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Ueber die Warme in tiefen Gruben und ihre Bekampfung.

Von Professor Fr. H e r b s t ,  Essen.

(Fortsetzung.)

K i i h l u n g  d u r c h  kii n s  t l i  c h e  Ka i  te.
Die V erw endung kiinstlicher Kuhlmittel setzt 

stets einen Kom pressor voraus;  die Kiihlwirkung 
steckt dann letzten Endes in dem zur Abfuhrung 
der Kompressionswarm e benutzten Kiihlwasser. 
Diese Kiihlverfahren haben folgende gemeinsame 
Eigentiimlichkeiten:

1. Der erforderliche Kompressor erzeugt W arm e; 
daher ist seine Aufsteliung in der G rube nachteilig, 
um so mehr, ais auch die geschiitzte Abfuhrung 
des erwarmten Kuhiwassers Schwierigkeiten bietet.

2. Die Erdw arm e tritt in Oestalt des erwarmten 
Kuhiwassers auf. Dieses wird hier bei geringerer 
M enge eine hóhere Temperatur ais bei dem W asser- 
kuhlverfahren annehmen, so daB die Aussicht auf 
A usnutzung der Erdwarme, die hier in »gedrangterer 
Form« auftritt, giinstiger sein wird.

3. Bei Feldkiihlung muB man Iange und (wegen 
des Kaiteschuizes) teure Rohrleitungen in den Kauf 
nehmen, wenn man den K om pressor fiir alle Bau- 
abteilungen gemeinsam benutzen will. Soli dagegen 
jede Abteiiung ihre eigene Kalteanlage erhalten, so 
ergibt sich ein durch Zersplitterung unwirtschaft- 
licherer Kompressorbetrieb.

4. Infolge der A nw endung  kiinstlicher Mittel 
lassen sich sehr tiefe Temperaturen erreichen und 
die Mengen des Kaltetragers entsprechend niedrig 
halten. Daher spielen bei diesen Verfahren die 
Fórderkosten des Kuhlmittels gegeniiber den Kosten 
fiir die Kalteerzeugung eine geringe Rolle.

5. Die tiefe H erabkuhlung der Wetter ermoglicht 
eine sehr weitgehende Trocknung, erfordert aller
dings dafiir auch in vielen Fallen infolge unnótig 
starker W asserniederschlagung einen hohern Kraft- 
aufwand, ais er unbedingt erforderlich sein wiirde. 
Besonders ist noch auf die Erscheinung aufmerksarn 
zu machen, daB die unmittelbare Beruhrung der 
warmen Grubenluft mit den tief herabgekiihlten 
Eisenteilen oder Luftmengen zu erheblicher Nebel- 
und Eisbildung fuhren wird (vgl. die Eiskrusten 
auf den Ansauge- und Laugerohren der Kalte- 
maschinen). Dadurch wird der Sattigungsgrad der 
W etter unnotig  herabgedruckt und infolgedessen

wesentlich mehr Kalte verbraucht, ais rechnerisch 
erforderlich ware. Denn die Kalte wird sich nicht 
sofort der ganzen durchstreichenden Wettermenge 
gleichmaBig mitteilen, so daB hier der Taupunkt 
noch nicht unterschritten zu werden brauchte, 
sondern  die den gekiihlten Rohren usw. unmittel
bar benachbarten Luftteilchen werden sehr stark 
gekuhlt und infolgedessen sofort auf die Tau- 
temperatur gebracht werden; die W asserausfallung 
wird daher erhebliche W erte annehmen. Rasche 
Luftmischung durch kraftige W ette rbew egung  ist 
also in jedem Falle geboten.

Fliissige Luft.
Die V erw endung fliissiger Luft ist durch die 

neuzeitlichen Fortschritte der Kaitetechnik nahe- 
gelegt worden. Bereits im Jahre 1899 h a t T u  b b e n  
ein Patent (Nr. 103912) auf die Kiihlung von Wettern 
durch unmittelbar ausstróm ende fliissige Luft ge- 
nommen, die mit Rohrleitungen an O rt und Stelle 
gefiihrt werden sollte. Mit der A nw endung  dieses 
Kiihlverfahrens erstrebte er ais N ebenwirkungen 
auBerdem die Verbesserung der Wetterbeschaffen- 
lieit durch den UeberschuB an Sauerstoff in der 
fliissigen Luft, somit die Verringerung der Schlag- 
wettergęfahr durch die Abkiihlung1.

Bis auf weiteres scheidet dieser VorschIag fur 
die praktische Yerw ertung aus. Zunachst sind die 
E rzeugungskosten fur die fliissige Luft noch zu hoch. 
W enn man berucksichtigt, daB die E rw arm ung von 
1 1 fliissiger Luft auf -j- 20° 120 W E  liefert und daB
1 1 vor dem Kriege etwa 10— 12 Pf. kostete, so  
wiirde sich fur 1000 W E  ein Betrag von etwa 0,9 J i  
ergeben2. . Dazu kommen aber noch die andern 
Schwierigkeiten, die ohnehin schon der Verw endung 
fliissiger Luft entgegenstehen und die sich bei hohen 
Grubentem peraturen ganz besonders bemerklich 
machen w erden: der schwierige Kalteschutz, der bei 
hohem Kostenaufwande doch noch groBe Luft- 
verluste zulassen wiirde, die wegen der Explosions- 
gefahr ausgeschlossene Fortleitung durch Rohr-

} G lu c k a u f  1899, S .5 7 7 f f .
2 v g l .  o b e n , S. 4 29 , Z a h le n ta fe l 7.
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leitungen sowie die starkę Nebel- und Eisbildung 
beim Zusammentreffen der ausstrómenden kalten 
Luft mit den feuchtwarmen Grubenwettern.

Nach einem andern Vorschlage konnte die Luft 
vorher ais Triebmittel verwendet werden. Dadurch 
wiirden sich die Kosten infolge der Gewinnung 
mechanischer Energie verringern, die iibrigen Be- 
denken wurden jedoch bestehen bleiben.

Kiinstliches Eis.
Kiinstliches Eis ist versuchsweise bei der Auf- 

fahrung des Simplon-Tunnels verwendet worden, 
und zwar benutzte man hier1 fahrbare, gegen Warme- 
ausstrahlung gut geschiitzte Kuhlkasten mit je 
einem 300 mm-Rohrstutzen vorn und hinten; der 
Kasten enthielt zahłreiche Rohre, in dereń Innerm 
umspiilende Kaltelauge Wasser zum Gefrieren 
brach te, und wurde sodann nach Ablassen der 
Lauge vor Ort gefahren und mit den beiden Stutzen 
in die Wetterluttenleitung eingeschaltet. Der Erfolg 
soli befriedigend gewesen sein. Z o l l i n g e r 2 
auBert sich allerdings ungiinstig: das Eis sei in je
2 st verbraucht und die Kuhlwirkung in 100 m 
Entfernung nicht mehr zu spiiren gewesen. W i e s -  
ma nn® halt die Kuhlung durch Eis im Tunnel- 
betriebe fiir zu teuer.

Im Grubenbetriebe Iiegen die Verhaltnisse anders 
ais im Tunnelbau, der bei seinen groBen Langen 
bis zurBetriebsstelle und der zeitiichen Beschrankung 
des Betriebes lange Rohrleitungen moglichst ver- 
meiden wird und ihren Ersatz durch fahrbare 
Einrichtungen vorteilhaft finden kann. Der Berg- 
mann wird die durch die Kaltelauge abgegebene 
Kalte lieber unmittelbar an den Wetterstrom iiber- 
tragen und dafiir entweder eine langere Rohrleitung 
oder die Aufstellung des Kompressors in der Nahe 
der zu kiihlenden Bauabteilungen in den Kauf 
nehmen, zumal hier auch die Stórung der Fórderung 
durch das Hin- und Herfahren der Eiswagen Iastig 
fallen wiirde.

Kaltelauge.
Bei der Verwendung von Kaltelauge ist ebenso 

wie bei Kiihlwasser die Spritz- und die Oberflachen- 
kiihlung moglich. Jedoch stehen hier der Spritz- 
kiihlung gewichtige Bedenken entgegen. Sie sind 
von R o s s e n b e c k  und R a t h ,  die sich mit diesem 
Kiihlverfahren'naher beschaftigt haben1, bereits zu- 
sammengefaBt w orden : Verluste von Lauge durch 
Abwehen, Verunreinigung der zum Refrigerator 
żuriickkehrenden Lauge, Anfressung von Eisetiteilen 
durch Umherspritzen von Lauge, Mehrkosten fur 
einen Sammelbehalter. Daher wiirde hier nur das 
OberfIachenkuhlverfahren in Betracht kommen.

P o  e t  s c h ,  der Erfinder des Abteuf-Gefrierver- 
fahrens, hat sich in einem altern Patent (Nr. 27312) 
bereits mit der Verwendung von Lauge beschaftigt, 
die er jedoch offen ausstrómen lassen wollte. Der 
Yorschlag zielte auf die Verringerung der Schlag-

1  S c h w e iz e r . B a u z tg .  1906, S .2 4 9 f f .
2 a . o , O . S . 41.
3 K u n s t l ic l ie  L u f tu n g  im  S to lle n -  u n d  T u n n e lb a u . Z u r ic h  1919, S .4 .
4 G l i ic k a u f  1931, S. 270.

wettergefahr durch die Kiihlwirkung ab, ist aber 
nicht von praktischer Bedeutung geworden.

An der genannten Stelle haben dann Rossen
beck und Rath die Anwendbarkeit des Lauge-Kiihl- 
verfahrens genauer erórtert und sind dabei zu dem 
SchluB gekommen, daB die Verwendung schwefliger 
Saure den giinstigsten Erfolg versprechen wiirde 
und zu diesem Zwecke ein Kompressor in der 
Nahe der zu kiihlenden Bauabteilung aufzustellen 
und der Schlangenkiihler mit der durchfiieBenden 
Lauge im NebenschluB mit dem Wetterstrom an- 
zuordnen ware. Sie berechnen die Kosten unter 
der Annahme einer Temperaturerniedrigung von 25 
auf 20° und eines Luftbedarfs von 10 cbm/min fiir 
jeden Mann auf 0,53 JCji, wobei sie einen Warme- 
aufwand von 110000 W E/st zugrunde legen. Dieser 
Betrag wiirde sich bei tieferer Herabkiihlung und 
starkerer Sattigung des Wetterstromes entsprechend 
erhóhen.

Ueber die dem Yerfahren entgegenstehenden 
Schwierigkeiten ist bereits in der allgemeinen Er- 
órferung der kiinstlichen Kiihlmittel gesprochen 
worden. Die Kiihlung jeder Bauabteilung wiirde eine 
besondere Anlage erfordern, die dann verhaltnismaBig 
unwirtschaftlich arbeiten wiirde. Will man eine der
artige Zersplitterung vermeiden, so wird man bei Bei- 
behaltung der Feldkiihlung zur Fortleitung der 
Kaltelauge durch Rohrleitungen mit Kalteschutz 
genótigt, was erhebliche Kosten verursachen wiirde; 
will man dagegen Fiillortkiihlung verwenden, so hat 
man mit einem erheblichen Mehraufwand von Kalte 
durch unnótige Wetterkiihlung und Wassernieder- 
schlagung zu rechnen. Diese letztere wird ohnehin 
auch schon durch die Beruhrung der warmen Wetter 
mit den kalten Leitungen eintreten. Dazu kommt 
der Uebelstand, daB die Kompressionswarme in der 
Grube verbleibt und in Gestalt des erwarmten Kiihl- 
wassers abgefiihrt werden muB, was wieder Isolations- 
kosten oder Kalteverluste mit sich bringt. Auch die 
Erwarmung durch die Lagerreibung usw. und die 
mógliche Belastigung der Belegschaft durch ent- 
weichende Sauredampfe ist nicht ganz auBer acht 
zu lassen.

Allerdings ergibt sich dafiir anderseits der groBe 
Vorteil einer weitgehenden Trocknung der Luft, die 
nicht nur fiir den menschlichen Kórper giinstig ist, 
sondern auch durch Verdunstung von Wassermengen 
im weitern Verlauf des Wetterstromes die Er
warmung der Wetter verzógern kann. Wie oben 
ausgefiihrt wurde, Wird sich freilich diese Wirkung 
je nach der Art der Grube verschieden weit aus- 
nutzen lassen: Berieselungsgruben werden keinen 
Nutzen daraus ziehen, weil in ihnen die Luft- 
trockenheit sofort wieder durch starkere Berieselung 
ausgeglichen werden muB,

Entspannte Druckluft.
Die weitgehende Verwendung von Druckluft 

im Grubenbetriebe legt es nahe, die iKiihlwirkung 
durch Entspannung der Luft auszunutzen, und in 
der Tat ist diese Nebenwirkung ja schon immer
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ais Vorzug des Druckluftbetriebes gebucht worden. 
Mit dieser Ktihlwirkung ais Hauptzweck hal sich 
Di e t z 1 in sehr eingehenden und griindlichen Arbeiten 
beschaftigt. . Er hat dabei besonders auch die 
rechnerische Seite, und zwar sowohl physikalisch 
ais auch wirtschaftlich, ausfuhrlich behandelt.

Vorausgeschickt sei zunachst, daB, worauf auch 
Dietz hinweist, die u n m i t t e l b a r e  A u s s t r ó m u n g  
von PreBIuft ohne weiteres zu yerwerfen ist. Denn 
sie bedeutet nicht nur eine auBerordentliche Kraft- 
verschwendung, sondern bringt dabei auch kaum 
einen Nutzćn, da gemaB dem sogenannten Thomson- 
Joule-Effekt einer Entspannung um je 1 at nur eine 
Abkiihlung von etwa. ’A°-ć  entspricht, so daB z. B. 
eine Entspannung von 19 auf 1 at nur eine Ab- 
kiihlung von 5,2() C ergibt. Diese Erscheinung ist 
durch die neuern, sehr sorgfaltig vorgenommenen 
Messungen von N o e l l 2 durchaus bestatigt worden. 
Sie erklart sich dadurch, daB die einfach expandierende 
Luft keine nennenswerte Arbeit verrichtet und in- 
folgedessen auch keinen erheblichen Warmeverlust 
erleiden kann. Daher ist auch erfahrungsmafiig die 
Kiihlung der Wetter durch einfach ausstrómende 
Druckluft uiwerhaltnismaBig gering, wogegen sich 
bei der Auswertung der Luftpressung zum Betriebe 
von Motoren die starkę Abkiihlung durch die.Iastige 
Eisbildung standig bemerklich macht.

Deshalb gehen die in den Patenten 257 607 und 
277 645 niedergelegten Vorschlage von Dietz dahin, 
die Luft in groBern MaBstabe zur Erzeugung von 
mechanischer Energie heranzuziehen, dadurch also 
die Kosten der Kiihlung teilweise zu bestreiten und 
anderseits eine wesentlich tiefere Abkiihlung zu er- 
reichen, ais sie mit andern Mitteln moglich ist.

Dietz hat seinem Vorschlag im Laufe der Zeit
3 verschiedene Formen gegeben. Die erste Aus- 
fuhrungsform war diejenige, daB durch die PreBIuft 
eine Luftturbine getrieben und dereń Energie durch 
eine auf dieselbe Achse gesetzte >tote-, also lediglich 
mitschwingende Masse aufgezehrt werden sollte. 
Dabei wurde also auf die Ausnutzung der Druck- 
luftenergie noch vollstandig verzichtet.

! o . a . O . ;  a u B e rd e m  K a l i  1912, S . 501 f f .
■ F o rs c h u n g s a rb e ite n  a u f  d e m  G e b ie te  d es  In g e n ie u rw e s e n s ,  l ie ra u s -  

g e g e b e ii v o m  V e r .  d e u ts c li.  Ing-., H .  1 S4 .

Die zweite Ausfuhrungsform ging insofern einen 
wesentlichen Schritt weiter, ais sie die Aufstellung 
eines dreiteiligen Aggregats vorsah, bestehend aus 
einer Dampfturbine, einem Turbokompressor und 
einer Kaltluftturbine; samtliche Maschinen sollten 
auf dieselbe Achse arbeiten. Die Luftturbine hatte 
dabei einen Teil der ihr von dem Turbokompressor 
iibermittelten Energie wieder in die Welle hinein- 
zuschicken, so daB die Dampfturbine nur den Unter
schied der beiden Leistungen zu bestreiten haben 
wurde. Dieser Vorschlag fiihrt gemaB den Dietzschen 
Berechnungen, auf die hier nicht naher eingegangen 
werden soli, fur eine Leistung von 10000 cbm an- 
gesaugter Luft in 1 st auf folgende Zahlen:

K r a f t b e d
Zahlentafel 17.

e r  te  b e i m

Kaltluft-
m en g en

c b m /s t

7900
7400
7200

A bb. 20. Schen ia tische  D ars te llu n g  e in e r D ru ck iu ft-K uh lan lage  nach D ietz.

Sch ieBIich ist dann Dietz dazu iibergegangen 
seine anfanglichen Bedenken gegen die »ZerreiBung 
dieses Maschinensatzes zu uberwinden und die 
PreBIuft in die Grube zu leiten, um dort eine Kalt
luftturbine zu betreiben. Da diese ihre Energie 
nunmehr nicht mehr der Dampfturbine zugute 
kommen lassen kann, so ergibt sich folgerichtig die 
Notwendigkeit, einen Generator mit auf die Ttirbinen- 
achsezu setzen.um so mit der Kiihlunggleichzeitigdie 
Druckluftenergie auszunutzen. Die Anordnung wird 
schematisch durch Abb. 20 veranschaulicht. Ueber- 
tage treibt die Dampfturbine a  den mit ihr un
mittelbar gekuppelten Turbokompressor b an. Die 
auf e tw a +  30° herabgekiihlte Druckluft wird durch 
die Rohrleitung c zum Fullort des Einziehschachtes 
geleitet und der dort in einem besondern Raum 
aufgesteilten Luftturbine d  zugefiihrt, mit weicher 
der Generator e gekuppelt ist, Wenn der Auszieh- 

schacht in der Nahe des Einzieh
schachtes steht, braucht die warme 
Druckluftleitung nicht geschiitzt zu 
werden, sondern kann, in den 
Ausziehschacht gelegt, zur Ent- 
lastung des Ventilators beitragen 
und sich dabei in erwiinschter 
Weise abkiihlen.

Allgemein ist zunachst beziiglich 
der Eigenschaften der Druckluft fiir 
die Kiihlung folgendes zu bemerken: 
Nachteilig sind einmal das geringe 
spezifische Gewicht der Luft und 
ferner ihre geringe spezifische Warme 
(0,2379). Dementsprechend liefert

v g l .  b e s o n d e rs  K a l i  1912, S . 505 f f .
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1 cbm Wasser bei einer Erwarmung um 10“ bereits 
10000 WE, wogegen 1 cbm Luft bei einer Er
warmung um 60° (von 40 auf -j~ 20°) erst rd. 20 WE 
darstellt. Das Verhaltnis der Kuhlwirkung ist also, 
auf gleiche Raummengen bezogen? 500 : 1. LaBt man 
nun auch fiir die PreBluft eine Leitungsgeschwin- 
digkeit von 50 m gegenuber 2 m Wassergeschwin
digkeit zu, so bleibt immef noch ein Verhaltnis von 
20:1 iibrig, d. li., dieselbe Rohrleitung kann die 
20fache Kalte in Oestalt von Wasser im Vergleich 
mit Druckluft fortleiten. Anders ausgedriickt: 1 cbm 
Wasser kiihlt bei Erwarniung um 10° je nach der 
Temperatur und Sattigung der Wetter 2000-8300  
cbm Luft um 5°, wogegen dieselbe Kuhlwirkung 
durch 1 cbm Luft bei Erwarmung um 60° nur fiir 
3,3 -1 3 ,2  cbm Luft ausgeiibt wird. Dementsprechend 
sind, um durch Zumischung von kalter zu warmer 
Luft ein Gemisch von 1000 cbm mit einer um 5° 
geringern Temperatur zu liefern, 70 230 cbm kalter 
Luft erforderlich, die, wenn diese 1000 cbm in 
1 min geliefert werden sollen, einem Kraftbedarf 
von 420 1380 PS entsprechen. Rechnet man die 
Kuhlwirkung von Wasser und Luft auf dieselben 
G e w i c h t s n i e n g e n  um, so gleichen die tiefen 
Temperaturen, die sich bei der Druckluft, wenigstens 
theoretisch, erreichen lassen, den Unterschied in den 
spezifischen Warmen wieder aus, so daB 1000 kg 
Luft von 40° bei Erwarmung auf - f  20° rd. 
14200 W E gegen 10000 WE fiir 1000 kg von 10 
auf 20° erwarmtes Wasser liefern. Allerdings 
werden sich derartig tiefe Temperaturen praktisch 
nicht erzielen lassen.

lin einzelnen werden die von Dietz fur die ver- 
schiedenen Kuhlungsbedingungen errechneten Kalt
luftmengen durch die 6 Schaubilder in den Ab- 
bildungen 21—26 dargestellt. Beispielsweise sind 
also (s. Abb. 21) fur eine Fiillorttemperatur von 20° 
an kalter Luft zuzusetzen 171,9 cbm von - 50°, 
112,5 cbm vori - 7 5 °  und 77,8 cbm von -1 0 0 ° ,  
um eine Mischtemperatur von, 5° zu erzeugen, 
wahrend bei Herabdruckung der Mischtemperatur 
auf 7,5° und einer Fiillorttemperatur von 22,5° 
(s.^Abb. 22) 164,5 cbm von 50°, 108,6 cbm von
— 75° und 75,5 cbm von —100° erforderlich sind. 
Fiir jeweils gleiche Mischtemperaturen (s. die Abb. 
21—23) entfernen sich die Linien, welche die zu- 
zusetzenden Kaltluftmengen darstellen, fiir hohere 
Fiilloritemperaturen voneinander, d. h. durch Herab
druckung der Kaltlufttemperaturen kann eine ver- 
haltnismaBige Vęrringerung der beizumischenden 
Kaltluftmengen, entsprechend den mit sinkender 
1 emperatur wachsenden Luftgewichten, erzielt 
werden. Dagegen verlaufen die Linien der Zusatz- 
luftmengen fiir jeweils- gleiche Kaltlufttemperaturen 
(s. die Abb. 24—26) annahernd parallel.

Ueber die Art der Zumischung spricht Dietz 
sich nicht nalier aus. In Abb. 20 ist aRgenommen, 
daB die entspannte Druckluft durch eine Anzahl 
von Oeffnungen aus dem ringfórmigen A uslaufrohr/ 
der Kaltluftturbine austritt; die Mischung mit der 
warmen Luft wurde dann durch ein vo"r der Ein-

mundung der Verbindungsstrecke in den Haupt- 
ąuerschlag aufgestelltes Schraubenrad unterstutzt 
werden konnen. Auch wird sich z. B. eine nach Art 
der Gasbrenner gebaute Mischvorrichtung anordnen 
lassen, in der die kalte Luft, durch schrag nach 
vorn verlaufende Diisen aus einem ringfórmigen 
Leitungsrohr ausstromend, in die durch den Quer- 
schnitt streichenden Wetter geblasen wird.

Das Yerfahren wird in erster Linie fiir die Fiill- 
ortkiihlung in Betracht kommen. Ueberhaupt steckt 
Dietz seine Ziele weiter ais Arbenz und Junkers, 
die sich vorzugsweise auf die Kiihlung einzelner 
Bauabteilungen beschranken wollen: das Kaltluft- 
verfahren soli die Kiihlfrage umfassend losen, also 
notigenfalls das ganze Grubengebaude kiihlen.

cbm

cbm

ruHortbemperahjr tj,

A bb. 23. tm —

A bb. 2 1 - 2 3 .  K altlu ftm engen  fiir 3 K a ltlu fttem p era tu ren  tx , 
b e rec h n e t fu r 3 M isch tem p era tu ren  t m .
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cbm

cbm

A bb. 2 4 - 2 6 .  K a ltlu ftm en g en  fiir 3 M isch ten ip e ra tu ren  
b e re c h n e t fu r  3 K altlu fttem p era tu ren  tx .
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Ais Vorztige des Dietzsciien Kflhlverfahrens sind 
zu bezeichnen:

1. Der mit der Verwendung von Druckluft ver- 
bundene Kraftverlust wird durch die gleichzeitige 
mechanische Ausnutzung stark herabgedriickt.

2. Theoretisch lassen sich sehr tiefe Tempe- 
raturen (bei 30° Drucklufttemperatur und einer Luft- 
pressung von 11 at bis zu - 7 2 °  herunter) erzielen.

3. Die Luft wird weitgehend getrocknet, um so 
mehr, ais die vorhin erwahnte ungleichformige 
Kaltewirkung auf die Grubenluft hinzukommt, die eine 
besonders starkę Wasserausfailung (Nebelbildung) in 
den unmittelbar von den Kaltluftstrahien getroffenen 
Luftteilchen zur Folgę haben wird. Bei der Druck
luft tritt schon im Kompressor infolge der Spannungs- 
zunahme eine Wasserausscheidung ein.

4. Das Ktłhlmittel dient gleichzeitig selbst mit 
zur Bewetterung.

5. Die Zu mischung der kalten Luft erfolgt un
mittelbar, so daB der Gesamtkaltevorrat zur Geltung 
konimt und Uebertragungsverluste durch Zwischen- 
wande yermieden werden.

. Di.e Kiihlwirkung ist wenig von der Jahres- 
zeit abhangig, da das Kiihlwasser fur den Kom
pressor nicht in solehen Mengen und in so tiefen 
Temperaturen erforderlich ist, daB es nicht auch 
in der warmen Jahreszeit zur Gentige beschafft 
werden konnte.

Nachteilig sind auf der andern Seite folgende 
Eigenttimlichkeiten:

1. Die Anlage- und Betriebskosten sind verhaltnis- 
maBig hoch, so daB 1000 WE vergieichsweise teuer 
werden. Dietz kommt in seinen Berechnungen be- 
ziiglich der Wirtschaftlichkeit auf einen Kostensatz 
von 1,33 — 2,69 wenn man auf den Kopf der 
unterndischen Belegschaft 3 0 0 1 Jahresleistung an- 
nimmt. Dabei sind fiir 1 PSst nur 1,4 Pf. einge
setzt; auBerdem ist kein Sicherheitszuschlag fiir die 
warme Jahreszeit vorgesehen.

2. An der Mischstelle ist wieder mit starker 
Nebelbildung zu rechnen, die sich untertage sehr 
lastig bemerklich machen muB und die teilweise 
zu einer unnótig weit gehenden Niederschlagung 
von Wasser, also zu Kraftverlusten, fiihren wird.

3. Die Verquickung der Kuhlung mit der Energie- 
abgabe und die gegenseitige Abhangigkeit der 3 
bzw. 4 Maschinen machen das Verfahren verhaltnis- 
maBig »starr«. Die Abgabe von elektrischem Strom 
durch den Generator muB, wenn die Kraft nicht 
verschleudert werden soli, den Erfordernissen des 
gesamten Grubenbetriebes angepaBt werden, die 
nicht mit dem Kaltebedarf gleichlaufen. Daher 
kommt auch viel auf die richtige Bemessung der 
ganzen Anlage an. Wahit man sie zu klein, so 
bleibt die Steigerungsfahigkeit in warmern Zeitab- 
schnitten zu gering, wogegen eine zu groB ge- 
staltete Anlage einen zu gćringen mittlern Be- 
lastungswert haben wird. Dagegen kann man sich 
z. B. beim Kaltwasser-Kiihlverfahren mit geringern 
Kraftverlusten und ohne sonstige Riicksichten den 
Schwankungen im Warmebedarf (durch Verstarkung 
des Wasserumlaufs oder Verlangerung der taglichen 
Betriebszeit) anpassen.

Nun bleibt allerdings immer die ausgleichende 
Wirkung des Gebirges, das groBere Kaltemengen 
jederzeit zugunsten warmerer Zeitabschnitte auf- 
nehmen kann. Damit stoBt man aber auf folgenden 
Nachteil des Verfahrens:

4. Die verhaltnismaBig rasche Auskuhlung der 
Grube, mit der Dietz1 rechnet, bedeutet, daB eine 
groBere Anlage nach vergleichsweise kurzer Zeit 
nicht mehr voil ausgenutzt wird, da infolge der 
Mithilfe des Kaltemantels der Kaltebedarf mehr und 
mehr zuruckgeht. Diese Folgę wird allerdings auch 
bei andern Kiihlverfahren eintreten, jedoch in ge- 
ringerm MaBe, da diese sich auf die Kuhlung 
einzelner Bauabteilungen beschranken; sie werden 
bei diesen Verfahren mit ihren geringern Anlage- 
werten auch nicht so schwer ins Gewicht fallen. 
Fiir den Ausgleich der jahreszeitlichen Schwankungen 
hat Dietz2 die Herabkiihlung der gepreBten Luft

1 a . a . O . S. 50, 51.
2 a, a . O . S. 46  f f .
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nacli dem Austritt aus dem Kompressor ins Auge 
gefafit und sich mif zwei Mitteln dafiir beschaftigt: 
der Kiihlung durch eine besondere Ammoniak-Kalte- 
maschine und der Kuhlung durch die kalte ent- 
spannłe Luft selbst. Jedoch scheidet er das letztere 
Verfahren ais unwirtschaftlich wieder aus; es wiirde 
auch fiir den Fali der unterirdischen Aufstellung 
der Luftturbine nicht in Frage kommen. Die Auf
stellung einer besondern Kaltemaschine bedeutet 
aber eine weitere Verwicklung und Verteuerung der 
Anlage.

5. Fur Gruben, in denen die Feidkiihlung1 ge- 
ntigt, wird sich der verhaltnismaBig geringe Warme- 
inhait der entspannten Luft, auf die Raummengen- 
einheit berechnet, ungiinstig bemerklich machen und 
zu gróBern Kosten ftir geniigend weite Rohrleitungen 
sowie zu starkerm Kraftbedarf fiir die Fortbewegung 
fuhren, wenn man nicht nach dem Dietzschen Vor- 
schlage die Kaltluftturbinen weiter im Felde aufstellen 
und damit die Anlage zersplittern, die Anlagekosten 
erhóhen und den Wirkungsgrad verringern will.

AuBerdem wird man sich verschiedenen Be- 
denken, die in der Neuheit des Verfahrens begrundet 
sind, nicht verschlieBen k5nnen.

Zunachst stehen noch keine Erfahrungen mit 
Kaltluftturbinen zu Gebote; iiber ihren Wirkungs
grad, den Dietz2 einstweilen mit 0,63 0,67 an- 
nimmt, kann also noch niehts Genaueres gesagt 
werden. Bei vorsichtiger Rechnung wird man 
jedenfalls zunachst einen geringern Wirkungsgrad 
einsetzen miissen, zumal auch den Warmeschwan- 
kungen nach Tages- und Jahreszeiten Rechnung zu 
tragen ist.

Bei der vorgesehenen unterirdischen Aufstellung 
der Luftturbine wird sich ein sehr hohes-Warme- 
gefalle zwischen der ausstromenden entspannten 
Druckluff und den Grubenwettern ergeben, so daB 
bei Stillstanden auBerordentliche Beanspruchungen 
an den Maschinensatz und die Rohrleitungen infolge 
der raschen Erwarmung um 60-  80° C herantreten 
werden. Ueber das Verhalten des Eisens usw. unter

1 A u f  d ie s e  g e to  D ie tz  in  e in e m  b e s o n d e rn  A nFsa tz  (K a l i  1912, S . 5 0 5 ff. )  
n a h e r  e in .

•• a . a . O . S. 15.

Der Siedlungsverband Ruhrkohleribezirk n

V on O b e rb e rg ra t I

V o r g e s  c h i c h  te.
Die Steinkohlenforderung des Ruhrbezirks (ein

schlieBlich des linksrheinischen Bergreviers Crefeld) 
hat im Jahre 1919 rd. 71 Mili. t betragen, ist also 
gegen die Fórderung des letżten normalen Friedens- 
jahres 1913 in Hohe von 114 «/2 Mili. t um 43 72 
Mili. t oder 38 °/0 zuriickgeblieben. Entsprechend 
ist die Gesamtsteinkohlenfórderung Deutschlands 
im Jahre 1919 mit 116‘/2 Mili. t gegen die von 1913 
in Hohe von 190 Mili. t um 73 J/2 Mili. i oder 39 %

so schwierigen Temperaturverhaltnissen liegen noch 
keine geniigenden Erfahrungen vor.

Da nun die Kiihlfrage nicht plotzlich an den 
Bergtechniker herantritt, sondern sich nur allmahlich 
verscharft und daher die Aufgabe schrittweise ge- 
lost werden kann, so wird man sich nicht ohne 
weiteres zu einer so weitgehenden Neuerung zu 
entschlieBen brauchen. Vielmehr kann man zunachst 
dazu iibergehen, die Druckluft in noch hoherm 
MaBe ais bisher untertage zu verwenden. Dazu 
wurden nicht nur die schon vielfach beanspruchteu 
Verwendungszwecke (Strecken- und Blindschacht- 
forderung, Bohr- und Schrambetrieb, Sonderbe
wetterung) in Betracht kommen, sondern sich auch 
neue Verwendungsgebiete erschlieBen lassen. ln 
erster Linie wiirde man zum Betriebe der Wasser- 
haltung mit Druckluft iibergehen konnen. Aufler- 
dem konnte die Bewetterung durch groBere unter- 
irdisch aufgestellte Hilfsventilatoren erganzt und 
fiir diese Druckluftantrieb vorgesehen werden. Im 
Salzbergbau karne der Druckluftbetrieb auch fur die 
neuerdings mehr und mehr in Aufnahme kommenden 
Abbauforderbagger und unterirdischen Mahl- und 
Speicheranlagen in Betracht. Die geringe Wirt
schaftlichkeit der Druckluft wiirde dann in den Kauf 
zu nehmen und der Energieverlust eben ais not- 
wendiger Aufwand fiir die Abkuhlung anzusehen 
sein. Bei zunehmender Auskuhlung der Grube 
konnte spater der eine oder andere dieser Druck- 
luftmotoren zu sonstiger Verwendung wieder aus- 
gebaut und durch einen Elektromotor ersetzt werden.

Alles in allem wird man also wohl sagen konnen, 
daB die Zeit fiir die Ausfiihrung der planmaBigen 
Turbinen-Di'uckluftkiihlung bis auf weiteres noch 
nicht reif ist, ohne deshalb Dietz das Verdienst, zuerst 
diese Móglichkeit eingehend und umfassend erortert 
zu haben, zu schmalern. Uebrigens weist e r 1 
auch selbst darauf hin, daB das Verfahren zurzeit 
noch in manchen Fallen wegen der geringern An
forderungen an die Kuhlung, der mąBigen Hohe der 
Fiillorttemperatur und der Bedeutung ihrer Schwan- 
kungen nicht geeignet sein wird. (SchluB f.)

1 a . a . O . S. 4<J.

dem preuBischen Gesetz vom 5, Mai 1920.
P i e l  e r ,  D ortm unt).

gesunken!. Diese fur die wirtschaftliche Gesamt- 
lage Deutschlands an sich schon auBerst bedroh- 
lichen Zahlen gewinnen noch an Gewicht, wenn man 
bedenkt, daB der Friedensvertrag von Versailles den 
sichern Verlust der Kohlenbezirke von Saarbrucken 
und ElsaB-Lothringen (mit einer Friedensfórderung 
von etwa 17 Mili. t) und den móglichen Verlust von 
Oberschlesien (mit einer Friedensfórderung voti

■ D ie  e n ts p re c h e n d e n  Z a h le n  f u r  P re u B e n  s in d :  1919 112 M i l i .  t ,  1913 180 
M i l i .  t ;  A b n a h ra e  1919 g e g e n  1913 6 8  M i l i .  t  o d e r  3 8 % .



43 Mili. t) gebracht hat. Abgesehen vom Ruhr- 
bezirk sind also nur die weniger ergiebigen Bergbau- 
gebiete von Niederschlesien, Sachsen, Aachen und 
einige kleinere Reviere mit einer Gesamtfórderung 
von etwa 12 Mili. t Steinkohle verblieben, so dafi 
das verk|einerte Deutschland (ohne Oberschlesien) 
nach dem Fórderstande von 1919 nur noch iiber 
eine Menge von 83 Mili. t verfugt, der ein jahrlicher 
Inlandsbedarf von annahernd 120 Mili. t (ohne die 
Lieferungen an den Feindbund) gegeniibersteht. Die 
Braunkohle kann den Fehlbetrag zurzeit und in der 
nachsten Zukunft nicht ausgleichen. ihre Gewinnung 
hat zwar infolge des im Kriege nach Moglichkeit 
erfolgten Ersatzes dermenschlichen durch maschinen- 
maBige Arbeit erheblich (von 87 Mili. t 1913 auf 
101 Mili. t ,1918 und 94 Mili. t 1919) zugenommen. In- 
dessen ist hier einrnal der durch die Errichtung
neuer auf der Braunkohle ruhender Industrien
(Sticksfoff, Aluminium u. a.) gewaltig gestiegene 
Verbrauch und sodann der Umstand zu beriick- 
sichtigen, daB ihre geringeHeizwirkung die 3 —4fache 
Menge zum Ersatz der Steinkohle erfordert. Es 
bleibt also nur eine wesentliche Steigerung der
Steinkohlenforderung iibrig, will Deutschland nicht 
nur den eigenen Bedarf decken, sondepi auch 
seinen im Friedensvertrag tibernommenen Ver-
pflichtungen nachkommen1. Diese Fórdersteigerung 
kann, wie aus obigen Zahlen erhellt, nur der Ruhr- 
bezirk leisten, und zwar ist hier das Mindest- 
erfordernis, daB die Friedensforderung erreicht und 
womóglich iiberschritten wird, d. h., daB die jetzige 
Fórderung eine Zunahme um mindestens 45 Mili. t 
erfahrt. Der erste Schritt zu dieser Mehrleistung 
ist dadurch getan worden, daB auf Grund des 
Tarifabkommens der Bezirksarbeitsgemeinschaft fiir 
den Ruhrbergbau vom 18. Februar/8 . Marz 1920 von 
der unterirdischen Belegschaft in jeder Woche zwei- 
mal je eine halbe Ueberschicht von 3 1/s st ver- 
fahren wird, wodurch bei voller Durchfuhrung des 
Abkommens eine jahrliche Mehrfórderung von etwa
13 Mili. t erzielt werden wird. Um den verbleibenden 
Restbedarf von 30 35 Mili. t zu schaffen, ist eine 
starkę Vermehrung der Belegschaft erforderlich, da 
sich eine Erhóhung der taglichen Arbeitszeit wohl 
kaum durchfuhren laBt, und zwar muB die Beleg- 
schafi, die heute 475000 Mann betragt, einen Zu- 
wachs von mindestens 150000 Mann erfahren. Um 
diese gewaltige Zahl neuer Arbeiter unterzubringen, 
die eine Bevólkerungsvermehrung von etwa 600000 
Menschen bedeutet, bedarf es des Baues von 100000 
neuen Wohnungen. Die Inangriffnahme dieser Bauten
— es ist beabsichtigt, jahrlich etwa 15000-20000  
Wohnungen herzustellen — ist bereits in die Wege 
geleitet. Um die Mittel zu beschaffen, sind auf 
Grund des Beschlusses des Reichskohlenrates vom 
30. Dezember 1919 die Kohlenpreise erhoht worden, 1 
und zwar um 6 J t  fiir die Tonne Steinkohle und 
PreBkohle, 9 JO fur die Tonne Koks und 2 J t

i------------ ---- . ••

1 N a c h  T e il  V I I I ,  A b s c h ii .  I ,  A n i .  5  d es  F r ie d e n s v e r tra g e s  (R O B I.  1919,
S. 1035 f f . }  fo r d e r t  d e r  F e in d b u n d  43,3  M i l i .  t  j< U n iic h . H ie rv o n  s in d  z u rz e it  = 
2 0  M i l ! ,  t  u n d  m e h r  zu  le is te n , d ie  a b e r  k a u m  z u r  H a lf te  g e l ie fe r t  w e rd e n  k 5 n n e n . I

fiir die Tonne Braunkohle; hierdurch wird im Jahre 
1920 ein Betrag von schatzungsweise 600 Mili. J t  
einkommen. Weiterhin hat das Reichsarbeits- 
ministerium am 21. Januar 1920 >Besfimmungen iiber 
die Gewahrung von Beihilfen aus Reichsmitteln zur 
Errichtung von Bergmannswohnungens1 erlassen, 
durch weiche die Entscheidung iiber die Verwen- 
dung der durch die Kohlenpreiserhóhung aufge- 
brachten Mittel besondern Ausschiissen der Reichs- 
arbeitsgemeinschaft fiir den Bergbau (im Ruhrbezirk 
sTreuhandstelle fiir Bergmannswohnstatten G. m. 
b. H.v ) ubertragen worden ist. Bei dieser Entschei- 
dung wirkt ais behórdlicher Vertreter der fiir den Ruhr
bezirk bestellte >Koinmissar des Ministers fiir Yolks- 
wohlfahrt fiir Errichtung von Bergmannswohnungen 
mit, dem die »Baustoffbeschaffungsstelle Ruhrkohlen- 
bezirk« angegliedert ist, und der gleichzeitig die Be- 
fugnisse des Bezirkswohnungskommissars nach der 
Verordnung vom 9. Dezember 1919 (RGB1. S.1968) 
ausiibt. Die Beihilfen werden ais verzinsliche oder 
inwerzinsliche Darlehen (letzteres, soweit es sich 
um die den Mietwert iibersteigenden Baukosten 
handelt) privaten Bauherren, Gemeinden und gemein- 
niitzigen Bauvereinigungen jeder Art sowie auch den 
Bergwerksunternehmern selbst gewahrt. Damit indes 
Werkswohnungen in der bisher iiblichen Art nicht 
mehr entstehen, ist besiimmt worden, daB die Unter- 
nehmer die von ihnen mit Beihilfen gebauten 
Wohnungen an gemeinniitzige Bauvereinigungen zu 
Eigentum ubertragen oder doch, soweit dies nicht' 
moglich ist, den Arbeitnehmern ein ausreichendes 
Mitverwaltungsrecht einriiumen mussen.

Dieses in der AusfiihrungbegriffeneBauprogramm, 
falls es bei dem herrschenden Baustoffmangel in 
dem beabsichtigten Umfange iiberhaupt durchfuhr- 
bar ist, stellt das gróBte und schwierigste Siedlungs- 
unternehmen dar, das je in Angriff genommen 
worden ist. Handelt es sich doch, wenn man den 
neu anzulegenden Bergarbeitern und ihren Familien- 
angehórigen die ihnen notwendig folgenden Hand- 
werker, Gewerbetreibenden, Beamten, Lehrer usw. 
hinzurechnet, um die Neuansiedlung von fast 
1 Million Menschen, die noch dazu auf einem raum- 
licii begrenzten und in seinem Hauptteil dicht be- 
bauten Gebiet in kurzer Zeit vor sich gehen soli. 
Soli ferner der beabsichtigte Zweck erreicht werden, 
so kann es nicht genugen, 150000 Arbeiter unter
zubringen, sondern es muB dem Arbeiter und seiner 
Familie, um einen wirksamen Anreiz auf den Zuzug 
und dauernden Verbleib an der neuen Wohnstatte 
auszuuben, ein wirkliches Heim geschafft werden, 
das allen billigen Anforderungen an die bauliche 
Anlage, an die Entfernung von der Arbeitsstattę so
wie an die landschaftliche Umgebung entspricht 
und geeignet ist, auch fiir den von ferne Zuziehen- 
den eine zweite feste Heimat zu werden, mit einem 
Wort, es darf nicht bloB »gebaut«, sondern es muB 
Agesiedelt^ werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, war eine Stelle zu 
schaffen, die das Bauen gleichsam ordnend beauf-

1 v g l .  Z c n t r a lb la t t  f. d .  D e u ts c h e  R e ic h , J a h rg . 4S, S .6 5  f { .



sichtigt und dariiber wacht, daB dabei die Verkehrs- 
und siedlungstechnischen Riicksichten und Moglich- 
keiten gewahrt werden. Es muBten vóllig neue 
verwaltungsmaBige und organisatorische Grund- 
lagen errichtet werden, auf denen, ungehemmt durch 
ortlich und sachlich zersplitterte Zustandigkeiten, von 
einer einheitlichen Zentralstelle aus und nach ein
heitlichen groBzugigen Gesichtspunkten das neue 
Siedlungswerk in Angriff genommen werden kann.
Die Grundlagen dieser neuen Organisation zu 
schaffen, ist Zweck und Aufgabe des preuBischen 
Gesetzes betr, Verbandsordnung fiir den Siedlungs- 
verband Ruhrbezirk vom 5. Mai 1920. Das Gesetz 
ist unverandert in der Fassung der Beschliisse dritter 
Lesung des 21. Ausschusses1 der verfassunggeben- 
den PreuBischen Landesversammlung, an den es 
vom Plenum nach der ersten Lesung am 3. Februar 
1920 verwiesen worden war, in dritter Lesung am
5. Mai 1920 angenommen worden. Es tritt mit 
seinen Hauptbestimmungen am 15. juni 1920 in Kraft.

Im folgenden sollen die wesentlichen Bestim- 
mungen des Gesetzes kurz im Zusammenhang 
besprochen werden.

Z w e c k  u n d  Auf ga be n  de s  S i e d l u n g s -  
v e r b a n d e s . .

Wie bereits erwahnt wurde, will der Siedlungs- 
verband nicht selbst bauen, sondern die den Ge- i . 
meinden, gemeinniitzigen Baugenossenschaften und 
Unternehmern nach wie vor uberlassęne Bautatig- 
keit in zusammenfassender Weise nach einheitlichen 
Siedlungsgesichtspunkten regeln und in geordnete 
Bahnen lenken und hierbei die Losung derjenigen 
Fragen auf sich nehmen, die — wie die Schaffung 
groBer VerkehrsstraBen, durchgehender Klein- und 
Schnellbahnverbindungen, Erhaltung von Grtin- 
flachen, Aufstellung von Bebauungsplanen, von Bau- 
und Wohnungsordnungen, Erteilung von Ansied- 
lungsgenehmigungen usw. — nicht der einzelne 
oder die einzelne Gemeinde, sondern nur eine 
groBere Gesarntheit bewaltigen kann. Der zu be- 
siedelnde Ruhrbezirk umfaBt zwei Proyinzen, drei 
Regierungsbezirke (Dusseldorf, Munster und Arns- 
berg), 18 Stadtkreise, 10 Landkreise und 322 Einzel- 
gemeinden mit einem Flacheninhalt von 327 000 ha 
und mit 3 l/s Mili. Einwohnern. Wahrend bis
her die zahlreichen fiir dieses Gebiet in Frage 
kommenden Behórden und Korperschaften jede fiir 
sich und meist unbekiimmert um die andere in den 
beschrankten Grenzen ihrer gesetzlichen Zustandig
keiten auf dem Siedlungsgebiet selbstandig vor- 
gingen, wodurch die heute im engern Industriebezirk 
herrschenden ungesunden Zustande z. T. mit ver- 
ursacht worden sind, schneidet der neubegriindete 
Siedlungsverband aus der Gesarntheit der bisherigen 
kommunalen und staatlichen Zustandigkeiten, die 
im iibrigen unberuhrt bleiben, diejenigen heraus 
und vereinigt sie auf sich, die auf den Siedlungs-

1 D e r  21. A u s s c h u B  h a t in  d e n  T a g e n  v o m  3 , - 5 .  M a rz  1920 d e n  R u h r 
b e z ir k  b e re is t  u n d  h ie r b e i in  e in g e h e n d e n  A u s s p ra c h e n  m i t  d e n  in  B e tra c h t  
k o m m e n d e n  o r t l ic h e n  B e h o rd e u  u n d  K o rp e rs c h a fte n  d ie  e in s c h ła g ig e n  F ra g e n  
e r o r te r t  s o w ie  W iin s c h e  u n d  A n trU g e  d e r  B e te il ig te n  e n tg c g e n g e n o m m e n .

zweck und die Siedlungstatigkeit Bezug haben. 
Hier zeigt sich bereits die Doppelstellung des Sied- 
lungsverbandes, der einmal, soweit er die kommu
nalen Selbstverwaltungsbefugnisse der Gemeinden 
und Gemeindeverbande ubernimmt, einen Gemeinde- 
verband mit der Eigenschaft einer offentlich recht- 
lichen Korperschaft, darstellt und sodann, soweit er 
staatliche Aufsichtsbefugnisse ausiibt, ais besondere, 
neue staatliche Behorde neben und an Stelle der 
bisherigen in ihren 'iibrigen Zustandigkeiten un- 
beriihrt bleibenden staatlichen Dienststellen tritt. 
In beiden Befugnissen ist der Verband, wie noch- 
mals betont sei, streng auf das rein wirtschaftliche 
Gebiet der Siedlungstatigkeit beschrankt und hat 
keinerlei sonstige Aufgaben (Gesundheitspolizei, 
Fursorgewesen o. dgl.), besonders auch keine poli- 
tische Betatigungsmoglichkeit. In seiner Eigenschaft 
ais kommunale Selbstverwaltungsstelle umfaBt der 
Verband ais seine Mitglieder die Stadt- und Land
kreise, die durch ihre Mitgliedschaft im Verbande 
und in ihm vereinigt an denjenigen Zustandigkeiten 
wiederum teilnehmen, die sie und die Gemeinden 
bisher selbstandig, aber in vielfaltiger Zersplitterung 
nebeneinander und unabhangigvoneinanderausgeubt 
haben. An Stelle der ungeordneten Vielheit soli die 
organische Einheit treten, das ist, kurz ausgedriickt, 
Wesen und Zweck des Siedlungsverbandes.

Der Siedlungsverband stellt ubrigens nicht etwas 
voIIig Neues auf dem Gebiete des Zweckverbands- 
wesens dar, hat vielmehr einen Vorganger in dem 
Zweckverband »GroB-Berlin«, an dessen durch das 
Gesetz vom 19. Juli 1911 (Pr. Ges. S. S. 123)1 ge- 
schaffene Organisation er sich in manchen Be- 
ziehungen anlehnt, sowie im engern Ruhrgebiet 
in der Emschergenossenschaft und in dem Ruhr- 
talsperrenverein, dereń Zwecke und Ziele allerdings 
auf andern Gebieten ais dem der Siedlung liegen2.

Im einzelnen hat der Siedlungsverband folgende 
Aufgaben, die teils auf kommunalem Gebiet (Selbst- 
verwaltungsangelegenheiten), teils auf staatlichem 
Gebiet (Auftragsangelegenheiten) liegen:

1. Die Beteiligung an der Feststellung der 
F l u c h t l i n i e n -  u n d  B e b a u u n  g s p l a n e  fiir das 
Verbandsgebiet (§§ 1 und 16 des Gesetzes). Die 
bisher nach dem Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 1875 
(Ges. S. S. 561) der Gemeindevertretung bzw. in 
zweiter Instanz der Ortspolizeibehórde obliegende 
Fluchtlinienfestsetzung ist durch das Gesetz, so- 

I weit es sich um Durchgangs- und AusfallstraBen 
(StraBen, die iiber den Bereich der Einzelgemeinde 
hinaus den allgemeinen Verkehrszwecken zu dienen 
bestimmt sind) und um die Umgrenzung von der 
Erholung dienenden Freiflachen (Griingebieten) 
handelt, dem Siedlungsverband iibertragen. Dariiber 
hinaus hat er eine Mitwirkung bei Fluchtlinien, die 
AnschluB an die Ausfall- und DurchgangsstraBen 
und an die Griingebiete nehmen, sowie, entsprechend

1 A u fg e h o b e n  d u r c h  §  3 d es  G e s e tz e s  u b e r  d ie  B i ld u n g  e in e r  n eu en  
S ta d tg e m e in d e  B e r l in  v o m  27. A p r i l  1920 ( P r .  O e s .S .  S. 123 f t \) .

2 A is  w e ite r e r  V o r g a n g  a u f  d e m  S ie d lu n g s g e b ie t  s e i h ie r  e rw a h n t  d e r  im  
J a h re  1912 v o n  D r .  S c h m i d t ,  d e m  S ta d tb a u b e a m te n  d e r  S ta d t  E ssen , f i i r  
d e n  re c h ts rh e in is c h e n  T e i l  d e s  R e g ie ru n g s b e z irk s  D u s s e ld o r f  v o rg e le g te  

i O e n e ra ls ie d lu n g s p la n ,  d e r  d a m a ls  n ic h t  z u r  A u s fu h r u n g  g e k o ra u ie n  i s t



der Bestimmung des § 9 des Fluchtliniengesetzes, bei 
solchen Siedlungen, die iiber die Oemeindegrenzen 
tynausgehen, und bei denen sich die Gemeinden 
nicht einigen konnen.

Um mit rechtlicher Wirkung fiir die Beteiiigten 
und fiir dritte die nach vorstehendeni begriindete 
Zustandigkeit des Verbandes im einzelnen festzu
stellen, wird alle drei Jahre iiber die in Betracht 
kommenden StraBen, Platze und Flachen vom Ver- 
bandsausschuB ein Verzeichnis nebst plamnaBiger 
Darstellung aufgestellt.

SchlieBlich ist der Verband zustandig fiir die 
Festsetzung von Fluchtlinien fur Flughafen und fiir 
Verkehrsbander, d. h. Gelandestreifen, die sich nicht 
an vorhandene StraBen halten, sondern quer durch 
das Gelande gehen und die-Yerkehrsmitteln jeder 
Art, besonders Eisenbahnen, Kleinbahnen oder Kraft- 
wagen, dienen sollen.

kFiir diejenigen StraBen, fiir die der Verband 
Fluchtlinien festsetzen kann, ist er auch zur Ueber
nahme der Wegebaupflicht mit offentlich rechtlicher 
Wirkung berechtigt; insoweit tritt er an die Stelle 
der Gemeinde mit dem Recht, Ortsstatuten uber 
Bauverbote an diesen StraBen, Leistung von An- 
liegerbeitragen usw. nach MaBgabe der §§ 12, 15 
und 15 a des Fluchtliniengesetzes und '§  9 des 
Kommunalabgabengesetzes zu erlassen.

2. Die Forderung des K l e i n b a h n w e s e n s 1, 
besonders des zwischengemeindlichen Verkehrs im 
Verbandsgebiet (§§ 1 und 19 des Gesetzes). Das Ge- 
setz beabsichtigt nicht, das im Ruhrgebiet bestehende 
Kleinbahnnetz ohne weiteres dem Śiedlungsverband 
zu ubertrągen; ais Unternehmer bleiben vielmehr 
nach wie vor die privaten Unternehmer und die 
Gemeinden und Kreise bestehen2, gleichviel, ob sie 
innerhalb oder auBerhalb ihrer Bezirke eine Klein- 
bahn .betreiben wollen. Nur ais weiterer Unter
nehmer tritt zu ihnen der Verband hinzu. AuBerdem 
erhalt der Verband, um ihm den maBgebenden 
EinfluB auf die kiinftige Entwicklung zu sichern, 
das Zustimmungsrecht aus § 6 des Kleinbahn- 
gesetzes, soweit es sich um die Benutzung offent- 
licher Wege handelt, fiir die er selbst wegebau- 
pflichtig ist, oder fiir die die Unterhaltspflicht den 
Verbandskreisen und -gemeinden obliegt. Dies gilt 
fiir den Kleinbahnbau sowohl durch Private, ais 
auch durch Gemeinden oder Kreise auBerhalb des 
eigenen Bezirks. Soweit die Verbandskreise und 
-gemeinden eigene Kleinbahnen bauen oder betreiben 
wollen, bediirfen sie der Zustirnmung des Ver- 
bandes, die aber nur versagt werden darf, wenn 
das Unternelimen den Zwecken des Verbandes 
zuwiderlauft. Soweit der Verband selbst baut, ist 
er an die Zustimmung der Kreise und Gemeinden 
hinsichtlich der Benutzung der diesen eigentiimlich 
gehorenden Wege nach keiner Richtung hin ge-

1 U n te r  K le in b a h n e n  s in d  h ie r  d ie  d e ra  ó r t i ic i ie n  V e r k e h r  in n e rh a lb  d es  
J n d u s tn e b e z ir k s  d ie n e n d e n  B ah n e n  zu  v e rs te h e ti (S I d e s  K le in b a h n c e s e tz e s  
v o m  28. J u l i  1892). ^

■ N a c h  d e m  A n la g e k a p ita l b e re c h n e t, b e f in d e n  s ich  im  R u h r b e z ir k  23,5 
d e r  K le m b a h n e n  111 P r iy a th a n d ,  3 0°J„ s in d  g e m is c h te  B e tr ie b e ,  4 ft,5 0 / „  re in e  
O e m e in d e b a h n e n .

bunden; er hat nur die Gemeinden fiir die ihnen 
; hierdurch erwachsenden Mehrkosten der Unter- 

haltung schadlos zu halten.
Sodann wird dem Verband, abgesehen von dem 

ihm ohne weiteres zustehenden Recht des frei- 
handigen Erwerbs von Kleinbahnen, ein Enteignungs- 

. recht insoweit eingeraumt, ais er Bahnen, die einem 
Dritten gehoren, auf Grund des Kommunalisierungs- 
gesetzes, dessen ErlaB bevorsteht, erwerben kann, 
und zwar steht ihm dieses Recht auch gegeniiber 
den Kreisen und Gemeinden des Verbandsgebietes zu.

SchlieBlich ist hier die Befugnis der staatlichen 
Aufsichtśbehorden des Verbandes zu erwahnen, 
einem StraBenbalmunternehmer, dem der betriebliche 
ZusammenschluB mit einer andern StraBenbahn nach 
§ 28 des Kleinbahngesetzes von der zustandigen 
Stelle gestattet ist, bei entsprechendem Antrag die 
Mitbenutzungsbefugnis an diesem Unternehmen zu 
gewahren (§ 25, Ziff. 5 des Gesetzes).

3. Die Erteilung der ■ An si ed lu n g s g e n  e h - 
m i g u  n g e n  im Verbandsgebiet (§§1 und 20 des 
Gesetzes). Nach dem Ansiedlungsgesetz vom
10. August 1904 (Ges. S. S. 227), das nicht fiir die 
Rheinprovinz gilt, durch das vorliegende Gesetz 
aber auch auf die zu ihr gehórigen Stadt- und

j Landkreise des Verbandes ausgedehnt wird, erteilt 
die Ansiedlungsgenehmigung in Landkreisen der 
KreisausschuB, in Stadtkreisen dieOrtspolizeibehorde. 
Demgegenuber wird jetzt die Erteilung von An- 
siedlungsgenehmigungen dem Siedlungsverband mit 
der MaBgabe ubertrągen, daB dem Vorsitzenden des 
Kreisausschusses gegen die Ansiedlung ein Ein- 
spruchsrecht nach § 15 des Ansiedlungsgesetzes 
gegeben ist. Dieses Recht kann auch durch Tat- 
sachen begriindef werden, die eine Gefahrdung der 
offentlichen Belange der Gemeinde oder des Kreises 
dartun. Mit Riicksicht ferner auf die im Verbands- 
gebiet zu erwartende iiberaus groBe Zahl von 
Ansiedlungsgenehmigungen, dereń Erledigung— wie 
z. B. bei Bauten innerhalb einzelner Gemeinden 
den Siedlungsverband nicht beriihrt,' ist er befugt, 
seine diesbeziigliche Zustandigkeit wiederruflich fur 
Teile des Verbandsgebietes auf den KreisausschuB 
oder die Ortspolizeibehorde zu iibertragen.

4. Die Mitwirkung an dem ErlaB von B a u -  
u n d  W o l i n  u n g s o r d n  u n g e n  (§§ 1 und 22, Ziff. 1 
des Gesetzes). Bei dem engen Zusammenhang 
zwischen Fluchtlinienfestsetzungen und Bauordnung 
muB der Verband in der Lage sein, zu verhiiten, 
daB die von ihm festgesetzten Fluchtlinien- und 
Bebauungsplane sowie iiberhaupt seine ganze 
Siedlungstatigkeit durch unsachmaBige Bau-" und 
Wohnungsverordnungen beeintrachtigt werden. Zu 
diesem Zweck erhalt der Verband das Recht, nach 
Anhorung der beteiiigten Gemeindevorstande oder 
Kreisausschiisse fur Teile des Verbandsgebietes in 
Angelegenheiten der Baupolizei und des Wohnungs- 
wesens PoIizeiverordnungen und besondere Bau- 
und Wohnungsordnungen zu erlassen sowie be
stehende Orts- und Kreisbau- und -W ohnungs
ordnungen aufzuheben,
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5. Die Durchfiihrung w i r t s c h a f t l i c h e r  MaB
nahmen im Verbandsgebiet żur Erfiillung des Sied- 
lungszwecks im Rahmen des vorliegenden Gesetzes 
(§§ 1, 10, Ziff. 5, und 15, Abs. 4 des Gesetzes). In 
dieser Beziehung ist der Verband streng an den 
Siedlungszweck und die Grenzen, die das Gesetz 
selbst gibt, gebunden, Zu derartigen Aufgaben 
gehoren: Bahnbauten, Ankauf oder Anpachtung 
von Griinflachen, Waldern und Verkehrswegen, 
Mitwirkung beim Wohnungsbau durch Beschaffung 
von Baustoffen usw. Dagegen gehoren nicht 
hierher die Errichtung von Schulen und Kirchen, 
von Konsumanstalten und andern gemeinniitzigen 
Einrichtungen, die Uebernahme von Backereien, 
Theatern, nahrungspolitische MaBnahmen u. dgl.; 
auch die selbsttatige Schaff ung eigener Siedlungen 
wird man nicht zu den Aufgaben des Verbandes 
rechnen diirfen, da er hierzu mii Riicksicht auf den 
groBen Umfang seines Gebietes nicht geeignet ist; 
diese Tatigkeit muB v,jelmehr órtlichen Genossen- 
schaften und kleinern Verbanden sowie Einzelunter- 
nehmern vorbeha!ten bleiben.

6 . Die Sicherung und Schaffung gróBerer von 
der Bebauung freizuhaltender Flachen (Walder, 
Heide-, Wasser- und ahnlicher Erholungsflachen).

Bei der Durchfiihrung aller seiner Aufgaben hat 
der Verband, wie das Gesetz ausdriicklich festlegt, 
die Aufgaben der Denkmalpflege, Naturdenkmal- 
pflege und des Heimatschutzes móglichst zu be- 
rucksichtigen.

U m f a n g ,  S i t z ,  Mi t g l i e d e r  d e s  Ve r b a n d e s .
Fiir die geographische Abgrenżung des Verbands- 

gebietes (s. die nachstehende Uebersichtskarte, auf 
der der zum Verbandsgebiet gehórige linksrheinische 
Landkreis Geldern nicht berucksichtigt ist und auf 
der die Namen der sogenannten Optionskreise unter- 
strichen sind) ist in erster Linie das Vorkommen 
der Kohle maBgebend gewesen sowie weiterhin 
beziiglich der Aufnahme der linksrheinischen Kreise 
der politische Gesichtspunkt, mit Riicksicht auf etwa 
bestehende Abtrennungsbestrebungen den Rhein 
nicht ais Grenze des Siedlungsverbandes zu wahlen. 
Hiernach erstreckt sich das Verbandsgebiet uber die 
Stadtkreise Bochum, Bottrop, Bu er, Dortmund, Duis
burg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hamborn, 
Hamm, Herne, Hórde, Miilheim (Ruhr), Oberhausen, 
Recklinghausen, Sterkrade und Witten sowie die 
Landkreise Bochum, Dinslaken, Dortmund, Essen, 
Geldern, Gelsenkirchen, Hamm, Hattingen, Hórde,
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Mors und Recklinghausen. Einer Reihe von Kreisen, 
die am Rande des Verbandsgebietes liegen und mit 
ihm gemeinsame Ziele der Siedlung und des Ver- 
kehrs verfolgen, ist das O ptionsrecht eingeraumt 
worden, durch einseitige Erklarung (ohne Zustim- 
m ung der Regierung) binnen 3 Jahren nach dem 
Inkrafftreten des Gesetzes (15. Juni 1920) dem Ver- 
bande ais Mitglieder beizutreten. Dies sind die 
Stadtkreise Crefeld und Diisseldorf sowie die Land- 
kreise CIeve, Crefeld, Dusseldorf, Kempen, Liiding- 
hausen und Rees.

Das Gesetz unterscheidet »Mitglieder« und 
»Angehórige< des Verbandes. Erstere sind die 
aufgefiihrten, zum Verbandsgebiet auf G rund des 
Gesetzes oder durch Beitrittserklarung gehórenden 
Stadt- und Landkreise, letztere die physischen Ein- 
w ohner der erstern und die juristischen Personen, 
diedarin ihren Sitz haben. Die Arbeitsgemeinschaften, 
denen ein Wahlrecht zur Verbandsversam m lung ein
geraumt ist, sind weder Mitglieder, noch Angehorige, 
konnen daher auch nicht zu Steuern herangezogen 
w e rd e n ; von den Angehorigen kann derVerband zwar 
auch keine Steuern, wohl aber G ebuhren erheben.

Ais Sitz des Verbandes ist Essen mit Rucksicht 
darauf bestimmt worden, dafi diese Stadt die groBte 
und zugleich zentral gelegenste des Bezirks ist und 
hier auch die wichtigsten wirtschaftlichen Selbst- 
verwaltungsstellen des Kohlenbergbaus ihren Sitz 
haben.

Stellvertreter miissen die Wahlbarkeit zur preuBischen 
Volksvertretung besitzen. Den Vorsitz in der Ver- 
bandsversam m lung fuhrt der Verbandsprasident 
ohne eigenes Stimmrecht; der Verbandsdirektor 
nimmt an den Verhandlungen, soweit er nicht Ab- 
geordneter ist, mit beratender Stimme teil.

Die Verbandsversammlung (zu vergleichen etwa 
mit dem Provinziallandtag) ist das fiir den Verband 
maBgebende O rg a n ; zu ihrer Zustandigkeit gehoren 
alle Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz oder 
Satzung einem andern Organ iibertragen sind. Ais 
wichtigste Aufgaben, die hauptsachlich die innere 
Organisation betreffen, zahlt das Gesetz (§ 10) auf: 
ErlaB der Satzungen des Verbandes, Feststellung 
des Haushalfplanes und der Jahresrechnung, An- 
stellungs- und BesoIdungsverhaltnisse der Beamten, 
Wahl des Verbandsdirektors und der Beigeordneten, 
Durchfiihrung wirtschaftlicher MaBnahmen und 
Deckung der Ausgaben, Voriagen des Verbands- 
prasidenten und des V erbandsausschusses sowie 
Abgabe von Gutachten auf Erfordern der Aufsichts- 
b eh ordę. ,

2. Der V e r b a n d s a u s s c h u 8 (§§ 11 und 12 
des Gesetzes). Er besteht aus 17 Mitgliedern, von 
denen je 8 aus den beiden G ruppen der Abge- 
ordneten zur Verbandsyersam m lung gewahlt werden ; 
auBerdem ist der Verbandsdirektor stimmberechtigtes 
Mitglied. Um ein móglichst getreues Spiegelbild 
der Verbandsversammlung zu erzielen, werden die 
Vertreter nicht im W ege der Verhaltniswahl ge
wahlt, sondern es wird ein kleiner W ahlkórper ge- 
bildet, in dem jedes Mitglied durch 1 Stimme ver- 
treten ist; diese W ahlmanner wahlen alsdann aus 
der Zahl der Abgeordneten der Verbandsversamm- 
lung die AusschuBmitglieder mit absoluter Mehr- 
heit. Durcii dieses Verfahren wird der Schulz der 
Minderheiten am besten gewahrleistet und ver- 
hindert, daB die kleinern Stadt- und Landkreise 
im AusschuB hinter den groBern Gemeinden zuriick- 
stehen. Der Verbandsprasident nimmt an den 
Sitzungen des A usschusses in der Regel nicht teil, 
kann aber in besondern  Fallen die Einberufung des 
A usschusses  unter seiner Teilnahme verlangen. Die 
Landeshaupileute der Rheinprovinz und der Provinz 
Westfalen sind berechtigt, je 1 Vertreter mit be
ratender Stimme zu den AusschuBsitzungen zu ent- 

| senden. Der Vorsitzende des V erbandsausschusses 
wird aus dessen Mitgliedern gew ahlt; der AusschuB 
selbst fuhrt seine Geschafte ais Kollegium. Der 
VerbandsausschuB (zu vergleichen etwa mit dem 
ProvinzialsausschuG) bildet den eigentlichen Vor- 
stand des Siedlungsverbandes. Seine Aufgaben 
sind im wesentlichen folgende: Vorbereitung und 
Ausfiihiung der Beschliisse der Verbandsversamm- 
lung, U eberw achung der Geschaftsfiihrung des 
Verbandsdirektors, Anstellung der Verbandsbeamten 
(auBer Verbandsdirektor und Beigeordneten), Er- 
stattung von Gutachten auf Erfordern der Aufsichts- 
behórde, Festsetzung von Fluchtlinien- und Be- 
bauungsplanen (§ 17), Erteilung von Ansiedlungs- 
genehmigungen (§ 20) usw.

D i e  O r g a n e  d e s  V e r b a n d e s  u n d  i h r e  
Z u s t a n d i g k e i t e n .

Die Organe des Verbandes scheiden sich in die 
kommunalen Selbstverwaltungs- und in die staat- 
lichen Aufsichtsorgane. Erstere sind: die Verbands- 
versammlung, der VerbandsausschuB und der Ver- 
bandsdirektor, der insofern eine gew isse  Mittel- 
steilung einnimmt, ais er gleichzeitig polizeiliche 
Befugnisse hat (§§ 17, Ziff. 3, 21, Abs. 1, und 22 des 
Gesetzes), letztere: der Verbandsprasident und der 
Verbandsrat.

1. Die V e r b a n d s v e r ś  a m m I u n g  (§§ 4 ff. des 
Gesetzes). Sie besteht aus  Abgeordneten, die zur 
Halfte von den Vertretungen der Verbandsmitgiieder 
(Stadtverordnetenversammlungen, Kreistagen) und 
zur Halfte von den durch die Staatsregierung be- 
stimmten Arbeitsgemeinschaften1 oder in Ermanglung 
solcher von andern, seitens der Staatsregierung 
gebildeten Wahlkórperschaften (Handels- und Hand- 
werkskammern, Gewerkschaften u. a.) auf 4 Jahre 
gewahlt werden. Die Zahl der von den Mitglieder- 
vertretungen zu wahlenden Abgeordneten ergibt sich 
daraus, daB auf jedes angefangene Halbhundert- 
tausend je 1 Abgeordneter entfallt, mit der MaBgabe, 
daB jedem Landkreise mindestens 2 Abgeordnete 
zustehen. Die Wahl erfolgt, soweit mehr ais 2 
Abgeordnete zu wahlen sind, nach den Grundsatzen 
der Verhaltniswahl. Die Abgeordneten und ihre

1 I i j i i e r h a lb  d e r  A rb e its g e m e in s c h a fte n  w e rd e n  a u t  d e n  B e rg b a u  v o ra u s -  
s ic h t l ic l i  1/3 d e r  V e r t r c te r ,  a ls o  in s g e s a m t */H e n tfa l le n . D ie  Z u la s s u n g  d e r  
A rb e its g e m e in s c lia f te n ,  d ie  k e in e  o f fe n t lic h - re c h t lic H e n  K o rp e rs c h a fte n  s in d  u nd  
i ib e rh a u p t  d e r  g e s e tz lic h e n  O ru n d la g e  e n tb e li re n ,  a is  g e s e tz lie h e  W a t i lk ó r p e r -  
s c h a fte n  is t  e in e  N e u e rtm g .
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3. Der V e r b a  n d s di  r e k  t o  r (§§ 13 f f 21 und 
22 des Gesetzes). Nach dem Gesetz soli der Ver- 
band nicht unter der kollegialischen Magistrats- 
verfassung, sondern der bureaukratischen rheinischen 
Biirgermeistereiverfassung leben. Der Verbands- 
direktor wird im Gesetz ais erster Verbandsbeamter, 
dem die Fiihrung der laufenden Geschafte und da
mit namentlich die Vorbereitung und Durchfuhrung 
der gesamten Verkehrs- und Siedlungsaufgaben ob- 
liegt, dem Burgermeister gleichgestellt. Da indessen 
der Siedlungsverband keine Einzelgemeinde, sondern 
einen aus zahlreichen Geineinden und Gemeinde- 
verbanden bestehenden groBern Kommunalverband 
darstellt, so nahert sich seine Stellung mehr der 
eines Landeshauptmanns.

Der Verbandsdirektor wird ebenso wie seine 
Vertreter, die Beigeordneten, im Hauptamt bestellt 
und von der Verbandsversammlung auf die Dauer 
Von 12 Jahren gewahlt. Er vertritt den Verband 
nach auBen in allen Angelegenheiten; zur rechts- 
geschaftlichen Verpflichtung des Verbandes ist die 
Unterschrift des Verbandsdirektors und eines weitern 
Mitgliedes des Verbandsausschusses erforderlich.

Wie bereits erwahnt wurde, iibt der Verbands- 
direktor in Fluchtlinienangelegenheiten die Befug- 
nisse der Fluchtlinienpolizei aus und hat hier den 
Planen des Verbandes gegen iiber genau die gleichen 
Rechte, wie sie die Ortspolizeibehórde gegentiber 
den Planen der einzelnen Gemeinden hat. Daruber 
hinaus ist er befugt, aus siedlungspolitischen Griin- 
den die Festsetzung von Fluchtlinien vom Verbande 
und von den einzelnen Gemeinden- zu yerlangen. 
Von besonderer Wichtigkeit ist schlieBlich das dem 
Verbandsdirektor ubertragene Recht, Bau- und 
W ohnungsordnungen  im Verbandsgebiet zu erlassen.

4. Der V e r b a n d s p r a s i d e n t 1 (§§ 9, 24 und 25 
des Gesetzes). Der Verbandsprasident ist Staats- 
beamter und iibt im Hauptamt die Staatsaufsicht 
iiber den Verband in erster Instanz aus; er steht 
unmittelbar unter den Minister, der die hóhere In
stanz bildet. Er gehórt im Gegensatz zum Ober- 
und Regierungsprasidenten nicht zu den politischen 
Beamten, sondern ist Fachbeamter; er kann daher 
wohl versetzt, aber nicht in den einstweiligen Ruhe- 
stand versetzt werden. Im ubrigen hat er beziiglich 
der Stellung und Dienstfuhrung in seiner Behórde 
und gegeniiber andern Behórden sowie beziiglich 
der Beiordnung ' der erforderlichen Beamten die 
Stellung des Regierungsprasidenten. Er ist Vor- 
sitzender der Verbandsversatnmlung und des Ver- 
bandsrates. In Sachen der allgemeinen Landesver- 
waltting tritt er im Verbandsgebiet ais Siedlungs-

1 D ie  F ra g e  d e r  S te llu n g  d e s  V e rb a n d s p rS s id e n te n  is t  e in e  d e r  m e is tu m - 
s tn t te n e n  d e s  G ese tzes  g e w e s e n . Z w e i M e in u n g e n  s ta n d e n  s ic h  g e g e n i ib e r : 
D ie  e in e n  w o ll te n  d ie  S te lle  im  N e b e n a m t e in e m  d e r  b e id e n  O b e rp r iis id e n te n  
o d e r  L a n d e s h a u p tle u te  f o n  W e s tfa le n  o d e r  d e r  R h e in p ro v in z  a n g h e d e rn  u nd  
b e n e fe n  s ic h  n a m e n t lic h  d a ra u f ,  d a 8  d u r c h  d ie s e  R e g e lu n g  d e r  E in d ru c k ,  a is  
h a n d le  es s ic h  u m  d ie  S ć h a ffu n g  e in e r  s e b s tS n d ig e n  ln d u s t r ie p r o v in z ,  w e s e n t- 
h c lii a b g e s c h w a c h t w e rd e .  D ie  a n d e rn , d ie  s c h lie B lic h  d u rc h d ra n g e n ,  h ie lte n  
es f i i r  a u s g e s c h lo s s e n , d aB  d ie  d e m  V e rb a n d e  o b lie g e n d e n  s c h w ie r ig e n  u n d  
v o lk s \v ir t s c h a f t l ic h  b e d e u ts a m e n  A u fg a b e n  v o n  ir g e n d e in e r  R e g ie ru n g s s te lle  
n e b e n a m tlic h  g e lo s t  w e rd e n  k o n n te n ,  u n d  h ie lte n  d a h e r  d ie  S c h a ftu n g  d es  V e r -  
b a n d s p rS s id e n te n  a is  e in e r  h a u p ta m tlic h e n  B e h o rd e , d ie  a  u  s s c  h  u  e  B l  i  c l i  
d ie s e  A u fg a b e n  h a b e  u n d  d a fu r  v c r a n iw o r t l ic h  g e m a c h t w e rd e  k o n n e , f u r  u n - 
u iu g a n g lic h .  Im  i ib r ig e n  se i d e r  S ie d lu n g s v e rb a n d  n ic h t  d ie  W ie g e ,  s o n d e rn  
d as  G ra b  d e r  ln d u s tn e p ro v in z .

behorde an die Stelle des Regierungsprasidenten, 
soweit es sich handelt um die Baupolizei, die An
gelegenheiten des Stadtebaues, besonders Bauo.rd- 
nungs- und Fluchtlinienangelegenheiten, W ohnungs- 
wesen, MaBnahmen gegen Verunstaltung von Ort- 
schaften und landschaftlich hervorragenden Gegen- 
den (Gesetze vom 2. Juni 1902 und 15. Juli 1907), 
Kleinbahnen und anschlieBende PrivatanschIuB- 
bahnen, die mit Maschinenkraft betrieben werden. 
SchlieBlich ist der Verbandsprasident fiir das Ver- 
bandsgebiet Bezirkswohnungskommissar im Sinn 
der V erordnung zur Behebung der dringendsten 
W ohn u n g sn o t  vom 9. Dezember 1919 (RGBI.S. 1968); 
diese Aufgabe kann ihm auch fiir benachbarte, nicht 
zum Verbande gehórige Bezirke von den Ministern 
furVolkswohlfahrt und des Innern iibertragen werden.

5. Der V e r b a n d  s r a  t (§ 26 des Gesetzes). Der 
Verbandsrat (zu vergleichen etwa mit dem Provinzial- 
rat) steht dem Verbandsprasidenten ais staatliche 
BeschluBbehórde zur Seite. Er besteht aus dem 
Verbandsprasidenten ais Vorsitzendem, mindestens 
drei weitern auf Lebenszeit oder fiir die Dauer des 
Hauptamts zu ernennenden Staatsbeamten, welche 
die Fahigkeit zum Richteramt, hohern Verwaltungs- 
dienst bzw. hohern technischen Verwaltungsdienst 
besitzen mussen, und aus fiinf von der Verbands- 
versammlung nach den Grundsatzen der Verhaltnis- 
wahi zu wahlenden Mitgliedern, die der Verbands- 
versammlung und dem VerbandsausschuB nicht 
angehoren diirfen.

Der Verbandsrat tritt innerhalb des Zustandigkeits- 
gebietes des Verbandes und Verbandsprasidenten 
an die Stelle des Bezirksausschusses und des 
Provinzialrats; dasselbe gilt fiir das Verwaltungs- 
streitverfahren gegen baupolizeiliche Verfiigungen 
(§ 128 des Landesverwaltungsgesetzes). Daneben 
ist er ais BeschluBbehórde zustandig:

a) in Fluchtlinienangelegenheiten in den besondern 
Fallen der §§ 16, Ziff. 3 und 4, 17, Abs. 3 
und 5, 18, Abs. 1, sowie 21, Abs. 1, 2 und 4 
des Gesetzes;

b) in Kleinbahnangelegenheiten in den Fallen des 
§ 19 des Gesetzes,

c) bei Streitigkeiten zwischen Verband und Ge
meinden in den Fallen des § 18, Abs. 3 und 4 
des Gesetzes und ais Verwaltungsgericht in 
den Fallen der §§ 8 , Abs.3, und 20 des Gesetzes.

6. Die f i n a n z i e l l e  G r u n d l a g e  des Ver- 
bandes (§ 15 des Gesetzes). Der Verband verwa!tet 
ais óffentlich-rechtliche Kórperschaft sein Vermógen 
selbstandig und hat hierbei die fur die Vermógens- 
verwaltung der Provinzen, und zwar (bis zum ErlaB 
eitier einheitlichen Provinzialordnung) der Rhein- 
provinz, geltenden gesetzlichen Vorschriften zu 
beachten. Nach dereń MaBgabe ist er berechtigt, 
zur Aufbringung der fiir die Erfullung der Verbands- 
aufgaben erforderlichen Mittel Steuern, Gebiihren 
und Beitrage zu erheben sowie Anleihen aufzunehmen. 
Hierbei muB eine Mehr- oder Minderbelastung der 
einzelnen Mitglieder des Yerbandes dann erfolgen,
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wenn eine V erbandsunternehm ung (Kleinbahnen, 
Verbandsstra(3en) in besonders hervorragendem oder 
geringern MaBe einzelnen Kreisen zustatten kommt. 
Um ferner eine ungleichmaBige Belastung der Stadt- 
und Landkreise durch die Verbandsiasten einerseits 
und die Provinzialabgaben anderseits nach M óg
lichkeit zu- verhindern, bestimmt das Gesetz, daB 
bei der E rhebung von Steuern, Gebiihren und Bei- 
tragen durch den Verband auf die Herbeifiihrung 
eines Ausgleichs zwischen den Provinzial- und 
Verbandslasten Riicksicht zu nehmen ist.

O b die Einkiinfte aus den Verbandsabgaben liin- 
reichen werden, die Ausgaben des Verbandes zu 
decken, steht dahin. Es sei hier nur auf die neue

Steuergesetzgebung hingewiesen, wonach das Reich 
die Einkommen- und V erm ógenssteuer erhebt und 
zwei Drittel des Auflfommens den Landem und Ge- 
meinden iiberweist (§§ 16ff. des Landessteuergesetzes 
vom 30. Marz 1920, RGB!. S.402ff.). Die Betrage, die 
nach Abzug dessen, w as der Staat fiir sich zuriick- 
behalt, an die Gehieinden, Kreise, Provinzen und auch 
an den Siedlungsverband verteilt werden konnen, 
werden kaum zur Befriedigung aller Bediirfnisse 
ausreichen; daher werden die den Landem und 
Gemeindeverbanden verbliebenen Grund-, Gebaude- 
und Gewerbesteuern in weit gróBerm Umfang, ais 
es bisher geschehen ist, zur Deckung des Bedarfs 
heratigezogen werden miissen.

Die Lage der Kohlenversorgung Deutschlands.
N ach steh en d  g eb en  w ir d a s  W esen tlich e  au s  einem  

V o rtrag e  w ied er, d en  G en era ld ire k to r K ó n g e t e r a l s  G eschafts- 
fiih rer d e s  R e ich skoh len ra ts und V e rtre te r  d e s  R eichskom m issars 
fiir d ie  K oh len v erte ilu n g  kiirzlich in e in e r S itzu n g  d es R eichs
k o h len ra ts  g eh a lten  hat.

D ie K o h lenw irtschaft n ah ert sich e in e r b eso n d e rs  be- 
d roh lichen  Z e it:  D ie T eu e ru n g  d e r  L eb en sh a ltu n g  h a t n eu e  
L o i i n f p r d e r u n g e n  d e r  B erg ieu te  im  G efo lg e  in 
W estfa len  liegen  sie  b e re its  vor -, F ó rd e ru n g en , d ie  oh n e  
K o h len p re ise rh o h u n g  n icht b ew illig t w e rd en  konnen . Z ugleich  
zeig t sich in im m er m eh r Industrieri, dafi d ie  fo rtsch re iten d e  
S te ig e ru n g  d e r E rzeu g u n g sk o sten  den  A bsatz  an In dustrie- 
e rzeu g n issen  zu b ee in trach tig en  beg in n t, im b e so n d e rn  d e r 
b ish e r  u n b esch ran k ten  A usfuhrm óglichK eit G ren zen  z ieh t, sie  
zu ru ćk d ran g t. D ie  k o h Ien v erb rau ch en d e  In dustrie , d ie bei dem  
u n g eh eu e rn  K oh lenm angel h e u te  in e rs te r  L inie n u r auf die 
M enge  W e rt leg t, d ie  sie  bekom itien  kann , und e rs t in z w eite r 
Linie auf den  P re is , w ird in n a h e r  Z eit im m er m eh r m it dem  
K o h len p reise  rechnen  m iissen . Ein w e ite res  M om ent ist auch  
d e r  b eab sich tig te  A usbau  d e r K o h l e n s t e u e r ,  d e r eine 
w e ite re  B e la stu n g  d es K oh len p re ises  b rin g en  w ird. D ann  
a b e r vor a lled em  die L a s  t e n  au s  dem  F r i e d e n s v e r t r a g ,  
d ie  s te ig en d en  L ieferungen  an den  F eindbund  und d ie ober- 
sch lesische  F rage.

U eb er e in es m ufi m an sich bei allem  d u rc h au s  k lar s e in : 
D eu tsch lan d  s te h t u n d  fallt m it d e r  K o h len fó rderung . W ir 
m iissen  „in  K ohle d e n k en " . Alle u n se re  M aflnahm en  niiisseri 
d a rau f ab g es te llt  w 'erden, ob  sie  g e e ig n e t sind , zur H e b u n g  
d e r K o h len fo rd eru n g  b e izu trag en , o d e r o b  sie  ih r ab trag lich  
sind . In e rs te r  Linie sin d  n o tig  R uhe und  O rd n u n g  in den 
K ohlenbezirken  und S te tigke it in d e r  K oh lenw irtschaft, kein 
E x p erim en tie ren , w ozu  je tz t n icht d ie Z eit ist. W enn  das 
gan ze  d eu tsch e  Volk sich nach dem  A bbau  des a llg em ein en  
P re iss ta n d es  und  nach  m en sch en w iird ig en  L eb en sv erh a ltn issen  
seh n t, so  sei deu tlich  g e sa g t, daB d e r  Schliissel dazu  in de r 
S te ig e ru n g  d e r K o h len fo rd eru n g  liegt. W o h l w e rd en  die 
K o h len p re ise  n ich t zu den  e rsten  g e h ó ren , d ie  d ie R ichtung 
nach un ten  n eh m en , a b e r  d ie  S te ig e ru n g  d e r K o h len fo rd eru n g  
w ird  u n rn itte lb a r u n se re  In d u strie  b e leb en  und ih r ein w irt- 
sch aftlich e res A rb e iten  e rm ó g lich e ii; w ir w e rd en  durch  b e sse re  
V e rso rg u n g  d e r  fiir d ie  A usfuhr b e so n d e rs  befah ig ten  In
d u strien  in e rh ó h tem  M aBe A u sfu h rw erte  schaffen , dam it 
u n se re  V a lu ta  h eb en  und  L ebensm itte l und R ohstoffe zu 
n ied rig e rn  P re isen  h e re in b rin g en , um  so  m it d e r  g e s te ig e rte n  
K o h len fo rd eru n g  auch  d ie  K o h len p re ise  zu senken , Z udem  
w erd en  sich m it d e r S te ig e ru n g  d e r  F ó rd e ru n g  d ie a llgem einen

U n kosten  und d am it d ie  G esteh u n g sk o sfen  je  T om ie  ge- 
fó rd e rte r  K ohle verb illigen . A lso : D ie S te ig e ru n g  de r
F ó rd e ru n g  ist d as M ittel zu r S en k u n g  d e r K o h lenpreise .

E ines ist d ab ei V o ra u sse tz u n g : dafi d e r  F e in d b u n d  u ns 
in A usfiih ru n g  des F ried en sv ertrag es  e in e  vern iin ftige  W irtsch aft 
e rm óg lich t. W ir h ab en  se lb stverstiind lich  den F ried en sv ertrag  
b is zu r au fie rs ten  M óglichkeit zu erfu llen . W ir h aben  auch 
a lles V e rstan d n is  fiir d ie  K o h len n o t im b e so n d e rn  in F ran k 
reich, a b e r  w ir m iissen  m it den  G e g n e rn  auf den  FuB kom m en , 
daB sie  n icht m eh r nacli dem  alten  m ilita rischen  R ezept d as 
U n m o g lich e  fo rd ern , um  das M ogliche zu e rre ich en , so n d ern  
daB m an  u ns in d ie  M óglichkeit se tzt, das M ogliche zu 
leisten . D as g ilt n icht blofi in b ezug  auf d ie  M engen , so n d e rn  
auch fiir d ie  so n s tig en  B ed ingungen . D ie  o b e rsch le sisch e  
K ohle z. B. verte ilt d ie A b s tim m u n g sk o n im iss io n  so, daB von 
den  m it d e r H au p tb ah n  a b g efah ren en  M engen  b estim m te  
M en g en  fu r P o len , D eu tsch -O este rre ich  und Italien v o rw eg  
zu liefern sind, h ie rau f d e r  voIle B edarf von O b ersch lesien , 
d an n  d e r B edarf d e r  d eu tsch en  E iseiibahnen , und dafi e rs t 
d e r  schliefilich v e rb le ib en d e  R est fiir d ie  iib rige  d eu tsch e  
Y e rso rg u n g  und fiir d ie  nach d e r  T schecho-S low akei im  
A u stau sch  g eg en  bóhm ische  B raunkoh le  zu Iiefernde S te inkohle  
zur V erfiigung  steh t. U n te r A u B erach tlassu n g  d e r  ita lien ischen  
M engen , d ie  m it e ig en en  B efó rd eru n g sm itte ln  a b g eh o lt w erd en , 
sin d  auf d iese  W eise  tag lich  u n g efah r 4300 W ag en  vorvveg 
g en o m m en . D ie W ag e n g es te llu n g  in O b ersch lesien  um faBt 
aber, ab g eseh en  von A u snahm efa llen , n u r e tw a  7500 bis 
S000 W ag en  tag lich  und  ist g roB en  S chw ankungen , bis auf 
m eh re re  tau sen d  W ag en  tag lich , u n terw o rfen . D iese  g anzen  
S chw an k u n g en  h a t nun d e r  R est d e s  d eu tsch en  V erb rauchs 
allein  zu t r a g e n , , s ta tt  daB alle  be te ilig ten  L ander in g le icher 
W eise  d a ran  te iln eh m ęn . So b e d eu te t a lso  n ich t blofi d ie 
v e rrin g e rte  M enge , so n d e rn  auch  d iese  V erte ilu n g sw e ise  e ine  
w e ite re  E rsch w eru n g  und e ine  U n sich erh e it in d e r V erso rg u n g  
D eu tsch lan d s und d am it w ied eru m  e ine V errin g e ru n g  de r 
M óglichkeit d e r E rfu llu n g  u n se re r  v e rtrag lichen  Pflichten .

M an darf bei u n se rn  G eg n ern  auch n icht v e rg essęn , daB 
w ir fiirs e rs te  bei d e r  M e h rfó rd eru n g  w esen tlich  auf d ie  
M eh ra rb e it d e r  B erg ieu te  a n g ew ie se n  sind , d en n  d ie Beleg- 
sch a ftsv e rm eh ru n g  durch  d ie im FluB befind lichen  S ied lungs- 
m afinahm en  kann  n icht m it d e r nó tig en  S chnelligkeit w irken. 
D er B ergm ann  w ird  a b e r  zu d ie se r  M eh ra rb e it um so  eh er 
zu b e w eg e n  se in , w en n  e r  sieh t, dafi auch d ie d e u tsch e  W irt
schaft e in en  g re ifb a ren  und  u n m itte lb a ren  Y orteil d avon  hat. 
W ir m iissen  bei a llen  B esch ran k u n g en , d ie  w ir uns noch auf 
Ja h re  h in au s au fzu erleg en  hab en , nun  doch dazu  kom m en,
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daB w ir unse re  d rin g en d s ten  B ediirfn isse  m it e in e r g ew issen  
R egelm afiigkeit erfiillen konnen . W ir m iissen  u n se re  E isen 
b ahnen  m it den  n ó tig en  V orra ten  v e rseh en , um  sie  aus d e r 
stiind igcn  G efah r herau sz tib rin g en . W ir m iissen  im stan d e  
se in , d ie  g iin stigen  S eh iffahrtsverh ;iltn isse  d e r F riih jah rs- und 
S o m m erm o n a te  zu r V e rso rg u n g S iid d e u tsch lan d s  zu ve rw en d en . 
Im vorigen  Ja h r  ist d ies  u nm óglich  g e w esen , und d ie  Folgen 
d ayon  hat S iid d eu tsch lan d  h eu te  noch n ich t iib e rw u n d en . W ir 
m iissen  - im m er m it d e r no tig en  E in sch ran k u n g  g esp ro ch en  
e ine W irtschaft tre ib en  konnen , d ie  uns n ich t w ie d e r  in d ie 
groB e G efah r b ring t, o h n e  irg en d w elch e  V o rra te  in den  W in te r 
lu n e inzugehen , um  dan n  im W in te r n u r  L ocher zu stop fen , 
s ta tt yern iin ftig  zu w irtschaften  und zu p ro d u z ie ren . Ali d ieses 
ist n icht zu le tzt auch  im In te re sse  u n se re r  V ertrag sg eg n e r.

W as w ir b ish e r an  den F ein d b u n d  g e lie fe rt hab en , sind 
Y o rliefe ru n g en  auf den F ried en sv ertrag . D ie  L ieferungen 
auf G ru n d  des F ried en sv ertrag es  h ab en  E nde  M ai ds. Js . zu 
b eg in n en . Es ist d rin g en d  zu w iin sch en , dafi d ie  V erh an d lu n g en  
d a riib e r zu e in e r w irklich d u rch fiih rb aren  F estleg u n g  fiihren.

D ann  a b e r  m ufi im m er w ied er d a rau f h in g ew iesen  w erden , 
da li u n se re  V e r k e h r s l a g e  im m er noch g a n g u n g e n iig e n d  ist. 
D er L okom otivm angel ha lt in  u n v e rm in d erte r  Scharfe an. D ie 
E isenbahn  muB a b e r m it d e r  S te ig e ru n g  ih rer L eistu n g s
fah igkeit d e r S te ig e ru n g  d e r  F o rd e ru n g  v o ran g eh en . D ie 
W ag e n g es te llu n g  an  d e r  R uhr ha lt sich zw ar in de r a lle rle tz ten  
Z eit auf e tw a  '20 000 W agen , in O b e rsch le sien  is t sie  ver-
e inzelt auf 8 ...9000 W ag en  g e s tie g en , u n te r  EirischliiB de r
f rem  den  W ag en , so  daB w ied er n eb en  d e r V e rlad u n g  d e r 
frischen  F o rd e ru n g  auch ein lan g sam es V erladen  von H a ld e  
s ta ttfin d en  kann. DieSe B e trieb sle is tu n g en  sind  a b e r  n u r u n ter 
au fie rs te r  A n s tren g u n g  m oglich, und jed e  b e so n d e re  B elastung  
d e r B ahn, w ie  sie  z. B. an d e r R uhr m it dem  V erfah ren  de r 
U ebersch ich ten  e in g e tre ten  ist, b ring t em pfind liche  S tockungen  
und K iirzungen d e r  W ag e n g es te llu n g  in a n d ern  K o h lengeb ieten  
m it sich, die d ie  g leichm aB ige V erso rg u n g  a lle r  G eb ie ts te ile  
b eein trach tig en  u n d h a u fig e  S to ru n g en  g e ra d e  an d en  w ich tigsten  
V erb rau ch ss te llen  he rv o rru fen . Auch d ie  durch  d ie  E isenbahn- 
v e rh a ltn isse  h e rv o rg e ru fen e  au fie ro rd en tlich e  A u sd eh n u n g  des 
L a n d a b s a t z e s , d ie  uns in den  K ohlenbezirken  d ie Land- 
straB en in G iu n d  und  B oden  zerstd rt, n icht zu sp rech en  von 
den  so n s tig en  iib len  B eg le ite rsch e in u n g en , bed arf d rin g en d  
d e r E insch rankung . In le tz te r Z e it ist d e r  V erkehr im W esten  
b e so n d e rs  b ee iu trach tig t durch  d ie  R iickw irkungen d e r  V erkehrs- 
s tó ru n g e n  au f den b e lg ischen  und franzósischen  B ahnen, 
w o ru n te r  b e so n d e rs  d e r V ersand  nach  d e r siid lichen Rhein- 
p rov inz und d e r S treckenversand  nach  S iid d eu tsch lan d  leiden. 
D ie s u d d e u t s c h e  V e r s o r g u n g  is t auch h e u te  noch ganz  
a b h an g ig  von d e r  L eistung  d e r  V e rk eh rse in rich tu n g en . Auf 
dem  u n m itte lb a ren  B ah n w eg e  kon n en  n u r  b e sch ran k te  M engen  
ge fah ren  w erd en . Um  d e r  N o t in S iiddeu tsch land  nach  a ller 
M óglichkeit en tg eg en zu w irk en , hat d e r R e ichskom m issar fiir 
die K o h len v erte ilu n g  an g eo rd n e t, daB d e r  W a sse rw e g  fiir den 
siid d eu tsch en  V ersand  bis zu se in e r vollen  L eistungsfah igkeit 
a u sg e n u tz t w e rd en  soli. D iese  L eistu ngsfah igkeit is t aber, 
ab g eseh en  vom  W asse rs ta n d  d es  R heines, b eg ren z t durch  d ic 
U m sch lag le is tu n g  in d en  D u isb u rg -R u h ro rte r H afen , d ie  im m er 
noch w eit en tfe rn t ist von d en  friihern  F ried en sle is tu n g en , 
von d e r  L eistungsfah igkeit d e r S ch leuse I d e s  R hein— H erne- 
KanalSj von dem  V o rh an d en se in  von K ahnraum  und  Schlepp- 
ktaft, d ie  zum  Ie il in H o lland  fiir d o rtig e  R echnung  ta tig  sind . 
D azu kom m t, daB die R heinschiffahrt, a lso  auch d ie  U m schlags- 
e in rich tu n g en  an d e r R uhr, in im m er sta rk erm  M afie fiir d ie 
L ieferungen  an d ie  E n ten te  in A nspruch  g e n o m m en  w erd en . 
D er V erk eh r auf d en  iib rigen  W assers traB en  w are  b e fried igend , 
w en n  er nicht, w ic  je tz t w ieder, zu r Z e it g iin s tig s te r  W asse r-  
v e rh a ltn issc  au f d e r O d e r  und auf den m ark ischen  W assers traB en  
durch  e inen  A u sstan d  d e r Schiffer u n terb ro ch en  w ord en  w are .

U eb er d ie  V e r s o r g u n g s  1 a g e  ist zu berich ten  :

D ie F o r d e r u n g  h a t b e trag en  in S te in k o h len :
an d e r R uhr in O b ersch lesien

un  Ja n u a r  1920 ........................6 6 3 8 0 0 0  t 2 687000 t
„  F eb ru a r 1920 . . .  . 6 8 7 6 0 0 0  t 2 4 1 4 0 0 0  t

■ „ M arz 1920 . . . . .  6 3 9 8 0 0 0  t 2 8 3 5 0 0 0  t
„ M o n a tsd u rch sch n itt 1913 9 5 4 5 0 0 0  t . 3 650000 i

Fiir A pril liegen d ie  G esam tzah len  noch n ich t vor. Nacli- 
den i a b e r  an d e r R uhr se it d e r  zw eiten  A prilw oche  w ied er 
voll g e a rb e ite t w ird , ist d o rt inzw ischen  d ie a rb e its tag lich e  
F o rd e ru n g  an n ah e rn d  w ied er auf d e r  H o h e  an g e lan g t, d ie  sie  
vor den letz ten  W irren  durch  das V erfah ren  d e r zw ei halben  
U eb ersch ich ten  e rre ich t ha tte , nam lich  auf u n g efah r 290000 
bis 300000  t geg en  3SOOOO t im Ja h re  1913. In O b ersch lesien  
b ew eg t sich d ie  a rb e its tag lich e  F o rd e ru n g  um  110000 t gesren 
145 000 t 1913.

In B r a u n k o  h 1 e  h a t d ie R o h k o h len fo rd eru n g  und, d ic 
F reB k o h len erzeu g u n g , ab g eseh en  von den A usfallen  info lge de r 
M arz-W irren , keine w esen tlich e  V e ran d e ru n g  erfah ren . U eber- 
sch ich ten  w ie in W estfa len  kom m en bei d e r  B raunkoh le  kaum  
in Frage, da  in den  B rau n k o h len g ru b en  d u rc h w eg  in drei 
F o rd ersch ich ten  g ea rb e ite t w ird . D ic  S te ig e ru n g  d e r B raun- 
k o h len fo rd e ru n g  h an g t a lso  w esen tlich  von d e r  A n leg u n g  und 
U n te rb rin g u n g  von A rb e itsk raften  und d e r  se h r  sch w ierigen  
B eschaffung  yori B etriebssto ffen  ab.

Die H  a I d e n  b e s  t a n  d e in d en  S teinko łijenbezirkeii sind  
h eu te  n u r noch g e rin g . Sie b e trag en  an d e r  R uhr nach d e r 
n eu es ten  M e ld u n g  525 000 t, d a ru u te r  375 000 t Koks, in O ber- 
sch les ien  365 000 t, m e is t S teinkohle.

Die E i n f u h r  b o h m isch e r B raunkoh le  im A ustausch  g egen  
o b e rsch le s isch e  S teinkoh le  en tsp rich t den V ere in b aru n g en . 
U n sere  A u s f u h r  besch ran k t sich zurzeit, so w eit sie  nicht, 
w ie  in O b ersch lesien , von d e r  E n ten te  veranlaB t w ird , auf 
g e rin g e  M engen , die nach  H o lland , D an em ark  und d e r  Schw eiz  
geh en . D ie A usfu h r von K ohle a is so lch er laBt sieli w ohl 
auf d as auB erste  b esch ranken , a b e r n ich t g an z  verm eiden , 
w eil K ohle ais G eg en le is tu n g  fiir L ebensm itte l von u ns ver- 
lan g t w ird.

Die V erso rg u n g  d e r  E i s e n b a h n e n  en tsp rich t im m er 
noch nur dem  d rin g en d s te n  lau fenden  B edarf. Z w a r is t cs 
in le tz te r Z eit g e lu n g en , d ie  su d d e u tsc h en  N etze  e tw as b esse r 
zu v e rso rg en , a b e r  d ie B ahnen  in N o rd d eu tsch lan d  h aben  
im m er noch kaum  d as  tag liche  M indestm aB  und n u r B estande  
von etw a 11 T agen . W ir m iissen  a b e r in d iesem  Ja h re  cr- 
re ichen , daB w ir in den S o m m erm o n a ten  d ie  E isen b ah n en  
auch d ie  fiir d ie  L andw irtschaft so  w ich tigen  K leinbahnen  — 
auf e in ige  B estande  fiir den  W in te r  b rin g en , und ich b rau ch e  
n u r da ran  zu eritinern , w elch  u n g e h eu re r Sch lag  im letzten 
\X 'inter u n se re r  In d u strie  zu gefug t w o rd en  ist, a is  im N o- 
vem ber, in d e r u n g tin s tig sten  Z eit, eine v e rsta rk te  B elieferung  
d e r  E isen b ah n en  einsetzen  m uB te. W ir m u ssen  auch dahin  
kom m en, daB w ir  d e r  E isen b ah n  w ied er m eh r ais b ish e r fiir 
ih re  Z w ecke  g e e ig n e te  B rennstoffe  zufuhren ,' a n d e rse its  auch 
von ih r e rw arten , dafi sie  ihren  V erb rauch  du rch  sp a rsa m ste  
W irtschaft au fs auB erste  verrin g ert.

A ehnlich  ist d ie V e rso rg iin g  d e r  G a s a n  s t a l  t e n .  O b 
g leich  im H a u sh a lt d a s  K ochgas d ie  w irtschaftlichste  A us
nu tzu n g  d e r  K ohle ist, konnen  w ir le id e r auch  in d iesem  Jah re  
niCht en tfe rn t d a ran  d en k en , d ie  scharfen  Ei n s ch ranki i n g s  - 
tuaB n ah m en  im G a sb e zu g  zu m ildern . D ie G asw crk e  sind 
vom  R eichskoh le tikom m issar in Z u sa m m e n arb e it m it ihnen 
n eu erd in g s  k o n tin g en tie rt wO rden, um  w en ig sten s  e in e  gleich- 
m aB ige B elie ferung  a lle r d eu tsch en  W erk e  zu erzielen . Die 
so  festg ese tz ten  M engen  g en iig en  a b e r  kaum  fiir d ie  not- 
w e n d ig sten  B ediirfn isse  d e r  B ev o lkerung  u n te r  w e ite s tg eh en d en  
E insch ran k u n g en . G e lin g t es, d iese  K o n tin g en te  in g leichen  
M o n a tsm en g en  zu liefern , d an n  konnen  d ie G a sa n s ta lten  u n ter 
B eib eh altu n g  d ie se r  E in sch ran k u n g en  im Laufe d e s  So inm ers
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m afiigę V o rra tsm en g en  an sam m eln , d ie  ihnen  d ann  im  W in te r 
w en ig sten s  e inen  e in igerm afien  s ichern  B etrieb  erm oglichen . 
A uch bei den E l e k t r i z i t a t s w e r k e n  kann e in e E rle ic h te ru n g  
d e r  b ish e rig en  E insch ran k u n g sm  aB nahm en nicht in A ussich t 
g e s te ilt  w e rd en , so  se h r d ies  b e so n d e rs  im In te re sse  de r 
w e ite rv e ra rb e iten d en  In d u strie  in den  S tad ten  zu b e d au e rn  ist.

D em  H a u s b r a n d  im w eite rn  Sim ie, a lso  H au sb ran d , 
L andw irtschaft und  K le ingew erbe, sin d  im vorigen  H au sb ran d - 
W irtsch afts jah re  von M ai 1919 b is A pril 1920 auf dem  Balni- 
und W asse rw eg e  in sg esam t e tw a  52 °/0 d e r  im Ja h re  1918 fest- 
g e s te llten , d am a ls  schon  se h r b esch ran k ten  Ja h re sm en g e  ge- 
liefert w o rd en . U n te r d iese r  B e lie feru n g  h a t b e so n d e rs  hart 
d e r  e igen tliche  H au sb ra n d , d . s. d ie H a u sh a ltu n g e n , ge litten , 
da  in den S tad ten  d ie  Z u te ilu n g  an  d ie  B ehorden  und An- 
sta lten  und  an d as  K le in g ew erb e , in den  land licheti Ver- 
so rgu tig sb ez irk en  d ie  V erso rg itn g  d e r  landw irtschaftl.ichen B e
trieb e  n icht in vollem  U m fange gek iirzt w e rd en  konn te , w ie 
es d e r  g e rin g e n  Z u te ilu n g  en tsp ro ch en  h a tte . So k o n n te  es 
kom m en , daB e inzelne  V erso rg u n g sb ez irk e , im b eso n d e rn  
g ro B ere  S tad te , se it M ai 1919 n u r  e tw a  10 Z e n tn e r  auf den  
H a u sh a lt v e rte ilen  k o nn ten . D ie F o lgen  d ie se r  sch lech ten  
H au sb ra n d b e lie fe ru n g  w aren  b e so n d e rs  in den O ro B stad ten  
se h r e ru s t g e w esen , w enn  w ir n ich t zum  d ritten  M ai das 
groB e G liick e in es a tisn eh itien d  m ilden  W in te rs  g e h ab t h a tten . 
D am it d iirfen w ir a b e r  n ich t w ie d e r rech n en . W ir m iissen  den 
H au sb ra n d  fiir den  n ach sten  W in te r e tw as  b e sse r  v e rso rg en  und 
im b e so n d e rn  d a rau f ach ten , daB d e r H a u sb ra n d  in den Friih- 
jah rs - und S o m m erm o n a ten  n ich t v e rn ach lass ig t w ird , und  dafi 
d ie  von d e r  K ohle en tfe rn t lieg en d en  G eb ie te , w ie  S iiddeu tsch - 
lan d  und  O stp reu fien , im  Laufe d es  S o m m ers u n te r  A u sn u tzu n g  
d e r  W assers traB en  e in igerm aB en  m it V o rra ten  v e rseh en  w e rd en . 
A uch u n se re  L a n d w i r t s c h a f t  muB im In te re sse  u n se re r 
V o lk se rn a h ru n g a u sd e rd riic k e n d s te r i  K o h le n n o th e rau sk o m m en . 
W ir m iissen  ih r m it e in ig e r R egehnafiigke it und S icherhe it 
w en ig s ten s  den  d rin g en d s te n  B edarf an  Pflug- und  D ruschkoh len , 
M eiere i- und S chm ied ek o h len , K ohlen  zum  T rocknen  und

■ B rennen  von K artoffeln  zufiih ren  und auch  d ie  M iih len  riclitig 
v e rso rg en . Im  F eb ru a r z. B. m uB ten w ir, um  den A usdrusch  
d e r  v o rjah rig en  E rn te  zu re tten , im  O sten  so g a r  auf d ie  knappen  
D ie n stk o h len b es tan d e  d e r  E isen b ah n  zu ruckgreifen .

In d e r I n d u s t r i e  h a t sich d ie  L age  se it d e r  Z e it d e r  
a lle rsch w ie rig sten  W in te rm o n a te  le id e r noch n icht w esen tlich  
g e b esse rt. E in g u te r  A nsatz  w ar E nde F e b ru a r m it den 
U eb ersch ich ten  im R u h rb e rg b au  g eg eb en , dan n  kam en a b e r 
d ie  A usfalle  du rch  d ie  E re ig n isse  vom  13. M arz und  de r 
fo lgenden  W ochen , d ie an  d e r R uhr, g e m e ssen  an  d e r  A nfang  
M arz e rre ich ten  L eistung , sch a tzu n g sw e ise  3 M ili. t b e trag en  
h ab en , und  d ie n a tu rg em afi zum  groB en T eil zu L asten  d e r 
In d u strie  g in g en . W en n  auch  d e r  B edarf d e r In d u strie  se lb st

in d ie se r  Z e it g e r in g e r  w ar, so  g e h t doch  bekann tlich  in Z eiten  
so lch er S to ru n g en  d e r  B edarf d e r g roB en ko h len v erb rau ch en d en  
In d u strien , d e r  d u rc h g eh en d en  B e trieb e, n ich t im g le ichen  
V erh altn is zuriick. Insofern  ist e in e  B esse ru n g  e in g e tre ten , 
ais es g e lu n g en  ist — a lle rd in g s zu L asten  des u b rig en  Ver- 
b rau ch s - , d ie  fiir die L an d w irtsch aft w ich tig sten  In d u strien  
b e sse r  zu v e rso rg en . D ie S ticksto ffindustrie  und  d ie  Super- 
p h o sp h a tin d u s tr ie  w e rd en  in d e r H o h e  ih res je tz ig en  B edarfs 
beliefert, und  auch  d ie  V erso rg u n g  d e r  K aliindustrie  und der 
iib rigen  D iin g em itte lin d u strie  is t b e sse r  g e w o rd en . Im  iib rigen  
ist a b e r  d ie  a llg em e in e  L age n icht w esen tlich  v e ran d e rt, sow eit 
d ie  V ersq rg u n g  aus O b e rsch le sien  in F rag e  kom m t, eh er 
sch lech te r g e w o rd en . N ach w ie  vor behilft sich d ie  In d u strie  
in g ro fiem  U m fang  m it E rsatzsto ffen  a lle r  A rt. D ie Porzellan- 
in d u strie  z. B. h a t sich zum  g u ten  Teil auf H olz  e ingeste llt. 
Auch a n i  e r i k a n i s c h e  K o h l e  ist in d en  letz ten  M o naten  
in zu n eh m en d em  M afie vervvandt w o rd en . E s kom m en  a b e r 
n u r verhaltiiism afiig  g e rin g e  M en g en  hereiti, u n d  den  Pre is 
von 30 *35 D o lla r je  T o n n e  cif. R o tte rdam  kon n en  auch n u r 
die fiir die A usfu h r a rb e iten d en  Q u a lita ts in d u s trien  an leg en . 
In S iid d eu tsch lan d , d e ssen  Indu strie , so w eit sie  von d e r R uhr 
v e rso rg t w e rd en  muB, in d iesem  W in te r  g an z  b e so n d e rs  h a rt 
g e litten  hat, lassen  sich  d ie V e rh a ltn isse  n u r  d a u e rn d  b esse rn , 
w en n , w ie  e rw ah n t, d ie  nó tig en  M engen  d en  R hein herauf- 
g eb rach t w e rd en  konnen .

D er B egriff d e r  sp g e n a n n te n  „ leb en sw ich tig en  B e trieb e" 
w achst natiirlich  in dem  M afie, w ie  d ie  K oh lenno t an halt, und 
d e r  R e ich sk o h len k o m m issa r ist im m er m eh r g en o tig t, bald  fiir 
d iese , ba ld  fiir je n e  In d u strien  S o n d erm afin ah m en  z u rS ic h e ru n g  
d e r  d rin g en d s ten  E rzeu g u n g  zu u n te rn eh m en . In d e r  chem ischen  
In d u strie  m ufi d ie  b ish e r g an z  d a rn ie d erlieg e n d e  F arb en in d u s trie  
b e d eu ten d e  M eh rm en g en  bek o m m en , um  d ie  V erpflich tung  
au s  dem  F ried en sv ertrag e  zu r A b lie fe ru n g  von Farbsto ffen  zu 
erfu llen , u n d  um  D evisen  zu schaffen. D ie  B austo ffindustrie , 
a lso  die Z em en t- und  K alkw erke u n d s die Z ieg e le ien , m iissen  
u n te r  a llen  U m stan d en  in d iesem  Ja h r  g ro B ere  M engen  b e 
k om m en  a is im V orjah r, schon  d e r d rin g en d s te n  S ied lungs- 
b au ten  w eg en . A uf d ie  D au er laBt es sich auch n icht ver- 
m eid en , dafi d ie  H iitten in d u s trie  in d en  S tand  g ese tz t w ird , 
w irtsch aftlich er zu a rb e iten .

Ali d ieses  ist auch  n ich t unm óglich . W en n  es uns w irk- 
Hcli g e lin g t, d ie  F o rd e ru n g  in K urze zu s te ig e rn , u n d  w ir  bei 
den  G eg n ern  V ers tan d n is  fiir u n se re  L age fin d en , w ird  sich 
d ie g an ze  V erso rg u n g s lag e  u n se re r  In d u s tr ie  b e d eu ten d  heb en , 
d enn  d ie  M eh rm en g en , d ie  uns dan n  iib rig  b le iben , w erd en  
zum  g roB ten  T eil in die In d u strie  fliefien. D ie  S t e i g e r u n g  
d e r  K o h l e n f ó r d e r u n g  i s t  d e r  W  e g ,  a u f  d e m  d a s  
d e u t s c h e V o  1 k a m  s c h n e l l s t e n  a u s  s e i n e  n g r o  B e n  
S c h w i e r i g k e i t e n  h e r a u ś k o m m t .

Volkswirtschaft und Statistik.
Anteil d e r Kohle an  dem  Gew icht d e r b ritischen  Gesam t- 

a u s f u h r I m  b ritischen  A uB enhandel k o m m t d e r  K ohle  e in e  
groB e B ed eu tu n g  zu, n ich t m in d e r d e r  M en g e  a is d em  W ert 
nach , d a  sie  g ew isse rm afien  d as G e g en g e w ic h t fiir d ie  ge - 
w a ltig en  dem  In se lre ich  iiber See zu g efu h rten  G iite rm en g en  
d a rs te llt u n d  o h n e  en tsp rec h en d e  K o h len au sfu h r d ie  F rach ten  
fiir d iese  E in fu h rg iite r e ine  w esen tlich e  S te ig e ru n g  erfah ren  
m iiB ten . Im  K riege  ist n u n  d ie  K o h len au sfu h r se h r sta rk  
zu riick g eg an g en , do ch  ha t sie  ih re  iib e rrag e n d e  S te llu n g  in 
d e r gesa rn ten  A usfu h r b eh au p te t, d a  auch  d e r  A u slan d v ersan d  
in d en  a n d e rn  G iite rn  g le ich ze itig  e in e  se h r  e rh eb lich e  Ab- 
n ah m e  v erze ichnete . So  w a r  d a s  G ew ich t d e r  G esam tau sfu h r 
im  Ja h re  1919 m it 46,1 M ili. t n u r  noch  g u t h a lb  so  g rofi w ie

1 N a c h  T h e  B o a rd  o f  T ra d e  J o ti r r ia l 1920, S. 141.

.....-------
G ew ich t d e r

J a h r
G ew ich t de r 

g e sa m ten  A usfuhr
a u sg e fu h rte n K ohle

s a m ta u s fu h r
1000 t i % 1000 t Of

/o

1913 9 1 1 7 2  100 7B fi87 84,11
1917 44 794 49,1 37 801 84,39
1918 39 212 43,0 34 174 87,15
1919 46 104 50,6 38 465 83,43

im Ja h re  1913, n ach d em  es in 1918 so g a r  auf 4 3 %  zuriick- 
g e g an g e n  w ar. An K ohle  w u rd e n  1919 38,5 M ili. t au sg e fiih rt 
g eg en  76,7 M ili. t im  letz ten  F ried en sjah r. A n d e m  G ew ich t 
d e r  G e sa m ta u sfu h r w a r d ie  K ohle  im letz ten  j a h r  m it 
83,43 °/0 b e te ilig t g e g e n  84,11 % in 1913; 1918 ha tte  sich  ih r 
A nteil au f 87,15 %  be lau fen . D ie g e w ich tig s ten  A u sfu h rg iite r 
n eb en  K ohle  sind  E isen  und  S tah l, chem isch e  E rzeu g n isse
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und  T ex tilw are» , iiber d e reń  B ed eu tu n g  im britischen  AuBen- 
handel d e r M enge  naeli fiir dic K riegszeit d ie  fo lgende  
Z u sa m m e n ste lh in g  AufschluB gibt.

A u s f u h r  a n  F e r t i g e r z e u g n  i s s e n
J a h r T extil-

w aren
E isen und 

S tahl
chem ische

E rzeug-
nisse

insges.

1913 927
in 1000 t 

4946 2019 10 791
1917 710 2329 1143 5 807
1918 524 1607 1099 4 230
1919 639 2235 1526 6 019

1913 100
in

100
01 10

100 100
1917 76,6 47,1 56,6 53,8 , 

39,21918 56,6 32,5 54,4
1919 68,9 45,2 75,6 55,8
' --------- ............................w v . . w i i w - o i u n u i v i a u i ę i i  I \ C [ J U U U K  111

1919. N ach e inem  Bericht d es  b ritischen  H andelssac lw er- 
s tan d ig en  in P rag , d e r  sich im Board of T rad e  J o u rn a l1 w ieder- 
g e g eb en  findet, belief sich die K oh len g ew in n u n g  d e r tschecho- 
s lo w ak ischen  R epublik im letzten  Ja h r auf 5,32 Mili. t S teinkohle 
und 8,60 Mili. t B raunkohle g eg en  e ine  F ó rd e ru n g  d e r be- 
treffenden  G eb ie te  von 8,59 bzw . 14,1 Mili. t im Ja h re  1913. 
Im fo lgenden  ist die V erte ilu n g  d e r  G ew in n u n g  in den Jah ren  
1913, 1918 und 1919 auf d ie  e inzelnen B ergbaubezirke  ersicht- 
lich gem acht.

Bezirk
1913 1918 

in 1000 t

1919
1

S t e i n k o h l e
O s t r a u ............................. 4 586 3 7 1 6 2 890
K arw in -D om brau  . . 1 394 1 198 960
R o s s i t z ........................ 304 165 140
K l a d n o ....................... 1 284 640 650
M ies-P iisen  . . . . 758 460 510
S chatz lar-Schw adow itz 259 154 170

ZUS. 8 5 85 . 6 333 5 320
B r a u n k o h l e

T eplitz-B riix -K om otau 11 576 6S23 6 890
E lbógen-F alkenau 2 523 1 705 1 705

ZUS. ] 14 099 f 8 52S 8 595
ulc  'ji-w H iiiung  ueb n e u g e o u a e te n  b taa te s  an 

Stein- und B raunkohle  im letzten  Ja h re  um  3,27 und  5,5 M ili. t 
k leiner ais d ie  F ó rd e ru n g  d e r en tsp rech en d en  Bezirke in 1913 ; 
g e g en iib e r 1918 erg ib t sich fiir B raunkoh le  e ine Z u n ah m e  von 
67 000 t, w ah ren d  d ie  S te in k o h len fó rd eru n g  von neuem  einen  
R iickgang um  g u l I Mili. t aufw eist.

1 1920, S. 404.

Patentbericht.
Anm eldungen,

d ie  w ah ren d  zw eie r M o nate  in d e r  A usleg eh alle  
des R e ich sp a ten tam tes au slieg en .

V om  10. M ai 1920 an  :

/ n  c f  2a t)V- ,5 e 092- „ G erh ard  W ieckm ann , B orsigw erk  
(O .-S.) u n d  Erich Sow a, B eu th en  (O .-S.). W ette rtiir , d ie  du rch  
sch w m g en d e , neb en  d en  fest verleg ten  G le issch ienen  befindliche 
16 '12 f g °  unci durcb  O eg en g e w ic h t g esch lo ssen  w ird .

lO a, 14. F. 46389. V ictor F ordansk i, W a ld en b u rg  (Sclil.). 
y e rfa h re n  und V o rn c h tu n g  zu r E rzie lung  vo lliger A b g a ru n g
5 3 oqP en Se stan 'P i te r  K ohlekuchen  bei d e r  V erkokung.

ot1 2 !’ 4 ; ,  S. 52 160. G . S au erb rey , M asch in en fab rik  A .G ., 
b talifu rt. V orrich tu n g  zum  kóntim iierlichen  L ósen von Kali- 
roh sa lzen  u. dgl. 5. 2. 20.
„  .2111; g- C . 28664. C o m p ag n ie  F ran ęa ise  d e s  M etau x , 

,al.,vs.l V ertr.: P a t.-A n w alte  Dr. R. W irth , C. W eihe, H . W eil 
M. W irth , F rankfu rt (M ain) und T. R. K o eh n h o rn , B erlin S W  11 
ln d u k tio n so fen  fu r D re ip h asen stro m . 12.1.20. F rankreich  7 .2 .19 .
i i  • h  R id g ersw erk e  A .G ., B erlin , und  Dr!
H e in n ch  M alhson , B erlin-Steglitz, S iid en d str. 15. V erfahren  
zu r H e rs te llu n g  von k o n sisten ten  Schm ierm itte ln . 3. 1 20 
w i r  ’ l', S; 5 0 696. Salzw erk  H e ilb ro n n  A .G . und  Jo sep h  
V ollm ger, H e ilb ro n n . W echse lyen til fiirR eg en e ra tiv ó fen .2 8  7 19 
i ™ 46,937; Friedrich  S iem ens, Berlin, Sch iffbauer-

d ąm m  15. O fenkopf fu r R eg en erativó fen . 1 6 .7 .1 7 .
XI «24 ‘i’ 10' 6 6 4 4 3 . M asch in en b au  A. G . Balcke, A bt. M oll,
K eubeckum  (W estf.). G asfe u eru n g , b e so n d e rs  fiir uugerein itrte  
G ase . 9. 8. 19. ,

35 a , 9. N. 18 507.^ C arl N o tb o h m , A lten essen , P iel- 
20° 1 p p e ,g le isan laSe 3,1 H an g eb an k en  und Fiill-

,4P a ’ 2- B- 91 776. D r. W ilhelm  B u d d eu s, A ren d see  (O stsee ). 
Y erfahren  zum  Sulfa tisie ren  von K upfer, Z ink u n d  S ilber in 
su lrid ischen  E rzen, e rza rtig en  und H iitten e rzeu g n issen . 26 .11 .19  

40 a, 41. B. 91 547. Dr. W ilhe lm  B uddeus, A ren d see  (O stsee)! 
V erfah ren  zu r V erh iittu n g  von M etallsu lfa tlau g en  auf M etall- 
o xyde  und  Schw efeld ioxyd . 11. 1 1 . 19 .
, 5 9 b « 4- ,w - 53 660. R ichard W ag n e r, K irschau, Bez. D res-

d en . K re ise lpum pe m it R eg elu n g  d e r  F ó rd e rm en g e  durch  ein 
vor d e r  E in trittó ffnung  des L aufrades a n g eo rd n e te s  yerstell- 
b a res  D ro sse lg lied . 24. 10. 19.
u .L  4 7 5 8 7 - Sam uel L iffm ann, A achen, H in d en -
burg str. 84. A u satm ungsven til m it R iickschlag  fu r A tm ungs- 
y o m ch tu n g e n  zu r R e ttu n g  aus E rstickungsgefah r. 8. 1. 19
t r l e 13' wt- ?V 919' E ' W ’ Sło11, B erlin-Steglitz, Pesciike- 

straB e 15 V erfahren  zu r stau b fre ien  E n tle e ru n g  von m it 
U n te rw m d  b e tn e b en e n  Schach to fen  zum  B ren n en  von Z em en t 
Kalk, D olom it u. dgl. 25. 4. 19. ’

88 b :. V L- 47611 . L o n g ree  & B erghaus, M iilheim  (R uhr). 
W asse rsau len m asch u ie . 16. 1. 19.

V om  14. M ai 1920 a n :
J a ,  15. S. 43424 . U n b ek an n te  E rb en  d e s  y e rsto rb en en  

Franz  Synoyski S te r n b e r g ^ N e u m a r k ) ; P fleger C. W esse l, 
P a t-A n w ., Berlin S W  61. S ieb ro st. 13. 1. 15.

1 a , 30. G . 48375. D ipl.-Ing . Erich G rim p e, B erchtes- 
g a d e n e r  Str. 27, u n d  B runo  V oigt, N eue  W in te rfe ld str. 21 
Ber h n -S ch o n eb erg  Y erfahren  zur T re n n u n g  von K oks und’ 
Schlacke au s H a ld en . 27. 5. 19.

^ ' n 30' , , ^ - , 6 6212- M asch in en b au -A n sta lt H u m b o ld t, 
K oln-K alk. y e r fa h re n  zu r V o rb e re itu n g  von Erzen, b e so n d e rs  
von t is e n - u n d  M an g an erzen , z u r trocknen  A u fbereitung . 18 .7 .19 .

, 1 h i 1- S t- 32960. L u d w ig  Stolz, B raunschw eig , H u tten -
straB e 15. M ag n e tisch er Scheider. 25. 2. 20.

, 5,b ; 4 7 326< G ew erk sch aft W erd e r, H an n o v er. B ohr-
und S chram m aschm e m it F iih ru n g ssau le  fiir d en  T ra g e r  d e r  
Schram korper. 28. 10. 18.
c  . ?  b> 9- N . 17 838. Karl N ix , K oln, D a rm stad lers tra fie  19. 
gesTećkt siTu)6’ d ^ | ah n sch 6 ib en  au f e in e  M eh rk an ts tan g e

a p - 4 7 8 1 4 - G ese llsch aft fu r L indes E ism asch in en ,
A. u . ,  W ie sb a d en . V erfah ren  zu r G a sre in ig u n g  bei m ehr- 
s tu figen  V erflu ssig u n g san lag en . 25. 2 . 19 .

a^' 1 r ? 7^ ' ^ e in r,ch Z schocke , K aisers lau terri.
b p ru h e le k tro d e z u rR e m ig u n g v o n  G a se n  o d e r  D am pfen . 2 0 .1 0 .1 9

21 d, 13. P . 38418 . F rank lin  P u n g a , M iilheim  (Ruin)’ 
E n g elb ertu ss tr. 110. E lek trisch er R e ih en an trieb  m it zw ischen-

anfagen  usw . Sg w “ nfgm assen  fiir K ehrw alzw erke, F ó rd er-

v  21 hA 8n  R.' 4? 071 • Ivar R ennerfe lt, D ju rsh o lm  (Schw eden) ;
n f l n  ok Trf^ e ca,Jn ’ P a t- 'A nw -. B erlin W  35. E lek trischer O fen . 26. 7. 19, S ch w ed en . 8. 7. 18.

2 , ,h' W  O- 11 >16- Q>af R overud O lsen , C h ris tian ia  (N or- 
w e g e n ) ; V e rtr.: F. Schw en terley , Pa t.-A nw ., B erlin S W  11. 
t le k tro d e n m a te n a l  fiir e lek trische  O efen , 5 8 19 N o r
w eg en . 5. 4. 19. . '



12. Juni 1920. G lu c k a u f 485

24 e, 9. M. 64 367. W ilhe lm  M uller, D illingen (Saar). 
B esch ick u n g se in rich tu n g  fiir G a se rze u g e r m it d re h b are m  Auf- 
g a b eb eh a lte r . 2 5 .1 1 . 18.

40 b , 1. St. 20 632. D r.-Ing . H ein rich  H an em an n , C liar- 
lo tten b u rg , B erliner S trafie  172, und  W ilhelm  Stockm eyer, 
M inden  (W estf.). L eg ieru n g  von Blei m it L eich tm etallen . 4 .10 .15 .

35 b, 1. A. 31 665. A rd e ltw erk e  G . m . b. H ., E b ersw ald e
b. Berlin. A n trieb v o rrich tu n g  an  K atzen fiir V erlad ean lag en , 
S e ilb ah n en , K ab elk ran en  o. dgl. 1 1 .4 . 19.

8 0 a , 24. B. 80842 . Fritz B ossard , L uzem . V e r t r . : A rpad 
B auer, P a t.-A n w ., B erlin  S W  68. W alzen p re sse  zu r H e r
s te llu n g  von B riketten . 17 .7 . 18. S chw eden . 1 7 .7 . 17.

8 0 a , 24. B. 90577 . Fritz B ossard , L uzem . V e r tr . : A rpad
B auer, Pa t.-A nw ., B erlin  SW  68. W alzen p resse  zu r H e r
s te llu n g  von  B riketten . 1 7 .7 . 18. Schw eiz. 1 7 .7 . 17.

81 e, 14. K. 70348 . A dolf K uehl, H ó ch st (M ain), K ónig-
ste in e rstr. 4 2 a. V o rrich tu n g  zu r V erm in d e ru n g  d e r R eibung  
von in R ohren  b e fo rd ertem  F ó rd e rg u t;  Z us. .z. Pa t. 288083. 
24. 9. 19.

81 e, 15. E. 24 141. G ebr. E ickhoff, M asch inenfabrik , 
B ochum . A n trieb g estan g e  fiir F ó rd e rrin n en . 4 .7 .1 9 .

81 e, 15. M. 65 117. M asch inenbau-A . G . H . F lo ttm an n
& C om p., H e rn e  (W estf.). M otorisch  b e tr ieb en e  R ollrinnen- 
an lage. 14. 3. 19.

81 e, 15. M. 66 781. Jo se f M ertens, M ath ildenstr. 40, und  
A u g u st Eckey, G e lsen k irch en e r Str. 80, G e lsen k irch en . W urf- 
sch au fe lzu m  A u strag en  des F o rd e rg u ts  bei F ó rd e rrin n en . 11.9.19.

81 e, 15. W . 52445 . A lfred W ag n e r, K attow itz-Z alenze, 
B reitestr. 17. S ch u tte lrin n e . 1 9 .4 .1 9 .

81 e, 17. D. 34819 . R obert D ietz, T rie r. V o rrich tu n g  zum  
F o rd e m  und  S ich ten  von ko rn igem  und  s tau b fó rm ig em  
G ut. 8. 8. 1S.

81 e, 25. E. 24 243. E isen h iitte  W estfa lia  A .G ., B ochum . 
K o k sverladevorrich tung ., 1 .8 . 19.

V ersagungen.
Auf d ie  n ach s teh en d en , an  dem  an g eg e b en e n  T a g e  im 

R eich san ze ig er b ek an n t g em ach ten  A n m eld u n g en  ist e in  P a ten t 
v e rsag t w o rd e n :

2 6 a . B. 87 568. V erfahren  zur E rh o h u n g  d e r G as- und 
A m m o n iak b eu te  bei d e r E n tg a su n g  bzw . V erk o k u n g  der 
K ohle . 1 1 .8 .1 9 .

26 d. B. 81973. In m eh re re  K am m ern  e in g e te ilte r W asch e r 
fiir G a se  u n d  D am pfe. 27. 1. 19.

Z uruckiiahm e e in e r Anm eldung.
D ie am  6. N o v em b er 1919 im R eichsanzeiger b ek an n t 

g em ach te  A n m eld u n g
12 k. A. 30915  V erfah ren  zu r G e w in n u n g  von A m m oniak  

ist zu riick g en o m m en  w o rd en .

G ebrauchsm uster-E in tragungen ,
b e k an n t g em ach t im R e ichsanzeiger vom  10. M ai 1920.

5 b. 740095. S iem ens-S chuckertw erke  G . m. b. H ., S iem ens- 
s ta d t b. Berlin. D ifferen tia Iv o rsch u b g etrieb e  fiir D reh b o h r- 
m asch inen . 1 6 .4 .2 0 .

5 b .  740282. B ohr- u n d  S ch ran ik ronenfab rik  G . in. b. H ., 
Su lzbach  (Saar). P o ls te r  fiir P reB lu ftb o h rh am m er. 6. 4'. 20.

20 i. 740235. U n ru h  & L iebig, A b te ilu n g  d e r  P e n ig er 
M asch inenfab rik  u n d  E iseng ieB erei A. G ., L eipzig-P lagw itz . 
S ch ieb ew eich en  fiir H a n g eb a h n e n . 16. 4. 20.

35 a. 739972. R o bert R oskosch, S ch w arzw ald -C o l. 7,
Kr. B eu then . F an g v o rrich tu n g  fiir F o rd erk o rb e . 6. 10. 19.

V erlangerung  d e r Schutzfrlst.
F o lg en d e  G e b ra u c h sm u ste r  sind  an  dem  an g eg e b en e n  

T ag e  auf d re i Ja h re  v e rla n g e rt w o rd e n :
5 d . 665562. D eu tsch e  L uftfilte r-B augese llschaft m. b. H ., 

B erlin . B eriese lu n g sfilte r u sw . 17. 4. 20.
30 k. 686967. D r.-Ing. A le x an d e r B ernhard  D rag er,

Liibeck. E in lagen  fur R eg en e ra to ren  usw . 9. 4. 20.
59 a. 707062. P au l Schou , K o p e n h a g e n ; V e r tr . : M.

M oBig, P a t.-A nw ., B erlin S W  29. P u m p e . 1 .4 .2 0 .
61 a. 665 715. D r.-Ing . A le x an d e r B ern h ard  D rag er,

Liibeck. E in lage  fur R eg en e ra to ren  usw . 9. 4. 20.

61 a. 675832. D r.-Ing . A lex an d er B ern h ard  D ra g er, 
L iibeck. A b s tan d h a lte r  fiir d ie  A etza lka lien lagen  in Luft- 
e rn eu e rerii u sw . 9. 4. 20.

D eutsche Paten te .

l a  (22). 320568, vom 13. D ezem b er 1913. C o m -
p a g n i e  d e  F i v e  s - L i 11 e i n  P a r i s ,  P a u l  H a b e t s  i n 
M  o ri t  e g  n e  e  u n d  A n t  o  i n e  F r a n c e  i n L u t t i c h .  Sicht- 
vorrichtung zum Entstauben oder zum Klassieren von trocknem 
Gut, wie Kohle, Mineralien, Kom u. dgl.

D ie V o rrich tu n g  ha t den  trich ter- 
fó rm ig en  B esch ickungsraum  a und das 
m it d iesem  durch  e in e  sch rag e  R utsch- 
flaclie v e rb u n d en e ' A bfa llroh r b fiir das 
aus d em  R aum  a tre te n d e  G ut. D as 
R ohr b h a t am  u n tern  E nde  d en  durch 
ein V entil re g e lb a re n  W asserversch luB  

a c und  ist durch  d ie  sen k rech te  W an d  d 
in zw ei A b te ile  g e te ilt, von d en en  das 
e ine  o b en  g e sch lo ssen  ist und zum  
E infiih ren  e in es L u fts tro m es in das 
R ohr d ien t. D e r L ufts trom  tritt u n ter- 
h alb  d e r  W an d  d in d a s  zw eite , oben  
offene A bteil d e s  R ohres, in dem  er 
dem  a b fa lle n d e n G u t e n tg e g en s tró m t und 
d ab ei den  da rin  en th a lte n en  S tau b  m it- 
n im m t und  aus d e r  S ichtvorrich(ting  
b efo rdert.

5 d  (3). 3/9 922, vom  25. April 1919. W i l h e l m  D e 
l a  h a y e  i n G a  li ni e n b. L ii n e n (L ippe). Vorrichtung zum 
Loschen von Gmbenexplosionen.

D urch je  zw ei in e inem  W inkel zu sam m en s to B en d e  B re tte r 
g e b ild e te  T ra g e r  sin d  auf T rag le is ten  an  d e r  F irste  des G ru b en - 
raum s (S trecke) so  h in te re in a n d e r an g eo rd n e t, *daB sie  durch  
d en  e in e r E xp lo s io n  v o re ilen d en  L uftdruck n a ch e in an d e r um - 
g e le g t w e rd en  und  d e r in ihnen  befind liche G e s te in s ta u b  in 
d ie  S trecke h inabfallt.

5 d  (3). 320569, vom  20. Ju li 1918. T h  e o d  o r  H a c k e  r t  
i n  R e c k l i n g h a u s e n .  Vorrichtung zur Verhinderung der

Fortpflanzung von 
Kohlenstaubexpłosi- 
onen miłtels Gestein
staub. Z us. z. Pat. 
319607. L angste  
D a u e r: 10. Ju li 1933.

D e r  zur Auf- 
n ah m e yon  G e s te in 
s tau b  d ien e n d e , auf 
Stiitzen c ru h e n d e  
B oden b ist an  d e r 
F irs te  u n te rh a lb  d es 
(Jeb erh au en s  a a n 
g e o rd n e t, d a s  gan z  
o d e r  te ilw e ise  m it 
G e s te in s ta u b  au sg e- 
fu llt ist.

5 d  (8). 320790, vom  4. S e p tem b e r 1919. P a u l
B e h r e n d t  i n  K r a y  (R heinprov inz). Halterfiir Signa/driihte 
von Rutschen, Bremsbergen % dgl. im Grubenbetriebe.

Auf d e r an d e r  F irste  o d er 
den  se itlichen  StSBen zu  befesti- 
g en d en  Sch iene a sind  H iilsen  b 
befestig t, in d ie  d e r T ra g b i ig e lr  
fiir d ie  S ig n a ld rah te  m it se inen  
gek ró p ften  E nden  leicht herau s- 
n e h m b a r e in g ese tz t ist.



lO a  (6). 320478, vom  3. M arz 1917. E u g e u e  H u r e z  
i u P  a  r i s. Regenerativkoksofen, dessen Heizwande aiis paar- 
weise zusammengehórenden, wechselweise vertauschbarent Heiz- 
ziigen bestehen.

Bei dem  O fen b ilden  d ie  H o h lrau m e  d e r W an d ę , w elche 
die p a a rw e ise  zu sam m en g eh ó ren d en , w ech se lw e ise  vertausch- 
ba ren  H eizziige  tren n en , g e sch lo ssen e  L uffkam m ern. D urch 
d iese  K am m ern  w ird  v e rh in d eri, daB die W arm e von den 
T eilen  je d e r  W aild , d ie  einen H eizzug  b eg renzeii, au f d ie 
den zu g eh ó rig en  H e izzu g  b e g ren zen d en  T eile  d e r W and  iiber- 
trag e n  w ird .

lO a (17). 320 479, vom  6. A pril 1018. H e i n r i c h  
K o p p e r s  i n  E s s e n .  Kammerofenahlage zur Erzeugung von 
Gas und Koks mit schrdger Kohsrampe bzw. einem Liisch- und 
Yerladewagen mit schriigem Boden.

D ie FordergefaB e c d e s  F ó rd e re rs  sind  m it G elenkstiicken  / 
an  den zw ischen  Sch ienen  b g e fiih rten  L aufro llen  k au fg eh an g t

Bei d e r  A nlage liegt d ie  Stelle  a , an d e r  d e r  sch rag e  
T eil b d e r  R am pę beg inn t, auf d e r  vor den  O efen  verlaufenden  
festen  Bulnie. Z w isch en  den  e in ze ln en  O fen k am m ern  sind  
ko n so la rtig e  S tandflachen  c v o rg eseh en , d ie  d a s 'V o rb e ig e h e n  
an den  O efen  und d ie B ed ien u u g  d e r  T iiren  und  Schau lócher 
erm óg lichen . D urch d ie  A iio rdnung  d e r K nickstelle au f de r 
B iihne soli e rz ie lt w e rd en , daB u n te r  V e rm eid u n g  e in es zu 
w eiten  H e rau s tre ten s  d e s  D ru ck k o p fes ' d e r  A usdriickstange  
a u s  d e n  O fen k am m ern  d e r  K okskuchen griind lich  und  sicher 
in sich zu są in n ien b rich t. D ie  S tandflachen  c konnen  d ie  
K am m erso h le  iib e rrag en  u n d  bis an d ie  O fen k am m ern  heran - 
g e fiih rt w e rd en , so  daB sie  fiir den  au s  d e r  K am m er tre ten d en  
K okskuchen u n d  d en  D ruckkopf d e r A usdriickstange  eine 
F iih ru n g  b ilden . Bei V e rw e n d u n g  yon F iih ru n g ssch ild en  o d er 
-h au b en  fu r den K okskuchen kann d ie  L ange d e r  Schilde o d e r 
H au b eu  so  b em essen  w erd en , daB sich d ie  fiir das  Z u sam m en - 
b rechen  d es K okskuchens b e s tim m en d e  K nickstelle der- Biiluie 
in n erh a ib  d e r  H a u b e  befindet.

lO a (18). 320703, vom  I I .  Ju n i 1915. P u r e  C o a l  
B r i q u e t t e s  L i m i t e d  i n  C a r d i f f ,  W a l e s  (E ng l.). Ver- 

fahren zur Erzeugung eines kiinstlichen Brennstoffs durch Pressen 
und darauf folgendes Yerkoken von fein zerkleinertem kohle- 
haltigem Rohstoff. F iir d iese  A n m e ld u n g  w ird  gem aB  dem  
U n io n sv ertrag e  vom  2. Ju n i 1911 d ie  P rio rita t au f G ru n d  de r 
A n m eld u n g  in  E ng land  vom  27, M arz 1915 bean sp ru ch t.

D er R ohstoff soli 111 e inem  so  fein v e rm ah len en  Z u stan d  
y e rw en d e t w e rd en , daB e r durch  ein S ieb m it 200 M aschen  
auf 6,45 qcm  (I engl. Q u ad ra tzo ll)  h in d u rch g eh t. Ais R ohstoff 
kann A nth razit d ien en , d e r v o rh e r in g e sc h lo sse n en  R etorten  
bei m aB iger T e m p e ra tu r  e rh itz t w o rd en  ist,

lO b (9). 320 794, vom  25. Ja n u a r  1914. P u r e  C o a l  
B r i ą u e t t e s  L i m i t e d  i n  C a r d i f f ,  W  a 1 e s (E ngl.). Ver-

fahren zur Herstellung von Briketten, bei dem Kohle in Wasser 
zu einem Brei gema hien wird, der unter gleichu-itiger Ausschei- 
dung eines Teiles seines Wassergehaltes zu Briketten verdlchtet 
wird, die dann erhitzt und darauf einem hohen Druck ausge- 
setzt werden.

Die B rikette so llen  zw ischen  den beiden  V erd ich tungs- 
v o rg an g en  durch  einen T um ie! g e le ite t w e rd en , an  d essen  
E in g an g  e ine  u n te rh a lb  d es  W asse rs ie d e p u n k te s  liegende  
T e m p e ra tu r  (e tw a  80° C) he rrsch t, und an  d essen  A u sg an g  
die T e m p e ra tu r  e tw a  2 5 0 - 5 0 0 °  C  b e trag t, a lso  d icht u n terh a lb  
d es Z erse tzu n g sp u n k te s  d e r  zur H e rs te llu n g  d e r  B rikette  ver- 
w en d e ten  K ohle liegt. Auf d iese  W eise  so llen  d ie  B rikette 
o h n e  p lo tz liche  D am p fen tw ick lu n g  g e tro ck n e t w erd en  konnen .

59 c (8). 320562, vom  6. M arz  1912. H . A. H u 111 p h r e y 
in W e s t  m i n  s t e r  und W.  J. R u s d e l l  in D u d l e y  (E n g 
land). Explosionsfliissigkeitspumpe ohne Schwungrad mit frei 
sehwingendem Kolben.

D er K olben d e r  P u m pe, d e r  infolge se in e r M assen triighe it 
ke ine  h ó h erc  G esch w in d ig k eit an n eh m en  kann, a is m it Riick- 
siclit auf d ie V en tilg esch w in d ig k e it d e r  g e fó rd e rten  Fliissigkeit 
zu lass ig  ist, b e s teh t au s  e in e r ' F liiss igkeitssau le , d ie  zw ischen 
zw ei s ta rren  K olben so  e in g esch lo ssen  ist, da li sie  ih re  H iibe  
zu g le ich er Z e it w ie  d ie  s ta rren  K olben v o llendet. V on den 
sta rren  K olben kann d e r e ine  ein D ifferen tia lko lben  sein.

8 0 c  (13). 320565, \o n i  9. Ju li 1916. H a r r y  S t  el i  m a n n  
in B e r 1 i ri - H o h e n s c h o  n h a u s e n. Entleerungsvorrichtung 
fiir Schachtafen, bestehend aus einem unter der Abzugóffnung 
angebrachten, um die senkrechte Ofenachse sich drehenden rippen- 
besetzten trichterformigenA bschlufikorper mit Óeffnung in der Mitte.

U n te r  d e r A bzugóffuung  d es O fen sch ach tes  be fin d e t sich 
ein in d e r M itte  m it e in e r A u strittó ffn u n g  v e rseh e n e r und 
auf d e r ln n en flach e  m it R ippen b e se tz te r  trich terfó rm ig er 
A bschluB kórper, d e r  um  e ine  sen k rech te  A chse lauft. D ie 
R ippen d ieses  K orpers sind  so  b em essen  u n d  a n g eo rd n e t, 
daB ih r A bstand  v o n e in an d er k le iner ist ais ih re  H óhe .

8 0 c (13). 320607, vom  23. D ezem b er 1917. K a r l
S c h n e i d e r  in R i b n i t z  (M eck lenburg ). Brechend wirkender 
Drehrost fur Schachtofen.

D er R ost b e s teh t au s einem  u m lau fen d en  sch e ib enfó rm igen  
H a u p tro s t und e inem  exzen trisch  in d iesem  a n g eo rd n e te n , fiir 
sich a n g e trie b e n en  sch e ib en fó rm ig en  H i l f s ro s C d e r  b is zu de r 
M itte  d e s  H a u p tro s te s  o d e r iiber d iese  h in au s reicht.

81 e (2). 320 778, vom  1S. Ju li 1918. N i e  d e r l a u s i t z e r  
K o h 1 e n w  e r k e in B e r l i n .  Forderband aus Holzleisten, die 
von endlosen Zugvorrichtungen getragen werden. Z us. z. Pat. 
316855. L angste  D a u e r :  2. April 1933. '

Bei dem  durch  d as  H a u p tp a ten t g esch iitz ten  F o rd erb an d  
sind  au fie r d e r  G ru p p e  d e r m ittle rn  auch d ie  G ru p p e  d e r 
se itlichen  G lied e r so  auf en d lo se  Z u g m itte l au fg ere ih t, daB 
d iese  in den  D u rch b rech u n g en  d e r G lied e r w an d ern  konnen . 
In d e r  Q u e rric h tu n g  sin d  die G lied e r durch b ieg sam e  Stahl- 
b a n d e r  v e rb u n d en , d ie  e in e  sp a lten fre ie  V ere in ig u n g  d e r G lied er 
g e s ta tten .

81 e (6). 320 779, vom  17. S e p tem b e r 1913. K a r l
H a n d l e  & S ó h  n e in M  ii h 1 a e k e r. Endloser Fórderer mit 
drehbar gelagerten Fordergefafien.
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und  w e rd en  du rch  den  h in te r  den  A n sch lag  /  g re ifen d en  
S p e rrh e b e l g  in  d e r  F iiilage  g eh a lten . A n  d en  G efaB en c sind  
H e b e l e so  b e festig t, daB d ie  GefiiBe an  d e r  S telle , an de r 
s i e  gefiillt w e rd en  so llen , durch  A uflaufen  d e r  H eb el auf 
F iih ru n g ssch ien en  d in d ie  L age g ek ip p t w erd en , in d e r sie 
s ic h  se lb s tta tig  fiillen, in d em  sie  d a s  zu b e fo rd e rn d e  G u t au s 
d e m  an  d e r F illlste lle  a n g eo rd n e te n  T ro g  a en tn eh m en . 
H in te r  den  F iih ru n g ssch ien en  d b e fin d e t sich d ie  en d lo se  
K ette  h, d ie  so  g e la g e r t  is t u n d  an g e trie b e n  w ird , daB sie  d ie 

•am E nde  d e r  S ch ien en  d an k o m m e n d en  W in k e lh eb e l e m it- 
n im m t und d ab ei d ie  GefiiBe schnell in d ie  F iiilage  d reh t, in 
d e r  sie  durch  d ie  S p e rrh eb e l g  fe s tg eh a lte n  w erd en .

Biicherscliau.
;U nsere Kohlen. E in e  E in fiih rung  in d ie G eo lo g ie  d e r  K ohlen 

u n te r  B eriicksich tigung  ih re r  G ew in n u n g , V e rw e n d u n g  und  
w irtsch aftlich en  B ed eu tu n g . V on B e rg assesso r P au l K u k u k , 
G e o lo g en  d e r  W estfa lisch en  B erg g ew erk sch aftsk asse  zu 
B ochum . (A us N a tu r  und  G e is tesw elt, Bd. 396) 2., verb . 
A ufl. 116 S. m it 49 A bb. und  1 T af. L eipzig  1920, B; G. 
T eu b n e r. P re is  in  P a p p b d . 2 Jt, g eb . 2,65 Jt.

D ie sch w ie rig e  A ufgabe, au s  d e r iib e rre ich en  Fiille u n se res  
W isse n s  von d en  K ohlen das W ich tig s te  u n d  W isse n sw e rte s te  
au f k n ap p em  R aum  zusam m en zu fasse ti und  d ab e i K larheit 
u n d  G em ein v ers tan d lich k eit zu w ah ren , is t h ie r  in m uster- 
g iiltig e r  W eise  g e lo s t w o rd en . D ie  V orziige  d e r  e rs ten  Auf
lag e  sin d  d ab ei in  je d e r  H in sich t e rh a lten  g eb lieb en . E ine 
n o ch  stra ffe re  F a ssu n g  im  e inzelnen  h a t so g a r e inen  k leinen 
R au m g ew in n  erm og lich t. D ab ei v e rs teh t es d e r  V erfasser, 
auch  bei sch w ie rig en  F rag en , z. B. d e r  U n te rsch e id u n g  von 
S te in - und B raunkoh le , m it w eriigen  tre ffen d en  W o rte n  den 
K ern p u n k t d e r S ache zu b eze ichnen  u n d  k larzuste llen . A is 
b e so n d e rs  d a n k en sw erte  E rg an zu n g en  g e g en iib e r d e r  e rsten  
A uflage se ien  h e rv o rg e h o b e n  d ie  e tw as e in g e h en d e re  Beriick- 
s ich tig u n g  d e r  B raunk o h len v o rk o m m en  und  ih re r  V erw ertu n g  
(3 ne tie  A b b ild u n g en ), d ie  F ra g e  d e r  A u sn u tzu n g  (V erg asu n g ) 
u n d .d e s  K o h len ersa tzes nach dem  n e u es te n  S ta n d p u n k t so w ie  
d ie  F o rtfu h ru n g  d e r  s ta tis tisch en  A n g ab en  b is zum  lezten  
n o rm alen  Ja h re  (1913).

Bei, B esp rech u n g  d e r  V o rra te  d e r  V er. S taa ten  (S. 78) 
w a re  iib rig en s e in e  ahn liche  Kritik g e g en iib e r d en  A ngaben  
d es  K ongreB w erkes am  P la tze  g e w esen , v ielleich t in noch 
h ó h e rm  M aBe ais bei G ro B b ritan n ien  (S. 59).

D a n n e n b e r g .

Das Gesetz u b e r d ie  Regelung de r K ohlenw irtschaft n e b s t den  
dazu  e rla ssen en  A u sfu h ru n g sb estim m u n g en . E rla u te rt 
von Dr. R udolf I s a y ,  R ech tsan w alt am  K am m ergerich t. 
(S am m lu n g  d e u tsch e r G ese tze , Bd. 45) 166 S. M annheim  
1920, J. B eu sh e im er. P re is  in P a p p b d . 7 JC.
N ach e in e r E in le itu n g  u b e r  d en  In h a lt d e s  K ohlenw irt- 

schaF tsgesetzes und  d e r  A u sfu h ru n g sb estim m u n g en , d en  
G ru n d g ed a tik en  u n d  d ie  Z ie le , d ie rech tliche  G ru n d la g e  d es  
G ese tze s  u n d  se in  V e rh altn is  zu d en  iib rig en  d ie  K oh len w irt
schaft reg e ln d en  V orsch riften  fo lg t d e r  W o rtlau t d e s  G ese tzes 
iib e r d ie  R eg elu n g  d e r  K oh lenw irtschaft votn 23. M arz  1919 
(RGB1. S. 342) u n d  se in e r um fan g re ich en  A u sfu h ru n g sb estim 
m u n g en  vom  21. A u g u st 1919 (RGB1. S. 1449). B eide sin d  du rch  
zah lre iche  A n m erk u n g en  so w ie  du rch  V o rb em erk u n g en  zu 

•einzelnen A bsch n itten  k lar und  ausfiih rlich  e rlau te rt. D a s  Buch 
em p fieh lt sich  a is  zu v erlassig er R a tg eb er u n d  F iih rer fiir a lle  
b e te ilig ten  K reise. Sch.

Zeitschriftenschau.
(E in e  E rk la ru n g  d e r  h ie ru n te r  v o rk o m m en d en  A bkiirzungęn  
von  Z eitsch riften tite ln  is t n e b s t A n g ab e  d e s  E rsc h e in u n g so rtes , 
N a m en s d es  H e rau sg eb e rs  usw . in Nr. 1 au f d en  S e iten  16—18 

veróffen tlich t. ł  b e d eu te t T ex t-  o d e r  T afe lab b ild ttn g en .)

M ineralogie und Geologie.
B e t r a c h t u n g e n  i i b e r  d e n  A u f b a u  d e s  R h e i n i -  

s c h e n  S c h i e f e r g e b i r g e s  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r u c k -  
s i c h t i g u n g  e i n e s  d e n  H u n s r i i c k  u n d  d e n W e s t e r -  
w a l d  q u e r e n d e n  G e b i r g s s t r e i f e n s  s o w i e  d e r  d a r i n  
a u f t r e t e n d e n  E r z l a g e r s t a t t e n .  V on  V ogel. (SchluB.) 
M etali u. Erz. 8. M ai. S. 212/20*. D ie  Blei-, Z ink- u n d  K upfer- 
e rz  f iih ren d en  G an g ziig e  im  u n te rn  L ah n g eb ie t so w ie  zw ischen  
L ah n  u n d  R hein. D ie  n o rd ó stlich e  u n d  d ie  s iid w estlich e  
F o rtse tzu n g  d e r  G angziige . S o n stig e  E rz lag e rs ta tten  in d em  
b esch rieb en en  G eb irg ss tre ife n .

D i e  t e r t i a r e n  A b l a g e r u n g e n  i m  N o r d  w e s t e n  
d e s  r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  I n d u s t r i e b e z i r k s .  
B ergb . 20. M ai. S. 437/9. M achtigkeit, Z u sa m m e n se tz u n g  und  
V e rs te in e ru n g en  d e r  Sch ich ten  d e s  U n ter-, M ittel- u n d  O b e r- 
oligoziins.

P a r a ł i s c h e  u n d  l i m n i s c h e  K o h l e n l a g e r .  V on  
S tu tzer. B raunk. 15. M ai. S. 61/2. D ie  U n te rsch ied e  zw ischen  
d e n  in d e r  M ee re sn a h e  u n d  M eeresfe rn e  g eb ild e ten  K ohlen- 
lag e rn . B eisp ie le  fiir d e ra r tig e  K o h len lager.

U r s a c h e u g r o B e r e r F l o  z. s t o r u n g e n  i m  S e n f t e n -  
b e r g e r  B r  a u n k o  h I e n r e  v i e r. V on  T eu m er. B raunk. 
22. M ai. S. 77/83*. D ie F ló zstó ru n g en  w e rd en  au f d ie  ab - 
n a g en d e  T atig k eit von W asse rn  d e r P liozanzeit zuriickgefiih rt, 
d ie  e in en  G ru n d w asse rd u rch b ru ch  zu r F o lg ę  h a tten , fe rn e r 
au f d ie  W irk u n g  von S ch m elzw asse rn  d e r  E iszeit.

B ergbautechnik .
D e u t s c h l a n d s  h o c h s t g e l e g e n e s  B e r g  w e r k  i m  

H ó l l e n t a l  i n  O b e r b a y e  rn .  B ergb. 20. M ai. S. 439/41. 
A llgem eine  B etrach tu n g en  iiber d ie  G eo lo g ie  d e r  G eg en d . 
(F o rts . f.)

U e b e r  d e n  n e u e r n  B e r g b a u  i n  B a y e r n .  (Forts.) 
B ergb . 20. M ai. S. 442/6. D er W ette rste in k a lk  und  se in e  
E rzfiih rung . D er E rzb e rg b au  am  D irsten tritt u n d  am  S o lib erg  
bei N assere it. (F o rts. f.)

D i e  A n f a n g ę  d e s  B r a  u n k o h l e n  b e r g b a u  e s  a u f  
d e m  W e s  t e r  w a l  d e .  V on Schubert. B raunk. 22. M ai. 
S. 84/7. S ch ild e ru n g  d es  B e rg b au b e trieb es  g e g en  E nde  d es  
16. u n d  A n fan g  d es  17. Ja h rh u n d e rts  au f G ru n d  a lte r U rk u n d en .

D i e  B r a u n  k o h l e n  w e r k e  i m  G e i s e l t a l .  V on 
H ey er. T echn . BI. 22. M ai, S. 177/8*. K urze A n g ab en  iiber 
d ie g eo lo g isćh en , be trieb lich en  und  w irtschaftlichen  V er- 
h a ltn isse  d e r  bei M e rse b u rg  g e le g en e n  G ru b en .

D a s  E r d ó l  i n I t a l i e n .  (SchluB.) P e tro leu m . 10. M ai. 
S. 48/9. D ie E rd ó lv o rk o m m en  in Sizilien u n d  in den  A b ru zzen . 
A n g ab en  u b e r v e rsch ied en e  U n te rn eh m u n g en  zu r H e b u n g  d e r 
ita lien isch en  E rd o lg ew in n u n g .

D i e  M a s s e n b e f ó r d e r u n g  i n  A b r a u m b e t r i e b e n ,  
i h r e  z w e  c k m  a B i g s  t e E i n r i c h t u n g  u n d  i h r  E i n f l  u 8 
a u f  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  B e t r i e b e s .  V on  
H e rw e g en . (SchluB.) B raunk. 15. M ai. S. 62/5. D ie Be
d e u tu n g  d e r  rich tigen  W ahl u n d  E in rich tu n g  d e r B efó rd eru n g s- 
m ittel fiir e inen  g e reg e lten  A b rau m b etrieb  an  H an d  m e h re re r  
d u rc h g e re ch n e te r B eispiele.

U e b e r  d i e  E l a s t i z i t a t  v o n  K o h l e n  f l o z  e n ,  w i e  
s i e  s p e z i e l l  b e i  g r o B e m  G e b i r g s d r u c k  w a h r e n d  
d e s  A b b a u e s  d e r  F l ó z e  i n  E r s c h e i n u n g  t r i t t .  
V on  Sch lesiona . K ohle u. Erz. 24. M ai. Sp. 177/80. M itte ilung  
iib e r B eo b ach tu n g en , d ie an  e inem  3,4 ni m ach tigen , u n te r  
s ta rken  G eb irg sd ru ck  g e ra ten d e n  F loz a n g es te llt  w o rd en  sin d .

F o r d  C o l l i e r i e s  C o .  r e d u c e d  i t s  a c c i d e n t  
i n s u r a n c e  c o s t .  V on Baker. C o a l A ge. 15. A pril. S .743/8*. 
D ie  v e rsch ied en en  au f d e n ' in  N ord -A lleghetiy  g e le g en e n  
S te in k o h len zech en  d e r  G ese llsch aft b en u tz ten  S icherhe itsvo r- 
rich tu n g en , durch w e lch e  d ie  Z ah l d e r U nfalle  se h r erheb lich  
v e rm in d ert w o rd en  ist.

T h e  e c o n o m i c s  o f  o r e  c o n c e n t r a t i o n .  V on  
H ancock. E ng . M in. J. 20. A pril. S. 841/4. B esp rech u n g  d e r  
in d e r  g e n a n n te n  Z eitsch rift e rsch ien en en  n e u e rn  A ufsatze  v o n
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W a tt u n d  H an d y  iiber den  g le ichen  G e g en s tan d  u n d  d a ran  
an k n iip fen d e  a llg em ein e  B e trach tu n g en  iib e r d ie W irtschaftlich- 
k e it d e r  E rzau fb ere itu n g .

T h i c k e i i e r s  a n d  d e c a n t i n g  a p p l i a n c e s .  V on  
H a n so n . E ng . M in. J. 10. April. S. 853/6*. B esp rech u n g  d e r  
b e id e n  A rten  von £ n tw a sse ru n g sv o rrich tu n g e n  n a sse r  Auf- 
b e re itu n g se rz e u g n isse , und  z w ar d e r  n ich t m asch inenm aB igen  
m it u n te rb ro ch en em  B etrieb  u n d  d e r m ech an isch  b ew eg te n  
m it u n u n te rb ro c h en e m  B etrieb .

Dam pfkessel- und  M aschinenw esen.
E l e k t r i s c h e  H e i z u n g  i n  d e r  I n d u s t r i e .  V on 

Im m ersch itt. (SchluB.) Z . D am pfk. B etr. 21. AAai. S. 155/7. 
B esp rech u n g  v e rsch ied en e r e lektrisch  g eh e iz te r  D am pfkessel 
u n d  W arm esp eich er.

D i e  A p p a r a t e  z u r  s e l b s t t a t i g e n  V o r n a h m e  
u  n  d  A u  f z e i c h  n u n g  v o n  R a n c h g a s a n a l y s e n .  V on 
B raun . (F o rts.) J. G asb e l. 22. M ai. S. 325/30*. D ie auf 
d e r  A b so rp tio n  d e r  K o h len sau re  b e ru h en d e n  V o rrich tu n g en : 
C o in b u stio n  T e s to r  von C ra ig , se lb stau fze ich n en d e r G a sp riife r  
von P in tsch , L uftiib ersch u fim esser von L om schakoff, R auchgas- 
U n te rsu ch u n g sap p a ra t A dos, F e u e ru n g sk o n tro llap p a ra t Aci, 
R au ch g asp riife r P a ting , C o o m ete r, K ó h len sau reb estim m u n g s- 
v o rrich tu n g  von H artu n g , C o m b u s tio n  R ecorder, P y ro g rap h  
u n d  O e k o n o g rap h . (F o rts . f.)

D i e  a n n a h e r n d e  B e s t i n i m u n g  d e r  V e r -  
b r e n n u n g s g a s m e n g e  v o n  K o h l e n .  V on C astek . 
F e u e ru n g stec h n . 15. M ai. S. 133/6. R echnerische  B estin im ung  
d e r  Y erb rem m n g sg a sm en g e  e in e rse its  bei b ek an n tem  K ohlen- 
s to ffg eh alt d e r  K ohle, a n d e rse its  bei bek an n tem  B ren n w ert 
d e r  K ohle und  u n b ek an n ten i K ohlensto ffgehalt.

B e s t i  m m u n g  d e s  N u t z e n s  b e i  V e r w e n d u n g  
d e s  A b d a m p f e s  d e r  D a m p f  p u m  p e n  z u m  V o r -  
w a r m e n  d e s  S p e i s e w a s s e r s .  V on M itusch. F o rd ertechn . 
30. A pril. S. 85/7*. D ie W irtschaftlichkeit e rg ib t sich sow olil 
fiir D u p lex - ais auch  fu r S c h w u n g rad p u m p en  m it u n d  o h n e  
V o rw arm er.

D i e  W a r t n e p u m p e .  V on D ahm e. Z. D am pfk. B etr. 
21. M ai. S. 153/4*. A llgem eine  B e trach tu n g en  iib e r d ie  
g iin s tig s te  W iirm eau sn u tzu n g  in d e r  T echn ik . D er D re ikó rper- 
V erd am p fer. (SchluB f.)

B r e n n s t o f f e r s p a r n i s  i m  F o r d e r m a s c h i n e n b e t r i e b .  
V o n  L iitschen. (SchluB.) F o rd ertech n , 30. A pril. S. 87/9*. 
D ie  V orziige d e r Z w illin g s-D am p ffo rd erm asch in e  m it A bdam pf- 
h e izu n g  in w irtsch aftiich er H insich t.

U e b e r  R o h r l e i t u n g e n .  V on H oyer. B raunk . 1 5 .M ai. 
S. 65/9. D ie an D am p fro h rle itu n g en  zu s te lle n d en  A n fo rd e
ru n g en , und zw ar h au p tsach lich  h insich tlich  des M aterials, 
d e r  F lanschen , des R o h rq uerschn ittes, d e r  SelbstschluB ventiIe , 
d e r  L an g en au sg le ich e r u n d  S tiitzen.

D ie  B e r e c h n u n g  a u f g e s c h r u m p f t e r  R a d s c h e i b e n .  
V on  S aling . Z . T u rb . W es. 10. M ai. S. 150/3*. B e rech n u n g  
d e r  S ch ru m p fsp an n u n g eii bei ru h e n d e r  Scheibe. S p an n u n g s- 
v e rlau f bei v e rsch ied en e r U m d reh zah l. (SchluB f.)

E lektro technik .
U m k e h r  u n d  V e r l u s t  d e s  p e r m a n e n t e n  

M a g  n e t  i s  m  u s  b e i  E r r e g e  r m a s c h  i n  e  n. V on  K elen. 
El. u . M asch. 16. M ai. S. 225/6*. E infache E rk la ru n g  d iese r  
E rsch ein u n g , de reń  B eh eb u n g  sich d a rau s  o h n e  w e ite re s  erg ib t.

U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d i e  G r o B e  u n d  B e -  
s t a n d i g k e i t  v o n  K o n  t a k t  v e r b i n d u n  g e n  u n t e r  
b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e s  A l u m i n i u m s .  
V o n  R ichter. (F o rts.) E. T . Z . 13. M ai. S. 368/70. Z u sam m en - 
s te llu n g  und  B esp rech u n g  d e r  y o rlau figen  E rg eb n isse , d ie  bei 
den  U n te rsu ch u n g e n  d e r  e rsten  H a u p tg ru p p e  erzielt w urd en . 
(F o rts . f.)

H uttenw esen , Chemische T echnologie, Chemie und Physik.
S u l p h a t i z i n g  r o a s t i n g  o f  b a s i e  m i l ]  t a i l i n g s .  

V on  M ax so n . E ng. M in. J. 10. A pril. S. 869/73*. B esch re ib u n g  
d es V erfah ren s d e r S h an n o n  C o p p e r C o. in C lifton , Ariz., zu r 
B eh an d lu n g  g e rin g h a ltig e r K upfererze, d ie  sich zum  unm itte l- 
b a ren  A u s lau g en  m it S a u re  n ich t e ignen .

D i e  E r m i t t l u n g  d e s  W a r m e z u s t a n d e s  ( t h e r -  
m i s c h e  A n a l y s e )  d e r  C h a r g e  e i n e r  i m  A b t r i e b e  
b  e f i n d 1 i c h e  n  Z i n k n i u f f e l .  V on M u h lh aeu se r. M etali 
u . Erz. 8. M ai. S. 209/12*. A u sfiih ru n g  u n d  E rg eb n isse  e ines

V ersu ch es  z u r  B e s tim m u n g d e r in  e in e r Z inkniuffel h e rrsch en d en  
T e m p e ra tu r  w a h ren d  d es  A b tre ib en s d e r  B esch ickung .

Ż u r  r e c h n e r i s c h e  ii E r m i t t l u n g  d e r  r e i  n e n  
U m f o r m u n g s a r b e i t  b e i m  W a l z e n ,  S c h m i e d e n  usw  
V on PreuB ler. St. u. E. 13. M ai. S. 641/9*. A uf G ru n d  d e r  
F orm el von K ieB elbach-H ulst d u rch g efiih rte  A b le itu n g  e in e a  
A usdrucks fiir d en  th eo re tisch en  M in d estk raftb ed arf d e r  U m - 
fo rm u n g  e in es K ó rpers. N ach w eis  d e r  B rau ch b ark e it d e r  
n eu en  Form el an  H an d  d e r  K ra ftb ed a rfsm essu n g en  von P u p p e .

U e b e r  B a n d e i s e n  w a l  z u n g . V o n  Schópf. St. u. E . 
13. M ai. S. 649/51*. A uf G ru n d  von B e trach tu n g en  u b e r  d ie  
F o rm el von K iefielbach fiir den  K ra ftb ed arf von F o rm an d e- 
ru n g e n  g em ach te r  V o rsch lag , bei d e r B an d e isen w a lzu n g  fiir 
d ie  letz ten  S tiche ko n tin u ie rlich es W alzen  m it d iin n en  W alzen  
und  sch w ach en  D riicken an zu w en d en .

D i e  f e s t e n  B r e n n s t o f f e  i tn J a h r e  1919. V on  
B erte lsm ann . (SchluB.) C h em .-Z tg . 18. M ai. S. 370/1. G e d ran g te  
U eb ers ich t iib e r d ie  im Schrifttum  b eh an d e lte n  N eu eru n g en  
und  F o rtsch ritte  auf d en  G eb ie ten  d e r  K o h len an a ly se  und  de r 
F eu eru n g .

U e b e r  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  v o n  G a s -  
e r z e u g u n g s a n l a g e n  b e i  G e w i n n u n g  v o n  U f t e e r  
u n d  s c h w e f e l s a u e r m  A m  m o n i a k .  (F orts.) St. u. E.
13. M ai. S. 651/5. E in g eh en d e  A u ssp rach e  e in e r R eihe  von 
F ach leu ten  iiber d ie  F rage  d e r  B ew e rtu n g  d es  U rteers . (SchluB f.)

U e b e r  d i e  G e w i n n u n g  k o n z e n t r i e  r t e r  S a l p e t e r -  
s a u r e  a u s  n i t r o s e n  G a s e n .  V on F o erste r, B u rch ard t 
u n d  Fricke. (F orts . u. SchluB.) Z . an g ew . C h em . 18. M ai. 
S. 122/7*. 25; M ai. S. 129/32*. E rg eb n isse  d e r w e ite rn  Ver- 
su ch e  iiber d ie  E in w irk u n g  s tró m en d e r  M isch u n g en  a u s  gas- 
fo rm ig em  S tickstoffperoxyd  u n d  S auersto ff au f S a lp e te rsau re - 
ló su n g e n  so w ie  d e rje n ig e n  iib e r d ie  E in w irk u n g  vou fliissigem  
S tickstoffperoxyd  u n d  Sauersto ff au f s ta rk e re  S a lp e te rsau re - 
lo su n g en .

Personalien.
U eb erw iesen  w o rd e n  s in d :
d e r  B e rg assesso r B a l z ,  b ish e r  v o riib e rg eh en d  ais H ilfs- 

a rb e ite r  in d e r  B e rg ab te ilu n g  d es  M in iste riu m s fiir H a n d e l und  
G e w e rb e  beschaftig t, vom  1S. Ju n i a b  d e r B erg w erksd irek tion  
in H in d e n b u rg  a is s ta n d ig e r tech n isch er H ilfsarbeite r,

d e r  B e rg assesso r B e n t z ,  b ish e r s ta n d ig e r  tech n isch e r H ilfs- 
a rbeitep  im  B erg rey ier K refeld, d e r  L an d esk o h len ste lle  in Berlin 
zu r V e rw e n d u n g  bei d e r  K o h len w irfsch aftsste lle  H a g en  (W estf.), 

d e r  B e rg asse sso r T i  n t e  1 n o t  d em  B erg rev ier H am m  und  
d e r  B e rg assesso r N e b e l u n g  dem  B erg rey ier D o rtm u n d  I zu r 
v o riib e rg eh e n d e n  tech n isch en  H ilfe le is tu n g .

B eu rlau b t w o rd e n  s in d :
d e r B e rg assesso r R u B w u r m  vom  l . J u n i  ab  auf 2  Ja h re  

zu r U e b e rn a h m e  d e r  L e itung  von A ufsch luB arbe iten  in E isenerz- 
fe ldern  f iird ie M o n tan g e se llsc h a ft m. b. H . in B lan k en b u rg  (H arz),.

d e r  B e rg assesso r D e g e n h a r d t  y o n ju n i  ab  au f 1 Ja h r  
zu m  E in tritt in d ie  V e rw a ltu n g  d e r  W ersch en  -W eiB enfelser 
B raunkoh len -A ktiengeśe llschaft.

D em  B erg in sp ek to r O tto  L o h s e  bei dem  B erg rey ier 
D o rtm u n d  II is t d ie  n a ch g esu ch te  E n tla ssu n g  a u s  d em  S taats- 
d ien s t vom  1. Ju li a b  e rte ilt w ord en .

D ie B erg refe ren d are  N o rb e rt M a l l i n k r o d t  (Bez. D o rt
m und), Ja k o b  C I o o s  (Bez. B onn), K arl R u d o l p h  (Bez. 
H alle ) u n d  K arl R e i B  (Bez. D o rtm u n d ) sin d  zu Berg- 
a sse sso ren  e rn an n t w o rd en .

D e r B e rg in sp ek to r am  O b e rb e rg a m t in B reslau , D r. K urt 
F l e g e l ,  h a t sich n eb en am tlich  an  d e r  T ec h n isch en  H och- 
schu le  zu  B reslau  a is P riv a td o zen t fu r d a s  B ergfach , b e so n d e rs  
B erg w irtsch aft u n d  B erg rech t, h ąb ilitie rt.

G esto rb en :
am  28. M ai in M u nchen  d e r  D r.-Ing . F. S t u t z e r ,  F ak to r 

bei d e r  M in e ra lien n ied e rlag e  d e r  B erg ak ad em ie  F re ib erg , im  
A lte r  von  31 Jah ren .


