solche 
gemeint, che sich im anstehenden Gebirge selbst bilden. 
Die Móglichkeit ihrer Entstehung ist iibcrall da gegeben, 
wo die Senkung des Hangenden Ycranderungen im Ge- 
fiige der Schichten derart bewirkt, daB neben groBern 
Rissen und Kliiften feine Risse und Haarspalten in 
groBer Zahl entstehen, die den in und zwischen den 
einzelnen Kristallindividuen unter Druck eingeschlos- 
senen Gasteilchen ein Entweichen nach aufnahme- 
fahigern Rissen, Kliiften, Spalten und Ablosungsflachen 
oder in Schichten mit hoherm Poreiwolumen gestatten, 
wie sie in Gestalt der Mergelbanke im Hangenden p e r 
Kalilager vorlianden sind.

Gefahrerhóhend wirken dabei etwaige Verbindungen 
m it primaren Gasansammlungen oder hoher gelegenen 
groBporigen gasfiihrenden Schichten.

Z u sam m en  fa ssu n g .

Aus den Ausfiiliruńgen geht hervor, daB das Gruben- 
gas.auf den tertiaren oberelsassisclien Kalisalzbergwerken 
in gleicher Weise yorkommt und ebenso zu zahheichen, 
z. T. recht scliweren Uijfallen AnlaB gegeben hat wie 
in den permischen Kalibezirken Mittel- und Nord- 
deutschlands.

Trotz der sofort getroffenen. und spater auf Grund 
weiterer Erfahrungen vervollkommneten Sicherheits- 
maBnahmen war es nicht zu vermeiden, daB dic Zahl 
der Gasunfalle im Laufe des Krieges nicht nur an uud 
fiir sich, sondera auch yerhaltnismaBig zunahm. Die

Grunde hierfur lagen in der gesteigerten Gasausstromung, 
herrorgerufen durch den fortschreitenden Verhieb der 
Lagerstatte unter Anwendung von Abbauverfahren ohne 
hinreichenden Schutz des Hangenden durch Pfeiler 
oder Bei'geversatz, mit nachfolgender ZerreiBung und 
Zerkliiftung der hangenden Schichtenverbande; ferner 
in der unzureichenden bergmannischen Schulung der 
einheimischen Belegschaft, die m it der Erhohung der 
Gefahrlichkeit des Bergbaubetriebes nicht gleichen 
Schritt hielt; und schlieBlich in der vermehrten An- 
legung von jungen bergfremden Arbeitskrćiften wahrend 
des Krieges und unm ittelbar nachher ohne enfsprechen- 
den Zuzug gelernter und erfahrener Kalibergleute.

Alle diese Momente werden sich klinftig auch weiter 
fiihlbar machen, wahrscheinlich Sogar in verstarktem 
Mafie, wobei besonders zu berucksichtigen ist, dafi die 
erfahrenen Betriebsbeamten mit vereinzelten Ausnahmen 
samtlich nach und nach das ElsaB verlassen diirften, 
jetzt wohl schon verla'ssen halien, und daB auch von dem 
seiner Zeit aus den mittel- und norddeutschen Kali- 
revieren herangezogenen Stamm gut ausgebildeter und 
erfaliręner Kalisalzbergleute viele, vielleic.ht die meisten 
freiwillig oder gezwungen in ihre deutsche. Heimat 
zuriickkehren werden.

Hiemach ist m it einer weitern Zunahme der Gas- 
unfalle zu rechnen, wenn es nicht den franzósischen 
Werksleitungen gelingt, durch geeignęte MaBnahmen die 
bezeichneten Mangel zu beheben oder, falls sich dies 
ais unmóglich erweist, wenn dann die Bergbehorde nicht 
durch neue scharfe Sicherheitsvorschriften weitęm ge- 
fahrhchen Folgen dieser Mangel wirksam entgegen- 
arbeitet. Unter den gegenwartig im Elsafi herrschenden 
Verhaltnissen bedeutet dies eine schwierige Aufgabe; 

. zumal wenn die Wirtschaftlichkeit der Werke nicht 
'empfindlich beeintrachtigt werden soli. Wie sie gelost 
wird, bleibt abzuwarten.

Das Drallauslassen bei Forderseilen.
M itteilung der Seilpriifungsstelle der W estfalischen Berggewerkschaftskasse v o m  Leiter D ipl.-Ing. H. H e r b s t ,  Bochum.

Wickelt man ein Langs- oder Kreuzschlagseil von 
einem Haspel ab, so zeigt ’es das Bestreben, sich auf- 
zudrehen.

Die Drahte sind beim Verseilen unter einem erheb- 
lichen Kraftaufwand in die ihrer Lage im Seil ent
sprechende Form gezwangt. Sie crlcidcn dabei sowohl 
eine bleibende ais, auch eine fedemde Formanderung. 
Die Federki'afte, welche die letztgenannte aufzuheben 
und dam it die Drahte teilweise w eder geradezurichten 
trachten, ergeben u. a. ein Drehmoment, das auf ein 
Aufdrehen des Seiles hinwirkt.

Eine achsrecht an dem Seile wirkende Zugkraft er
zeugt ein im gleichen Sinne wirken des Drehmoment, 
wie sich leicht nachweisen laBt1. Bei einem Fórderseil 
wird diese Kraft aus dem Eigengewicht und, der am Seil 
hangenden Last gebildet.

Die Summę dieser Drehmomente wird ais Drall- 
moment des Seiles bezeichnet. Dieses kann auch ais die

1 Ytrl. c-iluckauf 1920, S. 2C8.

Summę der Drehmomente der einzelnen Drahte in den 
Litzen und der Momente der Litzen im Seil betrachtet 
werden, wobei von den erstgenannten Drehmomenten 
nur die Komponenten zu beriicksichtigeh sind, die in 
eine Ebene senkrecht zur Seilachse fallen.

Von grofiem EinfluB auf das Drallmoment ist die 
M achart des Seiles.

Bei den Langsschlagseilen, bei denen die Drahte in 
den Litzen in demselben Sinne geflochten sind wie die 
Litzen im Seil, ist das Drallmoment am grofiten, da 
sich die Momente der Drahte und die der Litzen addieren.

Beim Kreuzschlagseil sind die Drahte in den Litzen 
im entgegengesetzten Sinne wie die Litzen im Seil ge- 
schlagen. Das Drallmoment des Seiles erscheint daher 
ais Unterschied beider und ist yerhaltnismaBig kleiner 
als beim Langsschlagseil.

Bei den sogenannten drallfreien Machąrten ist die 
Form der Drahte im Seil so gewahlt, daB sich die ver-
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. schiedenen Drehmomente im Seil mehr oder minder 
nnnahernd aufheben.

Das Drallmoment hat fiir Forderseile manche Nach- 
teile im Gefolge: Besonders ist die groBe Neigung zur 
Klankenbildung zu erwahnen, die beim Auflegen groBte 
Vorsicht erheischt. Eine Klanke in einem einigermaBen 
schw'eren Forderseil bedeutet ohne weiteres eine schwere 
Schadigung des Seiles, da bei ihrem Aufdrehen scharfe 
Knicke fast unausbleiblich sind. Ein anderer Nąchteil 
ist die starkere Abnutzung der Spurlatten, die das vom 
Seil ausgeiibte Drehmoment aufzunehmen haben. Auch 
vermogen die in den verscliiedenen Teilen des Seiles 
infolge yeranderlicher Belastung wechselnden Drall- 
momente ein inneres Arbeiten des Seiles zu bewirken1, 
das den VerschleiB erhoht.

Diese Nachteile erschweren den Betrieb mit Langs- 
schlagseilen staiker ais deń m it Kreuzschlągseilen. 
Da aber die erstem wegen ihrer bekannten Vorziige 
besonders hinsichtlich der Biegsamkeit gcrn verwendet 
werden, so erscheint es naheliegend, die nachteiligen 
Wirkungen des starkern Drallmomentes dadurch zu ver- 
ringern, daB man das Seil beim Auflegen sich aufdrehen 
laBt, um das Drallmoment zu verklcirern. Auch hat 
man im Zwiscliengeschirr wohl einen Wirbel vorgesehen, 
der dem Seil eine Drehung um seine Achse ermoglicht.

Das Aufdrehen oder Drallauslassen hat aber fur das 
Seil schwere Nachteile, die sehr-haufig nicht bekannt 
sind oder doch unterschatzt werden. So hórt man nicht 
selten yóri einem »Herauslassen von falschcm Drall« 
sprechcn, ais sei das Drallmoment ein Fehler der Her
stellung.

Man bedenke zunachst, daB das Aufdrehen immer 
eine Lockerung des Seilgefiłges bedeutet, und da in 
der Regel hauptśachlich die Enden des Seiles aufgedreht 
werden, so kommt auch zunachst eine UngleichmaBigkeit 
in das Seil. Die Windungshohen der Litzen werden 
an den Enden groBer, wahrend die BetriebsbeMstung, 
wie bereits nachgewiesen worden is t2, gerade auf eine 
kleinere Windungshohe der Korbenden im Verlialtnis 
zur Mitte oder zum Trommelende hinwirkt. Ein an 
den Enden aufgedrehtes Seil wird also ein verstarktes 
inneres Arbeiten und damit einen starkern YerschleiB 
aufweisen.

Noch weit nachteiliger ist die ais Folgę des Auf- 
drehens eintretende UngleichmaBigkeit in der Kraft- 
verteilung auf die einzelnen Seildrahte. Beim Flechten 
des Seiles werden die Langen der Drahte in den yer- 
schiedenen Lagen einander angepąBt, so daB das Seil 
fiir sich eine abgeschlossene Konstruktion bildet, an der 
man einzelne GroBen nicht mehr beliebig andern kann, 
ohne die Eigenschaften der ganzen Konstruktion wesent- 
lich zu beeinflussen.

Das Aufdrehen einer Litze bedeutet fiir die Drahte 
aller Lagen die gleiclie absolute Verringerung der Win
dungszahlen auf die gesamte Litzenlange. Da die 
Windungszahlen der auBern Drahte erheblich geringer 
sind ais die der innern Lagen, so wird die Yerringerung 
bei jenen verhaltriismaBig groBer und starker fiihlbar 
werden ais bei idiesen.

1 a. a. O. S. '271.
2 a. a. O. S. ‘273.
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Bei einem Langsschlagseil werden beim Drallauslassen 
die Litzen aufgedreht und dadurch die Drahtlagen ver- 
langert, und zwar die auBere am starksten. Diese auBern 
Drahte erhalten daher einen kleinem Teil der Traglast 
ais ihnen zukommt. Sie werden zuungunsten der innern 
Drahte entlastet.

Ein Beispiel mogę die Verhaltnisse erlautem. Aus 
einem 860 m langen Langsschlagseil von der Machart 
6 • {1 +  6 +  12 +  18) ■ 2,5 +  H, das also aus einer Hanf- 
seele und 6 Litzen m it je 37 Drahten von 2,5 mm Starkę 
besteht, megen 150 Umdrehungen Drall herausgelassen 
werden. Fiir das Seil sei:
H die Lange in m

die Litzenwindungshohe in mm 
die Litzenwindungslange in mm 
die Lange einer Litze in m 
die Windungszahl einer Litze 
der Flechtwinkel, den die Litzen mit der Richtung 
der Seilachse bilden.

Ferner mógen fiir die Drahte einer Litze folgende 
Bezeichnungen gelten und dabei fiir den Einlagedraht 
der Zeiger 0, fiir die Drahte der innern, m ittlern und 
auBern Lage die Zeiger 1, 2 und 3 zur Kennzeichnung 
dienen: !
h die Windungshohe in mm 

die Windungslange in mm 
die Drahtlange in m 
die Windungszahl eines Drahtes 
der Flechtwinkel des Drahtes 
die Windungszahl eines Drahtes 
die Windungslange eines Drahtes in mm 
die Windungshohe eines Drahtes in mm 
die Lange der Drahtlage in m, in der Achsrichtung 
der Litze gerechnet.

Dic Litzenwindungshohe im Seil sei
h =  430,

, 7 860 000 
dann ist L

1

w
z'
1'

h '
L '

nach’ dem 
Drall

auslassen

1 =

430
h

=  2000 . 

430
cos W  cos 14“34' 

Damit wird die Lange einer Litze 
444,3-2000

444,33.

L = 1000
888,66 m.

Sie ist auch gleich der Lange des Einlagedrahtes dQ. 
In den Litzen seien die Drahtwindungshoheń 

hj =  60; h 2 =  U 0; h , =  180.
Dann ergeben sich folgende Flechtwinkel:

w. 15° 13'-; w , =  16° 5 '; w. =  14® 35'.
Da wieder

1 ist, so erhalt man:
cos W'

lj — 62,2; 12 =  114,5; ls =  186.
Die Windungszahlen ergeben sich aus

L •1000
z =  — =-----  zu

h
z, =  14 811; Zg =  8078; z8 =  4937.

Die Drahtlangen folgen aus der Beziehung 
d =  b z  zu 

dx =  921,2; d2 == 924,9; d8 =  918,3.
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Wird jetzt das Seil um 150 Windungen aufgedreht, 
so wird die Litze um 150-cosW  Drehungen aufgedreht, 
wobei fur cos W das Mittel aus dem Anfangs- und End- 
wert des Kosinus zu nehincn ist. Die Litze wird dann 
um 146 Drehungen aufgedreht, so daB die Windungs- 
zahlen in den einzelnen Drahtlagen folgende Werte 
annehmen:

zs'  =  14 665; z /  =  7932; z /  -  4791.

Da 1' — - , ist, so wird
■ : .. ... - Z

l 'j — 62,8; l 'a =  i 16,0; 1', =  191,7.
Da man fiir diese Rechnung annehmen kann, daB 

sich die m ittlern Durchmesser der Drahtlagen durch 
das Drallauslassen nicht verandert haben, so erhalt 
man fiir die neuen Windungshohen der Drahte die W erte: 

=  60,7; h '2 =  112,2; h '3 =  185,9.
Hieraus ergeben sich dic in Richtung der Litzenachse 

gemessenen neuen Langen der Drahtlagen wie folgt: 
L 'j =  889,58; L '2 =889,97; L '3 == 890,65.

Diese Langen sind groBer geworden ais die Lange 
des Einiagedrahtes, die der anfanglichen Litzenlange 
von 888,66 entspricht. Die Vcrlangerung betragt fur die 

innere Lage 0,92 m 
mittlere Lage .1,31 m 
auBere Lage 1,99 m.

Die Verlangerung der auBern Lage gegen die beiden 
innern belauft sich also auf 0,08 bzw. 0,12% und er- 
scheiht zunachst sehr gering. Bedenkt man aber, daB 
ein Draht von beispielsweise 160 kg/m m 2 Zugfestigkeit, 
der. im Betriebe bei 8facher Sicherheit m it 20 kg/m m 2 
belastet wird,. bei-dieser Belastung nur eine Dehnung 
von rd. 0,1% aufweist, so erkennt man, daB ein Deh- 
nungsunterschied von 0,1% einen verhaltnismaBig auBer- 
ordentlich groBen Spannungsunterschied bedeutet.

In  der Nahe der Bruchgrenze verschwindet diese 
Będeutung der Dehnungsunterschiede, so daB man eine 
unmittelbare wesentliche Yerringerung der Bruchfestig- 
keit des Seiles kaum anzunehmen braucht. Dagegen 
diirfte die Widerstandsfahigkeit der innern Drahte 
gegen die Dauerbeanspruchung durch die Mehrbelastung 
ungiinstig becinfluBt werden. Jedenfalls bildet fiir ein 
Seil die groBere Beanspruchung der innem Drahte eine 
nicht belanglose Unsicherheit.

Bei Koepeforderungen erhalten die auBern Drahte 
auBer den durch die Belastung bedingten Zugspannungen 
noch solche, die durch die Reibung auf der Treibscheibe 
unm ittelbar auf sie wirken. Man findet daher nicht 
seiten bei ihnen die Neigung, sich gegen die innem 
; Drahte ■ zu verschieben. Sind sie entweder aus dem 
genannten Grunde oder aus einem andern verhaltnis- 
maBig zu lang, so . zieht sich ihr UberschuB in die 
Seilenden iiber den Einbanden. Hier tr itt dann ge- 
wissermaBen der absolute UberschuB hervor. Die Drahte 
heben si.ch ab und bilden korbartige Wulste, die natur- 
gemaB eine erhebliche Schwachung des Seiles bedeuten, 
da diese Drahte nicht mehr mittragen.

Erheblich starker macht sich der EinfluB des Drall- 
auslassens geltend, wenn eine Drahtlagć in entgegen- 
gesetztem Sinne geschlagen wird %\de die andere. Bei 
starkern Fórderseilen mit Drahtstarken von mindestens
2 nim, die ein Litzenherz von nur hochstens 4 Drahten

haben, ist man genótigt, dieses Herz im entgegengesetzten 
Sinne zu schlagen wie die Decken, da diese sonst nicht 
g latt ausfallen. Wird eine solche Litze aufgedreht, 
so wird das Herz zugedreht. Wahrćnd also bei dem 
obigen Beispiel, bei dem alle Drahtlagen im gleichen 
Sinne geschlagen waren, sich diese samtlicli, wenn auch 
in verschiedenem MaBe, langten, wird sich bei dieser 
Machart die innere noch verkurżen, wodurcli die Unter- 
schie.de noch groBer werden.

Leider findet man haufig auch bei schwachern Seilen, 
dereń Litzen nur aus 2 Drahtlagen von geringer Draht- 
stiirke bestehen, diesen Wechsel im Flechtsinn zwischen 
den einzelnen Lagen, obgleich er hier nicht unbedingt 
notig ist und durch die Kreuzung der Drahte einen 
unangenehm starken VerschleiB zur Folgę hat.

Beispielsweise handle es sich um ein 320 m  langes 
Langsschlagscil von 6 Litzen zu je 4 +  1 0 1 4  Drahten 
von 1,6 mm Starkę. Die Litzenwindungshohe betrage 
160 mm, die Windungshohe der innern Drahte 50 mm, 
die der auBern 70 mm. Die innern Drahte seien im ent
gegengesetzten Sinne der auBern geflochten, Werden 
aus diesem Seil 100 Umdrehungen Drall herausgelassen, 
so verkiirzt sich die innere Drahtlage gegen iiber der 
ursprunglichen Litzenlange um 33 cm, wahrend sich die 
auBere um 76 cm verlangert, so daB ein gesamter Łangen- 
unterschied von 1,09 m eingetreten ’ ist. Dies bedeutet 
bei der etwa 332 m langen Litze einen Unterschied von 
rd. 0,33%.

Bei Kreuzschlagseilen ist die Wirkung entsprechend. 
Ein Aufdrehen des Seiles bedeutet hier ein Zudrehęn 
der Litzen. Mit dem Zudrehcn ist eine Verkiirzung ver- 
bunden, die sich wieder bei den auBern Drahten am 
starksten geltend macht. Das Drallauslassen hat also 
bei Kreuzschlagseilen eine scharfere Spannung der auBern 
Drahte zur Folgę.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, daB 
schon- bei der Herstellung der Seile, wenn die Litzen 
zum Seil versponnen werden, ein Auf- oder Zudrehen 
der Litzen moglich ist. Um ein Verdrehen der Litzen 
in sich zu vermeiden, werden die Litzenspulen haufig 
derartig in Kreisen um die Maschinenachse herumgefiihrt, 
daB die Richtung ihrer Achse konstant bleibt, was be
deutet, daB die Spulen bei einer Maschinenumdrehung 
verhaltnismaBig um eine Drehung zuriickgedreht werden. 
Nun ist aber die Torsion r  einer Schraubenlinie fiir. den 
Winkel 2 n, den die Projektion des Leitstrahls in der 
Ebene senkrecht zur Achse beschreibt, nur r = 2 j f  cos W, 
wenn W den Winkel der Schraubentangente mit der 
Achsrichtung, also den Flechtwinkel, bedeutet.

Bei dem geschilderten Verfahren werden also die 
Litzen in sich zu viel zuriickgedreht. Beim Langsschlag 
werden sie daher etwas auf-, beim Kreuzschlag etwas 
zugedreht.

Im ersten Beispiel wiirde die Litze bei dieser Her- 
stellungsweise um 2000 Umdrehungen zuriickgedreht, 
wahrend sie nur um 2 000 .cos 14° 3 4 '— 1934 Um
drehungen zuriickgedreht werden sollte, so daB sie 
um 66 Umdrehungen aufgedreht ist.

Beim Kreuzschlag wiirde sie unter sonst gleichen 
Verhaltnissen um die gleiche Zahl Drehungen zugedreht 
sein.
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In der genannten Mitteilung iiber die B ildungyon 
Formanderungen wurde darauf hingewieśen; dafi Forder- 
seile im Betriebe das Bestrebe-n zeigen, sich an den Korb- 
enden zuzudrehen und sich bei Koepeforderung in der 
Mitte, bei Trommelfórderung am Trommelende auf- 
zudrehen. Hier wird sich also die UngleichmiiBigkeit 
der Spannungsverteilung selbstandig bilden konnen. 
Beseitigt man an den Enden die Wirkung des Zudrehens, 
indem man Drall auslafit, so kann man voriibergehencl 
eine gleichmafiige Litzenwindungshohe im ganzen Seil 
wiederherstellen. Da man aber den Grund der Drall- 
verschiebung, der in den Belastungs- oder andern Ver- 
haltnissen des Betriebes liegen kann, hiermit nicht be- 

.seitigt, so wird sich das Seil in den betreffenelen Teilen 
erneut auf- oder zudrehen, und die anfangliche Wirkung 
der ungleichmaBigen Kraftverteilung auf die Drahte 

. wird- sich verstarken.
Zum SchluB mogefnóęh die Wirkung des Aufdrehens 

auf die Seele des Seiles beriicksichtigt werden. Die Seele

wird yon den meisten Fabriken im entgegengesetzten 
Sinne wie die Litzen geschlagen. Bei einem Aufdrehen 

,des Seiles wird dann die Seele zugedreht, sie wird ver- 
kiirzt. Es liegt auf der Hand, daB diese Wirkung be
sonders in der heutigen Zeit, weil die; Seele aus kurz- 
faserigen Ersatzstoffen hergestellt werden muB, recht 
nachteilig ist. Da eine Anzahl von Seilschaden sicherlich 
auf den mangelhaften Seelenstoff zuruckzufiihren ist, 
sollte man alles vermeiden, was die Seele besonders 
beanspruchen wiirde. Auch aus diesem Grunde kann 
vor dem Drallauslassen nur gewarnt werden.

Z u sam m en fassu n g .

Das durch die Herstellung und die Belastung ge- 
gebene Drallmoment von Forderseilen hat fiir den Be
trieb Nachteile. Seine Verringerung durch Drallaus
lassen erscheint unzulassig, weil dadurch sich das Ge- 
fiige des Seiles loekert uncl, wie an Beispielen erlautert 
wird, eine ungleichmaBige Kraftverteilung im Seil eintritt.

Stein- und Braunkohlengewinnimg PreuBens im Jahre 1919.
nahme gegen das Vorjahr belauft sich auf 40,78 Mili. t 
oder 26,69 % ; sie entfiel mit 24,01 Mili. t auf den Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund, mit 14,52 Mili. t  auf den

Im letzten Jahre betrug die S t e i n k o h l e n -  
gewinnung PreuBens 112,03 Mili. t, damit ist sie auf 
den Stand des Jahres 1904 zuriickgegangcn. Die Ab-

Zahlentafel 1.
S te in - u n d  B ra u n k o li le n b e rg b a u  P re u B e n s  im  J a h r e  1919.

Ober-
bergam ts-

bezirk

Forderung A bsatz B eschaftigte
Viertel-

jahr
beno

Werke

1918jl919

1918
t

1919
t

±
1919 gegen 1918 

t ! %

1918
t

1919
t

±
1919 gegen 1918 

t  1 %

P ersonen1 

1918 | 191B

Steinkohlenbergbau.

Breslau ..

Halle

Clausthal

D ortm und

B o n n .........

Se. PreuBen.

I.
II.

I II .
IV.

79
79
79
79

79
79
79
79

11 730 163 
11 770 802 
11 842 361 
8 963 683

6 962 090
7 165484
7 082 543
8 549 250

-  4 768 073
-  4 605 318
-  4 .759 818
-  384 433

-4 0 ,6 5
-  39,12
-  40,19
-  4,2S

11 355 118
12 832 552 
11 933 195

8 914 851

6 750 483-
7 225 347 
6 833 220
8 658285

-  4 604 635
-  5 607 205
-  5 099 975
-  *256 566

-  40,55
-  43,70
-  42,74
-  2,88

156604 1 
155 358' 
147 529 
149134

179 530 • 
186 149 
185 354 
195 124

zus.
I.

11.
I II .
IV.

79 
- 1 

1
- 1

5

79
1
1
1
1

44 307 009 
1 289 

- 1070 
1609 
1436

29 789 367
1 858
2 534 
6686 
6 833

-1 4  517 642 
+ 569 
+  1 464 
+ 5 077 
+ 5 397

-  32,77 
+ 44,14 
+136,82 
+315,54 
+375,84

45 035 716 
1 158 
1 358 
1660 
1 373

29 467 335
1 885
2 495 
6 549 
6 893

-1 5  568 381 
+  727 
+ 1 137 
+  . 4 889 
+ .5 520

— 34,57 
+  62,78 
+ 83,73 
+29-1,52 
+402,04

152 106 
30 
28 
27 
30

186 539 
38 
62 

121 
158

ZUS.
I. 

II . 
I I I .  

. IV.

1
5
5
5
5

1
5
5
5
5

5 404 
158 827 
150 914 
142 421 
127 613

17 911
123 456 

99 805 
108 695 
104 774

+ 12 507
-  35 371
-  51109
-  33 726
-  22 839

+231,44
-  22,27
-  33,87
-  23,68
-  17,90

5 549 
158 775 
151199 
141 806 
128 148

17 822 
123 168 

99 981 
107 987 
104 151

+ 12 273
-  35 607
-  51218 
- '  33 819
-  23 997

+221,17
-  22,43
-  33,87
-  23,85
-  18,73

29 
3115 
3130 
3 057 
2 980

95 
- 3 308 

3 399 
3 393 
3 423

zus.
I.

II.
I II .
IV.

5
171
171
172 
172

5
176
177
179
180

579 775 
24 021 354 

. 23 912 661 
24 361 112 
19 656 981

436 730
17 185 571 
12 '865 700 
19 004 11.6
18 887 337

-  143 045
-  6 835 783 
-11  046 961
-  5 356 996
-  769 644

-  24,67
-  28,46
-  46,20
-  21,99
-  3,92

579 928 
. 24 034 377 
24 888 728 
24 537 746 
19 511 706

435 287
17 019 026 
13 086 989
18 892 903 
18 983 318

-  144 641
-  7 015 351 
- U  801 739
-  5 644 843
-  528 388

-  24,94 
-2 9 ,1 9
-  47,42 
- 2 3 ,0 0
-  2,71

3 070 
344 247 
344132 
331 545 
333 334

3 381 
378 322 
359 178 
392,947 
.421 548

Z U S .

I.
II .

I I I .
IV.

172
30
30
30
30

178
30
30
30
30

91 952 108 
4 164 593 
4 185 329 
4 148170 
3 467 578

67 9*2 724 
3 669 410 
3 247 411 
3 660 776 
3 267 012

-2 4  009 384
-  495183
-  937 918
-  487 394
-  200 566

-'26 ,11
-  11,89
-  22,41
-  11,75
-  5,78

92 972 557 
4 211 256 
4 269 618 
4 162 583 
3 404197

67 982 236 
3 668 814 
3 226 733 
3 629 770 
3 279 557

-2 4  990 321
-  542 442
-  1 042 885
-  532 813
-  124 640

— 26,88 
-  12,88
-  24,43
-  12,80 
-  3,66

338 314 
70 467 
70 282 
68 954 
72101

387 999 
83 248 
85202 
86 328 

89 247*

zus.
I.

I I .
I II .
IV.

30
286
286
2S7
287

30
291
292
294
295

15 965 670 
40 076 226 
40 020 776 
40 495 673 
32 217-291

13 844 609 
27 942 385 
23 380 934
29 862 816
30 845 206

-  2 121 061 
-1 2  133 841 
-1 6  639 842 
-1 0  632 857 
-  1 372 08C

-  13,29
-  30,28
-  41,58
-  26,26 
-  4,26

16 047 654
39 760 684 
42 143 455
40 776 99C 
30 960 27 E

13 804 874 
27'663 376 
.23 641 545 
29 470 42S 
31 032 20^

-  2 242 7B( 
—-12 197 308 
-1 8  501 910 
-1 1  306 561
-  928 071

-  13,98
-  30,6£
-  43,9(
-  27,7c
-  2,91

70 451 
574 463 
572 730 
55111-2 
557 57S

86 006 
644 446 
633 990 
668 143 
709 500

zus. 287 293 152 8.09 966|112 031 341 —40 778 625 — 26,65 1154 641 404 111 707 554 -4 2  933 85f -  27,7( 563 97C664 020
A u s s c h l ie B l io h  G e ta n g e n e .  2 D ie  A n g a b e n  f i i r  d ie  S a a r b r i i o k e r  G r u b e n  s in d  g e s o h a tz t .
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Zahlentafel 1. (Forts,'

O ber
bergam ts

bezirk
Viertel-

jahr

Betrie-
bene

Werke

1918) 1919

1918
t

Fórde

1919
t

rung
-t-

1919 gegen 1918
t  1 %

1918
t

Abs.

1919
t

itz
±

1919 gegen 1918
t .  ‘ I %

B eschaftigte
P ersonen1

1918 j 1919 '

B reslau......... I.
I I .

I II .
IV.

26 
' 26

27
28

27
27
27
27

586 907 
575 512 
698279 
755 680

891 518 
924 910 
963 797 

1 010 886

+ 304 611 
+ 349 398 
+ 265 518 
+ 255 206

B raunl 
-i- 51,9C 
+ 60,71 
+  38,02 
+ 33,77

.ohlenbergl 
583 016 
567 413 
703 906 
762 350

>au
900 003 
926 791 
965 325 

1 009 045

-1- 316 987 
+  359 378 
+  263 439 
+  246.695

-f 54,3 ( 
+ 63,34 
+ 37,14 
+  32,36

3146 
3 284 
3166 
3171

5 929
6 725
7 030 
7 486

Maile
ZUS.

I.
II.

I II .
IV.

2?
203
203
207
206

27
203
201
202
205

2 616 378 
13178422
13 891 556
14 226 320 

' 12 005 335

3791 111
10 090 369
11 165 026
12 301 185 
13644 670

H- H 7 4  733 
3 088 053

-  2 726 530
-  1 925135 
+ 639 335

+ 44,9C 
- 2 3 ,4 3
-  19,63
-  13,53 
+  5,33

2 616 685 
13166192
13 908052
14 235 859 
12 010 143

3 801164
10 075 574
11 164 313
12 300 055 
12 631 365

+ 1.184 479
-  3 090 618
-  2 743 739
-  1 935 804 
+ 621219

+ 45,27
-  23,47
-  19,73
-  13,6C 
+ 5,17

3195 
39 718 
41 328 
39 416 
38 575

6 792 
61 792 
70 753 
76 084 
83 412

C lau sth a l. . ,
ZUS.
- I. 

II.
I II .
IV.

2U5
24
25
25
26

20Ł
26
26
3H
31

53 3U1 633 
243 769 
233 301 
245 756 
207 344

46 201 251 
232 540 
219119 
250 594 
293 62C

7 100 383 
11 229 

-  14182 
+ 4 83S 
+ 86 276

-  13,3>
-  4,61
-  6,08 
+ 1,97 
+  41,61

53 320 24b 
244 137 
232 654 
244 190 
208 146

46 171 304
232 235 

. 223 153 
250 778 
296 652

-  7 148 94ł
-  11 902

9 501 
4- 6 588 
+ 88 506

-  13,41
-  4,88 
- 4 , 0 8  
+  2,70 
+  42,52

39 759 
1 313 
1365 
1 323 
1 452

73 010 
2 432 
2 501
2 739
3 324

Bonn ...........
zus.

I.
11.

III .
IV.

25
53
51
53
59

28
55

'5-3
50
59

930 17u 
6 600 072
6 988 161
7 535 55C 
5 478235

995 873 
5 940 086
5 988 378
6 753 576 
6 479 034

+  65 703
-  659 986
-  999 783
-  781 974 
+  1 000 799

-f- 7,Ob
- 10,0C 
• 14,31 
■ 10,38 

+  18,27

929 127 
6 601 346
6 989 224
7 531 94C 
5 475 708

1 002 818 
5 939 312 
5 986 619 
.6 755 887 
6-4S0 115

+ 73 69J
-  662 034
-  1 002 605
-  776 053 
+ 1 004 407

+  7,93
- ■ 10,03
- ■ 14,35 

■ 10,30
+  18,34

1 363 
12 267 
12 314
11 931
12 33 6

2 702 
18 932 
22 272
22 398
23 686

Se. PreuBen.
zus.

I.
II.

III .
IV.

54 
306 
305 
312 
31P

OL
3oe 
306 
31 £ 
32?

26 602 018
20 609 17L
21 688 53C
22 705 906 
18 446 594

25 161 074 
17154 513 
18 297 433 
20 269152 
20 428 210

-  1 440 944
-  3 454 657
-  3 391 097
-  2 436 753 
+  1 981 616

-  5,45
-  16,70
-  15,64
-  10,7S 
+  .10,74

26 59 8 218
20 594 693
21 697343
22 715 895 
18 456 347

25 161 933
17 147 124
18 3.00 876 
20 272 045 
20 417 174

-  1436 285 
■ - 3 447 567 
»~ 3 396 467
-  2 443 85C 
+  1 960 827

-  5,4(
-  16,74 
• 15,65

-  10,76 
+ 10,62

12 207 
56 444 
58 291 
55 836 
55 514

21 822 
88 896 

102 251 
108 251 
117 908

zus. I31J 31i 83 450 19y| 76J49 30H -  7 300 89J -  8,7d 83 4tj4 a7b 76 137 21b —. 7 327 U57 -  8,78 5(3 521 104 326

Oberbergamtsbezirk Breslau, mit 2,12 Mili. t auf den 
Oberbergamtsbezirk Bonn und m it 143 000 t auf den 
Oberbergamtsbezirk Clausthal, wogegen der Obcrberg- 
amtsbezirk Halle eine Zunahme seiner Gewinnung um 
13 000 t  verzeichnen konnte. Der entgegengesetzten 
Entwicklung begegnen wir bei der Belegschaftszahl. Im 
letzten Jahre waren bei 664 020 Personen 100 050 mehr 
im preuBischen Steinkohlenbergbau beschaftigt ais im 
Jahre zuvor; die Kriegsgefangenen sind in beiden Fallen 
unberiicksiclitigt geblieben. Bei Gegeniiberstellung der 
SchluBvierteljąhre ergibt sich sogar eine Zunahme um 
151 921. An der Yermehrung der Belegschaft im Jahres- 
durchschnitt um 100 050 Mann war der Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund mit rund der Halftc beteiligt 
(49 685), eine Zunahme von 34 433 Mann entfiel auf den . 
Oberbergamtsbezirk Breslau, eine solche von 15 555 auf 
den Oberbergamtsbezirk Bonn. Vergleicht man das \ 
letztjahrige Ergebnis des preuBischen Steinkohlen-

Ząhlentafel 2.
S te in - u n d  B ra u n k o h le n b e rg b a u  P reu B en s  

1913 -  1919.

F órderung W ert B elegschaft1
Stein- B raun- Stein- B raun- Stein- Braun
kohle

t
kohle

t
kbhle 

1000 .«
kohle 

1000, .«
kohlen-
berg-
bau

kohleił
berg
bau

1913 179 861015 70051 871 
1614 152955961 67364257
1915 140 007 429 71 220 091
1916 152 284 343 77 121 705
1917 159 531018 78579 363
1918 152 809 966 83 372 828
1919 112 031341 76149308 

. i Ohne Kriegsgefangene.

2 005 037 
1 670 093
1 709 568 
2150 140
2 909 243
3 341435

140471 
134 519 
149730 
195 655 
255 171 
374 929

639094 
597 657 
472023 
499 965 
551 431 
563 972 
664 020

59 866
55 227
45 832
46 255 
52 448
56 534 

104 326

bergbaucs mit den Zahlen fiir das letzte Friedensjahr, 
so finden wir eine Abnahme der Steinkohlenfórderung 
um 67,83 Mili. t oder 37,71 %, dagegen stellte sich dic 
Belegschaftszahl im letzten Jahre um annahernd 25 000 
Mann =  3,90 % hoher ais im Jahre 1913. Die entgegen- 
gesetzte Entwicklung von Fórdermenge und Beleg
schaftszahl deutet.schon auf die in der folgenden Zahlen- 
tafel zur Darstellung gebrachte Abnahme des J  a h r o s - 
f o r d e r a.n t  e i 1 s auf einen Mann der Belegschaft hin.

Zahlentafel 3.

Ford ran te il auf 1 Mann W ert auf

Stein-
koldeu-

bergbnu

der Belegschaft i t  Fórderung
Braunkohlen-

bergbau
Stein-

kohlen-
bergbau

liraun- 
kohien- 

’ bergbaut 0/0 t »/o JC .«
1913 281,43 100,00 1 170,14 100,00 11,15 2,01
1914 255,93 90,94 1219,77 104,24 10,92 . 2,00
1915 296,61 105,39 1 553,94 132,80 12,21 2,10
1916 304,59 108,23 1 667,32 142,49 14,12 2,54
1917 289,30 102,80 1 498,23 128,04 18,24 3,25
1918 270,95 96,28 1 474,-74 126,03 21,87 4,50
1919 168,72 59,95 729,92 62,38

Die Zahlen sind jedoch nur — das gilt auch fiir den 
Braunkohlenbergbau — fiir die Jahre 1913, 1914 und 
1919 vergłeichbar, da in den dazwischen liegenden 
Jahren von den Zechen eine mehr oder minder groBe 
Zahl vdn Kriegsgefangenen beschaftigt wurde, die, weil- 
nicht nachgewiesen, bei der Berechnung des Fórderanteils 
auBer Betracht gelassen werden muBte, worąus sich eine 
die Wirklichkeit iibersteigende Hóhe des Fórderanteils 
ergab. Dieser stellte sich im Jahre 1913 auf 281,43 t, 
im letzten Jahre erfuhr er infolge der Verkiirzung der
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Arbeitszeit, der vielen Ausstande, der anhaltenden Ar- 
beitsunlust einen Riickgang auf 168,72 t  und war damit
41,05 % niedrigęr ais im Jahre 1913.

Fiir den W e r  t  der Steinkohlengewinnung des letz
ten Jahres liegen noch keine Angaben vor. 1918 betrug 
er 3 341 Mili. J& gegen 2 005 Mili. M  im Jahre 1913, d. i. 
eine Steigerung um 66,65 %. Bei dem gleichzeitigen 
Riickgang der Forderung um 27,05 Mili. t =  15,04 % 
konnte diese Wertsteigerung nur durch die weit starkere 
Erhohung des Tonnenwertes, der sich annahernd ver- 
doppelte, bewirkt werden (s. Zahlentafel 3). Betrachtet 
man die Forderung des Steinkohlenbergbaues in den 
einzelnen Vierteljahren von 1919, so weist das 2. Jahres- 
viertel bei 23,38 Mili. t  das geringste Ergebnis auf. In 
diesen Zeitraum (April) fiel der groBe Ausstand der Ruhr- 
bergarbeiter, der einen Forderausfall von 4 - 5 Mili. t zur 
Folgę hatte.

Der A b s a t  z an Steinkohle blieb im letzten Jahre 
hinter der Forderung um 324 000 t  — 0,29 % zuruck, 
es sind sonach nur verhaltnismaBig geringe Mengen auf 
Lager genommen worden. Im  Oberbergamtsbezirk 
Dortmund war der Absatz um 40 0.00 t groBer ais die 
Forderung, wogegen er in den Oberbergamtsbezirken 
Breslau und Bonn um 322 000 t  und 40 000 t dahinter 
zuruck blieb. Die Z a h l  der b e t r i e b e n e n W e r  k e 
erfuhr gegen das Vorjahr eine Yermehrung um 6; die Zu- 
nahme entfallt ausschheBlich auf den Oberbergamts
bezirk Dortmund, wo eine Reihe alter Zechen wieder in 
Betrieb genommen wurde.

Der B r a u n k o h l e  n bergbau hat, wie die Zahlen
tafel 2 ersehen laBt, im' Kriege eine weit giinstigere 
Entwicklung genommen ais der Steinkohlenbergbau. Im 
ersten Kriegsjahre war seine Gewinnung zwar auch nicht 
unerheblich kleiner (— 2,69 Mili. t  =  3,84 %) ais im 
Jahre vorher, der Ausfall wurde, jedoch sehr sclmell aus- 
geglichen und im letzten Kriegsjahre war die Braun- 
kohlenforderung bei 83,37 Mili. t um 13,32 Mili. t oder
19,02 % groBer ais im Jahre. 1913. Im letzten Jahre 
hatte. dann der Braunkohlenbergbau unter ahnlich un-

Verkehrswesen.
A m tliclie  TarlfverttndoruBgcn. Ausnahm etarif 6 fur 

Steinkohle usw. fiir den S taats- und P riva tbahn  - Giiter- 
verkerhr usw. Tfv. 1101. Seit dem 1. April 1920 wird 
die F rach t von M yslowitzgrube nach M yslow itz-O rt und 
Obergang (R ichtung Szczakowa) fur 10 km erhoben. Das 
alsbaldige In k ra fttre ten  der Tarifanderungen. griindet sich 
auf die voriibergeliende Anderung des § 6 der Eisenbalm - 
Y erkehrsordnung.

Volkswirtscha!t und Statistik.
Ergebnis des Schiffbaues der Weit im Jah re  1910. 

Dic Zahl der im le tzten  Jah re  neugebauten  Schiffe belief 
sich nach der foigenden A ufstellung, welche der englischen 
Zeitsclirift »The Economist« entstam m i:, auf 2483 m it 
einem R aum gehalt von 7,14 Mili. t. An dieser Leistung 
waren die Ver. S taa ten  m it erlieblich m ehr ais der H alfte  
(57,04%) beteiiigt, an zw eiter Stelle kam  G rofibritannien 
(20,08%), das bis dah in  u n b estritten  den ersten  P latz 
im Schiffbau beliaup tet ha tte . Sehr erhblich w ar auch der

giinstigen Verhaltnissen zu leiden wic der Steinkohlen
bergbau, so daB auch seine Forderung einen erheblichen 
Abschlag erfuhr. Sie war bei 76,15 Mili. t 7,3 Mili. t 
niedriger ais 1918, ging aber iiber die Forderung des 
Jahres 1913 noch um 6/10 Mili. t  oder 8,70 % hinaus. 
Das vergleicliweise gunstige Ergebnis ist zum erheb
lichen Teil darauf zuriickzufiihren, daB der Braun
kohlenbergbau bei den geringern Anspriichen, die er im 
ganzen an die von ihm beschaftigten Arbeiter stellt,

■ seinen Belegschaftsstand wesentlich starker erhohen 
konnte ais der Steinkohlenbergbau. 1919 betrug seine 
Belegschaftsziffer 104 326 d. s. rd. 48000 Mann =  
84,58 % mehr ais im Jahre vorher, und gegen das letzte 
Friedensjahr ergibt sich eine Zunahme um 44 000 Mann 
=  74,27 %. Der F ó rd e r a n te i l  zeigt im Braunkohlen
bergbau eine ahnlich unerfreuliche Entwicklung wie im 
Steinkohlenbergbau. Bei 729,92 t  auf den Mann war 
er im letzten Jahr um 440,22 t  =  37,62 % kleiner ais 
im Jahre 1913. Der Wert der B r a u n k o h 1 e n g e w i n n u n g 
hob sich von 140,5 Mili. M> in 1913 auf 374,9 Mili. J i  
in 1918, es. liegt mithin eine Zunahme aut mehr ais 
das Zweieinhalbfaclie vor, die in der Hauptsache auf 
dic Erhohung des Einheitswertes von 2,01 auf 4,50 M  
je t zuriickzufiihren ist. An der letztjahrigen Minder- 
forderung des Braunkohlenbergbaues von 7,3 Mili.-1 war 
der Oberbergamtsbezirk Halle mit 7,1 Mili. t., der Obei- 
bergamtsbezirk Bonn mit 1,44 Mili. t  beteiiigt, dagegen 
weist Breslau eine Mehrfórderung um 1,17 Mili. t auf 
und hat damit bei im ganzen 3,79 Mili. t seine Forderung 
gegen das Vorjahr um annahernd die Halfte'gesteigert. 
Der Zuwachs der B e le g s c h a f ts z a h l um 48 000 entfallt 
zum gróBten Teil auf den Oberbergamtsbezirk Halle 
(33 300), Bonn verzeichnet eine Yermehrung um 9 600, 
Breslau eine solche um 3 600 Mann. Der Absatz von 
Braunkohle deckte sich fast vollstandig mit der 
Forderung, er blieb hinter dieser nur um 12 000 t zu
ruck. Die Zahl der -Werke yerzeichnete eine Zunahme 
um 1, Halle weist eine Abnahme um 3, Clausthal und 
Bonn eine Zunahme um 3 bzw. 1 Werk auf.

Anteil Ja p an s  m it 8,50% , den vierten  P la tz  nalim en dic 
britischen Kolonien m it 5,02%  ein.

Land
Zahl der 

neu- 
gebauten 

Schiffe

Schiffs-
raum

t

Anteil
°//o

Belgien ........................................ 2 2 433 0,03
9 12 307 0,17

D a n e m a r k .................................... 46 37 766 0,53
F ra n k re ic l i .................................... 34 32 663 0,46
GroBbritannien u. Irland .. . 012 1 620 442 22,68
Britische K olonien...................... 263 358 728 5,02
H o l l a n d ........................................ 100 137 086 1,92
'Italien (einschl. T riest) . . . . ' 32 82 713 1,16
Jap an  ............................................. 133 611 883 8,56
N orwegen. : ............................... . 82 57 578 0,81
P o r t u g a l ........................................ 20 10 499 0,15
Schw eden........................................ 53 50 971 0,71
S p a n i e n ........................................ 41 52 609 0,74
Ver. S taaten  von Amerika . . 1051 4 075 385 57,04
t)bri"C L ander1 ........................... 5 1 486 0,02

ZUS, . 2483 7 144 549 100,00
i Ohne Deutscliland.
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;V crsorgung G roB-Berlins m it l io l i le  in den Jnliron 1 9 1 3 -1 9 1 0 .

Steinkohle, Koks und PreBkohle Braunkohle und PreBkohle

Sumjge

t

eng-
lischc

t

west-
falisclie

t

sach
sische

t

ober-
schle-
sische

t

nieder-
schle-
sische

t

zus.

t

bóh-
mische

t

prcuBis
sach

PreB
kohle

t

che und 
sisclie

K ohle
t

ZUS. 

■ t

1913 1 960 140 551 469 ' 23120 2162154 368 711 5 065 594 24 350 2 153 654 13 379 2191383 7 256 977
1914 1 511 754 546 475 45 668 1366 469 235 583 3 705949 25 516 2 255 710 20 754 2 301 960 6 007 909

I, Em p- 1915 10 767 1 365 649 63 786 2 874 862 387 371 4 702 435 40 332 2 297 458 14 378 2 352 168 7 054 603
fani? 1916 1105 1 556 574 35 766 2 922 532 334 047 4 850 024 60 632 2 133 064 17 120 2 210 816 7 060 840

1917 - ~ 1 557 791 14 041 2 742 085 364 153 4 678 070 26 753 2 157 933 33 261 2 217 947 6 896 017
1918 . 1 726 438 15 528 3084 871 417 489 5 244 326 27 516 2 209 976 26 314 2 263 806 7 508 132
1919 — 1 300 374 7 747 1 808 678 295 138 3 411 937 9-645 1 610 501 56 029 1 676175 5 088 112

1913 1 219035 148 214 , ____ 1 149 780 56 607 2 573 636 1 837 965 ł 031 3 833 2 577 469
1914 1 021 612 275 438 342 819 435 49 536 2 166 363 6 815 6 689 3 647 17151 2 183 514

D avon auf 1915 10082 541 174 _ _ 1181142 74 029 1 806 427 5 654 180 2 371 . 8 205 1 814 632
dem 1916 1105 657 860 480 1 574 918 63365 2 297 728 25 242 1636 . 707 27 585 2 325 313

Wasserweg 1917 - 362 013 . _ 536 534 21 011 919 558 4 123 6 115 2 533 12 771 932 329
1918 654 686 —■ 1 011 172 111 982 1 777 840 3144 8104 5 258 16 506 1 794 346
1919 ■ ' , 279 749 — 729 942 96 907 1 106 598 4 539 4 243 11 396 20178 1 126 776

1913 1 654 466 530 650 22 923 1 982 091 347 633 4 537 763 24 149 2 135 416 ,12 756 2 172 321 6 710 084
1914 1 273 622 505 952 45 367 1 226 972 227 560 3 279 473 25 389 2 237 990 20 613 2 283 992 5 563 465

11. Ver- 1915 8 940 1 167 078 57 492 2 544 554 365 603 4 143 667 38 813 2 266 908 12 834 2 318 555 6 462 222
brauch 1916 1 105 1 322 686 • 35 285 2 574 972 298 392 4 232 440 57 761 2 080 045 16 336 2 154 142 6 386 582

1917 f ~  ■ 1 394 745 13 506 2 378 623 350 598 4 137 472 26 718 2 132 967 31 915 2 191 600 6 329 072
1918 1 598 736 15 441 2 832 530 412 852 4 859 599 27 516 2 185 992 19 903 2 233 411 7 093 010
1919 —- 1 200 617 7 737 1 676 646 292 868 . 3 177 868 9 635 1 597 900 53 651 1 661 186 4 839 054

1913 24,66 7,91 0,34 29,54 5,18 67,63 0,36 31,82 0,19 32,37 ioo'
Von dem 1914 22,89 9,09 0,82 22,05 4,09 58,95 0,46 40,23. 0,37 41,05 100
Gesamt- 1915 0,14 18,06 0,89 39,38 5,66. 64,12 0,60 35,08 0,20 35,88 100

verbrauch 1916 0.02 20,71 0,55 40,32 4,67 66,27 0,90 32,57 0,26 33,73 ' 100
% 1917 ' 22,04 0,21 37,58 5,54 65,37 0,42 33,70 0,51 34,63 100
/ U 1918 —, 22,54 0,22 39,93 • 5,82 68,51 0,39 30,82 0,28 31,49 100

1919 - — '24,81 0,16 34,65 6,05 65,67 0,20 33,02 1,11 34,33 100

Im .le tz ten  Ja h re  h a t  sich die K ohlen versorgung Grofi- 
Berlins w eit ungiinstiger g es ta lte t ais- im  Y orjahre. E s 
erh ie lt au S tein- und B raunkohle zusam m en 5,1 Mili. t 
gegen 7,5 Mili. t  in  1918. An dem  R iickgang um
rd. 2,4 Mili. t  w ar die w estfalische Kohle m it 426 000, die
oberschlesische m it 1,2 Mili., die niederschlesische m it 
122 000 u n d  die sachsische m it 8 000 t  beteilig t. Im  
ganzen erfuhr der E m pfang  an  S teinkohle eine A bnahm e 
um 1,8 Mili. t. D er R iickgang der Z ufuhr an B raunkohle 
belief sich  auf 1,6 Mili. t. D ie A bnahm e des V erbrauchs
w ar etw as kleiner ais der R iickgang des Em pfangs. Sic
betrug  bei einem G esam tverbrauch  von 4,8 Mili, 
2,25 Mili. t  oder 31,78% . An dem  V erbrauch w aren 
beteilig t die S teinkohle m it 65,67 gegen 68,51 %  in 1918 
und  die B raunkohle m it .34,33 gegen 31,49 % . E rh ó h t 
haben  sich die A nteile der w cstfalischen und der nieder- 
schlesischen S teinkohle von 22,54 auf 24,81%  und von 
5,82 auf 6,05% , dagegen is t der A nteil der oberschlesischen 
Kohle von 39,93 auf 34,65%  zuriickgegangen.

Marktbericht.
E rhSlinn g  der K olilcn proise  des R e lch sk o lilc in erb a n d es  *.

Auf G rund des Beschlusses des R eichskohlenverbandes 
vom  1. April 1920 sind die K o h l e n v e r k a u f s p r e i s e  je 
Tonne einschlieBlich Kohlen- und  U m satzsteuer m it W ir
ku ng yom 1. April 1920 wie folgt e rhóh t worden. 

l  B. ai Gliiokauf 1920, S, 320.

B e z i r k  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f a l i s c h e n  K o h le n "
s v n d i k a t s :

.« / t
PreBkohle . . .......................  . . . . . . . . .  . 89,40

B e z i r k  d e s  N ie d e r s c h le s i s c h e n  S te in k o l r i e n -  
s y n d i k a t s :

PreBkohle .............................................................. .. 244,40
B e z i r k  d e s  N ie d e r s a c h s i s c h e n  K o h le n s y n d ik a t s :

G e s a m t b e r g a m t  in  O b e r n k i r c h e n :
S c h m ie d e k o h le ........................................ ................................ 29,60
NuBkohle I I  . . . . . . . .......................... ...... . . 29,60
Kokskohlć .........................................................................  . 24,90
Tiefbaufórderkohle ................................................................ 24,40
N achsetz- und Schtammkohle . . . . . .  . . . 8,20
G r o B k o k s ..................................................................................35,70
B r e c h k o k s .................................... ........................... 42,80
Perlkoks 35 ,—
K oksgrus. . ............................................. . 13,70

• M agerforderkohle . .......................... . • ■ ■ • ■ • • 24,20
M agernuBkohle ..................................................... .. 28,40
PreBkohle 1,25 k g .......................................................................... ... 89,40
Beckedorfer Fórderkohle. .......... ............................ . 24,20
P r e u B is c h e  B e r g i n s p e k t io n .  in  B a r s in g h a u s e n :
Fórderkohle ............................................. ................................ 25,70

P re u B is c h e  B e r g i n s p e k t io n  I ,  I b b e n b u r e n :
‘F órderkoh le; ■.................. ....  24,40
Stiickkohle . . , . . . . . . . . . • • • ■ ■ ■ 29,60
NuBkohle I  ..............................................................................33,50

I I ........................  .................................................... 33,50



24. April 1920 G l i i e k a u f 337

M /t
NuBkohle I I I  . . .................................... ....  31,30
Gewaschene Feinkohle . . . . . . . . . . . . 23,20
PreBkohle 3 kg .......................................................... 89,40
Pusselbiirner Fórderkohle (Buchholzkohle) . . 24,40
Schlammkohle .................................................. .................  8,20

S t  e in  k o li le n  b e r  g w e rk  O s te r w a ld :
Fórderkohle . . . . . . . ........................................20,70
G ru s k o h le ......................... ............................. .................24,—

S te in k o h l e n b e r g w e r k  in  M tin e h e h a g e n :
Fórderkohle .................25,70

G .e w e rk s c h a f t  P re u B . G lus in  M eiB en:
Fórderkohle ......................................... ....  24,40
NuBkohle . . . . . , . . . . . . • . . . . . 29,60
Feinkohle . . .................................... . . . . . . . 24,—

S tc in k o h l e n w e r k  P ló t z  b e i L ó b e j i in :  
Fórderkohle . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,20

- ,, s t u c k r e i c h .................................................. 24,20
Stilckkohlc .................................................. ....  29,60
PreBkohle 1,5 kg . . . . . . .  . . . . . . . 89,40

Patentboricht.
A iim eld u n g en ,

die wahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
: p a ten tan ite s  ausliegen.

Vom 29. Marz 1920 an :
5 a. Gr. 1. S. 49 160. S iem ens-Schuckertw erke, 

G. m. b. H ., S iem ensstad t b. Berlin. Freifallregelung fur 
m i t  L eonardsteuerung  arbeitende B ohrkranantriebe. 
29. 10. 18. Ó sterreich 27. 8. 18. -

5 a .  Gr. 4. K. 71710. M ax Kónig, Friedrichsfeld 
b. Wesel. Schutzvorrich tung  fiir Bohrrohre. 14. 1. 20.

5b. Gr. 13. F . 45 578. H einrich  Freise, Bochum, 
D orstener S tr. 228. V orrich tnng  an Staubsam m lern zum 
A bdichten des Bohrers an  der D urch tritts te lle  durch den 
S taubfanger. 3. 11. 19.

5h. Gr. 13. F . 45 706. H einrich  Freise, Bochum , 
D orstener S tr. 228. D urch  ein spiralfórm ig gebogenes 
federndes R ohr in der Bohrlochm undung gehaltener 
S taubsam m ler. 22. 11. 19.

5b. Gr. 13. T. 23 550. H einrich  Torp, Gelsenkirchen, 
Schultestr. 16. W asserstrahlduse m it Reinigungsvorrich- 
tung  fiir S taubabsaugevorrich tung  beim G esteinboliren 
in Bergwerken. 21. 1. 20.

: 12g. Gr. 1. G. 47 096. G ew erkschaft des Steinkohlcn- 
Bergwerks »Lothringen«, G erthe (Westf.) und  M ax Kelting, 
B óv inghausen . (W estf.). V erfahren zur Ausfiihrung von 
w arm everbrauchenden bzw. e rs t bei hohen rem peraturen  
verlaufenden G asreaktionen , besonders zur Stickstoff- 
verbrennung. 3. 9. 18.

12 k. Gr. 3. A. 32 394. »Azot« Ges. m. b. I i.,  Berlin. 
Verfahren zur G ew innung von Anim oniak. 15. 10. 19.

121. Gr. 13. B . 77 552. H erm ann E lisha Brown, 
K ingston, S ta a t New Y ork (V. St. A .); Veir.tr.: M effert und 
Dr. Seil, Pat.-A nw alte , Berlin SW .68. V erfahren zur Ge
w innung von A lkalim etallsalzen aus F eld spat i* , dgl. 
8. 6. 14. V. S t. A. 29. 8. 13.

21 Ii. Gr. 11. M. 64 765. M aschinenbau-A nstalt H um 
boldt, K óln-K alk. E lektrodenklem m e fur clektrisclie 
Schmelzófen. 27. 1. 19.

24c. , Gr. 8. K. 65 722. H einrich  K oppers, Essen, 
M oltkeśtr. 29. R etortenofen m it V orw arm ung von Gas 
und L u ft in  einraum igen E rh itzern . 6. 3. 1.8.

351). Gr. 7. M. 58 211. M aschinenfabrik Augsburg- 
-Nurnberg, A.G., N urnberg. Selbstgreifer. 10. 7. 15.

4 0 a. Gr. 44. B. 85 260. D ipl.-Ing. John Billwiller, 
K arlsruhe (B.), Gerwigstr. 2. V erfahren zur E ntfernung  
von Uberziigen von M etallen o. dgl. 29. 11. 17.

59a . Gr. 9. H . 79 690. H u n d t & W eber, G. m. b. H .,
Geisweid-Sieg. V orrichtuńg zum  selbstta tigen  E in- und 
A usschalten - von Pum pen. 10. L 20.

50c. Gr. 2. L. 45 053. Em il Ludwig, H am burg,
G rindelhof 56. Z ahnradpum pe, bei der ein . .S tirn rad  
m it einem innen verzahnten  H ohlrad  zusam m enarbeitet.
2. 3. 17.

81e. Gr. 7. Scli. 54 241. P au l Schm idt, Schónow
(Neum.). F ah rb are r Fórderelevator. 28.- 12. 18.

81c. Gr. 17. S. 49 802. S iem ens-Schuckertw erke,
G. m. b . H ., S iem ensstad t b. Berlin. L u ftfilter fiir Saug-
luftfórderanlagen. 17. 3. 19.

88n. Gr. 6. K. 61 011. D r.-In g . W iktor K apłan, Briinn 
(M ahren); V e r tr .: O tto  Lem m e, Berlin, K oloniestr. 107-108. 
Laufschaufelręgelung fiir schnellaufende K reiśelm aschinen 
m it L eitvorrich tung  nach  Patent 289 667; Zus. z. P a t.
289 667. 4. 8. 15.

Yersagung.
Auf die am 8. O ktober 1914 im  Reichsanzeiger bekann t 

gem achte A nm eldung
2(!d. F . 37 987. V erfahrcn der getrenn ten  Gewinnung 

von T eerbestandteilen , wie Pech oder S talilw erkstcer und 
Teerólen, durch  stufenw eise K uhłung m it -stufenweiser 
W ascliung aus iiberh itzten  Rohgasen, 
is t ein. P a te n t versag t worden.

Z u ru ck n a lu n c  e in er  A n m eld u n g .
Die ani 2, Ja n u a r  1920 im Reichsanzeiger b ek an n t 

gem achte A nm eldung
871). A. 31 839. Von einem  D rehfeldm otor ange tnebener 

elek trischer H am m er. 2. 1. 20. 
is t zuriickgcnom m en worden.

O cb ra u clism u ster -E ln tra g a n g en , 
bekann t gem acht im  R eichsanzeiger yom  29. Marz 1920.

11). 735 162. A lbert Lehm ann, Spandau, H am burger
S tr. 11. E lek trom agnetische Sortierm aschine fiir Metall- 

. spane. 12. 2. 20.
10a. 735 032. K arl M attlies, Buer-Scholyen. Koks- 

lóscliyorrichtung. 13. 2. 20.
10a. 735 035. H erm ann Joseph Limberg, Essen, Olga- 

strafie 3. K oksofentiir m it auswechselbarem  Oberteil.
14. 2. 20.

211i. 735 539. P au l B achm ann, Biihlau b. D resden, 
Schónfelder S tr. 11. E lek trischer Ofen. 28. 2. 20.

35 c. 735 424. G esellschaft fiir Fórderanlagen E rn s t 
Heckel m. b . H., Saarbrucken. Sei)spannvorrichtung fiir 
W inden und  H aspeln. 20. 2. 20.

47 d. 735 487. H einr. B reddem ann, D uisburg, Hagel-. 
straBe 7. D rahtseilk lem m e. 15. 1. 20.

59a. 735 252. Jak o b  Stóckli, W aiblingen. D reistufćn- 
hochdruckpum pe. 3. 2. 20. ;

59a. 735 617. A rno Giinzel, A ltenburg  (S.-A.). Kolben- 
pum pe m it Saug- und D ruckventilen . 27. 2. 20.

81 e. 735 353. Gesellschaft fiir F órderanlagen E rn s t  
Heckel m. b. H ., Saarbrucken. A nordnung zum leichten 
Verstellen d e r T ragrollen fiir das Zugorgan m aschineller . 
Fórderanlagen. 20. 2. 20.

Y erliingcru ng der Scliu tzfr ist.
Folgende G ebrauchsm uster sind an  dem  angegebenen 

Tage auf d rei Ja h re  verlangert w orden:
20a. 666 504. Adolf B leichert & Co., Leipzig-Golilis, 

S tiitze fiir  Seilbahnen.. 20. 2. 20.
26c. 660 145. B erlin-A nhaltische M aschinenbau-A .G ., 

Berlin. A usstoB vorrichtung usw. 2. 3. 20.
26e. 660 208. B erlin -A nhaltische■ M aschinenbau-A .G .,' 

Berlin. L adem ulde usw. 2. 3. 20.
26e. 660 247. B erlin-A nhaltische M aschinenbau-A .G ., 

Berlin. K oksausstoB vorrichtung usw. 2. 3. 20.
491. 681 210. M aschinenbau-A .G . Seebach, Seebach 

b. Zurich (Schweiz); V e r tr .: D r. S. H am burger, Pat.-A nw ., 
Berlin SW  61. E lek trodenarm  usw. ,28. 2. 20.

D e u tsc lie  P a ten te .
D er B uchstabe K (K riegspatent) h in te r.d er t)b ersch rift 

d e r B eschreibung eines P a te n te s ; bedeu te t, daB, es auf 
Grund d er V erordnung vom  8. F eb ru ar 1917 ohne .vorauf- 
gegangene B ekann tm achung  der A nm eldung e rte ilt w or
den ist.
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4 a  (51). 319 287, vom 10. N oyem ber 1918. O t to  
S c h n e i d e r  in D r e s d e n  und  F r a n z  S c h le g e l  in 
L e ip z ig ,  Elektrische Grubenlampe.

Die Lam pe h a t ein elastisches, z. B. aus einem M etall- 
schte.ij.ch hergestelltes Gehause.

5b (12). 319 288, vom 16. N ovem ber 1916. R o b e r t  
B i lk e  in H a n n o v e r .  M aschine zur Gewinnung von 
Steinsalzen, Kalisalzen u. dgl. Zus. z. P a t. 316 292. L angste 
D auer: 13. O k tober 1930.

Die D rehachse des Auslegęrs fiir das Frasw erkzeug 
ilcr M aschine ist unabhangig  von dem  die Schwingbewegung 
des A uslegers' bew irkenden A ntrieb  in senkrech ter Ricli- 
:ung verste llbar.

5d (9). 319 251, vo m  15. Mai 1919. J o a c h im  H o f f 
m a n n  in  S o l l a t s c h  b. P o s e n .  Yerfahren und Vorricktung 
sum  A usfiillen von Hohlrdumen in  Bergwerken m it Hilfe 
hleinkórnigen Yersatzgutes.

D as Ideiukdinigc V ersatzgut soli in einen festen oder 
?ahrbaren B ehalter eingeschiittet, h ieraus m it Hilfe einer 
dusenartigen  .V orrichtung durch  PreBwasser oder PreB- 
Ju ft en tnom m en und in die H ohlriium e befo rdert werden. 
Ais B ehalter kann  z. B. d e r Forderw agen a Yerw endung 
inden, dessen vorderc S tirnw and m it dem  dreh- oder 

.■erstellbaren R ohransa tz  b versehen is t und durch dessen 
h in tere S tirnw and eine an die .PreBwasser- oder Preflluft- 
Icitung c angeschlossene Diise gefiih rt ist.

lO a (13). 319 246, voni 19. O k tober 1917. G e b r .
H m s c lm a n n  in E s s e n . Koksofenanlage m it zwei von 
den Steigrohren je fil sich absperrbaren Gassammelleitungen

Die eine d e r  beiden G assam m elleitungen is t  durch 
absperrbare  A nschluBrohre m it u n te r . jeder K am m cr 
liegenden V ertei!ungskanalcn verbunden, so daB ab- 
ziehendes Gas aus K am m ern, dereń In h a lt sich im  le tzten  
A bschn itt d e r  Y erkokung befindet, in K am m ern iiber- 
gefuhrt w erden kann, in denen dic V erkokung noch n ich t 
so w eit vo rgeschritten  ist. U n te r den O fenkam m ern sind 
W asserdam pf lc ituhgen  zur E infiih rung  von  D am pf in 
die K am m ern angeordnet, die in die Y erteilungskanalc 
m iindeń.

10ft (20). 319 331, vom 13. F eb ru a r 1919. R u d o l f  
W i lh e lm  in E s s e n - A l t e n e s s c n  Ventil fiir Grop- 
gasleitungen m it seitlich ausschwenkbąretn, scheibenfórmigem  
Abschlupkdrper.

D er A bschluBkorper des V entils wird keilfórm ig in 
einen en tsprechenden V entilsitz  gefiih rt und verschiebbar 
aufgehangt.

23b (1). 319 123, v om 2. M arz 1917. D W ilh e lm  
N o r th  in H .a n n o v e r .  Verfakren zur Uberfiihrung von 
Mineralóle.n in  hoher siedende Erzeugnisse._

Die Ole sollen m it K ohle u n te r  sehr hohem  hydrau- 
lischen D ruck  (etw a 400 at) au f lióhere T em peratu ren  
(etwa 300°) e rh itz t werden.

27c (11). 319 341, vom  30. Ju li 1918. F i r m a  T h e o d o r  
F r ó h l i c h  in B e r l in .  Schleuderrad fu r  gasfórmige -und 
tropfbare. Fliissigkeiten.

D as R ad h a t zwei oder m ehr konzentrisch  angeordnetc 
Schaufelgruppen, von denen dic innern  kurze, in geringem 
A bstand voneinandcr angeordnetc, einen freicn Raum  
umschlieBende Schaufeln haben, w ahrend die auBern 
G ruppen in  gróBerm A bstande voneinandcr an g e o rd n e te . 
lange Schaufeln haben.

40e (9). 319 384, vom 27. Marz 1917. S ie m e n s
& H a ls k c  A.G. in S i e m e n s s t a d t  b, B e r l in .  Yer
fahren zur elehtrofyiischen R affination  zinnhaltiger Le- 
gierungen.

Bei d er R affina tion  sollen dem  E lek tro ly ten  Kolloidc 
z u g e se tz t. werden, die. bei, der E lek tro lyse zur Anodc 
wandern. AuBerdem kann  m an in den E lek tro ly ten  noch 
hochbasische Sauren, z. B. Phospliorsaure, einfiihren und 
L uft einblasen, um die O xydulverbindungen m oglichst 
in O xydverb indungen  zu verw andeln.

8 0 e (13). 319 372, vom 26. Mai 1917. F r ic d ,  K r u p p  
A.G. G r u s o n w e r k  in M a g d e b u r g - B u c k a u .  Yor
richtung zum  Entleeren von Schachtófen, Silos u. dgl.

U n ter oder se itlich  yon dem  O fenschacht sind um 
w agerechte Achsen um laufende Sagewerkzeuge (Krsis- 
sagen, F raser o. dgl.) vcrsch icbbar angeordnet. Die Sage
werkzeuge konnen durch  die Spalten  des das G ut stiitzen- 
den R ostes h indurchgreifen, gegeneinander v e rse tz t und 
nachgiebig gelagert sein.

81e (7). 319 286, vom 1. Ja n u a r  1919. H e in z e lm a n n  
& S p a r m b e r g ,  I n g e n ie u r c  in I l a n n o y e r ,  und 
D r.-Ing. G e o rg  W ilh e lm  K o e h le r  in D a r m s t a d t .  
Fórderwerk fiir grobstiickiges Gut.

D as F órderw erk  b es teh t aus einem Becherw erk m it 
seitlichen Zubringeschnecken. U ber den Schnecken und 
dem  u n te rn  E nde des Becherw erks is t eine abnehm bare 
Muldo ohne Boden angeordnet, in welche die Schnecken- 
w indungen zum  Teil hincinragen. Infolgedesscn werden 
dic gróBcrn G utbrockcn durch  die Schnecke in der Muldę 
zu den B echcm  geschoben, w ahrend  die kleinern  Stucke 
in den Sclineckentrog fallen und darin  zum Becherw erk 
b e fo rd e r t . werden.

81 e (15). 319 218, vom 21. M arz 1919. G e b r . E ic k -  
h o f f  in B o c h u m . Slopucrbindung fiir Schiittelrinńen.

A

D as V erbindungsband b des einen der zu verb indenden  
R utschenschusse is t an beiden E nden m it sich quer zur 
R utschenaclise crstreckenden  Langaugen (Schlitzen) e 
verschen, w ahrend das benachbarte  V erbindungsband c 
des andern  Rutsclienschusses an beiden E nden  R und- 
augen •Bcsitzt, In  die le tz ten i sind Bolzen /  m it knebel-' 
artigen  K ópfen /  eingesetzt. Diese Kópfe w erden zwecksVer- 
bindung zweier R utschenschusse durch  die en tsprechenden 
Langaugen (Schlitze) e im  V crbindungsbande des andern  
Rutsclienschusses h indurchgefiih rt. A lsdann w erden die 
Bolzen um  90“ gedreh t und die M uttern  h d er Bolzen 
angezogen. D abei tre ten  h in te r  dem Kopf f  dic vor- 
gesehenen vierkantigen Teile g d e r Schraubenbolzen in 
entsprechende A usśparungen ■ des: B andes b, w odurch die 
Bolzen gegen D rehung  gesichert, d. h. y ęn ieg e lt werden.

S i e  (15). 319 219, vom 14. J a n u a r  1919. H e r m a n n  
Y a l le y  in K o ln  - L i n d e n t h a l  und  F i r m a  I n g e n i e u r -  
b u r e a u  H e r m a n n  M a rc u s  in K o ln . Selbsttdtig 
wirkende AufgabeDorrichtuńg fiir Fórderrinnen, Fórder- 
bdnder u. dgl.



Im  Innern  des Rades, das z. B. zum Verteilen von 
V ersatzgut in Bergwerkeri verw endet w erden kann, is t der
Y erteilungskastcn b angeordnet, in den das Schiittgut

M it dein am  Siebauslauf a d reh b ar angeordneten 
VerscliluBschieber c is t das Blech /  verbunden, das auf 
dem  der F órderrinne d o. dgl. zugeffihrtcn F ordergut 
au fruh t. Infolgedessen wird die S tellung des VerschluB- 
schiebers so gcregelt, daB die Beschickung d er Rinne

durch das A ufgaberohr o cińgcfuhrt w ird. D er K asten  ist. 
rn it dcm  d reh b ar gelagerten Gehause ed e s  Schleuderrades 
fest verbuńdeh, so daB die S tellung śeines Auslaufes g zu 
dem  A u str itts tu tz ę n  d  des Gehauses bei allen Gehause- 
stellungen die gleiche bleibt.

 ̂ S io  (17) 319‘̂ iĄ ,  vóm 2’2
Marz 1919. P a u l  B e c k e r  in 
B r a u u s c l iw e ig .  Schlauchm it 

U  ' ' ' ei ner Auskleidung von ineinan- 
SJ 'dergreifendenj konischcn Rohr-

f i  stiicken.
/ /  ' ' “ . ~S"iI D ie zur A uskleidung des
/ /  ~j 1  Schlauches d dienenden koni-

Srr—— / /  schen Tiohrstuckc a sind durch
/ /  ' '  p i  am  engen E nde jedes Rohr-
1 /  7? stiickes sitzende Zapfen o m it-
! /_____  j f 3  ■ einander verbunden, die durch

"—#■/ L angssch litzeb am  w eiten E nde
I " " - f j  des benachbarten  R ohrstiickcs
1/ fc f “ ■ greifen.

f p — J -----81 c (17). 319 245, vom
II  'c ~6 I. Ju n i 1918. O t to  R u rn m e l
/ in  B e r l in .  Fórderer ju r  Schiitt-

4 — - 4 - - - .  gwi
b D er F órderer bes teh t aus

einem  F o rd erro h r und  einer 
Jr~— —:—  in dessen Achse angeordneten
<--------------- R ohrle itung  fiir ein D ruck-

m itte l, das m it auf einer 
Schraubenlinie liegenden Aus- 

— 1—0—_— tritto ffn u n g en  versehen is t
uncl zw anglaufig gedreh t w ird. 

Infolgedessen befórdern  die aus der R ohrle itung  austre ten - 
den D ruckm itte ls trah len  das in das F orderrohr einge- 
fiih rtc  S ch iittg u t ahnlich wie eine Fórderschnecke durch 
das F orderrohr.

S ie  (31). 319 220. vom 4. Ja n u a r  1918. A a g e  J o 
h a n n e s  S ie r s t e d  S m i th  in H o lb a c k  (D anem ark). 
Schwerkraftbahn,

gleichmaBig bleibt, d. h. der R inne wird aus dem Siło 
F ordergu t in  solcher Menge zugefuhrt, daB das G ut in der 
R inne im m er dieselbe Schichthóhe hat. D er YerschluB- 
schieber k ann  m it einem verste llbaren  G egcngcw ichtg  
versehen sein, das die Sclńchthohe des F órdergutes in 
d e r R inne zu andern  erlaubt.

S i e  (10). 319 182, vom 5. Marz 1919. A rn o  R e if
in L ie g a u  b. R a d e b e r g  (Sa.). Befcstigung von Bechern 
a:n Gurt von Becherwerken.

'•>/<> y O-O- >.' y
cb'A S—\  7 ? yv . I  /  _  \  /  A / 1  • a- ' , ' ' ' I

Bei der B ahn ro llt d er beladene W agen d frei auf der 
geneigten F ah rbahn  e abw arts, wobei er eine ziemlich 
groBe G eschwindigkeit erhalt. K urz vor d er Entleerungs- 
stelle tr if f t  d e r W agen auf den M itnehm er b, der an  dem 
endlosen, langs der B ahn  verlaufenden, m it G ewichten c 
verbundenen Seil a b efestig t ist. Vermóge seiner lebendigen 
K ra ft heb t der W agen die Gewichte, die darauf den in- 
zwischen en tleerten  W agen in die Anfangslage zuriick- 
schleudern. D am it beim A uftreffen des W agens auf den
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M itnehtner kein hcftiger StoB erfolgt, greifen die die 
C.egengewichte m it dem, Seil a verb indenden  Teile - /  
(Seile, Z iigstangen o. dgl.) rechtw inklig  o dernahczu  recht- 
winklig an  das in der Rulielage bef ind liche Bahnseil an. 
Infolgedessen w ird den Gewicliten eine allm ahlich  zu- 
nehm ende Geschw indiglteit erte ilt.

87b (3). 310 367, vom  18. Ju n i 1918. H e r m a n n
J o s t  in B ę r l i n - T c r a p e l h o f  und D e u t s c h e  A u to -  
m a t e n - H a n d c l s - G e s e l l s c h a f t  m. b. H. in  B e r l in .  
Mechanisches Schlagwerkzeng m it /reischwingendem Bar.

An dem  B ar ■ /  des 
W erkzeuges, und zwar 
au f d e r Seite die dem  
durch  einen K urbeltricb  
bew egten K olben c zu- 
gekehrt ist, sind zwei 
oder m ehr Schrauben- 
federn  a von gleicher 
Lange befestig t. D er 
den B ar fiihrende Zylin- 
der is t m it Offnungen e 
versehen, die so ange- 
o rd n e t sind, daB d er B ar 
sic frei gibt, wenn er 
auf das in den Zylinder 
ragende h in tere E nde des 
W erkzeuges b au ftrifft. 
Infolgedessen kann die 
bei d e r Schlagbewegung 
des B ars zw ischen die> 
sem und  dem K olben c 
zusam m engeprcBte L u ft 
beim A uftreflen  des B ars 
auf das W erkzeug en t- 
wcichen, w ahrend nacli 
dem  Zuriickspringen des 
B ars vom  W erkzeug b 
zwischen K olben und B ar 
eine L uft verclunnung ein-' 
tre ten  kann, dic den H ub 
des le tż tern  du rch  den 
auBern L uftd ruckcrn ipg- 
licht. F erner sind in der 
Zylinderw andung Off
nungen f  angebrach t, die 
von d er h in te rn  K an te  . 
des B ars freigegeben w er
den, wenn dieser das 
W erkzeug b so w eit in 

den Zylinderlials vorgetrieben hat, daB er auf den 
vordern Zylinderdeckel au ftrifft. In diesem  F ali kom m t 
der B ar zum S tills tand  und die durch  die Offnungen 
tre ten d e  L uft kiihlt den Zylinder.

Biiehersehau.
Betricbsrategesetz. G esetzestext m it W ahlordnung, E in- 

ftihrung, A nm erkungen und Sachregister. B earb. von 
F riedrich  W e in  h a u  s e n , V orsitzendem  des sozial- 
politischen Ausscliusses der verfassunggebenden D eu t
schen N ationalversam m hing .. 147 S. . S tu ttg a r t  1920, 
W . K ohlham m er. P reis geh. 4,55 ,ft.

Betrlcbsrategesetz vom 4. Fcbruiir 1920 (RGB1. 147) n eb st 
der W ahlordnung vom 5. F eb ruar 1920. E rla u te r t 
von Dr. W . K ie s c h k e ,  R egierungsrat im M inisterium  
Aet offentliclien A rbeiten, und  Dr. F . S y r u p ,  Geh.

, R egierungsrat und  vortragendem  R a t im M inisterium  
fu r H andel -und Gewcrbe. 317 S ." B erlin  1920, Carl 
H eym anns Yerlag. P reis geb. 14,40 -H.

W alii und Aufgaben der Betrlebsr&te, der ArbeiterriUe und 
der Angestclltenr&to sowie dor Betriebsobleute. Ge- 
m einvcrstandliche E rlau te ru n g  des B etriebsratege-

setzes und. seiner W ah lo rdnung . Von Geh. R egierungs
ra t  Dr. H erm ann S c h u lz .  173 S . ' Berlin 1920, Ju lius 
Springer. P reis geh. 9,60 JC.
Wolil kanni cin Gesetz h a t  gleich bei seinem  E r- 

scheincn eine solehe Zahl von erlau terten  Ausgaben aufzu- 
weisen gehab t wie je tz t  das B etriebsriitegesetz vom
4. F eb ruar 1920. >>Dcr V orsitzende des sozialpolitischen 
Ausscliusses der verfassungsgcbenden D eutschen N ational- 
versammhing«, »der B e rich te rs ta tte r  des Ausscliusses fur 
das B etriebsrategesetz« und  andere »Mitgliedcr der 
N ationalvcrsam m lung«, >>Hilfsreferenten« und  »vortragende 
Rate« im R eichsarbeitsm inisterium  und  in preuBischen 
M inisterien, dic »als R egierungsvertre ter an  den Vorbe- 
reitungen des Gesetzes dauernd m itgew irk t haben«, oder 
sonst »am tlich an  dem  E ntw nrfe des Gesetzes oder der 
W ahlordnung betcilig t waren«, sind die H erausgeber. Sie 
wollen eine- »gem einvcrstandlicho E rlau te ru n g  des Be- 
triebsrategesetzes und  seiner W ahlordnung*,' einen »Weg- 
weiser durch  das Gesetz iiber die Betricbsrate<', einen 
'>gemeinverstandlichen Leitfaden fiir den prak tischen  Ge- 
brauch« geben. D aneben sind reine >>Textausgaben des 
B ctriebsrategesetzes nebst W ahIordftung« erscliienen, dic 
bei 55 D ruckseiten  tro tz  des A ufdruckes sDreiBigstes und< 
vierzigstes Tausend* das Stiick 3 M kosten. AuBerdem 
findet sieli in jeder V erbandszeitśchrift eine w ortgetreue 
W iedergabe des Gesetzes. M it der T reue zum: Gesetzes- 
w orte is t es jedoch n ich t im m er g u t bestellt. D er Eifer, 
ais erste r auf dem  P iane zu erscneinen, h a t  »Druckfehler<( 
gezeitigt, die rcch t unbcąuem  werden konnen, wenn n ich t 
rechtzcitig  vor ihnen  gew arn t wird. M an w arte te  n ich t 
den am tlichen W o rtlau t des Gesetzes ab, den ja  e rs t die 
V cróffcntlichung im R eichsgesetzb latt bringen konnte, 
sondern en tnahm  den T ex t den A nlagen zum  Kom- 
m issionsbericlit oder den V erhańdlungen der d ritten  
Lesung des Gesetzes in- d e r N ationalversam m lnng. Auf 
die Weise w urde das B etricbsrategesetz nebst W ahlordnung 
o h n e . G esetzesdatum  und m it den U nstim m igkeiten  abge- 
d ruck t, dic bei dem  schnd len  Gang der K am m er.verhand- 

. lungen n ich t im m er yerm ieden werden konnen.
So g ib t W e in h a u s c n  im  A nhang  zur W ahlordnung 

das M uster. 1 zum  W ahlausschreiben (§ 3 der W alilord- 
nung) wie fo lg t w ieder:.... »GemaB § 1 des B c triebsra te
gesetzes vom  .................. .. ................  sind von den min-
destens 20 Ja h re  alten , im Besitzc der biirgerlichen Eliren- 
rechte befindlichen m annlichen und weiblichen A rbeitern
und A ngestellten des B etriebes zusam m en .............. Be-
triebsra tsm itg licdcr zu wahlen usw.«. Vorn in der Aus- 
gabc is t ab e r  der § 20 B etr.R .G . rich tig  abgedruckt, wo- 
nach  die W ahlbereclitigung auf das 18. L ebensjah r fest- 
gesetz t ist. N im m t ein W ah lvo rstand  ein solches falsclies 
M uster des W ahlausschreibens zum A nhalt, so is t  dic 
G efahr vorhanden, daB die danacli ausgeschriebenen 
W ahlen fiir ungiiltig  e rk la rt werden. D eshalb sei hier 
fiir alle Falle au f das  au f Seite 186 des R eichsgesetzblattes 
rich tig  w iedergegebene M uster fiir die W ahlausschreiben 
yerwiesen. A uf Seite 33 b em erk t W einhausen zu der 
O berschrift des Gesetzes, dic kein G esetzesdatum  en thalt, 
daB das Gesetz. tam  11. F eb ru ar vom R eichsprasidenten  
untcrzeichnet, im Reiclisanzeigcr yeró ffen tlich t worden« 
sei. E r  schein t d am it sagen zu wollen, daB das Gesetz, 
das gemaB § 106 m it dem  Tage seiner V erkiindung in 
K ra ft t r i t t ,  am  11. F eb ru ar iti K ra ft getre ten  sei. D as 
is t unrichtig . D as B etricbsrategesetz vom 4. F eb ru ar 1920, 
dem Tage seiner Vollzieliung durch  den R eichsprasidenten , 
is t in der am  9, F eb ru ar ausgegebencn Nr. *26 des Reichs- 
gesctzb lattes veróffentliclit w orden und  dadu rch  an diesem 
Tage in K ra ft getre ten . Vom 9. F e b ru a r  1920 ab  laufen
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demgenmB die m it dem In k ra fttre ten  beginnenden F riśten . 
Die ersten W ahleri fiir dic B etriebsrate  sind dem ent- 
sprćchend nacli § 102 spa testens am  .22. Marz, n ich t bis 
zum 24. Marz, ciuzuleiten.

W ahrend sieli dic Ausgabe yon "Weinhausen durch 
kia ren  D ruck, gutes P ap ier und  ein rech t ausfiilirliches 
alphabctisches Sjiclwerzeichnis aiisżeiclinet, kann m an 
dem  Buche von K ie s c l ik e  und  S y r u p  eine gute Aus- 
ś ta ttu n g  n ich t nach iuhm cn D er D ruck is t n ich t gleicli- 
maBig klar. D er E inband  fallt schon auBerlich durch seine 
schiefe Beklebung wenig angenehm  auf, vor allem ab c rd ro h t 
das B uch sofort in dic einzelnen Bogen auseinanderzu- 
fallen. Bei dem hohen B uchhand lerp re ise . von 14,40 Jl 
und vor allem bei der fleiBigen A rbeit der H erausgeber 
h a tte  der Verlag dem  W erke eine bessere Aufm acliung 
geben sollen. N ach . V oranstellung des . Gesetzestcxtes. 
behandeln dic Verfaśser in der E in le itung  die Ybrgeschichte 
des Gesetzes und dic geschichtlichc Entw icklung der 
A rbeitnehm ervertretungen . E s folgen die ausfuhrlichcn 
E rlau terungen  des Gesetzes, denen m an die sachlcundige 
F eder der an  den V orberfitungen des Gesetzes beteiligt 
gewesenen R egierungsvertre ter anm erk t. Im  A nhang 
sind die W ahlordnung, dic gesetzliclien Bestim m ungen 
u ber die Griinde einer Auflósung des A rbeitsveihaltnis'seś 
ohne E inhaltung  einer K undigungsfrist- und  dic Ver- 
ordnung iiber T arifvertrage und Sclilichtung yon.A rbeits- 
streitigkeiten  wiedergegeben. Zu bedauern ist, daB bei 
dem  A bdruck  der am tlichen A nm erkung zur W ahlordnung 
von Seite 175 des R eichsgesetzblattes der H inweis auf 
die Schriften von Dr. Schulz uber die V erhaltnisw ahl 
und sein im folgenden besprochenes Bucli weggelassen 
worden ist.

Dr. S c h u lz ,  der auf dem Gebiete des V erhaltnis- 
w ahlsystem s durch  seine ausfiihrlichen D arlegungen iiber 
■>Die W ahl, insbesondere die V erhaltnisw ahl, in der so- 
zialen Versicherung« und  »Die U ngiiltigkeit yon. Ver- 
haltnisw ahlen« b ek an n t ist, und  auch an  dem E ntw urfe 
zur W ahlordnung zum  B etriebsrategesetz beteilig t war, 
n en n t seine A usgabe des Gesetzes und der W ahlordnung 
»Wahl und  A ufgaben der Betriebsrate«. E r  kennzeichnct 
es dadurch  ais F o rtfu h ru n g  seines Buches tiber »Walil 
und A ufgaben der A rbeiter- und Angestelltenausschusse«, 
das bei den W ahlen fur diese Ansschusse im Jah re  1910 
ausgezeichnete D ienste geleistet hat. Auch diese neue 
Bearbeitung kann aufs w arm ste em pfohlen werden.

S c h l i i t e r .

Zur B esp rech u n g  e in g eg a n g en e  B iic lier.
(Die Schriftlcitung b eh a lt sich eine Besprechung geeigneter 

W erke - vór.)
A d le r ,  C urt: W ie b a u t m an fiirs lialbc Geld Lehm-

stam pfbau ten  System  Beetz gehórt die Zukunft. Volks- * 
tiim liche Bauweise fiir S ta d t und Land. W ohn- und 
W irtscliaftsgebaude cm fach und  billig, evtl. selbst m it 
eigenem B aum ateria l sofort bezugsfertig auszufulircn.
26. Aufl. 62 S. m it 75 Abb. W iesbaden, H eim kultur- 
re rlag  G. m. b. H.

H a u p t ,  P au l: K ugeilager und  W alzenlager in Theorie
und  P raxis. F iir die P rax is bearb . 205 S. m it 245 Abb, 
Miinchen, R. O ldenbourg. P reis geh. 18 M, geb. 
21,40 zuziigl. Sortim ents-Tcuerungszuschlag. 

H o m m e l,  W .: Grundziige . der system atischen  Petro-
graphie auf genetischer G rundlage. Bd, I D a s  System . 
183 S. m it 5 Abb. und 5 Taf. Berlin, Gebr. Borntraeger. 
P reis geh. 22 JL 

v o n  J i i p t n e r ,  H ans: Dic Heizgase der Technik. (Sanim- 
lung technischer Forschungsergebnisse, Bd. 3) 261 S. 
m it 36 Abb. Leipzig, A rth u r Felix . P reis geh. 12

K a m m e r e r :  E n tsteh u n g  der Lagerversuclie. W e i te r ,
Georg und W e b e r , Gerold: D urchfiihrung der Lager-

. versuche. (Versuchsergebnisse des \ rersuchsfeldes fiir.
M ascliinenelemente der Technischen H ochschulc zu 

. Berlin, H. 2) 72 S. m it 74 Abb. Miinchen, R . O lden
bourg. Preis geh. 12 Jl, zuziigl. Sortim ents-Teuerungs- 
zuschlag.

Technische Zeitschriftenschau. H rsg. vom Verein deutscher 
Ingenieure, Berlin NW  7, Som m erstr. 4 a. Sonder- 
b la tte r fiir W arm ew irtschaft, bearb. von L. S i lb e r -  
b e rg . I. Jg ., N r. 1, M arz 1920, 4 B latter. Berlin, Ver- 
lag des Vereines deu tscher Ingenieure. Preis 2,65 M.

T li ie m , G. C .: R utschiingserscheinungen beim  A bbau
von Tongruben und E ntw asserung von Tongruben. 
(Sonderabdruck aus der Tonindustrie-Z eitung N r. 23, 
Jg . 1920) Berlin, T onindustrie-Zeitung. P reis geh. 1 Ji.

Dissertiitionen.
E ic l ie n s e e r ,  Carl: Die V oraussetzungen und die Wir-

kungen des Verfalls der Vertragssi;rafe. (BGB. § 339 
bis 345) (Badisclie R iipreęh t-K arls-U ńiyersitS t in
Heidelberg) 42 S.

H a in z ,  P h ilipp : D er K reditbetrug . (Badische R uprecht- 
K arls-U niversita t in Heidelberg) 93 S.

H e in z ,  M ax: K artellbildungen im m itteldeu tschen
B raunkolilengebiet. (Badische R uprecht-K arls-U ni- 
v e rs ita t in Heidelberg) 189 S,

R o d e r ,  R udolf: D er Schuldner bei der .Zwangsversteige- 
rung eingetragener Schiffe. (Badische R uprecht-K arls- 
U niversitat in Heidelberg) 54 S.

S c h  a d ,  Ludwig: D ie stillen Reserven der Aktiengesell-
scliaften. (Badische R uprecht-K arls-U  ni vrersi ta t  in
Heidelberg) 53 S.

S c lig ,  Rudolf L . : E in B eitrag  zur Lelire vom Saldo im  
K ontokorren tverkehr. (Badische R uprecht-K arls-U ni- 
v e rs ita t in Heidelberg) 31 S.

T r a u t m a n n ,  A rthu r: U nm óglichkcit der L eistung und
die E rfahrungen  des W eltkrieges. (Badische R uprccht- 
K arls-U niversita t in Heidelberg) 111 S.

W a g n e r - K l e t t ,  W ilhelm : D as T ertia r vón W iesloch in 
Baden. E in  B eitrag  zu seiner tektonischen,: s tra ti-  
graphischen und palaontologischen K enntnis. (Badische 
R uprech t-K arls-U n iversita t in Heidelberg) 46 S. m it
6 Abb. und 4 Taf.

Zeitschriftenschau.
(Eine E rk larung  der h ierun ter vorkom m enden Abkiir- 
zungen von Z eitschriftentite ln  is t n eb s t Angabe des E r- 
scheinungsortes, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten 16 -  18 ver6ffentlicht. * bedeu te t T ext- oder 

T af elabbild ungen.)

M ineralogie und G eologie.

C o a l - m in in g  in  J  c e la n d .  Von Eiriksson. T rans. 
Engl. In st. Marz. S. 52/5 . K urze Beschreibung eines 
kleinen te rtia ren  L ignitvorkom m ens in  Island. Angaben 
iiber die Zusam m ensetzung des M inerals. ,

G r a p h i t e  in  Q u e b e c ,  C a n a d a .  Von Brum ell. 
Eng. Min. J . 28. Febr. S. 548/50. Allgemeine Beschrei
bung der G raphitvorkom m en in Quebec, die sich zwar 
n ich t in m ineralogischer, aber in geologischer H insich t 
von den L agers ta tten  in  A labam a unterscheideń. Die 
fruher angew endete trockene und die gcgenw artig ein- 
gefiihrte Schw im m -A ufbereitung. Vergleich der Erzeug- 
nisse m it Ceylongraphiteri. K iinftige A ussichten der 
G raphitindustrie  in Quebec.
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BcrgbautecH nik.
. t j b c r  d ic  E r z v o r k o m m c n  v o n  S c h ó n f i c h t  u n d  
P e r l s b e r g  im  K a is c r w a ld  (B ó h m e n ). Von Chlcbus. 
Mont. Rdsch. 1. April. S. 145/(1. Geographische und 
geologische A ngaben iiber- die genann ten  Erzvorkom m en, 
Die geschichtliche E ntw icklung des Bergbaues im Kaiser- 
wald. (Forts. f.)

T h e  s p a r - m in e  a t  H e l g u s t a d i r ,  I c e la n d .  Von 
Eiriksson. Trans. Engl. Inst. M ai/ S. ,56/63. Eigen- 
schaften  und E n ts teh u n g  des D oppelspats. Lage der 
Grube und bislierige G ew innungsverfahren. Yorschlage 
zu einem neuen A bbauverfahren.

G o ld  m in in g  in  C a l i f o r n ia .  Yon Joung. Eug. 
Min. J. 14. Febr. S, 439/45*. U berblick iiber die ver- 

' schiedcnen V erfaliren zur bergbauliclien . Gewinnung des 
Gołdes und ilire Aussichten i n , der Zukunft.

B u r n s id e  c o l i ie r j^  o f  th e  R e a d in g  C o m p a n y  
a t  S h a m o k in ,  P a  Coal Age 19. Febr. S. 340/6*. 
Beschreibung einer Reihe von Anlagen uber und u n te r 
Tage auf der genannten  Steinkohlenzeche.

D ie  S p r e n g u n g  m i t  f i u s s ig e r  L u f t  o b e r t a g s  
u n d  u n t e r t a g s .  Von Feuchtinger. (Fortś.) Bergb. u. 
H iitte . 1. April. S. 88/90*. D ie A usfiihrung von K ultur- 
sprengungen. Die bei der Sprengung m it fiussiger L u it 
u n te r  Tage zu beachtenden M aBnahmen. Besetzen und 
A btun  des Schusses. (SchluB f.)

L a  c a t a s t r o p l i e  d e  l a  C la r e n c e .  Von P aren t. 
Ann. Fr.- 1919. H. 4. S. 143/223*. Die fu r die B eurtei- 
lung der Schlagw ettergefahren auf der im K ohlenbezirk 
des Pas-de-Calais gelegenen sehr tiefen G rube maO- 
gebenden V erhaltnisse. Beschreibung der ani 3. Scp- 
tem ber 1912 erfolgten Schiagwettcrexplosion, bei der 
63 Bergleute g e to te t und  21 v erle tz t w orden waren, 
mul der vorgenom m enen R ettungsarbeiten . Die bei der 
U ntersuchung gem achten F eststellungen. B etrachtungen 
iiber die w ahrscheinliche U rsache des Unglticks. All- 
gem cine Beobachtungen.

S o m e  r e c e n t  i m p r o v e m e n t s  in  m i n e r ’s e le c -  
t r i c  la m p s .  Von Maurice. T rans. Engl. In st. Marz. 
S. 2/11*. Besprechung der versćliiedenen Ausfiihrungs- 
a rten  neuerer G rubenlam pen u n te r  G egeniiberstellung 
derjenigen m it Blei-, N ickel-Eisen und N ickel-K adm ium - 
A kkum ulatoren.

U b e r  S t i i t z p f e i l e r  v o n  B a u te n  in  S e n k u n g s -  
g e b ie te n .  Von Pollack. (Forts.) M ont. Rdsch. 1. April. 
S. 147/9*. W eitere von Spencer angefiihrte Beispiele 
fiir die A rt und U rsache der in  yerschiedenen Bergbau- 
bezirken beobachteten  H auserbeschadigungen, E rlau te- 
rung der beigegebenen AbbiLłungen. (Forts. f.)

S lu s h  b r e a k e r  a n d  m .in e-w a t e r  p r o b le m s .  
Von Griffin. Coal Age. 19. Febr. S. 349/53*. B e trach 
tungen  iiber den N utzen  der Gewinnung von Feinkohłe 
aus dem in Kohlenwaschen oder Brechanlagen abfallenden 
Schlam m e und  Beschreibung einer dafiir entworfenen 
Anlage. B ehandlung des fiir W aschzwecke verw endeten 
siiure- und  salzhaltigen Grubenw assers.

D a m p tk esse l- und M ascliinenw escn .
D a s  G r o B k r a f tw c r k  Z s c h o r n e w i tz - G o ip a ,  Von 

Schmolke. Techn. BI. 10. April. Ś. 130/1. Allgemeine 
B etrach tungen  iiber die Aufgaben und  die W ahl der Lage 
des W erks. Beschreibung der Kessel- und Speisewasser- 
anlage. (SchluB f.)

W a t e r f o r d  L a k e  p o w e r  p l a n t  o f  t h e  D o m i
n io n  C o a l Co. Von K neeland. Coal Age. 19. Febr. 
S. 354/5*. Beschreibung der E inrichtungen zur D am pf- 
erzeugung in B ettingtonkesseln m it H ilfe von S taub- 
kohlen.

fj b e r  e l e k t r i s c h  g e l i e i z te  D a n ip f k e s s e l  u ń d  
W a r m e s p e ic h e i .  Von H óhn (Forts.) Z. Bayer. Rev. V. 
31. Marz. S. 44/0*. Angaben iiber den W asserw iderstand, 
dic K esselsteinausscheidung und dic K nallgasbildung in 
E lektroćenkesseln. G rundlegende B etrach tungen  iiber 
W arm espeicher im allgem einen und W arm w asserspeicher 
fiir D am pferzeuguńg im  besondern. A nordnung von 
Kessel und Speicher. (SchluB f.)

N e u e r u n g e n  a n  F e u e r u n g s a n l a g e n  f i i r  f e s t e  
B r e n n s to f f e .  V ie r t e l j  a l i r s b e r i c h t .  Von Pradel. 
Feuerungstechn. 15. i\Iarz. S. 101 /5*. Der Gliederkessel 
fiir gasreiche B rennstoffe und  K oks des Strebelwerks 
m. b. I-I., die von F r. K ram er entw orfene U nterw ind- 
feuerung fiir Schiffswasserrohrkessel, der V orschubrost 
von Clir. H iilsmdycr, d er Zugregler B a u art G entrup, 
der ein- und  ausschiebbare F euerungsrost von Joh. Uhlig, 
der U nterw indw anderrost, B a u art W alther ■& Cie., der 
K ohlenschichtregler nach  Kroplin, der S tau ro s t von 
C. H. Weck, die S taueinrich tung  der D eutsehen Babcok 
& W ilcox-D am pf kessel werke, A .G ., die Vorrich,tung ,von 
Th. G ruenw ald zum A usblasen von D am pfkesselrohren 
und der Zugbeschleuniger, B a u a rt Simon.

A n f r e s s u n g e n  a n  L o k o m o b i lk e s s e ln  u n d  ih r e  
B e k a m p f u n g .  Von R eichelt. (SchluB.) Z. D am pfk. 
Betr. 26.* Marz. S. 90/2*. Die bei Lokom obilen m it 
zylindrischer Feuerbuchse und ausziehbarem  R ohrsystem  
auftre tenden  kennzeichnenden Anfressungen und ihre 
U rsachen. V erhutungsm aBnahm en.

E lek tro tech n ik .

E l e k t r i s c h e  K r a f  tw e r k e  m i t  B e t r i e b  d u r c h  
V e r b r e n n u n g s m o t o r e n .  Von W interm eyer. Techn. 
BI. 3. April. S. 121 /3*. Allgemeine A ngaben iiber den 
B etrieb  elektrischer K raftw erke durch G asm otoren. (Forts. 
folgt.)

D ie  F e h l e r o r t s b e s t i m m u n g  in  S t a r k s t r o m -  
k a b e ln  b e i  S c h lu B  z w is c h e n  a i l e n  L e i t e r n .  Y on 
de Koning. E . T . Z. 1. April. S. 249/50*. Die N ot- 
wendigkeit, sich  ein genaues Bild von dem  C harak te r der 
Stórung, zu. m achen, ehe m an zur eigentlichen F eh le ro rts
bestim m ung iibergeht. A nfiihrung eines Beispiels sowie 
eines V erfahrens, die Fehlerstelle genau zu bestim m en, 
wenn einer der U bergangsw iderstande verhaltnism aBig 
groB, ein anderer verhaltnism aB ig gering ist.

H u tten w esęn , C hem iśclie  T ech n o lo g ie , Cheuiie und P h y sik .

T h e  p r o b le m s  o f r e d u c in g  le a d  s u l p h a t e .  
Von F lynn . Eng. Min. J . 21. Febr. S. 487/9*. Der 
U rsprung  des B leisulfats in Saureanlagen und B leih iitten .' 
Gegen w artig  angew endete V erfahren zur Gewinnung 
des Bleies. Vorschlag auf elektro ly tischem  Wege das 
Ziel zu erreichen.

A lu m in u m  r o l l i n g - m i l l  p r a c t i c e .  I. C o m - 
m e r c ia l  p ig  a n d  s c r a p .  Von R o b ert J . A nderson 
und M arshall B. A nderson. Chem. M etali. Eng. 17. Marz. 
S. 489/91. Allgemeine B etrach tungen  iiber die H erstel- 
lung von A lum inium blech aus Rohblocken. Die Zu- 
sam m ensetzung des H andelsrohalum inium s. Die Ver- 
schiedenen V erfahren bei d e t P robenahm e. Schrot, Bri- 
k e tte  und  Ballen ais Rohstoffe fur die Bleclierzeugung.

Z u s a m m e n g e s e t z te  g .u B e ise rn e  F o r m k a s t e i i .  
GieBerei. 22. Marz. S. 4 7 /8*. E in rieh tung  u n d  Vorzuge 
der beschriebenen F orm kasten .

D ie  W i r t s c h a f t i i c h k e i t  v o n  G a s e r z e u g u n g s -  
a n l a g e n  b e i  G e w in n u n g  v o n  U r t e e r  u n d  s c h w e -  
f e l s a u r e m  A m m o n ia k . Von Roser. S t. u. E . 11. Marz.
S. 349/57*. 18./25. Marz. S. 387/95*. M ittcilung der
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Ergebnisse yon Versuchen der M aschinenfabrik Thyssen, 
A.G., Mulheim (Ruhr), an  einer Gaserzeugungsanlage m it 
Einrichtuiigen zur Ge\vinnung von Nebenćrzeugnisseh.
Die Ergebnisse betreffen dic Preise von Nebenerzeugnissen 
uiid die Hohe der A usbeute bei Vergasung von Stein- 
kohlen, B raunkohlenbriketten  und einem Gemisch bcider, 
die W ji tschafllichkeit der G aserzeugungsan lage bei Ge- 
wińnung der N ebeneizcugm sse und V erwertung der Gase 
zu Heiz- oder Kraftzwecken. Dic Verwendungsmóglich- 
keiten der erzeugten Gase und Ole an  H ańd von Beispielen 
un ter - Hinwcis auf die • groBe Bedeutung des Y erfahrcns 
in der Zukunft.

G e n e r a to  r a n  la g e  f u r  U r te c r g e w in n u n g .  Von 
Gwosdz. Z. D.impfk. B etr. 20. Marz. S. 89/90*. Be
schreibung des A ufbaus einer von E rh a rd t & Selimer 
gebauten Anlage m it den zugehórigcn Kcbeneinriclitungen 
unter besonderer B erucksichligung des Schwcleinbaues. 
B etriebsergebnisse.

D e r  d e r z e i t i g e  S ta n d  u n d  d ic  E n tw ic k lu n g s -  
m o g l i c h k e i te n  d e r  S c h w e l in d u s t r i e .  Von Dolch. 
(SchluB.) Bergb. u. H iitte . 1. April. S. 91/2. Betriebs- 
erfahrungen und dar aus gezogene SchluBfolgerungen.

P o l i t i c a l  a n d  c o m m e r c ia l  c o n t r o l  o f th e  
n i t r o g e n  r e s o u r c e s  o f th e  w o rld . II. Von Gilbert. 
Chem. Metailr Eng. 17. Marz. S. 601/4. Allgemeine An
gaben uber die in der N atur, ais N ebenprodukte oder durch 
B indung des Luftstickstoffs gewonnenen Stickstofferzeug- 
nisse. Die jiingste E ntw icklung der Stickstoffgewinnung 
fiir m ilitarische und landw irtschaftlichc Zwecke.

K r i t i s c h e .  U n te r s u c h u n g  d e r  Y e r f a h r e n  z u r  
B e s t im m u n g  d e s  P h o s p l io r s  in  E is e n ,  S ta h l ,  
E rz e n  u n d  S c h la c k e n .  Von Kinder. St. u. E. 18. /-Ci. 
Marz. S. 381/7. Zusam m enstellung und Besprechung 
der von dem Arbeitsau.sschuB des Chemikerausschusses 
des Vereins .deutscher E isenhiittenleiite bei der U nter
suchung der M olybdanverfahren nacji F inkener und nach 
Meineckc festgestellten  Ergebnisse, und zwar sowohl hin- 
sichtlicli der F aktoren  der M olybdanniederschlage ais 
auch des Einflusses frem der E lem ente auf die Phosplior- 
bestim m ung. Die Arbeitsweise fur die U ntersuchung der
Erze. (SchluB f.)

U b e r  e x a k te  g a s a n a ly  t i s c h e  M e th o d e n . Von 
O tt. J . Gasbel. 27. Marz. S. 198/205*. B ericht liber 
Versuche zur Priifung der bei der B estim m ung von Kohlen- 
oxyd, W asserstoff und M ethan nebeneinander zu erzielen- 
den G enauigkeit. Beschreibung der V ersućhseinnchtung. 
Die A bsorptionsm ittel. Ausfuhrung der A bsorptionen. 
(Forts. f.)

Gesetzgebung uud Yerwaltuiig.
D ie  t s c h e c h ó s lo w a k i s c h e  G e s e tz g e b u n g  im  

B e rg w e s e n . Von H erbatschek. Bergb. u. H u tte . 1. April.
S. 85 /8. Die gegeniiber den friihern gesetzliclien B estim 
m ungen  eingetreterien geringfugigen Anderungen, die sich 
auf das V erhaltnis der Bergw erksbesitzer zu ihren Be- 
am ten und \\rb c ite rn , die Bergbehorden, die Bergwerks- 
abgaben, dic Bruderladengesetzgebung sowie die Unlall- 
und K rankenversicherung erstrecken.

D a s  B c t r i e b s r a t e g e s e t z .  St. u. E. 18./25. .Marz.
S. 395/9. Besprechung rerschiedener Bestim m ungen 
des Gesetzes un ter Hinweis auf die auBerordentlich groBen 
Schaden, die sie auf die gesam te W irtschaft ausiiben wer- 

' d en .
Y olksw irfsohalt und S tatistlk .

A usf.iih r f ó r d c r u n g .  Yon Runkel. St. u. E.. 11.'Marz. -
S. 304 /6. Besprechung der bisherigen und voraussichtlich

geplanten E inrichtungen zur Uberwachung der Ausfuhr 
un te r Hinweis auf ihre Mangel besonders hinsichtlich der 
genauen Abgrenzung der Befugnisse.

y crk ch rs- und V erladew esen .

D e r  M i t t e l l a n d k a n a l  u n d  d ie  K a l i i n d u s t r i e .  
Yon Franzius. Kali. 15. Marz. S. 95/101. Allgemeine 
Besprechung der Linienfiihrung des K anals, der m it der 
W asserspeisung in V erbindung stelienden Abwasscrfragc 
und des Anschlusses cinzelner W erke hinsichtlich der 
daraus folgenden F rachtw irkungen.

Yerscliledeńes.
A r b e i t e n  d e u t s c h e r  E i s e n b a u - W e r k e  a u s  d e n  

K r i e g s j a h r e n  1914  — 1918. Von Bosenberg. (Forts.) 
St. u. E. 11. Marz. S. 358/64*. Beschreibung der Ans- 
fiihrung m ehrerer E isenbahnbriicken und des Baues der 
StraBenbriicken in Rcyin, Fum ay, Givet, bei V iveux, 
tiber den Bug und N arew und bei O strolenka. (Forts. f.)

D ie  E n e r g i e s c h a t z e  d e r  N a t u r  u n d  i h r e  V e r -  
w e r t u n g .  Von Trebesius. Techn. BI. 10. A pril, S. 129. 
B etrach tungen  iiber die GroBe der auf der E rdc zur Ver- 
fiigung stelienden Energiem engcn und ihre Yerteilung.

Personalien.
Y ersetzt worden sind:

der R egierungsbaum eister L i e b i c h ,  bisher hau- 
technischcs Mitglied der B ergw erksdirektion  in , S aar
brucken, nach  Buckeburg ais B aubeam ter fiir den neu- 
gebildeten, die B erginspektionen in  Ibbenbiiren  und am 
Deister, das Salzam t und die B adeverw altung  in B ad 
Oeynliausen sowie das G esam tberganrt in  O bernkirchen 
um fassenden B aubezirk,

der R egierungsbaum eister S c h w a r z ,  bisher auftrags- 
węise in  O bernkirchen, nach Palm nicken ais B aubeam ter 
der B ernstcinw erkc in K onigsberg (Pr.).

Bei dem Berggew erbegericht in D ortm und  ist der 
Berginspektor L a n g e b e c k m a n n  in Essen zum Stell- 
vertre ter des Y orsitzenden un te r gleichzeitiger B etrauung  
m it dem ste llvertre tenden  V orsitz der K am m er Essen II  
dieses G erichts e rn a n n t worden.

B eu rlaub t w orden s in d :
der Bergassessor E d uard  G a r t n e r ,  bisher ais Lehrer 

an der Bergschule zu Bochum  ta tig , vom  1. April ab w eiter 
auf 1 Ja h r  zum  E in tr i t t  in die V erw altung der Sclile- 
sischen Kohlen- und Kokswerke A.G. zu G ottesberg, 

der Bergassessor B r a u n s t e i n e r  vom 1. A pnl ąb  auf 
weitere 2 Jah re  zur F ortsetzung  seiner T atigkeit bei der 
G ew erkschaft W estfalen, _

der Bergassessor v b n  d e n  B r i n c k e n  vom 1. April ab 
auf 1 Ja h r  zur O bernahm e einer S tellung bei der Berg- 
werksgesellschaft H ibernia in H erne.

Der Bergassessor B r a n d  ist aus den D icnsten dęi 
G ew erkschaften F ried rich  d er GroBe und T eu toburg ia 
geschieden und  h a t die B etriebsleitung  des Stem kohlen- 
bergw erks Friedrich H einrich iń  L in tfo rt ubem om m en. 
An seine S telle ist bei der G ew erkschaft F riedrich der 
GroBe der bisherige B etriebsd irek to r bei der G ew erkschaft 
Graf B ism arck Bergassessor T o n n e s m a n n  g e tre ten .

An Stelle des in den R u h e s t a n d  getre tenen  Geh Berg- 
ra ts  G e o r g i  ist d e r B erg ra t H artu n g  zum D irek to r des 
S taa tlichen  S tem kohlenw erks in Zauckerode bei D resden 
e rn a n n t worden.



G lu c k a u f -Nr. 17

Karl Yogelsang f.
Am 1<*. Marz 1920 w urde in Eisleben der Ober-Berg- 

und H u tten -D irek to r der M ansfeld1 chen Kupferschiefer 
bauenden G ew ćrkschaft, B ergrat Dr. phil. und D r.-lng . e. li. 
K a r l  V o g e l s a n g ,  m euchlingś von A ufstandigen er- 
schossen, dereń gew alttatiger- O rdnungsstórung er niannftaft  
entgegengetreten  war.

Sein Lebensgang begann am 2. A ugust 18C(j m Bonn,
. wohin. die Fam ilie im  Jah re  1874 nach dem friihen Tode 
des ais Professor fiir Geologie und B ergbaukunde ani 
Polyteclinikum  zu D elft w irkenden Y aters zurttckkelirte, 
und wo er 1885 am  Gymriasium die Reifepriifung bestand . 
N ach Erledigiing des praktischen Jah res ais Bergbau- 
beflissener und des; S tudienganges in B onn, Berlin und 
Leipzig leg te er im Jah re  1SS9 die B ergreferendarprufung

■ ia  Bonn ab und . envarb  im . folgenden '*
Ja h re  in  Leipzig den D oktortite l.

W ahrend- der R eferendarzeit, die er 
1894 m it der zweiten S taatspriifung  
abschloB, , sand te  ihn  die Mansfeldsche 
G ew erkschaft nach N ordam erika, wo 
er die K upferbezirke am Obern Sec,
i u M ontana und Arizona bereiste.
N ach kiirzer T atigkeit ais Bergassessor 
beim ' O berbergam t Bonn erhielt er 
eineń einjahrigen U rlaub ais Begleiter 
des- dam aligen ' B crgrats, jetzigen Bcrg- 
haup tm anns SclmieiBer, der fiir m ehrere 
englisclie G esellschaften die Goldlager- 
s ta tte n  und den darau f unigehcnden 

. B ergbau in A ustralien, . T asm anlen und 
Neu-Secland begutach ten  sollte. An 
diese Reise schlossen sich kurze Be- 
schafjtigungen Vogelsangs ais Hilfs- 
arbe ite r im B ergrevier Aachen m it U nter- 
brechungen durch  Besichtigungen von 
Bergw erken in Schweden und Rufiland undw eltci Inn bei der 
Bergw erksdirektion zu Saarbrucken, von wo er sich im 
Jah re  1898 aufs neuebeurlauben  lieB, um seine im Ausland 

gewonneneii K enntn isse und  E rfahrungen 'und  die d o rt an- 
gekniipften Beziehungen ais bera tender Bergingenieur in 
London n u tz b ar zu . m achen. H ier b eau ftrag te  ihn  eine 
englisShe G esellschaft m it der U ntersuchung und Begut- 
aęh tung  bergbaulicher V erhaltnisse in China. In  ergebnis- 
reichen Forschungsziigen durclistreifte er den N orden und 
die M itte des Landes, bis ihn der A usbruch der Boxer- 
unruhen  zur H eim kehr zwang;

U ber den . Verlauf und die Ergebnisse aller dieser 
Reisen h a t ' er in  bem erkensw erten und  viel beachteten  
A ufsatzcn berich tet, die in der Zeitsclirift fiir das Berg-, 
H iitten - und Salinenwesen und in  der Zeitschrift fur B erg
rech t erschienen sind; ferner h a t er die B earbeitung von 
SchmeiBers bedeutsam em  W erk iiber die Goldfelder 
A ustraliens in w ertvoller W eise durch  seine M itw irkung 
g e fo rd e r t,,

N ach  der Ruckkelir aus China im Jah re  1900 t r a t  
Vogelsang in den  preuBischen S taa tsd ie n s t zuriick und 
wrurde w ahrend seiner B eschaftigung ais H ilfsarbeiter bei 
dem  dam aligen Salzwerk S taB furt durch  die Yerleiliung 
der R ettungsm ćdaille ausgezeichnet, ais nach  dem  Gruben- 
ungluck auf dem K alischacht Ludwig I I  die R e ttu n g  der 
abgesclinittenen B ergleute mit seiner freiwilligen ta t- ’

kraftigen  und unisichtigen H ilfeleistuńg gelungen war. 
Im Ja h re  1901 w urde er zum B erginspektor und 2 Jah re  
d arau f zum B ergw eiksdirektor in S taB furt ernannt. Yon 
1904 an leitete er das Salzwerk Bleiclierode, bis er 1900 
aus dem  S taa tsd ienste  ausscliied, um die Stelle des 
G eneraldirektors der G ew erkschaft G luckauf bei Sonders- 
hausen zu iibem ehm en, in der ihm der Titel eines'schwar-z- 
burgischen B ergrates yerliehen wurde.

Die hervorragende B ew ahrung Vogelsangs an allen 
S ta tten  seines beruflich wechsclvollen Lebens lenkte im 
Jahre  1908 die Augen auf ilin, ais die M ansfeldsche Ge
w erkschaft zur W ahl eines neuen Ober-Berg- und H iitten - 
D irektors an  Stelle des in den R uhestand  ■ getretenen 
B crg ra ts Schrader schritt. An der Spitzc dieses gewaltigen 

U nternehm ens, das die jah rhunderte- 
alten K upferschieferberg- und -htittenbe- 
triebe, ferner K upfer- und Messingwerke, 
Steiiikolilenzechen und Kokereien, Kali- 
gruben sowie eine ausgedehnte Land- 
und For.stwii (schaft um faflt, w irkte er 
in h ingebender, .erfolgreicher T atigkeit 
fur das Gedeihen der G ew erkschaft und 
das W ohl ih rer zahlreichfen B eam ten 
und A rbeiter. E r m eiste rte  die schwie- 
rigen Y erhaltnisse, un te r denen er sein

• A nit a n tra t, schuf neue leistungsfabi- 
gere Anlagen an Stelle der vera lte tcn  
und hol) die W irtschaftlichkeit der 
B etriebe durch die E infiihrung zweck- 
maBigerer Yerfaliren und E inrich tungen , 
so daB die G ew erkschaft den groBen 
A ufgaben und A nspriichen gereclu 
werden konnte, die der Krieg an sie 
stellte.

D aneben nahm  eine R eihe von E liren- 
am tern  den auch zum D ienst der Aligem einheit ś te ts  freudig 
bereiten Mann in A nspruch, den sein W issen und Konnen 
und seine liebenswiirdigen personlichen E igenschaften  zu 
einem  hochgescliatzten M itarbeiter und B era ter in zahl- 
reicheii beruflichen und gem einniitzigenY erbanden m acliten. 
Die ihm  gezollte A nerkennung fand ihren  A usdruck in ver- 
schiedenen O rdensauszeichnungen, d a ru n te r  dem  Eisernen 
K reuz am  weifl-schwarzen B andę, und in der Verleihung 
der W iirde des D ck tor-Ingenieurs durch  die Technische 
Hochschule in  Aachen, die dam it seine V erdienste um  die 
Forderung  des deutschen Bergbaues und K upferhuttcn- 
wesens elirte.

Mit der G attin  und den K indern tra u e rt eine groBe 
Zahl von F reunden  und Berufsgenossen um  den friihen 
H ingang des vor vie!en ausgezeichneten und bew ahrten  
M anncs, der durch ein herbes Schicksal ein Opfer der 
schw ersten Zeit unseres zerrissenen V aterlandes gewforden 
ist. Diese T rauer k ling t auch s ta rk  und w ehm utig aus den 
W orten  der E hrung  und  D ankbarkeit, welche die.; M ans
feldsche G ew erkschaft und ihre B eam ten und  A ngestellten, 
die K nappschafts-B erufsgenossenschaft und ihre Sek- 
tion  ly  . der M ansfelder K nappschaftsverein , das Kali- 
sy n d ik a t und die u n te r seiner Leitung zu w eitreichender 
B edeutung erb luhte Gesellschaft. der M e ta ilh iitten -  .und 
B ergleute sei nem A ndenken gew idm et haben.


