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Der Antrieb der meisten Maschinen erfolgt durch 
Kapselmotoren unter Zwischenschaltung von Stirnrad- 
getrieben. Die Umdrehungszahl des Bohrers liegt zwischen 
200 und 700 in der Minutę je nach seiner Verwendung 

in harter oder weicher Kohle. Bei der Verbreitung, welche 
die Bohrmaschinen gefunden haben, stellen sie trotz der 

geringen Leistung in ihrer Gesamtzahl doch Luftver- 
braucher dar, dereń Wirtschaftlichkeit ins Gewicht fallt, 
zumal wenn man bedenkt, daB jede Bohrmaschine iiber- 

tage, auf den Kompressor bezogen, einen Kraftaufwand 

von mindestens 10 PS erfordert.
Um den Luftverbrauch solcher Maschinen zu er- 

mitteln, haben mit einer Reihe davon, die samtlich dem

Hauptteile wenig voneinąnder unterscheiden, wird nach- 
stehend nur die Korfmannsche Maschine kurz beschrieben, 
dereń Durchbildung die Abb. 1 und 2 erkennen lassen.

Der Kolben a des gekapselten Antriebsmotors besitzt 

acht in Schlitzen bewegliche Stahlblechschaufeln b. Der 
Lufteintritt erfolgt bei c und kann durch das im linken 
Handgriff d liegende Drehventil geregelt werden. Durch 
die Schlitze e tritt dann die Luft vor die Schaufeln und 

durch die Schlitze/  und den Stutzen g  wieder aus. Damit 
der Bedienungsmann nicht durch die ausstromende PreB- 
luft behindert wird, kann diese durch einen in den Stutzen 
eingedrehten Krummer abgelenkt werden. Die Fullung 
der Ólkammern h und /, dereń Inhalt fiir eine langere

Vergleichende Versuche an Drehkolbenbohrmaschinen.
V on Ingen ieur M . S c h i m p f ,  E ssen .

(M itte ilu n g  d er A b te ilu n g  fiir W arm e* und K raftw irtschaft beim  D a m p fk esse l-U b erw a ch u n g s-V ere in  
der Z ech en  im  O berbergam tsbezirk  D ortm und.)

Zur Erhóhung und wirtschaftlichern Gestaltung der 
Kohlengewinnung sind in der Kriegsfolgezeit im Bergbau 

untertage in verstarktem MaBe Kleinarbeitsmaschinen ein- 
gefuhrt worden. Darunter befindet sich auch die mit 

PreBluft betriebene Drehkolbenbohrmaschine, die sich dem 
in den letzten Jahren zum unentbehrlichen Werkzeug 

des Bergmanns gewordenen Bohrhammer bei der Bohr- 
arbeit in der Kohle in vie!en Fallen iiberlegen gezeigt 

hat. Die groBere ZweckmaBigkeit des einen oder des 
andern Werkzeugs hangt im Einzelfalle von den berg- 
mannischen Verhaltnissen ab und soli daher im Rahmen 
dieses Aufsatzes nicht erórtert werden, der sich darauf 
beschrankt, die W i r t s c h a f t l i c h k e i t  der verschiedenen 
Drehkolbenbohrmaschinen zu vergleichen. Fiir ihre prak- 

tische Brauchbarkeit kann nur ihre Bewahrung im Dauer- 
betriebe untertage, nicht aber das Ergebnis kurzzeitiger 

Messungen maBgebend sein.

Lager der einzelnen Firmen entnommen worden waren, 
Versuche stattgefunden. Von reinen Bohrversuchen istab- 
gesehen worden, weil diese durch die verschiedensten Um
stande, wie Ungleichheit in der Beschaffenheit des Bohr- 
klotzes, Zustand des Bohrers und Geschicklichkeit des Be- 
dienungsmannes, beeinfluBt werden. Zur Ausschaltung 
dieser Einfliisse sind die Maschinen abgebremst worden.

Bei den von Dipl.-Ing. M u l l e r  vorbereiteten Ver- 
suchen auf der Zeche Centrum I/III in Wattenscheid 
standen Drehkolbenbohrmaschinen der Maschinenfabriken 
Korfmann in Witten, Frólich & Kliipfel in Barmen, Flott- 
mann-Westfalia in Gelsenkirchen und Obertacke in Sprock- 

hóvel sowie der Deutschen Maschinenfabrik in Duisburg 
zur Verfiigung, auBerdem von der Firma Einsfelder in 
Miilheim (Ruhr) eine Luftturbine.

Weil sich im allgemeinen die genannten Drehkolben
bohrmaschinen in der baulichen Durchbildung ihrer

A bb. 1. Langsschnitt
durch d ie  D reh k olb en b oh rm asch in e von  K orfm ann.

A bb . 2. Q u ersch nitt
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Betriebszeit ausreicht, erfolgt durch die Ver- 
schluBschrauben k und /. Der Kolben

sowie die Bohrspindeln Iaufen in Kugel- ftp
lagern, die eine geringe Leerlaufarbeit ge- ^
wahrleisten. Die Umdrehungszahl des Zm
Kolbens wird durch eine Zahnradiiberset- 

zung im Verhaltnis 1 : 4,6 herabgeinindert1.
Der Bohrerkopf kann nach Losung der 

gegen selbsttatige Lockerung durch die 
Erschiitterungen gesicherten Mutter m be- 

quem ausgebaut werden; ebenso der Kolben 
nach Entfernung der drei durchgehenden 

Schrauben, die den vordern mit dem hintern 
Zylinderdeckel verbinden. Der Kolben

lauft zwecks VersćhleiBminderung in einer 
im Gehause straff sitzenden geharteten und 

geschliffenen Stahlbiichse. Die Maschine Abb. 3. 
wird an zwei Handgriffen gefaBt und mit 

Hilfe eines Brustschildes angedruckt.

Die zuerst untersuchten sechs Maschinen hatten folgende 
Hauptabmessungen:
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Lieferer
Zylinder-

durchmesser

mm

. Kolben- 
breite

mm

Anzahl
der

Schaufeln

Ubersetzung 
vom Kolben 

zum 
Bohrerkopf

K orfm ann  
M a sch in e  1 . . 70 60 8 4,6
M asch in e 2 .  . 80 60 8 4,6

F rolich  & K lupfel 
M a sch in e  3 . . 70 60 8 4,92
M asch in e 4 . . 94 50 S 9,5

W estfa lia  
M asch in e 5 ,  . 88 55 8 16,0
M a sch in e  6 .  . SS 55 S 6,0

Bei den Versuchen wurde ein Pronyscher Bremszaun 

von 0,4 m Lange mit Hilfe einer Wage unmittelbar be

lastet. Die einzelnen Belastungsstufen bei den ausgefiihrten 
Messungen sind aus der nachstehenden Zusanimenstellung 
der Ergebnisse zu entnehmen.

1 Das mit dem Kolben verbundene Antrlebsritzel ist gehSrtet und aus- 
wechselbar, so daB nach seinem VerschleiB der Kolben noch brauchbar 
bleibt. NaturgemSB stellen gerade die ZahnrSder mit den empfindlichsten Tell 
der Maschine dar.

I Korfmann, kleirt, 2 Korfmann, grofl, 3 Frolich & Klupfel, kleirt, schndlaufend, 4 Frolich & Klupfel, 
grofi, langsamlaufend, 5 Westfalia, grofi, langsamlaufend, 6 Westfalia, klein, schnellaufend.

Luftverbrauch von  D reh k o lb en b o h rm a sch in en  b e i 4  und 5  at 
P refilu ftuberdruck vor d er  M asch in e .

In den Bohrerkopf war eine kurze Welle eingesetzt und 
darauf eine Bremsscheibe von 104 mm Durchmesser und 

50 mm Breite befestigt. An einer in die Luftzufuhrungs- 
leitung eingebauten Diise von 12 mm Durchmesser wurde 
der Druckunterschied mit einem Quecksilbermanometer 
festgestellt. Zur Berechnung der Druckluftmenge diente die 

frfiher schon mehrfach genannte Diisenformel von H in z 1. 
Der Luftdruck wurde durch ein hinter der Diise ein- 
geschaltetes Priifmanometer ermittelt, die Lufttemperatur 
mit Hilfe eines eingebauten Quecksilberthermometers ge- 
messen und die Umdrehungszahl der Maschine durch 
ein Handtachometer festgestellt. Die Messungen erfolgten 

bei Luftdriicken von 5, 4 und 3 at. Der Luftdruck vor 
der Diise wurde mit Hilfe eines in die PreBluftleitung 

eingebauten Absperrventils eingeregelt und auBerdem der 
Leerlaufluftverbrauch bei normaler Umdrehungszahl fest

gestellt, hauptsachlich zur Prufung des Zustandes der 
Maschinen.' Die Messungen begannen jedesmal erst, nach

dem der Beharrungszustand erreicht war, und wurden 
uber 1 min ausgedehnt. Die in der nachstehenden Zahlen-

s. Oluckauf 1921, S. 835.

Z u s a n im e n s t e l l u n g  der Y e r suchse rgebn is se .

PreBluft- 
iiberdruck  

vor der  
M asch in e  

kg/qcm

PreBluft- 
tem peratur  

an der  
D u se  

° C

D ruck
untersch ied  

an der  
D iise  

m m  Q S

B ela stu n g
der

W a g e

kg

U m - 
d reh u n gen  

der  
B oh rsp in d el 

in 1 m in

D reh m o m en t  
an der  

T rom m el

m /kg

Lei.stung
der

M asch ine

P Se

Luftverbrauch  
in cbm  a n g esa u g ter  Luft

je st | je  P S e /s t -1 je PSe/m in

1. K le in e  D reh k o lb en b o h rm a sch in e  vo n  K orfm ann, G ew ich t 13,5 kg
5 24 46,0 3,00 665 1,2 1,12 100,1 90,9 1,52
5 23 45,0 3,25 630 1,3 1,14 99,0 86,7 1,45
5 23 44,0 3 ,50 600 1,4 1,17 97,9 83,6 1,39
5 22 46,0 3 ,50 610 1,4 1,19 99,9 83,9 1,40
5 24 45,0 3,75 575 1,5 1,21 99,1 82,3 1,37
5 22 46,0 4 ,00 555 1,6 1,24 100,1 80,9 1,35
4 23 35,0 2,75 545 1,1 0,84 79,7 95,2 1,59
4 23 35,5 3 ,00 525 1,2 0,88 80,2 91,3 1,52
4 23 35,5 3,25 498 1,3 0,90 80,3 89,1 1,48
4 23 35,5 3 ,50 480 1,4 0,94 80,2 85,6 1,43
4 23 33,0 4,00 410 1,6 0,92 77,4 84,4 1,41

3 22 26,5 2 ,00 485 0,8 0,54 61,9 114,4 1,91
3 22 27,5 2,25 465 0,9 0,58 62,7 107,6 1,79
3 22 25,0 2,50 415 1,0 0,58 59,8 103,4 1,73
3 22 24,0 2,75 397 1,1 0,61 59,0 97,0 1,62

2 19 21,0 L eerlauf 635 — —  '• 47,5 ' — —
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PreBluft-
iiberdruck

PreBluft-
tem peratur

Druck-
untersch ied B elastu n g

der

U m - , 
d reh u n gen D rehm om ent

an Hpr
L eistun g

der Luftverbrauch
r Luftvor der  

M aschine
an der  
D u se

an der  
D u se W a g e

der
B ohrsp indel

<111 uci
Trom m el M asch ine in cbm  a n g esa u g te

kg/qcm °C m m  Q S kg in 1 min m/kg PSe je st | je P S e/st | je  P S e /m in

2. O roB e D reh k o lb en b oh rm asch in e von  K orfm ann, G ew ich t 13,4 kg

5 22 62,0 3,00 680 1,2 1,14 115,8 101,8 1,70
5 23 60,0 3,25 660 1,3 1,19 114,3 95,6 1,59
5 24 60,0 3,50 640 1,4 1,25 114,5 91,6 1,53
5 24 57,5 3,75 610 1,5 1,28 112,1 87,8 1,46
5 25 58,0 4,00 590 1,6 1,32 112,6 85,6 1,43
5 25 57,5 4,25 580 1,7 1,38 112,3 81,7 1,36
5 25 51,0 5,00 480 1,8 1,34 105,9 79,0 1,32

4 24 49,0 2,50 625 1,0 0,87 94,4 108,2 1,81
4 24 47,0 2,75 580 1,1 0,89 92,5 103,9 1,71
4 24 47,0 3,00 570 1,2 0,95 92,5 96,9 1,62

' 4 25 42,0 3,25 520 1,3 0,94 87,5 92,8 1,55
4 25 42,0 3,50 500 1,4 0,98 87,6 89,8 1,49

3 24 32,0 2,50 455 1,0 0,64 68,2 07,5 1,79
3 24 32,0 2,75 435 1,1 0,67 68,2 102,3 1,71
3 24 31,5 3,00 410 1,2 0,69 67,7 198,7 1,65
3 . 23 30,5 3,25 380 1,3 0,69 66,6 96,6 1,61

2 20 25,0 Leerlauf 575 ■ V — 51,9 — —

3. K leine. sc h n ellau fen d e D reh k o lb en b oh rm asch in e von Frolich & K lupfel G ew ich t 10,9 kg

5 24 20,0 2,50 538 1,0 0,75 66,0 87,9 1,46
5 23 19,5 2,75 515 1,1 0,79 65,2 82,4 1,37
5 23 19,0 3,00 490 1,2 0,82 64,3 78,3 1,30
5 23 19,0 3,25 460 1,3 0,84 64,3 77,0 1,28

4 21 15,5 2,00 480 0,8 0,54 52,9 98,7 1,64
4 21 15,0 2,25 440 0,9 0,55 52,0 94,0 1,57
4 21 15,5 2,50 425 1,0 0,59 52,9 89,1 1,48
4 22 15,5 2,75 415 1,1 0,64 52,9 82,9 1,38
4 22 15,0 3,00 368 1,2 0,62 52,1 84,6 1,41

3 22 11,0 1,80 390 0,7 0,39 40,0 101,8 1,70
3 22 11,0 2,00 375 0,8 0,42 40,0 95,2 1,59
3 22 10,0 2,25 320 0,9 0,40 38,0 94,8 1,58
3 22 10,0 2,50 304 1,0 0,43 38,0 89,6 1,49

2 23 8,5 Leerlauf 525 — — 29,0 — —

4. O roB e, la n g sam lau fen d e D reh k olb en b oh rm asch in e von Frolich & K lupfel, O ew ich t 13,85 kg

5 20 43,5 8,00 220 3,2 0,98 96,8 98,6 1,64
5 20 42,5 10,00 195 4,0 1,09 95,6 87,8 1,46
5 20 41,5 11,00 185 4,4 1,14 94,6 83,3 1,39
5 20 39,0 12,00 170 4,8 1,14 91,6 80,4 1,34

4 20 33,5 5,50 212 2,2 0,65 77,4 119,0 1,98
4 20 34,0 6,00 208 2,4 0,70 78,2 112,5 1,87
4 20

>
34,0 7,00 196 2,8 0,77 78,1 102,0 1,71

4 19 32,0 8,00 180 3,2 0,81 75,6 94,1 1,57

4 19 33,0 8,50 171 3,4 0,81 76,9 94,9 1,58

3 19 23,5 4,50 177 1,8 0,47 58,0 123,0 2,05
3 19

ł
24,0 5,00 170 2,0 0,63 59,0 94,0 1,57

3 19 24,5 6,00 154 2,4 0,52 59,4 115,3 1,92

3 19 21,5 7,00 130 2,8 0,51 55,4 109,0 1,82

2 20 22,0 Leerlauf 220 — — 52,6 — —  ■;

5. O roB e la n g sam lau fen d e D reh k olb en b oh rm asch in e W estfa lia -F lottm ann , G e w ic h t 13,2 kg

5.5 34 34,0 11,50 178 4,6 1,14 91,2 79,9 1,33
3

5 5 34 36,0 12,00 166 4,8 1,11 95,0 84,6 1,41

5,5 34 34,0 13,00 156 5,2 1,13 91,2 80,6 1,34

5,5 34 32,0 13,50 142 5,4 1,07 88,5 82,7 1,38

5 33 31,0 10,00 174 4,0 0,97 83,6 86,2 1,44
5 33 30,0 11,00 160 4,4 0,98 82,2 83,8 1,40
5 34 29,0 12,00 148 4,8 0,99 80,9 81,6 1,36
5 34 29,0 12,50 135 5,0 0,94 80,8 85,8 1,43

5 34 26,0 13,00 118 5,2 0,86 76,6 89,5 1,48

4 5 32 30,0 7,50 170 3,0 0,71 78,6 110,3 1,84

4 5 33 28,0 10,00 148 4,0 0,83 75,9 91,8 1,53

4 5 33 27,0 11,00 143 . 4,4 0,88 74,7 85,0 1,42

4 5 33 25,0 12,00 126 4,8 0,84 71,8 85,0 1,42

4,5 34 24,0 13,00 108 5,2 0,78 70,4 89,8 1,49
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PreBluft- 
iiberdruck  

vor der  
M asch in e  

k g/qcm

PreBluft- 
tem peratur  

an der  
D u se  

° C

D ruck- 
untersch ied  

an der 
D iise  

m m  Q S

B ela stu n g
der

W a g e

kg

U m -  
d reh u n gen  

der  
B ohrsp indel 

in 1 mm

D reh m o m en t  
an der  

T rom m el

m /kg

L eistu n g
der

M a sch in e

P S e

L uftverbrauch  
in cbm  a n g esa u g ter  Luft

je  st je  P S e /s t  je  PSe/m in

4 34 27,0 7,00 172 2,8 0,67 71,2 106,2 1,77
4 34 25,0 8,00 164 3,2 0,73 68,6 93,6 1,56
4 34 24,0 9,00 143 3,6 0,72 67,2 93,6 1,56
4 33 22,0 9,50 130 3,8 0,69 64,3 93,2 1,55
3 33 16,0 5,00 138 2,0 0,39 49,0 127,1 0,21
3 33 16,0 6,00 131 2,4 0,44 49,0 111,5 0,19
3 32 17,0 6,50 122 2,6 0,44 50,4 114,1 1,90
3 32 15,0 7,00 108 2,8 0,42 47,3 112,1 1,87
2 28 15,0 L eerlauf 170 — — 40,7 — —

6. K lein e, sc h n e lla u fen d e  D reh k o lb en b o h rm a sch in e  W estfa lia -F lo ttm an n , G ew ich t 11 7 k g
5 35 28,0 3,50 525 1,4 1,03 79,6 77,7 1,29
5 35 26,0 4,00 475 1,6 1,06 76,8 72,4 1,21
5 35 27,0 4,25 485 1,7 1,15 78,2 68,0 1,13
4 36 25,0 3,00 490 1,2 0,82 68,9 84,1 1,40
4 36 24,0 3,25 475 1,3 0,86 67,4 78,2 1,30
4 36 23,0 3,50 420 1,4 0,82 66,0 80,4 1,34
4 36 23,0 3,75 385 1,5 0,81 66,0 81,9 1,36
3 37 19,0 2,50 355 1,0 0,49 53,8 120,8 2,02
3 36 16,0 2,25 380 0,9 f 0,48 49,3 103,4 1,72
3 36 18,0 2,00 435 0,8 0,49 52,2 107,7 1,79
3 36 20,0 1,75 530 0,7 0,52 55,0 106,4 1,77
2 32 11,0 Leerlauf 410 — — 35,1 — —

tafel enthaltenen Versuchsergebnisse sind in Abb. 3 ein- 
ander schaubildlich gegeniibergestellt.

Besonders haben die Leerlaufmessungen gute Auf- 
schliisse iiber den Zustand der Maschinen geliefert. Fiir 
die Besteller derartiger Maschinen diirfte es sich daher 

empfehlen, diese bei ihrer Anlieferung und im Oebrauch 

nach gewissen Zeitabstanden auf ihren Zustand zu unter

suchen, damit ein wirtschaftlicher Betrieb und die recht- 
zeitige Vornahme von Ausbesserungen gewahrleistet sind.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Nach einer Beschreibung der Drehkolbenbohrmaschine 

von Korfmann ais Beispiel werden die Ausfiihrung und 

die Ergebnisse der Yersuche kurz gekennzeichnet.

Die tektonische Absenkung des Beuthener Erz- und Steinkohlenbeckens 

und ihre Bedeutung fiir die Beurteilung von Bergschaden.
V on  M arkscheider O . N i e m c z y k ,  B euth en  (O .-S .).

(SchluB .)

D ie  U rsachen  der a l l g e m e in e n  A b senk ung .

Die urspriingliche Annahme, daB durch die Entziehung 

der in den triassischen Kalksteinen reichlich umlaufenden 
Wassermengen, die vomehmlich die Beuthener Gruben 

in groBen Mengen zutage heben, eine alimahliche Ab- 
trocknung und Schrumpfung des Deckgebirges stattfindet, 

ist durch namhafte Sachverstandige1 und Geologen2 
widerlegt worden. Hingegen haben Beobachtungen auf 

einzelnen Sondergebieten nachgewiesen, daB eine durch 

starken Wasserumlauf im Deckgebirge hervorgerufene 
Auslaugung von leicht lóslichem Gebirge, wie Gips, 

Salz und Kalk, Absenkungen der Tagesoberflachę her- 
vorrufen kann.

Auf die Frage der Wasserentziehung und Auslaugung 
muB hier naher eingegangen werden, weil trotz der von 

den Geologen abgegebenen Erklarung, daB eine Ent
ziehung reinen Wassers ohne Mitfiihrung fester Bestand- 

teile niemals eine Volumenverminderung hervorrufen 
konne, gegenteilige Ansichten von ernst zu nehmenden

' B e r n h a r d i ,  Z. d, Oberschl. Bęrg- u. Hfittenm. Ver. 1900, S. 323; 1901, 
S, 1; 1902, S, 26 und 192.

* K r u s c h :  Gerlchts- und Yerwaltungsgeologie, 1915, S. 15 undł 5l2ff.

Sachverstandigen auch heute noch vertreten werden. 
Den Hauptbeweis fiir die lange Zeit in Oberschlesien 

verfochtene Ansicht iiber die allgemeine Absenkung in

folge von Wasserentziehung bildete wohl die auffallige 
Erscheinung, daB die Gebietssenkungen mit der Entfernung 

vom Abbau nach Norden und Westen hin abnehmen. 
Wahrend die Anschliisse in Lublinitz und Ludwigstal 
dort eine nahezu vóllige Ruhelage der Tagesoberf lachę 
nachweisen, beginnt von GroB-Zyglin aus nach Siiden 

zu die seit dem Jahre 1880 eingetretene Absenkung 
immer fuhlbarer zu werden. Auch die von Westen aus 

Tost herangeholten Nivellementsanschlusse lassen den 
SchluB zu, daB die allgemeinen Senkungen in Peiskretscham 

beginnen und allmahlich, wenn auch ungleichmaBig, zu- 
nehmen, je mehr sich der Beobachter dem Industriegebiet, 

der Beuthener Muldę, nahert.

Bei der Priifung dieser Auffassungen bin ich zu dem 
auf den nachstehenden Feststeliungen beruhenden Er

gebnis gelangt:

1. Waren die Wasserhaltungsmaschinen der Berg- 
werke ais Erreger des Wasserumlaufes die Urheber der
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Absenkung der Erdoberflache, dann miiCte sich schon 
allein aus der Zunahme der gehobenen Wassermengen 

und der von ihnen mitgefiihrten gelosten und ungelósten 
Bestandteile ein yerhaltnis in der Zunahme der Senkung 
errechnen lassen.

Sorgfaltige Ermittlungen von Abdampfriickstanden 
der gehobenen Wasser mehrerer Bergwerke und ver- 

schiedener Bausohlen haben oftmals stattgefunden. Hierbei 
ist sowohl innerhalb der Beuthener Muldę ais auch im 

eigentlichen Zentralrevier Oberschlesiens der Gehalt eines 
Liters Grubenwasser an gelosten und ungelósten Stoffen 
zu 0,1-1,07 g festgestellt worden. Nur die salzhaltigen 

Wasser, welche die tiefe Sohle der Karsten-Centrum- 
grube in geringen Mengen fórdert, weisen einen zwischen 

2,44 und 18,72 g schwankenden Salzgehalt auf.

Nun haben die in der Beuthener Muldę bauenden 

Gruben in den 90 er Jahren eine jahrliche Menge von 
insgesamt 15 Mili. cbm Wasser gehoben, zu einer Zeit, 

da die groBten Teufen 370 m betrugen und man nirgends 
salzhaltige Wasser angetroffen hatte. Die Durchschnitts- 
menge der auf 1 cbm gehobenen Wassers entfalienden 
festen Stoffe betragt 0,38 kg. Die insgesamt mitgehobenen 
gelosten und ungelósten Bestandteile sind auf 5700 t er- 
rechnet worden. Das Senkungsgebiet der engern Beuthener 

Muldę umfaBt eine Flachę von 86 Mili. qm, so daB die 
gehobene Masse von 57001 eine Bedeckungsschicht von 

0,066 mm ergeben wiirde. Der Durchschnitt der im Zeit
raum 1900 - 1920 geforderten Wassermengen betragt inner
halb desseiben Gebietes rd. 30000000 cbm jahrlich. 
Von ihnen sind 29 Mili. cbm mit einem Durchschnitts- 

gehalt von 0,612 kg fester Bestandteile fiir 1 cbm Wasser 
und 1 Mili. cbm mit einem durchschnittlichen Salzgehalt 

von 6,06 kg festgestellt worden, so daB die Menge der 
jahrlich von den Wasserhaltungsmaschinen mitgehobenen 

Stoffe rd. 23 800 t betragen haben wurde. Die sich fiir 
das Senkungsgebiet der Beuthener Muldę ergebende 

Bedeckungsschicht erreicht hier eine Hohe von 0,277 mm.

Aus diesen Feststeliungen geht folgendes hervor:

Die von den Erz- und Steinkohlenbergwerken der 

Beuthener Muldę in den 90 er Jahren gehobenen Wasser 
stehen zu den heute geforderten im Verhaltnis 1:2, die 

mitgehobenen Stoffmengen im Verhaltnis 1:4. Ware eine 
allmahliche Auslaugung ais Ursache der allgemeinen Ab

senkung anzusprechen, dann muBte diese in dem Zeit
raum der letzten beiden Jahrzehnte ein Mehrfaches der 
Senkung aus den beiden vorhergegangenen betragen. 

Demgegeniiber weisen die Nivellements nach, daB sich 

beispielsweise Beuthen von 1880 bis 1902 um 90 mm, 
von 1902 bis 1923 um 106 mm, ferner Miechowitz 

in denselben Zeitabschnitten um 45 und 49 mm, Baingow 
um 30 und 39 mm und Rokittnitz um 35 und 23 mm 

gesenkt hat.

Die mit den gehobenen Wassermengen geforderten 

festen Bestandteile, die von 1880 bis 1900 eine Bedeckungs-

schicht von durchschnittlich 0,066 mm jahrlich und in 
den letzten beiden Jahrzehnten eine solche von 0,277 mm 

fiir das gesamte Senkungsgebiet ergeben, betragen 1 -4 °/o 
der alljahrlich im Durchschnitt mit 6 mm festgestellten 

Absenkung, sind also fiir die Beurteilung der Senkungs- 
frage bedeutungslos.

Einen weitern Beweis dafur, daB die Auslaugung 
einen unwesentlichen und unbedenklich zu vernach- 
lassigenden Faktor der allgemeinen Senkung darstellt, 
erblicke ich in folgendem:

2. Bekanntlich erstreckt sich das Vorkommen stark 
wasserfiihrender Kalksteine der Trias nur uber die Beuthener 
Muldę. Sowohl an ihrem Stidflugel ais auch im Myslowitz- 

Zabrzer Sattel tritt das Steinkohlengebirge zutage und 
wird nur órtlich durch jiingere Schichten von wenigen 

Metem Machtigkeit iiberdeckt. In dieser Gegend Kónigs- 
hiitte - Lipine — Schwientochlowitz — Zabrze heben die 
Steinkohlengruben Wassermengen von l-3cbm/min  
(in der Beuthener Muldę 5-14 cbm). Ware also Wasser- 
entziehung der Grund fiir die in der Beuthener Muldę 
festgestellten Senkungen, so miiBten diese bei Festpunkten 

im eigentlichen Zentralrevier, soweit sie auBerhalb der 
unmittelbaren Einwirkung der Abbaue liegen, um ein 
V ie l faches  geringer sein ais die Absenkung der Trias- 
niulde. Dies ist aber nicht der Fali. Nachstehend folgen 
die Senkungsziffern eines NivelIementsbolzens, der im 
Zentralrevier 6 km siidlich vom siidlichen Ausgehenden 
der Triaszone gelegen und dem unmittelbaren EinfluB 

des Bergbaues infolge seiner Lage inmitten einer dicht 
bebauten Ortschaft entzogen ist.

B eob ach tu n gszeit
F estg este llte

Sen k u ng
m m

Jahrliche
S en k u n g

mm

1 9 0 5 -1 9 1 0 36 7
1 9 1 0 -1 9 1 9 29 3
1 9 1 9 -1 9 2 0 11 11
1 9 2 0 -1 9 2 2 14 7

90 5
im  D urch sch n itt

Andere iiber diesem wasserarmen Steinkohlengebirge 
beobachtete Hóhenmarken erleiden jahrliche Absenkungen 

von 10-14mm. Die Anfiihrung weiterer Beispiele eriibrigt 
sich jedoch, da sich im wesentlichen die Wahrnehmungen 
aus der Beuthener Umgebung wiederholen. Hier er
geben sich also keine Abnahmen, sondern gleichbleibende 
Betrage, mitunter sogar Zunahmen des MaBes der Gesamt- 
absenkung.

3. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und deute 
an, daB ich durch in bestimmten Zeitabschnitten wieder- 
holte Prazisionsseigerungen in den Schachten von Erz- 
und Steinkohlengruben der Beuthener Muldę das gleiche 

Absinken des Deck- und Steinkohlengebirges nachweisen 
kann, wie es die Tagesoberflache erleidet Fiir die Ver- 
óffentlichung sind diese Beobachtungen noch nicht reif, 
immerhin soli auch hier ein Beispiel gebracht werden.

Jahr
( j b e r t a g e

N iv e llem en tsp u n k t H o h e S en k u n g
mm

U n t e r t a g e

N ivellem en tsp u n k t H o h e Sen k u ng
m m

1910
1921
1923

N .B . A m  Z e ch en h au s +  284,140  
+  283,991 
+  283,972

149
19

N .B . 180, etw a  100 m vom  
Schacht entfernt

+  200,945  
+  200,794  
+  200,772

151
22
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Die betreffende Anlage hebt in 1 min etwa 3—4 cbm 
Wasser aus dem obern wasserfiihrenden Horizont der 

Triasschichten. Die Zahlen beweisen, daB die 82-m- 

Sohle ebenso im Absinken begriffen ist wie die Erd

oberflache.
Wertvoll fiir derartige Feststellungen ist die Ver- 

wendung von PrazisionsseigermeBbandern aus Stahl, wie 

sie die Firma Max Hildebrand in Freiberg in bester 

Ausfiihrung mit einem von der Reichsanstalt fiir MaB und 

Gewicht ausgestellten Priifungsschein und mit besondern 

Fehlertafeln liefert.
Somit diirfte auch rein geodatisch der Beweis erbracht 

sein, daB die allgemeine Absenkung nicht auf Wasser- 
entziehung und Auslaugung zuriickgefuhrt werden kann.

Nach meiner Uberzeugung handelt es sich hier um 

»tektonische Senkungen*, wie sie von L e h m a n n 1 in 
seinen Ausfuhrungen iiber Trogbildungen in rezenter Zeit 
erklart worden sind. »Es ist der groBe Zug nach der 

Tiefe, der iiberall herrscht, der die Schollen nach unten 
zieht, trogfórmig umbildend, absinkend und aufwólbend 

zugleich. Pressungen und Stauchungen in der Mulden- 

mitte stehen in innigen Wechselbeziehungen mit Zerrungen 
und ZerreiBungen auf den Randschollen«, das ist der Kern 
der Lehmannschen Ausfuhrungen. Die auBerordentlich 

anschaulichen Darstellungen und Erklarungen, die er uber 

die Bildung und das MaB von Pressungen in derTrog- 
mitte und der Zerrungen an den Muldenrandern gibt, 
finden in den oben beschriebenen Bewegungsvorgangen 

des durch seine besondere Tektonik ausgezeichneten 

Beuthener Beckens' ihre volle Bestatigung, Die Erd
oberflache unterliegt einer unaufhórlichen Umwandlung, 

dereń genaue Kenntnis mitunter nur auf dem Zeitraum 
eines Menschenalters beruht und vorlaufig die allein ver- 

laBliche Grundlage fiir das Verstandnis der Vergangenheit 

bildet. Dieser Grundsatz bleibt auch dann bestehen, wenn 
angenommen werden muB, daB die friiher wirkenden 
Krafte zeitweise und dem Grade nach von den heutigen 

verschieden gewesen sein mógen, sei es etwa unter dem 
EinfluB klimatischer Veranderungen, die ja schon inner

halb eines Jahrzehntes bemerkenswert in Erscheinung 

treten konnen, sei es infolge der im Erdinnem unauf- 
hórlich arbeitenden, die Gebirgsbildung beschleunigenden 

Krafte oder durch auBere Umgestaltungen, wie sie Ver- 
witterung, rinnendes Wasser, Wind, Hitze und Frost in 
bestandigen, der unmittelbaren Wahrnehmung entzogenen 

Veranderungen hervorzubringen vermógen.

Es ist deshalb auBerordentlich schwierig, fur die hier 
festgestellten Erscheinungen schon heute eine voIlig 

erschópfende Erklarung abzugeben. Ich mochte nach 
allen meinen bisherigen Erfahrungen, die sich ja nicht allein 

auf das Gebiet des Beuthener Beckens erstrecken, annehmen, 

daB die Absenkung in erster Linie trogfórmig erfolgt. 
Die Lehmannsche Formel ergibt fur die in der Mulde-

2 • h • t
mitte stattfindende Pressung p =  —-— . worin h die Ab-

b
senkung, t die Machtigkeit der sinkenden Schichten und 

b die halbe Beckenbreite bedeuten, einen Betrag von 
S cm/km, der dem praktisch ermittelten Wert annahernd 
entspricht. Aber auch die nach Westen gerichtete 

Bewegung der Dreieckspunkte ist hier zu beachten, denn

■ Oluckauf 1919, S. 940.

sie bewirkt neben der durch die Absinkung hervorgerufenen 
Pressung in der Senkrechten zurTrogachse ungleichmafiige 
Verschiebungen in der Ost-West-Richtung.

Die iiber die Veranderungen der Erdoberflache von 
A. W e g e n e r 1 vertretenen neuern Auffassungen iiber 

Kontinentalverschiebungen haben in Fachkreisen die bis- 
herige Anschauung iiber die Natur der Erdrinde und 
die in ihr stattfindenden Bewegungen ins Wanken gebracht. 

Die Wegenersche Verschiebungstheorie bringt insofern 

etwas Neues, ais sie sich fur eine Veranderung der 

Kontinente in w age re ch te r  Richtung ausspricht und 
hierfiir Beweise geophysikalischer, geologischer, palaon- 
tologischer, palaoklimatischer und geodatischer Art liefert. 

Die Verschiebungen erfolgen in  zwei Komponenten, 
der Polflucht oder aquatorwarts gerichteten Bewegung 

und einer allgemeinen Westwanderung der Kontinente. 

Feststellungen iiber eine Bewegung Grónlands von Osten 
nach Westen um etwa 32 m, von Madagaskar nach Afrika 
um 9 m jahrlich, anderer Festlander um Betrage von 

0,2—20 m jahrlich sprechen fur die Verschiebungs- 
theorie, wenngleich nicht alle Liicken der Beweisfuhrung ge

schlossen sind, und u.a. auch Lehmann 2 die Wegenerschen 

SchluBfolgerungen ais zu weit gehend bezeichnet und in 
seiner Trogtheorie eine genauere Erklarung fiir die Trift 
Grónlands findet.

Senkungen, Aufwólbungen und horizontale Boden- 
bewegungen der Erdoberflache konnen auch nach Wegener 

an jeder Stelle der Erde auftreten. Ais sicher kann 
jedenfalls angenommen werden, daB die bisher herrschende 

Vorstellung einer Schrumpfung der Erde, die Kontraktions- 

theorie, widerlegt ist. Die neuern Auffassungen gehen dahin, 
daB nicht nur Vertikal- und Horizontalverschiebungen, 
Faltung und Spaltung in einem groBartigen ursachlichen 
Zusammenhange stehen, sondern daB auch sedimentare 

Ablagerungen eine Senkung und Verschiebung der Scholle 
zur Folgę haben.

Hier sei besonders auf die bekannten Untersuchungen 
S c h m i d t s 3 verwiesen, die in einem vóllig bergbaufreien 

Gebiet Senkungen innerhalb eines Zeitraumes von 45 
Jahren bis zu83mm und seitliche, in ihrer Hauptbewegung 

nach Westen gerichtete Verschiebungen von 0,51-2,49 m 
seit der Ausfiihrung der ersten Landestriangulation nach- 
weisen.

Beachtenswert ist auch ein Aufsatz von Dr. S ven4, 
in dem es u.a.heiBt: »Aus jahrzehntelangen Beobachtungen 
kann man entnehmen, daB hier und da (Biickeburg, Jena, 

Kahla, Góttingen) Kirchtiirme fiir einen bestimmten Punkt 

langsam sichtbar oder unsichtbar werden. In einem Berg- 
werk bei Aachen hat sich an einer Verwerfung, die dort 
das Gebirge durchsetzt, ein Bolzen in 2lh  Jahren um 11 cm 
verschobent.

DaB tektonische Senkungen mit erdbebenartigen Er- 
schiitterungen zusammenhangen, ist bekannt. Sowohl 

iiber ihren Zusammenhang mit dem Gebirgsbau, ais auch 
iiber die nach dem geologischen Bau der epizentralen 

Gebiete beurteilten Senkungslangs- und -ąuerbeben besteht

ł Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 3. Aufl.
* a. a. O. S. 293.
3 Untersuchung von Hohen- und Lageanderungen von Messungspunkten 

Im bayerischen Alpenvorland. Sitzungsber. Bayer, Akad. d. Wissensch. 1918; 
Westwanderung von Hauptareieckspunkten Infolge neuzeitHcher tektoniseher 
Bewegungen im bayerischen AIpenvorland, a. a, O. 1920,

4 Sakulare ErSbewegungen in der geologischen Oegenwart, Kosmos 
1923, S. 34.
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eine reiche Literatur. Aber auch hier stehen wir erst 
am Anfang der Erkenntnis. Die bisher klargestellten 

Grundsatze reichen nicht aus, um erschópfende Erklarungen 
dafiir zu geben, wie tektonische Beben, die weitaus die 

Mehrzahl aller Beben ausmachen, zur Auslósung gelangen. 

Empfindliche Seismometer, wie sie fast alle groBern 
Bergbaubezirke besitzen, fehlen leider in Oberschlesien, 

denn die einzige schlesische Erdbebenwarte in Krietern bei 

Breslau, die in friihern Jahren vielfach Erschutterungen 

des Karpathenvorlandes verzeichnete, ist vor einigen Jahren 
eingegangen. Auf genaue Feststellungen und Wahr- 
nehmungen dieser Art hat man im oberschlesischen 
Bezirk auch erst in neuerer Zeit Wert gelegt. Eine 

erdbebenartige starkę Bewegung, die am 6. August 1919 
vorm. 4 Uhr 45 in ganz Beuthen lebhafte Schwankungen 
von Gebauden, starkes Klirren der Fensterscheiben und 
leichte RiBbildungen in Bauwerken hervorrief, veranlaBte 
ein Rundschreiben des Oberschlesischen Berg- und Hutten- 

mannischen Vereins, in dem festgestellt wurde, daB dieselbe 
Erschiitterung im Umkreise mehrere Meilen verspiirt worden 
war. Derart groBe und weitreichende Beben konnen 

nicht mehr auf Pfeilerbrtiche (Bergschlage) zuriickgefiihrt 
werden, dereń Reichweite nachgewiesenermafieir im ober
schlesischen Bezirk einige Hunderte von Metern betragt. 

Durch die bekannte Tatsache, daB infolge von kiinstlichen 
Eingriffen in Bergwerken oder durch Tunnelbauten eine 
Entspannung der in groBern Tiefen im Zustand elastischer 
Spannung befindlichen Gesteine bewirkt wird, konnen 
die im Beuthener Becken festgestellten Bewegungsvorgange 

nicht erklart werden. Denn der in diesem Falle das 
allein ausschlaggebende Moment bildende Steinkohlen- 
bergbau ist jiinger ais die beobachteten Absenkungen; 
mit der in den letzten beiden Jahrzehnten unverhaltnis- 
maBig rasch fortschreitenden Entwicklung des Steinkohlen
bergbaues und dem Eindringen in betrachtliche Teufen 
hatte also auch eine Zunahme der Senkungen bergbau- 

freier Punkte stattfinden miissen, wenn die durch Berg
bau hervorgerufenen Entspannungen von EinfluB hierauf 
waren. Dies ist ausweislich der Nivellementsergebnisse 
nicht der Fali, denn die kilometerweit voti den auBersten 
Abbauratidern entfernten Festpunkte senken sich heute 

wie vor 40 Jahren in nahezu derselben Art und Weise, und 
auch die Beobachtungen in der Muldenmitte weichen 
hiervon nicht ab. Deshalb findet die Erscheinung, die 

friiher zur Wasserentziehungstheorie verleitet hat, daB die 
Senkungen am Beckenrand im Norden und Westen 

geringer sind ais in der Muldenmitte, ihre Erklarung in 
der Tektonik der Beuthener Muldę; auch ist bereits in 
dem Abschnitt iiber den geologischen Aufbau der 
Beuthener Muldę bemerkt worden, daB ihr im Norden 

niachtige Konglomeratbanke mit Quarziten, Grauwacken, 
palóozoischen Kalken, Porphyren, Melaphyren und 

kristallinischen Gesteinen vorgelagert sind, die ein auBer
ordentlich standfestes Fundament gegeniiber den stark 

wasserfuhrenden Dolomiten, Kalksteinen und Buntsand- 

steinen des Troginnern darstellen.

D ie  B e d e u t u n g  der a l l g e m e i n e n  te k to n i s chen  

A b s e n k u n g  fiir d ie B e u r t e i l u n g  von  

Bergschaden .

Bisher war es in Oberschlesien allgemein iiblich, 

daB jede geodatisch*ermittelte Senkung, mochte sie auch

nur einige Zentimeter betragen, auf den Bergbau zuriick- 
gefiihrt wurde, da die Martinschen Messungen und ihre 
hervorragenden Ergebnisse in Fachkreisen wohl zu wenig 
bekannt waren.

Zunachst beweisen die fiir die Beuthener Muldę an- 

gefiihrten Senkungsbeispiele schon rein auBerlich, daB 
die Senkungen fortschreiten. Aber der Durchschnitt einer 
Senkungszeitspanne wird oft in ungewohnlich hohem 
MaBe unter- wie iiberschritten, und wenn in einem Zeit- 

raum von einem Jahre eine Senkung von 2 mm, in dem 
darauffolgenden von 10 mm ermittelt wird - in den er- 
wahnten Beispielen finden sich noch gróBere Unter- 
schiede -, dann ist schon oberflachlich daraus zu er- 

kennen, daB solche UnregelmaBigkeiten nicht ohne Ein
fluB auf die Standdauer von Bauwerken bleiben konnen. 
Langjahrige Untersuchungen auf diesem Gebiete haben 
zu dem erwarteten Ergebnis gefiihrt. So sind beispiels- 
weise mehrere an einem einzigen Gebaude angebrachte 
Hóhenmarken - das Gebaude ist iiber 600 m vom nachst- 

liegenden Abbau entfernt und ausweislich der Nivellements 
von dessen unmittelbarem EinfluB unberiihrt geblieben — 
ungleichmafiig abgesunken. Die nachstehende Zusammen- 

stellung unterrichtet uber die Senkungen.

Punkt

B ezeich n u n g
des

G eb au d e-
te iles

S en k u ngen  in mm

1908- 1914|1914 ” 1916! 1916—1919! 1919- 1923

In 15 
Jahren  
in sg e 
sam t

mm

A siid w estl.T e il 48 16 29 U 104
B M itte 55 15 32 13 115
C M itte 54 15 32 12 113
D ó stl. T e il 48 12 31 11 102

durchschnittlich 109
ahrlich 7

Hiernach haben sich die Punkte B und C in einem 

Zeitraum von 15 Jahren um 11 und 13 mm mehr ge- 
senkt ais die Punkte A und D. Die Folgę muBte ein 
AbreiBen der abgesunkenen Gebaudeteile sein. Die 
tatsachlich eingetretenen Schaden unterscheiden sich in 

nichts von den gewohnlich ais Folgę des Bergbaues an- 
gesprochenen Rissen. Bemerkenswert ist dabei, daB es 
sich hier wiederum um ostwestliche Bewegungen des 
Baugrundes handelt, wahrend der weit entfernte Abbau 

in fast sohliger Lage nur nórdlich des Gebaudes um- 

gegangen ist.

Dasselbe Bild ergibt sich aus folgendem: Wenn eine 
Hóhenmarke an irgendeinem Gebaude inmitten einer 

kilometerweit vom Bergbau entfernten Hausergruppe in 
10 Jahren um 70 mm und ein nur 40 m davon entfernter 
Festpunkt an einem andern Bauwerk in derselben 

Zeit um 94 mm absinkt, dann muB die hierbei fest- 
gestellte Verschiedenheit der Gesamtabsenkungen von 

24 mm seitliche Zerrungen zur Folgę haben, die ihrer- 
se its  schadigend einwirken. Derartige Falle sind haufig 

zu verzeichnen. Selbstverstandlich wird es sich hierbei 
in der Regel um maBig groBe, nur dem geiibten Auge 
wahrnehmbare Risse handeln. Ausnahmen lassen sich 

oft genug nachweisen; das MaB des eintretenden Schadens 
hangt eben vie! zu sehr von der mehr oder minder 
standfesten Bauart und dem Alter eines Gebaudes sowie 

von der Verschiedenartigkeit des Baugrundes ab.
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Nicht der geringe oder groBe Betrag einer Senkung 

oder Hebung allein ist daher fiir die GróBe des Schadens 
mitbestimmend, sondern auch die UngleichmaBigkeit ,  

die in den mit erdbebenartigen Erschutterungen verbun- 
denen tektonischen Absenkungen ihre Erklarung findet. 

Deshalb ist auch der von klagerischer Seite haufig vorge- 
brachte Einwand, die tektonische Absenkung vollziehe sich 
ahnlich wie Oberflachensenkungen iiber gut verspiilten 

Hohlraumen, vóllig haltlos.
Wie die durch die Beuthener Absenkung hervor- 

gerufenen Verschiebungen in wagerechter Richtung wirken, 

ergibt sich aus der nachstehenden Gegeniiberstellung der 
Langenunterschiede zwischen einigen in der Stadtmitte 
Beuthens gelegenen trigonometrischen Punkten seit Aus- 
fuhrung der Martinschen Triangulation 1905.

Pa- P b E n tfern un g in m 
1905 1 1923

V ersch ie t
+

>ung in m m

3 8 - 3 2 245,946 245 ,892 ____ 54
3 4 - 3 7 260,382 260,354 — 28
3 4 - 3 3 185,505 185,553 48 —

3 3 -  4 293,902 293 ,946 44 . —  '
3 3 - 4 4 297,447 297,399 — 48

Die Entfernungen der Punkte 34 und 33 haben also 
in der einen Richtung zu-, in der entgegengesetzten ab- 

genommen, so daB an irgendeiner Stelle der Oberflache 

eine ZerreiBung eintreten muBte. Ahnlich wie in der 

Beuthener Muldę im kleinen liegen auch die Verhaltnisse 
im bayerischen Alpenvorland im groBen. Dort gibt die 
Netzverschiebung der siidbayerischen Dreieckskette trotz 
der allgemeinen Gesamtbewegung in ebenfalls westlicher 

Richtung Verschiebungen von Punkten in nórdlicher bis 

siidlicher Richtung an, so daB die festgestellte Ab- 

wanderung nicht gleichbleibend, sondern z. T. widersinnig 
ist und ahnliche Zerrungen, wie sie oben beschrieben 
worden sind, im Gefolge hat.

Alle diese Feststellungen, die auf Grund sehr genauer 
geodatischer Feinmessungen zu den vorstehenden SchluB- 

folgerungen gefiihrt haben, mógen dazu dienen, den bis

her durch Bergsachverstandige in Oberschlesien ver- 

tretenen Ansichten und Beurteilungen von Bergschaden 
eine neue Richtung zu geben. Denn jedes Bauwerk wird, 
sei es in bergbaufreiem Gebiet gelegen oder nicht, den 
schadigenden Einwirkungen der tektonischen Senkungen

in solchen Gegenden unterliegen, in denen diese nach- 
gewiesen sind. Deshalb laBt sich das Verhaltnis, in dem 
eine oder mehrere Gruben in der Beuthener Muldę fiir 

einen Bergschaden haften, am einfachsten bestimmen 

durch das MaB der auf rein bergbauliche Einwirkungen 
zuruckzufiihrenden Senkung und das GesamtmaB des 
durch A b b a u  u nd  te k to n i s ch e  A b s e n k u n g  her- 

vorgerufenen Schadens. Mag dieser Vorschlag auch vor- 
laufig nur behelfsmaBig sein, bis sich durch weiter fort- 

gesetzte Beobachtungen das Anteilverhaltnis in gesetz- 

maBige Formeln bringen laBt, er erfiillt zunachst den 
Zweck, den eingetretenen Schaden bei den zahlreich vor- 
kommenden zw e i f e lh a f t e n  Fa l l en  - denn nur um 

solche Falle, nicht etwa um schwere, offensichtlich auf 
den Bergbau zuriickzufiihrende Schaden kann es sich hier 

handeln — nicht mehr nach Theorien, sondern nach 

geodatischen Feststellungen zu beurteilen, die einzig und 
allein die verlaBliche Grundlage einer objektiven Beweis- 

fiihrung bilden. Hierbei wird die Beurteilung im einzelnen 
durch den Umstand erschwert, daB die durchschnittlichen 

Senkungen je nach der Órtlichkeit Schwankungen unter- 
worfen sind, die wohl zum Teil auf der verschiedenen 

Giite des ■ Baugrundes beruhen. Aber auch die in stark 
verschiedenen Machtigkeiten auftretenden Schiefer-, Sand- 

und Kalksteinschichten, nicht zuletzt die in Beschaffenheit 
und Starkę wechselnden iiberlagernden Tone und Sande, 

setzen je nach sóhliger oder flach oder steil geneigter und 

durch Verwiirfe gestórter Lagerung den auf sie ein- 
wirkenden Erderschiitterungen und Druckverhaltnissen 

einen verschiedenartigen Widerstand entgegen. Je mehr 
Beobachtungen daher in der Nahe eines Streitgrundstiicks 

vor Annaherung des Abbaues ausgefuhrt worden sind, 
desto genauer wird das Anteilverhaltnis von tektonischer 

und bergbaulicher Einwirkung zu ermitteln sein. Im all
gemeinen konnen fiir die Beuthener Muldę ais mittleres 
MaB der jahrlichen Absenkung 6-8 mm angenommen 

werden. Fiir das oberschlesische Zentralrevier sind die 
Auswertungen bereits durchgefiihrter Messungen noch 

nicht abgeschlossen.

Im folgenden sollen einige Beispiele fiir Schaden- 

anteilbestimmungen in solchen Fallen, in denen die Ein
wirkungen des Bergbaues klar erwiesen sind, angefiihrt 

werden.

In 65 m E n tfern un g w u rd e  1905  
bis 1907 w e s tlic h  d e s  G rund- 
stucks e in  3 ,0  m m a ch tig es  F loz  
m it w estlich em  E in fa llen  v o n  5°  
in  250  m T e u fe  a b g e b a u t. . .

1 9 0 4 -1 9 0 5

10

1 9 0 5 -1 9 0 8

167

Z eitraum li

1 9 0 8 - 1 9 0 9

26

:h e  S en k u n g e n  in  m m  

1909 — 1911U911 — 1914

42  50

1 9 1 4 - 1 9 2 0

82

1 9 2 0 - 1 9 2 2

22

G esa m t-  
sen k u n g  
367 mm  

in 1 5 Jahren

T e k to n isch e  S en k u n g  . . . . — 30 10 20 30 60 — 150
B ergb au lich e S en k u n g  . . . . — 137 16 22 20 22 — 217
Jahrliche b erg b a u lich e  S en k u n g  . — 46 16 U 7 4 — —

Die jahrliche tektonische Absenkung vor Beginn des 
Verhiebes wurde an mehreren Punkten iibereinstimmend 

mit 10 mm im Durchschnitt ermittelt. Aus dem Beispiel 

geht hervor, daB die Abbaue in den Jahren 1905-1908 
rasch einwirkten, danach, schwacher werdend, in den 

Zeitspannen 1908—1909 und 1909 — 1911 noch die Be- 
trage der tektonischen Senkungen iiberschritten, dagegen 

von 1911 ab erheblieh darunter blieben. Von 1914 
bis 1920 steht einer jahrlichen tektonischen Absenkung

von 10 mm eine durch den Abbau bewirkte von nur 
4 mm gegenuber. Mit dem Jahre 1915 konnen die 

Einwirkungen des Bergbaues ais abgeklungen gelten. 

Da sich dieser Zeitpunkt aber nicht mit Sicherheit be

stimmen laBt, kommt die Zeit von 1905 bis 1920 zur An- 
rechnung, innerhalb dereń 150 mm Senkung tektonischen 

Einfliissen und 217 mm bergbaulicher Einwirkung zur 

Last fallen. Die Grube ware also im Verhaltnis 217:367 = 

59,1 oder mit rd. 59 %  schadenpflichtig.
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Von 1913— 1917 n ah erte sich  Spiilversatz-  
abbau von 2 m it 2 0 °  nach N ord en  e in 
fallenden F lózen  von  4 ,0 und 7 ,0 m 
M achtigkeit in 3 5 0 —400 m T eu fe  von  
W esten  her d em G ru n d stiick  b is auf 10 m

1 9 0 9 -1 9 1 0

Z eitraum liche S en k u ngen  in m m  

1 9 1 0 -1 9 1 4

103

1 9 1 4 -1 9 1 9

319

1 9 1 9 -1 9 2 0

50

1 9 2 0 -1 9 2 2

117

G esam t-  
sen k u n g  
589  m m  

in 12 Jahren

T ektonische S e n k u n g ..............................
Bergbauliche S e n k u n g ..............................
Jahrliche b ergb au lich e S en k u n g  . . .

Die Einwirkungen des Spiilversatzabbaues sind noch 
nicht abgeschlossen. Die Grube wiirde im Verhaltnis 

545:589, d. i. mit 92,5 %  fiir den entstandenen Schaden 
zu haften haben. Da aber die durch Bergbau verursachte

12
91

■23

20
299

60

4
46
46

109
54

44
545

Senkung in jeder Zeitspanne das 10-12fache der tekto
nischen Absenkung betragt, wird die Grube fiir den 
gesamten Schaden verantwortlich sein.

Dem  B auw erk naherte sich  1912 der A b 
bau e in es 3 -m -F ló zes in só h lig er  La- 
g eru n g  b is auf 135 m in 320  m T eufe,
1916 b is auf 100 m in 340 m T eu fe ,
1917 — 1920 b is auf 160m  in 3 3 0 m T e u fe

1 9 0 1 -1 9 0 4

18

Z eitraum l

1 9 0 4 -1 9 1 1

49

che Sen k u ngen  in mm  

1 9 1 1 -1 9 1 4  | 1 9 1 4 -1 9 2 0

62 176

1 9 2 0 -1 9 2 2

52

G esa m t
sen k u n g  
290  mm  

in 11 Jahren

T ekton ische S e n k u n g ..........................................
jahrlich

6 7 21 42 14 77
B ergbauliche S e n k u n g ..................................... — — 41 134 38 213
Jahrliche b ergb au lich e S en k u n g  . . . . — — 20 22 19 —

Die durch den Bergbau verursachten Bewegungen 

sind noch nicht abgeschlossen. Der Schadenanteil der 

Grube betragt nach dem Yerhaltnis 213:290 74% .

Bemerkenswert ist im nachsten Falle die vóliige Ein- 
fluBlosigkeit des Abbaues eines 3 m machtigen Flozes in 
700 m Teufe, wahrend die Einwirkungen des Abbaues

D em  G rundstiick  nah erte sich  1911 b is auf 150 m der  
A bbau e in e s  2,5 m m ach tigen  F ló z es  in 350 m  T eufe , 
1916 b is auf 160 m  der A bbau e in es  3 ,0  m m achtigen  
F lózes in 700  m T e u fe  von  W esten  her. F lózein- 
fallen  4 °  nach W e s t e n ............................................................

Z eitraum liche S en k u n gen  in m m  

1 9 0 9 -1 9 1 1  1 9 1 1 -1 9 1 4  1 9 1 4 -1 9 1 9  | 1 9 1 9 -1 9 2 2
, ( l ‘/2 Jahre) I 

15 50 69 27

G esa m tsen k u n g  
119 m m  in 8 Jahren

T ek ton isch e S e n k u n g ............................................................
B ergbauliche S e n k u n g ...................................................... •'
Jahrliche b ergb au lich e  S e n k u n g ..........................................

in 350 m Tiefe bereits nach Ablauf von acht Jahren 
abgeklungen sind. Die durch den Bergbau hervorgerufene 
Senkung bleibt in jeder Zeitspanne geringer ais die 
tektonische Absenkung. Der Schadenanteil der Grube 

betragt 47:119 =39,5% .

Schon aus diesen vier Beispielen geht hervor, daB 
bei dem erwiesenen schadigenden EinfluB der tektonischen 
wie der bergbaulichen Senkungen kein anderer Weg ais 
der zu Gebote steht, den Bergwerksbesitzer anteilig 

haftbar zu machen. Dies ist auch schon deshalb das 
Gegebene, weil meine bisherigen Erfahrungen uber 

HorizontaIverschiebungen, die durch Bergbau verursacht 
werden, ebenfalls dahin gehen, daB die Verschiebungen 
zeitlich mit der dem Verhiebe eines Flozes unmittelbar 

folgenden Senkung zusammenfallen. Man wird also 
immer und in erster Linie in dem SenkungsmaB das 

Schadenbarometer erkennen. Wo tektonische Senkungen 
so ungleichmaBig auftreten wie in der Beuthener Muldę, 
werden sie immer Seitenverschiebungen im Gefolge haben. 

Dort, wo keine bergbaul iche Senkung oder Hebung 

eingetreten ist, werden sich auch keine durch Ab bau e 
verursachten seitlichen Verschiebungen nachweisen lassen.

Ober die wohl in allen Bergbaugebieten an den 

Randem der Senkungsgebiete festgestellten Uberhóhungen 
gibt L e hm a n n  1 Betrage bis zu 5% der Gesamtsenkung

1 O luckauf 1919, S . 936.

jahrlich
9 27

23
8

45
24

5

27 72
47

an. Nach den bisherigen Feststellungen in der Beuthener 

Muldę habe ich durch fortlaufende Horizontal- und 
Vertikalbeobachtungen eines Flachenrostes von etwa 
200 Basaltsaulen von 1 m Lange und 100 kg Gewicht 
mit eingegossenen Bolzen in einem Gebiet von 1 600000 qm 
Flachę nur Hebungsbetrage von wenigen Millimetern 
ermitteln kónnen. Zu demselben Ergebnis ist fur Ober

schlesien unabhangig von mir K l e n c z a r 1 gekommen, 
der in einem gróBern Beobachtungsgebiet Hóchstuber- 

hóhungen von 30 mm festgestellt hat. Auch die von 
B u n t z e l 2 angegebenen Uberhóhungsbetrage uber- 
ischreiten in 18 angefuhrten Beispielen nirgends das Ma 6 

von 1—3 cm (etwa 2%  der Gesamtabsenkung); nur 
in zwei Fallen sollen Hebungen von 7 und 15 cm 
bei einem Absinken von 25 und 57 cm eingetreten 
sein. Da es sich hier um Uberhóhungen von 36 und 

23% handelt, diirften diese Feststellungen entweder auf 
Nivellementsfehler oder darauf zuriickzufuhren sein, daB 

die Festpunkte nicht frostfrei eingesetzt waren. In jedem 
Falle werden Uberhóhungsbetrage bei den zeitweise er- 

erfolgenden Wiederholungen der iiberaus sorgfaltig aus- 
gefiihrten Nivellements nicht verborgen bleiben. Treten 
sie jedoch, was bisher in der nahern und weitern Um-

1 Ein Beitrag zu den Untersuchungen uber die Einwirkungen des Ab
baues auf die TagesoberflSche, Z. d . Oberschl. Berg- u. Hfittenm. Ver. 1919, 
S. 98. „

* Uber die in Oberschlesien beim Abbau rait Spulversatz beobachteten 
Erdsenkungen, X II. Allgemeiner Deutscher Bergraannstag łn Breslau 1913.
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gebung der Stadt Beuthen nicht der Fali war, an dem 

Festpunkt eines Streitgrundstiicks auf, dann haben sie 
m. E. auf die Festsetzung des Schadenanteilverhaltnisses 
keinen nennenswerten EinfluB, da ihre Hóchstbetrage 

in der Beuthener Muldę etwa 1 -2%  der Gesamtabsenkung 
erreichen. Auch wird eine ernste Beschadigung gut 

ausgefiihrter Bauwerke nicht in Frage kommen, weil 

Hebungen stets ais auBerste Auslaufer von Bewegungsvor- 
gangen anzusprechen sind, dereń Herd in groBer Tiefe 
zu suchen ist, so daB derartige Aufwólbungen an der 

Tagesoberflache in weiter Erstreckung gleichmafiig in 
Erscheinung treten.

NaturgemaB werden die Falle, in denen sich ein an- 

teiliges Verhaltnis von tektonischer und bergbaulicher 
Senkung bestimmen IaBt, nicht immer so einfach liegen wie 
in den angefiihrten Beispielen. Besonders wird dort, wo 
benachbarte Gruben an einem Schaden beteiligt sind, oder 

gar da, wo in geringen Teufen Erzbergbau und darunter 
Steinkohlenbergbau verschiedener Bergwerksbesitzer um- 

geht, die anteilige Bemessung des auf jeden entfallenden 
Schadens mitunter Schwierigkeiten bereiten. Aber dies 

kónnen nur Ausnahmefalle sein, weil seit Jahren jeder Mark- 
scheider bestrebt ist, auf Grund sorgfaltigster Messungen 

festzustellen, welche Wirkungen der Abbau, sei es Bruch- 

oder Versatzbau, je nach den Deckgebirgsverhaltnissen 

und nach der Machtigkeit und Teufe der abgebauten 
Flóze auf die Tagesoberflache ausiibt, Uber die Reichweite 

unmittelbarer Einwirkungen von Abbauen jeder Art ist 
ein umfangreiches Schrifttum vorhanden, das aber nur 
bedingten Wert hat, da sich die Angaben bei den zu 

verschiedenartigen Deckgebirgs- und Lagerungsverhalt- 

nissen nicht auf jedes Gebiet ubertragen lassen. Deshalb 

sind auch die oft in Gutachten hervorgehobenen Hinweise 
auf Erfahrungen iiber die schadlose Teufe sowie die 
GróBe von Bruch- und Grenz-(Senkungs-)winkeln in andern 

Bezirken mit groBer Vorsicht aufzunehmen. Sache der 

ihre standigen Beobachtungen sorgfaltig auswertenden 
Markscheider ist es, mit ihren Unterlagen die von Berg- 

sachverstandigen entwickelten Theorien zu erganzen, zu 

bestatigen oder zu widerlegen. Denn nicht mit Theorien 
allein ist die Schuld oder Schuldlosigkeit des Bergbaues 
feststellbar, zumal es den Begriff »typischer Bergsehaden« 

nicht gibt. Jede Art von Bewegung des Bauuntergrundes, 
sei sie durch tektonische oder auf klimatischen Ver- 

anderungen beruhende oder durch rein bergbauliche Ein

wirkungen verursacht worden oder auf mangelhaften Bau- 

grund zuriickzufuhren, greift zunachst die schwachsten 
Stellen des Bauwerks an, so daB man niemals von kenn- 

zeichnenden Bergschaden sprechen sollte. Noch nie sind 
so viele und auffallend schwere Schaden an Hausern in 

be rgbau f re ien  Ortschaften aller Gegenden Deutsch
lands festgestellt worden wie in der Nachkriegszeit mit 

allen ihren verstandlichen, aber verhangnisvoIlen Ein

wirkungen auf die Sparsamkeit der Hausbesitzer. Darum

U M S
Gewerbegerichtsgesetz.

D urch  V ero rd n u n g  vom  30. A u g u st 1923 (R O B I. S . 845) hat 
der R eich sarb eitsm in ister  auf O rund d e s  Art. III d e s  G e se tz e s  zur 
A b an d eru n g  d e s  G e w e r b e g e r ic h tsg e se tz e s  vom  15. M arz 1923

kann man auch ohne Ubertreibung behaupten, daB in Berg- 

baugebieten eine groBe Zahl von Gebauden auf Kosten des 
Bergwerksbesitzers ausgebessert und der durch Gruben- 

abbau hervorgerufene Minderwert entschadigt wird, ohne 

daB den Bergbau tatsachlich eine Schuld trifft. Im ober- 
schlesischen Bezirk sind sogar Falle in groBer Zahl zu 
verzeichnen, in denen auf Grund eines zuungunsten des 

Bergwerksbesitzers entschiedenen Bergschadenprozesses 
eine lebhafte Spekulation in dem Erwerb von (angeblich 
durch Bergbau) beschadigten und angrenzenden Hausern 

ganzer StraBenzeilen eingesetzt hat, so daB man buch- 

stablich nicht mehr von einem durch Abbau eingetretenen 

Minder-, sondern Mehrwert der Gebaude sprechen konnte.
Auf der andern Seite muB naturlich auch davor ge- 

warnt werden, kiinftighin jeden Hauserschaden der Ein

wirkung tektonischer Absenkung zuzuschreiben. Es ist 

deshalb wiinschenswert, daB die in der Beuthener Muldę 
gesammelten Erfahrungen iiber Hohen- und Lageiinde- 
rungen von Messungspunkten, die durch tektonische Krafte 
verursacht werden, dazu fiihren, daB im gesamten ober- 

schlesischen Bergbaubezirk und weit iiber dessen Grenzen 

hinaus ein engmaschiges trigonometrisches und Nivelle- 
mentsnetz nach bestimmten Richtlinien geschaffen wird, 

die eine fortdauernde regelmaBige Uberwachung aller ein- 

tretenden Veranderungen ermóglichen.

Z u sam  m en fassung .

An Hand einer kurzeń Darstellung des geologischen 

Aufbaues der Beuthener Erz- und Steinkohlenmulde wird 

die Entwicklung und Ausdehnung des Bergbaues in der 

Umgebung der Stadt Beuthen beschrieben.
Die Untersuchung von Prazisionsmessungen, die einen 

Zeitraum von 43 Jahren umfassen, hat ergeben, daB das 

oberschlesische Industriegebiet weit iiber seine auBerste 
Umgrenzung hinaus in standigem Absinken begriffen ist. 

Das MaB der Absenkung und der horizontalen Ver- 

schiebungen schreitet an allen dem unmittelbaren EinfluB 

des Bergbaues entzogenen Stellen fort, weist aber trotz 
der UngleichmaBigkeit in einzelnen Zeitabschnitten keine 

Zunahme auf.
Auf die Grundursachen dieser Bewegungen wird naher 

eingegangen und der Nachweis gefiihrt, daB es sich nicht 
um Senkungen infolge von Abtrocknung oder Auslaugung 

handeln kann, sondern um eine durch tektonische Einflusse 

verursachte Trogbildung. Die tektonischen Senkungen 
und die damit verbundenen Horizontalverschiebungen 

beeintrachtigen nachweisbar die Standdauer von Gebauden.

Die praktische Bedeutung dieser Feststellungen beruht 
darauf, daB fortan im oberschlesischen Industriebezirk bei 

der Beurteilung von Bergschaden die tektonischen Be
wegungen dort anteilmaBig zu beriicksichtigen sein werden, 

wo ihr Auftreten nachgewiesen ist. Fiir die Bemessung 
der auf tektonische und auf bergbauliche Einwirkungen 

entfallenden Anteile werden Beispiele gegeben.

H A U .

(R G BI. S . 193) m it R ucksicht auf d ie  w e ite r  fortgesch ritten e  
G e ld e n tw e r tu n g  zum  y ierten  M a łe 1 v ersch ied en e  G eld b etrage  
im  G e w e r b e g e r ic h tsg e se tz e  vo m  29. S ep tem b er  1901 (RGBI.
S. 353) erh óh t.

vgl. Gluckauf 1923, S. 709, 757 und SSO.
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Im § 3  A b s. 2  G e w G G . ist d ie  Z u s t a n d i g k e i t s g r e n z e  
der G ew erb eg er ich te  auf ein Jah resein kom m en  fe stg ese tz t  
worden, das e in en  B etrag  n icht iib erste ig t, der sich durch  
V ervielfachung der G rundzahi von  15 0 0 0 ^  m it der auf vol!e  
Z ehntausend nach unten  ab geru n d eten , in d erv o ra n g eg a n g en en  
K alenderw oche v ero ffen tlich ten  w ó ch en tlich en  R eich sind ex- 
ziffer fiir L e b en sh a ltu n g sk o sten  ergibt. B etr ieb sb eam te, W erk- 
m eister und m it h ohern  tech n isch en  D ien stle is tu n g en  betraute  
A ngestellte , d ereń  Jah resarb eitsverd ien st an Lohn od er G ehalt 
den erw ah n ten  B etrag  nicht iib ersteig t, g e lten  danach  a is  
Arbeiter im S in n e  d e s  G e w e r b e g c r ic h tsg e se tz e s  und sind  dam it 
der G erich tsbarkeit d er  G ew erb eg e r ich te  unterstellt.

D er E rh óh u n g  der Z u stan d igk eit der G ew erb eg er ich te  
entspricht d ie  E rhóh u n g der B e r u f u n g s g r e n z e  im  § 5 5  
Abs. 1 Satz 2  G e w G G . auf e in en  B etrag, der sich  durch Ver- 
vielfachung d er G rundzahi von  300 M m it der auf v o lle  Z ehn 
tausend nach u nten  a b geru n d eten , in der voran g eg a n g en en  
K alenderw oche veróffen tlich ten  R eich sind exz iffer  fiir L eb en s
haltungskosten  ergibt.

Mit d ie se r  B eru fu n gsgren ze ist im § 57 A bs. 2  G ew G G . 
der B etrag in E ink lang  gebracht, b is zu d em  im V erurteilungs-  
falle die v o r l a u f i g e  V o l l s t r e c k b a r k e i t  von  A m tsw eg en  
auszusprechen  ist. D ie  der B eru fu n g od er dem  Einspruch  
u n terliegen den  U rte ile  sind  d en igem aB  im a llg em ein en  fiir 
vorlaufig vollstrecl<bar zu erklaren, w en n  der G eg en sta n d  der  
V erurteilung an G eld  o d er  G e ld e sw e r t den fur d ie B erufung  
gen an n ten  B etrag  iib erste ig t.

Endlich sind  d ie  G e b i i h r e n  fiir d ie  V erhandlung  e in es  
R echtsstreites vor d en  G ew erb eg er ich ten  in § 5 8  A bs. 2 G ew G G . 
h erau fgesetzt w o rd en . D ie  G eb iih r betragt bei einem  G e g e n 
stand im  W erte b is  100 000 Jt einschlieB lich  3000 M. D ie  
w eitern  W ertk lassen  ste ig en  um  je  10 0 0 0 * # , d ie  G eb iih ren  um  
je 300 JC. D ie  h ó ch ste  G ebuhr b esteh t in dem  B etrage, der  
sich durch V erv ie lfach u n g  der G rundzahi von  30 JC m it der  
auf vo lle  Z eh n tau sen d  nach u nten  a b geru n d eten , in der vor- 
an g eg a n g en en  K alen d erw o ch e  veróffen tlich ten  R eich sind ex-  
ziffer fur L e b e n sh a ltu n g sk o ste n  ergibt.

D ie  v o rsteh en d en  E rhóh u n gen  sind am  10, S ep tem b er 1923 
in Kraft g e treten .

Die wahrend des Jalires 1922 in der Versuchsstrecke
der Knappschafts-Berufsgenossenschaft in Derne 

yorgenommenen Versuche>.

D ie  A rb eiten  h ab en  sich  auf fo lg e n d e  G eb iete  erstreckt:
P r i i f u n g  v o n  K o h l e n s t a u b .  In der B erichtszeit  

gin gen  von  Z ech en  groB e M en gen  von  K ohlenstaub  zur 
U n tersu ch u n g auf E ntzund lichkeit und E xp losionsgefahr lichk eit  
ein . D ie  Z e ch en  b ean tragten  d ie Priifung, um sich ein  U rteil 
iiber d ie  n o tw e n d ig e n  M aB nahm en zur V erh iitu ng  von  Staub- 
ex p lo sio n en  b ild en  zu k ónnen .

Fiir e in e  G asfla m m k o h len zech e  w u rd e zu d ie se m  Z w eck  
Staub aus zeh n  v ersch ied en en  F lózen  gepriift. D ie  Z und- 
em p find lichkeit d er e in g esa n d ten  P r o b e n , dereń  G a sg eh a lt  
bei h o h em  A sch en g eh a lt  zw isch en  20  und 29 % schw ank te, 
war verh altn ism aB ig  g er in g . In keinem  F alle  k onnte der  
K ohlenstaub  durch a u sb la sen d e  S ch u sse  von  w e n ig e r  a is  
150 g  G ela tin e  - D yn am it g ezu n d et w e r d e n , w en n  in der 
E xp lo sio n sk a m m er 10 1 S taub  g estre u t und 2 1 au fg ew irb e lt  
w urden. B e i e in ze ln en  S tau b sorten  trat e in e  E ntziindung erst 
bei V erw e n d u n g  von  225 g  G ela tin e-D y n a m it ein . Sam tliche  
Staubsorten  w aren  auch , w ie  V ersu ch e in der 200 m  langen  
V ersu ch sstreck e erg a b en , n icht im stand e, se lb sta n d ig  E xp lo-  
sionen  fortzupflanzen .

Fur e in e  M a g erk oh len gru b e w ar Staub au s d en  F lózen  
N eu flóz , W asserb an k , D reckbank und H au p tflóz  der untern

1 AuśTdem im Rahmen des Berichtes uber die Verwaltung der Knapp- 
schafts-Berufsgenossenschaft fur das Jahr 1922 von Bergassessor B e y lin g  
erstatteten Sonderbericht.

M agerkohlenpartie zu  priifen. D ie  S tau b k oh len  ze ig ten  sich  
bei einem  G a sg eh a lt von 9 ,4 — 12,8 % a is verh altn ism aB ig  
ungefalirlich. D ie  zu ihrer Z iin d u n g erforderlichen  L adungen  
von G elatin e-D yn am it schw ank ten  zw isch en  150 und 275 g, 
lagen aber m eist iiber 200 g . V or Ort, d. li. in der E x p lo s io n s-  
kamm er der groB en  Strecke, h erg este llte  S ch la g w etter - und 
K o h len stau b exp losion en  w urd en  von  keiner der e in g esa n d ten  
Staubproben se lb sta n d ig  fortgepflanzt, v ie lm eh r  kam en d ie  Ex- 
plosion en  ste ts  innerhalb  der K o h len stau b zon e zum  S tills land .

A is e b e n so  u n gefahrlich  konnten  zw e i S tau b p rob en  m it 
einem  G asg eh a lt von 8 und 11,4 \ au s d en  F lózen  M au segatt  
und K reftenscheer ein er  andern M agerk oh len gru b e b eze ich n et  
werden.

Drei w eitere  K oh len stau bsorten  w urd en  fiir e in e  n ieder- 
sch lesisch e S te in k oh len gru b e gepriift. E in e  daVon m it e in em  
G asgeh a lt von  11,3 °/0 z e ig te  b ei d en  V ersu ch en  etw a  das- 
se lb e  V erhalten  w ie  der M agerk oh len stau b  der rhein isch- 
w estfa lischen  S te in k o h len g ru b en ; d ie  b eid en  andern m it einem  
G asgehalt von 13,5 und 1 9 ° /, erw iesen  sich a is e tw a s  g e -  
falirlicher.

Auch e in e  eh em a ls  ó sterre ich isch e  B e rg w erk sg ese llsch a ft  
in Istrien ersuchte um  P riifu n g  d e s  K o h len sta u b es ein er  ihrer  
G ruben , auf d er  w ied erh o lt K o h len sta u b e x p lo s io n en  vor- 
gek om m en  w aren . D ie  K o h le , d ie  e in en  G a sg e h a lt  von
43,5 % besitzt und den  P ech k oh len  d e s  d eu tsch en  A lp en -  
vorlandes ahnelt, ist e b e n so  w ie  letztere  a is Staub aufier- 
ordentlich zundgefahrlich .

D ie  K o h len sta u b e x p lo s io n  auf der H an geb an k  der Z ech e  
BruchstraBe am 30. O ktober 1922 ga b  V eran la ssu n g , d ie  F rage  
der E ntzundlichkeit von  K oh len stau b  durch elek trisch e Funken  
oder L ich tb ogen  erneut zu priifen. D ie  am  E n d e d er  B erich ts
zeit noch  nicht a b g e sc h lo sse n e n  V ersu ch e haben  b ish er  er
g eb en , daB sch on  ein L ich tb ogen , der b eim  D u rch sch m elzen  
ein es d iinnen  K upferdrahtes (v o n  0 ,3 mm  D u rch m esser) durch  
einen  Strom  von  rd. 10 A m p. Starkę auftritt, e in e  K oh len stau b-  
w olke von  g e n iig e n d e r  D ich te  zur E ntziin d un g bringt.

P r i i f u n g  v o n  G e s t e i n s t a u b .  D ie  zu n eh m e n d e  An- 
w en d u n g  d es G este in stau b verfah ren s auf d en  Z ech en  d e s  
rh ein isch -w estfa lisch en  Bezirks brachte e s  m it sich , daB in der  
Berichtszeit, w ie  auch schon  in d en  letzten  Jahren, e in e  
gróB ere Zahl von  G este in sta u b so rten  auf ihre V erw end b ark eit  
zur B ekam pfung von  E x p lo s io n e n  gep ru ft w erd en  m uB te. S o  
wurden von bekannten  Staubarten w ied eru m  F lu gasch e, Lehin- 
staub und G ichtstaub  zur E rprobu n g e in g esa n d t. A is n eu e  
A u sgan g ssto ffe  fur G este in sta u b  lieferte  e in e  Z ech e  Lehm - 
form linge aus den  T rocketiófen  ihrer Z ie g e le i so w ie  vor- 
getrockneten  M erge l an, B e id e  ersch ien en  b ei g en iig en d  
feiner V erm ahlung zur H erste llu n g  von  w irk sam em  G e ste in 
staub w o h l g e e ig n e t . Ferner w u rd e fur e in e  n ied ersch le s isc h e  
Steink oh len gru b e so g e n a n n ter  P ud erton , ein A b fa llerzeu gn is  
bei der V erarbeitu n g  d e s  feu erfesten  S ch ie ferto n s der d ortigen  
G ru b en , auf se in e  V erw end b ark eit zur B ekam p fu n g von  
E xp lo sio n en  gepruft und a is brauchbar b efun d en .

N eu erd in g s g eh t auch d ie  S te in in d u str ie  vielfach  dazu  
iiber, d en  in ihren B etrieben  ab fa llen d en  Staub d en  Z ech en  
ais G este in sta u b  zur B ekam p fu n g vo n  E x p lo s io n e n  a n zu b ieten . 
V on derartigen  Staubarten  w urden  K alkspatm ehl und K iesel- 
sch ieferstaub  gepruft. B e id e  S tau b sorten  k on n ten  so w o h l 
auf Grund ihrer F einh eit a is auch ihrer L agerb estan d igk eit  
ais brauchbar b ezeich n et w erd en .

P r i i f u n g  v o n  V e r f a h r e n  z u r  B e k a m p f u n g  v o n  
E x p l o s i o n e n .  Z ur P riifung  g e la n g te n  v ersch ied en e  V er- 
fahren, d ie  e in e  erh óh te S ich erh eit g e g e n iib e r  S ch lagw ettern  
und K oh len stau b , zum  T eil auch  d ie  V erh iitu n g  von  U nfa llen  
durch V ersa g er  b ezw eck en .

G este in sta u b -In n en b esa tz  w ird  bei só h lig e n  od er  nur 
w en ig  g e n e ig te n  B ohrlóchern  b ish er  ste ts  in  P ap ierum h iillu n gen  
a n g ew en d et. D ie s  ersch ein t im  H in b lick  auf d ie  G efahr der



980 G li ic k a u f Nr. 42

E n tziin d un g von  S ch la g w ettern  durch b ren n en d e  P ap ierfetzen  
nur dann  u n b ed en klich , w en n  der g a n ze  fre ie  B oh rloch teil 
(von  der S p ren g la d u n g  b is zur B oh rlo ch m iin d u n g ) m it B esa tz  
v erseh en  w ird , und w en n  auB erdem  d ie  G este in sta u b b esa tz -  
p atronen  e in en  so lc h e n  D u rch m esser  erhalten , daB s ie  d en  
B oh rloch ąu ersch n itt nahezu  au sfiillen . D a s g ilt  auch fiir d ie  
m it G este in sta u b  od er  fe in em  Sand g efiillten  P ap iersch lau ch e, 
w elch e  d ie  Firm a H . & E. K ruskopf in  D ortm u n d  liefert. 
F erner so li d a s zur U rnhiillung d e s  G e s te in s ta u b e s  d ien en d e  
P apier  n icht m it le ich t brennbaren  S to ffen  (z . B. Paraffin) 
getrankt od er  b eh aftet s e in ;  daher sind  d ie  U b erh iillen , in 
d en en  sich  d ie  P atron en  zah lreich er A m m on sa lp e ter-W etter-  
sp r e n g s to ffe  b efin d en  und d ie vor d er  V er w e n d u n g  der  
S p ren g sto ffe  en tfernt w erd en , zur H er s te llu n g  v o n  B esatz- 
p atronen  n ich t g e e ig n e t . G eg en u b er  der b ish er ig en  Art der  
A n w en d u n g  d e s  G e ste in sta u b -In n en b esa tzes  ist n u n  v o n  einer  
S e ite  ein V erfahren in V o rsch la g  geb ra ch t w o rd en , b ei dem  
d er G este in sta u b  o h n e  P ap ierh u lle  in ein  R ohr e in g efu llt  und  
d ie se s  in d as B oh rloch  e in gefiih rt w ird . D er  G este in sta u b  
so li d an n , n ach d em  d as R ohr zu ru ck g ezo g en  w o rd en  ist, m it 
H ilfe  e in e s  L ad estock s o . d g l. in das B oh rloch  h in ein ged ru ck t  
w erd en . D ie  m it d em  V erfahren  v o r g en o m m e n e n  V ersu ch e  
z e ig te n , daB d er  so  h e r g e s te llte  B esa tz , w ie  iib r ig en s jeder  
G este in sta u b -In n en b esa tz , zw ar n icht d ie se lb e  S ich erh eit g e g e n  
d ie  Z u n d u n g  von  S ch la g w ettern  und K oh len stau b  b ietet w ie  
d er g e w ó h n lic h e  L etten b esa tz  bei' r ich tiger A u sfiih ru n g , daB  
jed o ch  d ie erz ie lte  S ich erh eit a u sre ich en d  ist, um  d ie  A n 
w e n d u n g  d e s  V erfah ren s auf S ch la g w etter g ru b e n  u nbedenklich  
ersch e in en  zu  la ssen .

F erner w u rd e e in  V erfahren  gep riift, d ie  B oh rlóch er an- 
statt m it L etten  od er  G este in sta u b  m it e la s tisch en  P atron en  
au s im pragn iertem , n icht b rennbarem  P a p ier  zu  b ese tze n . 
A is b eso n d ern  V orteil so llte  d ie se s  V erfahren  n eb en  ein er  
E rsparn is an S p ren g sto ffen , d ie  a u s ah n lich en  G riin d en  w ie  
b eim  H oh lra u m sch ieB en  erw artet w u r d e , d ie  M óglich k eit  
b ieten , im  F alle  von  V ersa g ern  d en  B esa tz  m it H ilfe  e in er  
an d en  B esa tzp a tro n en  b e fe stig te n  S chnur w ie d e r  h erau szu-  
z ieh en . W ie  d ie  dam it v o r g e n o m m e n e n  V ersu ch e  g e z e ig t  
h ab en , g ew a h rt d ie se s  V erfahren aber k ein e  a u sre ich en d e  
S ich erh eit g e g e n  S ch la g w etter  und K oh len stau b , w e il kein  
g e n u g e n d  fester  A b schlu B  d e s  B o h r lo ch es  erreicht w ird .

D ie  sc h o n  im letzten  B e r ic h t1 erw a h n ten  V ersu ch e  m it 
S a lzsta u b -A u B en b esa tz , d ie  auf A n reg u n g  e in e s  M itg lie d e s  
d e s  O b erb erg a m te s D ortm u n d  sta ttg efu n d en  h atten , w u rd en  
w eiter  fo r tg e setz t. D ie  V ersu ch e  in der B erich tszeit b esta tig ten  
im w e se n tlic h e n  d as E rg eb n is d er  fruhern V ersu ch e , w o n a ch  
d er S a lzsta u b  e in e  e tw a s  h o h ere  S ch u tzw irk u n g  g e g e n u b e r  
S chuB flam m en b esitzt a is fe in g em a h len er  T o n sch ie fersta u b .

A l l g e m e i n e s .  In der B erich tszeit w u rd en  w ied er  
h au fig  V ersu ch e  zu V orfuhrungszvvecken  v o rg en o m m e n . Ab- 
g e s e h e n  von  d en  b ish er  sc h o n  regelm aB ig  erfo lg ten  V ersu ch s-

> Oluckauf 1922, S. 1187.

vorfiihrungen  fiir d ie  B erg sch u len , w aren  so lc h e  jetzt auch 
fur d ie T e iln eh m er  an d en  L ehrsch ieB m eisterk u rsen  zu ver- 
an sta lten , d ie  auf W u n sch  d e s  H a n d e lsm in is ters von  der 
W estfa lisch en  B e rg g ew erk sch a ftsk a sse  in B ochu m  eingerich tet 
w o rd en  sind . D en  L euten  w u rd e n eb en  andern  V ersuchen  
zur B e leh ru n g  iiber d ie  G efahrlichkeit von  S ch la g w ettern  und 
K oh len stau b  ste ts  auch e in e  starkę K o h len sta u b e x p lo s io n  in 
der groB en  StreCke vorgefiih rt.

O b er E x p lo s io n e n  und S ch ieB u n fa lle  w a ren  fiir d ie Berg- 
b eh órd en  zah lreich e G u tachten  zu  erstatten  und dafur haufiger  
noch b e so n d e r e  V ersu ch e  a n zu ste llen .

Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfalischen 
Berggewerkschaftskasse im September 1923.

Deklination westl. Abweichung der Magnetnadel 
vom Meridlan von Bochum.
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• 1. 9 45,43 53,4 39,3 14,1 1,6 N 8,2 N 1 1
2. 9 45,64 51,2 41,5 9,7 2,1 N 7,7 V 0 0
3. 9 45,25 52,4 40,5 11,9 0,8 N 3 ,4  V 1 1
4. 9 45,05 52,1 40,9 11,2 1,6 N 8,7 V 0 0
5. 9 45,20 50,5 43,1 7,4 1,5 N 7,9 V 0 0
6. 9 45,02 50,0 41,8 8,2 1,6 N 7,8 V 0 0
7. 9 44,83 50,0 41,1 8,9 2,4 N 9,0 V 0 0
8. 9 45,18 50,9 41,7 9 ,2 0,6 N 8,0  V 0 0
9. 9 44,62 51,5 36,4 15,1 1,0 N 11,2 N 0 1

10. 9 44,68 51,4 36,5 14,9 1,4 N 1,8 V 1 0
11. 9 45,38 52,8 39,5 13,3 1,6 N 1 2 ,0 N 0 1
12. 9 44,63 50,7 39,2 11,5 1,6 N 0,4 V 1 0
13. 9 45,21 50,7 40,9 9 ,8 1,6 N 10,6 N 0 1
14. 9 45,04 52,4 41,1 11,3 1,7 N 8,7 V 1 1
15. .9 44,91 49,9 41,2 8 ,7 2 ,6  N 8 ,0  V 0 0
16. 9 44,81 51,0 40,9 10,1 2,6 N 8 ,4  V 0 0
17. 9 44,36 49,5 40,8 8,7 3,7 N 10,0 V 0 0
18. 9 45,12 49,6 41,4 8,2 2,5 N 8,6  V 1 1
19. 9 44,65 49,3 41,3 8,0 2 ,0  N 8,0 V 0 0
20. 9 44,58 49,4 41,5 7,9 2,1 N 8,3 V 0 0
21. 9 44,90 49,1 42,7 6,4 1,6 N 8,3  V 0 0
22. 9 45,08 51,2 40,5 10,7 1,2 N 9 ,0  V 0 0
23. 9 44,59 51,6 41,0 10,6 1,1 N 8,8 V 0 0
24. 9 44,21 49,4 41,0 8,4 1,2 N 7,8 V 0 0
25. 9 44,19 46,7 41,6 5,1 2 ,8  N 7,6 V 1 0
26. 9 43,71 52,7 25,8 26,9 2 ,0  N 1 2 ,0 N 1 2
27. 9 41,79 58,6 23,9 34,7 11,3 N 0,3 V 2 2
28. 9 43,93 54,2 24,6 29,6 2,7 V 0,5 V 2 1
29. 9 44,22 49,5 40,7 8,8 1,9 N 2 ,0  V 1 0
30. 9 44,40 49,2 40,6 8,6 2 ,2  N 1,7 V 1 0

Mitte! 9  44,70 51,0 39,1 11,9 Summę 14 12

W I R T S C H A F T L I C H E  S.
Cnglischer Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e n  m a r k t  (B ó rse  zu N e w c a s tle -o n -T y n e ). Im  
L aufe d er  am  12. O k tob er e n d ig en d en  W o c h e  hat sich  d ie  
B e sse r u n g  der M arktlage fo r tg e setz t. L ebhafte K auftatigkeit 
herrschte vor a llem  in K ok sk oh le , d ie  auB erord en tlich  stark  
b egeh rt w ar und 23 s 6 d  b is 24  s 6 d  erz ie lte . G ask o h le  w ar  
w e n ig e r  g e su c h t, fand  jed och  im tner n och  g e n u g e n d  N ach frage, 
um  sich  im P re ise  b eh a u p ten  zu  k on n en . U b erh au p t h offt m an  
d ie  P re ise  b is E n d e d e s  Jah res auf d er  g e g e n w a r tig e n  H o h e  
h aiten  zu k on n en . B e ste  K esse lk o h le  b lieb  b ei d em  g u ten  
lau fen d en  A b satz  und der reg e lm a B ig en  N a ch fra g e  fest, d ie  
P reise  erh ó h ten  sich  auf 24 s 6 d bis 25 s fiir B lyth- und auf

25 s 6 d —26 s 6 d  fiir T yn e-S o rten . B u n k erk oh le b lieb  fest zu 
23 s  6 d — 2 4 s  6 d  fiir D u rh am - und 2 1 — 22  s fiir N orthum ber- 
lan d -S orten . A uf d em  K oksm arkt hat d ie  ju n g ste  N achfrage  
groB e K nap ph eit h ervorgerufen , so  daB sich  d ie  P re ise  nicht 
allein  le ich t h a lten , so n d ern  so g a r  e tw a s  erh óh en  konnten. 
G ieB erei- und H o ch o fen k o k s (45 s —47  s 6 d )  w aren  auBer
ord en tlich  scharf gefra g t u n d  V orrate h ierin  so fo rt vergriffen. 
G ask ok s w ar u nverandert und fe st  zu 3 9 - 4 1  s. E n d e der W oche  
g e w a n n  d er  M arkt noch  an F estigk eit, e s  en tw ick e lte  sich in 
allen  S orten  e in e  u m fan greich e A b sch lu B tatigk eit fur spatere  
L ieferu n g en , d ie  sich  te i lw e is e  so g a r  in d a s n ach ste  Jahr 
erstreckte.
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2. F r a c h t e n m a r k t .  E iner u m fangreichern  M arkttatig- 
keit am T y n e  se tz te  der M angel an au sre ich en den  L adeplatzen  
grofie S ch w ierigk eiten  en tg eg en . D ie  H auptnachfrage kam  
wiederum  vont n ah eh  F estlan d , w ah ren d  d ie M ittelm eerlander  
ruhig lagen , Italien  so g a r  flau war. Im a llgem ein en  ze ig ten  
die Frachtsatze nur w e n ig  A n d eru n g en ; R otterdam  notierte  
5 s  2'/j d g e g e n  6 s  in der V o rw o ch e , H am bu rg  4 s  10'/4 d g eg en  
5 s  9 d .  D er M arkt in C a r d i f f  lag  ruhiger, d ie Frachtsatze  
hielten sich te i lw e ise  auf der v o rw ó ch ig en  H o h e . La P lata  
b esserte sich  le ich t, z e ig te  in d essen  noch  k e in e sw e g s  n orm ale  
G eschaftstatigkeit. W a lisisch e  K ohle fand ihren W e g  zum  
guten T e il nach d en  K o h len sta tio n en , w ah ren d  der M arkt fur 
Italien u m fan greich er w ar a is am  T yn e und an der N ord ost-  
kiiste. O en u a notierte  8 s  11 ‘A d od er  4>/2 d m ehr ais in 
d erV o rw o ch e , le H avre b eh a u p tete  sich  zu 6 s 1 0 3/< d, w ahrend  
sich der F rachtsatz fur A lexan d rien  von  lO s auf 9 s  erm aB igte.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnlsse.

In der W o ch e  en d ig en d  am  
5. Okt. 12. Okt.

B enzol, 9 0 er , N o rd en  1 G all. . . .
s

1/4
„ „ S u d en  „ . . . 1/4

T o l u o l .............................. „ . . . 1/9 1 / 8 - 1 /9
K arbolsaure, roh 60 \ „ . . . 3/4

„ krist. 40 % „ . . . 1/2 1 1 /2 - 1 /3
Solventnaphtha, N ord en  „ . . . 1/3

„ S u d en  „ . . . 1/3
R ohnaphtha, N o rd en  , 19
K r e o s o t ........................  „ . . . i 9 '/j
P ech , fob. O stk iiste  1 1. t . . . 122/6 130 ■

„ fas. W e s t k u s t e ........................ 122/6 -1 2 7 /6  i 1 18 /6— 122-6
T e e r .............................. .......  . . . 82/6

D er  M arkt ftir T e  e r e r z  e u g  n i s s  e lag  ruhig und d ie  
Preise w aren  m it A u sn a h m e von  P ech  unverandert. N aphtha  
w ar sch w a ch , B en zo l trage und P ech  u n regelm aB ig , fest an  
der O stk iiste  und sc h w a ch er  an der W estk u ste . D ie  Kauf- 
tatigkeit w ar nur g er in g .

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  w urden  d ie bis 
Ende d es Jahres g u ltig en  am tlich en  P reise  veróffentlicht. D ie  
Inlandkaufer diirften  m it e in em  unverb indlichen  P reise  von  
14 £  12 s 6 d  g e g e n iib e r  d en  irischen  und frem den V erbrauchern, 
dereń N a ch frage w eiterh in  lebhaft ist, im  V orteil se in .

Kohlengewinnung und -ausfuhr GroBbritanniens im August 1923.

In d en  ersten  37 W o ch en  d. J. b e lie f sich  d ie  K ohlen-  
fórderung G roB b ritan n ien s auf 195,8 M ili. t, d. s. 23 M ili. t 
oder 13,33 °/0 m eh r a is in der g le ich en  Z eit d es V orjahres.

Z a h l e n t a f e l  1. E ntw ick lung  der w óch en tlich en
K oh len fórd erun g  G roB britanniens.

1922 1923

D urchschnitt der  
W och en  Jan. 
bis Juni . .

W och e  
end igend  am

1. t D urchschnittder  
W o ch en  Jan.

1. t

4 605 900 b is Juni . .
W och e  

en d igen d  am

5 415 100

8. Juli . . . 4 597 800 7. Juli . . . 5 305 800
15.............................. 4 626  700 14. „ . - ■ 5 041 900
22. „ . . . 4 390 800 2 1 - ....................... 4 601 000
29. „ . . . 4 9 8 9 1 0 0 2 S . ....................... 5 111 700

5. A u g u st . . 5 1 2 1  600 4. A u gu st . . 5 253 600

>2- i, . . 3 623 200 11. „ . . 3 566 400

1Q- „ • • 5 158 400 18. „ • • 5 124 000
26. „ . . 5 148 000 25. „ ■ • 5 163 800

2. S ep tem b er  . 5 203 600 1. Sep tem b er . 5 280 600
5 160 S00 8. „ • 5  320 300

i6- 4  994 700 15. 5 244 700

zus. Jan .-Sept. 172 768 300 | zu s. Jan .-Sept. 195 805 200

D ie  B r e n n s t o f f a u s f u h r  ist im B erich tsm on at w ied eru m  
zuriickgegangen  und ze ig t  bei K oh le m it 6 ,58  M ili. t g e g e n  
Juli einen  A bfall um 187 000 t od er  2 ,76  °/„; d e sg le ic h e n  blieb  
d erV ersan d  von  PreB kohle um  9000 t h inter der vorm on atigen  
V ersan d m en ge zuriick. D ie  K oksausfuhr ist d a g e g e n  g e 
stiegen , s ie  b elief sich  auf 431 000 t g e g e n  3 1 7 0 0 0  t im  V or- 
m onat.

Z a h l e n t a f e l  2. G roB britanniens K ohlenausfuhr  
nach M onaten .

K ohle Koks

1000

PreB
k oh le

1 .1

Kohle usw. 
fiir Dampfer Im 

ausw. Handel

M onats-D urch- 
schnitt 1913 . 6117 103 171 1753

1921 . 2055 61 71 922
1922 . 5350 210 102 1525

1923
Januar . . . . 5612 275 111 1720
Februar . . . 5903 253 71 1405
M arz . . . . 7180 256 36 1446
April . . . . 6841 263 71 1428

7S64 225 93 1561
65S9 222 127 1562

J u l i ........................ 6767 317 96 1377
A u gu st . . . 6580 431 87 1461

D er im Juni b e g o n n e n e  P r e i s a b s c h la g  se tzte  sich  w eiter  
fort; bei l £ 5 s 3 d  w ar der D u rch sch n ittsp reis um  10 d n ie-  
driger ais im Juli, w ah ren d  der R uckgang g e g e n  M ai, der den  
hóch sten  P reisstand  d e s  lau fen d en  Jahres a u fw ie s , 2 s 4 d 
betrug.

Z a h l e n t a f e l  3. E n g lisch e  K oh len au sfuh rp re ise  
1913, 1922 und 1923 je 1 .1.

M onat 1913

£  S d £
1922 

s d £
1923 

s d

—  13 8 1 3 9 1 2 5

Februar .............................. —  13 8 1 2 1 1 3 2

—  13 10 1 2 3 1 4 7

—  14 2 1 2 8 1 6 1

M a i............................................. —  14 2 1 2 11 1 7 7

—  14 3 1 2 6 1 7 2

J u l i .......................................... —  14 1 1 2 0 1 6 1

—  14 - 1 2 5 1 5 3
S e p t e m b e r ........................ _  14 — 1 2 11

O k t o b e r .............................. —  14 — 1 2 V
N o v e m b e r ........................ —  14 1 1 2 7

D e z e m b e r ........................ —  14 1 1 2 6

D ie  V erte ilu n g  der A u s f u h r  von  K ohle n ach  L a n d e r n  
ist aus der Z ah len tafe l 4 zu erseh en . In sg esa m t ergib t 
sich bei einer A usfuhr von  53,16 M ili. t in d en  ersten  acht 
M onaten d. J. g e g e n  d ie  vorjah rige B erich tszeit e in e  S te ig eru n g  
um 14,76 M ili. t od er  38,45 %. D ie  M ehrausfuhr entfa llt in  
erster Linie auf d ie  B ezu g e  D eu tsch la n d s ( +  5,35 M ili. t), 
Frankreichs ( + 4 ,2 2  M ili. t), B e lg ie n s  ( +  2 ,62  M ili. t) und Ita liens  
( + 1 ,0 9  M ili. t). Ferner verze ich n en  n och  H olla n d , S ch w ed en  
und A rgen tin ien  n e n n en sw er te  S te ig eru n g en . E inem  groB ern  
Ruckgang b e g e g n e n  w ir nur b ei B ritisch-Ind ien  ( —795 000 t) 
und Span ien  ( — 387 000 t). D ie  K oksausfuhr erh óh te sich  g e g e n  
die vorjahrige B erich tszeit um  895 000  t od er  66,44 %, w ahrend  
an P reB kohle 202 000 t w en ig er  au sgefu h rt w urd en  a is in den  
ersten  acht M on aten  1922.

D ie A usfuhr en g lisch er  K ohle nach D eu tsch lan d  w ar im  
A u gu st b ei 1,21 M ili. t um  80  000  t g er in g er  a is  im  Juli. W a h 
rend B ezu g m en g e  und K oh len p reis n ied riger  w aren  ais im Vor- 
m onat, s t ie g  der W ert in fo lg e  d e s  u n geh eu er lich en  M arksturzes  
von 2741 auf 31 838 M illiarden  JC, a lso  auf etw a  d as 1 2 fa c h e .
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Z a h l e n t a f e l  4 . K oh len au sfuh r nach L an d em .

B estim m u n gs-
land

A u gu st  

1913 | 1922 | 1923

Jan u ar— A u g u st  

1 9 1 3 )1 9 2 2  i 1923

± 1 9 2 3
g e g e n

1913

in 1000 i. t
A gy p ten  . . . 197 96 114 2001 1092 1117 — 884
A lgerien  . . . 117 90 57 886 670 745 — 141
A rgen tin ien  . . 291 119 189 2458 1177 1683 — 775
A zoren  und M a-

deira . . . 18 8 1 114 61 46 _ 68
B e lg ien  . . . 148 238 472 13S2 1820 4436 + 3054
B rasilien  . . . 112 98 107 1287 608 775 _ 512
B ritisch -in d ien  . 10 62 8 117 859 64 — 53
Kanar, In seln  . 79 38 51 801 353 446 _ 355
C h ile  . . . . 21 1 430 55 8 422
D anem ark . . 249 269 310 1937 1653 2000 + 63
D eutschland . . 798 1165 1215 5950 5121 10474 + 4524
Frankreich . . 946 940 1561 8527 8551 12770 + 4243
F ranz.-W est-

afrika . . . 10 9 12 117 73 104 — 13
G ibraltar . . . 29 43 35 240 446 312 + 72
G riech en lan d 36 21 45 431 260 319 112
H ollan d  . . . 169 432 753 1390 3485 4063 + 2673
Italien  . . . . 666 478 513 6339 4016 5105 1234
M alta . . . . 39 12 17 470 99 210 _ 260
N o r w e g e n  . . 155 105 127 1514 1021 1052 _ 462
P ortu ga l . . . 78 66 63 815 543 551 — 264
P ortu g .-W est-

afrika . . . 13 13 18 171 145 166 _ 5
R uBland . . . 770 91 34 3794 318 209 _ 3585
S c h w e d e n . . . 379 236 303 2881 1451 1980 _ 901
S p an ien  . . . 181 176 125 1673 1188 801 — 872
U ru g u a y  . . . 72 42 32 503 354 307 — 196
an d ere Lander . 236 1299 417 2093 2975 3414 + 1321

zu s. K ohle 5819 6146 6580 48321 38394 53157 + 4836
G askoks . . . * 92 105 474 694 -V
m eta li. K oks . 129 326 873 1548

zu s. Koks 
P reB k oh le

113
140

221
91

431
87

713
1363

1347
894

2242
692

+  1529  
-  671

in sg es , 6072 6458 7098 50397 40635 56091 +  5694

K ohle u sw , fur 
D am p fer  im  
a u sw . H an d el 1750 1477 1461 13721 11907

.
11960 -  1761

W ert der G e-  
sam tau sfu hr . 4242 7295

in

9470

1000

35201

£

46389 73452 + 38251

Z a h l e n t a f e l  5. A usfuhr en g lisch er  K oh le nach  D eu tsch la n d .

M en g e  

1. t

W ert

£

W ert 
u m gerech n et  

in  M ili. JĆ[
M on atsd u rch 

schn itt 1922 . 695 467 707 708 5 994
1923

Januar . . . . 5 2 1 8 5 4 553 247 44 305
Februar . , , 1 000  097 1 145 771 143 453
M arz . . . . 1 836  399 2 339 836 232 292
April . . . . 1 7 1 5 2 1 5 2  279 419 258 242
M a i ......................... 1 726 086 2 449  770 537 220
Juni . . . . . 1 164 585 1 633 885 814 603
Juli . . . . . . 1 295 325 1 723 153 2  741 149
A u g u st . . . . 1 214 833 1 516 543 31 838 076

1 Nach dera jewelłłgen Kurswert Im Monatsdurchschnitt.

Der Saarbergbau im Juli 1923. Di e  S t e i n k o h l e n f ó r d e -  
r u n g  b e lie f  sich  im  Juli d. J. auf 1,10 M ili. t g e g e n  1,03 M ili. t 
im  V o n n o n a t  und 988 000 t im  e n tsp rech en d en  M on at d e s  
V orjah rs; d a s  b ed eu te t  g e g e n u b e r  d em  V orm on at e in e  Z u 
n a h m e um  71 000  t o d er  6,95 '/o, g e g e n  Juli 1922 ein M ehr

von 109 000 t od er  11 ,00% . D ie  K o k s e r z e u g u n g  betrug  
in der B erich tszeit 14 000 t g e g e n  22 000 t im  Juli 1922. D ie  
B e s t a n d e  s t ie g e n  von  34 000 t im  M arz auf 1 57000  t im 
im  B erich tsm on at.

1922
t

uli
1923

l

J*
1922

t

in u ar—Juli
1923 1 ±  >923 

i g eg . 1922 

t °lo

F o r d  e r u n g : 
S ta a tsg r u b e n . . 962531 1 072 877 6 124 773 3 701 458 -  39,57
G rube Franken- 

h olz . . . . 25711 24 082 169 170 84 155 - 5 0 , 2 5

in sg es . 9 8 8 2 4 2 1 096 959 6  293 943 3 785 613 -  39,85
a rb eitstag lich 3 8 0 0 9 42 191 37 089 .

A b s a t z :
Selbstverb rau ch 6 3 9 7 0 67 517 465 024 389 214 -  16,30
B ergm an n sk oh le 6 2 7 3 2 74 31S 213 170 188 284 -  11,67
L ieferu n g an

K okereien  . . 2 8 0 3 4 17 654 183 789 70 379 -  56,27
L ieferung an 

P reB kohlen-
w erke — — — — —

V erkauf . . . 8 6 9 7 2 2 S50 042 5 5 29251 3 202  494 -  42,08
K o k s e r z e u 

g u n g 1 . . . 2 2 0 4 9 14 081 145 063 56  691 -  60,92
P r e  B k o h l e n -  

h e r s t e l l u n g 1 _
L a g e r b e s t a n d

a m  E n d e  d e s  
M o n a t s 2 . . 5 8 7 2 6 5 157 033

1 Es handelt sich lediglich um die Koks- und PreBkohlenherstellung auf 
den Zechen,

* Kohle, Koks und PreBkohle ohne Umrechnung zusararaengefaBt.

D ie  Z a h l  d e r A r b e i t e r  s t ie g  g e g e n  d en  V orm on at um 
117, d ie  der B e a m ten  ist fast d ie se lb e  g eb lieb en .

1922

iii

1923

Jan u ar— 

1922 1923

Juli
± 1923 

gegen 1922 
%

A rbeiterzahl am  
E n d e d e s  M o n a ts : 

u n tertage . . . .  
u b erta g e  . . .  
in N eb en b etr ieb en  .

53 078  
15 163 

2  335

55 343  
15 180 

2  486

53 574  
1 5 7 1 5  
2  251

54 760  
15 100 
2  461

+  2,21 
-  3,91 
+  9,33

zu s.
Z ah l d er  B eam ten  ,

70 576  
2  994

73  009  
3 030

71 540  
2 982

72 321 
3 025

+  1,09 
+  1,44

B e le g sch a ft  in sg e s .
F ord eran teil je  

Sch icht e in e s  Ar
beiters (o h n e  d ie  
A rb eiter in d e n  N e 
b en b etr ieb en ) . kg

73 570  

614

76 039  

645

74 522  

593

75 346 +  1,11

D ie  n a ch steh en d e  Z u sa n im e n ste llu n g  laBt d ie  E ntw ick lung  
v o n  F órd eru n g , B e le g sch a ft  und  L eistu n g  in d en  ein zeln en  
M o n a ten  der Jahre 1922 und 1923 erseh en .

Monat
Fórderung

1922 { 1923 
t t

Bestande insges.

1922 i 1923 
t t

Belegschaft 
(einschl. Beamte)

1922 1 1923

Leistung1

1922; 1923 
kg i kg

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Juli

8 6 4 2 1 0
8 8 8 1 8 4

1 0 4 2 8 6 6
7 9 8 6 7 3
8 4 6 8 6 2
8 6 4 9 0 6
9S 8242

1 052354  
129917  
3 9 2 3 6  
6 3 7 4 5  

3 7 7 6 8 6  
10 2 5 7 1 6  
1 0 9 6 9 5 9

6 1 6 0 2 2  
5 6 1 7 2 2  
6 3 7 3 3 7  
6 57134  
6 2 8 5 4 4  
6 2 2 7 8 2  
5 87265

136458
6 5 0 3 8
3 4 0 8 9
4 0 745
43577
6 9 827

157033

7 5 1 6 6  7 5 8 2 3  
7 5 1 2 9 )7 4 9 9 4  
7 5 0 3 9  7 4 889  
7 4 6 6 0  174551 
7 4 2 3 4  i 75 205  
73S 54  7 5 9 2 0  
7 3 5 7 0  7 6 0 3 9

562 645 
592 • 
610 • 
5931 . 
583 439 
598 j 621 
614: 645

1 d. i. Forderanteil je Schicht eines Arbeiters (ohne die Arbeiter in den 
Nebenbetrleben),
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’ W ochentliche lndexzah!en1.

Stichtag

K l e ł n h a n d  cl

Reichslndex 
einschl. Bekleid.

geg.Vor- 
1913— 1 woche

%

Teuerungszahl 
> Essen* 

iinschl. Bekleid.

1913

dr
_  1 ! geg.vor- 
~ 1 woche 

°/o

Woche
voiu

Teuerungs- 
raefiziffer der Ind.- 
und Handelszeit. 
einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

geglVor- 
woche 

°/o

1913 =  1

O ro B h a n d e l

Qrofihandelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeltung

! ± 
j geg.yor-

1913 =  1 woche
°/o

Stichtag

Grofihandelsindex 
des Stat. Reichsamts

1913 =  1
gegIVor.

woche

°/o

Gro8handelsindex 
des Berliner Tagebl.

1913 =  1

±
geg.Vor- 

. woche

°/o

4.J uli 
ii. „

16. „
23. „
30. „

6. A ug. 
13. „ 
20. „ 
27. „ 

3.Sept. 
10. „ 
17. „
24. „

1 Okt. 
3. „ 

15. „

21511
2 8 8 9 2
3 9 3 3 6
7 1 4 7 6

149531
4 36935
7 53733

1 1 8 3 4 3 4
1845261
5 0 5 1 0 4 6

14244 900 

28000000 

40400000 

109100000

+  34,31 
+  78,57  
+  36,15  
+  81,70  
+  109,20  
+  192,20  
+  72,50  
+  57,01 
+  55,92  
+  173,73  
+  182,02  
+  96,56  
+  44,29  
+  170,05

28955
4 0 719
8 0003

148039
411418
7 93950

1 225644
2 0 5 8 1 4 6
6 1 5 4 7 0 7
10690807 

37872373 

45 743 443 ̂ 

126121 549] 

714072086!

+  40,63  
+  96,48  
+  85,04  
+  177,91 
+  92,98  
+  54,37 
+  67,92  
+ 1 9 9 ,0 4  
+  171,19 
+  126,91 
+  20,78  
+  175,72 
+ 4 6 6 ,1 7

30.6.
7.7.

14.7.
21.7.
28.7.

4.8.
11.8 . 
18.8.
25.8.

1.9.
8.9.

15.9.
22.9.

- 6.7. 
-13 .7 . 
-20 .7 . 
-27.7.
- 3.8. 
-10.8. 
-17 .8 . 
-24.8. 
-31 .8 .
- 7.9. 
-14 .9 . 
-21.9. 
-28 .9 .

15718: 
2 0 279  
2 5 992  
38091  
78018  

176789  
439919  
722427  

1 188267  
2 2 0 8 3 7 9  
7 7 0 4 7 0 6
18 564 556 

32982-131

+  29,02  
+  28,17  
+  46,55 
+  104,82 
+  126,60 
+  148,84 
+  64,22 
+  64,48  
+  85,85 
+ 2 4 8 ,8 9  
+  140,95 
+  77,66

39069
50128
67990

107182
240597
679547
903147

1372842
2 230762
5862221
18 943 814 

47009773 

48960745

+  28,31 
+  35,63  
+  57,64  
+  124,47 
+  182,44  
+  32,90  
+  52,01 
+  62,49  
+  162,79  
+ 3 2 3 ,1 5  
+  148,15 
+  4,15

3 .Juli 
10. „
17. „
24. „ 
31- „

7. Aug. 
14. „ 
21 . „ 
28. „ 

4.Sept, 
11. „
18. „
25. „

2. Okt 
9. „

3 3828  
48 644 i 
5 7 478  
79442 | 

183510  
483461  
663880: 

1246598  
1 695109  
2 9 8 1 5 3 2
11513 231 
36000000 

36200000 

84 500000 

307400000

+  43,80  
+  18,16 
+  38,21 
+  131,00 
+  163,45  
+  37,32  
+  87,77  
+  35,98  
+  75,89  
+ 2 8 6 ,1 5  
+212,68 
+  0,56  
+  133,43 
+ 2 6 2 ,7 9

3 8 0 3 0
4 9 6 6 0
6 2 400
8 9 189

2 1 0847
615161
8 4 2100

150 0 9 8 0
2 2 8 1 7 0 0
4 2 2 1 3 1 0

16527000 

44 897000 

46060000 

108400000 

396400000

+  30,58  
+  25,65  
+  42,93  
+  136,40 
+  191,76 
+  36,89  
+  78,24 
+  52,01 
+  85,01 
+  291,51 
+  171,66 
+  2,59  
+  135,40 
+ 2 6 5 ,6 8

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T. vorl3ufige Zahlen.

P A  T E N T B E R I C M T .

G ebrauchsm uster-E intragungen,
bekan n tgem ach t im  R eich san zeiger  vom  10. S ep tem b er 1923:

4 a. 853 583. Em il U eb e l, B ottrop  (W estf.) . Sch lagw etter- 
sichere B en z in gru b en lam p e. 1 3 .2 .2 2 .

5 c . 853 040. Fritz B ótzner, L ou isenthal (Saar). N ach- 
g ieb ig er  A b b a u stem p e l fiir B ergw erk e. 1 1 .7 .2 3 .

5 d . 8 5 3 6 7 6 . M ax O erste in  O . m . b, H ., H a sp e  (W estf.). 
D iisen h a lter . 2 5 .7 .2 3 .

20 a. 8 5 3 1 3 2 . M atth ias W arken, Sulzbach , Kr. Saarbrucken. 
F ordervorrich tung m it se lb stta tig  w irkender R ucklaufsicherung. 
4 .7 . 23.

20 f. 8 5 3 1 3 6 . P eter  O eo rg  Schaffer, H erten  (W estf.) . 
B rem sein rich tu n g  fiir F eldbahn- und F órd erw agen . 7 .7 .2 3 .

20  i, 8 5 3 1 4 7 . M aschinenfabrik  O . H ausherr, E. H in sel- 
m ann 81 C o . G . m . b. H ., E ssen . SchluB lam penhalter bei e lek 
trischer S treck en fórderu ng. 1 3 .7 .2 3 .

46 d. 8 5 3 4 4 2 . Ernst ReuB, E ssen -A lten essen . W asser- 
ab sch eid er  und Ó ler b ild en d e  H ilfsvorrich tung fiir PreBluft- 
m asch in en . 2 0 .7 .2 3 .

V om  17. S ep tem b er 1923 :
10 b. 853 939. M ax S om m er, N eu k ólln . B rennstoffbrikett.

2 1 .8 .2 3 .
21 e. 8 5 4 2 1 6 . Jakob Iversen , Berlin. S ch a ltv o m ch tu n g  

fiir se lb s tta tig e  F órd eran lagen . 7 .8 .2 3 .
20 e. 8 5 3 9 2 7 . W ilh elm  M attha, T iefen ort (W erra). U m ieg -  

barer M itn eh m er fur F órd erw agen . 9 .7 .2 3 .
35 a, 85 3 8 2 1 . S iem en s-Schu ck ertw erke G ,m .b .H ., S ie m e n s

stadt b. Berlin . F ahrtanzeiger. 1 2 .7 .2 2 .
35 a. 853 985. M ax E ttelt, C h em n itz. V orrichtung zur 

E rhoh u n g d er  sich ern  W irkung bei F angvorrichtungen  fiir 
Fórderkórbe. 2 9 .4 .2 2 .

V om  24. S ep tem b er 1923:
5 b. 8 5 4 4 7 3 . S tep h an , Frólich und K lupfel, E ssen . Bohrer  

mit a u sw e ch se lb a ren  B oh rsch n eid en . 2 5 .8 .2 3 .
5 b. 854 868 . G ebr. E ickhoff, M aschinenfabrik , B ochum . 

K etten sch ram m asch ine . 5 .7 .2 2 .
5 c. 854 764. Johann  Laufs, D u isb u rg-N eu en k am p . G eg en  

W asserzufluB  a b g e sc h lo sse n e r  Fórderschacht. 2 2 .6 .2 2 ,
lO a . 854 618. K o h len sch e id u n g sg es . m . b. H ., N urnberg. 

D reh trom m el m it E insatzrohr. 6 .8 .2 3 .
20 a . 8 5 4 8 8 0 . A u g u st H erb ig , Sprin gen , P o st D orndorf 

(R hón). S e ilb a h n zu g se iltra g ero lle . 6 .8 .2 3 .

3 5 a. 8 5 4 6 4 2 , S ie m e n s-S c h u c k e r tw e r k e G .m .b .H ., S ie m e n s
stadt b. Berlin . F ahrtan zeiger. 1 2 .7 .2 2 .

4 0 a . 8 5 4 5 1 0 . M asch inenb au  A .G . B alcke, A b t.M o ll, N eu -  
beckum  (W estf.) . G a sfeu eru n g  zum  A g g lo m erieren  v o n  Erzen.
1 6 .7 .2 3 .

43 a. 854 698. A u gu st Brunner und Arthur G rab en b erg , 
W annę. K o h len n u m m erb efestiger  fiir F órd erw a g en . 1 1 .7 .2 3 .

Patent-A nm eldungen,
die zwei Monate lang in der Auslegehalle des Reichspatentamtes ausliegen.

V o m  10. S ep tem b er  1923 a n :
5 b , 10. H . 8 9 4 9 0 . M ath ias H av ixb eck , B ottrop , und Paul 

Jungm ann , G lad b eck  (W estf.) . Sp itzhacke. 1 1 .4 .2 2 .
5 c , 4. Sch. 6 5 5 9 2 . Ernst S chu lte , Eduard P iep er  und H e in 

rich K aufm ann, Kray b. E ssen . G ru b en stem p e l. 2 9 .7 .2 2 .
lOa, 26. K. 7 8 1 8 6 . M ax K lótzer, D resd en . V erfahren  und  

O fen zur V erarbeitung b itu m en h a ltiger  S toffe . 2 7 .6 .2 1 .
81 e, 36. B. 102283. J o se f  Bock, D ortm u n d . V erschluB  

fiir Erzbunker m it z w e i h in tereinander a n g eo rd n eten  Sch ieb ern .
7 .1 1 .2 1 ,

V om  13. S ep tem b er  1923 an :
1 0 a ,2 6 . K .8 2 9 1 5 . M ax K lótzer, D resd en . O fe n z u r V e r -  

arbeitung b itu m en h a ltiger  S to ffe ;  Z u s. z. Anm , K .7 8 1 8 6 . 2 7 .4 .2 2 .
12 c, 2. G . 5 8987 . D ip l.-ln g . Fritz Laade, S te in fórd e, und  

G ew erk sch aft E in igk eit I, E hm en  b. F a liersleb en . V erfahren  
zur A u ssch e id u n g  von  K ristallen  au s L o su n g en  durch A bkiih lung  
m ittels Z erstau bu n g. 2 6 .4 .2 3 .

2 6 d, 1. S. 60 881. La S o c ie te  d e s  H a u ts F o u rn eau x  de  
R ouen, G rand Q uevilly , S e in e-ln fer , V erfahren und V orrich tu n g  
zur G e w in n u n g  von  B enzol au s K o h len g a s. 1 4 .9 .2 2 .

7 8 e ,5 .  M . 72 156. M etallbank und M eta llu rg isch e  G ese ll-  
schaft A. G ., Frankfurt (M ain), und P aul U rner, O b ern h of  
(L ahn). V erfahren und V o rr ich tu n gzu r H erste llu n g  von  Spreng- 
patronen. 1 0 .1 .2 1 .

8 0 c , 13. P .4 4 9 1 1 . P la u so n s F orsch u n gsin stitu t G .m .b .H .,  
H am burg. V erfabren und S ch ach to fen  zum  B rennen  vo n  Kalk 
und Z e m en t und zum  R ósten  von  E rzen . 1 2 .9 .2 2 .

V om  17. S ep te m b er  1923 an : 
l a ,  9. D . 40 359. T h e D orr C om p an y , B orou gh  o f M an

hattan (V . St. A .). V orrich tung zum  A b sch e id en  fester S toffe , 
b eso n d ers von  E rzsch lam m en  aus F liissig k e iten . 2 . 9. 21. 
V. St. A m erika 2 3 .5 .1 6 .
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5 b ,  6. M. 7 8 0 3 0 . E rnst M uller, H o rd el, Kr. B ochu m . Bohr- 
h am m er m it W ech se ls itzv en tils teu er u n g . 6 .6 .2 2 .

5 b, 6. M . 8 0 4 2 9 . M asch inenfabrik  O . H ausherr , E. H in se l-  
m ann & C o ., G . n i. b . H ., E ssen . P reB lu ftw erkzeu g  m it vom  
M eiB el a u s beein flu B tem  A n laB k órp er; Z u s . z. A nni. M . 75 892.
3 .2 .2 3 .

5 b , 12. L. 5 7 4 5 8 . L ubecker M a sch in en b a u -G ese llsch a ft, 
L iibeck. A b b au m asch in e. 2 .3 .2 3 .

5 c ,4 .  S. 6 0 0 5 2 . W . S o n n e n sc h e in , G le iw itz  (O .-S .). Ver- 
fahren  zum  A b d ich ten  v o n  W a ssere in b ru ch ste llen  in erso ffen en  
S ch ach ten . 8 .6 .2 2 .

lO a ,23. W . 6 2 2 4 7 . A lfred W o lf , B erlin . V erfahren  der  
B e h e iz u n g  e in e s  S c h w e lo fe n s . 5 .1 0 .2 2 .

lO a, 26. R. 5 7 3 9 6 . A rnold  Ruhr, N u rn b erg . D reh trom m el 
m it E insatzrohr. 7 .1 2 .2 2 .

1 0 a ,3 0 .  L. 5 5 1 3 5 . G e o r g e  P earce  L ew is, L on d on . V er- 
fahren zur A u farb eitu n g  fester  B ren n sto ffe . 9 .3 .2 2 .

I 9 a ,  24. B. 10 3 9 9 4 . J o se f  B óckm ann , L iinen , und G isb ert  
B óllh off, H erd eck e. S ch ien en u n ter leg p la tte , b e so n d e r s  fiir 
G ru b en b ah n en . 1 5 .3 .2 2 .

7 8 c ,1 8 .  W . 4 6 7 0 7 . D e  W e n d e lsc h e  B erg- und H u tten -  
w erk e , H ay in g en  (L othr.). S p ren gm itte l. 9 .7 .1 5 .

78 c, 18. W . 4 7 4 1 4 . D e  W e n d e lsc h e  B erg- und H u tten 
w erk e , H a y in g en  (L othr.). A u s G ich tstau b  und f liis s ig e r  Luft 
b e s te h e n d e s  S p ren g m itte l;  Z u s .z .P a t .2 9 8 9 9 9 . 2 1 .1 .1 6 .

78 c, 18. W . 47 633 und 4 8 0 7 7 . D e  W e n d e lsc h e  B e r g -u n d  
H iitten  w erke, H a y in g en  (L othr.). S p ren g m itte l, b ei d em  ais  
S au erstofftrager  f liis s lg e  Luft o d er  fliis s ig er  S au ersto ff d ien t.
1 4 .3 . und 6 .7 .1 6 .

78 e, 1. W . 4 7 1 2 3 . D e  W e n d e lsc h e  B erg- und H u tten w erk e, 
H a y in g en  (L othr.). Z under fur S p ren gp atron en  a u s b renn-  
barem  M eta llp u lver  und e in em  v o r z u g sw e ise  oxyd ierb a ren  
A b so r p tio n ssto ff  fiir f liis s ig e  Luft. 2 6 .8 .1 5 .

78 e, 5. W . 46  736. D e  W e n d e lsc h e  B erg- und H u tten w erk e , 
H ayin g en  (L othr.). A u s brennbarem  M eta llp u lver und e in em  
A b sorp tion sk órp er fur f liis s ig e  Luft b e ste h e n d e  S p ren g p a tro n e;  
Z u s. z. Pat. 3 0 0 6 3 0 . 1 9 .7 .1 5 .

78 e, 5 . W . 4 6 9 0 7 . D e  W en d e lsc h e  B e r g -u n d  H u tten w erk e, 
H a y in g en  (L othr.). E in- od er  d o p p e lw a n d ig e sT a u ć h g e fa B  zum  
T ranken  v o n  S p ren gp atron en  m it f liis s ig e r  Luft od er  f lu ss ig e m  
S a u ersto ff. 9 .9 .1 5 .

Deutsche Patente.

5 a ( 4 ) .  377114,\ o m  5 . M ai 1922. J o h n  P a t r i c k  C a s s i d y  
i n  A u r o r a  (V .S t. A .), Vorrichtung zum Ergreifen von Rohren.

D ie  V orrich tu n g  hat z w e i K lem m b ack en , d ie  durch d as  
ach srech te  A u fw a r tsb e w e g e n  e in e s  zw isch en  s ie  g re ifen d en  
K eile s  nach  auB en b e w e g t  und dadurch vo n  in n en  g e g e n  d ie  
R oh rw a n d u n g  gep reB t w erd en . D ie  K lem m backen  sin d  an  
d en  S eiten kan ten  m it nach  in n en  v orsp r in gen d en  F lan sch en  
od er  L eisten  v erseh en , d ie  in nach unten  au sein a n d er la u fen d e  
N u ten  d er  parallel zu e in an d er lie g e n d e n  S eiten fla ch en  d e s  
K eiles  e in g r e ife n ; auB erdem  sin d  d ie  B acken  durch Z u gfed ern  
m itein an d er verb u n d en , w e lc h e  d ie  B acken  g e g e n  d ie  K eil- 
flach en  d e s  K eiles drucken.

5 b  (17 ). 376785, v o m  22. Januar 192Z  W i l h .  S c h w e n -  
t e c k  i n  G e l s e n k i r c h e n .  Ais Gesłeinbohrhammer mitstdndig 
gedrehtem Mdfiel oder ais Kohlendrehbohrmaschine verwendharer 
Prefiluftbohrer.

D er A rb eitszy lin d er fiir d en  S ch la g k o lb en  d e s  H a m m ers  
ist m it K u g e lla g em  drehbar in d em  H a m m erg e h a u se  g e la g e r t  
und tragt d en  B ohrer. H in ter  d em  Z ylin d er ist  in d em  G e-  
h a u se  e in e  durch ein  Z a h n rad erge tr ieb e m it d em  Z ylin d er ver- 
b u n d e n e  D ruckluftturbine a n g eo rd n et. D ie  A usp u fflu ft der  
T u rb in ę kann m it H ilfe  e in e s  v o n  H an d  u m stellb aren  V en tiles  
en tw e d e r  in s F reie  o d er  in  e in en  H oh lrau m  g e le ite t  w erd en , 
au s d e m  s ie  a b w e c h se ln d  v o r  und hinter d en  S ch la g k o lb en  
tritt. In fo lg e d e ss e n  laBt sich  d er  B oh rh am m er e n tw e d e r  a is  
D reh b o h rm a sch in e  od er  a is  B oh rh am m er v erw e n d en .

5 d ( 9 ) .  376173, vom  1. A pril 1919. K a r l  P a r t s c h  i n  
H e r n e  (W estf.)  u n d  O t t o  L i n d n e r  i n  H in d e n b u r g ( O .- S - ) .  
Druckwasserstrahlapparat zum Fordem von Spulversatzgułu,dgl. 
Z u s .z . P at. 3 6 9 2 2 9 . L an gste  D a u er : 5, Juli 1933.

D ie  V orrich tu n g  ist zw isch en  d en  b eid en  T eilen  einer 
R o h rg a b elu n g  e in g eb a u t, d ie  an d ie  S a u g - und Druckkammer 
a n g e sc h lo s se n  w erd en . D ie  letztere  hat auBer den beiden  
A n sch lu B stu tzen  fiir d ie  T e ile  d er  R oh rg a b elu n g  einen  Stutzen 
zum  A n sch lieB en  d er  V orrich tu n g  an d ie  S p iille itu n g .

1 0 a ( 2 3 ) .  377025, vom  7. Januar 1922. T r e n t  P r o c e s s  
C o r p o r a t i o n  i n  W a s h i n g t o n .  Schwelofen. Prioritat vom  
20. Januar 1921 bean sp ru ch t.

D er  O fen  hat a b w e c h se ln d  iib ere in a n d er  an geord n ete  um- 
la u fe n d e  und fe s ts te h e n d e  r in g fó rm ig e  H erd e, von  denen  die 
fe s ts te h e n d e n  nach  in n en  h in  nach  ab w arts g e n e ig te  obere und 
u ntere W a n d u n g e n  h a b en , w a h ren d  d ie  o b ere  und d ie  untere 
W a n d u n g  der u m la u fen d en  H erd e  nach auB en hin nach abwarts 
g e n e ig t  sin d . Fiir a lle  H erd e  k ón n en  h o h le  Schaufeln  zum 
F o r tb e w e g e n  d e s  S c h w e lg u te s  v o r g e s e h e n  se in , d ie  durch das 
d ie  H erd e d u rch stró m en d e  H e izm itte l erhitzt w erd en .

1 0 a ( 2 6 ) .  376944, vom  1 8 .A u g u st 1921. O e o r g e  B l o e s y  
. i n B e r l i n  - W  i l m e r s d o r f .  Liegende Relorłe mit umlaufenden 
Mischfliigeln.

D ie  R etorte  ist in  der L a n g sr ich tu n g  au s ein zeln en  Teil- 
stu ck en  zu sa m m e n g e se tz t , v o n  d en en  d ie  d ie  Stirnwande 
tragen d en  E n d stiick e s o w ie  e in ig e  M ittelstu ck e festliegen , 
w ah ren d  d ie  u b rigen , d. h. d ie  z w isc h e n  d en  E nd- und Mittel- 
stiick en  lie g e n d e n  T e ils tu ck e  drehbar und g a sd ich t mit den 
fe s t lie g e n d e n  S tucken  verb u n d en  s in d . D ie  drehbaren  Stiicke 
w erd en  in e n tg e g e n g e se tz te r  R ich tun g  w ie  d ie  M ischfliigel 
zw a n g la u fig  an g etr ieb en  und k ón n en  m it H ilfe  von  Speichen  
an H o h lw e lle n  b e fe s t ig t  se in , d ie  in  d en  fe s t lie g e n d e n  Stucken 
g e la g e r t  sin d  und durch w e lch e  d ie  W e lle  d er  M ischfliigel 
h in du rchgefiih rt ist.

1 0 a ( 3 0 ) .  376791, v om  S.Januar 1922. D r .- ln g . H e i n r i c h  
K o p p e r s  i n  E s s e n .  Verfahren und Vorrichtung zur De- 
stillbtion fester Brennstoffe, besonders bei niedern Temperaturen. 
Z u s .z . P at. 375 461. L an gste  D a u er : 1. A u g u st 1936.

D ie  W arm e der b ei A u sfu h ru n g  d e s  durch das Haupi- 
p aten t g esc h u tz te n  V erfah ren s d en  D estilla tion srau m  yerlassen- 
d en  F estk órp er so li  dazu  v e r w e n d e t  w erd en , das frische De- 
stilla tio n sg u t vorzu w a rm en  und zu trocknen . N ach d em  die 
K órper ihre W arm e a b g e g e b e n  h ab en , so lle n  s ie  in stark _ab- 
g ek u h ltem  Z u stan d  w ied er  in d en  A n w a rm o fen  eingefiihrt 
w erd en . D ie  K órper kann m an zu r V o rw a rm u n g  und Trocknung  
d e s  D e s tilla t io n sg u te s  m it d ie se m  m isch en .

1 2 q (1 4 ). 375716, v om  13. D e z e m b e r  1921. D r. F r a n z  
F i s c h e r  i n  M i i l h e i t n  (R u hr). Veifa/iren zur Entfernungder 
sauern Bestandteile aus Teeren, Teer- oder Mineralólen oder Pechen.

D ie  T e e r e  o . d g l. so lle n  unter D ruck m it W a sser  erhitzt 
w erd en ; d a s d a b ei d ie  sau ern  B esta n d te ile  der T e ere  o .d g l. 
a u fn eh m en d e  W a ss e r  w ird  a lsd an n  vo n  d en  T eeren  o. dgl. 
g etren n t und fiir sich  ab gek u h lt. A n S te lle  vo n  W a sser  kann 
m an w aB rige  L o su n g en  von  d ie  W a sser ló s lic h k e it  der Phenole  
erh ó h en d en  o d er  sa u re b in d en d en  S to ffen  od er  von  Neutral- 
sa lz en  v erw e n d en .

3 8 h (3 ). 376409, vo m  8. M ai 1920. F r a n k e n w e r k ,  
E l e k t r i z i t a t s g e s e l l s c h a f t m . b .  H.  i n  B a d  K i s s i n g e n .  
Vorriehtung zum Impfen von Holz.

E in e h o h le  N a d e l, d ie  e in en  zur A u fn ah m e d e s  Im pfstoffes 
d ie n e n d e n  B eha lter  tragt, w ird  in e in er  H iilse  gefu h rt, d ie an 
ein er  an  d em  zu  im p fen d en  H o lzsta m in  zu  b efestigenden  
S c h ie n e  a n g eo rd n et ist. In d er H u lse  kann d ie  N ad el mit 
H ilfe  e in e s  drehbar an d er H u lse  g e la g e r te n  H a n d h e b e ls  achs- 
recht v ersch o b en  w e r d e n . D er  letztere  ist durch G elenkstangen  
und e in  G etr ieb e  so  m it e in em  in  d em  B ehalter  angeordneten  
K olb en  verb u n d en , daB d ie se r  b eim  je d e sm a lig e n  Zuruckziehen 

der N a d e l in  d ie  H iilse , d. h . b e im  H e ra u sz ieh en  d er  N ad el aus 
d em  H olz , e tw a s  in d em  B eh a lter  v o r g e sc h o b e n  w ird und 
in fo lg e d e s se n  im p fsto ff durch  d ie  h o h le  N a d e l in d a s H o lz  preBt,

40a (3 7 ). 376860, vom 2 4 .Januar 1917. H o h e n l o h e -  
W e r k e  A . G .  i n  H o h e n l o h e h u t t e  (O .-S .). Z i n k m u f f e l o f e n .

D er M uffelraum  des O fe n s  ist durch Zwischenwande in 
mehrere A b te ile  geteilt, die  vollkommen voneinander getrennt 
sind und sich  daher einzeln bearbeiten la ssen .
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4 0 c ( 6 ) .  375824, vom  1. April 1921. Dr. A l f r e d  S t o c k  
in B e r l i n  - D a h l e m  u n d  Dr.  H a n s  G o l d s c h m i d t  i n  
B e r l i n .  ElęktrolytischeDarstellung von metallischem Beryllium 
in kompakłer Form.

Zur' E lek tro lyse  so li ein feu erfliis sig es Bad v erw en d et  
w erden, das a is w esen tlich en  B estandteil ein  Erdalkalifluorid, 
vorzu g sw eise  B arium fluorid , enthalt. N eb en  e in em  Erdalkali
fluorid kann d as Bad ein  A lkalifluorid  en thalten . D er Beryl- 
lium gehalt d e s  B a d es kann b ei der E lektrolyse , b ei der sich  
eine gek iih lte  K athod e b en u tzen  laBt, durch E intragen  von  
B eryllium doppelfluorid  erganzt w erd en .

4 0 c ( 1 5 ) .  376968, vom  26. Januar 1922. A k t i e b o l a g e t  
F e r r o l e g e r i n g a r  i n S t o c k h o l m .  Verfahren zur Herstellung 
von kohlenstoff- und siliziurnarmen Metallen aller Legierungen 
im elektrischen Ofen. Prioritat vom  29. Januar 1921 b ea n 
sprucht.

D em  O fen  so li d ie elek trische E n ergie durch E lektroden , 
die w esen tlich e  M en gen  von  am orpher K ohle od er  G raphit 
enthalten oder vo llk om m en  au s d iesen  S toffen  b esteh en , m it 
solcher Span nu n g zugefiihrt w erd en , daB der S p annungsabfa ll 
zw ischen  der Spitze der E lektroden und der im O fen  b efind- 
lichen B esch ickung w ahrend d e s  S ch m e lzp ro zesses  ,70 V olt 
nicht unterschreitet. D ie  R oh sto ffe  k ónnen  d em  O fen  in Form  
von Briketten zu gefiihrt w erd en , d ie aus d en  p u lverisierten  
R ohstoffen und e in em  B indem ittel, z. B. W a sse r g la s  od er  T on , 
hergeste llt und auf e in e  T em peratur von  m in d e s te n s  5 0 0 °  C 
erhitzt sind .

4 6 d (11). 376 754, vom  25. Juni 1922. E r i c h  W . S t i i r m e r  
i n O s c h e r s l e b e n  (B o d e). Einrichtung zur Ausnutzung un- 
yerbrannter Gase von Einzelgeneratoren in Verkokungsofen.

D as en tsp rech en d  d em  sp ez ifisch en  G ew ich t von  andern  
in den G eneratoren  erzeu gten  G asen  a b g esc h ie d e n e  W a sserg a s  
soli a b w ech seln d  durch e in e  G askraftm asch ine und e in en  
Sauger au s den  G en eratoren  a b g esa u g t w erd en .

B U C H E R S C H A  U.
Zur Besprechung eingegangene Bucher.

(Die Schriftleltung behSlt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Elektrizitat im  S te ink oh len -B ergw erk . 314 S. mit A bb. Berlin, 
A llg em ein e  E lek trizitats-G esellschaft.

E r l  e r  und  K o p p e ,  Fritz: D ie  n eu en  S te u e rg ese tze  vom
11. A u gu st 1923. R hein-R uhr-A bgabe, V orau szah lu n gen  
auf d ie E in k om m en - und K órperschaftssteuer, B etriebs-  
s teu erg e se tz , S te u e rz in sg esetz . T e x ta u sg a b e  mit A n- 
m erk u ngen , D u rch fu hrun gsb estim m u n gen  und Erlassen. 
155 S. B erlin , ln d u str ieverlag  S paeth  & Linde.

F i n k ,  W. :  R eich sk n ap p sch aftsgesetz  n eb st E in fiihrun gsgesetz  
vom  23. Juni 1923. T ex ta u sg a b e  m it kurzeń Erlauterungen  
und a lp h ab etisch em  S achregister. 97 S. M iinchen , C . H. 
B eck sch e Y erlagsb u ch h an d lu n g  O skar Beck.

G a l  l a n d ,  L e o : S u p p lem en t zum  D eu tsch en  T elegram m - 
S ch lu sse l fiir d ie tech n isch e  Industrie (In gen ieu r-C od e). 
S ech ster T e il. S. 8 6 9 —906. Berlin , M . Krayn.

D eu tsch es G ieB erei-T asch en b u ch . Ein H ilfsbuch  fiir d ie  G ieB e- 
reifach leu te. H rsg . vom  V erein  D eu tsch er  E isen g ieB e-  
reien , G ieB ereiverband. Im E inverstandn is m it dem  Vor- 
stande d e s  D eu tsch en  F orm erm eisterbu n d es, unter M it
w irkung bew ah rter  G ieB ereifach leu te . Schriftleiter Joh. 
M e h r t e n s .  493 S. m it 84 A bb. und 1 T af. M iinchen , 
R. O ld en b ourg .

H e l l w i g ,  A lex a n d er: N eu ze itlich e  S elb stk o sten b erech n u n g . 
(B etrieb s- und finanzw irtschaftliche F orsch u n gen , II. Serie,
H .6 .)  104 S. Berlin , Industrieverlag S paeth  & Linde.

Z E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r. 1 yeróffentlicht. '  bedeutet Text- oder TafelabbildungenJ

Mineralogie und Geologie.

G e o l o g i c a l  a n d  t o p o g r a p h i c a l  m a p s .  V on N e lso n . 
C oli. G uard . B d. 126. 1 4 .9 .2 3 . S. 655. D arste llu n g  der A u s- 
b isse  bei A uftreten  von  S torun gen .

L e s  g i s e m e n t s  d i a m a n t i f e r e s  d u  K asaT , V o n R a w .  
Rev. univ. m in. m et. Bd. 66. 1 5 .9 .2 3 J S. 385 /432* . A usfiihrliche  
A b h an d lu n g  iiber d ie  g eo g ra p h isc h e n , g e o lo g isc h e n  und lager- 
stattlichen  V erh a ltn isse , d ie  b ergm an m sch e E rschlieB ung und  
die Z u k u n ftsa u ssich ten d es  in Zentralafrika g e le g e n e n  D iam ant- 
bezirkes.

L ’e t a i n  a u  C o n g o .  V on  D ’O n th aye. R ev .u n iv .m in .m et. 
Bd. 66. 1 5 .9 .2 3 .  S. 433 /6* . K urze A n gab en  uber d ie  Ver- 
b reitung, B esch a ffen h e it und A u sb eu tu n g  der Z in n erzseifen  
im K o n g o g eb ie t.

T h e  r a w  m a t e r i a l s  f o r  p h o s p h a t e  f e r t i l i z e r .  
V on W a g g a m a n  und E asterw ood . C hem . M etali. E ngg. Bd. 29.
3 .9 .2 3 .  S . 393 /8* . D ie  P hosp h atvork om m en  in den  V ere in igten  
Staaten. D er A bbau  der P hosp h atlagersta tten .

Bergwesen.

D e r  d e u t s c h e  G o l d b e r g b a u .  T e c h n .B I. Bd. 13.
2 3 .9 .2 3 .  S. 273 /4 . G esch ich tlich er  Ruckblick. D ie  G olderz- 
lagerstatten  im  T a u n u s, in S ch lesien , S ach sen  und Bayern.

T h e  i r o n  m i n e s  o f  N u r r a  ( S a r d i n i a ) .  V on  M artelli. 
Ir. C o a lT r . R. B d .1 0 7 . 2 1 .9 .2 3 .  S. 400/1 . G e o lo g isc h e  V er- 
h a ltn isse , b erg m a n n isch e  E rsch lieB ung und E rzeu gu ng der 
gen an n ten  E isen erzgru b en .

T h e  L l a y  M a i n  C o l l i e r y .  Ir. C o a lT r . R. B d .1 0 7 . 
28. 9. 23 . S. 468 /9* . B esch reib u n g einer neu zeitlich  ein- 
gerich teten  K oh len g ru b e  in N ord -W a les. R h eo-K o h len w a sch e  
fur 100 t S tu n d en le istu n g .

S o u t h e r n  f i e l d  h a s  m o s t  b e d s  a n d  d e e p e s t  
w o r k i n g s  i n  e n t i r e  P e n n s y l v a n i a  a n t h r a c i t e  r e g i o n .  
V on A sh m ea d . C oa l A g e . B d .2 4 . 6 .9 .2 3 .  S . 347/50". D ie  
E ntw ick lung  d e s  K oh len b erg b a u es im  su d lich en  P en nsy lvan ien

in den  letzten  50 Jahren. F lózverh a ltn isse , F órd eru n g , B e le g 
schaft, L eistung.

P r e B l u f t w i r t s c h a f t  u n d  d e r e ń  U b e r w a c h u n g .  
Von Stum m er. M ont. R dsch. Bd. 15. 1 6 .9 .2 3 . S. 385 /90* . M it- 
teilun gen  von  U n tersu ch u n g en , d ie  sich  auf d ie  D ruckluft- 
erzeuger, d ie  L eitu n gen , d ie S o n d erb ew etter u n g  und d ie  
A rbeitsm asch inen  erstrecken.

T h e  e l i m i n a t i o n  o f  p o w e r  l o s s e s  a n d  o t h e r  
s o u r c e s  o f  w a s t e  i n  m i n e s  b y  t h e  u s e  o f  b a  11- 
a n d  r o l l e r - b e a r i n g s .  V on  A ppleyard und M acaulay. 
T rans. N . E ngl. Inst. Bd. 93. N o v . 1922. S . 31 /49* . D ie  V er- 
m eidung von  K raftverlusten in B ergw erk en  durch V erw e n d u n g  
von K ugel- und R ollen lagern .

S a f e t y  i n  m i n e s .  C o li. G uard. Bd. 126. 1 4 .9 .2 3 .  
S. 649/51 *. Erster Bericht d es en g lisch en  G ru b en sich erh eits-  
a u ssch u sses  uber se in e  T atigkeit in d en  Jahren 1921/22.

A p s y c h o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n  a c o a l  m i n e .  
V on Farmer. Ir. C o a lT r . R. B d .1 0 7 . 2 1 .9 .2 3 .  S .4 3 2 . U nter
su ch u n gen  uber d en  EinfluB v ersch ied en er  se e lisch er  M om en te  
auf d ie  A rb eitsle is tu n g  in B ergw erk en . W irkung der Be- 
leuchtung.

C r a e l i u s - T i e f b o h r u n g e n  i m m i t t e  I s t  e i r i s c h  e n 
T e r t i a r .  V on  H ieB leitner. M ont. R dsch. B d .1 5 . 1 6 .9 .2 3 .  
S .381/5*. B ew ahrun g d es g en a n n ten  B ohrverfahrens b ei 14 
zur U n tersu ch u n g  d es W ies-E ib isw a ld er  G lan zk oh lenb ezirks  
niedergebrachten  B ohrungen .

P r o v i s i o n  f o r  k e e p i n g  s h a f t  s u m p  c l e a n  o f  
f a l l e n  c o a l  a t  m i n i m u m  c o s t .  V on  B ow k er. C o a lA g e .  
B d .2 4 . 6 .9 .2 3 . S . 353/4* . F.infache V orrichtung zur E ntfernung  
von S te in- und K ohlenfall au s d em  S chachtsum pf.

O p e n i n g  o u t  a n d  w o r k i n g  a t h i n  s e a m  f o r  a n
o  u t p  u t o f  4500 t o  n s a w  e e  k. V on  M achin. Ir. C o a lT r . R. 
B d.107. 1 4 .9 .2 3 . S .3 7 0 * . V orrichtung und A bbau e in e s  etw a  
50 cm  m ach tigen  K o h len flózes unter V erw en d u n g  von  Fórder- 
bandern.
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A r c - w a l l i n g  i n  t h e  L o w  M a i n  C o a l  a t  A u c k l a n d  
P a r k  C o l l i e r y ,  D u r h a m .  I r .C o a lT r .R . B d .1 0 7 . 2 8 .9 .2 3 .  
S .4 7 5 * . D a rste llu n g  ein er  b eso n d ern  A r b e itsw e ise  m it S tan gen -  
schram m asch in en .

L o n g w a l l  m a c h i n ę  m i n i n g .  I r .C o a lT r .R . B d .1 0 7 .
2 4 .8 .2 3 .  S. 263*. E rórterung v ersch ied en er  V erfahren b ei der  
A n w en d u n g  von  S ch ram m asch inen  u n d  m ech an isch er  A bbau- 
fórd eru n g .

C r e o s o t i n g  e x p e r i e n c e  a t  t w o  s m a l i  m i n i n g  
p l a n t s .  V on  Clark. C o a l A g e . Bd. 24. 6 .9 .2 3 .  S . 357/8*. 
E rfahrungen m it im pragniertem  G ru b en h o lz  im  U n tertage-  
b ergb au . V erfahren  d er K reoso tis ieru n g .

D r o p - v a l v e  w i n d i n g  e n g i n e  f o r  D e n a b y  a n d  
C a d e b y  M a i n  C o l l i e r i e s .  I r .C o a lT r .R . B d .107 . 2 4 .8 .2 3 ..  
S. 2 5 9 ’ . B esch re ib u n g  einer n eu artigen  D am p ffórd erm asch in e  
auf e in em  en g lisch en  K oh len b ergw erk .

S c h a d e n  a n  F ó r d e r s e i l e n .  V on  H erb st. (F orts.) 
K ohle Erz. 1 0 .9 .2 3 .  Sp . 273/80. (vg l. G liickauf 1923, S. 261.) 
U rsach e der B riiche. B e d e u tu n g  der Briiche fiir d ie  S ich erh eit  
d e s  S e ile s . (SchluB  f.)

U s e  o f  p a r a l l e l  r o p e s  f o r  d e e p  w i n d i n g .  C oli. 
G uard. B d .126 . 1 4 .9 .2 3 . S .651/2* . U n tersu ch u n gen  iib er d ie  
V erw e n d u n g  von  z w e i p arallel lau fen d en  F órd erse ilen  bei 
F orderung aus t iefen  S ch ach ten .

C u r v e  r e s i s t a n c e  g r e a t l y  i m p e d e s  m i n e  h a u l a g e ;  
m u c h  t r a c k  s p r e a d  n e e d e d  o n  S h a r p  t u r n s .  V on  
M artin. C oa l A g e . B d .2 4 . 6 .9 .2 3 .  S. 351 /3* . D ie  n ach te iligen  
W irkungen  scharfer K urven auf d ie  S treck en forderu ng u n tertage.

T h e  c a u s e  a n d  p r e v e n t i o n  o f  h a u l a g e  r o a d  
a c c i d e n t s .  V on  A d am s. C o ll.G u a r d . B d .1 2 6 . 1 4 .9 .2 3 .  
S. 715/6. U rsach en  und V erh iitu n g  von  U n fa llen  b ei der  
S treckenforderung.

N o n  d e s t r u c t i v e  t e s t i n g  o f  s t e e l  w i n d i n g  r o p e s .  
V on  Sanford . Ir .C o a lT r .R . B d .1 0 7 . 2 4 .8 .2 3 .  S .2 6 7 * . Ver- 
fahren  zur P riifu n g  von  F órd erseilen  o h n e  ihre Z erstóru n g. 
M a g n etisch e  P riifung.

A b s t r a c t  o f  r e c e n t  A m e r i c a n  c o a l - d u s t  
e x p e r i m e n t s .  V on  L ou is, T rans, N , E ngl. Inst. Bd. 73. 
A pril 1923. S . 57/64* . Kurzer Bericht iiber d ie  in A m erika  
a n g este llten  V ersu ch e zur K oh len stau bb ek am p fu n g.

C o n c e n t r a t i n g  a n d  s e p a r a t i n g  p y r i t e  a n d  
f e r r i f e r o u s  b l e n d  e. V on  R obie. E n g g . M in. J. Pr. B d .116 .
8 .9 .2 3 ,  S, 4 0 1 /7 * . D ie  A n reich eru n g  und m a g n e tisch e  A uf- 
b ere itu n g  von  sc b w efe lk ie s -  und e isen h a ltig er  B lende,

Z e r k l e i n e r u n g v o n  B r e n n s t o f f e n .  V on  Ruhl. 
(SchluB .) B ren nstoffw irtsch , B d .5 . 1 5 .9 ,2 3 . S. 145/54*. L angsam  
lau fend eZ erk le in eru n g sv o rr ich tu n g en . K u gelm iih ien . T rom m el-  
m iih len . Sch leu d er- und S ch la g m u h len , K o llo idn iu h le.

T h e  S h e l t o n *  c o k e  r a m m i n g  m a c h i n ę .  C o ll.G u ard . 
B d .1 2 6 . 1 4 ,9 .2 3 ,  S. 715*. Bauart ein er  n eu artigen  K oks- 
ausdruckm asch ine.

F r a n k l i n  b y p r o d u c t  p l a n t  m a k e s  a m m o n i a ,  
m o t o r a n d  p u r e  b e n z o l ,  t o l u o l ,  x y l o l  a n d  s o l v e n t  
n a p h t h a .  V on  R ichardson , C o a l A g e , B d . 2 4 .  3 0 ,8 .2 3 .  
S. 309/15*. B esch re ib u n g  ein er  m od ern en  N eb en p rod u k ten -  
an lage.

P h o t o g r a m m e t r i e  f u r  I n g e n i e u r a r b e i t e n .  V on  
G ruber. (SchluB .) Z .V . d. I. Bd. 67. 2 2 .9 .2 3 .  S. 927/40* . 
B e isp ie le  fiir d ie  V erw e n d u n g  b e im  E isen b ah n - und StraBen- 
bau, W asserb a u , B ergbau, fiir K atasterp lane und W irtschafts- 
karten. Schrifttum .

D am pfkessei- und M aschinenw esen.
E n e r g i e  w  i r t s c h a f t .  V on  R eich le . (F orts.) Z. Bayer. 

R ev. V . Bd. 27 . 3 0 .9 .2 3 .  S . 143/4, A u fló su n g  d e s  Ó lsch iefers. 
E rdó lvork om m en . (F ó rts . f.)

D i e  F e u e r u n g s t e c h n i k  d e s  T o r f e s  i m  D a m p f -  
k e s s e l b e t r i e b .  V on  L eder. (F orts. u. SchluB .) W arm e. 
Bd. 46. 1 4 .9 .2 3 . S .4 1 1 /4 * . 2 1 .9 .2 3 . S .4 1 9 /2 1 * . V erd am p fu n gs- 
v ersu ch e m it Torf im  F lam m roh rk esse l m it P la n rostin n en -  
feu eru n g  und H an d besch ick u n g , m it e in er  S ch ragrostfeu eru n g  
m it au tom atisch er  B esch ick u n g  unter LuftabschluB s o w ie  in 
S p ez ia lfe u e ru n g e n  v ersch ied en er  Bauart.

B u r n i n g  b o i l e r  o  i l.„ S t e a m  a t o m i z e r s .  P o w er . 
B d .58 . 2 1 .8 .2 3 .  S . 290 /2* . U b ersich t iiber d ie  v ersch ied en en  
S y ste m e  v o n  B ren nstoffzerstau b erm

S t a t u s  o f  p u l v e r i z e d  f u e l .  V o n  M orrow . El.W id. 
Bd. 82. 15. 9 .2 3 .  S. 525/32*. D ie  n eu ere  E ntw ick lung  der 
S tau b k o h len feu eru n g en , C h arak teristisch e A n la g en . V orzuge 
und M an gel.

B o i l e r  f e e d  w a t e r  c i r c u i t s .  V o n W e ir . C oli.G uard . 
B d .1 2 6 . 1 4 .9 .2 3 .  S. 652*. N eu eru n g en  au f dem  G eb iete  der 
S p e ise w a sse r v e r so r g u n g  von  D a m p fk esse ln .

G r u n d  l a g e n  u n d  A u s f i i h r u n g  n e u z  e i t l i c h e r  
A b d a m p f v e r w e r t u n g s - A n l a g e n .  V on  W eiBbach. 
A rch. W arm ew irtsch . B d .4 . S ep t. 1923, S . 169/70*. Bedeutung  
der A b d am p fverw ertu n g , N eu ze it lich e  A n la g en .

A h i g h  p r e s s u r e  m e r c u r y  r e d u c i n g  v a l v e .  
V on  M ackenzie. P o w er . B d .5 8 . 2 1 .8 .2 3 . S .2 9 7 * . B eschreibung  
e in es H och d ru ck red u zierven tils fiir K esse lsp e isep u m p en .

T e s t  o f  D i e s e l  f u e l  c o n s u m p t i o n .  V on  Gregory. 
P o w er . B d .5 8 . 2 1 .8 .2 3 .  S .2 8 5 /6 * . V ersu ch e iiber den  Brenn- 
stoffverbrauch  von  D iese lm a sch in en .

B e n z o l  a s  a m o t o r  f u e l .  V on  F ie ld n er und Jones. 
C h em , M etali. E n gg . B d .2 9 . 1 7 .9 .2 3 . S. 543, D ie  Brauchbarkeit 
v erśch ied en er  B e n z o le  a is M o torb etr ieb ssto ff,

T e s t i n g  j e t  c o n d e n s e r s .  V on  L on g. P o w er . Bd.58.
2 1 .8 .2 3 .  S. 293 /6* . D ie  P riifu n g  v o n  Strahl-K ondensations- 
a n la g en . B e sch re ib u n g  d es V erfahrens.

S t ó r e n d e  F e r n w i r k u n g e n  v o n  s t a t i o n a r e n  
K r a f t m a s c h i n e n ,  i n s b e s o n d e r e  V e r b r e n n u n g s -  
m o t o r e n .  V on  G e ig er . (SchluB .) W arm e. B d .4 6 . 2 1 .9 .2 3 . 
S. 422 /4* . B e d e u tu n g  der R eson an z . V ersu ch sa n la g e  zur 
B e stim m u n g  d er  U b ertragu n g  v o n  S ch w in g u n g e n . A nbringung  
e in er  A u sg le ichvorrich tu n g .

Elektrotechnik.

N e u z e i t l i c h e  G e s i c h t s p u n k t e  b e i m  B a u  u n d  
i m  B e t r i e b  v o n  T u r b o d y n a m o s .  V o n  L asche. M itt.Ver. 
El. W erke. Bd. 22. A u g . 1923. N r. 343. S . 271/92*. Dampf- 
antrieb  der H ilfsm a sch in en . E lektrischer A ntrieb . Erórterung 
v o n  v ier  v ersch ied en en  A n ord n u n gen . D am pftem peraturen . 
A u sg e sta ltu n g  d er  S ch au feln  und R ad sch e ib en . Betriebliche  
N eu eru n g en .

W  e c  h s  e  1 s t r o  m  ii b e r t r a g  u n g  i n  u n g l e i c h -  
s c h e n k l i g e n  L e i t u n g e n .  V o n  T ruxa . El. M asch . Bd. 41.
1 6 .9 .2 3 .  S, 537/40. D iffer en tia lg le ich u n g en  und  allgem eine  
L ó su n g en , B e d e u tu n g  d er K erngróB en. B e z ie h u n g e n  zw ischen  
d en  S tróm en  und S p a n n u n g en  an  d en  L e itu n g sen d en . Gleich- 
sc h e n k lig e  L eitung.

H e a v y  t r a n s m i s s i o n - I i n e  c o n s t r u c t i o n .  E l.W id . 
Bd. 82. 8 .9 .2 3 .  S . 475 /8* . D er B au sch w erer  H oeh sp an n u n gs-  
le itu n g en .

C h a r g i n g  t r a n s m i s s i o n  l i n e s .  V o n  C o p ley . E l.W id . 
B d, 82. 1 .9 .2 3 .  S . 426 /7* . U n tersu ch u n g en  iiber d ie  B elastung  
la n ger  H o ch sp a n n u n g sle itu n g e n ,

I n s t a l l a t i o n  o f  a e r i a l  c a b l e s ,  V on  W estbrook. 
El. W id . Bd. 82 . 1 5 .9 .2 3 . S . 534 /6* . D a s M on tieren  von  Frei- 
le itu n g sk a b e ln .

H o  w  r e v o i v i n g  f i e l d  i s  p r o d u c e d  i n  i n d u c t i o n  
m o t o r .  V on  K en w orth y . C o a l A g e . B d .2 4 . 3 0 .8 .2 3 . S .317/8*. 
D ie  E rzeu g u n g  d e s  D reh fe ld es  b ei In d u k tion sm otoren .

C a u s e s  a n d  p r e v e n t i o n  o f  e x p l o s i o n s  i n  
p o w e r  t r a n s f o r m e r s .  V on  E sch h o lz . E l.W id . Bd. 82.
1 .9 .2 3 .  S. 423 /5* . D ie  E x p lo s io n sg e fa h r en  durch E ntw icklung  
gefahrlicher G a sg e m isc h e  in T ransform atoren an lagen  und die 
M ittel zu ihrer V erh iitu ng ,

W h y  s e r i e s  h a u l a g e  m o t o r s  f l a s h  a n d  h o w  t o  
c u r e t h a t f a u l t .  C o a l A g e . B d ,2 4 . 6 ,9 .2 3 .  S . 355/6. D ie 
U rsa ch en  fur d ie  F un k en b ild un g  b e i F órd erm otoren . Ver- 
h u tu n gsm aB nah m en .

I s t  G l e i c h s t r o m  z u r  L i c h t b o g e n s c h w e i B u n g  
u n e n t b e h r l i c h ?  V on  W undram . El. K raftbetriebe. B d .21 .
2 4 .9 .2 3 . S .209 /10 . S ch lech te  W irtschaftlichkeit der G leichstrom - 
sch w eiB u n g . V o rz iig e  d erW ech se lstro m lic h tb o g en sc h w eiB u n g ,

HOttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik. 
L e  m a g n e s i u m  e t  l e s  a l l i a g e s  u l t r a - l e g e r s .  

V on  P ortev in . M em , S o c . Ing. C iv. B d . 76 , A p r il-M a i 1923. 
S . 486 /506* . H e r s te llu n g , Z u sa m m e n se tz u n g , V orte ile  u n d  

V e r w e n d u n g  v o n  le ich ten  M a g n es iu m leg ieru n g en .
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M a g n e s i u m  i n  t h e  f o u n d r y .  V on  M aybrey. Ir. C oal 
Tr. R. B d .1 0 7 . 2 8 .9 .2 3 .  S. 471. A llg em ein e  E igen sch aften , 
Schm elzen und  G ieB en  d es M agn esiu m s.

M e t a l l u r g i e  d e s  m e  t a u x  n o n  f e  r r e  u x  p a r  
1’e l e c t r o l y s e .  V on  A ltm ayer. M em . S oc. Ing. C iv. B d .7 6 . 
April-Mai 1923. S. 508/42" . U b ersich t iiber den  h eu tigen  
Stand der elek tro lytisch en  V erhiittungsverfahren.

L e  f e r  e I e c t r o l y t i q u e  B e v e « .  V on  B ouchager. 
Mćm. Soc. Ing. C iv . B d .7 6 . A pril-M ai 1923. S. 537/92*. ó e -  
schichtliche E n tw ick lu ng  d er E lek tro ly te isen -H erste llu n g . Phy- 
sikalische, ch em isch e  und m ag n etisch e  E igen sch aften  d es  
E lektrolyteisens. V erw e n d u n g .

L ’e m p l o i  d u  f o u r  e I e  c t r i q u e e n  f o n d e r i e  
d ’a l l i a g e s  e t  d a n s  l e s  t r a i t e m e n t s  t h e r m i q u e s .  
V on Fourm ent. M em . Soc. Ing. C iv. B d .7 6 . A p ril-M ai 1923. 
S. 446/67*. E lektrische Ó fen  zum  S ch m elzen  von  L egierungen . 
Induktions- und L ich tb o g en o fen , V orte ile  und Strom yerbrauch. 
Bauart der zur W arm eb eh a n d lu n g  d ien en d en  Ó fen .

L a  f a b r i c a t i o n  d e  l a  f o n t e  a u  f o u r  e l e c t r i ą u e .  
V on de C o u sse r g u e s . M em . S oc. Ing. C iv. Bd. 76. April-M ai 
1923. S. 543 /56* . U n tersu ch u n gen  iiber d ie  W irtschaftlich
keit der R o h e ise n h er ste llu n g  im elek trischen  O fen . O fen- 
bauarten und A rbeitsverfahren . A u ssich ten .

L e s  p r o g r e s  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d e  l ’a c i e r  a u  
f o u r  e l e c t r i ą u e .  V on  d e C o u sse r g u e s . M em . Soc. Ing. C iv. 
B d.76. A pril-M ai 1923. S . 423 /45 . Bauarten elektrischer Ó fen . 
D ie versch ied en en  A rbeitsverfahren . W arm everlu ste. E lek
trischer W irkungsgrad . N eu ere  A nlagen .

E l e c t r i c  f u r n a c e  d e m o n  s t r a t e s  f I e  x  i b i 1 i t y i n  
s t e e l  f o u n d r y .  V on  Y ard ley . El. W id. Bd. 82. 8 .9 .2 3 .  
S. 479/84*. D ie  A n p assu n g sfa h ig k e it d e s  elektrischen  O fen s  
an die b eso n d ern  V erh a ltn isse  in S tah lg ieB ereien .

P r o d u c i n g  s y n t h e t i c  g r a y  i r o n  i n  t h e  e l e c t r i c  
f u r n a c e .  V on  W illso n . E l.W id . B d .8 2 . 1 .9 .2 3 .  S. 431/3*. 
V ersuche iiber d ie  Brauchbarkeit d e s  elektrischen  O fen s zur 
H erste llu n g  von  syn th etisch em  grau em  R oh eisen .

L u n g y e n  b l a s t  f u r n a c e  p l a n t  n e a r  P e k i n g .  V on  
H um bert. Iron A g e . Bd. 112. 3 0 .8 .2 3 .  S. 534/7* . 6 . 9 . 2 3 .  
S. 598/601 *. B esch re ib u n g  e in es  n eu en  H o ch o fen w erk s im  
nordlichen  C hina. G iin stig e  Erz-, K alkstein- und B rennstoff- 
vorkom m en.

B l o w i n g  i n  f r e n c h  b l a s t  f u r n a c e s .  Iron A g e . 
B d .1 1 2 . 2 0 .9 .2 3 .  S. 745 /8* . D a s V erfahren b eim  Inbetrieb- 
setzen  von  H o ch ó fen  vor und nach dem  K riege in Frankreich.

T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  s t e e l  r e f i n i n g .  V on  
Styri. I r .C o a lT r .R . Bd. 107. 21. 9. 23. S. 403/6. T h eoretisch e  
B etrachtungen  und B etrieb serfahrun gen  auf d em  G eb iete  der 
Stah lbereitung.

N i c k e l  s t e e l  d i r e c t  f r o m  t h e  o r e .  V on M ason . 
Iron A g e . B d .112 . 2 0 .9 .2 3 .  S .753/4. D ie  direkte N ickelstah l- 
erzeu gu n g  au s y ersch ied en en  am erikanischen  Erzen.

Z i r c o n i u m  i n  s t e e l .  Iron A g e . B d .112. 6 .9 .2 3 . S .607 /8* . 
P riifu n g serg eb n isse  von  zirkonhaltigem  Stahl.

T h e  s t a i n l e s s «  m e t a l s  o f  c o m m e r c e .  V on Sm ith. 
Iron A g e . B d .112 . 6 .9 .2 3 . S .615, 650/1. R o s t-u n d  korrosions-  
freie M etalle und L eg ieru n gen . Ihre B ed eu tu n g  und E ig en 
schaften. B esp rech u n g  e in ze ln er  G ruppen.

M e c h a n i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c a s t i n g s .  V on  
Portevin . Iron A g e . B d .112 . 6 .9 .2 3 . S .610/4* . D ie  m echan ischen  
E igen sch aften  von  G uB w aren  aus H albstahl. D ehnbarkeit, 
K om pression , E lastizitat, S ch erw id erstan d , H artę.

D i e  c h e m i s c h e ,  m e t a l l o g r a p h i s c h e  u n d  
p h y s i k a l i s c h e  P r u f u n g  v o n  S t a h l  i n  S t a n g e n -  
f o r m .  V on  G raefe. M asch inenbau . Bd. 2. 15 .9 .23 . S .257/60*. 
D ie V orte ile  e in g eh en d er  S tahlprufungen. V erfahren. Er
g eb n isse .

S o m e  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n d e s i  g  n i n g  
a n d  o p e r a t i n g  a s l a g  w o o l  p l a n t .  V on  Lang. C hem . 
M etali. E n g g . B d. 29- 27. 8. 23. S . 365/7* . D ie  H erste llu n g , 
E igen sch aften  und V erw en d u n g  von  S ch lack en w olle .

W a s h i n g  l i m e s t o n e  f o r  b l a s t  f u r n a c e  u s e .  Iron A g e . 
B d.112 . 2 0 .9 .2 3 . S .736 /8* . B esch reib u n g  der K alk stein w asch e  
eines_ am erikan ischen  H o ch o fen w erk es.

U b e r  d e n  U r t e e r ,  i n s b e s o n d e r e  d e n  U r t e e r  
a u s  d e r  G a s f l a m m k o h l e  d e r  Z e c h e  F u r s t

H a r d e n b e r g .  V on  Schiitz. B rennstoffw irtsch . Bd. 5.
15 .9 .23 . S. 139/45. U b er  T eerb ild u n g , K ok ereiteer und U rteer. 
C harakterisierung e in ig er  U rteere. G e w in n u n g  der U rteere  
im L aboratorium sm aB stab und im G roB betrieb . D ie  b ish erigen  
E rgeb nisse der E rforschung d es S te ink oh len u rteers. (SchluB f.)

L a  h o u i l l e  e t  l e  p r o b l e m e  d e s  c o m b u s t i b l e s  
1 i q u i d e s. V on A udibert. R ev. Ind. M in. Sept. 1923. S .517 /40* . 
D ie Lage d es E rdólm arktes. D ie  y ersch ied en en  V erfahren zur 
G ew in n u ng flu ssiger  B rennstoffe au s K ohle und ihre A u ssich ten , 

M a n u f a c t u r i n g  f u e l  b y  t h e  p u r e  c o a l  b r i q u e t t e  
p r o c e s s .  V o n T u p h o Im e . C h e m .M e ta li.E n g g . B d .29. 3 .9 .2 3 .  
S. 401/3*. D ie  T ieftem peraturverkokung von  brikettierter K ohle. 
H erstellung, Z u sa m m en se tzu n g  und E igen sch aften  der B rikette. 
D ie T ieftem peraturverkokung.

G a s o l i n e  f r o m  n a t u r a l  g a s .  V on  Burrell. C hem . 
M etali. E n gg . B d .2 9 . 1 7 .9 .2 3 . S. 544/5*. D ie  tech n isch e  G e 
w in n u n g  von  G aso lin  au s E rdgas durch A d sorption .

F a c t o r s  c o n t r o l l i n g  b e  h a v  i o  r o f  a s p h a l t  
m i x  t u r e s. V on  M orrell und K irschbraun. C h em . M etali. E n gg . 
B d .2 9 . 2 7 .8 .2 3 .  S . 362 /4* . D ie  p hysika lischen  E igen sch aften  
von A sph altm isch u n gen .

I n d u s t r i a l  a d s o r p t i o n  o f  g a s  a n d  v a p o r  w i t h  
a c t i y a t e d  c a r b o n .  V o n  Ray. C h em . M etali. E n gg . B d .2 9 .  
27. 8. 23. S. 354/9* . D ie  A d sorption sfah igk eit von  aktivem  
K ohlenstoff. W ied erg ew in n u n g a d so rb ier ter  G a se  und D am p fe. 
D ie praktische A n w en d u n g  d e s  A d sorption sverfah ren s.

D e n s i t i e s  o f  i m p o r t a n t  i n d u s t r i a l  g a s e s .  V on  
Blanchard. C h em . M etali. E n g g . B d .2 9 . 3 .9 .2 3 .  S. 399/400. 
D ie B estim m u n g  und der g en a u e  W ert fur d ie  D ich te  ver- 
sch iedener in d u str iegase .

U  n i v e  r s a 1 s ęh ' a u b i 1 d e  r f i i r  d i e  B e u r t e i l u n g  v o n  
A b g a s -  u n d  H e i z g a s a n a l  y s e n .  V on  N eu m a n n . Arch. 
W arm ew irtsch . B d .4 . Sept. 1923. S. 165/8*. U n iversa lsch au -  
bild fiir H 2-, C H 4- und SK -freie G a se . B erech n u ng d er  Brenn- 
stoffkoeffiz ien ten . G rap h isch e B eurteilu n g . B e isp ie le .

A n e w  h e a t  i n s u l a t o r :  b a l s a m - w o o l .  V o n  W e is s .  
C hem . M etali. E n gg . B d .29 . 17 .9 .2 3 . S .534 /6* . D ie  H erste llu n g  
und d ie E igen sch aften  e in e s  n eu en  W arm e-Iso lieru n g sm itte ls , 

T h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  f e r t i l i z e r  i n d u s t r y  
a c i d  p h o s p h a t e .  V o n  W ag g a m a n  und E asterw o o d  
C hem . M etali. E n gg . B d .2 9 . 1 7 .9 .2 3 . S . 528 /32* . D ie  H er
stellu n g  p h osp h orsaurer S a lze  im G roB betrieb .

R u b b e r  l a t e x .  V on  L oom is und S tum p. C h em . M eta li. 
E ngg. B d .2 9 . 1 7 .9 .2 3 .  S . 540/2* . D ie  B eh an d lu n g  und Ver- 
w en d u n g  von  L atex. V u lkan isation .

D i e  E r m i t t l u n g  d e r  S c h u b s p a n n u n g e n  u n d  
d e s S c h u b e l a s t i z i t a t s m o d u l s  m i t  H i l f e  e i n e s  
n e u e n  F e i n m e B g e r a t e s .  V on  H uber. Z . V . d . I .  B d .6 7 .
2 2 .9 .2 3 .  S .923 /6* . W irk u n g sw eise  d es G erates, m it d em  die
W in k elan d eru n gen  e in e s  auf F estigk eit bean sp ru ch ten  K órpers 
g e m e sse n  w erd en  k on n en . E ich u n g , A n w en d u n g . ^

W irtschaft und Statistik.
C o a l ,  i r o n  a n d  s t e e l  i n „ C a n a d a .  V on  F ield . Ir .C oa l 

Tr. R. B d .1 0 7 . 2 8 .9 .2 3 . S.-470. U berblick  uber d ie  E n tw ick lu ng  
in den letzten  Jahren.

L ’e t a i n  e t  s o n  m a r c h e .  V on P ayen . E con. P. B d .5 1 .
8 .9 .2 3 .  S. 291 /3 . Z inn . P reisen tw ick lu n g  und W eltm a rk tla g e .. 

P e r t i n e n t  f a c t s  a b o u t  m i c a .  V o n  B o w le s . E l.W id .
Bd. 82, 15. 9 .2 3 . S . 536/7. D ie  B ed eu tu n g  vo n  G lim m er fur 
die  E lektrotechnik. W eltverbrauch . P reise.

Verkehrs- und V erladew esen.
T h e  a e r i a t  w i r e  r o p e w a y  a t  T r i m d o n  G r a n g e  

C o l l i e r y .  V o n T a te . T rans. N . E n gl. Inst. Bd. 73. N o v . 1922. 
S. 6 /22* . E in g eh en d e  B esch re ib u n g  ein er  L uftseilb ah nan lage.

N e u z e i t l i c h e  K o h l e n y e r l a d e a n l a g e n .  V on F iala. 
M asch inenbau . B d .2 . 1 5 .9 .2 3 . S. 264 /7* . B esch re ib u n g  n euerer  
A usfiihrungen.

F l o a t i n g  c o a l - h a n d l i n g  p l a n t s  a t  C o n t i n e n t a l  
s e a p o r t s .  V o n  K rahnen. Ir .C o a lT r .R . B d .1 0 7 . 2 4 .8 .2 3 .
S. 261, 2*. N eu ze it lich e  V orrich tungen  zum  B elad en  und Ent- 
laden  von K ohlensch iffen .
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D e r  w e r t b e s t a n d i g e  G i i t e r t a r i f .  V on  M ath es. 
Z g .V .E is e n b .V e r w . B d. 63. 20. 9. 23. S. 617 /21 . M itte ilu n g  
u nd E rlauterung der n eu en  T arifb estim m u n gen .

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.

V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  ni  I n  i n  g  i n d u s t r y .  
lr .C o a tT r . R. B d .1 0 7 . 2 8 .9 .2 3 .  S . 463 /4 . U b ersich t iiber d ie  
in D eu tsch lan d , E n glan d , A m erika, Frankreich und B e lg ien  
b e ste h e n d e n  E inrich tungen  fur d ie  B e leh ru n g  und F ortb ild u n g  
d er B erg leu te .

P E R S O N L I C M E S .

B ei d em  O berbergam t in  D ortm u n d  ist der O berbergrat 
W i e s t e r  zum  A b te ilu n g sle iter  ernannt w ord en .

V ersetz t w ord en  s in d :
d ie  B ergrev ierb eam ten  O berbergrat F a h n d r i c h  von  

O lad b eck  an d as B ergrev ier  B eu th en  und B ergrat M a n n  von  
B euth en  an das B ergrev ier G lad b eck .

D er P ro fesso r  an der B ergak ad em ie F reiberg G eh . Bergrat 
T r e p t o w  ist am  1. O k tob er in d en  R uhestand g etreten .

Gustav von Yelsen f .

A m  13. S ep tem b er  1923 is t  zu Z eh len d orf bei B erlin der  
W irkliche G eh e im e  Rat, O b erb ergh au p tm an n  a. D ., E x z e lle n z  
von V e lsen  g esto rb en . M it ihm  ist e in  um  d ie  E n tw ick lu n g  
d e s  preuB ischen  B e rgb au es h och verd ien terM an n  aus d em  L eben  
g e sc h ie d e n . G eb o ren  am  11. S ep ten ib er  1847 zu  U n n a  in 
W estfa len , w id m e te  er s ic h . nach b esta n d en er  R eifeprufung  
d em  S tud ium  d e s  B ergfach s und trat, nachdem  er am  d eu tsch -  
fran zosisch en  K riege  a is R eserveoffiz ier  te ilg en o m m en , d ie  
b eid en  S taa tsprufu n gen  a b g e le g t  und e in e  lan gere  B e leh ru n g s-  
re ise  nach  d en  V ere in ig ten  S taaten  von  N ord am erik a , nach  
C hina , Japan und O stin d ien  gem a ch t hatte, 
ais B e r g a sse sso r  in d en  D ien st der preu
B ischen  S taa tsb ergverw altu n g  ein .

E n d e 1S79 w u rd e er m it d er B etr ieb s
le itu n g  und V erw altu n g  d e s  fiskalischen  
S te in k oh len b ergw erk s K on ig in-L u ise-G ru b e  
in O b ersch le sien  b eauftragt und erh ielt im  
N o v em b er  1880 d ie  E rnenn u n g zum  B erg- 
w erksd irektor d ieser  G rube, e in e  Ste lle , 
d ie  er im M arz 1891 m it der d es V or- 
sitzen d en  d er  K ontg lichen  B ergw erksd irek- 
tio n  zu  Saarbrucken vertau sch te. Im S e p 
tem b er 1896 w u rd e er a is B ergh aup tm an n  
zum  D irek tor d e s  O b erb ergam ts H alle , 
am  1. O k tob er 1900 a is O b erb ergh au p tm an n  
zum  D irektor der B erga b te ilu n g  d e s  P reu
B ischen  H an d elsm in ister iu m s nach Berlin  
b erufen . A us d ieser  S te lle  sch ied  er mit 
d em  1 .O k tob er 1917 auf se in e n W u n sc h  au s.

D ie se  nur in ihren H au p tp u n k ten  be- 
zeich n ete  L aufbahn w ar reich an A rbeit,
K am pfen  u n d  E rfo lgen . V o r  a llem  g ilt  d ies  
von der T atigkeit d e s  V erstorb en en  ais  
O b erb ergh au p tm an n , w ah ren d  dereń  er bei 
zah lreich en , fur den  g a n zen  preuB ischen  B ergbau  b ed eu tsa m en  
Fragen  an  en tsch e id en d er  S te lle  m itgew irk t hat. In d ie se  Z e it  
fa llen  zah lreich e fiir den  g e sa m te n  B ergbau  w ich tig e  G ese tze , 
so  d ie  auf dem  G e b ie te  d es B ergarbeiterrechts lieg en d en  
G e se tz e  vom  14. Juli 1905 und 28. Juli 1909, d ie  K nappschafts-  
g e s e tz e  vom  19. Juni 1906, 17. Juni 1912 und 26. M arz 1915, 
d ie  auf das M u tun gs- und V er le ih u n g sw e sen  b ez iig lich en  G e 
se tz e  vo m  5. Juli 1905 und 18. Juni 1907 und d a s R e ich sg ese tz  
iib er  d en  A bsatz von  K alisa lzen  vom  25. M ai 1910. U nter  
d ie se n  G e se tz e n  ist das vom  18. Juni 1907 h ier in so fern  von  
b eso n d ere r  B ed eu tu n g , a is e s  ein  G eb ie t  beriihrt, auf d em  der 
V ersto rb en e  e in e  b eso n d ers  re ich e T atigk eit en tfa lte te , d as  
G eb ie t  d e s  s t a a t l i c h e n  B erg b a u es. Indem  d ie se s  G e se tz  
das V orb eh altsrecht d e s  S taa tes an S te in k o h len , S te in- und  
K alisalzen  b eg r iin d ete , verstarkte e s  d en  EinfluB d e s  auf d ie se  
M ineralien  ger ich teten  staatlichen  B e rgb au es und erganzte

dadurch d ie  g era d e  von  d em  V ersto rb en en  z ie lb ew u B t ein- 
g e le ite te n  und erfo lgreich  durchgefiihrten  B estreb u n g en . H atte  
der Y ersto r b e n e  sc h o n  durch E n tw ick lu ng , A u sb au  und Ver- 
m eh ru n g  der in Saarbrucken, O b ersch le sien  und  M itteldeu lsch -  
land vorh an d en en  staa tlich en  B erg w erk sa n la g en  so w ie  durch 
planm iiB iges A b b oh ren  von  B e rg b a u g e b ie ten , n am entlich  in 
O b ersch le s ien  und am  Siidharz, und durch S ich eru n g  wert- 
vollen  F e ld e rb esitzes d en  staa tlich en  B e rg w erk sb es itz  erheb- 
lich verstarkt und vergroB ert, so  g e la n g  e s  ihm  durch se ine  
w eitere  r a stlo se  T atigk eit, auch  in dem  b ed eu te n d ste n  preu

B ischen  B ergw erk sb ezirk , d em  niederrhei- 
n isch -w estfa lisch en , w ich tig en  und um fang- 
reichen  B e rg w erk sb esitz  fiir d en  Staat zu 
erw erb en : durch d as G e se tz  vom  21. Marz 
1902 w urden  d ie  S te in k oh len b ergw erk e  
W altrop , G lad b eck , B ergm an n sg liick , G ute-  
H o ffn u n g  und Berlin s o w ie  e in e Reihe  
von S te in k oh len fe ld ern  und durch d ie  G e
se tz e  vo m  6. M arz 1905 und 26. Februar  
1917 d ie  A ktien der B erg w erk sg ese ll-  
schaft H ibern ia  zum  a llergróB ten  T eil fiir 
d en  preu B isch en  S taat erw o rb en . Hier- 
durch und durch d en  E rw erb d e s  Kali- 
sa lzb erg w erk s H ercyn ia  w urde d ie auch 
im a llg em ein e n  vo!ksw irtsch aftiich en  Inter- 
e s s e  fur n o tw en d ig  erach tete einfluB reiche  
S te llu n g  d e s  preuB ischen  B ergfisk us ge-  
sichert.

D ie  groB en V erd ien ste  d e s  Verstor- 
b en en  sind  durch zah lreich e A uszeich -  
n u n g en , b eso n d ers  durch d ie V erleih u n g  
d e s Pradikats E x ze llen z  und d e s  R oten  
A d ler-O rd en s 1. K la sse  m it E ichen laub  und  
der K S n ig lich en  K rone anerkannt w ord en . 

S ein e  lieb sten  A u sz e ich n u n g en  b lieb en  aber d a s im K riege  
erw o rb en e  E isern e K reuz u n d  d ie  R ettu n g sm ed a ille , d ie  ihm  
im  Jahre 1S84 verlieh en  w u rd e, w e il er b e i d en  m it groB er  
L eb en sg efa h r  v erb u n d en en  A rb eiten  zur R ettu n g  der auf der  
D eu tsch la n d g ru b e  versch u tteten  A rbeiter sich  durch hervor- 
ragen d en  M ut und groB e U n ersch rock en h eit a u sg eze ich n et  
h a tte '.

D ie  V erd ien ste  d e s  D a h in g e sc h ie d e n e n  um  d en  preuB ischen  
B ergbau w erd en  nicht v e r g e sse n  w erd en . E b en so  aber sichern  
ihm  se in e  g a n ze  P ersón lich k eit, se in  scharfer V erstand , se in e  
rastlo se  E n erg ie , se in e  F estigk eit b ei der V ertretu n g  seiner  
M ein u n g en  und n ich t zu letzt se in e  groB e M en sch en freun d lich -  
keit, se in e  W oh lta tigk eit und se in  w a rm es G efiih l b e i allen , 
d ie ihm  naher getreten  s in d , ein  b le ib e n d e s , eh ren v o lles  
A n d en k en . Reuss.


