
GLÜCKAUF
Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift

Nr. 46 13. November 1926 62. Jahrg.

Die Anwendung der mineralogisch-petrographischen Untersuchungsverfahren 

im Berg-, Aufbereitungs- und Hüttenwesen1.
Von Professor Dr. H. S c h n e i d e r h ö h n ,  Freiburg i. Br.

Nach dem  K riege  u n d  zum  g ro ß e n  Teil  auch als 
eine u n m i t t e lb a re  F o lg e  des K rieges  haben  sich 
überall leb h a f te  B ez iehung en  d e r  r e in en  u n d  exakten 
W issenschaf ten  z u r  P rax is ,  z u r  T ech n ik  und  Indus tr ie  
entwickelt. A uch  in d e r  M in e ra lo g ie  b ie ten  sich d a fü r  
zahlreiche Beispiele .  D abei is t  es von  be so n d e rm  Reiz, 
festzustellen, d aß  d u rc h  d ie se  in den  le tz ten  Jah ren  
neu e r s tan d en en  B ez iehung en  w ie d e r  G eb ie te  e inand er  
gen äh e r t  w o rd e n  s ind ,  d ie  v o r  lang en  Ja h rh u n d e r te n  
schon e inm al a u fs  e n g s te  m i te in an d e r  v e rb u n d en  
waren, d en n  d ie  w is se n sc h a f t l i c h e  M in e ra lo g ie  ist, 
wenn auch n ich t  au ssch l ieß l ich ,  so  do ch  zum a l le r 
g rö ß ten  Teil u n m i t t e lb a r  aus d e r  m i t te la l te r l ichen  
Praxis des  B e rg b a u s  u n d  des  H ü t te n w e se n s  e n t 
sp rungen .  F ü r  den  B e r g b a u  ha t  die M in era lo g ie  mit 
den au f  ih r  b e ru h e n d e n  F ä c h e rn  G e s te in k u n d e  und 
L ag e rs tä t ten k u n d e  s te ts  eine d e r  w ich t ig s ten  w isse n 
schaf tl ichen  G ru n d la g e n  g e b i ld e t  u n d  b ilde t  sie auch 
heute noch .  D e r  B e rg m a n n  will  d u rch  sie B esch a f fen 
heit, Z u sa m m e n se tz u n g ,  V o rk o m m e n  und  E n ts te h u n g  
der  m in e ra l is ch en  R o h s to f f e  ken n en le rn en .  H ie rm it  
dü rf te  in d en  k ü rze s ten  W o r t e n  die sich j a h rh u n d e r te -  
lang  g le ic h g e b l ie b e n e  R o lle  d e r  m in e ra log is ch en  
W issen sch a f t  im B e rg b a u  beze ichne t  sein. E s  g e h ö r t  
mit zu den  e r f reu l ich en  E rsc h e in u n g e n  in d e r  heu tigen  
M inera log ie ,  d a ß  d e r  L a g e rs tä t t e n fo r s c h u n g  von  
vielen M in e ra lo g e n  w ie d e r  A u fm e rk sa m k e i t  g eschenk t  
w ird , nach d em  die  L a g e rs tä t t e n k u n d e  ja h rz e h n te l a n g  
nur  g e o lo g isc h  be t r ieb en  w o rd e n  u n d  in fo lg e  de r  
V e rn a c h lä s s ig u n g  ph y s ik a l i sch -ch em isch e r  und  para- 
gen e t isch e r  G e s ic h t sp u n k te  sow ie  d e r  m in e ra lo g is c h 
m ikroskop ischen  B e tr a c h tu n g sw e is e  zuletzt reichlich 
u n f ru c h tb a r  g e w o r d e n  w ar.

Die E in f ü h r u n g  d e r  m ik ro sk o p isch en  U n te r 
suchung ,  b e s o n d e r s  im a u f f a l l e n d e n  Licht, die A n 
w e n d u n g  d e r  ch em isch en  G le ich g ew ich ts leh re ,  vo r  
allem die k lare  E rk en n tn is  d e r  u n g e h e u e rn  B edeu tun g ,  
w elche  d ie  le ich t f lüch t ig en  B es tand te i le  d e s  M a g m a s  
für  das  Z u s ta n d e k o m m e n  d e r  w ich t igen  m a g m a t isch en  
L ag e rs tä t ten  g e s p ie l t  h aben ,  und  end l ich  d ie  scha r fe  
B e ton ung  d e r  p a ra g e n e t i s c h e n  M e rk m a le  und  d e r  
ty p o m o rp h e n  K ennze ichen  d e r  e inze lnen  L a g e rs tä t t e n 
g ru p p e n  s ind  k en nze ichnend  fü r  die neuzei t l iche  
L ag e rs tä t t e n fo r s c h u n g .  Sie haben  schon  in w en igen  
Jah ren  e inen  m ä c h t ig e n  A u fs c h w u n g  h e rv o rg e ru fe n .  
Daß  d em  B e rg b a u  g r o ß e r  N u tzen  aus  d e r  h ie raus  
en t sp r in g e n d e n  k la ren  und  scha r fen  E rk e n n tn is  de r  
N a tu r  und  E n ts t e h u n g s w e is e  d e r  nu tz ba ren  L a g e r 
s tä tten  e rw äch s t ,  is t s e lb s tve rs tänd l ich .

1 Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung der Deutschen Mine
ralogischen Gesellschaft zu Duisburg am 16. September 1926.

N och viel w e ite re  Ausblicke, d e ren  A u sm a ß e  heu te  
noch g a r  n ich t abzuseh en  sind , e rö f fn e t  die geo- 
tek ton isch  b e g rü n d e te  E n tw ick lu n g sg esch ich te  d e r  
e inzelnen  g ro ß e n  M ag m e n e in h e i te n  d e r  E rd e  mit ih ren  
G es te inp rov in zen  und  M e ta l lp rov inzen ,  ln d ie se r  B e 
trachtungsweise w erden  dann  auch zeitlich die einzelnen 
M e ta l lep o ch en  in B ez iehu ng  zu den  m a g m a t isch en  und  
te k ton ischen  E re ig n is sen  d e r  E rd g e sc h ic h te  gese tz t .  
E nd lich  läß t  d e r  n eu  e rw ach te  W is s e n s z w e ig  d e r  G e o 
chem ie  die w eites ten  und  t ie fs ten  E inb licke  in d ie  E n t 
s t e h u n g  und  A n re ic h e ru n g  d e r  n u tz b a ren  L a g e rs tä t ten  
ahnen .  D iese neue  E n tw ic k lu n g  d e r  L a g e rs tä t t e n 
fo r schu ng  ist vor  allem an die N a m e n  von  V. M. G o l d 
s c h m i d t  u nd  P. N i g g l i  g ek n ü p f t .

N ich t n u r  d iese  in k ü rzes ten  W o r t e n  a n g ed eu te te ,  
m e h r  the o re t i sche  und  v e rg le ic h e n d e  L a g e rs tä t t e n 
fo r s c h u n g  a u f  m in e ro g en e t is ch e r ,  p a ra g e n e t i s c h e r  und 
g e o c h em isch e r  G r u n d la g e  ha t  n e u e rd in g s  g r o ß e  Be
d e u tu n g  fü r  flen B e rg b a u  e r lan g t ,  so n d e rn  d ie se r  ha t  
sich in den  letzten J a h re n  vo r  allem auch  die be- 
so n d e rn  m i n e r a l o g i s c h - p e t r o g r a p h i s c h e n  U n 
t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n  in g ro ß e m  U m fa n g e  z u 
nutze gem ach t .  D as g an z  a l lgem eine  S treben  in 
d e r  T echn ik  g e h t  ja heu te  dah in ,  bei al len A rb e i t s 
v o rg ä n g e n  die R ohsto f fe ,  Z w isc h e n p ro d u k te  und  
F e r t ige rzeugn isse  so  g e n a u  w ie  m ögl ich  in je d em  V e r 
a rb e i tu n g sze i tp u n k t  k en nenzu le rn en  u n d  die E inzel
v o rg än g e ,  die auf  die A rbe i tss to ffe  w irken ,  g e n a u  zu 
verfo lgen .  N u r  so  ist ja  die m ög l ichs te  B e h e r r s c h u n g  
d e r  A rb e i t sv o rg än g e ,  v e rb u n d e n  m it  d em  g rö ß te n  
W irk u n g sg ra d ,  in w ir tschaf t l icher  B ez iehun g  g e w ä h r 
leistet. So he r r sch t  auch  im B e rg b au  h eu te  m e h r  
als je  das B estreben ,  zunächs t  alle R ohs to f fe ,  die  
F ö rd e re rz e ,  N eb e n g e s te in e  usw., m ö g l ic h s t  g en au  
k e n n en zu le rn en .  D ies  lä ß t  sich, w ie  h ie r  n ich t n ä h e r  
a u se in a n d e rg e se tz t  zu w e rd e n  b rau ch t ,  n u r  d u rc h  eine 
u m fa s se n d e  A n w e n d u n g  d e r  m ik ro sk o p isch en  U n te r 
su ch u n g s w e ise  so w o h l  im d u rc h fa l l e n d e n  Licht m it  
H i l fe  des  P o la r i s a t io n s m ik ro s k o p s  als  auch  im a u f 
f a l len d en  Licht m it  H i l fe  des  E rz m ik ro s k o p s  e r 
re ichen. B eide  U n te r s u c h u n g s v e r f a h r e n  s ind  heu te  
schon  w ich t ig e  B es ta nd te i le  des  U n te r r ich ts  f ü r  B e rg 
leu te  u n d  se i t  ku rzem  auch  fü r  H ü t te n le u te  g e w o rd e n .  
D iese  w esen t l ich  g e n a u e re  K enn tn is  d e s  In h a l t s  e iner  
L a g e rs tä t t e  im w e ite s ten  Sinne,  a l so  e insch l ieß l ich  de r  
e n g e rn  un d  w e i te rn  N e b e n g es te in e ,  b i lde t  zu n ä c h s t  in 
V e rb in d u n g  m it  dem  g eo lo g isc h - te k to n is c h e n  Bild die 
w ic h t ig s te  G r u n d la g e  f ü r  d ie  E r k e n n u n g  d e r  E n t 
s t e h u n g ;  sie g ib t  H inw eise  a u f  F o rm ,  A u sd e h n u n g -  
u n d  F o r t s e t z u n g  nach  d e r  Seite  u n d  in d ie  T e u fe  
und  l ie fe r t  d a m i t  w ich t ig e  F in g e rz e ig e  f ü r  die b e r g 
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m ä n n isch e  E rsc h l ie ß u n g ,  f ü r  d ie  A us- un d  V o r 
r ic h tu n g s a rb e i t e n .  B e so n d e re r  W e r t  is t  bei a l len  
so lchen  fo r t l a u fe n d e n  L a g e rs tä t t e n e r fo r s c h u n g e n  
e in e rse i ts  a u f  die E r k e n n u n g  d e r  qua l i ta t ive n  G le ic h 
hei ten  im W e c h se l  d e r  ve rsch ied en en  E rz s o r te n  zu 
leg en  und  an d e rs e i t s  a u f  die q u an t i ta t iv e  F e s t l e g u n g  
d e r  A n te i lz i f fe rn  d e r  e inze lnen  E rz m in e ra l ie n  und  
G a n g a r te n  im f o r t l a u fe n d e n  q u e r s c h lä g ig e n  o d e r  
s t re ich en d  v e r la u fe n d e n  o d e r  f lach  e in fa l len d en  
L a g e rs tä t ten p ro f i l .

D ah in  g e h ö r t  au ch  die s te te  A n g a b e  d e r  M a ß 
zah len  fü r  die e inze lnen  B es tand te i le  sow ie  ih r  
G e fü g e .  Ü b e rh a u p t  ist die m ö g l ic h s t  q u an t i ta t iv e  E r 
f a s s u n g  d e s  L a g e rs tä t t e n in h a l t s  an  j e d e r  u n te rsu c h te n  
S te l le  in e in fachs te r ,  le ich t faß l ich e r  u n d  ü b e rs ic h t 
l iche r  D a r s t e l l u n g  an zu s t re b e n ,  am  b es ten  in F o rm  
von  K urven  u n d  S c h au b i ld e rn ,  d e ren  A bsz is sen  s te ts  
in d e m se lb en  M a ß s ta b  L ängen  o d e r  M äch t ig k e i ten  
d a r s te l le n  so l len .  U n te r s tü tz t  un d  e rs t  r ich t ig  a u s w e r t 
b a r  un d  b r a u c h b a r  w ird  eine so lche  B e a rb e i tu n g  d u rch  
p la n m ä ß ig e  A n a ly s e n b e s t im m u n g e n  d e r  H a u p t 
bes tan d te i le ,  zu d en en  e inhe i t l ich  d u rc h g e f ü h r te  
Schli tz- o d e r  F ö r d e r p r o b e n  in g le ic h b le ib e n d e n  A b 
s tä n d en  (e tw a  von  1 zu 1 m  o d e r  5 zu 5 m )  g e n o m m e n  
w e rd e n  so l len .  D iese  E rg e b n i s s e  s ind  d a n n  eb e n fa l l s  
schaub i ld l ich  a ls  K u rv en zü g e  au fz u t ra g e n .

E ine  e n t sch e id en d e  B e d e u tu n g  k an n  d ie  m ikro-  
sk o p isc h -m in e ra lo g i sc h e  U n te r s u c h u n g  des  In h a l ts  de r  
o b e rn  T eu fenzo r ien  von  u n e rs c h lo s s e n e n  L a g e rs tä t ten  
h ab en .  H ie r  m u ß  o f t  au s  w inz igen  S u l f id re s ten  in 
d en  E rzen  d e r  O x y d a t io n s z o n e  a u f  A r t  und  Be
s c h a f fe n h e i t  des  p r im ä re n  su lf id ischen  G a n g in h a l t s  
g e sc h lo s se n  w e rd en .  F e r n e r  kann  zu e n tsch e id en  
sein, o b  und  w ie  w e it  in re iche rn  su l f id i schen  K u pfe r-  
u n d  Silbererzen  o d e r  in e inem  re ich e rn  G e h a l t  an 
g e d ie g e n e m  S ilbe r  un d  G o ld  T e ile  e in e r  d e s z e n d e n te n  
Z e m e n ta t io n szo n e  zu e rb l icken  s ind u n d  w ie  in d ie sem  
F a l le  die p r im ä re n  E rze  au sseh en .  D iese  F ra g e n  
kön nen  in d en  m e is ten  Fällen, w e n n  g e n ü g e n d e s  
B eo b a c h tu n g s m a te r ia l  vo r l ieg t ,  m i t  H i l f e  d e s  E r z 
m ik ro sk o p s  m it  h in re ich en d e r  S iche rhe i t  en tsch ieden  
w e rd en .

E tw as ,  w o r a u f  s ich  heu te  d ie  A u fm e rk sa m k e i t  des  
B e rg m an n s ,  v o r  a l lem  a b e r  des  A u fb e re i tu n g s -  un d  
H ü t te n m a n n s  b e s o n d e r s  r ich te t  un d  d a s  a l le in  mit 
H i l fe  m i n e ra lo g i s c h -p e t r o g ra p h i s c h e r  V e rfah ren  f e s t 
g e s t e l l t  w e rd e n  k ann ,  is t  d e r  Sitz u n d  d ie  B in d u n g  
w e r tv o l le r ,  in g e r in g e n  S p u re n  v o rk o m m e n d e r  
M eta l le ,  b e so n d e r s  von  S i lbe r  u n d  G o ld .  E rzm ik ro -  
sk o p ie  un d  p l a n m ä ß ig e  T re n n u n g s v e r f a h r e n ,  wie sie 
in d e r  P e t r o g r a p h i e  üb lich  sind , fü h r e n  h ie r  in V e r 
b in d u n g  m it  g e n a u e n  A n a ly sen  al le in  zum  Ziel.

Die le tz te  A u fg a b e  ve rw e is t  schon  m e h r  in  d ie 
j e n ig e  T ech n ik ,  in d e r  in d e r  le tz ten  Zeit  m in e ra 
log isch e  F o r s c h u n g  am a l le rm e is ten  E in g a n g  g e fu n d e n  
hat, in das  A u f b e r e i t u n g s w re s e n .  G e r a d e  h ie r  ist 
m an  se i t  m e h re re n  J a h r e n  g an z  b e so n d e r s  be s t reb t ,  die  
E in z e lv o rg ä n g e  m ö g l ic h s t  s c h a r f  u n d  g e n a u  zu  e r 
fa s sen ,  um  so  b e w u ß t  den  G e s a m tp ro z e ß  f ü r  je d e  
E rz s o r te  un d  fü r  j e d e s  E r z v o rk o m m e n  in d ie  w i r t 
scha f t l ich s ten  B ah n en  len ken  zu k ö n n en .  E in  w ic h 
t iges  M itte l  h ie rzu  b i ld e t  v o r  a l lem  die m in e ra lo g is c h 
m ik ro sk o p isc h e  L Jn te rsuchung  s ä m t l ic h e r  im  Laufe  
d e r  A u fb e re i tu n g  a n fa l le n d e n  K onzen tra te ,  Z w isch en 
p r o d u k te  u n d  A b g ä n g e .  D ie  G r u n d la g e  d e r  U n te r 
s u c h u n g  is t  d ie e n t s p re c h e n d e  K en n tn i s  d e r  a u fz u 

b e re i ten d en  R oherze .  Ih re  Z u sa m m e n se tz u n g ,  ihr 
G e fü g e  un d  d ie  A rt  u n d  G rö ß e n v e rh ä l tn i s s e  der 
B es ta nd te i le  be s t im m en  sch o n  die A r t  un d  den  G rad 
d e r  Z e rk le in e ru n g ,  des  v o rb e re i t e n d e n  V o rg an g s  für 
die A u fb e re i tu n g .  Aus d e r  m in e ra lo g isch en  Be
s c h a f fe n h e i t  d e r  d u rc h  Z e rk l e in e ru n g  g ew onnenen  
E in z e lk ö rn e r  e rg e b e n  sich H in w e ise  a u f  die  A rt  der 
w e i te r  a n z u w e n d e n d e n  T r e n n u n g ,  d ie  naßm echanisch ,  
m a g n e t i s c h  o d e r  d u rc h  S c h w im m a u fb e re i tu n g  er
fo lg e n  kann .  E ine  a l lzu  s c h em a t i sch e  B en u tzu n g  der 
in den  L e h rb ü c h e rn  a n g e g e b e n e n  D urchschn i t t sw er te  
fü r  d ie  p h y s ik a l i sch en  K o n s ta n te n  d e r  Einzelerze 
( spez if i sch es  G ew ich t ,  M a g n e t i s ie rb a rk e i t  u sw .)  hat 
ö f t e r  zu u n e rw a r t e te m  M i ß e r f o l g  g e fü h r t .  E ine  später  
v o rg e n o m m e n e  m in e ra lo g is c h e  U n te r s u c h u n g  hat 
dann  häufig  gezeigt,  d aß  im vorl iegenden  Falle auf 
G ru n d  von  E inschlüssen, M ischkrista llbildung, Zonar 
s t r u k tu r  u . d g l .  g a n z  a n d e re  b e s o n d e r e  W e r t e  e inzu
se tzen  w a re n .  M i t  H i l fe  e in e r  so lch en  m ine ra lo g is ch 
m ik ro sk o p isc h e n  U n te r s u c h u n g  des  R ohe rze s  und 
se in e r  e inze lnen  B es ta nd te i le  w e rd e n  heu te  A uf
b e re i tu n g s v e rsu c h e  im kle inen w ie  im g ro ß e n  planvoll 
b e t r ieb en  an S te l le  des  p la n lo s e n  E in sc h la g e n s  ver 
sch ie d e n e r  W e g e  o d e r  e in e r  m e h r  g e fü h l s m ä ß ig e n  Be
s c h r ä n k u n g  a u f  ein b e s t im m tes  V erfah ren .  Jed e  A uf 
b e re i tu n g s v e r s u c h s a n s ta l t  h a t  heu te ,  w en ig s te n s  in 
D e u tsc h la n d  u n d  w o h l  auch  in d en  Vereinigten 
S taa ten ,  ih r  m in e ra lo g is c h -m ik ro sk o p isc h e s  L ab o ra to 
r ium  u n d  ih r e  e n t s p re c h e n d  g e sc h u l te n  K räfte .  Diese 
A ns ta l ten  w irk en  u n g e h e u e r  zeit- und  d am it  g e ld 
s p a r e n d  u n d  s ind  ein M u s te rb e i sp ie l  f ü r  die j a  heute 
ü b e ra l l  d r in g e n d  n o tw e n d ig e  R a tio n a l i s ie ru n g  und 
L e is tu n g s s te ig e ru n g  in T e c h n ik  u n d  W ir tschaf t .

A b e r  n ich t  n u r  bei d e n  e r s ten  A u fb e re i tu n g s 
v e rs u c h e n  eines n eu en  o d e r  b i s l a n g  noch  n ich t  au f 
b e re i te ten  E rzes  h i l f t  d ie  m in e ra lo g is ch -m ik ro 
sk o p i sc h e  U n te r s u c h u n g ,  s o n d e r n  auch  im  laufenden 
B e tr iebe  e in e r  A u fb e re i tu n g s a n la g e  h a t  sie sich in 
tä g l ic h e r  A n w e n d u n g  n eb en  d e r  s t ä n d ig e n  chemischen 
A n a ly se  a ls  e ine zeit-  u n d  g e l d s p a r e n d e  un d  sicher 
w irk e n d e  Ü b e rw a c h u n g s m a ß n a lm ie  e rw iesen .  Bei 
g r ö b e r n  K o rn k la s se n  g e n ü g t  d a s  von  m ir  angegebene ,  
v on  d e r  F i rm a  E. Leitz in W e t z l a r  g e b a u te  b inokulare  
A u fb e re i tu n g s m ik r o s k o p ,  bei den  fe in s ten  Schläm m en, 
v o r  a l lem  in d e r  S c h w im m a u fb e re i tu n g ,  m uß  ein 
5 0 - 1 0 0 f a c h  v e r g r ö ß e r n d e s  e in faches  P o la r isa t io n s 
m ik ro sk o p  a n g e w a n d t  w e rd e n .  Die B eobach tungen  
k ö n n e n  vo n  d en  B e t r ie b san g es te l l ten ,  z. B. den  W asch 
m e is te rn ,  v o rg e n o m m e n  w erd en .  D iese  verschaffen  
sich zu n ä c h s t  ein Bild von  dem  m ik ro sk o p isc h e n  Aus
s eh en  d e r  im g e re g e l te n  G a n g  d e r  A u fb e re i tu n g  ent
fa l len d en  K o n z e n tra te  u n d  A b g ä n g e  u n d  sind dann 
j e d e rz e i t  im s tande ,  o h n e  chem ische  A n a ly se  fes tzu 
s te l len ,  ob  die A u fb e re i tu n g  g u t  lä u f t  o d e r  ob 
i rg e n d w o  e ine  sch lech te  T r e n n u n g  e r f o lg t  u n d  m inder 
w e r t ig e  K o n z e n tra te  o d e r  s t ä rk e r  e rz h a l t ig e  A bgänge 
au f t re ten .  Bei d e r  g r o ß e n  A nzah l  h in te re inander  
g e sc h a l t e t e r  g le ic h a r t ig e r  V o rr i c h tu n g e n ,  w ie  sie in 
j e d e r  A u f b e re i tu n g s a n la g e  v o r h a n d e n  sind , kann man 
d ie  von  j e d e r  e inze lnen  g e l ie fe r te n  E rzeugn isse  in 
k ü rz e s te r  Zeit d u r c h p r ü fe n  u n d  den  Sitz eines Fehlers,  
e iner  B e s c h ä d ig u n g  o d e r  e in e r  u n s a u b e r n  T ren n u n g  
ra sch  e rm it te ln .  A uch Ä n d e ru n g e n  im  R oherz ,  im an
g e l ie fe r te n  H a u fw e r k ,  la ssen  sich  s o f o r t  festste llen, 
n ich t  n u r  in b e z u g  a u f  d ie  M e ta l lg e h a l t e ,  w as ja 
sch l ieß l ich  au ch  d u rc h  die p la n m ä ß ig e  Analyse
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geschieht, so n d e rn  auch  in  b e z u g  au f  die  G rö ß en -  
verhäl tnisse und  d en  V e rw a c h s u n g sg ra d  d e r  E rz 
mineralien und G a n g a r te n .  E ine  so lch e  F es t s te l lu n g  
gestattet dann  w ie d e r  in k ü rz e s te r  F r i s t  die u n m i t te l 
bare U m ste l lu n g  d e r  Z e rk le in e ru n g se in r ich tu n g en ,  
Schüttelherde usw . a u f  d ie  g e ä n d e r t e n  V erhältn isse .

Diese m ik ro sk o p isc h -m in e ra lo g i sc h e  P r ü f u n g  soll 
natürlich n ich t d ie  fo r t l a u fe n d e  chem ische  A nalyse  
ersetzen, abe r  sie v e rm a g  sie s t a rk  e inzuschränken .  Sie 
hat das, w as  sie f e s ts te l len  kann ,  in viel k ü rze re r  Zeit 
ermittelt als die bes te  S ch n e l lan a ly se ,  u nd  sic e r laub t ,  
manches W ich t ig e ,  w ie  K o rn g rö ß e ,  V e rw a c h s u n g s 
grad usw., zu b eo b a c h te n ,  w a s  d e r  chem ischen  A na ly se  
nicht m öglich  ist. D aß  sie a l les  o h n e  V erb rau ch  von 
Reagenzien e rre ich t ,  t r i t t  s ch o n  im B etr iebe einer 
mittlern und  e rs t  re c h t  e ine r  g r o ß e m  A u fb e re i tu n g  
mit e iner g a n z  e rh e b l ic h e n  G e ld e r s p a rn is  in E r 
scheinung. Im G e s c h ä f t s b e r ic h t  d e r  G ese l l scha f t  
D eutscher M e ta l lh ü t t e n -  u n d  B e rg leu te  ist a u f  der  
letzten H a u p tv e r s a m m lu n g  im  Ju n i  d ieses J a h r e s  in 
H eide lberg  fe s tg e s te l l t  w o rd e n ,  daß  sich seit dem 
Jahre 1920, in dem  d e r  F a c h a u s s c h u ß  f ü r  E rz a u f 
bere i tung  g e g r ü n d e t  w u rd e ,  d ie  m ik ro sk o p isch e  U n te r 
suchung d e r  R o h e rz e  u n d  E rz e u g n is se  in den  d e u t 
schen A u fb e re i tu n g s a n s ta l te n  s t a rk  e in g e b ü rg e r t  hat , 
und es ge re ich t  m ir  zu b e s o n d e r e r  G e n u g tu u n g ,  daß  
dies b e so n d e rs  a u f  m e ine  B em ü h u n g e n  in V orträgen ,  
Kursen und  U n te rw e is u n g e n  sow ie  a u f  die H e r a u s 
gabe d e r  a u f  V e ra n la s s u n g  d e s  F a c h a u ss ch u sse s  v e r 
faßten »A nle i tung  z u r  m ik ro sk o p isc h e n  U n te r s u c h u n g  
der Erze  und  A u fb e re i tu n g sp ro d u k te «  z u rü ck g e fü h r t  
worden ist.

Ein Teil  d e r  a n g e f ü h r te n  m ine ra log isch -m ik ro -  
skopischen U n te r s u c h u n g e n  ha t  auch  für  das  H ü t t e n 
w e s e n  B e d eu tu n g .  D abe i  han de l t  es s ich  n ich t nu r  
um die ch em ische  Z u sa m m e n se tz u n g ,  so n d e rn  auch 
um den M in e ra l in h a l t  sow ie  den  Sitz und  die 
B indungsar t  w ic h t ig e r  M e ta l l e  im R o h e rz  bzw. in den 
zu ve rh ü t ten d en  K o n zen tra ten .  W e n n  auch  die th e rm i 
schen R eak t io n en  im B etr iebe  d e s  H o c h o fe n s  in fo lge  
der G e g e n w a r t  s e h r  v ie le r  B es tand te i le  in d en  meisten 
Fällen a u ß e ro r d e n t l ic h  ve rw icke l t  s ind  und  kaum  je 
im e inzelnen v e r f o lg b a r  w e rd e n ,  so  is t  d o ch  die K en n t 
nis von den  e in fach en  R eak t io nen  d e r  re inen  S toffe  
mit dem  B re n n s to f f  u n d  m it  e in fachen  Z u sch lägen  u n 
bedingt n o tw e n d ig .  D ie  V e r fo lg u n g  des  S ch r i f t tum s  
der E ise n h ü t te n -  u n d  M e ta l lh ü t t e n k u n d e  sow ie  de r  
Arbeiten m a n c h e r  in d ie se r  H in s ich t  b e so n d e rs  tä t ige r  
physik a l isch -chem ische r  und  a n o rg an isch -ch em isch e r  
H ochschu lin s t i tu te  lä ß t  e ine le b h a f te  T ä t ig k e i t  auf 
diesem G eb ie te  e rk en n en .  Sie h a t  m it  den  Z w eigen  
phys ika l isch -chem ische r  F o r s c h u n g ,  d ie  den  M in e ra 
logen an g eh en ,  viele B e rü h ru n g s p u n k te .  E ine  n ä h e re  
Z u sam m enarbe i t  w ä r e  o f t  f ü r  be ide  T e i le  v o n  g ro ß e m  
W ert ,  sie f in d e t  je d o c h  no ch  f a s t  n i r g e n d s  statt .  Ich 
habe den E in d ru ck ,  a ls  ob  d ie  m eis ten  b ish e r igen  
Arbeiten a u f  d ie sem  G eb ie t  zu s e h r  rein chem isch  und  
rein p h ys ika l isch -chem isch  v o rg e h e n .  Die V e r fo lg u n g  
der U m w a n d lu n g e n  un d  R eak tion en  m it  d em  A uge,  
durch  d as  M ik ro sk o p ,  w i rd  fa s t  n i rg e n d s  d u rc h g e fü h r t .  
Sie w ü rd e  zw e ife l lo s  ü b e r  vie le  V e rfah ren  he l le re s  
Licht ve rb re i ten ,  d e n n  d ie  E rk e n n tn is  w ä c h s t  heu te  
immer m ehr ,  e ine w ie  g r o ß e  R olle  a l le r le i  Z w ischen 
reak tionen  sp ie len ,  d ie  m a n  chem isch  g a r  n ich t und  
the rm isch  o f t  n u r  g a n z  lose  f a s sen  kann .  Im M ik r o 
skop und  v o r  a l lem  im E rh i tz u n g s m ik r o s k o p  w ü rd e n

sie sich a b e r  g a n z  a n d e rs  da rb ie ten .  Die g u t  aus- 
geb i lde te  m in e ra lo g is ch e  A rbe i t sw e ise  und  B eo b 
ach tung s techn ik  kö n n te n  in d e r  Z u sa m m e n a rb e i t  
dem  w issensch af t l ich  u n d  exp e r im en te l l  a rb e i ten d en  
H ü t te n m a n n  sicherl ich  m anchen  N utzen  b r ingen .

Von w e ite rn  G eb ie ten ,  a u f  d en en  die A n w e n d u n g  
m in e ra lo g isch e r  F o r s c h u n g  d em  H ü t te n m a n n  nütz lich 
sein w ü rd e ,  seien n u r  n o ch  die B es t im m u n g  d e r  E in 
sch lüsse  in S tah l ,  d ie U n te r s u c h u n g  f e u e r f e s t e r  R o h 
s to ffe  und E rzeu g n is se  sow ie  d ie  F o r m s a n d u n te r 
su c h u n g  e rw äh n t .

T ro t z  a l le r  V ors ich t und  S o rg f a l t  bei den  Ver- 
hü t tungs-  und  V e ra rb e i tu n g s v e r fa h re n  f inden  sich doch  
fast überall  noch w inz ige  E i n s c h l ü s s e  im  S t a h l ,  die  
u n te r  U m s tän d en  die F e s t ig k e i tse ig en sch a f ten  e r h e b 
lich herabse tzen .  D e r  F e s t s t e l lu n g  ih re r  N a tu r  und  
H e rk u n f t  g i l t  sei t  v ie len J a h re n  d a s  a n g e s t r e n g te  B e 
m üh en  d e r  n a m h a f te s te n  E ise n h ü t te n leu te .  Ä ußers t  
g e n a u e  chem ische  V erfah ren  h a t  m an  e r fu n d e n ,  um 
die w inz igen  M e n g e n  von F re m d s to f fe n  n eb en  dem  
riesigen  Ü berschuß  an E isen  e rm it te ln  und  die S toffe  
s e lb s t  iso lie ren  zu können .  Sie fü h r e n  n u r  bis zu einem 
gew issen  G ra d e  zum Ziel. In den  le tz ten  J a h re n  ha t te  
ich ein ige  M a le  G e leg en h e i t ,  z u sam m en  mit d em  V er 
t r e te r  d e r  E ise n h ü t te n k u n d e  d e r  T ech n isch en  H o c h 
schu le  Aachen, P ro f e s s o r  D r.  O b e r h o f f e r ,  die  
m in e ra lo g is ch -m ik ro sk o p isch e  U n te r s u c h u n g  so lch e r  
E in sch lü sse  und  R ü ck s tä n d e  d u rc h z u fü h re n .  Diese 
U n te r s u c h u n g e n  im A ach en e r  e i sen h ü t te n m ä n n isc h e n  
Ins t i tu t  sind noch  n ich t ab g e sc h lo s se n ,  a b e r  es haben  
sich doch  in e iner  g a n z e n  A nzah l  von  F ä l l e n  E r g e b 
n isse  geze ig t ,  d ie  ü b e r  die mit den  b ish e r  a n g e w a n d te n  
chem ischen  V erfah ren  erz ie l ten  h in a u sg eh en .  V ielfach 
ko nn te  die N a tu r  d e r  E insch lüsse  e in d eu t ig  im M ik ro 
skop festgestellt w erden,  un d  dam it w aren  auch fü r  ihre 
H e rk u n f t ,  o b  es sich um  Sch lackenres te ,  E in sch lü sse  
des  f eue r fe s ten  »N ebengeste ins«  des  H o c h b fe n s  und  
a n d e re r  S ch m e lz räu m e  o d e r  u m  n ach t rä g l i c h e  O x y 
d a t io n sk e rn e  hande l te ,  A n h a l t sp u n k te  g e w o n n e n .  D as  
E r f o lg  v e r s p re c h e n d e  V erfah ren  m u ß  je d o c h  noch  
w e i te r  a ü s g e b a u t  w erden .

Die g r o ß e n  V orte i le  d e r  m in e ra lo g is ch -m ik ro sk o p i 
schen  U n te r s u c h u n g  de r  f e u e r f e s t e n  R o h s t o f f e  
un d  vo r  allem d e r  f e u e r f e s t e n  E r z e u g n i s s e  h in 
sichtl ich ihres  V erh a l ten s  beim B rennen  un d  im H o c h 
ofen  s ind  schon  lange  bekann t .  Seit d en  ers ten  U n te r 
su ch u n g e n  d u rch  M ü g g e ,  H o l m q u i s t  u. a. haben  
b e so n d e r s  E n d e l l  un d  n e u e rd in g s  auch  S t e i n h o f f  
das  G e b ie t  m in e ra lo g is c h -m ik ro sk o p isc h  p la n m ä ß ig  
a u sg e b a u t .  H ie r  g e n ü g t  es, a u f  die e in sch läg igen  
V e rö f fe n t l ich u n g en  d ie se r  F o r s c h e r  sow ie  d a ra u f  h in 
zuw eisen ,  d a ß  d ie se  U n te r s u c h u n g e n  im en g s te n  Z u 
s a m m e n h a n g  m it  e n t sp re c h e n d e n  ke ram ischen ,  g la s-  
te c lm ischen  un d  Z e m e n t fo r s c h u n g e n  s teh en ,  m it  denen  
E i t e l  e r fo lg re ic h  be sch ä f t ig t  ist. D a n k  se ine r  T a t 
k ra f t  b e s te h t  n u n m e h r  im K a ise r -W ilh e lm -In s t i tu t  fü r  
S i l ik a t fo r s c h u n g  ein e igenes  Ins t i tu t ,  d a s  d ie  g lü c k 
l ichste  V e rb in d u n g  zw ischen  p h y s ik a l i s c h e r  C hem ie ,  
m in e ra lo g is c h e r  M e th o d ik  un d  p rak t is c h e n  Zielen 
da rs te l l t .

A ls  jü n g s te  A n w e n d u n g  d e r  g e n a n n te n  V e rfah ren  
in d e r  H ü t te n k u n d e  sei endlich noch  d ie  F o r m s a n d 
u n t e r s u c h u n g  e rö r te r t .  V on  den  d abe i  in B e trach t  
k o m m e n d e n  w ich t ig en  F ra g e n  m ö g e n  h ie r  n u r  e in ige  
g e n a n n t  w e r d e n :  W e lc h e  S a n d e  e ig n e n  sich am bes ten
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als  F o r m s a n d ?  W o r a u s  e rg ib t  sich d ie se  E ig n u n g ?  
W e lc h e n  E in f lu ß  ü b en  K o rn g rö ß e ,  K o rn fo rm e n  und  
m in e ra l is ch e  Z u s a m m e n s e t z u n g  a u s ?  W ie  v e rä n d e rn  
sich F o rm s a n d e  d u rc h  den  G u ß ?  W ie  k ö n n e n  sic 
w ie d e r  b r a u c h b a r  g e m a c h t  u n d  a u fb e re i t e t  w e r d e n ?  Als 
E r s a t z  f ü r  die bis v o r  ku rzem  noch  f a s t  au ssch ließ l ich  
a u s g e ü b te  c hem ische  A n a ly se  von  F o r m s a n d e n ,  die 
fa s t  g a r  n ic h ts  a u s z u s a g e n  v e rm a g ,  ist h ie r  n e u e rd in g s  
neb en  a n d e re  p h y s ik a l i s c h e  V e r fa h re n  auch  die mine- 
ra lo g is c h -m ik ro sk o p isc h e  V e rg le ic h u n g  u n d  U n te r 
s u c h u n g  g e t re te n  (A rb e i ten  vo n  A u l i c h  u . a . ) .  Sic ha t  
s chon  g u te  E rg eb n is se  erzielt  u n d  w ird  von  v e r sch ie 
d en en  Seiten  im m e r  w e i te r  a u s g e b a u t .  #

E in  b is h e r  no ch  g a r  n ich t  e rw ä h n te s  g r o ß e s  
G eb ie t  sei zum  S ch luß  n o ch  an g e d e u te t .  D as  is t  die 
A n w e n d u n g  r ö n t g e n o g r a p h i s c h e r  U n t e r s u c h u n 
g e n  u n d  k r i s t a l l s t r u k t u r e l l e r  E r k e n n t n i s s e  im 
H ü t te n w e se n .  Die R ö n tg e n u n te r s u c h u n g  zur  F e s t s te l 
lu ng  von  U n g le ich fö rm ig ke i ten ,  Feh le rs te l len ,  L unk ern  
usw . bei G u ß -  u n d  W a lz s tü c k e n  w ird  j a  sch on  seit 
e in ig e r  Zeit m i t  g u te m  E r f o l g  be tr ieben .  M e h r  B e 
a c h tu n g  v e rd ie n t  h ie r ,  w ie  d ie  spez if isch  k r is ta l lo -  
g ra p h i s c h e n  E rk e n n tn is s e ,  die d u rc h  d ie  R ö n tg e n o -  
g r a p h ie  u nd  d u rc h  a n d e r e  neuze i t l iche  Kris ta l l-  
f o r s c h u n g s v e r f a h re n  v e rm it te l t  w e rd en ,  im  H ü t t e n 
w esen  zu p r a k t i s c h e r  A n w e n d u n g  k o m m en .  Die 
K r is ta l lg i t te r  und  G i t t e rm a ß e  d e r  e in fachen  G r u n d 
s to f fe ,  des  a -E i se n s ,  des  y -E isens ,  des  E ise n k a rb id s ,  
d e r  ä n d e rn  M e ta l le  u sw .  h a b e n  viele b is la n g  u n 
g e k lä r t e  E rsc h e in u n g e n  au fh e l le n  he l fen .  B e so n d e rs  
w ic h t ig  sind  ih re  K enn tn is  so w ie  d ie  A n w e n d u n g  d e r  
D e fo rm a t io n se ig e n s c h a f te n  k r i s ta l l i s ie r te r  K ö rp e r  auf  
d a s  B e a rb e i tu n g sv e rh a l t e n  d e r  m e ta l l i s ch en  W e r k 
s to ffe  g e w o rd e n .  N e b e n  d en  M e ta l lo g ra p h e n  h ab en  
in d ie se r  B ez ieh u n g  auch  d ie  M in e ra lo g e n ,  von d e n e n  
ich n u r  d ie  N a m en  R i n n e ,  G r o ß  un d  S c h i e b o l d

e rw ä h n e ,  b e d e u t sa m e  w is se n sch a f t l ich e  A rbeit mit 
p ra k t i s c h e m  H in te rg ru n d  gele is te t .

So s t e h t  a l le n th a lb e n  in  d e r  M ine ra log ie  die 
w issenschaftliche F o r s c h u n g  in erfreulichster Wechsel
w ir k u n g  m it  d e r  P rax is .  W ie  bei a l len  solchen Be
z ieh u n g e n  s ind  die V o rte i le  g e g en se i t ig .  Dies kommt 
n ich t n u r  d en  m in e ra lo g is c h e n  H o ch sch u l in s t i tu ten  in 
v ie len  F ä l l e n  d a d u rc h  zu gu te ,  d a ß  bete i l ig te  Kreise 
d e r  P ra x i s  d u rc h  g e ld l ic h e  U n te r s tü t z u n g  zu ihrer 
b e sse rn  A u s s ta t tu n g  b e i t rag en ,  s o n d e r n  o f t  entstehen 
auch  au s  p rak t is c h e n  F ra g e s te l lu n g e n  g an z  neue- 
w isse n sc h a f t l i c h e  A u fg a b e n ,  d ie  d e r  F o r s c h u n g  neuen 
A n tr ieb  g eben .

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

Fü r  d en  B e rg b a u  haben  d ie  neuen  lagerstätten- 
kund lichen  E rk e n n tn is s e  au f  m ine ra log is che r  G ru n d 
lage g ro ß e  B e d e u tu n g :  die E in f ü h ru n g  des Erzmikro- 
skop s ,  die A n w e n d u n g  d e r  chem ischen  Gleich
g ew ich ts leh re ,  d ie  B e to n u n g  d e r  ty p o m o rp h e n  Kenn
ze ichen  u n d  p a ra g e n e t i s c h e n  M erk m a le  d e r  einzelnen 
L a g e r s t ä t t e n g ru p p e n ,  fe rn e r  die H e ra u sa rb e i tu n g  der 
M eta l lp rov inzen  u n d  M eta l lep o ch en  u n d  endlich die 
G eo ch em ie .  F ü r  den  p rak t is c h e n  B e rgbaube t r ieb  ge
w in n t  d ie  m in e ra lo g is ch -m ik ro sk o p isch e  Betrachtung 
u n d  B e a rb e i tu n g  d e r  L a g e rs tä t ten  s te ts  g rö ß e re  Be
d e u tu n g ,  eb en so  für  das A u fb e re i tu n g sw esen  zur 
s t ä n d ig e n  B e a u fs ich t ig u n g  d e r  K onzen tra te ,  Z w ischen 
p ro d u k te  u n d  A b g ä n g e .  Im H ü t te n w e s e n  w ä re  ein 
e n g e re s  H a n d - in -H a n d -A rb e i te n  des  M inera logen  
m it  d em  th e o re t i sch  un d  exp er im en te l l  arbei tenden  
H ü t te n m a n n  e rw ü n sch t .  D e r  B eg inn  dazu ist m it  der 
U n te r s u c h u n g  d e r  S tah le insch lüsse ,  d e r  feuerfesten 
M assen  u n d  des F o rm s a n d e s  g e m a c h t  w orden .  Als 
w ich t ig  h a b e n  s ich  d ie  neuzei t l ichen : kristallo- 
g ra p h i sc h e n  E rk en n tn is se  fü r  H ü t te n k u n d e  un d  W erk 
s to f fb e a r b e i tu n g  e rw iesen .

Die Umgestaltung der Betriebe der Gewerkschaft Deutschland zu Oelsnitz i. E. 

zu einer Betriebs- und Verwaltungseinheit.
Von Bergdirektor Dr.-Ing. O. P ü t z ,  Oelsnitz i. E.

(S ch lu ß . )

D i e  Z e n t r a l a u f b e r e i t u n g s a n l a g e .

J e d e s  d e r  v ier W e rk e  d e r  G e w e rk s c h a f t  h a t te  
na tür lich ,  so la n g e  es se lb s tä n d ig  w a r ,  e ig en e  Sieberei 
u n d  W äsc h e .  Die D eu tsc h la n d w ä s c h e  w a r  1895 
für 81 t S tu n d en le is tu n g  e rb au t ,  d ie  V ere in sg lü ck 
w äsc h e  1909/1910 für  120 t / s t ,  d ie  H e d w ig -F r ie d e n -  
W ä s c h e  im J a h r e  1900 für  35 t  u n d  d ie  H e lene -Ida -  
W ä s e h e  im J a h r e  1909 für  70 t.  W ä s c h e b e t r i e b e  sind 
bek an n t l ich  s e h r  teu e r ,  so w o h l  hins icht l ich  des 
M a te r ia lv e rb rau ch es  als au ch  des W a ss e r -  und  K ra f t 
b ed a r fe s  so w ie  d e r  m ensch l ich en  A rbe itsk rä f te .  Zu 
d ie sen  G r ü n d e n  u n d  d e n e n  d e s  A lte rs ,  nam en t l ich  d e r  
W ä sc h e n  a u f  D e u tsc h la n d  un d  H e d w ig -F r ie d e n ,  und  
d e r  g e r in g e n  L e is tu n g s fäh ig k e i t  t r a t  abe r  noch  als 
b e so n d e rs  w ich t ig  für d ie  E n tsc h lu ß fa s su n g  zu g u n s te n  
e iner  Z e n t ra l i s ie ru n g  des  A ufbere i tungsprozess 'e s  de r  
U m s ta n d  hinzu, d aß  d ie  D e u tsc h lan d k o h le  s e h r  a s c h e n 
re ich  ist, w ä h re n d  die K ohlen  d e r  B e tr ieb sab te i lu n g en  
H e d w ig -F r ie d e n  u n d  H e le n e - Id a  a sch e n a rm  sind .  E ine  
M isc h u n g  d ie ser  K oh len  m u ß te  d a h e r  ein g u te s  D urch-  
sc lm i t t sg u t  e rg eb en .  A uch  d ie  K oh le  v o n  V ere insg lück  
ist n icht so  h o c h w e r t ig  w ie  die d e r  A b te i lu n g en  H e d 

w ig -F r ie d e n  u n d  H e len e - Id a ,  so  d aß  auch  aus diesem 
G r u n d e  eine völl ige Z en tr a l i s ie ru n g  d e r  ganzen  Förde 
ru n g  u n d  A u fb e re iü m g  au f  dein  S ta m m w e rk  Deutsch
land v o r te i lha f t  g e w e s e n  w ä re .  Es ist, wie schon 
e in le i tend  e rw ä h n t  w u rd e ,  v o r läu f ig  n ich t dazu g e 

k o m m en .
Die v on  d e r  B a m a g -M eg u in -A .  G. in Berlin erbaute 

neue  Zentra lau fbere i tungsan lage  (Abb. 2 und  4) vermag 
s tündlich  2 3 0 1 W a sc h g u t  zu verarbeiten. Die Kohlen wei
den auf  e isernen Brücken d u rch  H aken  kettenbahnen von 
d en  b e id en  S chäch ten  d e r  A b te i lu n g  Deutsch land  deii 
W i p p e r b ö d e n  z u g e fü h r t  u n d  g e l a n g e n  völl ig  selbsttätig 
bis in die vo r  d en  W ip p e rn  e in g e b a u te n  Bremsen. Aus 
d ie sen  w e r d e n  d ie  F ö rd e r w a g e n  d u rch  die Betät igung 
von  H e b e ln  einzeln  in d ie  b e id en  D o ppe lw ipp er  ein
ge lassen ,  so  d aß  in s g e sa m t  n u r  1 M an n  an jedem 
W i p p e r  d ie  g e s a m te  F ö r d e r u n g  d e r  dre i  Betriebs- 
a b te i lu n g en  bew ä l t ig t .  D e r  volle W a g e n  schiebt den 
leeren  aus d e m  W ip p e r .  D iese r  läuft  dann  s e lb s t t ä t i g  

den  K e t te n b a h n e n  zu u n d  w ird  w ie d e r  bis auf die 
H ä n g e b ä n k e  völl ig  se lb s t t ä t ig  zu rü ck geb rach t .  Die aus- 
ges tü rz te  K oh le  fällt au f  2 S c h w in g s ieb e  m it  SO-mm-
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Lochung. D er  Durchfa l l  g e la n g t  in den  1100 t  fa s sen 
den R o h koh lenbehä l te r ,  w ä h r e n d  das K orn  ü b e r  80 mm 
dem Leseband  zu geh t .  D as  L eseband ,  ein d ich tes  
Plattenband o h n e  E nde ,  w i rd  in se inem  rü ck g eh en d en  
Teil zur B e fö rd e ru n g  des  au sg e le sen en  d u rc h w a c h se 
nen G utes  bis zum  A bs tre ife r  am W alzen b rech e r  
benutzt,  dessen  Durchfal l  in den  R oh ko h len tu rm  
gelangt. Die L eseb e rg e  w e rd e n  in g rö ß e r e  T aschen  
geworfen u n d  u n te r  d e re n  A usläufen F ö rd e rw a g e n  
geschoben. B evor die re ine  S tückkoh le  auf  die C o rn e t -  
bänder zur  V e r la d u n g  in die E is e n b a h n w a g e n  g e lang t ,  
wird sie noch  ü b e r  e inen kurzen  Dist l-Suski-Rost g e 
führt, d e r  A brieb  u n d  K le inkohle  e inem  B echerw erk  
zufallen läßt,  so  daß  d ie se  Kohle  gle ichfalls  auf  den 
rückführenden Teil des  L eseband es  u nd  dam it  in den  
Rohkohlen turm  ge lan g t .  D urch  die be iden  C orne t-  
bänder können  2 S tü c k k o h le n w a g e n  g le ichzei t ig  o d e r  
auch, w as bet r ieb l ich  vo r te i lha f te r  ist, abw echse lnd  
geladen w e rd e n .  J e d e r  S tü ck k o h len w ag en  s t e h t  auf 
einer b e so n d e rn  W a g e .  D as W a s c h g u t  g e la n g t  du rch
2 H au p tb c c h c rw e rk e ,  von d e n e n  jedes  die S tu n d e n 
leistung von 230 t sch a f f t  un d  die abw ech se ln d  laufen, 
auf 2 Kreise lrä t te r ,  d ie  von  b e id en  B eche rw erk en  auch 
über Kreuz b e d ien t  w e rd e n  k ö n nen .  D iese R ä tte r  e n t 
halten Siebe von  35, 8 un d  3 m m  L ochung .  S ow ohl 
unter den W ip p e rn  als auch  an d e r  A u fg ab e  auf  die  
Rätter w ird  d e r  au fg e w irb e l t e  S taub  a b g e s a u g t  und  
ge trennt in S ich te rn  n ie d e rg esch lag en .  D urch  Rinnen, 
denen W a ss e r  z u g e fü h r t  w ird ,  g e lan g t  das  W a sc h g u t  
ge trenn t in d ie  S e tzm asch inen .

Es sind  1 G r o b k o rn -  und  1 F e in k o rn m asch in e  
mit je  4 n e b e n e in a n d e r l i e g e n d e n  A b te i lu n g en  v o r 
handen. Die G ro b k o rn m a s c h in e  e rw ä sc h t  m i t  je
2 A b te i lu ngen  K orn  von  8 0 - 3 5  und  3 5 - 8  mm, 
die F e in k o rn m a s c h in e  m it  2 A b te i lun gen  K orn  von 
8 - 3  mm, m i t  den  beiden ä n d e rn  kann  t rocken  
abg ezog en er  S tau b  ( 3 - 1  m m ) ,  d e r  g e w ö h n l ich  du rch  
die R ä t te r  h in d u rc h  in B eh ä l te r  fä l l t  u nd  aus 
diesen in das K esse lhaus  o d e r  in E is e n b a h n w a g e n  g e 
langt, v e rw asch en  w e rd e n .  B eide  S e tzm asch inen  e r 
zeugen re ine  Kohle,  re ine  B erge  u n d  M it te lp roduk t .  
Dieses g e lan g t  aus d e r  G ro b k o rn m a sc h in e  d u rch  eine 
Schlagstif tm ühle  h ind u rch ,  aus d e r  Fc ink o rnm asch ine  
unmitte lbar in eine N achse tzm asch ine ,  d ie  je d o ch  nu r  
reine B erge  u n d  M i t t e lp ro d u k t  für das  K esselhaus h e r 
stellt. Die K ohle  d e r  G ro b k o rn m a sc h in e  w ird  au f  ein 
langes N achk lass ie rs ieb  a u sg e t rag en ,  das  h in te re in 
ander L och u n g en  von 50, 35, 25, 15 und  8 mm besitzt.  
Unter den  Sieben  j e d e r  L o c h u n g  liegen die V erlade-  
behälter. Die V e r la d u n g  erfo lg t  d u rch  R utschen ,  die  
so z u s a m m e n g e f ü h r t  s ind ,  d aß  W ü rfe l  I (S 0 -5 0 ) ,  
Würfel II ( 5 0 - 3 5 )  un d  K norpe l  I ( 3 5 - 2 5 )  an einer 
Stelle au f  d e rse lben  W a g e  v e r lad en  w e rd e n ,  w ä h re n d  
man K norpel II (25 15) un d  N u ß  (15 8), le tz tere  aus
2 B ehältern ,  g le ic h fa l l s  a u f  e iner  W a g e  ver läd t .  Die 
Kohle de r  F e in k o rn m asch in e  g e la n g t  au f  ein e infaches 
Schwingsieb  von  3 m m  L ochung ,  so  d aß  d e r  Überlauf 
als K larkohle  ( 8 - 3 )  in einen D o p p e lb eh ä l te r  fällt, 
w ährend  d e r  Durchfa l l  als Feinkoh le  ( 3 - 0 )  S c h w in g 
rinnen zur  E n tw ä s s e r u n g  zu g e fü h r t  w ird ,  die in einen 
D o ppelbehä l te r  a u s t rag en .  K larkohle  u n d  Fe inkohle  
« e r d e n  in d e rse lben  W e i s e  w ie  die G ro b k o h le  d u rch  
Rutschen auf  e iner  b e so n d e rn  W a g e  verladen .  D er  
an den  v e rsch ied en s ten  Stellen e n t s te h e n d e  A brieb  
wird durch  e ine  au f  d e r  E isen b ah n so h le  s t e h e n d e  
A briebpum pe  (Z e n t r i fu g a lp u m p e )  in e inen A b r ie b 

su m p f  g e p u m p t  u n d  d a rau s  d u rch  ein B ech e rw erk  dem  
Flu te r  zum K larkohlensieb  zu g e fü h r t .  Das g e sa m te  
W a sc h w a sse r  fl ießt in ein S p i t z k a s te n a g g re g a t  mit 
8 Spitzen un d  w ird  d o r t  gek lä r t ,  so  daß  es so fo r t  
w ied e r  d u rch  die H a u p tp u m p e  z u rü c k g e h o b e n  w e rd e n  
kann. D er  Sch lam m  w ird  aus den  Spitzen  d u rch  
Z c n t r i fu g a lp u m p en  e n tw e d e r  S c h la m m e n tw ä s s e ru n g s 
s ieben  o d e r  in d e r  Regel 2 V ak u u m d reh f i l te rn  z u 
g e p u m p t ,  g e t ro c k n e t  un d  e n tw e d e r  d em  K esse lhaus  
du rch  einen M isch b eh ä l te r  fü r  K esselkohle  o d e r  E ise n 
b a h n w a g e n  zugefüh r t .  D iese F i l te rkoh le  en th ä l t  d u rc h 
schnitt lich noch  20 o/o W a s s e r  u n d  ist e ine  g u t  v e r w e n d 
ba re  Kesselkohle,  nam en tl ich  in M isc h u n g  m it  dem  
M it te lp ro d u k t  d e r  N ach se tzm asch ine  u n d  d e m  t ro c k 
nen Staub .

Säm tl iche  in d e r  W ä s c h e  e n t s te h e n d e n  P ro d u k te ,  
auch die S taub koh le ,  die F i l te rk o h le ,  die M isch-  
kesse lk o h le  und  die W a s c h b e r g e ,  k ö n n e n  au s  ih ren  
B ehä lte rn  so w o h l  in E is e n b a h n w a g e n  a ls  auch  
in F ö rd e r w a g e n  ab g ez o g e n  w e rd e n .  D er  P u d e rs ta u b  
(0 -1  m m ) des Sichters g e lan g t  in e inen b e s o n d e r n  
Behälter .  Das W a sc h w a sse r  w ird  den  Klärspitzen zu 
ge füh r t .  V on den  B erge -  un d  M i t t e lp ro d u k tb eh ä l te rn  
fl ießt es e iner alten K läran lage  a u ß e rh a lb  d e r  W äsch e  
zu. Die V o rr ich tu n g en  in d e r  W ä s c h e  w e rd e n  d u rch  
E lek t rom o to ren  an g e t r ieb en ,  d e r  K ra f tv e rb rau ch  b e 
t r ä g t  für die W ä sc h e  einschließlich  d e r  F il te ran lagc  
4SÖ PS, für die S ieberei  75 PS  u n d  für  d ie  b e id en  
K e tten b ah n en  40 PS. D er  H ö c h s tw a s s e r v e rb ra u c h  b e 
läuft sich auf  450 1 min. An B e d ie n u n g  w e rd e n  5 bis
6 M an n  in d e r  W ä s c h e  ben ö t ig t .  D e r  A sch en g eh a l t  
de r  Feinkohle  0 3 m m  b e t r u g  bei d e r  A b n a h m e  5,23 o/o 
bei e inem A sch e n g e h a l t  d e r  R o h k o h le  von  25,71 o/o; 
die  W a sc h b e rg e  ha t ten  80,0 o/0 A schengeha lt .

Die A u fb e re i tu n g san lag e  ist m it  e iner  Krantz- 
H e iz u n g  für 16 a t  D ruck  ausg es ta t te t .  D e r  D am p f  
keh r t  in d ie  K esse lan lage  zurück, so  d aß  keine 
K ondensve r lu s te  en ts tehen .

S o n s t i g e  n e u e  T a g e s -  u n d  G r u b e n a n l a g e n .

Die w ich t ig s ten  u n d  g rö ß te n  N e u an lag en  s ind  v o r 
s t e h e n d  g esch i lde r t  w o rd e n .  D a rü b e r  h in a u s g e h e n d  hat 
m a n  je d o ch  in d en  le tzten J a h re n  noch  s e h r  vie le  U m 
ä n d e ru n g e n  ge t ro f fen  u n d  E rg ä n z u n g e n  v o rg e n o m m e n ,  
um  d en  Betr ieb  zu verb i l l igen  un d  le is tung sfäh ige r  zu 
m achen .  A uf D eu tsch land  u n d  V ere insg lück  w u r d e n
3 g ro ß e  M a n n s c h a f ts b ä d e r  err ich te t ,  h ier  fü r  600 u n d  
für 1250, d o r t  fü r  750 M an n .  Die E in r ich tung en  hierzu 
liefer te  d ie  F irm a G ö h m a n n  & E inho rn .  A uf allen
4 B e tr ieb sab te i lun gen  e r fu h r  d ie  L a m p e n s tu b e  eine 
V e rg rö ß e ru n g .  An die Stelle  d e r  B en z in lam p en  tr a te n  
e lektrische  L am p en  vo n  F r iem an n  & W olf .  In sg esam t 
re ichen d ie  M a n n s c h a f t s b ä d e r  d e r  G e w e rk s c h a f t  n u n 
m e h r  fü r  8500 M a n n  u n d  d ie  L a m p e n w ir tsch a f ten  für 
7500 M an n  aus. Auf allen B e tr ieb sab te i lung en  w u rd e n  
die D a m p ffö rd e rm asch in e n  u n d  d ie  V en t i la to ra n tr ie b s 
m asch inen  m it  Ö labsche idern  a u s g e s ta t te t  u n d  V o r 
r ich tu ngen  für  d ie  R e in ig u n g  un d  W ie d e r g e w in n u n g  
des Öles so w ie  für sp a r s a m e  S c h m ie ru n g  d e r  F ö r d e r 
w a g e n  (S a r u d o r )  b escha f f t .  F e r n e r  e rh ie l ten  die 
F ö rd e r w a g e n  R o llen lag e r radsä tze .  D u rch  d ie se  M a ß 
n a h m e n  w u r d e  eine beach t l ich e  E rspa rn is  an Ölen u nd  
F e t ten  erzielt ,  w ie  die u m s te h e n d e  G e g e n ü b e r 
s te l lu n g  e rkenn en  läßt.

Auf allen B e tr ieb sab te i lu n g en  w u r d e n  d ie  H o lz 
b e a rb e i tu n g s w e rk s tä t te n  v e rg r ö ß e r t  u n d  m i t  w e i te rn  
M asch inen  (S äg e g a t te rn ,  P en d e l -  u n d  K re is sägen )  ver-
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1920 1925

Verbrauch

kg

je t 
Förderung 

R

Verbrauch

kg

je t
Förderung

R
Zylinderöle 
Maschinenöle 
Fette . . .

28 355 
64 360 

107 922

37,4
84,9

142,1

11 917 
39911 
40 205

17,7
59,4
59,9

zus. 200 637 264,4 92 033 137,0
Z y l i n d e r ö l e :  Turbinen-, Dynamo-, Transformatoren- und 

Maschinenöl.
F e t t e :  Maschinenfett, Wagenschmiere und Seilfett.

s e h en .  AAit d e r  b e scha f f ten  S ä g e s c h ä r fm a s c h in e  w e rd e n  
die g ro ß e n  S ä g eb lä t te r  schneller ,  so rg fä l t ig e r  un d  
s c h o n e n d e r  g esch är f t .  J e d e  B e tr ieb sab te i lu n g  e rh ie l t  
eine S tem p e lk e h h n asch in e ,  d u rch  w e lch e  d ie  für das  
K ehlen  in d e r  G r u b e  e r fo rd e r l ic h e  Zeit  e r s p a r t  w ird .  
Die E is e n b e a rb e i tu n g s w e rk s tä t t e n  a l le r  B e t r ieb sab te i 
lu n g e n  w u rd e n  m it  S ch w e iß a n la g e n ,  m e ch an isch  an- 
g e t r ie b e n e n  K a l t s ä g e n  un d  F a l lh ä m m e rn  n eb en  den 
s ch o n  v o rh a n d e n e n  D re h b ä n k e n ,  B oh rm a sch in en ,  
S h ap in g m a sc h in c n  usw . a u sg es ta t te t .  An d ie  Stelle  von 
D a m p fa n t r i e b e n  d e r  kle inen B e tr ieb sm asch in en  tra ten  
a l len tha lben  e lek tr ische  A ntr iebe .

Auf d e r  h ins ichtlich des  F ö rd e r -  u n d  A u f 
b e re i tu n g s b e t r i e b e s  s e lb s tä n d ig  g e b l ie b e n e n  B e tr ieb s 
a b te i lu n g  V ereinsg lück ,  bei d e r  ab e r  d ie  F ö rd e r u n g  
auf  e inen S chach t  z u sa m m e n g e z o g e n  w o r d e n  ist, 
w u r d e  die alte, viel A rbe i t sk rä f te  v e rb ra u c h e n d e  
S ch la m m w ir tsc h a f t  neuzeitl ich  ges ta l te t .  M a n  leg te  ein 
neues ,  g ro ß e s  B eto nk lä rbecken  für das  W a s c h w a s s e r  
an u n d  beschaffte dafür  einen S ch lam m bagger  von  F rü h 
l ing  in B ra u n sc h w e ig  (A bb . 6) .  D iese  A n la g e  b ie te t  den

g ro ß e n  Vorteil , d aß  s ie  d en  a b g e su n k e n e n  K ohlen-  
sch la inm  u n te r  W a s s e r  u n d  w ä h r e n d  des K lärbe tr iebes  
aus d em  A bsitzbecken  en tfe rn t ,  u n d  d a ß  m a n  d a h e r  
m it  e inem  Becken, g e g e b e n e n fa l l s  u n te r  A n b r in g u n g  
e ine r  M i t te lw an d ,  a u sk o m m e n  kann .  Ü ber  dem  Becken 
be f in d e t  s ich  e ine  a u f  3 S ch ienen  lau fende  fa h rb a re  
Brücke, die ein P u m p e n h a u s  t r ä g t .  D arin  s t e h e n  zwei 
von  e inem  E lek t ro m o to r  a n g e t r ie b e n e  P u m p e n ,  eine 
S ch lam m - u n d  eine D ru c k w a s se rp u m p e .  D as F a h r 
w e rk  d e r  Brücke w ird  g le ichfalls  von e in em  E le k t ro 
m o to r  a n g e t r ieb en  u n d  vom  P u m p e n h a u s  aus bed ien t .  
Die S a u g le i tu n g  d e r  S c h la m m p u m p e  ist an das vor  
B eg inn  d e r  B a g g e ru n g  m i t  H ilfe  e iner  H a n d w in d e  in

d en  S ch lam m  e inzu lassende  s c h w e n k b a re  S au g ro h r  an 
gesch lo ssen  u n d  an  d essen  E n d e  ein Frühlingscher 
S a u g k o p f  an g e b ra c h t ,  d e r  bei s e in e r  t ie fs ten  Stellung 
an d e r  B eck en soh le  in e inem  K anal g e f ü h r t  w ird . Die 
an fa l lende  S c h la m m e n g e  w ird  nach  B edarf  mit Hilfe 
des  S a u g k o p fc s  in d ickflüss igem  Z u s ta n d  heraus
g e b a g g e r t  u n d  dabe i  g e g eb en en fa l ls  m it  d e r  Druck
w a s s e rp u m p e  das ü b e r  d em  S ch lam m  s te h e n d e  W asser 
zur  F l i e ß b a rm a c h u n g  des S ch lam m es  in d en  Saugkopf 
g ed rü c k t .  E n tsp re c h e n d  d e m  F o r tsch r i t t  des  Baggerns 
s c h ie b t  m a n  d ie  Brücke  u n d  m it  ih r  den  Saugkopf 
u n te r  B e o b a c h tu n g  des  am  S au gw in d k esse l  ange 
b ra c h te n  V a k u u m m e te r s  vor.  D ie  V e r b in d u n g  zwischen 
d e m  fa h rb a ren  B a g g e r  u n d  d e r  fes ten , m it  Anschluß
s tu tzen  v e r s e h e n e n  S c h la m m d r u c k le i tu n g  b es teh t  aus 
e inem  D re ig e len k ro h r .  M it  d ie se r  A n lage  w ird  die 
T r ü b e  d e r  K o h le n w ä sc h e  gek lä r t  u n d  die Kohlen- 
s c h la m m e n g e  von  e tw a  120 m 3 ze i tw e ise  in e tw a  4 st 
täg l ich  in das 300 m en t fe rn te  u n d  30 m h ö h e r  liegende 
F il te rhaus  g e p u m p t .  Z u r  B e d ie n u n g  g e n ü g t  1 Mann. 
Im F il te rhaus  s t e h e n  2 Polys ius-V akuum trom m elf i l te r ,  
d ie  d en  D icksch lam m  auf  20 o/o F euch t ig ke i t  in un 
u n te rb ro c h e n e m  B e tr iebe  tro ck n en .  A uch  d iese  Anlage 
b r a u c h t  zu r  B e d ie n u n g  n u r  1 M an n .  Die getrocknete  
K ohle  g e la n g t  au f  e inem  F ö rd e r b a n d  zum benach 
b a r t e n  K e sse lh a u sb e c h e rw e rk  u n d  so  in die Feuerung, 
w ä h r e n d  das W a s s e r  aus g ro ß e n ,  a l ten D ampfkesseln 
u n m i t t e lb a r  w ie d e r  d e m  W a s c h w a s s e r  zufl ießt. Die 
g e s a m te  A nlage  ha t  s ich  b e w ä h r t ,  a rb e i te t  u n u n te r 
b ro c h e n  u n d  s e h r  w ir tscha f t l ich  u n d  liefer t einen w e r t 
vollen, g u t  au fg e lo ck e r ten  B renns to ff .  Die Leis tung 
eines je d en  d e r  b e id en  F il ter  b e t r ä g t  bis zu 8 t / s t  je 
nach  d e r  D ickflüssigkeit  des g e b a g g e r t e n  Schlammes.

N e b e n  d e r  F i l te ran lage  ist au f  V ere insg lück  eine 
kleine, m i t  2 D o p p e ls te m p e lp re s s e n  ausges ta t te te  
B rike t tfab rik  e r r ich te t  w o rd e n ,  d ie  Zylinderbrikette  
herstellt .

F e rn e r  e rh ie lt  d ie  B e tr ie b sa b te i lu n g  Vereinsglück 
eine völl ig  n e u e  S ä g e w e rk sa n la g e  m it  Sägegatter ,  
P ende l -  u n d  K re is sägen ,  T isch le re im asch in en  sowie 
eine B rück en k ab e l -K ran an lag e  von  70 m Spannweite  
zum  A b laden  des an ge l ic fe r ten  G ru b en h o lze s .  Diese 
von  B lc ichert  & C o .  in Leipzig  ge l ie fe r te  Anlage  ist 
au ß e ro rd e n t l ic h  le is tu n g s fäh ig  u n d  b ra u c h t  zu ihrer 
B e d ie n u n g  a u ß e r  d em  K ra n fü h re r  n u r  4  M ann , welche 
d ie  L e is tu n g  von  1 2 -1 5  M a n n  e rse tzen .  Sie können 
in e iner  a c h t s tü n d ig e n  Sch ich t  5 L angho lzkuppe ln  ent
laden  u n d  au f  d em  a u s g e d e h n te n  H olzp la tz  stapeln. 
An d e r  fah rb a re n  B rücke  e n t lan g  b e w e g t  sich eine 
Laufkatze ,  an  die das  H o lz  g e h ä n g t  u n d  vom  Holz
w a g e n  an  i rg e n d e in e  Stelle  des  H olzp la tzes  gebracht 
w ird .  F e rn e r  e rh ie lt  die A b te i lu n g  e inen  n eu en  Kom
p re s so r  m i t  e iner  L e is tu n g  v on  200 m 3/m in .

A uf d en  B e tr ieb sab te i lu n g en  V ereinsglück,  H e d 
w ig -F r ie d e n  u n d  H e le n e - Id a  s ind  g u t  e ingerichtete  
s t e in e rn e  B aracken  m it  Z im m e r n  fü r  6 - 1 2  M ann  er
r ich te t  w o rd e n ,  d ie  bei d e r  nam en t l ich  im Sommer 
h äu f ig  s t a rk e n  A b k e h r  von  L euten  E rsa tz  aus ändern 
Bezirken a u fn e h m e n .  In s g e sa m t w u rd e n  1300 Betten 
m it  a l lem e rfo rd e r l ich en  Z u b e h ö r  au fges tc l l t  sowie
3 K ü c h e n b e tr ieb e  u n d  1 D a m p fw ä s c h e  eingerichtet .

D er  T a g e b e t r i e b  d e r  B e tr ieb sab te i lu n g en  Hedwig- 
F r ied en  u n d  H e le n e - Id a  w u r d e  s t a rk  eingeschränkt,  
w eil  s ie  n u r  n o ch  als H i lf sbe t r iebe  a rb e i ten .  Veraltete 
M asch in en  w u rd e n ,  s o w e i t  s ie  e n tb e h r t  werden 
k o nn te n ,  s t i l lge leg t  o d e r  d u rc h  neuze i t l ichere  ersetzt,
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z. B. alte K o m p res so ren ,  e ine G e s tä n g e w a sse rh a l tu n g s -  
maschine, al te  D ruck lu f tm asch inen ,  D am p fau fzü g e  
usw. A uf H e d w ig -F r ie d e n  w u rd e  eine m it  a l len  e r 
forderlichen  neuze i t l ichen  M asch inen  un d  P rü f e in r ic h 
tungen au sg e s ta t te t e  M o to rw icke ls ta t ion  un d  elek 
trische W e rk s ta t t  e inge r ich te t ,  in d e r  alle g r o ß e m  
A usbesserungen  d e r  e lek tr ischen  M asch inen  für die 
ganze G ew e rk s c h a f t  a u s g e f ü h r t  w erden .

Die G e s a m th e i t  d ie se r  m ech an is ie ren d en  M a ß 
nahm en w irk te  s ich  vo r  allen D ingen  in e iner  w e s e n t 
lichen E rspa rn is  an  B elegschaf t  ü b e r ta g e  aus.  W ä h re n d  
im M o n a tsd u rc h s c h n i t t  1920 noch  40593 T a g e s 
schichten v e r fah ren  w u rd e n ,  e n tsp rech en d  27,6 o/o aller 
verfahrenen  Schich ten ,  san k  d ie se  Zahl im J a h r e  1925

von M o n a t  zu M o n a t  im m e r  m e h r  u n d  e rre ich te  im  
D ezem b er  1925 n u r  noch  22658 19,9 o/o säm tl ich e r
ve r fah ren en  Schich ten .

A uch  in den  G ru b e n  s ind  in m a sc h in e n m ä ß ig e r  
H ins ich t  zah lre iche  Ä n d erung en  u n d  E rg ä n zu n g en  
d u rc h g e fü h r t  w o rd en .  So h a t  m a n  viele G e w i n n u n g s 
m asch inen  (D re h b o h rm a sc h in e n ,  B o h rh ä m m e r ,  P ick 
häm m er)  und  F ö rd e re in r ic h tu n g e n  beschaff t .  Als 
A n tr iebsk raf t  w i rd  fast res tlos  d ie  e lek tr ische  E nerg ie  
v e rw en d e t .  N u r  ein ige  k le inere  K o m p res so ren  d ienen  
zur E rz e u g u n g  d e r  Druckluf t  für die B ohr-  u n d  P ick 
häm m er ,  te i lw eise  auch  für R o llen ru tschen ,  d ie  zum  
Teil  elektrisch  be t r ieb en  w e rd e n .  A u ß e r  d e m  schon  
e rw ä h n te n  K o m p re s so r  a u f  V ere insg lück  bes i tz t  die

Abb. 7. Elektrisch;angetriebene^VerladeschaufeI.

Berlin als e rs te  e rb a u te  e lektrisch  ä n g e t r ie b e n e  V e r 
l a d eschau fe l  (A bb. 7) ,  d ie  sich je d o c h  in d e r  b is 
he r igen  B auar t  n u r  für lange Q u c rsc h lä g e  m it  g ro ß e m  
Profil  e ignet.  D iese  M asch in e  s t e h t  se i t  m e h re re n  
M o n a te n  im D a u e rb e t r ie b e  un d  ve rsp r ich t  ein w e r t 
volles H ilfsm itte l  fü r  u m fa n g re ich e  Q uersch lags- ,  
S tollen- u n d  T u n n e la rb e i t e n  zu w e rd e n .  Sie b e s te h t  
aus  e iner  heb-,  s c h w e n k -  u n d  v e r sch iebbaren  Schaufel ,  
die das  G u t  in e inen gle ichfalls  h eb b a re n  K asten  e in 
schü t te t .  D ieser  w irf t  cs auf  ein D ra h t fö rd e rb a n d ,  das  
es rü ck w är ts  in b e re i t s te h e n d e  F ö rd e r w a g e n  aus t räg t .  
D as F ö rd e rb a n d  ist ebenfalls  s c h w e n k b a r  u n d  w ird  
von e inem  b e so n d e rn  M o to r  an g e t r ieb en .  D ie  M asch ine  
kann  im du rchschn it t l ichen  D au e rb e tr ie b e  je  s t  20 m 3 
g ro b -  un d  fe ins tück igen  G u te s  in W a g e n  füllen. Sie 
e r fo rd e r t  ab e r  e ine so rg fä l t ig e  W a r tu n g .  F ü r  das 
Schaufe ln  von K ohle  d ü r f te  ih re  L e is tun g  h ö h e r  sein. 
Sie e ig n e t  sich na tü rl ich  au ch  für  das  W eg sc h a f fe n  
von g e s ta p e l t e r  Kohle o d e r  für das  E inschaufe ln  von 

S and ,  S ch o t te r  u sw .  in T a g e b e t r ie b e n .

Die Bamag-Meguin-A. G . hat ferner eine 
Druckluftversatzanlage an die A bte i lung  
D eutsch land  geliefert (Abb. 8), die gleichfalls 
den an sie zu stellenden A n fo rd e run gen  en t 
spricht. Sie be ruh t  im G rund sa tz  auf  d e r  T or-  
kretmaschine. Zwei g röße re  Behälter werden  
abw echse lnd  mit Versatzgut gefüllt  u n d  durch  
Druckluft  entleert. D er  D ruck  beträgt hierbei 

n u r  1,5 at, jed och  ist die  erforderl iche D ruck lu f tm enge  
beachtlich. Bei de r  auf  D eutsch land  erzielten Leis tung 
von  6 - 1 3  t  W a s c h b e r g e  j e  s t  w u rd e n  27 m 3/ m m  
benö t ig t .  Ein b e so n d e re r ,  e lek tr i sch  a n g e t r ie b e n e r  
K o m p re s so r  u n te r ta g e ,  dessen  M o to r  100 PS  besi tz t ,  
l iefert d ie  e r fo rder l iche  D ruckluf t .  Die b ish e r ig en  
V ersuche  sind bei e in e r  L änge  d e r  V e rsa tz le i tu n g  von 
150 m u n d  bei 100 m m  R o h rd u rc h m e s s e r  s o w ie  10 bis 
12 m H ö h e n u n te r s c h ie d  e rfo lg re ich  d u r c h g e f ü h r t  w o r 
den .  Z u r  B e d ie n u n g  d e r  A n lage  w e r d e n  einschließlich

Abb. 8. Druckluftversatzanlage.

Versuche m it  V e r la d em asch in en  angeste ll t .  Bei de r  
einfachen B au a r t  von  H in se lm an n  w ird  d u rch  einen 
D ru ck lu f tm o to r  e ine b e so n d e r s  g e b a u te ,  s c h r ä g  a n 
s te igende  R u tsche  v e rw e n d e t ,  d ie  au f  e inem F a h r 
gestell u n te rg e b ra c h t  ist. Ih re  L e is tungen  w a re n  z u 
fr iedenstellend, nach te i l ig  je d o ch  das s t a rk e  G e rä u sc h  
sowie de r  e rheb l iche  D ruck lu f tvc rb rauch .  Die M asch ine  
soll nun  auf  e lek tr ischen  A n tr ieb  u m g e b a u t  w e rd e n .  
W esentlich  le is tungs fäh ige r ,  a b e r  auch  schw erfä l l ige r  
und  te u re r  ist e ine von de r  B am ag -M eg u in -A .  G . in

A bte i lung  D eu tsch lan d  noch  e inen  elektrisch  ange-  
tr iebenen K o m p re s so r  in d e r  G ru b e ,  d e r  m it  einer 
L ee r lau fan laßvo rr ich tun g  v e rsehen  w o rd e n  ist, und  die 
Abtei lung H e len e - Id a  e inen  D a m p fk o m p re s s o r  ü b e r 
tage. Ein k le iner e lek tr ischer  fa h rb a re r  K o m p res so r  
der Z w ickauer  M asch in en fab r ik  ist kürzlich im be- 
sondern  für den  B o hr-  un d  P ick h a m m e rb e tr ieb  
beschafft w o rd e n .  Die A b te i lung  V ere insg lück  erhielt  
zur E rw e i te ru n g  ih re r  e lek tr ischen  G ru b en lo k o m o tiv -  
anlage 2 F a h rd ra h t lo k o m o t iv e n  so w ie  einen M o t o r 
genera to r ,  da  d e r  alte  üb e r la s te t  w ar .  D iese r  d ien t  je tz t  
zur Aushilfe. D ie  neu  e n t s ta n d e n e n  Z w isch en sch äch te  
m uß ten  m it  g r o ß e m  e lek tr ischen  F ö rd e rh a sp e ln  a u s 
ges ta t te t  w e rd e n ,  d ie  zug le ich  für  Se ilfahr t  e inger ich te t  
w urden .

Z w ei no ch  b e so n d e r s  b e m e rk e n s w e r te  N e u e ru n g e n  
sind ers tm alig ,  w e n ig s te n s  im d eu tschen  B erg bau ,  e in 
geführ t  w o rd e n .  Z u r  B esch leu n ig u n g  un d  V erb il l igung  
des A uffah rens  v o n  Q u e rsch läg en  w u rd e n  m it  Erfo lg



1516 G  1 ü  c k a u f Nr. 46

des H e ra n b r in g e n s  un d  des E n tlee rens  d e r  B e rg e 
w a g e n  4 M an n  ben ö t ig t .  Die K o rn g rö ß e  des V e rsa tz 
g u te s  d a rf  ein Drit te l d e r  R o h r le i tu n g  n ich t  ü b e r 
sch re i ten .  D er  V ersa tz  ist au ß e ro rd e n t l ic h  fest und  
dicht.  D as V e r fa h re n  w ird  s ich  zweifel los  im  B erg bau  
e in führen ,  w e n n  es ge l ing t ,  d ie  L e is tung  d e r  A n lage  zu 
e rh ö h e n ,  d am it  von  d e rse lben  Stelle, an d e r  s ie  e inm al 
au fg es te l l t  ist, m ög l ichs t  w e it  g e d rü c k t  w e rd e n  kann .  
Die g e n a n n ten  V e rsu ch e  h ab en  d ie  B ra u ch b a rk e i t  des 
V e rfah ren s  zweifel los  n a c h g e w ie se n .  V e rs to p fu n g e n  
k o m m e n  kaum  noch  vor.

D i e  U m g e s t a l t u n g  d e s  G r u b e n b e t r i e b e s .

Die Z u s a m m e n z ie h u n g  d e r  F ö rd e r u n g  u n d  w e i te rn  
V e ra rb e i tu n g  d e r  Kohle au f  d e r  B e tr ieb sab te i lu ng  
D eu tsch lan d  e r fo rd e r te  na tür lich  auch  e ine  gänzl iche  
U m ste l lun g  des B etr iebes  u n te r ta g e .  Z u n ä c h s t  m u ß ten  
F ö rd e r w e g e  von  d en  A b te i lu ngen  H e d w ig -F r i e d e n  
un d  H e le n e - Id a  nach  D eu tsch lan d  g e sch a f fen  w e rd e n .  
U rsp rü n g l ich  ha t te  d e r  V erfasser ,  w ie  s ch o n  e ingang s  
kurz  e rw ä h n t ,  den  P lan ,  alle 4 B e tr ieb sab te i lu n g en  
hinsichtlich d e r  F ö r d e r u n g  u n d  d e r  A u fb e re i tu n g  z u 
sam m en zu fa ssen ,  s t ieß  a b e r  auf  u n ü b e rw in d b a r e n  
W id e rs ta n d .  D er  d u rc h  d ie  A u ssc h e id u n g  von V ereins- 
glück aus  d e r  Z en tr a l i s ie ru n g  e n t s ta n d e n e  F eh le r  
m a ch t  sich  s c h o n  je tz t  b em erk b a r .

D er  A nsch luß  d e r  be iden  ä n d e rn  B e t r ieb sab te i lu n 
gen  a n  D eu tsch lan d  w u r d e  d u rc h  2 neu  au fg e fa h re n c  
Q u e rsc h lä g e  e r re ich t  (s. A bb. 1). D e r  e ine g e h t  von 
dem  mit e lek tr ischem  A ntr ieb  a u s g e s ta t te t e n  Seilbahn- 
q u e r s c h la g  3 ab  u n d  v e rb in d e t  d ie sen  e inerse i ts  mit 
dem  H e d w i g -  u n d  an d e rse i t s  m it  d em  Z w is c h e n 
s c h ach t  Nr. 150. Er liegt in d e r  H a u p t fö r d e r s o h le  des 
Schach tes  1 D eu tsch lan d  un d  d e r  B e tr ieb sab te i lu n g  
Vereinsglück ' be i  630 m T eu fe ,  s o  d a ß  für d ie  g e s a m te  
F ö r d e r u n g  von  V cre insg lück ,  H e d w ig -S c h a c h t  un d  
D eu tsch lan d  1 n u r  e ine F ö rd e r so h le  b e s teh t .  D e r  e r 
w ä h n te  Q u e rsc h la g  ha t  e inschließlich  s e in e r  b e id en  
F lüge l  e ine  L än g e  von  SSO m. D a  d e r  H e d w ig -S c h a c h t  
a u sz ie h e n d e r  W e t te r s c h a c h t  ist, liegt e r  für d ie  W e t t e r 
fü h ru n g  gü n s t ig .  F ü r  d en  A b b au  d e r  Flöze h ä t te  er 
o h n e h in  nach  un d  nach  he rges te l l t  w e rd e n  m üssen .  
V or läu f ig  ist er  m it  e iner  elektrisch  a n g e t r ie b e n e n  Seil
b a h n  a u sg e rü s te t .

In e n t s p re c h e n d e r  W e ise  ist bei S ch ach t  2 D e u ts c h 
land d ie  ü b r ig e  F ö rd e r u n g  d e r  G e w e rk s c h a f t  zu 
s a m m e n g e z o g e n .  D a  die Flöze in n o rdw es t l iche r  
R ich tu n g  einfallen, liegen  s ie  in d ie sem  T eile  tiefer .  
D er  H a u p ts c h a c h t  D eu tsch land  2 ist von  735 au f  882 m 
v e r te u f t  w o rd e n .  D as  in 853  m  T e u fe  a n g e le g te  
u n d  in B e to n a u s b a u  g ese tz te  g r o ß e  F ü l l o r t  w u rd e  
m it  e lek tr isch  a n g e t r ie b e n e n  A ufsch ieb ev o rr ich tu n g en  
d e r  M asch inen fab r ik  W es tfa l ia  so w ie  E icke lbcrgschen  
S c h w e n k b ü h n e n  au sg e s ta t te t .  Ein 1000 in lange r  g e 
r ä u m ig e r  Q u e rsc h la g  ste ll t  d ie  V e rb in d u n g  m it  den  
Z w isch en sc h ä c h te n  N r.  153 u n d  Nr. 95 d e r  B e tr ieb s 
ab te i lu n g en  H e d w ig -F r i e d e n  un d  H e le n e - Id a  her, 
w e lche  d ie  F ö rd e r u n g e n  ih r e r  A b te i lu n g en  au f  die 
850-m -Sohle  scha f fen .  E lek tr ische  F a h rd r a h t lo k o 
m ot iven  für  240 V b r in g en  d ie  Kohlen  in Z ü g e n  von 
35- 45 W a g e n  zum  H a u p tsc h a c h t .  E ine  U m fo r m e r 
k a m m e r  so w ie  eine S t r o m v e r te i lu n g sk a m m e r  s ind  se i t 
lich des Q u e rsch lag es  au sg e s c h o sse n  w o rd e n .  In de r  
e r s t e m  s te h e n  2 M o to rg e n e ra to r e n ,  d ie  d en  an k o m m e n -  
den  D re h s t ro m  v on  2000 V in 240 V G le ich s trom  
w an de ln .  D er  A usbau  ist teils in S ta m p fb e to n ,  teils 
nach  d em  V erfah ren  von  W a l te r  u n d  H enk e l ,  te ils auch

in e ise rnen  u n d  in H o lz k a p p e n  a u s g e f ü h r t ;  die letztem 
h ab en  eine V e r s t ä rk u n g  d u rc h  a b g e le g te  Bandseile  e r 
halten. V on  d e r  735-m -SohIe  g e la n g t  die Kohle in 
e iner  H i l f s fö r d e ru n g  des  H au p tsc h a c h te s ,  d e r  zu 
d ie sem  Z w eck  in g r o ß e m  A b m e ss u n g e n  als de r  Teil 
bis zu r  735-m -Sohle  a b g e te u f t  w u rd e ,  auf  die 850-m- 
Sohle ,  von  d e r  aus in e inem  Z u g e  mit e iner G e 
sc h w in d ig k e i t  von  16 in sek  g e fö r d e r t  wird. Die 
H ö c h s t l e i s tu n g  b e t r u g  b is h e r  in 7*/o s t  re ine r  F ö rde r 
zeit 1001 W a g e n .  Die F ö rd e r u n g e n  d e r  Betriebs
a b te i lu n g en  D eu tsch lan d ,  H e d w ig - F r i e d e n  und  Helene- 
Ida  g e la n g e n  so m i t  res tlos  d u rch  den  Schacht 1 
D eu tsch lan d  von  d e r  630-rn-Sohle  u n d  durch  den 
S chach t  2 D eu tsch lan d  von d e r  850-m -Sohle  zutage. 
Die F ö r d e r u n g  von  V cre insg lück  d a g e g e n  w ird  im all
g e m e in e n  von  d e r  630-m -Sohle  d u rch  d ie  Schächte 
V cre insg lück  g e h o b e n ,  kann  a b e r  auch ,  w enigstens 
zum Teil ,  von  de rse lb en  Sohle  d u rch  Schacht 1 
D eu tsch lan d  g e fö r d e r t  w e rd e n ,  w ie  es eine Zeit lang 
bis zu 40 o/o d e r  F ö rd e r m e n g e  g e sc h e h e n  ist. Da die 
F ö rd e r m a s c h in e  au f  S chach t  1 V ere insg lück  noch eine 
al te B o b in e n m a sc h in e  aus d en  8 0 e r  J a h r e n  ist und  der 
Schach t  um  1S3 in ve r teu f t  w u rd e ,  d a m i t  m an  zum Auf
sch luß  un d  zu r  B e w e t te r u n g  des W estfe ldes  einen 
g e rä u m ig e n  Q u e rsc h la g  in 783 m T e u fe  auffahren 
ko nn te ,  m u ß  e n tw e d e r  d ie se r  S chach t  noch eine neue 
F ö r d e r a n la g e  e rh a l te n ,  o d e r  es m u ß ,  w en n  sich die 
re ch t  e rheb l ichen  A n lag ek o s ten  n ich t  m e h r  verlohnen 
sol lten , auf  d e r  630-m -Sohle  ein g r o ß e r  elektrischer 
H asp e l  au fges te l l t  w e rd e n ,  d e r  die F ö rd e r u n g  von der 
tie fen  Sohie  zu r  630-m -Sohle  heb t ,  von  d e r  aus sie 
nach D eu tsc h la n d  Schach t  1 ge lan g t ,  w ä h ren d  die 
F ö r d e r m e n g e  des Schach tes  2 V cre insg lück  nach wie 
vo r  d o r t  z u ta g e  g e b ra c h t  un d  d u rch  eine noch zu 
e rb a u e n d e  S e i lb ah n an lag e  zu r  Z en tra lw äsch e  nach 
D eu tsch land  gesch a f f t  w ird .  Schließlich käm e auch 
noch  eine V e r le g u n g  d e r  n eu en  F ö rd e ra n la g e  des Ida- 
S ch ach tes  nach  V ere in sg lück  in F rage ,  zumal,  wenn 
d ie se r  Schacht ,  w ie  s c h o n  e rw ä h n t ,  s t i l lgelegt sein 
w ird .  Z u rze i t  w i rd  a b e r  vom  V erfasser  noch ein 
a n d e re r  P lan  e rw o g e n  un d  d u rch g e re c h n e t ,  ü be r  den 
heu te  noch  n ich t  b e r ic h te t  w e rd e n  kann .  Seine bis
he r igen  F e s t s t e l lu n g e n  h a b e n  je d o c h  schon  ergeben, 
daß  es noch  s e h r  w o h l  m ö g l ich  ist, den  alten, einzig 
r ich t igen  P la n  d e r  r e s t lo sen  Z u sa m m e n le g u n g  aller
4 G ru b e n  n a c h t rä g l i c h  zu ve rw irk l ich en  und  dadurch 
g a n z  e rh eb l ich e  E r s p a r n is s e  zu m achen ,  w elche  die 
W i r t s c h a f t s l a g e  d e r  G e w e rk s c h a f t  in au s sch laggeben 

d e r  W e ise  b ee in f lu s se n  w ü rd e n .

Die F ö rd e rm a sc h in e  S ch ach t  1 D eutsch land  soll 
s t a t t  d e r  k on ischen  T ro m m e l  eine  T re ibsche ibe  e r 
halten. F e rn e r  b au t  m an  u n te r t a g e  noch  Schw enk
b ü h n e n  u n d  m e ch an isch e  A u fsch iebevo rr ich tu ngen  ein 
un d  legt e ine  U m f a h r u n g  an ,  w o d u rc h  die Leis tungs
fäh ig ke i t  d ie ses  S chach tes ,  d e r  an d e r  Hängebank  
schon  m e ch an isch e  A u fsc h ie b e v o r r i c h tu n g e n  besitzt, 
k ü n f t ig  w esen t l ich  e r h ö h t  w e rd e n  w ird .  Die gesamte 
F ö rd e r m e n g e  von  V ere in sg lü ck  w ird  er jedoch  kaum 

res tlos  b ew ä l t ig e n  k ö n nen .

Die W e t t e r f ü h r u n g  d e r  G e w e rk s c h a f t  Deutschland 
ist in d en  le tzten J a h r e n  g a n z  erheb l ich  verbessert 
w o rd e n .  D as e rhel l t  s ch o n  aus d en  Z ah len  de r  nach
s t e h e n d e n  Z u sam m e n s te l lu n g .

D ie  F ra g e  d e r  W e t t e r f ü h r u n g  ist infolge des 
a u ß e rg e w ö h n l ic h  h o h e n  G e b i rg s d ru c k c s  im ganzen 
säch s isch en  S te in k o h le n b e rg b a u  schw ie r ig .  N u r  auf der
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1920 1925

Depressionen
(im Ventilator-Saugkanal)

D e u ts c h la n d ..................... mm 235 100
V ereinsg lück..................... mm 216 130
Hedwig-Frieden . . . . mm 108 105
Helene-Ida.......................... mm 116 90

Wettermengen
(im Ventilator-Saugkanal]

D e u ts c h la n d ..................... m 3 2850 1710
V ereinsglück..................... m 3 1760 2200
Hedwig-Frieden . . . . m 3 1340 1530
H e l e n e - I d a ..................... m 3 2120 1500

m 3 8070 6940
Wettermenge je Kopf der 
angefahrenen Belegschaft

D e u ts c h la n d ..................... m 3 5,0 5,4
V ereinsg lück..................... m 3 2,9 4,2
Hedwig-Frieden . . . . m 3 2,2 6,0
Helene-Ida.......................... m 3 6,5 4,0

Temperaturen 
D e u ts c h la n d ..................... %

unter 280C in 
% aller Örter

40

unter 28»C in 
% aller Örter 

80
V ereinsglück ..................... % 33 95
Hedwig-Frieden. . . . % 36 60
H e l e n e - I d a ..................... °lo 8 80

B etr iebsab te ilung  D eu tsch land  w a r  ein s c h ü ch te rn e r  
Anfang zu e iner  b e s o n d e r n  W e t te r s o h le  g e m a c h t  
worden. D o r t  b e s ta n d  d e r  Q u e rsch lag  70 scho n  seit 
einer R eihe  von  J a h r e n  in  e iner  L än ge  von 635 m, dem  
die v e rb rauch ten  W e t t e r  d u rch  den  W e t te r s c h a c h t  70 
zugeführ t  w e rd e n .  D e r  Q u e rsch lag  s t e h t  auf  335 m 
Länge in B e to n au sb au ,  so n s t  in hö lzerner  T ü rs to c k 
z im m erung  u n d  füh r t  d ie  W e t te r  d em  ausz iehenden  
Schacht 1 in 555 m T eu fe ,  also 75 m  ü b e r  de r  F ö rd e r 
sohle zu. D ieser  Q u e r s c h la g  w u rd e  le ider  e tw as  zu 
tief angese tz t ,  d a  m a n  m it  den  obe rn  Flözen nicht 
mehr g e re c h n e t  ha t te .  M an  m u ß  ihn  desh a lb  s c h w ach  
anste igend u m  250 m ver längern ,  um  die  W e t t e r  des 
nunm ehr zum  V erh ieb  g e l a n g e n d e n  N euflözes ,  das  40 m 
über de r  Q u e rsc h la g so h le  liegt,  ab fü h re n  zu können .  
Die B e tr ieb sab te i lu n g  V ere insg lück  e rh ie lt  einen 
abziehenden  W e t te rq u e r s c h la g  von ih rem  Schach t  2 
aus auf 1500 m  L änge .  An se inem  E n d p u n k t  durch-  
schnitt  er  d ie  s t a rk  an s te ig e n d e n  Flöze des Südfe ldes ,  
so daß  d ie se r  Teil  d u rch  ihn  s e h r  g u t  und  leicht b e 
w etter t  w e rd e n  konn te .  D ie  ü b r ig en  in A bbau  s t e h e n 
den Feldeste i le  w u rd e n  d u rch  die be iden  B lind 
schächte  26 u n d  27 an gesch lo ssen .  N eu e rd in g s  w ird ,  
wie sch on  e rw ä h n t ,  in 783 m T e u fe  ein g e rä u m ig e r  
Q uersch lag  au f  z u n äch s t  e tw a  800 m L än g e  a u f 
gefahren ,  d e r  v om  S ch ach t  1 d ie  fr ischen W e t te r  in 
das W estfe ld  d u rch  e inen  B lindschacht bei e tw a  400 m 
Länge un d  an  se inem  E n d e  vorauss ich t l ich  unm i t te lba r  
ins Flöz füh ren  w ird .  D er  A b z u g  d e r  W e t te r  soll d u rch  
den noch  ab z u te u fe n d e n  B lindschacht 29 zum  o b e rn  
Q uersch lag  e rfo lgen .  Die W e t te r f ü h r u n g  d e r  B e tr ieb s 
abte ilung V ere in sg lück  ist s c h o n  je tz t  gu t ,  d a  selten  
noch ein O r t  m e h r  als 28° C  T e m p e r a tu r  au fw e is t  und  
auch die W e t t e r m e n g e  m it  4 - 5  m 3 je  K opf und  
Sekunde für  säch s ische  V erhä l tn is se  als reichlich b e 
zeichnet w e rd e n  kann .

Bei de r  B e tr ieb sab te i lu n g  H e d w ig -F r ie d e n  ist ein 
g roße r  W e t te rq u e r s c h la g  noch  in d e r  A u ffa h ru n g  b e 
griffen. Er w ird  nach  se ine r  F e r t ig s te l lu ng  (e tw a  
April 1927) e ine L än g e  von  980 m erre ichen .  Ihm 
werden  die W e t te r  aus den  R ev ieren  d u rch  die B lind 
schächte  150 u n d  154 u n d  s p ä t e r  noch  155 zu g e fü h r t .  
D er le tz tg en an n te  fü h r t  a lsdann  au ch  die W e t t e r  aus 
den Bauen n örd l ich  von  S chach t  2  D eu tsch land  ab.

Das N o rd o s t fe ld  d e r  B e tr ieb sab te i lun g  H e d w ig -  
F r ied en  so w ie  das H e len e - Id a -F e ld  s ind  w e t t e r t e c h 
nisch d ad u rc h  g e lö s t  w o rd e n ,  d aß  ein g r o ß e r  W e t t e r 
q u e r s c h la g  von  H e len e -S ch ach t  bis in das Feld  von 
H e d w ig -F r ie d e n  g eh t ,  d e m  d ie  v e rb r a u c h te n  W e t te r  
d u rch  d ie  B l indschäch te  147, 100 u n d  95 Zuström en. 
Ein süd l ich e r  A rm  d ieses  Q u e r s c h la g e s  n im m t künft ig  
n o ch  d ie  W e t te r  au s  dem  B l in d sch ach t rev ie r  153 auf.  
N ach  re s t lo se r  F e r t ig s t e l l u n g  a l le r  d ie se r  B l in d 
schäch te  und  abz iehenden  W e t te rq u e r s c h lä g e ,  e tw a  im 
April  1927, w e rd e n  d ie  W e t te rv e rh ä l tn is s e  d e r  4 S te in 
koh lengruben  d e r  G e w e rk s c h a f t  D e u tsch lan d  v o r 
b ild lich  sein und  eine S te ig e ru n g  d e r  L e is tun g  d e r  
B e leg sch a f t  e rm ög l ichen .  D iese  ist bei d e r  B e tr ieb s 
a b te i lu n g  V ere insg lück ,  w o  die Q u e r s c h lä g e  g r ö ß t e n 
te ils f e r t ig  sind, auch  s o f o r t  e inge tre ten .  In  den  
Ja h re n  1920 bis 1. Ju n i  1926 sind in s g e sa m t  865 0  m 
Q u e rs c h lä g e  von  9 - 1 2  m 3 Q u e rsc h n i t t  a u fg e f a h re n  
und  1600  m Z w ischenschach t  von  4,4 x  2,2  m 2 Q u e r 
schn i t t  sow ie  311 m H a u p ts c h a c h t  ab g e te u f t  w o rd e n .  
N ich t  m it  e in g e rech n e t  sind  na tü r l ich  d ie  zah l lo sen  
k le inern  A u s r ic h tu n g sq u e r sc h lä g e  und  k le inen  V er 
b ind ungsschäch te ,  d ie  n u r  e in ige  J a h r e  dem  B etr iebe 
d ienen. Die im R o tl ie g e n d e n  a u fg e f a h re n e n  W e t t e r 
q u e rs c h lä g e  will  m an  nach u n d  nach  säm tl ich  to rk re -  
t ie ren , um  d ie  eine V e rw i t t e ru n g  d e s  G es te in s  und  
d am it  D ruck  v e ru r sach en d en  feu c h te n  W e t t e r  a b z u 
hal ten .  Zu d iesem  Z w eck  s te h e n  3 T o rk re tm a s e h in e n  
und  1 K ra f tb au m asch in e  in Betr ieb. N ach  d en  n eus ten  
M a ß n a h m e n  w erd e n  je d o c h  d ie  b e iden  H a u p tsc h ä c h te  
d e r  B e tr ieb sab te i lu n g  H e le n e - I d a  u n d  d e r  F r ied en s -  
sch ach t  v o l l s t ä n d ig  s t i l lg e le g t  u n d  zug eschü t te t .  A ls 
d an n  ziehen die W e t t e r  b e id e r  B e tr ieb sab te i lu n g en  
s äm tl ich  d u rch  den  H e d w ig -S c h a c h t  aus .  Zu d ie sem  
Zweck ist noch  ein 300  m la n g e r  Q u e r s c h la g  in  n ö r d 
licher  R ich tung ,  ab zw e ig en d  bei d em  W e t te r s c h a c h t  54, 
von dem  R o t l ie g e n d e n - Q u e rs c h la g  des  H ed w ig -  
Schach tes  ang ese tz t  w o rd e n .  D ies  b ed e u te t  eine 
w eitere ,  g a n z  w esen t l iche  B e tr ieb sk o n z e n t r i e ru n g ,  weil 
da d u rc h  d ie  a u f  Seite 1520  zu sa m m e n g e s te l l t e n  E r 
sp a rn is se  f ü r  Betr ieb  und  U n te r h a l tu n g  g em ach t  
w erden ,  die, v e rb u n d e n  m it  e ine r  e rh e b l ic h e n  B eam ten-  
un d  M a n n s c h a f ts e in sc h rä n k u n g ,  e inen  M o n a t s b e t r a g  
von  s c h ä tz u n g sw e ise  1 8 0 0 0 0  Jb au sm achen .

O r g a n i s a t o r i s c h e  M a ß n a h m e n .

D ie  S c h a f f u n g  e in e r  B e tr ieb scm h e i t  f ü r  d ie  4 S te in 
k o h le n w e rk e  d e r  G e w e rk s c h a f t  D e u tsc h la n d  d u r f te  
sich ab e r  n ich t  a u f  d ie  g e sc h i ld e r te  K o n z e n tra t io n  des 
B e tr iebes  besch rän k en ,  s o n d e r n  m u ß te  sich  au ch  au f  
d ie  m ö g l ic h s te  V e re in h e i t l ich u n g  d e r  B e t r ie b so rg a n i 
sa t ion  un d  -Ü berw achu ng  sow ie  d e r  V e rw a l tu n g  e r 
s t recken .  S tem m ten  sich d en  te chn ischen  M a ß n a h m e n  
und  u m fa n g re ic h e n  U m s te l lu n g e n  v o rw ieg en d  z a h l 
re iche, o f t  kaum  ü b e rw in d b a r e  sach l ich e  W id e r s t ä n d e  
en tg eg en ,  so  t r a te n  zu d iesen  bei d e r  L ö sung  der  
zw eiten  A u fg a b e  e rh eb l ich e  p e rs ö n l i c h e  W id e r s t ä n d e  
hinzu. D ie  B eam ten  u n d  A n g e s te l l t e n  u n d  au ch  die 
A rb e i te r  d e r  e inzelnen  B e tr ieb sab te i lu n g en  b e u r te i len  
n a tu rg e m ä ß  a l le s  v om  S ta n d p u n k te  ih r e r  A b te i lu n g  
aus. D a s  v e rzw e ig t  sich in v ie len  H u n d e r te n  von 
K anälen ,  w e lche  d ie  te ch n isch e  O b e r l e i t u n g  von 
m e h re re n  W e rk e n  n ich t  alle d a u e rn d  u n d  e in g e h e n d  
s c h a r f  b eo bach ten  k ann .  D em  v e ra n tw o r t l ic h e n  t e c h 
n ischen  O b e r le i te r  m ü s sen  d e s h a lb  H i l f s k rä f t e  zu r  
V e r fü g u n g  s tehen ,  die u n a b h ä n g i g  v o n  d e m  Einzel-  
w e rk  sind und  n u r  die B e lange  d e s  g a n z e n  U n te r -
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n e h m e n s  nach  den  vo n  ihm  e r te i l ten  R ich t l in ien  zu 
w a h re n  h ab en .  D iese  u n a b h ä n g ig e n  H i l f s k rä f te  sind  
na tü r l i c h  a u f  d en  e inze lnen  W e r k e n  n ich t  g e r n  g e 
seh en  und  s to ß e n  bei ih r e m  B em ü h en ,  e inen  v o l l 
s t än d ig en ,  r ich t igen  un d  t ie fen  E in b l ick  in a l le  V o r 
g ä n g e  d e s  B e tr iebes  zu e r l a n g e n ,  a u f  S chw ie r igke i ten .  
Sie m ü ssen  d e sh a lb  in ih r e r  p e r s ö n l i c h e n  V e ra n la g u n g  
fü r  d ie sen  P o s t e n  b e so n d e r s  g e e ig n e t  sein , d a m i t  sie 
m ö g l ic h s t  r e ib u n g s lo s  ih r  Ziel e rre ichen .

A u f  d em  S ta m m w e rk  D e u tsc h la n d  w u r d e n  d e r  
P os te in -  un d  -au s g a n g sb e t r ie b  so w ie  d e r  F e rn s p re c h 
v e rk e h r  zen tra l is ie r t .  L e tz te re r  e r f o rd e r t e  w e i tg e h e n d e  
U m ä n d e ru n g e n  u n d  E rw e i t e ru n g e n ;  auch  d a s  W e rk s -  
f e rn sp re c h n e tz  w u r d e  e rh eb l ich  v e rg r ö ß e r t .  D iese  
M a ß n a h m e n  k o m m e n  d e r  w e i te rn  A u s g e s t a l t u n g  des  
F e u e r lö sc h w e se n s  zu g r ö ß t e r  S c h la g fe r t ig k e i t  s e h r  
zu s ta t ten .  E ine  f a h r b a re  B e n z in m o to r sp r i tz e  w u rd e  
bescha f f t .  L ö sch s tü tz p u n k te  w u r d e n  auf  d en  e inze lnen  
B e t r ieb sab te i lu n g en  a n g e le g t  u nd  m it  d e n  e r f o r d e r 
lichen G e rä te n  ausgestattet;  S igna l  Vorrichtungen und  
M erkze ich en  w u rd e n  a l l e n th a lb e n  a n g e b r a c h t ,  u n d  mit 
d e r  D eu tschen  B ra n d sc h u tz g e se l l s c h a f t  w u r d e  ein A b 
k o m m en  a u f  v ie r te l jäh r l ich e  s a c h m ä ß ig e  P r ü f u n g e n  
a l le r  F e u e r lö sc h e in r ic h tu n g e n  u n d  au f  A b h a l tu n g  von  
Ü bu ngen  g e t ro f fe n .  Z u r  b e s s e rn  Ü b e rw a c h u n g  haben  
a l le  T a g e s a n la g e n  a u f  d en  e inze lnen  W e rk e n  eine E in 
z ä u n u n g  u n d  an  d en  Z u g ä n g e n  P f ö r tn e r h ä u s e r  e r 
ha l ten .  D o r t  w ird  auch  d ie  M a r k e n k o n t ro l l e  u n d  d e r  
g a n z e  E in la ß d ie n s t  au sg eü b t .

V on b e so n d e re r  W ic h t ig k e i t  w a r  d ie  E in f ü h r u n g  
e ine r  s o rg fä l t ig e n  zen t ra len  B etr iebss ta t is t ik .  H e r a u s 
g e g e b e n e  e in g e h e n d e  R ich t l in ien  so l len  g e w ä h r 
le isten, d aß  d ie  s ta t is t i schen  U n te r l a g e n  a u f  den  
e inze lnen  W e rk e n  vö l l ig  g le ic h w e r t ig  e rs te l l t ,  g e 
s a m m e l t  un d  g e o r d n e t  w e rd e n .  In d ie se r  H in s ic h t  m u ß  
eine  la u fen d e  Ü b e rw a c h u n g  d u rc h  S t i c h p ro b e n  bei 
d en  e in ze lnen  S te ige rn ,  A u fse h e rn  usw . e r fo lg e n ,  
d a m i t  sich keine  beabs ich t ig ten  o d e r  u n b e a b s ic h t ig te n  
F e h le r  e insch le ichen ,  weil so n s t  ein V erg le ich  d e r  e in 
ze lnen  W e r k e  u n te r e in a n d e r  u n m ö g l ic h  ist. Bei den  
sch w ie r ig en  w ir t s ch a f t l ich en  V erhä l tn is sen ,  n a m e n t 
lich des  B e rgb au s ,  s ind  e in w a n d fre ie  u n d  v e rg le ic h s 
fäh ige  s ta t is t i sche  U n te r l a g e n  eine u n u m g ä n g l ic h e  
N o tw en d ig k e i t ,  d a m i t  sich M ä n g e l  u n d  Ä n d e ru n g e n  
des  B e tr iebes  rech tze i t ig  e rk e n n e n  lassen .  W ic h t ig  ist 
n a tü r l ich ,  d a ß  die  S ta t is t ik  m ö g l ic h s t  schne l l  a rbe i te t ,  
u m  d em  B etr ieb  so  rasch  w ie  m ögl ich  A ufsch luß  zu 
g eb en .  W e i te rh in  w u r d e  d a s  b is h e r  a u f  a l len  4 Be
t r i e b s a b te i lu n g e n  ve rsch ied en e  L o h n re c h n u n g sw e se n  
e inhe i t l ich  g e re g e l t .  N e u e  V o rd ru c k e  w u rd e n  a u s g e 
a rb e i te t  u n d  fü r  d ie  L o h n re c h n u n g  a l le r  B e tr ieb s 
a b te i lu n g en ,  b e g in n e n d  beim S ch ich ten buch  des  
S te ig e rs  bis z u r  f e r t ig en  L o h n z u sa m m e n s te l lu n g ,  e in 
hei t l ich  e in g e fü h r t ,  so  d a ß  eine g eg en se i t ig e  V er 
t r e tu n g  d e r  L o h n re c h n u n g s b e a m te n  d e r  e inze lnen  Be
t r i e b s a b te i lu n g e n  o h n e  w e i te re s  m ö g l ic h  ist. E in 
Z e n t r a l l o h n b u re a u  ließ sich b ish e r  w e g e n  R a u m 
m a n g e ls  no ch  n ich t  scha f fen ,  w ü r d e  a b e r  zw eife l los  
noch  d ie  E r s p a r u n g  e in ig e r  B eam ten  e rm ö g l ic h e n .  F ü r  
d ie  B e a rb e i tu n g  d e r  L o h n s te u e r  w u r d e  v o n  v o rn h e re in  
eine zen t ra le  S teu e rs te l le  e ing e r ich te t ,  d ie  e ine  ü b e r 
s ich tl ichere  u n d  e inhe i t l iche  B e a rb e i tu n g  e r le ich te r t ,  
w a s  nam en t l ich  in d en  e r s ten  J a h r e n  d ie s e r  S te u e r 
fo rm  bei den  u n a u sg e s e tz te n  Ä n d e ru n g e n  s e h r  n o t 
w e n d ig  w ar .

A uch  d e r  E in k a u f  d e r  M a te r ia l ien  f in d e t  fü r  
a l le  4  W e rk e  g e m e in sa m  sta tt .  D ie  M a t e r i a lb e w i r t 

s c h a f tu n g  un d  d ie  V e rb ra u c h s ü b e r w a c h u n g  s ind  in 
eine m it  d em  G ru b e n b e t r i e b  se i t  v ie len  J a h re n  ve r 
t r a u te  H a n d  g e l e g t  w 'orden. D ies  h a t  zu ganz 
ü b e r r a s c h e n d  h o h e n  E r s p a r n i s s e n  g e fü h r t ,  da  cs 
so  m ö g l ic h  g e w o r d e n  ist, fo r t l a u fe n d  f ü r  alle 
e inzelnen  M ate r ia l ien  V erg le ich e  ü b e r  den  V er
b ra u c h  bei d e n  e inze lnen  B e tr ie b sa b te i lu n g e n  zu 
ziehen  u n d  d ie  M it te l  u n d  W e g e  z u r  E rz ie lung  
von  E r s p a r n i s s e n  d e r  e inen  B e tr ieb sab te i lu n g  so 
fo r t  bei d e r  ä n d e rn  au ch  a n z u w en d en .  Leider 
kö n n e n  ü b e r  d ie  so  erz ie l ten  E r s p a r n is s e  inne rha lb  
d e r  g a n z e n  G e w e rk s c h a f t  ke ine  V erg le ich szah len  mit 
dem  J a h r e  1 9 2 0  g e b r a c h t  w e rd e n ,  w eil  ü b e r  den 
f r ü h e m  V e rb ra u c h  d e r  W e r k e  keine  zu sa m m e n g e 
s te l l ten  U n te r l a g e n  v o r h a n d e n  sind . N u r  be im  S tam m 
w e rk  D e u ts c h la n d  is t  d ie s  m ö g l ich ,  je d o c h  m u ß  dabei 
b e m e rk t  w e rd e n ,  d a ß  d iese  B e tr ie b sa b te i lu n g  je tzt 
e inen  v e rh ä l tn i sm ä ß ig  h ö h e rn  M a te r ia lv e rb rau ch  als 
d ie  ü b r ig e n  B e tr ie b sa b te i lu n g e n  hat,  weil  sie in ihren 
W e rk s tä t t e n  v ie ler le i  In s ta n d s e tz u n g s a rb e i te n  fü r  die 
ä n d e rn  A b te i lu n g e n  a u s f ü h r t  u n d  n a tü r l ich  bei dem 
d o r t  k o n z en t r ie r ten  F ö rd e r -  u n d  A ufbe re i tu ngsb e tr ieb  
an  un d  f ü r  sich m e h r  M a te r ia l  v e rsch le iß t .  Die E r 
sp a rn is  d e r  g a n z e n  G e w e rk s c h a f t  is t in fo lgedessen  
u n v e rg le ich l ich  vie l h ö h e r .  D e n n o c h  la ssen  die Zahlen 
d e r  be iden  f o lg e n d e n  Z u s a m m e n s te l l u n g e n  zu r  G e 
n ü g e  e rk e n n e n ,  w e lc h e  beach t l ich en  E rsp a rn is s e  er 
re ich t  w o r d e n  s ind .  D ie  Z ah len ta fe l  2 e r laub t  einen 
V erg le ich  d e s  V e rb ra u c h e s  d e r  w ich t ig s ten  M ater ia lien  
fü r  d a s  S ta m m w e rk  D e u tsc h la n d  in dem  J a h r e  1920 
m it  d em  J a h r e  1925, die Z ah len ta fe l  3 fü r  die  ganze 
G e w e rk s c h a f t  in d en  J a h r e n  1923  u n d  1925. Die ein
g e se tz ten  P re ise  s ind  d ie  des  J a h r e s  1925. A uch  im

Z a h l e n t a f e l  2. V erbrauch  de r  wichtigsten Materialien

Material
bezeichnung 1920 1925 Ersparnis

Profileisen aller Art kg 260 807 126 134 134673 (26935.«)
S t a h l ........................... kg 7 308 832 6475 ( 3238.«)
Oezähe aller A r t . . St. 7 798 3 458 3340 ( 5966.«)
Gezähehelme . . . St. 10 559 4 053 6506 ( 3253.«)
Maschinenschrauben St. 113 859 80 809 33050 ( 19S3.#)
M u t te rn ..................... St. 15 575 5 844 9731 ( 172.«)

kg 18016 5 524 12492 ( 4372.«)
Dichtungsmittel . . kg 1 105 452 653 ( 2608.#)
Lederwaren . . . kg 1 441 264 1177 ( 9529.«)
Leinwand . . . . m 2 24 410 1 708 22702 ( 4042.«)

Die Oesamtersparnis hat demnach 62 098 J t  betragen.

Z a h l e n t a f e i  3. M ateria lverbrauch der  ganzen 
Gewerkschaft.

Material
bezeichnung 1923

Holz, je 1000 t . . fm 68,73
Schwarten . . . . St. 1464862

kg 372 026
S t a h l ........................... kg 4 809
Oezähehelme . . . St. 24 687
Oezähe aller A r t . . St. 14 495
Maschinenschrauben St. 260 056
M u t t e r n ..................... St. 27 174

kg 37 612
Dichtungsmittel . . kg 3 252
Reinigungsmittel kg 5 546
Lederwaren . . . kg 1 413
Isolierband . . . kg 947
Leinwand . . . . m 2 7 174

1925

66,39 
1115127 
249 955 

2 447 
20 507 
10 602 

205 913 
17 787 
27 600 

2 292 
4 669 

526 
765 

4 364

Ersparnis

2,34
349735
122071

2362
4180
3893

54143
9387

10012
960
877
887
182

2810

(48160«#) 
(20984*#) 
(24414.#) 
( 1771.«) 
( 2 090 J 0  
( 4402 M) 
( 3249.«) 
( 263.«)
( 3504,«) 
( 3839.«) 
( 45S.«)
( 7069.#) 
( 437.«)
( 5090.#)

Der Betrag der Oesamtersparnis belief sich also 
auf 125 730 M.
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Verbrauch d e r  h ie r  n ich t  a u fg e f ü h r te n  w e n ig e r  
wichtigen M ate r ia l ien  is t  d u r c h w e g  eine E rsp a rn is  e r 
zielt w orden .

Die g esam te .  F ö r d e r m e n g e  d e r  G e w e rk s c h a f t  w a r  
im Jah re  1925  n u r  rd .  33 0 0  t  n ie d r ig e r  a ls  im J a h r e  
1923, so d aß  d ie se r  .U ntersch ied  fü r  den  M a te r ia l 
verbrauch keine  R o l le  spielt .

A ber n ich t  n u r  im  M a te r ia lv e rb rau ch ,  so n d e rn  
auch in d e r  A u s n u tz u n g  d e r  k le inen  B etr iebsm asch inen  
und -V orrichtungen is t  in fo lg e  d e r  T ä t ig k e i t  desse lben  
Beamten s e h r  vo r te i lha f t  g e a rb e i te t  W orden. Es 
wurde eine s o g e n a n n te  M asch in en a u s ta u sc h s te l l e  e in 
gerichtet, an  d ie  a l le  v o r ü b e r g e h e n d  o d e r  d au e rn d  
außer Betr ieb  g e se tz te n  M a s ch in en  zu  m e ld en  o d e r  
auch ab zu g eb en  sind. E s  is t  j a  e ine  b ek an n te  T a tsache ,  
daß jedes  W e r k  se ine  v o rü b e r g e h e n d  ü b e rzäh l ig en  
Maschinen usw . f e s th ä l t  u n d  l iebe r  i r g e n d w o  im Be
triebe versteckt,  als s ie  an eine a n d e re  A bte i lung ,  auch 
wenn diese sie d r in g e n d  b rau ch t ,  abzu g eb en .  M ü n d 
liche o d e r  sch r if t l i che  A n f ra g e n  fü h re n  zu keinem 
Ergebnis ,  d e n n  d ie  M asch in en  s in d  angeb l ich  in  
den nächsten  T a g e n  w ie d e r  n o tw e n d ig .  In fo lg ed essen  
werden h ä u f ig  A n s c h a f fu n g e n  g em ach t ,  d ie  sich bei 
Bestehen und  s t r e n g e r  H a n d h a b u n g  e iner  so lchen  
A ustauschste l le  v e rm e id e n  lassen .  D e r  V e rw a l te r  de r  
A ustauschste l le  h a t  a l le  W in k e l  u nd  B aue  über-  und 
un te r tage  d u rc h z u s tö b e rn ,  um  ein V ers tecken  von  
M aschinen zu v e rh ü te n .  W i r  haben  die  B e o b ach tu n g  
gemacht,  d aß  d iese  U ns i t te  s e h r  ba ld  a u fh ö r te ,  n a c h 
dem in e in igen  F ä l l e n  s c h a r f  d u rc h g e g r i f f e n  w o rd e n  
war. A uch  s t ie g  d a s  V e r t r a u e n  d e r  e inzelnen  B e tr ieb s 
ab te ilungen  z u r  A us tau sch s te l le ,  n achdem  sie den  
Vorteil d e r  s c h n e l len  L ie f e ru n g  v on  a n g e fo rd e r te n  
M aschinen, M asch in en te i len  usw . se lb s t  e inm al e r 
fahren hat ten .  D e r  A u s tau s ch  g e s ta l t e te  sich s e h r  leb 
haft. N u r  w a r  es schw er ,  m it  den  A u sb es se ru n g e n  in 
den W e rk s tä t t e n  rech tze i t ig  nach zu k o m m en .  D e sh a lb  
wurden  d ie  W e r k s tä t t e n  a u f  d e r  Z e n t r a la n la g e  
Deutschland zur  E r h ö h u n g  ih re r  L e is tungsfäh igke i t  
im mer b e sse r  a u sg es ta t te t .  A uch  w u rd e  eine mit 
allen e r fo rd e r l ic h e n  neuze i t l ichen  A rbeits-  u n d  H i l f s 
maschinen a u s g e s ta t t e t e  e lek tr ische  A u s b e s s e r u n g s 
w erksta tt  u n d  M o to rw ic k e l s te l le  gesch a f fen ,  in d e r  
alle In s ta n d se tz u n g sa rb e i te n ,  d ie  m a n  f r ü h e r  m e is t  bei 
So nderf irm en  a u s f ü h re n  la ssen  m uß te ,  v o rg e n o m m e n  
werden k ö nnen ,  so  d a ß  h ie rd u rch  Zeit  u n d  G e ld  g e 
spart w erden .  E in e  so r g fä l t ig e  B u c h fü h ru n g  ü be r  
Materialein- u n d  -ausg an g ,  au sg e fü h r te  A u sb esse 
rungen  un d  ih re  K os ten  usw .  is t  na tü r l ich  u n b e d in g te  
V orausse tzung  fü r  d ie  E rz ie lu n g  v o n  E rsp a rn is sen .

Im Z u s a m m e n h a n g  h ie rm i t  s t eh t  auch  die A u f 
gabe  eines d e r  te ch n isch en  O b e r le i tu n g  u n m i t t e lb a r  
un te rs te ll ten  M a s c h in e n s te ig e r s  z u r  Ü b e rw ach u n g  
aller m a sc h in e n m ä ß ig e n  E in r ic h tu n g e n  in säm tl ichen
4 G ru b en  u n te r ta g e ,  d e r  d ie  M asch in en a u s ta u sc h s te l l e  
unters tü tzt .  D ie se r  is t  zug le ich  eine H i l f sk ra f t  f ü r  die 
erst beim Z u s a m m e n sc h lu ß  d e r  W e rk e  g e sch a f fen e  
M aschinenbetriebsabteilung, d e r  zu sa m m e n  m it  d en  
W erkm eis te rn  d e r  e inze lnen  B e tr ieb sab te i lu n g en  die 
Ü berw achung  d e r  g e s a m te n  m a sc h in e n m ä ß ig e n  A n 
lagen ob l ieg t .  D ie  d en  M a s c h in en s te ig e rn  d e r  e in 
zelnen A b te i lu n g en  feh len de  V erg le ich sm ö g lich ke it  
ist ein w e r tv o l le s  M it te l ,  d ie  m a sc h in e n m ä ß ig e n  E in 
r ich tungen  d e r  G e w e rk s c h a f t  s te ts  a u f  d e r  H ö h e  zu 
halten  u n d  e inen  g e g e n se i t ig e n  E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  
zu e r le ich tern .  F e r n e r  i s t  n u r  e in  so lch e r  M a s c h in e n 
steiger in d e r  L age ,  d u rc h  A b ä n d e ru n g  von K a b e l 

fü h ru n g e n ,  A u s ta u s c h  vo n  K abe ln  m it  v e rsch iedenen  
Q u e rsch n i t ten  sow ie  V e rä n d e ru n g  un d  A u s tau s ch  von 
R o h r le i tu n g e n  m it  v e rsch iedenen  Q u e rsc h n i t t e n  die 
u n n ö t ig e  B e sc h a f fu n g  v o n  n eu en  E in r ic h tu n g e n  zu 
v e rh in d e rn  u n d  d a f ü r  zu so rg en ,  d a ß  e inerse i ts  d ie  A n 
lagen  m ö g l ic h s t  a u s g e n u tz t  und  a n d e rse i t s  Ü b er 
la s tu n g e n  v e rm ieden  w erden .

A uch  d ie  B e a u fs ich t ig u n g  a l le r  d e r  W e t t e r 
ve r te i lung ,  W e t t e r f ü h r u n g  usw . d ie n en d en  E in r ic h 
tu n g e n  sow ie  d ie  V o rn a h m e  d e r  e r fo rd e r l ic h e n  
M e s su n g e n  w u rd e n  in eine H a n d  g e leg t ,  d a m i t  j e d e r 
zeit e ine  den  jew e i l ig en  V erhä l tn is sen  a n g e p a ß te  V er 
t e i lu n g  d e r  W e t te rm e n g e n  a u f  d ie  e inze lnen  m it 
e in an d e r  v e rb u n d e n e n  B etr iebe  g e w ä h r le i s t e t  ist. D a  
d ie  4 G ru b e n  u n te re in a n d e r  in V e rb in d u n g  s tehen ,  
m üssen  die B eo b a c h tu n g  u n d  d ie  R e g lu n g  d e r  W e t t e r 
f ü h r u n g  d u rch  eine P e r s o n  e r fo lg en .

F e rn e r  w u rd e  auch  die Ü b e rw a c h u n g  des g e 
sam ten  G ed in g e w e se n s  in eine H a n d  g e leg t .  D e r  G e 
d inge ingen ieu r«  h a t  in e r s te r  Linie d ie  A u fg ab e ,  
d a rü b e r  zu w achen ,  d a ß  a u f  den  e inze lnen  B e tr ieb s 
ab te i lu n g en  v o r  Ö rte rn ,  d ie  in  j e d e r  W e ise  g le ich a r t ig e  
V erhä l tn is se  au fw e isen ,  d a s s e lb e  G e d in g e  g e s te l l t  
w ird .  N ach  w ie  v o r  is t  den  O b e rs te ig e rn  in V er 
b in d u n g  m it  d en  Revier-  un d  F e ld e s s te ig e rn  d e r  A b 
sch luß  des G e d in g e s  V orbehalten .  D ie  T ä t ig k e i t  des  
G e d in g e in g e n ie u r s  e rs t re ck t  sich n u r  a u f  e in en  V er 
g le ich  d e r  e inzelnen  G e d in g e  d e r  4 B e tr ieb s 
ab te i lu n g en  u n te r e in a n d e r  u n d  a u f  d ie  P fl ich t ,  d ie  B e 
tr ieb s le i te r  a u f  b each t l iche  U n te rs ch ied e  bei den  
einze lnen  B e t r ieb sab te i lu n g en  in d en  an  d ie  L eute  
g e s te l l ten  A n fo rd e ru n g e n  a u fm e rk sa m  zu m achen .  Bei 
d en  L euten  soll d a s  G e fü h l  bes teh en ,  d a ß  sie a u f  den
4 W e rk e n  d e r  G e w e rk s c h a f t  g le ic h m ä ß ig  b e h a n d e l t  
w e rd en ,  d a ß  sie n u r  T e i l e  e ines nach  e inhe i t l ichen  
G ru n d sä tz e n  ge le i te ten  G a n zen  s ind  un d  d a ß  d em  
L o h n w esen  die g r ö ß te  A u fm e rk sa m k e i t  g e s c h e n k t  
w ird .  Die z u v o r  v o rh a n d e n  g e w e se n e n  n ich t  u n e r h e b 
lichen U n te rsch ied e  in d e r  G e d in g e s t e l l u n g  s ind  nach 
un d  nach  ta tsäch l ich  v e rs c h w u n d e n .  D e r  G e d in g e 
in g e n ieu r  h a t  a b e r  auch  g a n z  a l lg em e in  d en  A b b a u  
und  den  F ö rd e r b e t r i e b  a u fm e rk sa m  zu b eo b ach ten .  
Seine T ä t ig k e i t  is t im  S inne  d e r  w issen sch a f t l ich en  
B e t r ie b s f ü h ru n g  im m e r  w e i te r  a u s g e b a u t  w o rd e n ,  und  
er t r ä g t  so  n ach  u n d  n ach  d ie  B aus te ine  f ü r  d en  p la n 
m ä ß ig e n  A u fb a u  e ines  w e r tv o l le n  Ü b e rw a c h u n g s 
sy s tem s  z u sam m en ,  d a s  k ü n f t ig  n ich t  m e h r  e n tb e h r t  
w e rd e n  kann .  E r  b r in g t ,  d a  e r  m it  d en  e inze lnen  B e 
t r ie b s a b te i lu n g e n  n ich ts  zu tu n  hat,  m a n c h e s  d e r  
te chn ischen  O b e r le i tu n g  z u r  K enntn is ,  w as  d ie se  zum  
Schaden  d e s  G e s a m tb e t r ie b e s  s o n s t  n ie  e r f a h re n  
haben  w ü rd e .  A uch  e r  g e h ö r t  d a h e r  zu  d en  S en d l in g en  
d e r  te chn ischen  O b e r le i tu n g ,  d ie  in d en  B e tr ieben  am 
liebsten  v om  R ücken  g e s e h e n  w e rd e n ,  o b g le ic h  je d e r  
e ins ich tsvo l le  B eam te  e in seh en  m ü ß te ,  d a ß  g e r a d e  die 
V e rg le ich sm ö g l ich k e i t  in a l len  Z w eigen  d e s  B e tr iebes  
von  h ö ch s tem  W e r t  fü r  d ie  s t ä n d ig e  V e rb e s s e r u n g  in 
te c h n isch e r  H in s ic h t  ist. D azu  m ü s se n  a b e r  au ch  d ie  
er fo rde r l ich en  O r g a n e  v o rh a n d e n  sein.

Sch ließ l ich  is t  n o ch  d ie  E in r ic h tu n g  d e r  z e n t ra len  
und  am tl ichen  M ark sch e id e re i  zu n en n en ,  w ä h re n d  
f r ü h e r  d ie  E in ze lw e rk e  die e r f o rd e r l ic h e n  V er 
m e s su n g e n  von  e inem  p r iv a ten  M a rk sc h e id e r  a u s 
füh ren  ließen.

A u f  d em  b e g o n n e n e n  W e g e  d e r  Z e n t r a l i s ie ru n g  
u n d  o rg a n i sa to r i s c h e n  Z u s a m m e n f a s s u n g  ih r e r  B e 
tr ie b e  m u ß  d ie  G e w e rk s c h a f t  D e u ts c h la n d  w e i te r  fo r t -



1520 G l ü c k a u f Nr.  46

sch re i ten .  R es t lo s  k o n n te  d a s  zu e rs t r e b e n d e  Ziel n och  
n ich t  e r r e ic h t  w e rd en ,  weil  v ie lfach  U m ä n d e r u n g e n  
so w ie  p e r sö n l ich e  und  sach l iche ,  b e so n d e r s  auch  
f inanz ie l le  S chw ie r igk e i ten  einen f lo t ten  F o r t g a n g  
h e m m te n .  Die S t i l l e g u n g  d e r  T a g e s b e t r i e b e  von 
H e le n e - ld a  u n d  d e s  F r ied e n s sc h a c h te s  so w ie  d ie se r  
3 S ch äch te  se lbs t ,  d ie  sch o n  e r w ä h n t  w u rd e ,  i s t  z u r 
zei t  im G a n g e .  Sie w ird  g a n z  w ese n t l ic h e  E r s p a r n is s e  
b r in g en  un d  den  G e sa m tb e t r ie b  d e r  G e w e rk s c h a f t  e r 
heblich vere in fachen .  Ein V erg le ich  ü b e r  e in ige  d e r  
w ic h t ig s ten  E in r ic h tu n g e n  d e r  im  Z en tra lb e t r ieb e  
D eu tsch lan d  v e re in ig ten  B e t r ie b sab te i lu n g en  D e u tsc h 
land ,  H e d w ig -F r ie d e n  u n d  H e le n e - ld a  v o r  u n d  n ach  
d ie sen  no ch  b e v o rs te h e n d e n  S t i l legu ngen  e rg ib t  sich 
aus d e r  n a c h s te h e n d e n  Z u sa m m e n s te l lu n g .  D er  
Z u s tan d  in d e r  l inken  S p a l te  ist d u rc h  d ie  v o r s te h e n d  
b esc h r ieb en en  N e u a n la g e n  u n d  M a ß n a h m e n  e rre ich t  
w o rd e n ,  w ä h re n d  d e r  in d e r  m i t t le rn  Spa lte  g e k e n n 
ze ichne te  Z u s ta n d  no ch  d u rch  d ie  n eus ten  M a ß n a h m e n  
erzielt  w e rd e n  w ird .

V e r g l e i c h e n d e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  w i c h t i g e  
B e t r i e b s e i n r i c h t u n g e n .

Bestand 
vor | nach

der Umstellung bei gleicher Fördermenge

6 Hauptschächte, 3 
4610 m

7 Fördermaschinen, 3 
darunter3alteBo- 
binenmaschinen

14 Schachtförder- 6 
seile, 12946 m

3 Hauptventilatoren 2 
mit Antriebs- 
maschinen

17 Dampfkessel mit 
2479 m 2 Heiz
fläche, ebensoviel 
Überhitzern 
und 6 Rauchgas- 
vorwärmern

8 Turbospeise- 4 
pumpen

3 Schmieden, 1 
Schlossereien 
und Holzbearbei- 
tungswerkstätten

3 Lampenstationen 1
7 Mannschaftsbäder 3
3 Betriebsbureaus 2 

Außerdem sollen 
und 40

Hauptschächte, 
2168 m
Fördermaschinen, 
darunter 1 alte 
Bobinenmaschine 

Schachtförder
seile, 5685 m 
Hauptventilatoren 
mit Antriebs
maschinen 
Dampfkessel mit 
1200 m 2 Heiz
fläche, ebensoviel 
Überhitzern 
und Rauchgas
vorwärmern 
Turbospeise- 
pumpen 

Schmiede, 
Schlosserei 
und Holzbearbei- 
tungswerkstälte, 
dazu 1 Pendelsäge 
Lampenstation 
Mannschaftsbäder 
Betriebsbureaus

Ersparnis

3 Hauptschächte, 
2442 m

4 Fördermaschinen

8 Schachtförder
seile, 7261 m

1 Hauptventilator 
mit Antrlebs- 
maschinfe

13 Dampfkessel mit 
1279 m2 Heiz
fläche ebensoviel 
Überhitzern 
und 4 Rauchgas
vorwärmern

4 Turbospeise- 
pumpen

2 Schmieden, 
Schlossereien 
und Holzbearbei
tungswerkstätten

2 Lampenstationen
4Mannschaftsbäder
1 Betriebsbureau

2410 m Querschlag, 600 Arbeiter 
Beamte erspart werden.

Bei d e r  ü b e ra u s  s ch w ie r ig en  L age  d e s  sächs ischen  
B erg b au s ,  d ie  sich w ah rsc h e in l i c h  so b a ld  nicht 
b esse rn ,  s o n d e r n  e h e r  v e rsc h le c h te rn  w ird ,  m uß  m an 
m it  ä u ß e r s te r  Z äh ig k e i t  an  d e r  w ir t s c h a f t l i c h e n  G e 
s t a l t u n g  d e r  B etr iebe  a rb e i ten  u n d  h ie rbei auch  W e g e  
besehre i ten ,  d ie  neu  sind u n d  le icht u n r ic h t ig  beu r te i l t  
w erden .  Bei d e r  N o tw en d ig k e i t ,  an  B e a m te n g e h ä l t e rn  
zu sp a ren ,  ist d ie  N ü tz l ichke i t  d e r  A n s te l lu n g  b e 
so n d e re r ,  von  d en  E in z e lw e rk e n  u n a b h ä n g i g e r  H i l f s 
k rä f te  eine s t a rk  u m s tr i t ten e  F ra g e .  Z ur  B eu r te i lu n g  
d ie se r  D inge  d a r f  m an  a b e r  n ich t  n u r  a u f  d a s  K on to  
d e r  B e a m te n g e h ä l t e r  b licken, s o n d e r n  m a n  m u ß  auch  
d ie  m a te r ie l len  E rsp a rn is s e ,  d ie  e rz ieh e r i schen  V o r 
teile , d ie  A u fdeck ung  von  M än g e ln  im B etr iebe ,  d ie  er-

zje lten  A n re g u n g e n  f ü r  V e rb e s se ru n g e n  d u rch  die ver
g le ich en d e  T ä t ig k e i t  s o w ie  eine R e ih e  so n s t ig e r  U n
w ä g b a rk e i t e n  b e rü c k s ic h t ig e n ;  ku rzu m ,  d e r  je tz t  so 
v ie lfach  a ls  A llhe i lm i t te l  g e p r ie se n e  A b b a u  d a r f  nicht 
zum  E in re iß e n  fü h ren .

Z u s a m m e n f a s s e n d e  S c h l u ß b e m e r k u n g e n .

D ie  v o rs te h e n d  b eh a n d e l te n ,  te i ls  du rchg e fü h r ten ,  
te i ls  n o ch  in d e r  D u r c h f ü h r u n g  b eg r i f fe n e n  M aß 
n a h m e n  u n d  N e u a n la g e n  h a b e n  d ie  B e tr iebe  d e r  G e 
w e rk s c h a f t  D e u tsc h la n d  a u f  e ine v ö l l ig  n eu e  G ru n d 
lag e  ges te l l t ,  die , a b g e s e h e n  von  ih r e r  a l lgem einen  
B ed eu tu n g ,  a l le r  V o rau ss ich t  n ach  d e r  G ew erk 
s c h a f t  D e u tsc h la n d  d ie  M ö g l ic h k e i t  b ie ten  w ird ,  ihrer 
schw ie r ig en  Lage  H e r r  zu w e rd en ,  w e n n  die noch 
feh len d en ,  n ich t  m e h r  e rh e b l ic h e n  V ervo lls tänd i 
g u n g e n  g e t r o f f e n  w o r d e n  s ind .  In  m e h r  a ls  fün f 
j ä h r i g e r  z ä h e r  A rb e i t  u n te r  den  schw ierigsten , 
po l i t i sch  u n ru h ig e n  u n d  d u rc h  d ie  In f la t io n  er
sch w e r te n  V e rh ä l tn is se n  is t  d ie  N e u g e s ta l tu n g  der 
A n la g e n  u n d  d ie  S c h a f f u n g  e in e r  Betr iebs-  und  Ver
w a l tu n g s e in h e i t  d u r c h g e f ü h r t  w o rd e n .  So ha t  die G e 
w e rk s c h a f t  D e u tsc h la n d  w ie  v ie le  a n d e re  Betr iebe des 
B e rg b a u s  ein Beispiel  f ü r  den  unverw üst l ichen  
L ebens-  u n d  S ch a f f e n sw i l l e n  g e g e b e n ,  d e r  nun  einmal 
im d eu t sc h e n  U n te r n e h m e r  steckt.  W e n n  die vor
s t e h e n d e  A rb e i t  a n re g t ,  d ie  im  B e rg b a u  in d en  letzten 
J a h r e n  g e t ro f f e n e n  und  in  den  k o m m e n d e n  Jahren  
no ch  zu t r e f f e n d e n  te c h n isc h e n  u n d  w ir tschaft l ichen  
V e rb e s se ru n g e n  un d  o rg a n i s a to r i s c h e n  M aßn ah m en  
b e k a n n tz u g e b e n ,  so  h a t  sie ih ren  Zweck erreicht.  
N u r  so  k an n  d a s  d a n k e n s w e r t e  B es t reben  des  H och 
s c h u la u s sc h u s se s  d e r  F a c h g r u p p e  B erg bau  des 
R e ic h s v e rb a n d e s  d e r  D eu tsch en  Ind u s t r ie  w irksam 
u n te r s tü tz t  u n d  d a s  Ziel e r r e ic h t  w e rd en ,  dem  berg 
m ä n n isch en  N a c h w u c h s  M a te r ia l  an  H a n d  zu geben, 
an  d em  e r  zu p ra k t i s c h e m  u n d  wir tschaft l ichem  
D e n k en  un d  H a n d e ln  e rz o g e n  w ird .  T r i t t  dieser 
W a n d e l  in u n se re  B e ru f s b i ld u n g  n ich t ein, so wird 
d e r  d eu t s c h e  B e rg b a u  v e rk ü m m e r n  u n d  schließlich 
z u g ru n d e g e h e n .  N am en t l ich  den  sächs ischen  Stein
k o h le n b e rg b a u  b e d r o h t  d ie se  G e f a h r  s e h r  heftig ,  da er 
m it  a u ß e rg e w ö h n l i c h e n  S c h w ie r ig k e i ten  zu kämpfen 
hat.  G r u b e n g a s  und  G r u b e n b r a n d ,  außerorden tl ich  
s t a rk e r  G e b i rg s d ru c k  u n d  s e h r  g e s tö r t e  Lagerung 
m achen  d en  te c h n isc h e n  L eitern  d e r  Betr iebe das 
L eben  s c h w e r  un d  v e rb ie ten  v ie lfach  d ie  Anwendung 
te ch n isc h e r  u n d  w ir t s c h a f t l i c h e r  M a ß n a h m e n ,  die 
a n d e rw e i t ig  a u s g e d e h n te  N u tz b a rm a c h u n g  finden. 
D azu  tr e te n  n o c h  d ie  sch w ie r ig e n  A rbe ite rve rha l t 
nisse, w e lch e  d ie  E r r e i c h u n g  e in e r  zufr iedenste llenden  
L e is tu n g  j e  K o p f  u n d  S ch ich t  g e r a d e z u  unmöglich  
m ach en ,  d a  d e r  W e c h s e l  in d e r  B e le g s c h a f t  das  einzige 
B es tä n d ig e  ist. S ch l ieß l ich  b e d in g t  d ie  W eich he it  der 
K o h le  e inen  u n g ü n s t ig e n  S o r ten fa l l  u n d  d a h e r  einen 
e n t s p re c h e n d  n ie d r ig e m  D u rc h sc h n i t t s e r lö s .  So fielen 
bei d e r  G e w e rk s c h a f t  D e u tsc h la n d  im J a h r e  1925 nur
37 o/o d e r  g e s a m te n  v e rk a u f te n  K oh le  in e iner  Korn
g r ö ß e  v o n  m e h r  a ls  25 m m  an ,  v o n  d em  Ausbringen 
na tü r l ich  e n t s p re c h e n d  w e n ig e r .  Die Z ah len  über den 
H u n d e r t s a tz  d e r  e ig en t l ichen  p ro d u k t iv e n  Arbeitei, 
d. h. d e r  v o r  d en  K o h le n ö r t e rn  t ä t ig e n  Leute  fü r  G e 
w in n u n g ,  V e rsa tz  un d  Z im m eru n g ,  sow ie  den  Umsatz 
an  B e le g s c h a f ts m i tg l ie d e rn  (Z u -  u n d  A b g a n g )  in den 
J a h r e n  1 9 2 0 - 1 9 2 5  s ind  in d e r  n a c h s te h e n d e n  Zahlen

ta fe l  zu sa m m e n g e s te l l t .
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Z a h l  e n t a f e l  4.

Jahr

Produktive 
Arbeitsschichten, 
von allen verfah
renen Schichten

X

Durch
schnitts

bestand der 
Belegschaft

Mann

Umsatz an Beleg
schaftsmitgliedern

vom Durch- 
| schnlttsbestand

Mann \

1920 28,70 6261 2524 40,3
1921 28,60 6416 3217 50,1
1922 27,20 5915 6693 113,1
1923 27,90 6458 3770 58,3
1924 27,40 5319 4932 92,7
1925 27,26 4225 8226 194,7

Bei e in ig e rm a ß e n  g ü n s t ig e m  G e s c h ä f t s g ä n g e  de r  
Industrie, w e n n  a lso  auch  d e r  K o h len ab sa tz  ges iche r t

ist und  d a h e r  Leute  in d en  G r u b e n  d r in g e n d  g e b ra u c h t  
w e rd en ,  t r i t t  s te ts  e ine  s t a rk e  A b w a n d e r u n g  ein, die 
im J a h r e  1925 g e ra d e z u  zu e ine r  F lu c h t  aus  d em  B e rg 
bau  a u s g e a r te t  w a r  und  d ie  G ru b e n  schw er  schäd ig te .  
Die a u ß e rg e w ö h n l ic h  n ied r ig e  Zahl d e r  p ro d u k t iv e n  
A rbe ite r  w ird  d a d u rc h ,  a b g e se h e n  von  d em  G eb i rg s -  
d ruck ,  d e r  z u r  E in d ä m m u n g  s te ts  v ie le  A rb e i t sk rä f te  
benö t ig t ,  n a tü r l ich  bed ing t ,  d a  die E rh a l tu n g s a r b e i t e n  
d e r  G ru b e  n ich t w esen tl ich  g e s c h w ä c h t  w e rd e n  
können .  In d en  Z ah len  d e r  v o rs te h e n d e n  Z u s a m m e n 
s te l lu n g  p r ä g t  sich das  Schicksal d e r  sächs ischen  
S te in k o h le n g ru b e n  deu t l ich  aus,  g e g e n  d a s  es a n z u 
käm pfen  g il t  d u rch  M itte l un d  W e g e ,  d ie  zu e rk u n d en  
A u fg a b e  d e r  W e rk e  sein w ird ,  w en n  sie fe rn e rh in  b e 
s tehen  w ollen .

Gewinnung und Außenhandel Großbritanniens in Eisen und Stahl 

im Jahre 1925.

Die nach dem starken Aufstieg des Jahres 1923 in 1Q24 
cingetretene rückläufige Entwicklung der britischen Eisen- 
und Stahlindustrie hat sich im Berichtsjahre weiter fort
gesetzt. Sowohl die Roheisen- als auch die Stahlerzeugung 
weisen gegen 1921 niedrigere Zahlen auf. Während letztere
1924 die Vorkriegshcrstellung um reichlich '/a Mill. t über
traf, blieb sie 1925 um annähernd 300000 t dahinter zurück; 
die Roheisenerzeugung, die in keinem Jahr der Kriegs- und 
Nachkriegszeit den Friedensstand erreicht hatte, machte im 
Berichtsjahr nur noch drei Fünftel davon aus. Bei einem Ver
gleich mit den hauptsächlichsten Eisen und Stahl herstellen
den Ländern schneidet Großbritannien am schlechtesten 
ab. An der Roheisenerzeugung Großbritanniens, der Ver. 
Staaten, Frankreichs, Belgien-Luxemburgs, Deutschlands 
zusammengefaßt war das britische Inselreich 1913 mit 
15,13o/o beteiligt, 1925 jedoch nur mit 9 ,430/0, zu der Stahl
erzeugung der betreffenden Länder trug es in den genannten 
Jahren 11,86 lind 9,82 o/0 bei. Dagegen war der Anteil der 
übrigen aufgeführten Staaten, mit Ausnahme Deutschlands,
1925 zum Teil beträchtlich höher als vor dem Kriege. Vor 
allem ist es Frankreich, das Großbritannien den Rang abge
laufen hat. Seine Roheisenherstellung machte im letzten V or
kriegsjahr bei 5,13 Mill. I . t  nur die Hälfte der 10,26 Mill. 1.1 
betragenden britischen aus; im abgelaufenen Jahr dagegen 
übertraf die französische Roheisengewinnung bei 8,36 Mül. t 
die Großbitanniens um ein Drittel. Neben Frankreich sind 
cs die Ver. Staaten und Belgien, gegen deren über Vor- 
kriegshöhe hinausgehendc Eisen- und Stahlerzeugung E ng
land anzukämpfen hat; aber auch der Wettbewerb Deutsch
lands, das sich die Zurückeroberung seiner im Kriege ver
lorengegangenen ausländischen Absatzmärkte angelegen 
sein läßt, macht sich für Großbritannien in steigendem 
Maße geltend. So ergab es sich, daß die letztjährige 
britische Eisen- und Stahlausfuhr gegen das vorhergehende 
Jahr um 120000 t auf 3,73 Mill. t zuriiekging und damit 
die Ausfuhr des Jahres 1913 um 1,24 Mill. t unterschritt , 
während gleichzeitig die Einfuhr an Eisen und Stahl bei
2,72 Mill. t die vorjährige um ein Achtel übertraf und sogar 
die Friedenseinfuhr um Vs Mül-1 hinter sich ließ.

Über die Entwicklung der R o h e i s e n -  und S t a h l 
e r z e u g u n g  Großbritanniens in den Jahren 1913 bis 1925 
unterrichtet die Zahlentafel 1.

Die darin enthaltenen Zahlen werden in dem neben
stehenden Schaubild verdeutlicht. Darin sind gleichzeitig die 
Gesamtein- und -ausfuhr Großbritanniens an Eisen und Stahl 
sowie der sich ergebende Ausfuhrüberschuß mit dargestellt.

Der Rückgang der Erzeugung im Berichtsjahr gegen 
1924 betrug bei Roheisen 1,07 Mill. t oder 14,660/0, bei Stahl 
804 000 t oder 9,80o/o. Hinter der Gewinnung des letzten 
Friedensjahres blieb die letztjährige Roheisenerzeugung um 
4,02 Mill. t oder 39,22o/0 zurück, die Stahlherstellung um

Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der Roheisen- und 
Stahlerzeugung 1913 — 1925.

Jahr
Zahl der 

betriebenen 
Werke Hochöfen

Roheisen
erzeugung 

1.1

Stahl
erzeugung 

1 .1

1913 126 338 10 260 315 7 663 876
1914 117 291 8 923 773 7 835 113
1915 118 289 8 793 659 8 550 015
1916 115 294 9 047 983 9 196 457
1917 118 318 9 420 254 9 804 079
1918 119 318 9 072 401 9 591 428
1919 120 280 7417401 7 894 000
1920 116 285 8 034 717 9 067 300
1921 111 95 2616300 3 703 400
1922 93 132 4 902 300 5 880 600
1923 98 203 7 440 500 8 4SI 800
1924 185 7 307 400 8 201 200
1925 . 149 6 236 200 7 397 300

1313 ¿V ¿2 SJ 1925

Abb. I. Roheisen- und Stahlerzeugung sowie Außenhandel 
in Eisen und Stahl 1913 —1925.

267000t oder 3,4So/o. Im Jahre 1913 war die Roheisen
erzeugung mit 10,26 Mill. t der Stahlerzeugung (7,66 Mill. t) 
um 2,6 Mill. t oder ein Drittel überlegen, in den beiden 
folgenden Jahren verminderte sich der Abstand nicht unbe
trächtlich, und ab 1916 trat eine völlige Verschiebung ein,
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indem die Herstellung von Stahl die von Roheisen hinter 
sich ließ. An diesem Verhältnis, dem wir neuerlich auch in 
ändern Ländern begegnen, hat sich auch im letzten Jahr 
nichts geändert. 1925 war die Stahlerzeugung bei 7,4 Mill. t 
um 1,16 Mill. t oder 18,62o/o größer als die Roheisen
herstellung. Die Leistungsfähigkeit der Hochöfen hat sich 
gegen die Friedenszeit bedeutend erhöht. Im Jahre 1913 
kam auf einen Ofen eine Erzeugung von 30400 t, 1924 eine 
solche von 39500 t, 1925 von 41900 t.

Auf die e i n z e l n e n  M o n a t e  des Jahres 1925 verteilte 
sich die Roheisen- und Stahlerzeugung im Vergleich mit
1924 und 1922 wie folgt:

Z a h l e n t a f e l  2. Verteilung der Roheisen- und Stahl
erzeugung nach Monaten.

Monat
Rohe

1922 
1. t

isenerzeu

1924 
1. t

gung

1925 
1. t

Stah 
Stahlfor 

1922 
1. t

Iblöcke- und 
mgußerzeugitng 

1924 I 1925 
1. t | 1. t

Jan. . 
Febr.. 
M ärz . 
A pril. 
Mai . 
Juni . 
Juli . 
Aug. . 
S e p t . . 
Okt. . 
N o v . . 
Dez. .

288 000 
300 100 
389 800 
394 300 
407 900 
369 200 
399 100 
411 700 
430 300 
481 500 
493 900 
533 700

636 600 
612 700 
668 600 
618 400 
650 900 
607 800 
615 600 
588 900 
569 200 
586400 
583 500 
580 300

574 500 
541 900 
607 900 
569 800 
574 700 
510 300 
492 700 
444 500 
448 700 
473 700 
494 100 
503 400

327 500 
418 800 
549 400 
404 200 
462 300 
400 200 
473 100 
528 400 
555 900 
565 200 
600 800 
546 100

694 300 
767 600 
816 900 
711 500 
809 700 
651 500 
693 300 
527 500 
645 000 
678 500 
674 300 
551 000

605 100 
652 300 
684 700 
597 600
651 600 
585 400 
590 400 
477 100 
640 100
652 400
653 800
606 800

ganzes
Jahr. 4902300'j730740016236200 5880600' 8201200' 7397300

1 Berichtigte Zahl.

Die höchste Erzeugungsziffer weist im Berichtsjahr mit 
608000 t Roheisen und 685000 t Stahl der Monat März auf, 
die niedrigste der Monat August, und zwar für Roheisen 
445000 t, für Stahl 477000 t.

Ober die V e r t e i l u n g  d e r  R o h e i s e n -  und S t a h l 
e r z e u g u n g  auf die e i n z e l n e n  B e z i r k e  liegen für das 
Jahr 1925 die folgenden Angaben vor:

Z a h l e n t a f e l  3. Roheisen- und Stahlerzeugung 1925 
in den einzelnen Bezirken.

Bezirk
Roheisen
erzeugung 

1- t | %

Stahl
erzeugung 
1- t | »/„

Derby, Leicester, Notting
ham, Northampton usw. 1 010 500 16,2 442 500 6,0

L i n c o l n s h i r e ..................... 544 000 8,7 404 600 5,5
N o rd o s tk ü s te ..................... 1 887 100 30,3 1 463 300 19,8
S c h o t t l a n d .......................... 430 300 6,9 1 077 700 14,6
Staffordshire, Shropshire, 
Worcester, Warwick . . 415 700 6,7 830 000 11,2

Südwales, Monmouthshire 790 100 12,7 1 955 300 26,4
S h e f f i e l d .......................... 529 500 8,5 1 044 700 14,1
W e s t k ü s t e .......................... 629 000 10,1 179 200 2,4

insges. 6 236 200 100,0 7 397 300 100,0

In der Roheisenerzeugung liegt das Schwergewicht an 
der Nordostküste, die 1925 30,30/0 der Gesamtgewinnung 
aufgebracht hat. An zweiter Stelle kommt Derby usw. 
(16,2o/o), der dritte Platz wird von Südwales und Mon- 
mouthshire (12,7o/o) belegt. Es folgen die Westküste 
(10,1 o/o), Lincoinshire (8,7o/o), Sheffield (8,5o/0). In der 
Stahlerzeugung ist ein starkes Übergewicht von Südwales 
und Monmouthshire (26,4 o/0) sowie der Nordostküste 
(19,8°/o) ersichtlich. Zu erwähnen sind noch Schottland 
(14,6o,o), Sheffield (14,10/o), Staffordshire usw. (ll,2o/0).

Die Zahl der in Großbritannien unter Feuer stehenden 
H o c h ö f e n  erfuhr während des letzten Jahres eine be
trächtliche Abnahme; von 172 im Januar sank sie auf 129 
im September, uin bis zum Schluß des Jahres wieder auf 
141 zu steigen, immerhin war im Dezember noch nicht

Z a h l e n t a f e l  4. Zahl der in Betrieb befindlichen Hochöfen.

Betriebene Betriebene
Monats

ende
Hochöfen Monats

ende
Hochöfen

1924 1925 1924 1925

Januar . . . 190 172 Juli . . . . 174 136
Februar . . . 202 165 August . . . 173 136
März . . . . 194 169 September . . 170 129
April . . . . 194 158 O k to b e r . . . 171 136
Mai . . . . 191 157 November . . 173 141
Juni . . . . 185 148 Dezember . . 167 141

einmal 'ein Drittel der vorhandenen Hochöfen in Betrieb. 
Im Durchschnitt des Berichtsjahres belief sich die Zahl 
der betriebenen Hochöfen auf 149 gegen 185 im Vorjahre 
und 338 in 1913.

Über die G l i e d e r u n g  der Erzeugung an F e r t i g s t a h l  
gibt für die Jahre 1924 und 1925 die folgende Zahlentafel 
Aufschluß.

Z a h l e n t a f e l  5. Oliederung der Erzeugung an Fertigstahl 
1924 und 1925.

Erzeugnis 1924 1925 ±  1925 
gegen 1924

1. t 1. t 1. t

Schmiedestücke . . . . 89 500 76 500 _ 13 000
R a d s ä t z e .......................... 171 500 164 000 — 7 500
Kaltgezogener Stahl . . 77 100 72 600 — 4 500
K e s s e l b le c h ..................... 100 200 76 100 — 24 100
Bleche über */s Zoll . . 1 035 700 805 900 — 229 800

„ unter >/s „ . . 499 100 518 300 + 19 200
W e i ß b l e c h ..................... 849 500 766 600 — 82 900
Verzinktes Blech . . . 759 200 847 500 + 88 300
Schienen über 50 lbs 460 200 502 800 + 42 600

„ unter 50 „ 115 100 73 200 — 41 900
Straßenbahnschienen . . 64 600 44 800 — 19 800
Schwellen, Laschen . . 88 900 109 800 + 20 900
Winkel-, Formstahl . . 644 400 794 000 + 149 600
T r ä g e r ................................ 290 800 313 800 + 23 000
Rund-, Flachstahl . . . 763 200 595 900 — 167 300
W alzd rah t .......................... 264 100 203 700 — 60 400
Bandstahl ..................... 379 100 387 500 + 8 400
F e d e r s t a h l ..................... 95 000 87 100 — 7 900

Den ersten Platz unter den Fertigerzeugnissen nehmen 
Bleche ein, insgesamt wurden davon im Berichtsjahr 3,01 
Mill. t hergestellt, darunter befanden sich 806000 t Bleche 
über Vs Zoll, 518000 t unter 7 S Zoll, 848000 t verzinktes 
Blech, 767000 t Weißblech, 76000 t Kesselblech. An zweiter 
Stelle ist Winkel- und Formstahl zu nennen, wovon 1925 
794000 t erzeugt wurden. Der dritte Platz wird von 
Schienen belegt, deren Erzeugung sich auf insgesamt 
621000 t belief. Unter diesen waren 503000 t über 50 lbs, 
73000 t unter 50 lbs und 45000 t Straßenbahnschienen. 
Es folgen Rund- und Flachstahl (596000 t), Bandstahl 
(388000 t), T räg e r  (314000 t), W alzdraht (204000 t). Mit 
der Gewinnung des Jahres 1924 verglichen weist die Mehr
zahl der Erzeugnisse eine Abnahme auf; am größten war 
diese bei Blechen über 1/ 8 Zoll ( -230000 t), Rund- und 
Flachstahl ( -  167000t), Weißblech (-8 30 0 0  t), Walzdraht 
(-6 00 0 0  t). Eine s tärkere Zunahme verzeichnen Winkel- 
und Formstahl ( +  150000 t) und verzinktes Blech 
( + 8 8 0 0 0 1).

Das in Großbritannien gewonnene E i s e n e r z  gehört 
zum überwiegenden Teil der Jura-Formation an. 1924, dem 
letzten vollen Jahr, für das entsprechende Angaben darüber 
vorliegen, wurden davon, wie aus Zahlentafel 6 hervorgeht, 
9,41 Mill. t gefördert, das sind 85,13o/o der Gesamtgewin
nung. An Hämatit wurden in dem genannten Jahr 
1,05 Mill. t oder 9,51 o/o gewonnen, an Kohleneisenstein 
500000 t oder 4,52o/o.

Im Berichtsjahr stellte sich die E is e n e r z g e w in n u n g  auf
10,14 Mill. t gegen 11,05 Mill. t im Vorjahre und 16 Mill. t 
im Jahre 1913. Infolge des Mangels an hochwertigen 
Eisenerzen ist Großbritannien gezwungen, hiervon große 
Mengen aus dem Ausland einzuführen. Im letzten Jahr
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Z a h l e n t a f e l  6. Eisenerzgewinnung 1924 
in den einzelnen Bezirken.

Eisenerz
art

Gewinnungs
bezirk

Gewii 

Menge 

1. t

nung
W ert.

insges.
£

Wert 
je t

s d

11 
in u

°iIo
Hämatit . Cumberland . . . 901 2S3 979 578 21 9 53

Lancashire . . . 150000 162 151 21 7 53

zus. 1 051 283 1 141-729 21 9 53

Jura-Erz . Nord-Lincolnshire . 2 313 938 346 701 3 _ 22
Cleveland . . . .  
Süd-Lincolnshire

2 234 447 772 446 611 28

usw......................... 1 662 952 223 298 2 8 26
Northampton usw. 3 195 6S4 514 508 3 3 32

Kohlen
zus. 9 407 021 1 856 953 3 11 27

eisenstein Nord-Staffordshire 404 957 265 602 13 1 28
Süd- „ 13 572 11 770 17 4 30
Schottland . . . 55 610 26 462 9 6 30
andere Bezirke . . 25 599 26111 20 5 33

andere 
Arten .

zus.

Cornwall, Forest of 
Dean usw. . .

499 738 

92 547

329 945 

84 358

13 2 29

Großbritannienl924 11 050 589 3 412 985 6 2 30

1923 10 875 211 3 535 317 6 6 30

waren es 4,37 Mill. t und außerdem 275000 t Kiesabbrändc. 
Die Versorgung der britischen Hochöfen erfolgte vor dem 
Kriege zu rd. zwei Dritteln mit heimischem und zu einem 
Drittel mit eingeführtem Eisenerz; an diesem Verhältnis 
hat sich auch im Berichtsjahr kaum etwas geändert. Im 
einzelnen ist die Eisenerzversorgung Großbritanniens in 
den Jahren 1913-1925 aus der folgenden Zahlentafel 
und der Abb. 2 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  7. Eisenerzversorgung Großbritanniens 
1913-1925.

Förderung Einfuhr an För Aus BleibtVer-
Jahr an Eisenerz Eisenerz Kiesab-

brändeni

derung 
+  Einfuhr

fuhr sorgung

1. t 1.1 1.1 1.1 1.1 1. t

1913 15 991 344 7 442 249 586 283 24 019 876 6 378 24 013 498
1914 14 856 375 5 704 748 602 362 21 163 485 21 223 21 142 262
1915 14 215 526 6 197 155 677 600 21 090 281 1 634 21 088 597
1916 13 473 440 6 933 767 712 497 21 119704 1 113 21 118591
1917 14 821 264 6 189 655 640 681 21 651 600 667 21 650 933
1918 14 595 417 6 581 728 627 527 21 804 672 160 21 804 512
1919 12 239 993 5 200 696 258 343 17 699 032 2 364 17 696 668
1920 12 677 670 6 499 551 630 564 19 807 7S5 2 095 19 805 690
1921 3 470 516 I 887 642 2S8 515 5 646 673 1 566 5 645107
1922 6 836 507 3 472 645 400 446 10 709 598 4 730 10 704 868
1923 10 875 211 5 860 477 337 548 17 073236 3 139 17 070 097
1924 11 050 589 5 927 393 345 971 17 323 953 2 144 17 321 809
1925 10142 878 4 374 755 275 322 14 792 955 2 582 14 790 373

1 Ab 1920 einschl. kupferhaltlger Abbrände.

Ober den Anteil der einzelnen Länder an der Ver
sorgung Großbritanniens mit Eisenerz unterrichtet die 
Zahlentafel 8.

Hauptlieferant ist Spanien, von wo Großbritannien 1925 
1,91 Mill. t Eisenerz bezog, das sind 685000 t oder 26,41 o/o 
weniger als im voraufgegangenen Jahr und nicht einmal 
die Hälfte der Vorkriegsbezüge aus diesem Land. Der 
Anteil Spaniens an der britischen Eisenerzeinfuhr ist von 
63°/o im Jahre 1913 auf 44°/o im abgelaufenen Jahr zurück
gegangen. Den Friedensstand überschritten die Zufuhren 
aus Algerien ( +  142000 t), Schweden ( +  124000 t); weit 
dahinter zurück blieben die Lieferungen Griechenlands 
(-189000 t) ,  Norwegens (-118000 t).

In Zahlentafel 9 wird ein Überblick über den A u ß e n 
h a n d e l  Großbritanniens in Eisen und Stahl von 1913 bis
1925 geboten.

Abb. 2. Eisenerzversorgung Großbritanniens 1913 — 1925.

Z a h l e n t a f e l  8. Rohstoffbezug der britischen Hochöfen 
aus dem Ausland.

1913 1923 1924 1925
1. t 1.1 1.1 1. t

Manganhalt. Eisenerz
insges.......................... 211 644 8926S 110 262 92 042
davon aus Spanien . 188 196 31 6S1 47 063 26 681

andere Eisenerzsorten
insges.......................... 7 230 605 5 771 209 5817 131 4 282 713
davon aus

Schweden . . . 366 691 609 040 548 900 490 758
Norwegen . . . 487 799 438 379 505 070 369 705
Spanien . . . . 4 525 843 2 537 053 2 595 118 1 909 822
Algerien . . . . 759 461 987 952 1 099 729 901 608
Griechenland . . 203 643 69 794 42 279 14 445
T u n i s ..................... 279 071 346 340 320 399 226 426
ändern Ländern . 60S 097 782 651 705 636 369 949

Gesamteisenerzeinfuhr 7 442 249 5 860 477 5 927 393 4 374 755
Kiesabbrände . . . 586 283 337 548 345 971 275 322
Manganerz . . . . 601 177 521 290 325 311 278 620

129 253 211 856 452 471 97 731

Z a h l e n t a f e l  9. Außenhandel in Eisen und Stahl 
1913-1925.

A u s f u h r E i n f u h r

Jahr Menge Wei
insges.

-t
j e t Menge We

insges.
t

je t
I. 1000 £ £ 1.1 1000 £ £

1913 4 969 225 55 351 11,1 2 230 955 15 890 7,1
1914 3 884 153 41 668 10,7 1 618015 10 877 6,7
1915 3 196 983 40 406 12,6 1 177 340 10 806 9,2
1916 3 294 624 56 674 17,2 772 846 11 214 14,5
1917 2 328 030 44 828 19,3 495 869 10 783 21,7
1918 1 608 103 36 843 22,9 336 950 9 708 28,8
1919 2 232 844 64 424 28,9 509 262 11 613 22,8
1920 3 251 225 128 907 39,6 1 107 598 29 017 26,2
1921 1 696 8S9 63 604 37,5 1 640 024 22 764 13,9
1922 3 397 185 60 862 17,9 881 284 10419 11,8
1923 4 317 537 76 156 17,6 1 322 137 13 773 10,4
1924 3 851 435 74 534 19,4 2 429 385 22 387 9,2
1925 3 731 023 68162 18,3 2 721 003 23 999 8,8

Weiterer Rückgang der Ausfuhr und Zunahme der Ein
fuhr kennzeichnen die Lage der britischen Eisenindustrie 
im abgelaufcnen Jahr. Es sank die außer Landes gegangene 
Menge an Eisen und Stahl von 3,85 Mill. t  auf 3,73 Mill. t 
oder um 120000 t gleich 3,13°/o; gegen das Jahr 1913 liegt 
ein Abstand von 1,24 Mill. t oder 24,92°/o vor. Dagegen war
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ckr W ert der Ausfuhr im Berichtsjahr bei 68,2 Mill. £  um
12,8 Mill. £  oder 23,15o/o größer als im letzten Vorkriegs- 
jahr; gegen 1924 ist eine Abnahme um 6,4 Mill. £  oder 
8,55°/o zu verzeichnen. Die Einfuhr, welche sich 1925 auf
2,72 Mill. t im Werte von 24 Mill. £  stellte, erfuhr gegen das 
Vorjahr eine Zunahme um 292000 t und 1,6 Mill. £ ;  gegen 
1913 liegt eine Steigerung um 490000 t und 8,1 Mill. £  vor.

Die Entwicklung des A u s f u h r ü b e r s c h u s s e s  im 
britischen Eisen- und Stahlgeschäft nach Menge und Wert 
ist in der Zahlentafel 10 wiedergegeben.

Infolge der geschilderten Verhältnisse erfuhr der Aus
fuhrüberschuß im verflossenen Jahr der Menge nach einen 
Rückgang um annähernd ein Drittel; er betrug 1925 1,01 
Mill. t gegen 1,42 Mill. t im Jahre 1924 und 2,74 Mill. t in 
1913. Bei weitem nicht so stark ist sein Wert zurück
gegangen, dieser belief sich auf 44,2 Mill. £  gegen 52,1

Z a h l e n t a f e l  10. Ausfuhrüberschuß 1913—1925.

Jahr Menge Wert Jahr Menge Wert
1. t 1000 £ 1. t 1000 £

1913 2 738 270 39 461 1920 2 143 627 99 S90
1914 2 266 13S 30 791 1921 56 865 40 840
1915 2 019 643 29 600 1922 2515901 50 443
1916 2 521 778 45 460 1923 2 995 400 62 383
1917 1 832 161 34 045 1924 1 422 050 52 147
1918 1 271 153 27 135 1925 1 010 020 44 163
1919 1 723 582 52 811

Mill.; im Vergleich mit 1913 (39,5 Mill. C) verzeichnet er 
sogar eine Zunahme.

Auf die e i n z e l n e n  M o n a t e  verteilten sich Ein- und 
Ausfuhr in den letzten drei Jahren wie folgt.

Z a h l e n t a f e l  11. Verteilung des Außenhandels in Eisen und Stahl nach Monaten.

A usfuhr1 E infuhr1
Monat 1923 1924 1925 1923 1924 1925

1. t 1.1 1. t 1. t 1. t 1. t

Januar .......................... 353 389 337 697 325 330 128 855 141 5S6 234 840
Februar ..................... 317 56S 330 503 298 736 122 664 190 428 234 S48
M ä r z .......................... 368 072 2S8 124 312 170 110 965 165 145 244917
A p r i l .......................... 386 957 336 779 297 437 115 384 198 894 274 416
M a i ................................ 424 509 406 S90 322 115 82 245 300 062 205 416
J u n i ................................ 365148 324 424 275 628 105 124 175 471 201 70S
J u l i ............................... 307 670 339 738 306 580 114 142 201 165 212 995
A u g u s t .......................... 323 877 301 047 2S7 767 115 064 173 691 232 S46
September . . . . 333 9S5 263 SOS 273 237 116 390 207 171 199 046
O k t o b e r ..................... 388 599 309 205 368 S23 106 262 241 328 218250
November . . . . 394 891 311 630 322 188 97 462 213 002 212154
Dezember . . . . 354 906 303 057 340 825 10S 070 221 223 249 521

ganzes Jahr 43175372 3 851 435 2 3 731 023 1 322 1372 2 429 3852 2 721 003

1 Ohne Schrot. 8 Berichtigle Zahl.

Die Ausfuhr bewegte sich zwischen 273000 t (Septem
ber) und 369000 t (Oktober), die Einfuhr verzeichnete ihren 
niedrigsten Stand gleichfalls im September (199000 t), ihren 
höchsten dagegen im April (274000t).

Ober die G l i e d e r u n g  der  A u s f u h r  nach E r z e u g 
n i s s e n  unterrichtet im einzelnen die Zahlentafel 12.

Die Mehrzahl der aufgeführten Erzeugnisse weist 
allgemein recht beträchtliche Rückgänge gegen das Vor
jahr auf, die größte Abnahme verzeichnen dabei Bleche 
( -  106000t), Weißblech ( - 4 4 0 0 0 t ) ,  Stahlstäbe ( -4 10 0 0 t) ,  
Roheisen (- 40000 t) ; bei einer Reihe von Erzeugnissen 
liegt allerdings auch eine Zunahme vor, so bei verzinktem

Z a h l e n t a f e l  12. Gliederung der Eisen- und Stahlausfuhr nach Erzeugnissen.

1913 1925 1925 im Ver

E r z e u g n i s 1913 1922 1923 1924 1925 (G esam tausfuhr= 100 gleich zu 1913 
( ICO)

l .t
gesetzt)

l. t l .t l . t l. t 0/Io % %

Schrot .......................................... 117 078 156 440 115 696 88  366 109 759 2,36 2,94 93,75
R o h e i s e n ..................................... 1 124 181 793 763 892 783 599 845 559 939 22,62 15,01 49,81
Stab-, Winkel-, Profileisen . . 141 452 31 403 43 60S 42 402 37 057 2,85 0,99 26,20
Stahlstäbe, Winkel, Profile . . 251 059 221 109 354 225 27S276 237 131 5,05 6,36 94,45
T r ä g e r .......................................... 121 870 58 737 76 847 72 638 64 091 2,45 1,72 52,59
Bandeisen, Röhrenstreifen . . 45 708 48 281 71 564 69 534 60 562 0,92 1,62 132,50
Bleche über >/s Z o ll ..................... 133 949 80 602 193 484 1S4 675 119 234 2,70 3,20 89,01

„ unter Vs .......................... 68  152 169 257 2S4 906 249 237 199 236 1,37 5,34
0,93

292,34
S ch w arzb lech .......................... 71 775 55 579 54 082 44 390 34 739 1,44 48,40
Verzinktes B lech.......................... 762 075 513110 602 395 649 851 713 0S4 15,34 19,11 93,57
W e iß b le c h ..................................... 494 497 448 831 551 135 555 415 511 049 9,95 13,70 103,35
Röhren und Röhrenverbindungs

40,10stücke aus Gußeisen . . . 235 052 76 290 8 8  325 84 438 94 251 4,73 2,53
desgl. aus Schweißeisen . . . 164 556 86186 154 005 167 827 191 881 3,31 5,14 116,61
S c h i e n e n ..................................... 506 585 258 987 306 904 183 233 217 287 10,19 5,82 42,89
Schwellen, Laschen . . . . 118 764 142 911 S2 347 91 161 94 126 2,39 2,52 79,25
Radreifen, A c h s e n ..................... 30 041 11 4SI 24 306 21 234 16S75 0,60 0,45 56,17
R a d s ä t z e .................................... 42 860 24 897 30 724 16 154 23 13S 0 ,8 6 0,62 53,99
sonstiges Eisenbahnmaterial . 75 589 39 031 49 158 58 642 69 200 1,52 1,85 91,55
D r a h t ............................................... 60 532 54 500 78 593 77 921 74 229 1,22 1,99 122,63
D r a h te r z e u g n i s s e ..................... 55 739 34 677 52 324 50187 43 769 1,12 1,17 78,52
Nägel, Nieten, Holzschrauben . 30 483 15 006 21 234 21 124 21 454 0,61 0,58 70,38
Schrauben, M u tte rn ..................... 24 637 15211 24 231 30 69S 32 902 0,50 0,8S 133,55
Ketten, Kabel, Anker . . . . 34 533 11 175 14 577 16213 15 541 0,69 0,42 45,00
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Blech ( i 63000 l), Schienen (-f 34000 t), Röhren 
( + 34000 t). Ein Vergleich der Ausfuhr im Berichtsjahr 
mit 1913, wie er in der letzten Spalte der vorstehenden 
Zahlentafel durchgeführt worden ist, läßt erkennen, daß bei
6 der aufgeführten 23 Erzeugnisse die Vorkriegsausfuhr 
überschritten worden ist - hier sind vor allem Bleche zu 
nennen - ,  bei 5 wurde sie fast erreicht, bei 3 bewegte sie 
sich zwischen 70—8Ö.?/o, bei weitern 3 zwischen 50—60'V'o; 
von 6 Erzeugnissen ging weniger als die Hälfte der Vor- 
kriegsnicnge aufier Landes. Das Schaubild 3 läßt für die 
hauptsächlichsten Erzeugnisse erkennen, wie sich ihre Aus
fuhr während des letzten Jahres im Vergleich zu 1924 und 
1913 verändert hat.

Roheisen

0,9

0.8
Verz Bleche

— ....4m

Abb. 3. Ausfuhr der Haupterzeugnisse in den Jahren 1913, 
1924 und 1925.

Auf die einzelnen Länder verteilte sich die R o h e i s e n 
a u s f u h r ,  auf die 1925 15,01 o/o der Gesamtausfuhr an Eisen 
und Stahl entfielen, in den Jahren 1913, 1923- 1925 wie 
folgt.

Z a h l e n t a f e l  13. Verteilung der Roheisenausfuhr1 
nach Ländern.

Bestimmungsland 1913

l.t

1923

l.t

1924

l.t

1925

l.t

Schweden . . . 94 971
Deutschland . . 129 942 159882 54567 45 105
Holland . . . . 69 663
Belgien . . . . 88 943 110 824 130284 86 704
Frankreich . . . 157 500 61 252 60 094 41 231
Italien . . . . 109 592 65 264 66 749 67 378
Japan . . . . 97 150
Ver. Staaten . . 124 792 289841 114286 149 138
Brit.-Ostindien 14 966
Australien . 36 147
Kanada . . . . 35 564 17433 10693 7 930
andere Länder 164 951 188 287 163 172 162 453

zus. 1 124 181 892 783 599 845 559 939

1 Einschl. Eisenverbindungen.

Den größten Empfang weisen im Berichtsjahr mit 
149000 t die Ver. Staaten auf. Die Ausfuhr nach Belgien 
betrug S70001, nach Italien 67000 t, Deutschland erhielt 
45000 t, Frankreich 41 000 t.

Noch g rößer als der Anteil von Roheisen an der G e 
samteisenausfuhr int letzten Jahr ist der Anteil von Blechen, 
der sich bei 1,58 Mill. t auf 42,28o/o belief. Dabei kommt 
Z i n k b l e c h  mit einer Versandmenge von 713000 t und

einem Anteil von 19,11 o/o die größte Bedeutung zu. Seine 
Ausfuhr ist ganz überwiegend nach Übersee gerichtet, die 
besten Abnehmer sind Britisch-lndien (259000 t), Australien 
(1000001) und Argentinien (64000 t).

Z a h l e n t a f e l  14. Ausfuhr von verzinktem Blech 
nach den verschiedenen Ländern.

Bestimmungs 1913 1921 1922 1923 1924 1925
land l.t l. t l.t l. t l.t l.t

Holl.-Ostindien 27555 5611 15541 12411 14678 16170
Japan . . . . 35563 13951 7358 19323 7471 870
Argentinien. . 75094 27884 68436 84418 80930 64310
Brit.-Südafrika . 40237 13023 34792 34828 39841 420S9

„ Indien . . 237673 57806 117348 147906 191553 259226
Australien . . 104450 38650 99831 112197 91824 99778
Neuseeland . . 22921 7542 23378 21721 25610 23965
Kanada •. . . 32198 1057 14829 7336 17413 9025

Nächstdem kommt W e i ß b l e c h ,  das in Australien 
(52000 t) und Britisch-Ostindien (49000 t) seinen besten 
Markt hat. Erheblich sind auch die Lieferungen nach den 
Niederlanden (39000 t), Kanada (36000 t), Italien (27000t), 
Argentinien (26000 t), Norwegen (23000 t).

Z a h l e n t a f e l  15. Verteilung der Ausfuhr von Weißblech 
nach Ländern.

Bestimmungsland 1913
l.t

1922
l.t

1923
l.t

1924
l.t

1925
l.t

Deutschland . . , 34 739 18 465 22 782 15 749 17 447
Norwegen . . . . 25 166 17 231 19 114 30 601 23 114
Niederlande . . . 43 009 30 060 36 239 35 085 38 814
B elgien..................... 13 363 19 171 22 565 17816 14 793
Frankreich . . . . 21 332 32 227 38 003 33 677 13 737
Portugal . . . . 14 873 16 804 19 248 20 288 14 033
I t a l i e n ..................... 20418 16 086 19 029 21 129 27 394
C h i n a ..................... 21 691 14 768 29 546 27 648 21 419
Brit.-Ostindien . . 68817 51 326 58 902 43 607 49 189
Australien . . . . 28 961 37 803 42 372 60 984 52 249

28 222 17 285 37 648 22 545 18 020
9 889 41 896 27 250 32 599 35 669

Argentinien . . . 19 323 17 780 27 023 31 045 26 174

ln der Ausfuhr von S t a h l s t ä b e n  kommt ebenfalls 
dem Versand nach Übersee besondere Bedeutung zu; auch 
hier zeigen Australien (59000 t) und Britisch-lndien 
(38000 t) die größte Aufnahmefähigkeit. Daneben sind 
noch Neuseeland und Britisch-Südafrika (je 15000 t) zu 
nennen.

Z a h l e n t a f e l  16. Ausfuhr von Stahlstäben usw. 
nach einzelnen Ländern.

Bestimmungsland 1913
l.t

1922
l.t

1923
l.t

1924
l.t

1925
l.t

Deutschland . . . 5 301 501 35 340 5 958 2 665
Norwegen . . . . 6 573 1 774 4416 4 429 2 665
Frankreich . . . . 5 253 4 107 6 604’ 7 607 5 139

20 653 12 712 22 648 12 795 2 759
Brit.-Südafrika . . 13 191 6 438 11 320 15519 14 531

„ Indien . . . 43 077 41 175 45 306 39 962 37 691
Straits ..................... 5 195 2 861 6448 6 670 7 055
Australien . . . . 37 972 79 782 86 672 67 124 59 044
Neu-Seeland . . . 7 254 9 848 17 797 16 541 15 457
Kanada ..................... 29 750 3 831 16 705 9 531 4 443

Die allgemeine Entwicklung der A u s f u h r p r e i s e  ist 
in der folgenden Zahlentafel dargestellt.

Z a h l  e n t a f  el  17. Ausfuhrpreise je 1.1 für Eisen und Stahl 
im ganzen.

1913 1921 1923 1924 1925

£ s d £ s d £ s d £ s d £ s f d

I. Vierteljahr 11 9 _ 44 10 _ 16 7 4 19 15 4 18 16 7
2. 11 2 — 42 10 — 17 — j 8 18 16t11 18111; 4
3. 10 16 — 35 5 — 18 10i 9 19:13 10 IS 10 11
4- 11 3 — 28 13 - 18 131 3 19| 3 | 3 17] 5| 5
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Danach har die im Jahre 1924 eingetretene Steigerung 
der Preise int Berichtsjahr einer rückläufigen Bewegung 
Platz gem acht Während im I. Vierteljahr 1925 ein Aus
fuhrpreis je Tonne von IS £  lö s  7 d erzielt wurde, belief 
sich dieser im letzten Vierteljahr nur noch auf 17 £  5 s 3 d. 
Die nachstehende Abbildung gibt die großen Schwankun
gen wieder, weiche der Aus- and der Einfuhrtonnenwert 
(s. Zahienrafei 9) in dem Zeitraum 1913-1925 erfahren haben.

Z a h l e n t a f e t  13. Ausfuhrpreise je L t für Eisen und Stahl 
im einzelnen.

Abb.. 4. Aus- und Emfuhrtonnenwert von Eisen und Stahl 
1913-1925.

W ährend der Tonnenwert der eingeführten Eisen- und
StaMeEZeugnisse mit 3,3 £  nur um 1,7 £  oder 23,54-i.« 
höher w ar als im Jahre 1913, lag er bei der Ausfuhr mit 
133 £  noch um 7,2 £  oder 6436 'o über Vorkriegshöhe.

Der Stand der P re is e  d e r  w ic h t ig s te n  Wa r e n  der 
britischen Eisen- und Stahlausfuhr im Januar d. J. im Ver
gleich mit dem Vorjahr sowie im letzten Friedensjahr ist 
aus Zahienrafei 13 zu  entnehmen.

Über die E i n f u h r  an Eisen und Stahl, gegliedert nach 
den einzelnen. Erzeugnissen unterrichtet für das letzte Jahr 
im Vergleich mit 1924. 1923 und 1913 die Zahlentafel 19.

Abgesehen von Roheisen (—23000 t) , vargewalzten 
Blocken (—33000 t). Stab-, Winkel- und ProSeisen 
(-SO C O t), die eine Abnahme auiw eisen. wurde bei alles 
übrigen Erzeugnissen die vorjährige Einfuhr überschritten, 
so bei Brammen f— 132000 t) , W alzdraht {— 40000 t). 
Stahlstäben (— 39000 t). Bandeisen f j-  36.000 t), Bleche 
(—300001). Aber seihst die Votkriegsemftrhr wurde von 
11 der vorstehend aufgeführten 14 Erzeugnisse überholt 
und bei den restlichen fast erreicht.

Dezem Januar Januar
1925

Janua r
ber 1913 1924 1926
£  s d £ s d £ 3 d £ s d

Roheisen:
Gießerei- u.Puddelroheisen 2; 16'11 5 9’— 4 13 3 3 17 9
H äm atiteisen ..................... 3 , 13 - 5- 4 4 413 — 4 - 9
EJsenmangan . . . . . 9i 6 ' 2 [6. 9* 9 14 10* 416  6 _

S chw eiße isen .................... 9* 3 — 15 3- 7 14 10! 7 13 6 3
Schienen . . . . . . . . 7 5  2 3i 17 _ 9! I0> : S 13 5
Stacheldraht. . . . . . 11 19- 6 24 3 2 21 10« 7 J0 6 _
andere Drahtarten . . . 20! I 2 33. 4 7 261 5 _ 25 10 _
Drahtkabei und -seile . . 33-10 3 57 7 7 59' 3. 7 54 9 . 2
D rah rg äw eb e.................... I6> 2 9 33 2 9 27 14 - 2 6  3 2
Bleche über Vs Zoll . .. . 3 14 10 11 II 2 11 3 - 9 IS. 6

„ unter Ls „ . . . 10  ̂ 7 3 19’ 2 _ 16.12: - 14 5 5
W e iß b le c h ......................... 14 5 4 20! IQ: 9 24 16» 421 2: 5
Verzinktes Blech . . . . 12 7 -121  17 5 20! 3: 4 IS S _
Bandeisen ......................... 915 7 14 6» 5 14 16. 2:’2 12 _
Schmiedeeiserne Röhren

und Röhrenverbindungen 17 6. 3 29! io« — 27 3- — :23 3- —
Gußeiserne Röhren . . . 3 2: 4 16i 9' 7 15 3 71II 2: 5
Nagel, N ie te n ..................... 16.12 I 32,12 2i2S: 3 2 27 6 2
Schrauben und Muttem . 21 9’ 4 33 16= _ 30 16» _ 30» 16 —

21 6. 3 34-IS 5-23-16. _ 26 4 2
Radreifen, Achsen . . . 21 11 10130' 19 5.26.15 2 27 3 7
Brammen, Platinen .  . . 12 7 - 14 5 7" 14 9; 2 13 S —

Stahlblöcke......................... 14 6. 9 13 6. 2113. — _ 11 16 —

3, 6. 4 9 15»- 10' Si 9 3 9 6

Z a h l e n t a f e t  19. Eisen- und Stahleinfuhr.

Í9I3
I .t

1923
L t

1924
L t

1923
L t

Eisen n. Stahl insges. 
davon:

2230 953 1322 137 2 429 335 2721003

Roheisen . . . . 134 774 90 556 237 221 264447
Eisenverbindungen 
Vorgewalzie Blöcke,

31934 19326 20 443 21 196

Xnüppei, Platinen 
Stab-, Winkel-, Pro-

513 963 413271 704 790 650009

fileisen . . . . 199 975 142 700 '254 742 231 752
Bram m en. .  . „ 345 503 144 563 377 S97 509 555
Walzdraht . . . 
Stahlstäbe, Winkel,

95196 45315 73 333 113356

Profile . . . . 133 592 S2SÖ7 137379 176 SOS
T rä g e r .....................
Bandeisen,. Röhren

109000 61509 SS 614 ICS739

streifen . . . . 72404 15 32S 35 307 71035
B leche....................
Röhren u. Rohren-

169477 33 030
-

145 337 175 ecu

verbindungsstücke 63 330 39592 64762 SS 364
Schienen . . . . 3t  621 10941 21 593 32431 

57 S65Draht .................... 54 391 35 511 46214
Drahtstifte . . . 50 243 50636 53 347 61230

U M S C H A U.
Betriebsversuche mit verschiedenen Schräntnicken-

Von Bergassessor J. Ct oos ,  Essen.
Bei der Verwendung van Stangenschrämmaschinen in 

der Steinkohle entfällt bekanntlich: ein erheblicher Ante£ 
an den Betriebskosten auf ¿en Verbrauch an Schrärupieken. 
der daher besondere Beachtung erfordert Professor 
H e rb s t  g ib t die durchschnittlichen Pickenkasten je t ge
schrämter Kohle wie folgt an;

Flözmächtigkeit Pkkenfccstes“

0,6 143
13 7.4
13 4.9

Der starke VerscMeifi der Schrämpickes w ird eutmai 
verursacht, durch die schnelle Umdrehung der Schramstange 
und ist ferner bedingt durch die H irte  und die sonstige

Beschaffenheit der Kohle* F ür die Le&tung u n i Lebens
dauer der Schrämpickeo sind die Zweckmäßigkeit ihrer 
Forst, die Güte des verwendeten Stahls tu d  die damit 
im Zusammenhang stehende Schneidhaltigkeit von maß
gebender Bedeutung.

Der als W erkzeugstahl bezeichnet; gewöhnliche 
K ö h le n s to -ffs ta h i ist in der. Steinkohlenflözes des Ruhr
bezirks seihst für Kohle von mittlerer H arte nicht geeignet. 
Abgesehen von den in der Kohle häufig auftretenden 
groSern Einschlüssen von Schwefelkies kommt dieser auch 
ist fein verteilten kristallinischen Einsprengungen vor. Auf 
die groSe H ärte der Schwefelkiesbildungen fet der Ver
schleiß der Schrämpkken in erster Linie zurückzutühren. 
Ein normaler W erkzeugstahl mit einer H ärtetem peratur von 
rd. SCO'3, der sich in gehärtetem  Zustand vielleicht sogar 
noch mit der Feile bearbeiten läßt, behält in derartiger 
Kohle seine Schneidfähigkeit nur wenige Minuten. Wider
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standsfähiger sind Schrämpicken aus hochwertigen Schnell
schnittstählen, den V a n a d i u m -  und W o l f r a m s t ä h l e n ,  
deren Härtetemperaturen über 1100° liegen. Dieser Stahl 
ist wenigstens bis zu einem gewissen Grade brauchbar, 
wenn er auch durch Schwefelkies eine leichte Abschmirge- 
lung erfährt. Versuche mit noch weitergehend vergüteten 
St el l i t -  und V o l o m i t s t ä h l e n  sind bisher an der Sprödig
keit dieses Materials gescheitert. Die Versuche mit diesen 
Stahlsorten mußten erfolglos aufgegeben werden. Auch 
dürfte der hohe Preis der Verwendung derartiger Schräm
picken entgegenstehen.

Seit der Einführung der Stangenschrämmaschinen ist 
dauernd an der Verbesserung der Gestalt und der 
Beschaffenheit der Schrämpicken gearbeitet worden, jedoch 
hat man im wesentlichen an der bekannten Form der 
H a k c n p i c k e  festgehalten. Diese besteht aus einem 
konischen Schaft, der in ein entsprechendes konisches Loch 
der Schrämstange eingeschlagen wird und gewöhnlich 
durch Hocken oder Nut gegen Verdrehungen im Sitz 
gesichert ist. Von dem konischen Schaft aus ragt tangential 
zur Zylinderfläche der Schrämstange das eigentliche 
Schneidwerkzeug in einem rechten bzw. mehr oder weniger 
stumpfen Winkel hervor. Die Schrämspitze hat bei der 
Hakenpicke vorwiegend die Form einer vierseitigen oder 
dreiseitigen Pyramide. Die Pyramidenspitze ist das eigent
liche Werkzeug, das bei der Drehung der Schrämstange die 
Kohle unterschrämt.

Eine stark abweichende Gestalt hat die von der Fried. 
Krupp A. G. hergestellte H e l a - S c h r ä m p i c k e 1, die in zwei

Abb. 1. Von der Hela-Schrämstange 
bearbeitete Schramfläche.

Abb. 2. Von der Wannet-Schrämstange 
bearbeitete Schramfläche.

Größen, einer kleinen für geringe Schramtiefen von 1 bis 
1,4 m und einer größern für Schramtiefen von 1,4-1,8 m, 
ausgeführt wird. Die Heia-Picke hat einen im wesentlichen 
dreieckigen Querschnitt und einen doppelkeilförmigen Sitz, 
der in eine entsprechende Nut der Hela-Schrämstange 
selbstsichernd eingeschlagen wird. Von größter Bedeutung 
für die Schneidhaltigkeit ist neben der Verwendung eines 
hochvergüteten Stahles die Ausbildung der Schneidseite als 
vorgezogener hohlgeschliffener Fräser, der das bei der

1 Olückauf 1924, S. 255.

Schrämarbeit fallende Kohlenklein herausschneidet. Die 
Abb. 1 und 2 lassen an 2 Schramflächen die verschieden
artige Wirkungsweise der Heia-Picke und einer als Wannet- 
Picke1 bezeichneten dreikantigen Hakenpicke deutlich e r 
kennen. Während von der ersten die Kohle glatt zer
schnitten worden ist, hat die zweite mehr kratzend und 
reißend breitere Rillen aufgcbrochen.

Nachstehend wird das Ergebnis einer Reihe von Ver
suchen mit zwei 1,40 m langen Schrämstangen mitgeteilt, 
von denen die eine mit 134 Wannet-Picken und die andere 
mit ebenso vielen Heia-Picken besetzt war. Für die 
Schrämarbeit stand der neue Kohlenschneider D 18 der 
Maschinenfabrik Westfalia in Gelsenkirchen, der be
kanntlich ohne Axialbewegung arbeitet, zur Verfügung. 
Geschrämt wurde zunächst in einem flach gelagerten, ver
hältnismäßig weichen Flöz der obern Fettkohlengruppe.

Der mit dem Askania-Mengenmesser festgestellte 
durchschnittliche Preßluftverbrauch bei 4,6 at Druck betrug 
bei der Hela-Schrämstange 8,5 m3/min und bei der Haken- 
pickenstange 8,2 m3/min. Die Schnittgeschwindigkeit belief 
sich bei der Hela-Schrämstange je m auf 2,2 min und bei 
der Wannet-Schrämstange auf 3,6 min m, während die 
Umlaufzahl der beiden Schrämstangen zwischen 370 und 
400 Uml./min schwankte. Der geringe Mehrverbrauch der 
Hela-Schrämstange an Druckluft ist durch ihre große 
Schnittgeschwindigkeit und den damit verbundenen größern 
Preßluftverbrauch des Windwerks bedingt. Mit beiden 
Schrämstangen unterschrämte man jedesmal einen Kohlen
stoß von 10 m Länge, wobei die Hakenpickenstange 557 m3 
Preßluft von 4,6 at und die Hela-Schrämstange 357 m3 
verbrauchte. Demnach war der Gesamtpreßluftverbrauch, 
bezogen auf die Leistung, bei der Hela-Schrämstange um 
36°/o geringer als bei der Wannet-Schrämstange. Weitere 
während eines Monats in verschiedenen, meist flach
gelagerten Flözen der Fettkohlengruppe täglich wiederholte 
Versuche, wobei abwechselnd mit der Hela-Schrämstange 
und mit der Wannet-Schrämstange geschrämt wurde, e r 
gaben, daß der Widerstand der schlanken Heia-Picken 
während des Schrämens auch in Flözen mit harter Kohle 
wesentlich geringer war. Außerdem wurde festgestellt, daß 
die Hela-Schrämstange das Schrämklein besser aus dem 
Schram beförderte. Das auf eine Schnittlänge von 1 in 
herausbeförderte Schrämklein betrug bei der Hela-Schräm
stange durchschnittlich 189 kg und bei der Wannet-Schräm- 
stange 119 kg; davon gingen durch ein Sieb von 4 mm 
Lochweite bei der ersten Bauart 119 kg - 63°/o, bei der 
zweiten 96 kg — 81 o/o, wodurch der Beweis erbracht ist, 
daß die Hela-Schrämstange, abgesehen von der größern 
Menge des aus dem Schram herausgebrachten Schräm
kleins, ein wesentlich grobkörnigeres Schrämgut liefert.

Hinsichtlich des Verschleißes ergaben sich ebenfalls 
beträchtliche Unterschiede. W ährend der ganze Picken
besatz bei der Hela-Schrämstange kaum sichtbare Ab
schleifungen der Spitzen aufwies, zeigten sämtliche Wannet- 
Picken so starke Abschmirgelungen, daß ihre Weiter
verwendung nach etwa 20 m Schrämarbeit in härterer Kohle 
überhaupt nicht mehr möglich war.

Der hochwertige Stahl, aus dem die Heia-Picken an- 
geferiigt werden, erfordert selbstverständlich eine sach
dienliche Behandlung. Ohne einen besondern Härteofen 
ist die notwendige Härtetemperatur von 1150° nicht inne
zuhalten. Es hat sich gezeigt, das man bei richtiger N ach
behandlung der Picken die Kosten dafür je t  geschrämter 
Kohle auf 3 Pf. herabdrücken kann. Als Nachteil der 
Hakenpickenstange ist noch ihre erhebliche Schwächung 
infolge der zahlreichen konischen Durchbohrungen zu e r 
wähnen, die leicht zu Stangenbrüchen führt. Die Abb. 3 
und 4 lassen die Befestigung der Picken auf der im Kern 
unverletzten und daher auch starken Beanspruchungen in 
harter Kohle gewachsenen Hela-Schrämstange sowie die 
Anordnung der 134 Durchbohrungen auf der 1,40 m langen 
Wannet-Schrämstange erkennen.

> Olückauf 1926, S. 1187.
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Abb. 3. Heia- Abb. 4. Wannet-
Schrämstange Schrämstange

im Querschnitt.

Die Versuche haben demnach ergeben, daß der Kohlen
stoffstahl der Hakenpicke auch in mittelharter Kohle seine 
Schneidhaltigkeit nicht bewahrt. Die Herstellung der 
Hakenpicke aus dem weitergehend vergüteten Schnelldreh- 
stahl der Heia-Picke ist wegen des gefährdeten Q uer 
schnittes zwischen Schaft und Spitze und der an dieser 
Stelle bei s tärkerer Beanspruchung auftretenden Brüche 
nicht möglich. Ferner hat sich gezeigt, daß die Heia-Picke 
dank ihrer für die Schrämarbeit besonders günstigen 
schlanken Form in Verbindung mit der Fräserschneide 
einen weit geringem Widerstand in der Kohle findet als 
tüc bisher bekannten Ausführungen der Hakenpicken.

Hauptversammlung des Deutschen Markscheider-Vereins.

Die 15. Hauptversammlung des Vereins fand unter 
großer Beteiligung von Mitgliedern und Oästen vom 5. bis 
zum 7. September 1926 in Clausthal statt. Der Vorsitzende, 
Markscheider L ö h r ,  Bochum, wies in seiner Eröffnungs
ansprache auf die Bedeutung der Tagung hin, die in erster 
Linie der fachwissenschaftlichen Berufsausbildung dienen 
und eine engere Fühlungnahme zwischen Hochschule und 
Praxis hersteilen solle. Er gab bei dieser Gelegenheit auch 
bekannt, daß das Preußische Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung die Einführung eines achtsemestrigen 
Fachstudiums mit abgeschlossener Diplomprüfung in der 
Fachrichtung Markscheidewesen an den Technischen Hoch
schulen zu Berlin und Aachen genehmigt hat, und gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Neureglung der Markscheider
ausbildung an den Hochschulen dem Bergbau zum Nutzen 
gereichen möge. Der Rektor der Bergakademie, Professor 
Dr. V a l e n t i n  e r ,  betonte in seinen Begrüßungsworten, 
daß auch die Clausthaler Akademie nicht zögern werde, 
sich dem Vorgehen der beiden genannten Hochschulen in 
dieser Frage anzuschließen.

Nachdem noch Vertreter der Bergbehörden und be
freundeter Fachvereine gesprochen hatten, behandelte Pro
fessor Dr. A n g e n h e i s t e r ,  Potsdam, die F o r t e n t w i c k 
l u n g  d e r  g e o p h y s i k a l i s c h e n  A u f s c h l u ß m e t h o d e n  
i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n .  Die angewandte Geophysik hat 
in neuerer Zeit eine Reihe von Erkenntnissen gezeitigt, die 
zur Verbesserung der Bodenuntersuchungsverfahren geführt 
haben. Bei der Beobachtung des statischen und magne
tischen Kraftfeldes ist die Gradientenmessung an nahe benach
barten Punkten an die Stelle der Ausmessung der Felder 
von Station zu Station getreten, da praktisch nur Störungs
felder in Betracht kommen. Durch die Drehwage konnten 
bisher von den 6 Differentialquotienten der Niveaufläche 
nur 4 unmittelbar gemessen und außerdem die Unterschiede 
zweier Quotienten bestimmt werden. Bei der weitern Aus
gestaltung des Gerätes handelt es sich zurzeit darum, den 
Differentialquotienten für die Höhe zu ermitteln und die 
Werte für x und y voneinander zu trennen. Für die 
Messung wird gleichzeitige Beobachtung an mehreren 
Punkten und drahtlose Zeitübertragung von einem Observa
torium aus angestrebt. Bei den magnetischen Horizontal- 
und Vertikalwagen ist die Empfindlichkeit durch Konstruk
tionsänderungen und die Verwendung Kruppschen Kobalt
sfahles mit hohem magnetischem Moment gesteigert worden.

Markscheider Direktor Dr. O b e r s t e - B r i n k ,  Gelsen
kirchen, erörterte die B e d e u t u n g  d e s  M a r k s c h e i d e 

w e s e n s  f ü r  d i e  B e r g s c h ä d e n k u n d e .  Er berichtete 
über die großen Fortschritte, welche die Kenntnis der Boden
bewegungsvorgänge infolge des Abbaus von Lagerstätten 
im Laufe der beiden letzten Jahrzehnte gemacht hat. Unter 
Hinweis auf die Namen K l o s e ,  K ö h n e ,  L e h m a n n ,  
S c h m i t z  und K l i v e r  machte er darauf aufmerksam, daß 
das deutsche Markscheidewesen stark an der Entwicklung 
dieser Kenntnis beteiligt sei, und erwähnte namentlich die 
Untersuchungen von Markscheider J a n u s ,  die außer der 
Ermittlung des Bruchbereiches und der Senkungsdauer be
sonders die genaue Festlegung des Wesens der Horizontal
bewegungen in Senkungsmulden zum Ziele hatten. Die 
Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, daß die Stelle 
größter horizontaler W anderung über dem Abbaurand, die
jenige größter Zerrung zwischen Abbaurand und Mitte der 
Senkungsmulde liegt. Der Vortragende wies auf die grund
sätzliche Übereinstimmung mit den Feststellungen G o l d 
r e i c h s  hin, warnte aber davor, die an einer Stelle gewonnenen 
Erfahrungen ohne weiteres auf andere Bezirke zu übertragen. 
Weitere Untersuchungen seien noch erforderlich. An Hand 
zahlreicher Beispiele zeigte er, wie sich die neu gewonnenen 
Erkenntnisse vorteilhaft in der praktischen Bearbeitung von 
Bergschäden zum Nutzen des Bergbaus verwenden lassen. 
Zum Schluß wurde die Bedeutung der natürlichen Boden
bewegungsvorgänge, besonders der jungen tektonischen 
Bodenbewegungen, gestreift, die sich genau nur durch 
Messungen feststellen lassen1.

Über die n e u z e i t l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  L o t 
o r i e n t i e r u n g e n  sprach Professor F o x ,  Clausthal. Nach ge
schichtlichen Mitteilungen über die verschiedenen im Laufe 
der Zeit entstandenen und verfeinerten Anschlußveifahrcn 
erörterte er eingehend den Kernpunkt des Problems einer 
Doppellotung, nämlich die Abseigerung der Punkte bei tiefen 
Schächten. Nach den bisherigen Erfahrungen läßt sich diese 
Aufgabe nur durch das von W i l s k i  eingeführte Mehr
gewichtsverfahren lösen, bei dem das Maß der Lotablenkung, 
die durch Luftwirbel im Schacht und unsymmetrische Massen
anziehung entsteht, erfaßt und für die Festlegung des Lot
punktes im Schachttiefsten verwertet werden kann. Eine 
Steigerung der Genauigkeit ist durch zentrische Messung in 
den Lotpunkten nicht zu erwarten.

Die Sitzung des 6. Septembers begann mit einem Bericht 
von Markscheider G. S c h u l t e ,  Bochum, über L u f t b i l d 
a u f n a h m e n  i m r h e i n i s c h - w e s t f ä l i s c h e n  I n d u s t r i e 
g e b i e t .  Mancherlei Hemmungen hatten die Ausführung 
der Luftbildmessungen im größten deutschen Bergbaubezirk 
verzögert, so daß erst im Vorjahre der östlich von Dort
mund gelegene Teil (360 km2) und im Sommer dieses Jahres 
das gesamte westliche Gebiet bis zum Rhein (1680 km2) im 
Maßstab 1 :5000 durch die Hansa Luftbild G. m. b. H. auf
genommen werden konnte. Die Kosten werden vom Sied
lungsverband Ruhrkohlenbezirk, den beteiligten Stadt- und 
Landkreisen, der Emschergenossenschaft und der W est
fälischen Berggewerkschaftskasse getragen. Genauigkeits
untersuchungen und Vergleiche mit vorhandenen Plänen 
haben die Verwendbarkeit der entzerrten Luftbildpläne, um 
deren Herstellung es sich vorerst meist nur handelt, für 
die Zwecke der Kartenergänzung und -berichtigung ergeben-

Markscheider Direktor Dr. L e h m a n n ,  Duisburg, führte 
den nach jahrelangen Versuchen nunmehr von der Firma 
Anschütz in Kiel fertiggestellten V e r m e s s u n g s k r e i s e l  vor, 
der berufen ist, die schwierige Aufgabe der Richtungsüber
tragung in die Grube auf völlig neue Weise zur Lösung zu 
bringen. Der Vortragende streifte kurz die Theorie des 
Kreisels, schilderte den W erdegang des Gerätes und er
läuterte dann eingehend an Hand von Lichtbildern seine 
innere Einrichtung sowie die Vornahme der Beobachtung 
damit.

Im Anschluß an diese Ausführungen berichtete Professor 
F o x  über seine kurz vor der Tagung mit dem Gerät aus
geführten Versuchsmessungen, die zwar noch nicht abge
schlossen sind, aber doch schon erkennen lassen, daß das

1 s. a. Olückauf 1926, S. 857.
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neue Gerät die bei der unterirdischen Richtungsbestimmung 
notwendige Genauigkeit von ±  1 min einhalten wird.

Über F a l t u n g s f o r i n e n  u n d  p r i m ä r e  D i s k o r d a n 
zen i m n i e d e r r h e i n i s c h  - w e s t f ä l i s c h e n  S t e i n 
k o h l e  n g e b i r g e  sprach Markscheider Dr. B ö t t c h e r ,  
Werne. In Verfolg seiner frühem Untersuchungen1 brachte 
er im Lichtbilde eine große Anzahl von weitern Beispielen, 
aus denen sich das Einschieben neuer Falten nach der 
Tiefe zu, das Auftreten und Verschwinden von Überschie
bungen im Schichtenprofil, Diskordanzen in Mulden und 
Sätteln sowie Querfaltung in streichender Richtung ergeben.

In seinem Vortrage über die r e l a t i v e  A b s e n k u n g  
d e r  B e u t  h e n  e r  E r z -  u n d  S t e i n k o h l e n  m u l d e  i n 
g e r i c h t l i c h e n  B e w e i s b e s c h l ü s s e n  u n d  S a c h v e r 
s t ä n d i g e n - G u t a c h t e n  o b e r s c h l e s i s c h e r  B e r g 
s c h ä d e n  p r o z e  s s  e erörterte Markscheider N i e m c z y k ,  
Beuthen, im Anschluß an seine Ausführungen auf der letzten 
Tagung2 einen im vergangenen Jahre ergangenen Beweis
beschluß des Oberlandesgerichts Breslau, in dem die Frage 
neuzeitlicher, vom Bergbau unabhängiger Erdbewegungen 
aufgeworfen worden ist. Ein geologisches Gutachten hatte 
die Fragen, ob tektonische Senkungen überhaupt solche 
Wirkungen ausüben, daß sie für bergbauliche Senkungen 
gehalten werden können, und ob es in Oberschlesien tek
tonische Senkungen gibt, verneint. Der Vortragende, der 
vom Bergbau unabhängige Bewegungen in Oberschlesien 
selbst festgestellt hat3, begründete seine entgegengesetzte 
Auffassung unter Anführung weitern Beweismaterials. Da 
durch einen neuen Beweisbeschluß die Frage der Beuthener 
Absenkung auch mit den neuerdings in Oberschlesien wahr
genommenen Erderschütterungen verknüpft worden ist, er
läuterte der Redner die hierüber in verschiedenen Bezirken 
vertretenen Auffassungen und wies darauf hin, daß die in 
Oberschlesien in letzter Zeit verspürten Gebirgsschläge und 
Erdstöße von einer besondern Kommission des Gruben- 
sicherheitsamtes untersucht werden sollen.

Über B e r g s c h ä d e n  u n d  b e r g f r e m d e  S c h ä d e n  
an  S t r a ß e n b a h n e n  äußerte sich Markscheider We i ß -  
n e r ,  Essen. Er berichtete an Hand von Lichtbildern über 
Versuche, die man vorgenommen hat, um auf Grund von 
Messungen und Beobachtungen die im neuzeitlichen ver
schweißten Straßenbahngleis durch Temperatur- und Be
triebseinwirkungen auftretenden Bewegungen rechnerisch 
zu erfassen sowie ihre Beträge in Beziehung zu den Gleis
schäden zu setzen, die vielfach den Bergschäden ähneln und 
als solche dem Bergbau zur Last gelegt werden. Temperatur, 
Lückenwerte, Dilatationen sind regelmäßig beobachtet und 
ausgewertet und die empirisch ermittelten Bruchgrenzen der 
Stöße sowie der ungeschwächten Schiene den rechnerisch 
ermittelten Zugbeanspruchungen gegenübergestellt worden. 
Dabei hat sich gezeigt, daß au?h im bergbaufreien Gebiet 
Gleisschäden auftreten müssen und tatsächlich nachgewiesen 
werden können. Zum Schluß wurde auf die Mittel zur Be
kämpfung der Gleisbewegung und auf die Entlastung des 
Bergbaus von unberechtigten Schadenersatzforderungen hin
gewiesen.

Markscheider K e i n h o r s t ,  Essen, behandelte die B e 
r e c h n u n g  v o n  B o d e n s e n k u n g e n  i m n i e d e r r h e i 
n i s c h - w e s t f ä l i s c h e n  K o h l e n g e b i r g e  u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  A r b e i t e n  d e r  
E m s c h e r g e n o s s e n s c h a f t .  Nach kurzer Schilderung 
der von jeher ungünstigen Vorflutverhältnisse im Emscher- 
gebiet erläuterte er an Lichtbildern die von der Emscher
genossenschaft unter Berücksichtigung der künftig zu er
wartenden Senkungen ausgeführten Reglungsarbeiten. So
dann beschrieb er das bei dieser Gesellschaft auf Grund 
von zahlreichen Beobachtungen an Festlinien eingeführte 
Senkungsberechnungsverfahren und teilte eine neue Formel 
zur Ermittlung der Seitenverschiebungen mit. Der Ansicht

von G o l d r e i c h 1, der für den mittlernTeil der Senkungs
mulde eine Zone der lotrechten Absenkung und nur für den 
Senkungsrand eine Schiebungszone annimmt, widersprach 
der Vortragende unter Hinweis auf entgegenstehende Be
obachtungsergebnisse.

Zum Schluß dieser Sitzung berichtete Markscheider 
Kn o b l o c h ,  Goslar, über E i n d r ü c k e  v o n  d e r  d i e s 
j ä h r i g e n  S t u d i e n r e i s e  n a c h  M e x i k o ,  b e s o n d e r s  
i n  w i r t s c h a f t l i c h e r  B e z i e h u n g .  Der Vortragende, 
der sich zwecks Unterrichtung über mexikanische Mineral
vorkommen und über die bergrechtlichen Verhältnisse des 
Landes im Frühjahr 1926 einer deutschen Studienreise an
geschlossen hatte, gab zunächst eine Schilderung von Land 
und Leuten, streifte dann die politischen Zustände unter der 
jetzigen Regierung und machte schließlich nähere Angaben 
über die verschiedenen Erzvorkommen nach Menge und Güte, 
über die bisherige Erschließung sowie den Umfang der 
Förderung. Die Frage nach der Möglichkeit der Ansiedlung 
und Nutzbarmachung der Mineralschätze für deutsche Ko
lonisten fand eine durchaus günstige Beurteilung.

Am 7. September sprach zunächst Markscheider S e e 1 is ,  
Bochum, über die A n w e n d u n g  d e r  g e o p h y s i k a l i 
s c h e n  A u f s c h l u ß v e r f a h r e n  i m M a r k s c h e i d e w e s e n .  
Er beleuchtete den Zusammenhang der Markscheidekunde 
mit den geophysikalischen Untersuchungsverfahren und 
umriß das Aufgabengebiet dieser Verfahren bei der Klärung 
der Lagerungsverhältnisse in bergbaulich wichtigen Bezirken. 
Au Hand einiger Beispiele legte er die Brauchbarkeit der 
einzelnen Verfahren dar und kennzeichnete die Stellung
nahme des praktischen Markscheiders zu den Ergebnissen 
vom Standpunkt der Genauigkeit und der wirtschaftlichen 
Verwendungsmöglichkeit.

V o m  H a r z e r  B e r g - u n d  H ü t t e  n w e s  e n berichtete 
Professor Dr. G r u m  b r e c h t ,  Clausthal. In anschaulicher 
Weise gab er unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder einen 
Überblick über die geologischen Verhältnisse und die ver
schiedenen Mineralvorkommen des Harzes, besonders über 
die Gangzüge des Oberharzes, und behandelte dann ein
gehend die geschichtliche Entwicklung sowie die heutige 
Technik des Bergbaus, seine Leistungen und seine Eigenart. 
Besondere Würdigung fand die umfangreiche und muster
gültige Wasserwirtschaft des Oberharzes, die 70 °/0 des ge
samten Kraftbedarfes deckt. Ein abschließender kurzer 
Abriß über die Aufbereitung der Erze und die Weiterver
arbeitung in den Hüttenwerken ließ auch die Schwierigkeiten 
bei der Verhüttung der Rammelsberger Blei-Zinkerze klar 
erkennen.

Markscheider N e h m ,  Wattenscheid, stellte in seinem 
Vortrage über F e h l e r e r s c h e i n u n g e n  i m g e s c h l o s s e 
n e n  P o l y g o n z u g e  ein Problem zur Erörterung, das bei 
dem vielfach verschlungenen Verlauf der Grubenzüge all
seitige Beachtung verdient, aber noch keine endgültige Lösung 
gefunden hat. Die Ergebnisse der Untersuchungen des 
Vortragenden über das Auftreten von Lage- und Richtungs
fehlern haben gezeigt, daß sich jeder Brechpunkt eines 
Polygonzuges in der Fehlerkurve auf einem Kreisbogen 
bewegt, das ganze Polygon sich also um einen Punkt dreht. 
Die unvermeidlichen Winkel- und Längenfehler haben dem 
nach das Bestreben, sich in einer einzigen Fehlerresultanten 
zusammenzuballen, die sich wie ein Orientierungsfehler 
äußert.

Markscheider Dr. K ö p l i t z ,  Börnig, führte eine N e u e 
r u n g  i n  d e r  Z i e l s e t z u n g  b e i  d e r  P o l y g o n m e s 
s u n g  u n t e r t a g e  vor. Um die Theodolitmessung in der 
Grube von der mehr oder weniger guten Beleuchtung der 
Zielpunkte durch die Hilfsmannschaft unabhängig zu machen 
und den Messungsvorgang auch unter schwierigen Verhält
nissen ganz in die Hände des Ausführenden zu legen, hat 
der Vortragende das Traggestell einer elektrischen Gruben
lampe so umgeändert, daß eine senkrecht unter dem Fest
punkt befindliche Zielkugel von dem Licht der Lampe un-

1 Qlückauf 1925, S. 990 und 1145.
* Qlückauf 1924, S. 9S3.
3 Qlückauf 1923, S. 929.

» G o l d r e i c h :  Die Bodenbewegungen im Kohlenrevier und deren 
Einfluß auf die Tagesoberfläche, 1926, S. 99 ff.
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mittelbar bestrahlt und damit die Mitwirkung von Hilfskräften 
während der eigentlichen Messung vollständig entbehrlich wird.

Einige weitere Vorträge unterrichteten über die Fort
schritte im Bau markscheiderischer Vermessungsgeräte.

Professor Dr. v o n  O r u b e r ,  Jena, besprach die A u f 
s t e l l u n g  d e s  Z e i ß - T h e o d o l i t s  I b e i  m a r k 
s c h e i d e r i s c h e n  M e s s u n g e n .  Das durch gedrängten 
Aufbau und geringes Oewicht ausgezeichnete Qerät ist 
mit einer neuartigen Teilkreisablesung für Orund- und 
Höhenkreis versehen, die gestattet, die Ablesung je zweier 
Zeiger in eine zusammenzuziehen und beide Kreise durch 
ein Ableseokular zu beobachten. Besondere Zusatzvor
richtungen, wie Konsolschrauben, kardanisch drehbare 
elektrische Lichtsignale, Meßspitzen, optisches Lot, Okular- 
und Objektivprisma, ermöglichen die bequeme Handhabung 
des Gerätes auch in engen und steilen Qrubenbauen.

Weiterhin führte der Vortragende das n e u e ,  s e l b s t 
r e d u z i e r e n d e  Z e i ß - T a c h y m e t e r  vor. Dieser Repeti
tionstheodolit mit selbstreduzierendem Halbbildentfernungs
messer erlaubt, an wagrechten Entfernungslattcn die Ent
fernung des Lattenpunktes mit der bei gewöhnlichen Längen
messungen üblichen Genauigkeit unmittelbar abzulesen. 
Die Reduktion des Lattenabstandes auf den Horizont wird 
durch eine Drehkeilvorrichtung bewirkt.

Oberlandmesser a. D. L i i d e m a n n ,  Freiberg, berichtete 
über den 8 - c m - T h e o d o l i t  v o n  H i l d e b r a n d  m i t  
S c h  r a u b e n m i k r o s k o  p e n ( F o r m  II) u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  Z u g m e s s u n g  
m i t  k u r z e n  S e i t e n .  Das Bestreben, für den jeweiligen 
Zweck der Messung über handliche und wirtschaftlich 
arbeitende Geräte zu verfügen, hat zum Bau von Theodoliten 
mit kleinem Durchmesser, aber vollkommenerer Ablesevor
richtung geführt. Um diese Geräte auch bei sehr kurzen 
Seiten in der Grube, bei Lotanschlußdreiecken und bei der 
Zentrierung übertage verwenden zu können, hat man ihre 
Fernrohre für Zielweiten bis zu etwa 1 m herab einge
richtet. Aus den Angaben des Vortragenden über die 
Leistungsfähigkeit des behandelten Gerätes ergab sich ein 
günstiges Urteil für die Benutzung bei Feinmessungen in 
der markscheiderischen Praxis.

U b e r  d i e  V e r w e n d u n g  d e r  D i e p e r i n k l a t t e  
i m M a r k s c h e i d e w e s e n  unterrichteten weitere Aus
führungen desselben Redners. Versuche, die Ablesungs
möglichkeit an den Nivellierlatten durch Transversalteilung 
der Einheit (cm) zu verfeinern, haben vor einigen Jahren 
zu einer brauchbaren Lösung durch Professor D i e p e r i n k  
in Wageningen (Holland) geführt, der die Erfahrung, daß 
man ein Intervall mit einem Faden sehr genau halbieren 
kann, auf die Lattenteilung anwendet. Über die bei 
Streckenmessungen untertage erreichbare Genauigkeit machte 
der Vortragende nähere Angaben und verglich dabei das 
erzielte Ergebnis mit demjenigen einer gewöhnlichen Zenti
meterfeldteilung.

Dr. W. U h i n k ,  Kassel, sprach dann über H e r 
s t e l l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  d i e  E n t f e r n u n g s m e s s u n g  
m i t  F e r n r o h r e n  v o n  u n v e r ä n d e r l i c h e r  L ä n g e .  
Die Fokussierung des Fernrohres durch die Längsver
schiebung einer Linse oder eines Linsensystems im Innern 
hat sich in neuerer Zeit bei Theodolit und Nivellierinstrument 
immer größere Beliebtheit erworben. Die Mitteilungen 
des Vortragenden über die zweckmäßigste Anordnung der 
Linsen und über den Einfluß der Konstruktion auf die 
Einstellung und die Entfernungsmessung auch bei kurzen 
Strecken fanden daher lebhafte Aufmerksamkeit.

In seinen Ausführungen ü b e r N o r m u n g s  b e s t r e b  u n g e n  
i m M a r k s c h e i d e w e s e n  legte Dr. L e h m a n n ,  Duisburg, 
an einer Reihe von Musterbeispielen dar, wie im Format, 
bei der Anfertigung und im Inhalt der Karten und Risse 
größte Einheitlichkeit erreicht und Arbeitsersparnis erzielt 
werden kann. Weitere Vorschläge betrafen die Verein
fachung und Vereinheitlichung der Meßgeräte. Bei den 
Anregungen wurden die vom Normungsausschuß der 
deutschen Industrie aufgestellten Grundsätze weitestgehend

berücksichtigt. Im Anschluß daran machte der Vortragende 
Mitteilungen über die neuste Ausführung der photo
graphischen Vervielfältigungsvorrichtung K o n t o p h o t  
G o e r z ,  einer Universal-Hilfsmaschine, die sich bei der 
Anfertigung von Kopien, Abschriften, Planübertragungen, 
Umkartierungen usw. in gleichem wie auch in verkleinertem 
und vergrößertem Maßstabe bewährt hat.

Im Schlußvortrag über B e o b a c h t u n g e n  d e r  d u r c h  
I n d u s t r i e -  u n d  S t r a ß e n v e r k e h r  h e r v o r g e r u f e n e n  
E r s c h ü t t e r u n g e n  berichtete Markscheider L ö l i r ,  Bochum, 
über die bisherigen Untersuchungen der Erdbebenwarte 
der Westfälischen Berggewerkschaftskasse auf dem Gebiete 
der Messung von Verkehrserschütterungen und erläuterte 
an Hand von Lichtbildern Bau und Wirkungsweise der be
nutzten Instrumente sowie die erzielten Ergebnisse. Da die 
für die Aufnahme von Maschinenschwingungen geeigneten 
Geräte die schnell verlaufenden Bodenschwingungen, wie 
sie durch Eisenbahn-, Kraftwagen- und Straßenbahnverkehr 
erzeugt werden, sehr häufig nicht einwandfrei aufzeichnen, 
ist ein neues Gerät gebaut worden, über dessen Einrich
tung und Bewährung bei Versuchsmessungen in der Praxis 
der Vortragende nähere Angaben machte.

Neben den wissenschaftlichen Sitzungen fanden am 
Nachmittag des 5. Septembers Besichtigungen statt, die den 
Teilnehmern Neuerungen aus dem engern Fachgebiet vor 
Augen führten, ihren Gesichtskreis erweiterten und zahlreiche 
Anregungen gaben. So war im Markscheldeinstitut der 
Bergakademie eine reichhaltige Instrumenten- und Rißaus
stellung aufgebaut, die neben den Geräten des Instituts die 
neusten Erzeugnisse der führenden Firmen enthielt. An 
Rissen wurden außer den neuzeitlichen Unterrichts- und 
Anschauungsmitteln auch künstlerisch ausgeführte geschicht
liche Karten aus der Glanzzeit des Oberharzer Bergbaus 
gezeigt, von denen weitere Stücke in einer Sonderausstellung 
des Oberbergamts Clausthal zu sehen waren. Die unter 
fachmännischer Führung besichtigten mustergültigen minera
logischen, geologischen und bergmännischen Sammlungen 
der Bergakademie erweckten die aufmerksame Beachtung der 
Besucher. Für den Nachmittag des 6. Septembers hatten 
die Oberharzer Berg- und Hüttenwerke zu einer Gruben
fahrt auf dem Kaiser-Wilhelm-Schacht in Clausthal ein
geladen. Die übrigen Teilnehmer unternahmen einen Aus
flug nach Hahnenklee, wo Dr. L e h m a n n  einen bemerkens
werten Lichtbildervortrag über Reisebilder aus Spanien hielt. 
Der folgende Nachmittag war geschäftlichen Verhandlungen 
gewidmet. Am Abend schilderte Markscheider Kl e e s ,  
St. Ingbert, seine langjährigen Ausländserfahrungen und -er- 
lebnisse in einem Vortrage »Vom Äquator nach Spitzbergen« 
unter Vorführung zahlreicher schöner Lichtbilder.

Im Anschluß an die Tagung fand am 8. September ein 
Ausflug zum Rammelsberg bei Goslar statt. Nachdem 
Oberbergrat B e l l i n g e r  von den Unterharzer Berg- und 
Hüttenwerken und Markscheider K ö n i g ,  Goslar, an Hand 
von Karten die geschichtliche Entwicklung dieses alten 
Bergwerks, seine Lagerungsverhältnisse, den heutigen Berg
baubetrieb und seine Ergebnisse anschaulich geschildert 
hatten, gab eine Orubenfahrt den Teilnehmern Gelegenheit, 
die Erschließung und praktische Gewinnung der Erze an 
Ort und Stelle zu besichtigen. G. Sc hu l t e .

Ausschuß für Bergtechnik, Wärme- und Kraftwirtschaft für den 
niederrheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau.

In der 42. Ausschußsitzung, die am 26. Oktober 1926 in 
der Bergschule zu Bochum unter dem Vorsitz von Bergrat 
J o h o w stattfand, erörterte Professor W. S c h u 1 z, Clausthal, 
die Frage der A n w e n d b a r k e i t  v o n  V o l o m i t  u n d  
ä n d e r n  S t e l l i t t e n  i m B e r g b a u .  Daran schloß sich 
der Vortrag von Dipl.-Ing. J a n s e n ,  Hamm, über die E r 
w ä r m u n g  d e r  W e t t e r  u n d  d i e  M ö g l i c h k e i t e n
e i n e r S t e i g e r u n g d e r K ü h l w i r k u n g z u r E r h ö h u n g
d e r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e r  A r b e i t e r  i n  t i e f e n  
S t e i n k o h l e n g r u b e n .  Die beiden Berichte werden dem
nächst hier zum Abdruck gelangen.
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W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Kohlengewinnung des Deutschen Reiches im September 1926.

September

Bezirk Stein
kohle

t

Braun
kohle

t

Koks

t

Preß
steinkohle

t

Preßbraun- 
kolile (auch 

Naßpreß- 
steme) 

t

Stein
kohle

t

Braun
kohle

t

Koks

t

Preß
steinkohle

t

Preßbraun- 
kohle (auch 
Naßpreß- 

steme) 
t

Oberbergamtsbezirk: 

Breslau, Nieder
schlesien . . 491 445 823 231 72 563 11 740 177 473 4025264 6858022 652 104 138 889 1 417 222
Oberschlesien 1 523 380 — 82 782 39 976 -x- 12707406 — 744 352 303 503 _

Halle . . . . 4 728 5 455 6231 — 5 100 1 376 717 40898 46406924 — 43 888 12 033 768
Clausthal1 . . 49 849 133 385 7717 4 934 12518 419394 1 194962 57 505 59 819 113 260
Dortmund . . 9 623 8432 — 1 731 079 297 880 — 77444870 — 14 970 883 2 672 445 —
Bonn ohne Saar

gebiet . . . 827 0263 3 435 200 209 559 38 691 829 817 6833949 29311712 1 722 045 269 430 6 994 394

Preußen ohne 
Saargebiet . 12 520 271 9 847 439 2 103 700 398 321 2 396 525 101471781 83771620 18 146 889 3 492 974 20 558 644

Vorjahr ohne 
Saargebiet. . 11021983 9837443 2016566 370330 2406351 95231330 84268322 19924161 3109573 20499144

Berginspektlonsbez.:

München. . . 98 521 823695
Bayreuth . . . 2 992 41 577 — 1 776 5 091 24 980 327221 — 8 732 28 671
Arnberg . . . — 40 524 — — 8 481 — 389520 — — 78 321
Zweibrücken . 129 — — — — 894 — - — —

Bayern ohne 
Saargebiet. . 3 121 180 622 1 776 13 572 25 874 1540436 8 732 106 992

Vorjahr ohne 
Saargebiet. . 2616 143187 _ — 4691 33299 1591731 -- — 100993

Bergamtsbezirk: 

Zwickau . . . 150 593 12 354 4 668 1 378 622 129 904 37 610
Stollberg i. E. . 159242 — — 1 756 — 1 359 321 — — 18 076 —
Dresden (rechts- 

elbisch) . . 31 871 168 888 316 17 916 251 486 1411 107 _ 3 573 133 463
Leipzig (links- 

elbisch). . . __ 658 058 — — 232 121 — 5886946 — — 1 998 790

Sachsen . . . 341 706 826 946 12 354 6 740 250 037 2 989 429 7 298 053 129 904 59 259 2 132 253
Vorjahr. . . 317986 850712 17188 3957 229302 2842542 7351231 149461 45126 2052222

Baden . . . . _ _ _ 31 112 — — — — 305 141 —
Thüringen . . _ 504 288 — — 215 422 — 4 835 671 — — 1 850 639
Hessen . . . _ 31 701 — 6 788 15 — 313 830 — 59 815 11 581
Braunschweig . -_ 238 460 — — 40 925 — 2 237 935 — — 364 989
Anhal t . . . . _ 83 S03 — — 7 445 — 828 560 — — 84 032
Übrig. Deutschi. 10 649 — 26145 1 183 — S7 936 — 215 674 15 945 —

Deutsches Reich
(jetziger (1926 12 875 747 11 713 259 2142 199 445 920 2 923 941 104575020 100826105 18 492 467 3 941 866 25 109 230
uebietsura-) inye 
fang ohne | 
Saargebiet) 11913

11 355415 11949347 2063634 4343% 2910608 98222320 102377754 20349146 3656225 24894 029
11990948 7473246 2444898 467555 1 909156 106571793 64132226 22074181 4 174 712 15993722

Deutsches Reich 
(alter Oebiets- 
umfang) 1913 16355617 7473246 2677559 495521 1909156 143674282 64132226 24 096556 4406338 15993722

Januar—September5

1 Die Qewinnung des Obernkirchener Werkes ist zur Hälfte unter »Übriges Deutschlandc nachgewiesen. September
s Davon entfallen auf das eigentliche Ruhrrevier .......................................................................................... 9572609 t
8 Davon aus linksrheinischen Zechen des Ruhrbezirks . . ..... ......  423 915 t
4 Davon aus Oruben links der Elbe 3039131 t.
5 Einschl. der Berichtigungen aus den Vormonaten.

Januar-September 
77043 808 t 
3530445 t

R u h r b e z i r k  insges. 9996 524 t 80574253 t

Die Entwicklung der Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen Monaten des Berichtsjahres im Vergleich 
mit der Oewinnung im Monatsdurchschnitt der Jahre 1913, 1924 und 1925 geht aus der folgenden Übersicht hervor.

Monat

Deutsches Reich (jetziger Gebietsumfang ohne Saargebiet)

Steinkohle Braunkohle
Koks

t

Preß Preß-
insges.

t
1913=100

insges.
t

1913 = 100
steinkohle

t
braunkohle

t

11 729 430 100,00 7 269 006 100,00 2 638 960 540 858 1 831 395
9 902 387 84,42 10 363 319 142,57 1 976 628 311 911 2 472 090

11 060 758 94,30 11 649 143 160,26 2 234 175 416 953 2 802 729
11 190 004 95,40 12 222 038 168,14 2108 110 481 695 2 919 641
10 611 224 90,47 11 115385 152,91 1 984 765 459 864 2 741 253
11 424 278 97,40 11 834 913 162,81 2 144 694 448 295 2 883 953
10 085 944 85,99 10 067 434 138,50 1 962 629 360 558 2 486277
10 678 249 91,04 9 893 972 136,11 1 973 621 378 391 2 519 339
11 756 386 100,23 11 202 486 154,11 1 962 558 421 795 2 792 663
13 074 085 111,46 11 481 767 157,96 2 044 575 457 957 2 942 029
12 879 102 109,80 11 421 302 157,12 2154 226 438 210 2 905 611
12 875 747 109,77 11 713 259 161,14 2 142 199 445 920 2 923 941

Durchschnitt 1913
1924
1925

1926: Januar . . 
Februar. . 
März . . 
A pril. . . 
Mai . . . 
Juni . . . 
Juli . . . 
August . . 
September



1532 G l ü c k a u f Nr.  46

Kohlengewinnung und -außenliandel der Tschecho-Slowakei 
im 1. Halbjahr und im Juli 1926.

Die Kohlengewinnung in der 1. Hälfte des laufenden 
Jahres weist gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres eine 
wenn auch nur geringe Zunahme auf; diese beträgt bei Stein
kohle 218000 t oder 3,69 °/0 lind bei Braunkohle 155000 t 
oder 1,76 %. Auch bei Koks und Preßsteinkohle ist eine 
Zunahme zu verzeichnen, und zwar um 25 000 t (+■ 2,55 °/o) 
bzw. 17000 t (+  26,63 Demgegenüber ist die Herstellung 
von Preßbraunkohle hinter dem vorjährigen Ergebnis um 
6000 t oder 5,98 °/0 zurückgeblieben. Das Gewinnungser- 
gebnis des 1. Halbjahrs 1924 ist bei Stein- und Braunkohle 
sowie Koks noch nicht wieder erreicht, dagegen ist die 
Herstellung von Preßsteinkohle auf reichlich das Doppelte 
gestiegen. Die Haldenbestände verringerten sich bei Stein
kohle auf 230 000 t und bei Braunkohle auf 716000 t. Dem
gegenüber hatte der nachlassende Koksabsatz ein Anwachsen 
der Vorräte von 219000 t im Juni auf 238000 t im Juli zur 
Folge. Im einzelnen sei auf die folgende Zahlentafel ver
wiesen.

K o h l e n g e w i n n u n g  d e r  T s c h e c h o - S l o v v a k e i .

1924

t

1. Halbjahr 

1925 1926 

t : t

± 1926 
gegen 1925

X

Steinkohle . . . 7 503 501 5 910 234 6 128 221 +  3,69
Braunkohle . . . 10 346 648 8 784 870 8 939 546 +  1,76
K o k s ..................... 1 037 231 971 912 996 658 +  2,55
Preßsteinkohle. . 38 206 65 559 83 018 +  26,63
Preßbraunkohle . 85 477 103 332 97 152 — 5,98

Die auf M ä h r e n  und S c h l e s i e n  entfallenden Förder
inengen, die in der voraufgegangenen Zahlentafel einbegriffen 
sind, werden in der nachstehenden Zusammenstellung ein
gehender behandelt.

K o h l e n b e r g b a u  i n  M ä h r e n  u n d  S c h l e s i e n .

Revier

Be
trie
bene

Werke

Arbei
terzahl

Förderung od. Er 
1. Halbjahr 

1925 1 1926 
t ! t

zeugung 
±  1926 
gegen 
1925
%

S t e i n k o h l e :
Ostrau-Karwin . 40 37 902 4 247 0S4 4 387 438 +  3,30
Rossitz-Oslawan 4 2 302 164 480 159 664 — 2,93
Mähren-Trübau-

Boskowitz . . 2 106 2 880 3 171 +  10,10

zus. 46 40 310 4 414 444 4 550 273 +  3,08
K o k s :
Ostrau-Karwin . 10 3 435 745 168 774 688 +  3,96
Rossitz-Oslawan 1 67 12 509 5910 -  52,75

zus. 11 3 502 757 677 780 598 +  3,03
P r e ß k o h l e :
Ostrau-Karwin . 2 40 43 647 53 070 +  21,59
Rossitz-Oslawan 1 18 16 150 27 920 +  72,88

zus. 3 58 59 797 80 990 +  35,44
B r a u n k o h l e :
Südmähren . . 9 670 92 441 100 711 +  8,95
Sörgsdorf Schle

sien . . . . 1 2 559 823 +  47,23

zus. 10 672 93 000 101 534 +  9,18

Hiernach betrug die S t e i n k o h l e n f ö r d e r u n g  von 
Mähren und Schlesien im 1. Halbjahr 1926 rd. 4,55 Mill. t 
gegen 4,41 Mill. t in der entsprechenden Zeit 1925; es ergibt 
sich somit eine Erhöhung um 136000 t oder 3,08 °/0. An 
K o k s  wurden bei 781000 t rd. 23000 t oder 3,03 °/0 mehr 
erzeugt. Die Herstellung von P r e ß k o h l e  erfuhr eine 
Steigerung um 21000 t oder 35,44 Auch die B r a u n 
k o h l e n g e w i n n u n g  erhöhte sich, und zwar von 93000 t 
auf 102000 t oder um 8500 t bzw. 9,18 %.

Im Anschluß hieran bieten wir in der folgenden Zahlen
tafel einen Überblick über den A u ß e n h a n d e l  derTschecho- 
Slowakei in Kohle, Koks und Preßkohle nach Ländern.

K o h l e n a u ß e n h a n d e l  d e r  T s c h e c h o - S l o w a k e i .

Herkunfts- bzw. 
Empfangsland

1. Viertel
jahr 

‘

2, Viertel
jahr

19
t

1. Halb
jahr

26
t

Juli

‘

S t e i n k o h l e : E i n f u h r :
Polen . . . .  
Deutschland . . 
andere Länder .

133 749 
230 140 

67

130 850 
164 701 

6 052

264 599 
394 841 

6 119

42 168 
76 960 

88

zus.
Koks :

363 956 301 603 665 559 119216

Deutschland . . 
Polen . . . .  
andere Länder .

39 596 

345

31 916 
26 

409

71 512 
26 

754

17 404 
13 
75

zus. 39 941 32 351 72 292 17 492
B r a u n k o h l e  . . 
P r e ß k o h l e 1 . .

7 650 
7 450

6217 
4 236

13 867 
11 686

1 399 
1 445

S t e i n k o h l e : A u s f u h r :
Österreich . . 
Ungarn . . . 
Deutschland . . 
Jugoslawien . . 
Polen . . . .  
andere Länder .

256301 
51 897 
33 809 

2 093 
926 
5S5

229 722 
43 684 
28 763 

1 599 
915 
879

486 023 
95 581 
62 572 

3 692 
1 841 
1 464

80 232 
17 206 
14 086 

544 
193 

14 991

zus. 345 611 305 562 651 173 127252
B r a u n k o h l e :

Deutschland . . 
Österreich . . 
Ungarn . . . 
andere Länder .

458 090 
81 241 

759 
122

448 095 
51 399 

602 
174

906 185 
132 640 

1 361 
296

167176 
14 785 

224 
46

zus.
Ko k s :

540 212 500 270 1040 482 182231

Österreich . . 
Ungarn . . . 
Polen . . . .

58 720 
42 277 

7 025

47 734 
50 704 

8 251

106 454 
92 981 
15 276

8 745 
17 743 
2 497

Rumänien . . 
Jugoslawien . . 
Deutschland . . 
andere Länder .

2 688 
2 092 

541 
29

3 771 
714 
538 
270

6 459 
2 806 
1 079 

299

825
570
154

zus.
P r e ß k o h l e :

113 372 111 982 225 354 30 534

Deutschland . . 
Österreich . . 
andere Länder .

31 838 
601 
455

22 295 
455 
174

54 133 
1 056 

629

7 687 
75 
15

zus. 32 894 22 924 55 818 7 777

i Ausschl. aus Deutschland.

Im Vergleich mit den ersten 3 Monaten des laufenden 
Jahres ist die E i n f u h r  v o n  K o h l e  im 2. Viertel zuriick- 
gegangen, und zwar bei Steinkohle um 62000 t oder 17,13 %, 
bei Koks um 8000 t oder 19,00 °/0, bei Braunkohle um 1400 t 
oder 18,73 °/0 und bei Preßkohle um 3200 t oder 43,14 °/0. 
Der Hauptanteil an der Gesamteinfuhr von Kohle, Koks 
und Preßkohle entfällt auf Deutschland.

Die Hoffnungen, die man in der Tschecho-Slowakei auf 
die Auswirkung des englischen Bergarbeiterausstandes zu
gunsten der tschechischen K o h l e n a u s f u h r  hegte, haben 
sich nur in ganz geringem Maße erfüllt. Die einzige nennens
werte Steigerung hat erst im Juli die Ausfuhr an S t e i n k o h l e  
erfahren. Während im Durchschnitt der ersten 3 Monate rd. 
115000 t und im 2. Vierteljahr rd. 102000 t ausgeführt wur
den, waren es im Juli 127000 t, von denen nur 3000 t nach 
Großbritannien gingen. Als Folge des englischen Berg
arbeiterausstandes kann die voraussichtlich nur vorüber
gehende Mehrausfuhr nach Deutschland und Italien ange
sehen werden. Von der gesamten Steinkohlenausfuhr im Juli 
erhielten Österreich 80000 t oder 63,05 %, Ungarn 17000 t 
oder 13,52 °/0 und Deutschland 14000 t oder 11,07%. An 
B r a u n k o h l e  wurden im Juli 1926 rd. 182000 t ausgeführt 
gegenüber 173000 t im Durchschnitt der ersten 6 Monate. 
Der Hauptabnehmer für Braunkohle ist nach wie vor 
Deutschland, das im Juli bei 167000 t 91,74 % der Gesamt-



13. November 1926 G l ü c k a u f 1533

ausfuhr erhielt, Österreich bezog nur 15000 t oder 8,11 °/0. 
Die Ausfuhr an K o k s  u n d  P r e ß k o h l e  ging im Juli auf 
rd. 31 000 t bzw. 7800 t zurück gegenüber 38000 t bzw. 9300 t 
im Monatsdurchschnitt der 1. Hälfte des laufenden Jahres. 
Beste Abnehmer für Koks sind Österreich und Ungarn, deren 
Oesamtbezug sich auf rd. 90 % der Gesamtausfuhr beläuft.

Außenhandel Belgien-Luxemburgs in Kohle im 1. Halbjahr 1926.

Die E i n f u h r  a n  K o h l e  belief sich in der 1. Hälfte 
des laufenden Jahres auf 3,9 Mill. t gegen 4,5 Mill. t in der 
entsprechenden Zeit des Vorjahrs; das ergibt ein Weniger 
von 617000 t oder 13,65 °/0. Während aus Anlaß des 
englischen Bergarbeiterausstandes die Lieferungen Groß
britanniens von 1,56 Mill. t im Vorjahr auf 633000 t in der 
Berichtszeit oder um 922000 t =  59,31 % zurückgingen und 
sein Anteil an der Gesamteinfuhr sich von 34,41 % auf 
16,21 % verringerte, sank die Zufuhr aus Deutschland auf
1,8 Mill. t oder 46,41 % (1925 41,65 %), demgegenüber er
höhte sich die Einfuhr aus den Niederlanden auf 863 000 t, 
d.i. 22,13% (11,89%) der Oesamteinfuhr, aus Frankreich 
kamen 595000 t oder 15,25 % (12,06%). Der Bezug an 
Ko k s  verminderte sich ebenfalls, und zwar von 1,18 Mill. t 
auf 1,14 Mill. t, mithin um 39000 t oder 3,34%. An der 
Gesamteinfuhr waren beteiligt Deutschland mit 77,44 % 
(1925 67,43%), die Niederlande mit 19,60% (24,22%) und 
Frankreich mit 2,96 % (5,79%). Die Einfuhr an P r e ß 
k o h l e  stieg von 43000 t auf 58000 t oder um 15000 t 
=  34,29%. Hinter dem Bezug von 1924 blieb die Einfuhr
ziffer jedoch noch um 26000 t oder 30,99 % zurück. 
Deutschland lieferte 55000 t oder 94,84 % (1925 91,20%). 
Im einzelnen sei auf folgende Zahlentafel verwiesen.

Herkunftsland 1924

t

1. Halbjahr 

1925 1926 

t t

± 1926 
gegen 1925

t

K o h l e : E i n f u h r :
Deutschland . . 2 230 100 1 8S2 083 1 811 049 -  71 034
Frankreich . . . 422 783 544 892 594 992 +  50100
Großbritannien 1 471 805 1 555 040 632 713 - 9 2 2  327
Niederlande. . . 281 556 537 116 863 487 +326 371
andere L än d er . . 166 40 98 +  58

zus. 4406410 4 519 171 3 902 339 -6 1 6  832
K o k s :

Deutschland . . 968 571 792 574 879 743 +  87 169
Frankreich . , . 44 549 68 109 33 593 -  34 516
Großbritannien 50 933 30 029 9 -  30 020
Niederlande. . . 115 848 284 610 222 665 -  61 945
andere Länder. . — — 3 +  3

zus. 1 179 901 1 175 322 1 136 013 -  39 309
P r e ß k o h l e :

Deutschland . . 82 507 39 567 55 256 +  15 6S9
Frankreich . . . 1 005 791 1 201 +  410
Großbritannien 658 — — —

Niederlande. . . 101 3 026 1 805 -  1 221
andere Länder. . 150 — — —

zus. 84 421 43 384 58 262 +  14 878

Einer verringerten Kohleneinfuhr steht eine vermehrte 
K o h l e n a u s f u h r  gegenüber. Bei S t e i n k o h l e  belief 
sich die Steigerung gegenüber 1925 auf 622000 t oder 
63,17 %. Frankreich als Hauptabnehmer erhielt 1,2 Mill. t 
oder 74,69 % (1925 82,24 %), Holland 8,75 % (8,23 %), 
Großbritannien 5,87 % (0,14 %) und die Schweiz 2,88 % 
(5,05 %). An K o k s  wurden bei 463000 t gegenüber 418000 t 
im Vorjahr 45 000 t oder 10,66 % mehr ausgeführt. Auch 
hier steht Frankreich mit 438 000 t oder 94,68 % an der 
Spitze. Die Mehrausfuhr an Preßkohle betrug 59000 t oder 
18,93 %. Von Frankreich wurden 49,55 % der Gesamt- 
ausfuhr aufgenommen. Über Einzelheiten unterrichtet die 
folgende Zahlentafel.

Der bevorstehende Winter bringt naturgemäß auch eine 
verstärkte Nachfrage auf dem Inlandmarkt mit sich, die sich 
jetzt schon zu einer gewissen Kohlennot ausgewirkt hat. 
Die Preise zogen dementsprechend an, weitere Steigerungen

1. Halbjahr
Bestimmungsland 1924 1925 1926 +  1926 

gegen 1925
t t t t

K o h l e : A u s f u h r :
Frankreich . . . . 852 001 S10 0G7 1 200 284 +  390 277
Niederlande . . . 125 316 81 058 140 624 +  59 566
S c h w e i z ..................... 70 951 49 708 46310 -  3 398
Deutschland . . . 2 451 2 400 5 675 +  3 275
Großbritannien . , 1 908 1 342 94 320 +  92 978
I ta l ie n .......................... 1 106 5 707 +  4 601
S p a n i e n ..................... 300
Norwegen . . . . 265 .
Schweden . . . . 90 .
Ver. Staaten . . . 20
andere Länder . . 3 407 8713 43 106 +  34 393
Bunkerverschiftungen 44 722 30 582 71 070 +  40 48S

zus. 1 101 431 984 916 1 607 096 +  622 180
K o k s :

Deutschland . . . 3 397
Frankreich . . . . 347 692 410 682 437980 +  27 298
Niederlande . . . 7 658 2 235 6 225 +  3 990
S c h w e i z ..................... 16 242 3 298 5 182 -1- 1 884
Großbritannien . . 300 .
I ta l ien .......................... 157 .
andere Länder . . 136 1 802 13184 +  11382

zus. 375 5S2 418017 462 571 +  44 554
P r e ß k o h l e  :

Deutschland . . . 346 .— V.̂  V'"' .
Frankreich . . . . 104 471 188 460 185027 -  3 433
Niederlande . . . 27 961 1 945 3 676 +  1 731
S c h w e i z ..................... 14 899 8 729 16 573 +  7 844
Belg.-Kongo . . . 5 060 7310 28 835 +  21 525
Ver. Staaten . . . . 7 230 18 237 +  11 007
S p a n i e n ..................... 6 985 150 -  6 835
Argentinien . . . . 4 650 1 000 -  3 650
C h i n a .......................... 1 854 — -  1 854
andere Länder . . 253 5 264 12 802 +  7 538
Bunkerverschiffungen 39 620 81 536 107 095 +  25 559

zus. 192 610 313 963 373 395 +  59 432
dürften noch zu erwarten sein. Preßkohle, für die bis zu 
340 Fr. geboten wurden, ist fast überhaupt nicht zu haben. 
Der allgemeinen Lage Rechnung tragend, sah sich die Regie
rung gezwungen, die Kohlenausfuhr auf monatlich 25000 t 
einzuschränken und mit Gültigkeit vom 20. Oktober d. J. 
die Preßkohlenausfuhr überhaupt zu verbieten; Ausnahmen 
werden nur von Fall zu Fall gestattet.

Güterverkehr im Dortmunder Hafen im September 1926.

September Januar-September

Zah
Sch

c

der
iffe

leer

Oesamt-
göter-

verkehr

t

davon
waren

t

Zahl der 
Schiffe

leer

Oesamt-
güter-

verkehr

t

davon
waren

t

A n g e k o m m e n
vo n

Holland . . 
Emden . . . 
B rem en . . . 
Rhein-Herne- 
Kanalu.Rhein 

Mittelland- 
Kanal . . .

55 123 
318 21 

13 3

46 30

33 10

25 409 
200 133 

2 092

18 486

13 944

Erz: 
19 775 

196 265

4 386 

13 681

443
1921
71

200

26S

421
277

7

195

67

237 071
I 146 282
I I  622

70 223 

124 479

Erz: 
193 637
1 092 741

8 344 

119 473

zus. 465 187 260 064 234 107 2903 967 1 5S9 677 1414 195

A b g e g a n g e n
n a c h Kohle: * Kohle:

Holland . . 263 ___ 107 367 63 110 1251 — 499 S51 152 210
Emden . . . 63 41 40 505 34 356 441 343 269 550 248 218
B rem en . . . 6 — 2 225 2 220 44 — 22 165 11 365
Rhein-Herne-
Kanalu.Rhein 5 204 1 345 900 45 1330 16 672 6 351

Mittelland-
Kanal . . . lOj 29 3 875 3 293 50 208 17 102 13 130

zus. 347 274 155317 103 879 1831 1931 825 340 431 274
Oesamt- m 6 415381 2415017

Umschlag 1925 300 411 2 610 093
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Verkehr in den Häfen Wanne im September 1926. Roheisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs im August 1926.

September Januar-September
1925 1926 1925 1926

Eingelaufene Schiffe . . 287 399 2041 3099
Ausgelaufene Schiffe . . 281 420 2019 3008

Güterumschlag im
t t t t

W e s t h a f e n ..................... 162 323 210 095 1097 961 1 621 943
davon Brennstoffe 158 695 210 095 1 067 579 1 611 932

Güterumschlag im
O s th a f e n .......................... 7 258 16 745 85 798 109 748

davon Brennstoffe 1 832 4 646 35 086 38 776

Gesamtgüterumschlag 169 581 226 840 1 183 759 1 731 691
davon Brennstoffe 160 527 214 741 1 102 665 1 650 70S

Gesamtgüterumschlag in
bzw. aus der Richtung

Duisburg-Ruhrort (Inl.) 37 455 36 321 272 286 275 546
„ „ (Ausl.) 73 480 112195 475 076 994 057

E m d e n .......................... 17 007 36 409 232 089 265 777
B re m e n .......................... 32 399 28 278 150210 139 128
H a n n o v e r ..................... 9 240 13 637 54 098 57 183

Roheisenerzeugung Stahlerzeugung

Monats
durch

davon davon

schnitt
bzw.

Monat

ins
ge 

samt

t _ 
T

h
o

m
as


ei

se
n 'S —u C(¡J o 

CG 03
*53

5
t

~v n 
•a <y
3 'S

a
t

ins
ge

samt

t

«a — 
E •= 
0 -2

H
t __ 

M
ar

ti
n-

 
I 

~ 
st

ah
l

E
le

kt
ro

-
st

ah
l

1913. . 212 322 196 707 14 335 1280 94 708 1 94 0661 642«
1922. . 139 943 133 231 6 640 72 116 164 115 658 506
1923. . 117 222 113 752 3 116 354 100 099 99 456 643
1924. . 181 101 176238 4 623 240 157 190 154 830 1836 524
1925. . 

1926:
195 337 190 784 3 176 1377 173 689 171 036 2156 497

Jan. . . 203 673 199 754 2 689 1230 173 875 171 244 1748 883
Febr. . 185 098 180 528 3 365 1205 170 447 168 180 1600 667
März . 212 729 207 466 3 993 1270 195 784 193 038:2121 625
April . 196 651 192 116 4 505 30 180 528 177 8302144 554
Mai . . 194 896 187 627 7 264 5 169 756 167 937 1216 603
Juni . . 211 251 204 386 6 865 — 190 354 188 317 1597 440
Juli . . 211 279 205 848 5 431 — 191 538 189 0392012 487
Aug. , 209 549 202 308 7 241 — 184 280 182 301 ¡1265 714

i Diese Angaben beziehen sich auf das Jahr 1914.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
7ii d e n

Brennstoffversand Wasser
stand 

des Rheines 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Zechen, Koker 
kohlen werken 
(Wagen auf 10 

zurück*

rechtzeitig
gestellt

eien und Preß- 
les Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 

jeführt)

gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

(Kipper-
ieistung)

t

Kanal-
Zechen-
H ä f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Okt. 24. Sonntag __ 8 660 405 __  ■ 32 755 __ 32 755
25. 398 327 (123 497 12 633 29616 5 920 52 403 41 532 12 923 106 858. 1,36
26. 395 220 64 463 11 837 33 852 1 877 56 642 49 845 13 968 120 455 1,58
27. 398 094 65 250 12 776 34 319 1 532 56 006 43 899 12 899 112 S04 1,72
28. 397 483 67 125 13 102 34 022 1 494 49 564 47 962 11 962 109 488 1,78
29. 401 243 67 321 12 172 32 673 2 666 51 527 57 046 14 539 123 112 1,76
30. 505 310 69 133 13811 33329 3 890 43 064 54 569 13 224 110 857 1,87

zus. 2 495 677 456 789 76 331 206 471 17 784 309 206 327 60S • 79515 716 329
arbeitstägl. 415 946 65 256 12 722 34412 2 964 51 534 49142 13 253 113 929 •

Okt. 31. Sonntag — 9518 143 __ 9 943 __ 9943
Nov. 1. 136 939 (137 146 5 287 19 367 2 391 — 35 739 — 35 739 .

2. 383 562 62 061 12 206 32 829 1 248 57 535 30 304 11 893 99 732 3,38
3. 3S7 966 65 074 14 234 34 284 — 55 066 36 672 12 522 104 260 3,07
4. 395 448 67 636 12 809 33 958 — 50 965 20 823 13 696 85 484 2,91
5. 408 443 68 460 12 764 33 111 —  - 49 722 52 605 14 146 116 473 2,70
6. 456 847 71 932 12 369 33 618 — 51 281 50 336 11 524 113 141 2,51

zus. 2 169 205 472 309 69 969 196 685 3 782 264 569 236 422 63 781 564 772
arbeitstägl. 413 182 67 473 13 270 35 464 630 52 914 37 747 12 756 103 417 •

Vorläufige Zahlen.

Die Entwicklung; der Verkehrslage in den einzelnen Monaten 1926 ist aus der folgenden Zusammenstellung zu ersehen.

Wagenstellung
zu den

Brennstoffversand Wasserstand
des

Monatsdurchschnitt 
bzw. Monat

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen auf 10 

zurück^

rechtzeitig
gestellt

fien und Pre fi
es Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 
'efülirt)

gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

(Kipperleistung)
t

Kanal- 
Zechen- 
H ä f  e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Rheines 
bei Caub
Mitte des 
Monats 

(normal 2,30 m)
m

1925 ..................... .
1926:

616215 — 1 141 361 680 487 275 410 2 097 259

J a n u a r ..................................... 613 205 — 950 266 682 817 230 323 1 863 406 2,86
F e b ru a r ..................................... 571 875 — 1 236 245 791 666 216 321 2 244 232 2,59
M ä r z .......................................... 579 848 — 1 130 917 734 645 233 133 2 098 695 3,59
A p r i l .......................................... 561 653 — 1 213 381 815 096 219 006 2 247 483 2,16
M a i .......................................... 620 404 — 1 506 048 944 201 254 801 2 705 050 2,27
J u n i .......................................... 703 766 — 1 744 779 1 103 058 347 160 3 194 997 4,12
J u l i .......................... 781 905 — 1 781 327 1 287 991 429 411 3 498 729 3,90
A u g u s t ............................... 797 155 — 1 579 900 1 212 936 392 810 3 185 646 3,43
S e p te m b e r ............................... 794 618 — 1 35S297 1 157 443 354 793 2 870 533 1,80
O k to b e r ..................................... 87 S 525 34 083 1 268 965 1 089 111 347 308 2 705 384 1,15
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Förderung und Absatz im Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikat.

Absatz ohne Zechenselbstverbrauch

Kohle Koks Preßkohle

arbeits arbeits insges. arbeitsinsges. täglich
insges. täglich täglich

t t t t t t

5 308 364 210 667 1 709 240 56194 270 821 10 748

5 189141 212 888 1 724 660 55 634 307 003 12 595
4 908 368 204 515 1 551 676 55 417 303 983 12 666
5 020 360 185 939 1 577 940 50 901 282 003 10 445
4 916 236 204 843 1 397 848 46 595 238 164 9 924
5 830 623 242 943 1 518 897 48 997 253 066 10 544
6 677 182 271 155 1 694 274 56 476 273 763 11 117
7 414 726 274 619 1 752 374 56 528 281 643 10431
7 150 8011275 031 2189 388 70 625 269 563 10 368
6 878 630 264 563 2 202 340 73 411 281 490 10 827

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

v
to

<L>
X)

Förderung

msges.

t

arbeits
täglich

t

Rechnungsmäßiger
Absatz

msges.

t

arbeits
täglich

t

i» % 
der 

Betei
ligung

Oesaratabsatz einschl. 
Zechenselbstverbrauch 
(Koks u. Preßkohle auf 
Kohle zurückgerechn.)

arbeits-msges.

t
täglich

t

1925
1926:

Jan.
Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.

25Vs

243/8
24
27
24
24
245/8
27
26
26

8 608 714

8 326 732
7 985 305
8 508 841
7 691 341
8 275 329
9 133 112

10 090 420 
9 928 491 
9 904 999

341 644

341 610 
332 721 
315 142 
320 473 
344 805 
370 888 
373 719 
381 865 
380 962

6 028 051

6 134 236 
5 737 903 
5 666 349
5 453 442
6 469 786
7 601 045
8 322 618 
8 403 231 
8 104 981

239 228

251
239
209
227
269
308
308
323
311

661
079
865
227
574
672
245
201
730

57,81

57.23
54.23 
47,60 
51,38 
60,85 
69,64 
69,32 
72,49 
69,92

8 478 497 336 476

8 411 991 
7 813874 
7 993 645
7 530 636
8 627 192
9 731 207 

10 570 936 
10 851 689 
10 621 481

345 107 
325 578 
296 061 
313 777 
359 466 
395 176 
391 516 
417 373 
408 519

Der Oesamtabsatz verteilte sich wie folgt:

Monats
durchschnitt

bzw.
Monat

Auf die Verkaufsbeteiligung in Anrechnung kommender Absatz

Verbrauch für
eigene 

Ziegeleien 
u. sonstige 

eigene 
Werke

abgesetzte 
Koks- und 

Brikett- 
raengen

t t

Absatz1

Landabsatz 
für 

Rechnung 
der Zechen

t

Hausbrand 
für Beamte 

und 
Arbeiter

t

Vor
verkäufe

t

Gegen
seitig*
keits-

vertrage

t

Absatz für 
Rechnung 

des 
Syndikats

t

msges.

t

Werks
selbst

verbrauch*

t

Zechcn-
selbst-

ver-
brauch

t

1925 
1926: Jan. 

Febr. 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept.

1 418 978 
1 607 811 
1 429 181 
1 338 560 
1 117613 
1 243 602 
1 493 477 
1 525 280 
1 915 962 
1 906 520

10 605 
6 591
5 330
6 255 
5 834 
5 958
7 062 
7 570 
5 957 
5 860

110 030 
116 655 
97 098 

112 766 
75 514 
80 161 
69 906 
67 534 
87 168 

116 546

131 149 
141 018 
120 025 
134 682 
95 518 
94 125
94 243 
85 335
95 980 

113 548

215 619 
60 938 
44 431 
53 739 
65 189 
75 481 
46 305 
65 947 
90 605 
71 822

1 Nur Kohle, die abgesetzten Koks- und PreSkohlenmengen sind hierin nicht 
hiervon im Jahre 1925 116849 t (auf Kohle zurückgerechnet).

8 d. i. auf die Verbrauchsbeteillgung In Anrechnung kommender Absatz.

7754 
3240 
2412 
1697 
1605 
2308 
1292

3267 
2002 
enthalten.

4 133 916 
4 197 983 
4 039 426 
4 018 650 
4 092 169
4 9S9 871
5 888 760
6 570 952 
6 204 292 
5 888 683

Auf den

6 028 051 
6 134 236 
5 737 903 
5 666 349
5 453 442
6 469 786
7 601 045
8 322 618 
8 403 231 
8 104 981

Hausbrand für

1 728 744 
1 553 076 
1 444 840 
1 642 870 
1 481 764 
1 546 958 
1 508 040 
1 604 743 
1 808 582 
1 864 781

720 550 
724 679 
631 131 
684 426 
595 430 
610 448 
622 122 
643 575 
639 876 
651 719

Beamte und Arbeiter entfielen

P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 28. Oktober 1926.

5b. 965903. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik, Bochum. 
Vorschubvorrichtung für Schrämmaschinen. 6.10.25.

5 c. 966467. Maschinenfabrik G. Hausherr, E. Hinsel
mann & Co., G. m. b. H., Essen. Verstellbare Spurlatten
befestigung. 5.10. 26.

10b. 966597. Otto Schüler, Berlin. Mechanische Füll
vorrichtung für zur Brikettherstellung dienende Vertikal
trockenöfen. 23. 9. 26.

19a. 966535. Friedrich Weißenfels, Gladbeck-Zweckel. 
Unterlegplatte, besonders für Grubenschienen. 5.10.26.

21h. 966058. Siemens-Schuckertwerke G .m.b.H .,  Berlin- 
Siemensstadt.  Kippbarer elektrischer Schmelztiegel. 10.7.26.

24 k. 966598. L. & C. Steinmüller, Gummersbach (Rhld.). 
Luftvorwärmer.  25. 9. 26.

40 a. 966783. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde
burg-Buckau. Entleerungsvorrichtung für schachtförmige 
Ofen und Behälter. 11.8.26.

46 F. 966048. Dr.-Ing. Willibald Grun und Frankfurter 
Maschinenbau-A.G. vormals Pokorny & Wittekind, Frank
furt (Main). Laufrad für Gas- und Luftturbinen. 19.12.25.

81 e. 965965. Herrlich & Patzelt, Komm.-Ges., Zeitz. 
Entleerungsvorrichtung für Bunker. 30.9.26.

87 b. 966417. G. Düsterloh, Sprockhövel (Westf.). Elek
trisches Schlagwerkzeug. 24.3. 26.

Patent-Anmeldungen,
die vom 28. Oktober 1926 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5a, 11. S .65317. Gebrüder Sulzer, A.O., Winterthur 
(Schweiz). Vorrichtung zum Bohren von Gestein. 6.3. 24.

5 b, 22. M. 94121. Maschinenfabrik Westfalia A.G., 
Oelsenkirchen. Verfahren zum Ein- und Ausschwenken des 
Schiämwerkzeuges von Stangen-und Kettenschrämmaschinen. 
19. 4. 26.

5 b, 22. Z. 14944. Gewerkschaft des Steinkohlenberg
werkes Vereinigte Helene & Amalie, Essen-Bergeborbeck. 
Stangenschrämmaschine, bei der das Schrämklein durch den 
Schraubengang der Schrämstange zwischen dieser und einem 
dahinterliegenden Widerlager herausbefördert wird. 27.12.24.

5 b, 27. K. 91635. Hugo Klemer, Gelsenkirchen. Preß
lufthammer zum Abbau oder ähnlichen Zwecken, bei dem 
das Einsteckende des Spitzeisens in dem Zylinderhals sitzt.
13.11.24.

5 c, 6. B. 115587. Georg Butz, Bochum, und Albert 
Lochner, Habinghorst (Westf.). Vorschub für Aufbruchbohr
maschinen. 8. 9.24.

5d, 2. M. 85423. Firma F. W. Moll. Söhne, Maschinen
fabrik, Witten (Ruhr). Einrichtung zum Öffnen der Wettertür.
23. 6. 24.

12e, 2. D. 48685. Dipl.-Ing. Michael Drees, Eisenberg 
(Thür.). Vorrichtung zur gegenseitigen Beeinflussung von 
Gasen und Flüssigkeiten oder zum Rösten von Kiesen u. dgl. 
2. 9.25.

19 a, 28. W. 68735. Werschen-Weißenfelser Braunkohlen- 
A.G., Halle (Saale), und Dipl.-Ing. Max Jaschke, Neuzetzsch 
(Bez. Halle). Fahrbare Vorrichtung zum Verebnen und Unter
stopfen von anzuhebenden Kippgleisen senkrecht zur Gleis
richtung. 4. 3.25.

24 k, 4 H. 95124. Eugen Haber, Charlottenburg. Ver
fahren zur Reglung der Temperaturen der wärmeaustauschen
den Mittel bei Luftvorwärmern. 31.10.23.

35 a, 22. F. 57103. Dr.-Ing. Albert Fono, Budapest. 
Selbsttätiger Brems- und Fahrtregler. 14.10.24. Ungarn
18.2.24.



1536 G l ü c k a u f Nr. 46

38 h, 2. B. 119659. Karl Bubla, Pilsen (Tschecho
slowakei). Verfahren zur Imprägnierung des Holzes. 5 .5 .25 . 
Tschechoslowakei 20.6.24.

42c, 44. Q. 1391. Dr.-Ing. Heinrich Quiring, Falkensee 
b. Spandau. Verfahren und Vorrichtung zur Feststellung 
nutzbarer Lagerstätten und sonstiger Schwerestörungen durch 
Lotabweichungen. Zus. z. Pat. 429034. 2 .9 .25 .

42 i, 15. R 65000. Josef Heinz Reineke, Bochum. Vor
richtung zur Reglung von Ofentemperaturen mit Hilfe eines 
die Gaszufuhr regelnden temperaturempfindlichen Körpers. 
19. 3. 25.

85 c, 3. B. 121446. Dr. Hermann Bach, Essen. Ein
richtung zur Verdünnung von Abwässern. 26.8.25.

Deutsche Patente.
1a (13). 435017, vom 1. August 1923. G u s t a v  R e d e r  

i n B e r  1 i n -  Wi  1 m e r s d o r f .  Vorrichtung zur Aufbereitung 
von Schüttgut.

Die Vorrichtung hat eine umlaufende, schräg gelagerte 
Setzscheibe, die teilweise in Wasser eintaucht, das in einem 
Behälter aufsteigt. Der Setzscheibe läßt sich eine Ruttel
bewegung erteilen. Sie kann am Rande mit Schaufeln, 
Schöpfern, Rechen o. dgl. versehen sein. Ferner kann der 
Flüssigkeitsbehälter sich von der Stelle, bis zu der die Setz
scheibe in ihn taucht, nach oben hin erweitern und an der 
Erweiterung mit einem Abfluß für das spezifisch leichtere 
Gut ausgestattet sein.

1 a (26). 435143, vom 8. Juli 1923. T h o m a s  J. S t u r t e -  
v a n t  in We l l e s l e y ,  M ass .  (V.St. A.). Klassiervorrichtung, 
deren Sieb m it einer darunter befindlichen Stütze und einer 
Einrichtung zum Erschüttern des Siebes zusammenwirkt und 
an der Stütze unbefestigt ist. Priorität vom 7. Juli 1922 bean
sprucht.

Zum Erschüttern des Siebes der Einrichtung dient ein 
auf einer sehr rasch umlaufenden Welle angeordnetes Ex- 
zenler von sehr kleiner Exzentrizität, dessen Hinundher- 
bewegungen durch Zwischenglieder auf das Sieb übertragen 
werden. Das eine Ende des Siebes kann auf einer Feder 
o. dgl. aufruhen, während das andere Ende des Siebes auf 
der Stütze ruht.

10a (12). 435217, vom 2. April 1925. A r n o l d  B e c k e r s  
i n  K ö l n - K a l k .  Abdichtung der Ofenköpfe von Koksöfen. 
Zus. z. Pat. 385366. Das Hauptpatent hat angefangen am 
21. Juli 1922.

Die durch das Hauplpatent geschützte Abdichtung be 
steht aus eisernen Rahmenplatten und einer Hinterfüllung 
aus Asche o. dgl., die den Zweck hat, die Rahmenplatten 
gegen das Mauerwerk und gegeneinander abzudichten und 
zu isolieren. Die Erfindung besteht darin, daß die Aschen- 
hinterfüllung durch eine das gesamte Mauerwerk der Ofen
köpfe auf der Außenfläche bedeckende Isolierschicht aus 
Kieselgur, Asbest o. dgl. ersetzt wird, auf der die eisernen 
Rahmenplatten befestigt werden. .

10a (26). 435264, vom 25. März 1923. K o h l e n 
s c h e i d  u n g s - G e s e l l s c h  a f  t m .b . H. in  Be r l i n .  Dreh- 
trommel-Entgaser. Zus. z. Pat. 430950. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 21. Oktober 1920.

Das Traggerüst der Drehtrommel des Entgasers steht 
beiderseits über der Trommel vor und trägt an den außer
halb der Trommel liegenden Teilen die zur Lagerung und 
zum Antrieb der Trommel dienenden Laufringe und Zahn
kränze.

121 (4). 435212, vom 25. Oktober 1921. B o n i f a z  
S t o l l b e r g  in O l d a u  b. Ce l l e .  Verfahren zur Gewinnung 
von Chlorkalium aus Carnallit.

Rohcarnallit soll unter Zuführung von W ärme in zwei 
Arbeitsstufen in der Weise gelöst werden, daß in der ersten 
Stufe nur Chlormagnesium und in der zweiten Stufe vor
wiegend nur Chlorkalium gelöst wird. Die heiße Lösung 
der zweiten Arbeitsstufe soll darauf zwecks Ausscheidung 
von Chlorkalium und Aufnahme von Chlormagnesium dem 
durch Kühlung der Lösung der ersten Arbeitsstufe erhal
tenen künstlichen Carnallit zugesetzt und die erhaltene Lauge 
in warmem Zustand als Löselauge für die erste Arbeits
stufe verwendet werden.

121(6). 435155, vom 31. März 1925. F i r m a  W o l f f  
8s Co .  i n  Wa l s  r o d e  u n d  Dr .  F r i e d r i c h  F r o w e i n  
i n  B o m 1 i t z b. W  a 1 s r o d e. Verfahren zur Verarbeitung 
von Kalirohsalzen au f Kalisalpeter.

Handelsübliche Salpetersäure (47 — 49 Gew,-°/0 H N O s) 
soll auf eine MgSOj-Lauge, in der festes Bariumkarbonat 
aufgeschlämmt ist, zur Einwirkung gebracht werden. Dabei 
ergibt sich eine M g ( N 0 3)-Löselauge, die ohne weitere Kon
zentration brauchbar ist und durchschnittlich 5 —6 °/0 N ent
hält. Das anfallende BaSOi eignet sich vorzüglich als Blanc 
fixe und zeigt eine sehr hohe Deckkraft.

19a (28). 435159, vom 4.Mai 1924. F i r m a  » E i n t r a c h t «  
B r a u n k o h l e n  w e r k e  u n d  B r i k e t t f a b r i k e n  A. G.  in 
W e l z o w  (N.-L.). A u f dem Gleise fahrbare Schwellen-Ver- 
schiebemaschine.

Die Maschine hat einen durch Druckwasser und Federn 
hin und her bewegten Kolben, an dessen Stange ein Kopf 
befestigt ist, der in den Bereich der Schwellen hineinragt. 
Außerdem hat die Maschine ein Sperrgetriebe, durch welches 
sie an den Schienenköpfen festgeklemmt wird, wenn der mit 
dem Kolben verbundene Kopf bei seiner Vorwärtsbewegung 
gegen eine Schwelle trifft und die Maschine infolge des 
Widerstandes der Schwelle zurückgedrückt wird.

40a (2). 434948, vom 2. Februar 1922. T h e  C o m p l e x  
O r e s  R e c o v e r i e s  C o m p a n y  i n D e n v e r ,  C o l o r a d o  
(V. St. A.). Überführung sulfidischer Erze in Sulfate.

Die Erze sollen sulfatisierend geröstet werden und 
während des ganzen Röstvorganges, d. h. sowohl in der 
Sulfidzerfallzone als auch in der Sulfatisierungszone sollen 
das Röstgut und die Röstgase in derselben Richtung durch 
den Röstofen bewegt werden. Gleichzeitig muß die Tempe
ratur in der Sulfitzerfallzone auf einer solchen Höhe gehalten 
werden, daß die Erzsulfide in Metalloxyde, Ferrite, Sulfate 
und Schwefeloxyde zerfallen. Im spätem Verlauf des Ver
fahrens wird die Temperatur alsdann so erniedrigt, daß die 
weitere Bildung von Sulfaten begünstigt wird. Bei der Sul- 
fatisierung von sulfidischen Eisenerzen, die mindestens eines 
der Metalle Kupfer, Blei und Zink enthalten, wird die Tempe
ratur in der Sulfidzerfallzone zweckmäßig auf 600-1000°  C 
gehalten, während in der darauffolgenden Sulfatisierungszone 
die Metalloxyde einer Temperatur ausgesetzt werden, bei der 
Kupfersulfat sich nicht zersetzt und die Bildung von basi
schem Eisensulfit begünstigt wird.

40a  (31). 435280, vom 28. August 1924. D ip l . - In g .  
A x e l  E s  t e i l e  i n  H a g e n  (Westf.). Verwertung sulfidi
scher Eisenerze m it wertvollen Begleitmetallen.

Zuerst sollen die hohem Schwefelverbindungen des 
Eisens der auf eine grobe Korngröße zerkleinerten Erze 
durch nichtoxydierendes Glühen möglichst in Einfach
schwefeleisen übergeführt werden, wobei abgetriebener 
Schwefel aufgefangen und nutzbar gemacht werden kann. 
Alsdann sollen die Erze vermahlen oder durch Aufbereitung 
konzentriert und bei erhöhter Temperatur mit Schwefelsäure 
passender Dichte ausgelaugt werden. Das dabei entstan
dene Ferrosulfat soll darauf, nachdem die Lösung gereinigt 
und Kupfer als Zementkupfer aus ihr ausgeschieden ist, 
mit Ammoniak in Verbindung mit Luft in Ammoniumsulfat 
und Eisenhydrat verwandelt und lelzteres ausgewaschen 
sowie in Elektrolyteisen und Sauerstoff zerlegt werden. Das 
Ammoniumsulfat wird hingegen, nachdem in der Lösung 
vorhandene Metalle, wie Kadmium und Zink, beispielsweise 
als Sulfide abgetrennt sind, in bekannter Weise marktfähig 
gemacht. Der Rückstand aus der Behandlung der Erze mit 
Schwefelsäure soll ferner bei erhöhter Temperatur mit Sal
petersäure geeigneter Dichte und mit Salzsäure vermischt, 
gelaugt und die Salpetersäure dadurch regeneriert werden, 
daß die bei ihrem Zerfall entweichenden nitrosen Gase mit 
reinem, beispielsweise mit dem bei der Elektrolyse gewon
nenen Sauerstoff in Gegenwart von W asser bzw. verdünnter 
Salpetersäure zusammengebracht werden.

4 0 a  (34). 435109, vom 26.Juni 1925. A l e x a n d e r
R o i t z h e i m  u n d  W i l h e l m  R e m y  i n B e r l i n - O b e r 
s c h ö n  e w e i d e. Verhütten von Erzen in luftabgeschlossenen 
Räumen.

Den in von außen beheizten, luftabgeschlossenen Räu
men (Muffeln o. dgl.) zu verhüttenden Erzen sollen zwecks 
Vermeidung einer den W andungen der Räume schädlichen 
Schlackenbildung fein verteilte Kohlenstoffe und feine anor
ganische Aufschlämmungen von Erdhydraten o. dgl. zugesetzt 
werden. Die mit Erdhydraten und Kohlenstoff in Form von 
fetten Kohlenwasserstoffen versetzten Erze können (z. B. in 
brikettiertem Zustand) in besondern Gefäßen karbonisiert 
und dann in ändern Räumen dem Reduktionsvorgang unter
worfen werden.
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46d (5). 434958, vom 25. September 1925. Wi l h e l m  
Wu r l  i n  B e r l i n - W e i ß e n s e e .  Flüssigkeitsabscheider fü r  
Preßluft oder Oase. v.Pi. ,

Ein Behälter mit einem oder mehreren von der Preß-' 
luft durchströmten Räumen ist mit Prellkörpern gefüllt, an 
denen sich die von der Preßluft mitgeführte Feuchtigkeit 
nicderschlägt. Der untere Teil des Behälters, der nach oben 
durch einen die Prellkörperfüllung tragenden gelochten Boden 
abgeschlossen ist, steht durch absperrbare Rohrstutzen mit 
der Außenluft in Verbindung. Sollen die Prellkörper auf
gefrischt, d. h. von der an ihnen haftenden Flüssigkeit 
befreit werden, so wird einer dieser Rohrstutzen geöff
net. Die Preßluft strömt alsdann, da sie zum Teil ins 
Freie tritt, mit größerer Geschwindigkeit durch die mit 
den Prellkörpern gefüllten Räume und reißt die an den 
Körpern haftende Flüssigkeit mit. Die Rohrstutzen können 
in gewissen Zeiträumen selbsttätig geöffnet und geschlossen 
werden.

80a (3). 435063, vom 7. Dezember 1924. B e r g b a u ^  
A.G; » L o t h r i n g e n « in L e t m a t h e  (Westf.). Hydraulische 
Presse zur Herstellung von Muffeln, besonders Schmelztiegeln, 
für die Zinkindustrie.

Die Presse hat zwei sich in entgegengesetzter Richtung 
bewegende Plungerkolben, von denen der eine aus zwei 
Einzelkolben besteht und als Patrize dient. Der andere 
Kolben hält m i t  Hilfe ihn durchsetzender Zugstangen den 
Verschlüßdeckel sowie die Preßform der Presse fest und 
wird vom Augenblick des Eintritts des Druckwassers in die 
Presse bis. zur Beendigung der Pressung durch Sperrvor
richtungen, z, B. durch in Längsschlitze der Zugstangen ein
greifende, sich gegen Flanschen des Preßzylinders legende 
Keile, in der Stellung gesichert, in der er den Verschluß
deckel und die Form festhält.

80a (25). 435 069, vom 15. April 1925. Z e i t z e r  E i s e n 
g i e ß e r e i  u n d  M a s c h i n e n b a u - A . G .  in Ze i t z .  Brikett
presse mit Antrieb durch Elektromotor.

Auf beiden Enden der Pressenwelle und der Motor
welle der Presse sind Kurbeln von gleicher Armlänge be
festigt. Die durch eine Zugstange verbundenen, auf einer 
Seite der Presse liegenden Kurbeln sind gleichgerichtet und 
gegen die auf der ändern Pressenseite liegenden, ebenfalls 
gleichgerichteten und durch eine Zugstange verbundenen 
Kurbeln um 90° versetzt.

80a (25). 435131, vom 4 .März 1924. J o h a n n e s  O r u n d  
in K o 11 b u s. Zweiteilige Druckstange fü r  Braunkohlenbrikett- 
Strangpressen.

Jede Hälfte der Zugstange ist mit einem Verbindungs- 
flansch versehen. Der Flansch der Mittellagerhälfte der 
Stange trägt einen angegossenen Zapfen, der in eine ent
sprechende Bohrung des Flansches der Bärlagerhälfte der 
Stange eingreift. Zwischen beide Flanschen ist ein Abstand
ring eingelegt. Dieser kann auf beiden Flächen mit einem 
ringförmigen Vorsprung versehen sein, der in eine Ringnut 
des entsprechenden Flansches der Zugstangenhälften ein
greift.

80a (25). 435132, vom 10. März 1925. Z e i t z e r  E i s e n 
g i e ß e r e i  u n d  M a s c h i n e n b a u - A . G .  in Z e i t z .  Zungen
lagerung fü r  Brikettstrangpressen.

Die Lagerung, um die die Zunge schwingt, wird durch 
einen Körper gebildet, dessen nach unten gerichtete Fläche 
zylindrisch gekrümmt und dessen nach oben gerichtete, sich 
gegen die ebene Fläche der Decke des Pressenkopfes an
legende Fläche eben ist. Die Zunge ist an der Stelle, mit 
der sie an der Lagerung anliegt, mit einer dem zylindrisch 
gekrümmten Teil der Lagerung entsprechend gekrümmten 
Hohlfläche versehen. Die Zunge kann nach vorne und 
gegebenenfalls auch nach hinten gerichtete Ansätze haben, 
deren untere Flächen gleichachsig zylindrisch zur Hohl- 
zylinderfläche der Zunge gekrümmt sind. An der Seiten
fläche der Zunge lassen sich um deren Drehachse ge
krümmte ringzylindrische Ansätze anbringen, die in ähnlich 
gestaltete Nuten der Pressenkopfwände eingreifen.

80a (25). 435194, vom 5. Mai 1925. Z e i t z e r  E i s e n 
g i e ß e r e i  u n d  Ma s c h i n e n b a u - A . G .  in Z e i t z .  Brikett
presse mit Elektromotor.

Der zum Antrieb der Presse dienende Elektromotor ist 
auf einer beweglich gelagerten Plattform angeordnet, die 
durch die Pressenwelle umfassende Stangen oder Arme mit 
dieser Welle verbunden ist. Die Plattform kann mit Hilfe 
eines Kugelzapfens auf einer Platte gelagert sein, die so auf 
dem Maschinenrahmen befestigt ist, daß sie in der wag- 
rechten Ebene allseitig verschoben werden kann.

80a (25). 435 301, vom 10. Februar 1923. F i r m a
D e u t s c h e  M a s c h i n e n f a b r i k  A.G. in D u i s b u r g .  Ver

fahren und Anlage zum Beschicken der Pressen and zum 
Regeln des Brikettiergutes fü r  Brikettieranlagen mit mehreren 
verschiedenartigen Pressen.

Einem Teil des aus einer gemeinsamen Kohlenbunker
anlage und einem gemeinsamen Pechbehälter entnommenen 
und vörgemischten Brikettiergutes soll laufend Kohle oder 
Pech aus der gemeinsamen Kohlenbunkeranlage oder dem 
gemeinsamen Pechbehälter in dem Maße zugesetzt werden, 
wie es die Jeweilig zu beschickende Presse verlangt. Bei 
der geschützten Anlage befördern zwei endlose Förderwerke 
das Mischgut (Kohle und Pech) in zwei Förderschnecken, 
die das Gut den einzelnen Verbrauchsstellen (Pressen) zu
führen. In dem einen endlosen Förderwerk wird das Misch
gut durch besondere Fülleitungen aus dem Pechbehälter mit 
Bindemittel oder aus dem Bunker mit Kohle in dem Maße 
angereichert, wie es die durch das Förderwerk zu beschickende 
Presse verlangt.

81 e (107). 435204, vom 26. Juli 1924. Ma r t i n  Ve n r a t h  
i n K ö l n -  N i p p e  s. Vorrichtung zum schonenden Verladen 
von Braunkohlenbriketten.

Die Vorrichtung hat eine ausbalancierte kippbare Fang
schale, in welche die Brikette von der Förderrinne unmittel
bar, d. h. unter Vermeidung jeglicher Zwischenführung treten. 
Die Fangschale senkt sich selbsttätig, wenn ihr Inhalt ein 
bestimmtes Oewicht erreicht und kippt beim Aufstoßen auf 
den Boden, wobei sie sich entleert.

81 e (107). 435205, vom 13. August 1924. M a r t i n  
V e n r a t h  in K ö l n -  N i p p e  s. Vorrichtung zum schonen
den Verladen von Braunkohlenbriketten. Zus. z. Pat. 435204. 
Das Hauptpatent hat angefangen am 26. Juli 1924.

Das freie Ende der Förderrinne für die Brikette, von 
dem die letztem bei der durch das Hauptpatent geschützten 
Vorrichtung unmittelbar in eine Fangschafe gelangen, ist 
in senkrechter Richtung beweglich und wird durch eine 
Sperrvorrichtung in der wagrechten Lage gehalten. Diese 
Vorrichtung wird durch den Druck des vordersten Briketts 
ausgelöst, nachdem eine bestimmte Zahl von Briketten auf 
das bewegliche Ende der Rinne gedrückt ist. Der Anschlag, 
gegen den das vorderste Brikett zwecks Auslösens der Sperr
vorrichtung stößt, kann verstellbar sein.

81 e (111). 435206, vom 31. Juli 1925. L ü b e c k e r
M a s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t  u n d  W i l l y  Ko c h  in 
L ü b e c k. Selbsttätige Füllvorrichtung fü r  durchlaufende
Förderwagen.

Unter jedem Auslauf eines Füllrumpfes oder Bunkers 
sind zwei Zellentrommeln mit radialen Zwischenwänden so 
angeordnet, daß die jeweilig einander in einer wagrechten 
Ebene gegenüberliegenden Zwischenwände der beiden Trom
meln mit den senkrecht nach oben gerichteten Zwischen
wänden derTrommeln einen gemeinsamen Aufnahmebehälter 
bilden, dessen untere Wandung den Auslauf schließt. Werden 
die beiden Trommeln um 90° gegeneinander gedreht, so öffnet 
sich der Behälterboden nach unten, und der Behälterinhalt 
fällt in den unter dem Auslauf hinwegrollenden Förderwagen. 
Gleichzeitig bilden die Zwischenwände derTrommeln, welche 
die Seitenwände des sich entleerenden Behälters gebildet 
hatten, den Boden eines neuen, sich sofort füllenden Be
hälters. Das jeweilige Drehen der Trommel um 90° kann 
durch den unter den Trommeln hinwegrollenden Förder
wagen bewirkt werden. Die Größe der Zellentrommeln wird 
dem Rauminhalt der zu beladenden Förderwagen angepaßt.
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B Ü C H E R S C H A  U.
Geologische Karte von PreuBen und benachbarten Bundes

staaten im Maßstab 1: 25000. Hrsg. von der Preußischen 
Geologischen Landesanstalt. Lfg. 254 mit Erläuterungen. 
Berlin 1924, Vertriebsstelle der Preußischen Geologischen 
Landesanstalt.

Blatt S c h w e i d n i t z .  Gradabteilung 76, Nr. 7. 
Geologisch aufgenommen und erläutert von R. C r a m e r ,  
L. F i n c k h  und E. Z i m m e r  m a n n  I. 52 S.

Blatt C h a r l o t t e n b r u n n .  Gradabteilung 76, 
Nr. 13. Geologisch aufgenommen von E. D a t h e  und 
L. F i n c k h ;  erläutert von L. F i n c k h .  54 S.

Blatt R e i c h e n b a c h .  Gradabteilung 76, Nr. 14. 
Geologisch aufgenommen von E. D a t h e  und L. F i n c k h ;  
erläutert von L. F i n c k h .  56 S.

Blatt L a u t e r b a c h .  Gradabteilung 76, Nr. 15. 
Geologisch aufgenommen von O. B a r s c h  und L. Fi nc kh ;  
erläutert von L. F i n c k h. 60 S. mit 1 Abb.
Die Lieferung umfaßt einen Teil des Eulengebirges, 

ferner Teile des Freiburger und des Waldenburger Berglandes 
sowie das östliche Vorland des Oebirges bei Schweidnitz 
und Reichenbach mit dem Hügelland zwischen der Reichen
bacher Niederung und dem Tal der großen Lohe bei 
Nimptsch. Geologisch gehört diese Gegend zum großen 
Teil dem Gneisgebiet des Eulengebirges an mit seinen in 
Gesteinbeschaffenheit von den kristallinen Schiefern der 
Nachbargebiete als Bildungen der Tiefenstufe erheblich 
abweichenden Gneisen. Im Freiburger Bergland sind devo
nische und kulmische Ablagerungen, im Waldenburger Berg
land das produktive Oberkarbon und die Quarzporphyre des 
Rotliegenden verbreitet. Im Osten greift das Gebiet der 
Lieferung mit dem Blatte Lauterbach in die schlesische 
Nordsüdzone ein, die allerdings hinsichtlich ihres geologisch
tektonischen Baus nach den Ergebnissen der Aufnahmen 
eine andere als die bisher geltende Deutung erfahren hat. 
Auch in bezug auf die jüngern, besonders die diluvialen 
Ablagerungen sind wichtige Ergebnisse zu verzeichnen. 
Die Beeinflussung der Oberflächengestaltung im Vorlande 
des Gebirges durch das zurückweichende Inlandeis der 
vorletzten Vereisung und die Entwicklung der Täler im 
Oebirge selbst ist in den Karten und in den Erläuterungen 
zur Geltung gebracht worden» Besonders belangreich sind 
auch die Hinweise auf die praktische Bedeutung der ein
zelnen Gestein- und Bodenarten für deren technische und 
agronomische Nutzung. Die Karten mit ihren für die 
Deutung der geologischen Verhältnisse wichtigen Erläute
rungen bringen nicht nur für den Geologen manches Neue, 
sondern auch die für den heimatkundlichen Unterricht über 
diese Gebiete schon solange erwünschte Grundlage.

Maschinenkunde für Chemiker. Ein Lehr- und Handbuch 
für Studierende und Praktiker. Von Geh. Regierungs
rat a .D . Albrecht v o n  I h e r i n g ,  Berlin-Zehlendorf. 
(Handbuch der angewandten physikalischen Chemie, 
Bd. 3.) 3., umgearb. Aufl. 348 S. mit 2S0 Abb. und
7 Taf. Leipzig 1925, Johann Ambrosius Barth. Preis 
geh. 18 M , geb. 20,40 M .
Der rasche Absatz der im Jahre 1922 erschienenen 

zweiten Auflage1 des Buches machte die vorliegende dritte

1 Glückauf 1924, S. 227.

Auflage notwendig, deren Erscheinen der bekannte Ver
fasser nicht mehr erleben sollte. Die vorhergegangene 
Auflage des vorzüglichen Werkes hat hier eine so ein
gehende Besprechung erfahren, daß darauf verwiesen 
werden kann. W i n te r .

Betriebsstillegungsverordnung nebst Ausführungsanwei
sung vom 8. November 1920 zur Verordnung vom 
8. November 1920 (Deutscher Reichsanzeiger vom
24. November 1920, Nr. 276). Erläutert und mit einem 
Anhang und Sachverzeichnis versehen von Dr. Gerhard 
E r d m a n n  und Dr. Hans-Georg An t h e s .  224 S. Berlin 
1926, Selbstverlag. Preis geh. 3,40 M.
In der gegenwärtigen Zeit wirtschaftlicher Depression 

ist die Betriebsstillegungsverordnung von großer Be
deutung. Bekanntlich bestehen hinsichtlich dieser Ver
ordnung noch heute vielseitige Zweifelsfragen. Sie zu 
klären und gleichzeitig eine einwandfreie Darstellung des 
geltenden Rechts zu geben, ist die Hauptaufgabe, die der 
vorliegende Kommentar erfüllt. Wenn schon der Name 
des ersten Verfassers für jeden mit dem neuzeitigen 
Arbeitsrecht Vertrauten eine G ew ähr für die Trefflichkeit 
des Buches bietet, so überrascht doch die meisterhafte 
Beherrschung des schwierigen Stoffes. Nicht nur ein 
unübertrefflicher Ratgeber für die Betriebspraxis und ein 
vorzüglicher Wegweiser durch die schwierige Materie, 
sondern auch eine wertvolle Bereicherung für die wissen
schaftliche Forschung w'ird hier geboten. Wenn die Ver
fasser auch, dem Zwecke der Erläuterungen entsprechend, 
auf polemische Auseinandersetzungen verzichtet und im 
wesentlichen — unbeschadet ihrer eigenen wissenschaft
lichen Überzeugung — die herrschende Meinung zur Dar
stellung gebracht haben, so ist doch schon allein die so rg 
fältige Auswahl unter dem reichen zur Verfügung stehen
den Material für die wissenschaftliche Erörterung von un
schätzbarem Werte. Obwohl die gesamte umfangreiche 
Literatur und Rechtsprechung berücksichtigt und ver
arbeitet worden ist, leidet die Übersichtlichkeit in keiner 
Weise. Jeder Betriebspraktiker wird ohne Schwierigkeit 
die beste und klarste Auskunft über alle ihn bewegenden 
Zweifelsfragen finden.

Abgesehen von der umfassenden Erläuterung des Ge
setzestextes werden alle mit der Betriebsstillegungs- 
Verordnung mittelbar o der  unmittelbar im Zusammenhang 
stehenden Fragen erschöpfend behandelt. Im besondern 
wird die rechtliche Stellung der Betriebsvertretung, der 
Schwerbeschädigten und der Lehrlinge bei Stillegungen 
eingehend erörtert. Der Anhang enthält eine Sammlung 
der wichtigsten Erlasse und Bescheide. Wertvoll ist 
auch der Abdruck der grundlegenden richterlichen Ent
scheidungen über die Hauptprobleme der Verordnung, 
so z. B. des bekannten Urteils des Reichsgerichts vom 
16. Februar 1926.

Das Buch ist für den Praktiker unentbehrlich und 
sollte auch in der Bücherei jedes Arbeitsrechtlers vorhanden 
sein. Es gehört zweifellos zum Besten, was die arbeits
rechtliche Literatur in der jüngsten Zeit gebracht hat.

Ma n s f e l d .

z e i t s c h r 'i f t e n s c h a  u .
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in Nr. 1 a u f den Selten

Mineralogie und Geologie.

E l e c t r i c a l  p r o s p e c t i n g  i n t h e  R o u y n ,  Q u e b e c  
d i s t r i c t .  Von Mueser. Can. Min. J. Bd. 47. 8.10.26. 
S. 967/70*. Mitteilung von Ergebnissen mit elektrischen 
Schürfverfahren auf Erzgängen.

—34 veröffentlicht. ‘ bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

G e o l o g y  a n d  o i l  r e s o u r c e s  o f  t h e  P u e n t e  
H i l l s  R e g i o n ,  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  Von English 
und Prutzman. Bull. Geol. Surv. 1926. H.768. S. 1/110*. 
Stratigraphie und Tektonik. Die Ölvorkommen. Gegen
wärtige Bedeutung und mögliche Entwicklung der Ölfelder. 
Ölanalysen.
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T h e  m e s o z o i c  s t r a t i g r a p h y  o f  A l a s k a .  Von 
Martin. Bull. Qeol. Surv. 1926. H. 776. S. 1/493*. Aus
führliche geologische Abhandlung über die Verbreitung von 
Trias, Jura und Kreide in Alaska.

D ie  u n t e r i r d i s c h e n  W a s s e r v e r h ä l t n i s s e  in 
E r d ö l f e l d e r n .  Von Kauenhowen. Petroleum. Bd. 22.
20.10.26. S. 1131/8. Bedeutung der Wasserverhältnisse für 
Erdölfelder. Die in Ölfeldern auftretenden unterirdischen 
Wasserarten. Beispiele für den praktischen Nutzen von 
Wasseranalysen. Austreten des Wassers in Bohrlöchern. 
Erkennung beginnender Verwässerungen sowie der ver
schiedenen Wasserarten.

Le b a s s  i n  p o t a s s i q u e  d e C a t a l o g n e .  Von 
Jung. Rev. ind. min. Teil 1. 15.10.26. S .447/54*. Geo
logischer Aufbau Kataloniens und seiner Kalisalzlagerstätten. 
Tektonik. Salzbergwerke. Mineralogische Zusammensetzung 
der Lagerstätte. Vorratsmengen.

P o t a s h  i n v e s t i g a t i o n s  i n  1924. Von Lang. Bull. 
OeoI.Surv. 1926. H. 785 B. S. 29/43*. Das Ergebnis der 
bisherigen Forschungen zur Aufsuchung nutzbarer Kali
lagerstätten in den Vereinigten Staaten.

N o m e n k l a t u r  l o s e r  B o d e n a r t e n .  Von v. Greyerz. 
Oas Wasserfach. Bd. 69. 23.10.26. S. 926/9. Vorschläge 
für die einheitliche Bezeichnung der verschiedenen losen 
Erdarten, wie Sande, Kiese usw.

Bergwesen.

T a l e  i n  I t a l y .  Von Spence. Can. Min. J. Bd. 47.
8.10.26. S .971/2*. Talklagerstätten. Beschreibung einer 
Orube. Stammbaum der Aufbereitung.

Ü b e r  A b t e u f e n  u n d  A u s b a u  d e s  S c h a c h t e s  
der  G e w e r k s c h a f t  Wol f ,  C a l b e  (Saale). Von Henke. 
Braunkohle. Bd. 25. 23.10.26. S. 701/7*. Kennzeichnung 
der angewandten Verfahren. Einzelheiten über die aus
geführten Arbeiten. Zeitplan.

D r a g l i n e  e x c a v a t o r  u s e d  t o  m a k e  f i r s t  c u t  
of  b i g  p r o j e c t e d  s t r i p p i n g  i n I n d i a n a .  Von 
Kneeland. Coal Age. Bd. 30. 7.10.26. S. 491/4*. Die 
Erstanlage eines großen Kohlentagebaus mit Hilfe eines 
elektrisch angetriebenen Baggers.

I s  i t  a d v a n t a g e o u s  t o  c e n t e r  s h e a r  t h e  
f a c e ?  Von Emrick. Coal Age. Bd.30. 7.10.26. S .495/6. 
Untersuchung der Frage, ob unter Umständen das Schrämen 
inmitten eines Flözes Vorteile bietet.

M a c h i n e  m i n i n g :  N o t e s  o n  r o o f  c o n t r o l .  
Von Richford. Coll. Guard. Bd. 132. 22.10.26. S. 886/8*. 
Ir.CoalTr. R. Bd. 113. 22.10.26. S.607/9*. Bericht über 
Erfahrungen mit Kettenschrämmaschinen auf einer englischen 
Orube unter schwierigen Verhältnissen.

S t a n d a r d i z a t i o n  of  m i n e  t i m b e r s  i s n e e d e d .  
Von Brosky. Coal Age. Bd.30. 14.10.26. S. 531/3*. Hin
weis auf die Notwendigkeit der Normung von Orubenliolz. 
Vorschläge. Die Grubenholzwirtschaft bei verschiedenen 
Gesellschaften.

In  a j o i n t  m e e t i n g  t w e l v e  c o m p a n i e s  d i s 
c u s s  t h e i r  l oc a l  p r o b l e m s .  Von Edwards. Coal Age. 
Bd. 30. 14. 10. 26. S. 525/7*. Neue Erfahrungen mit
Schüttelrutschen und Lademaschinen im Kohlenabbau.

W h y  N e w  O r i e n t  f a v o r s  s l o w -  s p e e d  l o c o 
m o t i v e s .  Von Edwards. Coal Age. Bd.30. 7.10.26. 
S. 497/8*. Vergleichsversuche zwischen langsamlaufenden 
und schnellaufenden elektrischen Zubringerlokomotiven. 
Wirtschaftliche Überlegenheit der erstem.

T h e  e f f i c i e n c y  o f  a f an .  Von Whitaker. Coll. 
Guard. Bd.132. 22.10.26. S. 883/4*. Die Feststellung des 
Wirkungsgrades von Ventilatoren. Ableitung von Formeln. 
(Forts, f.)

O c c u r r e n c e  of  m e t h a n e  f o l l o w s  no  p a r t i c u l a r  
l aw.  Von Haas. Coal Age. Bd.30. 7.10.26. S. 499/502*. 
An Hand langjähriger Beobachtungen und Versuche, über 
die berichtet wird, wird festgestellt, daß der Gasaüstritt 
aus Kohlenflözen keinerlei Gesetzen folgt.

D ie  U n t e r s u c h u n g  d e r  B o h r l o c h g a s e  a l s  
Mi t t e l  z u r  V o r a u s e r k e n n u n g  v o n  G a s a u s b r ü c h e n  
u n t e r t a g e .  Von Kindermann und Tolksdorf. Glückauf. 
Bd. 62. 30.10.26. S. 1441/4*. Erläuterung der zur Voraus
erkennung und Beurteilung der Gefahr eines Kohlensäure
ausbruchs aus Kohlenflözen üblichen Verfahren. Ein
richtungen zur Untersuchung der Bohrlochgase in Nieder
schlesien.

H e t  m a k e n  v a n  d ä m m e n  b i j  m i j n b r a n d e n  
of  n a  o n t p l o f f i n g e n .  Mijnwezen. Bd. 4. 1926. H. 8.

S. 107/11*. Gefahren der Brandgase. Winke für das Ver
halten der Untertagearbeiter, denen durch Brandgase der 
Rückweg abgeschnitten ist.

B e r e i d i n g  e n  v e r w e r k i n g  v a n  e r t s e n  en  
in e t  al  en.  Mijnwezen. Bd. 4. 1926. H. 8. S. 113/7*. Be
schreibungverschiedener, in Amerika errichteter neuzeitlicher 
Erzaufbereitungen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D ie  K e s s e l a n l a g e  a u f  d e r  S c h a c h t a n l a g e  2/6/9 

d e r  Z e c h e  G r a f  B i s m a r c k .  Von Schimpf. Glückauf. 
Bd. 62. 30.10.26. S. 1444/50*. Aufbereitung der Brenn
stoffe. Beschreibung der Kesselanlage. Bekohlung. Ver- 
dahipfungsversuch.

F u e l  e c o n o m y  a t  c o l l i e r i e s .  Von Briggs. 
Ir. CoalTr. R. Bd. 113. 22.10.26. S. 614/5. Der Brennstoff
selbstverbrauch auf Zechen. Ergebnis von Feststellungen. 
Kosten. Winke für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der 
Kesselanlagen. Aussprache.

B o i l e r  f e e d - w a t e r  p u r i f i c a  t i on .  XV.  F e e d  
h e a t e r s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  t r e a t m e n t .  Von 
Powell. Power. Bd. 64. 12.10.26. S. 552/4*. Die ver
schiedenen Arten von Speisewasser-Vorwärmern. Ölfilter. 
Gründe für und wider die elektrolytische Behandlung des 
Kesselspeisewassers.

E v a p o r a t e u r s  à c o m p r e s s i o n  d e  v a p e u r .  
Von Badger. Chaleur Industrie. Bd. 7. 1926. H.78. S .549/65*. 
Entwicklung der Verdampfungsanlagen. Beispiele für ver
schiedene Lösungen. Allgemeine Theorie. Die Wirtschaft
lichkeit verschiedener Anlagen.

S u r  le  p e r f e c t i o n n e m e n t  d e s  c e n t r a l e s  t h e r 
m i q u e s  et  e n  p a r t i c u l i e r  d e s  f o y e r s  e t  d e s  
c h a u d i è r e s  d e  m a c h i n e s  à v a p e u r .  Von Roy. 
(Schluß.) Rev. ind. min. Teil 1. 15.10.26. S. 455/68*.
Maschinen mit Quecksilber- und Wasserdampf. Vervoll
kommnung der Wärmezentralen. Rückblick und Zusammen
fassung.

S m o o t h i n g  o u t  t h e  l o a d  w i t h  a s t e a m  
a c c u m ü l a t o r .  Von Potter und Zucrow. Power. B d.64.
12.10.26. S. 554/6*. Wärmespeicher von Ruths. Hoch
druckdampfkessel und Wärmespeicherung. Weitere Ver
wendungsgebiete. Erfahrungen.

E in  n e u e r  G e g e  n s t r o  m - M i s c h - K o  n d e n s a t o r .  
Von Müller. Petroleum. Bd.22. 20.10.26. S. 1140/2*. Bau
art, Arbeitsweise und Vorteile des Kondensators von 
Borrmann.

A n l a g e  u n d  B e t r i e b  v o n  F a b r i k  h e i  z u n g e n  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  W i r t 
s c h a f t l i c h k e i t .  Von Frenckel. (Schluß.) Wärme. Bd. 49.
22.10.26. S. 756/60*. Beschreibung größerer ausgeführter 
Fabrikheizungen.

S u c c e s s f u l  s a m p l i n g  l i n e s .  Von Phelps. Power. 
Bd.64. 12.10.26. S. 546/8*. Die richtige Anlage der zu 
Kohlensäuremessern führenden Entnahmeleitungen. Rohr
lage. Rohrmaterial. Trocknen des Gases.

G r o ß k r a f t w e r k  R u m m e l s b u r g .  Von Rehmer. 
E .T. Z. Bd. 47. 28.10.26. S. 1249/54*. Bericht über die 
Bauarbeiten und maschinenmäßigen Einrichtungen des in 
Bau befindlichen Großkraftwerkes.

D i e  A b n a h m e p r ü f u n g  d e s  15 000-PSe- D i e s e l 
m o t o r s  B a u a r t  M A N ,  e r b a u t  v o n  B i o  h m  & V o ß  
f ü r  d i e  H a m b u r g  i s e h e n  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e .  
Von Laudahn. Z .V .d .I .  B d.70. 23.10.26. S - 1409/11 *.
Versuchsplan und Meßergebnisse der Abnahmeerprobung. 
Eignung der Dieselmotoren als Spitzenmaschinen im Elek
trizitätswerke.

E r g e b n i s s e  v o n  U n t e r s u c h u n g e n  a n  R o s t 
s t ä b e n .  Von Kühnei. Gieß. B d .13. 23.10.26. S.809/18*. 
Stand der Forschung. Versuche an Roststäben mit ver
schiedenem Phosphorgehalt. Schwefeleinwanderung. Zonen
ausbildung als Mittel zur Bewertung der Inanspruchnahme 
des Roststabes. Das Verschwinden des Phosphideutektikums 
in den obern Teilen der Brennbahn. Aussprache.

Elektrotechnik.

P r o t e c t i n g  m o t o r  d r i v e s  i n  p u l v e r i z e d - f u e l  
p l a n t s .  Von Wyman. Power. Bd. 64. 12.10.26. S. 557/9*. 
Beispiele für die gefahrenfreie Bau- und Schaltweise von 
Elektromotoren in Kohlenstaubanlagen.

Ü b e r  A n l a g e n  u n d  A p p a r a t e  f ü r  N i e d e r 
s p a n n u n g .  Von Passavant. Elektr. Wirtsch. Bd. 25. 1926. 
H. 418. S. 413/20*. Verteilungsspannungen. Gefahren und
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W ege zu ihrer Behebung. Erdung, Isolierung und Belastungs
fähigkeit der Abnehmeranlagen. Allgemeine Grundsätze 
für den Gerätebau.

E r d u n g  u n d  N u l l u n g  i n  N i e d e r s p a n n u n g s 
a n l a g e n .  Von Zipp. Elektr. Wirtsch. Bd. 25. 1926. H. 418. 
S. 420/32*. Betriebs- und Schutzerdung des Nulleiters. 
Schutzerdung in den an ein Niederspannungsnetz an
geschlossenen Anlagen. Nullung. Andere Schutzmaßnahmen.

E i n h e i t s i n s t a l l a t i o n s m a t e r i a l .  Von Hermanni. 
Elektr. Wirtsch. Bd. 25. 1926. H .418. S .432/4. Bedeutung 
und Wert einheitlich durchgebildeter und anwendbarer 
Installationsgegenstände. Entwicklung.

D i e  E l e k t r o t e c h n i k  i n  S c h w e d e n .  Von 
Niethammer. El. Masch. Bd. 44. 24. 10. 26. S. 789/9S*. 
Elektrizitätserzeugung und -Verteilung. Elektrische Bahnen. 
(Schluß f.)

D i e  E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g  B a d e n s .  Von 
Köhler. E. T. Z. Bd. 47. 28.10.26. S. 1257/61*. Aufbau 
der Versorgung. Interessengebiete, Kraftquellen und W ett
bewerb... Die Wasserkräfte Badens. Werke und Anlagen 
für die Überlandversorgung. Der Bedarf und seine Deckung. 
Bahnelektrisierung. Aufgaben.

Hüttenwesen.
E s s a i s  d u  p r o c é d é  P f o s e r - S t r a c k - S t u m m .  

Von Wefelscheid. Chaleur Industrie. Bd. 7. 1926. H. 78. 
S. 579;8S*. Die Winderhitzung nach dem Verfahren von 
Pfoser-S track-Stum m . Bericht über Versuche und Er
fahrungen auf einer rheinischen Hütte.

C o p p e r  w i r e  w o r k e d  a t  h i g h  s p e e d .  Von 
Fiske. Iron Age. Bd. 118. 14.10.26. S. 1055/9*. Die Schnell- 
herslellung von Kupferdraht in einem neuzeitlich ein
gerichteten Drahtwalzwerk.

Chemische Technologie.
D i e  U m w a n d l u n g  v o n  K o h l e  i n  Öl  d u r c h  

H y d r i e r e n .  Von Klempf. (Schluß.) Teer. Bd.24. 20.10.26. 
S. 511/6. Hydrierung des phenolnnlösllchen Rückstandes 
aus Vitrain. Die Einwirkung von Wasserdampf auf Kohle. 
Folgerungen und Schlußbetrachtungen.

D e r  E i n f l u ß  d e r  V e r k o k u n g s b e d i n g u n g e n  
u n d  d e r  K o h l e n  Z u s c h l ä g e  a u f  d i e  E i g e n s c h a f t e n  
d e s  Ko k s .  Von Bähr und Fallböhmer. (Forts.) Gas 
Wasserfach. Bd. 69. 23.10.26. S. 929/32. Entzündlichkeits-, 
Reaktionstemperatur- und Reaktionsfähigkeitsbestimmungen 
im Sauerstoffstrom. (Schluß f.)

Ü b e r  d i e  R e i n i g  u n g s m ö g l i c h k e i t  d e r  
A b w ä s s e r  a u s  N e b e n p r o d u k t e n a n l a g e n  d e r  
K o k e r e i e n  u n d  G a s w e r k e .  Von Bach. (Forts.) Gas 
Wasserfach. Bd. 69. 23.10.26. S. 932/5. Geschichte der 
Entphenolungsverfahren. (Schluß f.)

E i n e  a m e r i k a n i s c h e  S t i m m e  z u r  N o m e n k l a t u r  
d e r  T e e r e  u n d  B i t u m i n a .  Von Abraham. Teer. Bd.24.
20.10.26. S. 505/9. Vorschläge zur einheitlichen Benennung 
der bituminösen Stoffe. Entgegnung auf die Ausführungen 
von Abraham.

D i e  S e l b s t z e r s e t z u n g  v o n  s y n t h e t i s c h e m  
A m m o n i a k  i n K ä l t e m a s c h i n e n  u n d  d i e  E x 
p l o s i o n s g e f a h r  v o n  A m m o n i a k .  Von v. Wartenberg. 
Z. Kälteind. Bd. 33. 1926. H. 10. S. 154/5. Mitteilung ein
gehender Versuche zur Feststellung der Zersetzungs- und 
Explosionsgefahr.

T h e  s p o n t a n e o u s  c o m b u s t i o n  o f c o a l :  T h e  
m o s t  r e a d i l y o x i d l z a b l e  c o n s t i t u e n t s  o f  c o a l .  
Von Francis und Wheeler. Safety Min. Papers. 1926. H. 28. 
S. 1/52*. Eingehender Bericht über neuere Forschungen 
zur Ergründung der Ursachen für die Selbstentzündung 
der Kohle.

Ü b e r  d i e  P r ü f u n g  d e r  R a u m b e s t ä n d i g k e i t  
v o n  H o c h o f e n s t ü c k s c h l a c k e  in u l t r a v i o l e t t e m  
L i c h t  u n d  d i e  U r s a c h e  d e s  S c h l a c k e n z e r f a l l s .  
Von Guttmann. Stahl Eisen. Bd. 46. 21.10.26. S. 1423/8*. 
Bisherige Beobachtungen und Arbeiten über Zerfallerschei
nungen an Hochofenstückschlacken. Untersuchung der 
Schlacke in ultraviolettem Licht. Luminiszenzerscheinungen. 
Versuche mit Schlackenproben verschiedener Beschaffenheit. 
Ergebnisse und Folgerungen für die praktische Auswertung.

C h o o s i n g  a n d  t e s t i n g  f i r e b r i c k .  Von Weightman. 
Power. Bd. 64. 12.10.26. S. 549/51*. Winke für die Be
handlung feuerfester Steine bei der Herstellung. Material
wahl je nach dem Verwendungszweck der Steine. Unter
suchungsverfahren.

Chemie und Physik.
M é t h o d e s  g r a p h i q u e s  d e  r é s o l u t i o n  d e s  

p r o b l è m e s  d e  s é c h a g e  e t  d e  v e n t i l a t i o n .  Von 
Martin. Chaleur Industrie. Bd. 7. 1926. H. 78. S. 595/603*. 
Erörterung graphischer Verfahren zur Lösung gewisser 
Fragen der Trocken- und Lüftungstechnik. (Forts, f.)

E r g e b n i s s e  d e r  P r ü f u n g  e i n e s  n e u e n  M u f f e l 
o f e n s .  Von Hofer. Glückauf. Bd. 62. 30.10.26. S. 1459/60*- 
Mitteilung von vergleichenden Versuchsergebnissen.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D i e  A u f w e r t u n g  v o n  W e r k s p e n s i o n e n  u n d  

W e r k s s p a r k a s s e n g e l d e r n .  Von jDoerrig. (Schluß.) 
Braunkohle. Bd. 25. 23.10.26. S. 707/12. Die Sonderauf
wertungsregeln für Werkssparkassen und Betriebspensions
kassen im engem Sinne.

Lavvs t h a t  p r e s c r i b e  v e n t i l a t i o n  v a r y  w i d e l y .  
Von Garcia. Coal Age. Bd.30. 14.10.26. S. 528/30. Ge
drängte Übersicht über die in den Vereinigten Staaten 
bestehenden zahlreichen und vielfach erheblich voneinander 
abweichenden Verordnungen zur Reglung der Wetterführung. 
Forderung der Vereinheitlichung.

Wirtschaft und Statistik.
O r g a n i s a t i o n  d e s  r h e i n i s c h e n  B r a u n k o h l e n 

b e r g b a u s .  Von Rosell. (Forls.) Glückauf. Bd. 62. 30.10.26. 
S. 1450/9. Nahverkauf. Selbstverbrauch. Weiterveräußerung 
durch das Syndikat. Preisfestsetzung und Verrechnungs
wesen. (Schluß f.)

W i s s e n s c h a f t ,  T e c h n i k  u n d  W i r t s c h a f t .  Von 
Vogler. Stahl Eisen. Bd. 46. 21.10.26. S. 1418/22. Kenn
zeichnung der Zusammenhänge zwischen wissenschaftlicher 
Forschung, Technik und Wirtschaft vom Standpunkt der 
Jetztzeit.

C h i n a s  E r d ö l h a n d e l  1913-1924. Von Schmitt. 
Petroleum. Bd. 22. 20 .10.26. S. 1142/51*. Eingehende 
statistische Angaben über die Reglung und Verteilung der 
Öleinfuhr in den einzelnen chinesischen Bezirken.

W h a t  c a n  b e  d o n e  f o r  s i l v e r ?  Min.J. Bd. 155.
23.10.26. S. 858/9 und S63/4. Die kritische Lage auf dem 
Weltsilbermarkt.

Verkehrs- und Verladewesen.
O r e - d o c k  r e c o n s t r u c t i o n  i n  s t e e l  a n d  

co  n er  e te .  Engg. News Rec. Bd. 97. 23.9.26. S. 496/9*. 
Bemerkenswerte Instandsetzung einer großen Erzverlade- 
anlage.

P E R S Ö N L I C H E S .
Gestorben:

am 1. November in Sondershausen der Leiter der Gewerk
schaft Glückauf, Bergwerksdirektor Richard R o s t e r g ,  im 
Alter von 54 Jahren,

am 2. November in Königshütte der Bergrat a. D. 
Marian K r a u s e ,  Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 
Arbeitgeberverbandes der Oberschlesischen Bergwerks- und 
Hüttenindustrie in Kattowitz, im Alter von 50 Jahren,

am 8. November in Gelsenkirchen-Rotthausen der Mark
scheider der Bergwerksgesellschaft Dahlbusch Wilhelm 
S c h m i t z  im Alter von 50 Jahren.

M I T T E 1 L U N  G.
Der in unserer Mitteilung auf Seite 888 des laufenden 

Jahrgangs der Zeitschrift angekündigte K o m m e n t a r  z u m 
B e t r i e b s r ä t e g e s e t z  von Rechtsanwalt Dr. M a n s f e l d  
ist erschienen und wird den Bestellern in den nächsten 
Tagen zugehen.

Bei der Bearbeitung des sehr umfangreichen Stoffes 
hat der Verfasser sich von der Zweckmäßigkeit der Ver
teilung auf zwei Bände überzeugt und sich In dem nur das 
Betriebsrätegesetz umfassenden ersten Band mit einer kurzen 
Behandlung der einschlägigen Nebengesetze begnügt, deren 
ausführliche Erläuterung in dem voraussichtlich im März 
1927 erscheinenden zweiten Bande folgen soll. Der Preis 
des ersten Bandes, für den ein größeres Format als das, 
vorgesehene gewählt werden mußte, damit die Handlichkeit 
nicht beeinträchtigt wurde, beträgt 5,60 M.

Verlag Olückauf m. b. H., Essen.


