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Anforderungen des Bergbaus an die Werkstoffe von Bohr- und Abbauhammern1.

Von Dr.-Ing. O. Elster,  Herne.

Die Bedeutung der Bohr- und Abbauhammer fiir 
den Bergbau geht am eindringlichsten aus der Hóhe 
der fur diese beiden Werkzeuge jahrlich erforderlichen 
Aufwendungen hervor.

Die Tonne der auf diesem Wege gewonnenen 
Kohle wird durch den Abbauhammerbetrieb durch- 
schnittlich mit etwa 0,40 M  belastet2. So ergibt sich 
fiir den Ruhrbezirk bei einer auf den Betrieb mit Ab
bauhammern entfallenden Kohlenmenge von jahrlich 
59 Mili. t eine Gesamtausgabe von 59 Mili. • 0,4 
23,6Mili. JL  Nach einer mit Einschrankungen giilti- 
gen Uberschlagsreclmung stellt sich die fiir samtliche 
im Ruhrbergbau ver\vandten Bohrhammer jahrlich 
benótigte Summę auf rd. 11 Mili. M, so daB also fiir 
Bohr- und Abbauhammer zusammen — ohne Beriick- 
sichtigung von Neuanschaffungen — im Ruhrbergbau 
allein jahrlich 34,5 Mili. M  erforderlich sind. Ange- 
sichts dieser hohen Summę liegt der Wert, den der 
Bergbau guten, móglichst Ieistungsfahigen und im 
Gebrauch billigen Werkzeugen beimiBt, auf der Hand. 
Die Zahl der heute in Anwendung stehenden Druck- 
luftwerkzeuge laBt gleichfalls ihre Bedeutung er- 
kennen. Am Ende des Jahres 1926 waren allein im 
Steinkohlenbergbau PreuBens 108485 Druckluftwerk
zeuge, davon 59086 Abbauhammer und 49399 Bohr
hammer yorhanden11.

Die berechtigten Anforderungen, die der Bergbau 
an Druckluftschlagwerkzeuge stellt, lassen sich in 
wenig Worte zusammenfassen: hohe Leistung, groBe 
Betriebssicherheit und bequeme Handlichkeit. Jede 
dieser Hauptforderungen schlieBt andere, zugehórige 
ein. So muB ein gutes Werkzeug nicht nur hohe 
Leistung aufweisen, sondern sie auch bei móglichst 
geringem Energieverbrauch hergeben. Zur Betriebs- 
sicherheit gehórt auBer der Gewahr gegen Stórungen 
eine lange Lebensdauer des ganzen Werkzeuges. Die 
Forderung der Handlichkeit schlieBt die des niedrigen 
Gewichtes, einer wenig ermiidenden Arbeitsweise und 
der Ungcfahrlichkeit bei der Anwendung ein. Wenn 
diese Forderungen auch denen entsprechen, die jeder 
Abnehmer von maschinenmaBigen Werkzeugen zu 
stellen pflegt, so sind sie doch im Hinblick auf die 
schwierigen Verhaltnisse, unter denen man im Berg
bau arbeitet, besonders scharf. Bei dem Verlangen 
nach hoher Leistung ist zu beriicksichtigen, daB bei 
Bohrhammern und Abbauhammern das zu be- 
arbeitende Materiał, also Gestein und Kohle, oft 
durchaus verschiedene Hiirte- und Festigkeitseigen- 
schaften hat. Hinsichtlich der Betriebssicherheit gilt,

1 Vorgelragen auf der Werkstofftagung In Berlin am 26. Oklober 1927, 
Oluckauf 1927, S .1729.

* Oluckauf 1927, S. 752.

3 Z. B. H . S. Wes. 1927, 3. stat. Lfe-, S. 141.

daB diese auch unter ungiinstigen Bedingungeii, wic 
fcuchte und staubhaltige Luft, nasse Arbeitsorte, Auf- 
treten saurehaltigen Wassers, Gefahr des Stein- und 
Kohlenfalles sowie Absturzmóglichkeit in steilen 
Streben, gefordert werden muB. Fiir die Handlichkeit 
wird mit Riicksicht auf das Arbeiten in liegender, 
gebiickter oder gezwiingter Stellung ein móglichst 
niedrigęs Gewicht verlangt. Dem steht aber die Forde
rung hoher Leistung trotz starker Beanspruchung 
gegeniiber. Die richtige Anpassung des Gewichtes an 
die Leistung und die Beanspruchung bildet ohne Frage 
eine schwierige Aufgabe.

Bestehen so auf der einen Seitc Anforderungen 
des Verbrauchers an den Lieferer, in diesem Falle des 
Bergbaus an die Maschinenfabriken, so kónnen auf 
der andern Seite diese fiir Schiiden nur insoweit ver- 
antwortlich gemacht werden, ais den Werkzeugen 
auch eine sorgfaltige und richtige Behandlung im 
Betriebe zuteil wird. Uberdies ist die Maschinenfabrik 
abhangig von dem zur Verwendung gelangenden 
Rohstoff und hat selbst wieder Anforderungen an die 
ihn liefernden Stahlwerke zu stellen. So zeigt sich, 
daB an der Frage der Schaffung und Beschaffung 
móglichst guter Druckluftwerkzeuge drei Stellen in 
hohem MaBe beteiligt sind: der Stahllieferer, die den 
Stahl verarbeitende Maschinenfabrik und der Ver- 
braucher des Werkzeuges, der Bergbau. Da die Auf
gabe am besten durch die Zusammenarbeit dieser drei 
Stellen gelóst wird, soli in folgendem auf die fiir die

Druckluftwerkzeuge dringendsten Fragen eingegan- 
gen werden. Fiir die Stahlerzeuger und die ver- 
arbeitenden Maschinenfabriken soli auf die bei Druck- 
luftschlagwerkzeugen auftretenden Beanspruchungen 
und fiir den Bergbau auf die richtige Betriebsweise 
dieser Werkzeuge hingewiesen werden.

Der Bohrhammer (Abb. 1) besteht im wesent- 
lichen aus dem Zylinder, seinem vordern und hintern 
Deckel, dem im Zylinder hin- und hergleitenden 
Schlagkolben mit den die Bohrerumsetzung bewirken- 
den geraden und schraubenfórmig verlaufenden 
Fiihrungsleisten oder Drallnuten, dem die Luftzufuhr 
regelnden Steuerkórper, dem Sperrad mit den Sperr- 
klinken, der den Bohrer aufnehmenden Bohrhiilse und 
dem hier nicht wiedergegebenen Bohrer. Der Abbau-
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hammer (Abb. 2) zeigt dieselbe Grundform, aber 
cinen anders ausgebildeten Schlagkolben, da eine Um- 
setzung des Einsteckwerkzeuges, des Pickeisens, ent- 
fallt. Seine Hauptteile sind der Zylinder mit dem ais 
hinterer Deckel geltenden Handgriff, der glatte, im 
Durchmesser gleichbleibende Schlagkolben, das

und vR verhalten, findet man
A t„

Das Yerhiiltnis

Steuerorgan und das die Schlage des Kolbens auf- 
nehmende Pickeisen. Mit geringen Abweichungen 
haben alle Bohr- und Abbauhammer beliebiger Her- 
kunft dieselbe Grundform.

Die wichtigsten Beanspruchungen von Druckluft- 
schlagwerkzeugen.

Einer Beanspruchung unterliegen bei Druckluft- 
schlagwerkzeugen alle bewegten Teile und diejenigen, 
auf denen ein Gleiten stattfindet. Hinsichtlich der 
Art treten in der Hauptsache drei verschiedene Be
anspruchungen auf: 1. StóBe, 2. Schwingungen, 3. Ab- 
nutzung durch Gleiten von Teilen auf- und ineinander.

Beanspruchungen durch StóBe.

Zunachst sei versucht, an Hand von Berechnungen 
AufschluB iiber die GróBe der StoBbeanspruchungen 
an verschiedenen Teilen der Druckluftwerkzeuge zu 
geben. Der Kolben eines Bohrhammers habe 55 mm 
Durchmesser, 2 kg Gewicht und 60 mm Hub, Werte, 
die haufig in der Praxis vorkommen. GemaB der fiir 
die Schlagarbeit A des auf den Bohrer auftreffenden 
Kolbens geltenden Formel A P ■ s ~ Kolbenkraft 
mai Kolbenweg z ■ d2/i • Pm • s besitzt dieser Kolben 
bei einein mittlern Kolbendruck pm 2,5 atu bei 5 atu 
Betriebsdruck im Augenblick des Aufschlags eine

Wucht von A = Tc. . 2,5 . 0,06 cm2 . kg/cm2 . m
4

= 23,75 • 0,15 = 3,5 mkg. Dieser Arbeitsbetrag wird 
beim Aufschlagen des Kolbens auf die Schlagflache 
des Bohrers in der StoBzeitAt vernichtet. Das dynaini- 
sche Grundgesetz der Mechanik bietet eine Handhabe, 
die beim StoB auftretende HóchststoBkraft P zu be- 
rechnen. Es ist P in • b, worin m die Masse des 
Kolbens und b die wahrend der StoBzeit im Kolben 
auftretende gróBte Verzógerung bedeuten. Man er- 
mittelt die Verzógerung aus der StoBzeit gemaB der 

dv
Beziehung b = - Die StoBzeit laBt sich aus den bei

der vereinigten Indizierung jerhaltenen Kolbenweg- 
Zeitkurven bestimmen. Die normalen Werte der StoB
zeitAt liegen bei 0,0002 s. Diese StoBzeit setzt sich 
aus zwei Teilen zusammen, der ZeitAta, wahrend der 

die Vernichtung der Wucht des Schlagkolbens erfolgt 
und der Schlagkolben von seiner Endgeschwindigkeit 
va auf Nuli verzógęrt wird, sowie der Zeit A tR, 
wahrend der die vom Kolben wahrend des StoBes auf- 
genommene Teilarbeit wieder abgegeben und der 
Kolben von der Geschwindigkeit Nuli zur Riickprall- 
geschwindigkeit vR beschleunigt wird. Unter der 
jedenfalls zutreffenden Annahme, daB sich die StoBzeiten 
Ata undAtR umgekehrt wie die Geschwindigkeiten va

kann man ais Riickprallkoeffizient p bczeichnen.

Fur normale Drucklufthammer wurde p zu 0,3-0,5,

im Mittel zu 0,4 ermittelt1. Man erhiilt so Ata = AtR.p

und A ta - A t- A tR .  Aus beiden Gleichungen ergibt

. . , A t • p 0,0002-0,4
sich A t = —— ‘ = ..---

a 1 + p 1,4

Endgeschwindigkeit des Schlagkolbens beim Auf
schlagen va laBt sich aus dem bekannten Arbeits-

vermógen A - 3,5 mkg iiber die Beziehung A — m v2

0,000057 s. Die

zu Va V
3,5-9,81

_ 5,86 m/s ermit-
m f 2

tein. Es wird die beim Schlage auftretende Ver-

5,86
zogerung b 102800 m/s2 und die StoB-

0,000057
kraft P m • b = 0,2 • 102800 20560 kg. Ein nor-
males Bohrereinsteckende miBt an der Schlagflache rd. 
18 -18 mm, die StoBkraft wirkt mithin auf eine Flachę 
von 3,24 cm2. Damit wird die spezifische Stofikraft

p , _  20560 = (^345 kg/cm2. Da das Materiał der Bohr- 
3,24

hammerkolben im allgemeinen eine Druckfestigkeit 
von etwa 18000 kg cm-’ aufweist, liiBt sich hieraus 
die aufierst holie Beanspruchung ersehen. Die Bruch- 
sicherheit ist bei Bohrhammerkolben demnach im 
allgemeinen etwa dreifach. Kommt nun aus irgend- 
welchen Griinden die StoBkraft des Bohrhammer- 
kolbens, z. B. infolge Schiefstehens der Schlagflache 
des Bohrers zur Kolbenachse, also Unparallelitat 
zwischen Kolben- und Bohrerschlagfliiche, nur auf 
einem Teil der Flachę zur Wirkung, so erhoht sich 
naturgemaB die spezifische StoBkraft im Verhaltnis 
zur Flachenverkleinerung, so daB in solchen Fallen

Abb. 3. Bruch eines Bohrhammers infolge Schiefstehens 
der Schlagflache.

Briiche mit Sicherheit zu erwarten sind (s. Abb. 3). 
Schiefstehen des Bohrers und damit auch der Schlag
flache tritt stets auch dann ein, wenn z. B. die 
Fiihrung, d. h. bei Bohrhammern der vordere Teil der 
Bohrhiilse, zu weit verschlissen ist, so daB der Bohrer 
Spiel hat, d. h. schief steht. Der Kolben bricht dann 
leicht an dem zu hoch beanspruchten vordern Ende 
aus, wodurch sich wegen der jetzt noch kleinern 
Schlagflache die spezifische StoBkraft weiter erhoht. 
Bei unzweckmaBigem Werkstoff fiir den Schlag
kolben, der nicht die erforderliche Druckfestigkeit 
aufweist, erfolgt, auch wenn die StoBkraft auf die 
volle zur Verfiigung stehende Flachę zur Wirkung 
gelangt, ein Aufstauchen an der Schlagflache. Die
selbe Erscheinung des Aufstauchens vom Bohr-

1 H a r m :  Untersuchungen an PreBIuftwerkzeugen, 1913, S.27.
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hiermit jedoch im Vergleich'zur ersten Untersuchung 
nichts wesentlich Neues geboten wird, sei davon ab- 
gesehen und nur kurz darauf hingewiesen, daB die StoB
kraft im allgemeinen von derselben GroBenordnung ist 
wic bei Bohrh'amnierkolben. Die Folgeerscheinungen 
der starken StoBbeanspruchungen bei ungeeignetem 
oder unrichtig behandeltem Werkstoff sind dieselben 
wie bei Bohrhammerkolben. Abb. 6 zeigt ais Beispiel 
einige Schlagkolben von Abbauhammern, die wegen 
der fiir die starkę spezi- 
fische StoBkraft ungenii- 
genden Widerstandsfahig- 
keit ais Folgę falscher 
Warmebehandlung an der 
Schlagflache abgebrochen 
sind.

Die bei den Bohr- 
hammern benutzten Ge- 
s te in b o h re r  werden 
gleichfalls durch die StoB
kraft des Schlagkolbens 
bei jedem Schlage hoch . . .  ,  , . . t , , ,v. ,
beansnrucht Auch hier Abb. 7. Infolge falscher Werk-
, eansprucnt. Aucn mer stoffbehandlung und starker
kann uber die GroBe Beanspruchung angebroche-
der Beanspruchung nur ner Rohrschieber eines Ab-

die Rechnung AufschluB bauhammers.
geben. Der Betrag der
Druckbeanspruchung ist derselbe wie bei dem Schlag
kolben, denn auch auf die Schlagflache der Bohrer 
kommt die StoBkraft zur Wirkung. Der Bohrer hat die 
Grundform eines zylindrischen Stabes und wird somit 
durch die StoBkraft auf Knickung beansprucht. Fur 
den einfachsten Fali, daB senkrecht nach unten ge- 
bohrt wird, liegt in Angleichung der Fali 4 der Knick- 
belastung vor, d. h. der Bohrer kann ais ein an beiden 
Enden eingespannter und in der urspriinglichen Achse 
gefiihrter Stab aufgefaBt werden. DemgemaB gilt fiir

K 4 •E • I
die Knicksicherheit die Formel v =  — =  — ■ .

P F • r
Fur .ęinen Bohrer von 26 mm Schaftdurchmesser, ent
sprechend einem normalen Schlangenbohrer, wird das

TZ Ci4 TC * 2 6 4 
aąuatoriale Triigheitsmoment J — = =

n- 45 7
2,24 cm1. Bei P 20560 kg, E 2200000

64
. . . , .  „  . , 4 • k2 • 2200000 • 2,24
kg/cm- und 1 - 50 cm wird , ---- 2 0 5 6 0 . 2500 "  -

4fach. An und fiir sich ist diese Sicherheit ausreichend, 
jedoch nimmt sie bei 
langerm Bohren ab. Zu 
bedenken ist auch, dafi 
die StoBkraft nicht mit 
ihrer volIen GroBe zur 
Wirkung kommt, weil 
ein Teil an den Bohrer 
zu seiner Beschleuni- 
gung gegen die Bohr- 
Iochsohle abgegeben 

wird. Im allgemeinen Abb. 8. Oebrochener Kolben-
sind auch Bruche von schieber eines Bohrhammers.
Bohrern infolge unge-
niigender Knicksicherheit verhaltnismaBig selten, 
meist haben sie eine andere Ursache, auf die im 
nachsten Abschnitt eingegangen wird. Fiir die Pick- 
eisen der Abbauhammer gilt dasselbe wie fiir die 
Gesteinbohrer. Hier ist sogar die Knicksicherheit noch

Abb. 5. Infolge ungeeigneten Werkstoffs und iiberdies 
mangelhafter Hartung angeschlagene Stirnflache.

Warmebehandlung erfuhr und obendrein vielleicht 
noch Bohrer mit schiefstehender Schlagflache ver- 
wendet wurden. DaB eine derartige Anhaufung von 
Fehlern die Zerstorung erheblich beschleunigt, liegt 
auf der Hand.

In derselben Weise wie fiir die Bohrhammerkolben 
laBt sich auch fiir die Schlagkolben der Abbauhammer 
die beim Schlage auftretende StoBkraft errechnen. Da

Abb. 6. An der Schlagflache abgebrochene 
Abbauhammerkolben.

Abb. 4. Ungenugend geharteter und daher eingeschlagener 
Bohrhammerkolben.

hammerkolben an der Schlagflache durch die StoB
kraft zeigt sich auch, wenn ein an und fiir sich guter 
Werkstoff nicht die richtige Behandlung erfahren hat, 
z. B. zu niedrig oder auch iiberhitzt gehartet worden 
ist (Abb. 4 und 5).

Bisweilen kommt es auch vor, daB mehrere Fehler 
zusammenwirken, indem z. B. ein Kolben aus an 
und fiir sich ungeeignetem Werkstoff eine falsche
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gróBer, da die Pickeisen in der Regel nur 350 mm lang 
und damit kiirzer ais die normalen Gesteinbohrer sind.

Ein anderer durch StoBkrafte beanspruchter Teil 
von Druckluftschlagwerkzeugen ist das Steuerorgan. 
Hier sind indes die Abmessungen ifti Vergleich zu 
den Beanspruchungen so groB, daB geniigende Sicher- 
heit gegen Bruch vorhanden ist. Wenn trotzdem hin 
und wieder die in den Abbauhammern benutzten 
diinnwandigen Rohrschieber oder die Kolbenschieber 
brechen, so hat dies zumeist seinen Grund in der 
iiberaus groBen Anzahl der einzelnen StóBe, die den 
Schlagzahlen entsprechend 1800-2200mal je min 
erfolgen und so trotz an sich, d. h. rechnerisch aus- 
reichender Bruchsicherheit des Steuerkórpers, meist 
von einer geschwachten Stelle (Einkerbungen, scharfe 
Eindrehungen) ausgehend, unter Bildung gegen den 
Kern fortschreitender Anrisse den Restąuerschnitt 
durch Uberbelastung zum Bruch bringen (Abb. 7 
und 8 ); Abb. 8 laBt deutlich erkennen-, wie der Bruch 
gerade an der scharfen Eindrehung erfolgt ist.

Der Arbeitszyl inder wird bei normaler Arbeits
weise des Bohr- und des Abbauhammers nicht durch 
StóBe beansprucht. Sobald aber der Bohrer oder das

Abb. 9. Randzone mit Yergiitungsgefuge.

Abb. 10. Innenzone.

Abb. 9 und 10. Gefiigebilder von Proben eines infolge zu 
hoher Beanspruchung gebrochenen Abbauhammerzylinders.

Pickeisen nicht ihre richtige Lage einnehmen, d. h. 
mit ihrem Bundę am vordern Zylinderrande aufliegen, 
wird der Schlag des Kolbens beim Bohrhammer vom 
Sperrgehause und bei Abbauhammern von der MeiBel- 
fuhrung und, da diese entweder fest im Zylinder sitzt 
oder auch bei andern Bauarten mit diesem ein Stiick 
bildet, vom Zylinder selbst aufgenommen. Im letzt- 
genannten Falle muB die Zylinderwand, die stets 
noch von den Langsbohrungen fur die Ruekhubkanale

durchsetzt und somit mehr oder weniger geschwacht 
ist, die vollc StoBkraft aufnehmen. Derartigen Be
anspruchungen, den sogenannten Leerschliigen, ist, 
wenn es sich um ein Hochleistungswerkzeug mit 
bestmóglicher Energieausnutzung, d. h. mit denkbar 
starkem Schlage handelt, kein handelsiiblicher FluB- 
stahl gewachsen, auch wenn er durchgreifend ver- 
giitet wurde (Abb. 9 und 10). Solche Schiiden kann 
nur ein hochwertiger Werkstoff bei sorgfaltigster 
Warmebehandlung verhuten.

Kommt beim Leerschlagen eines Abbauhammer- 
kolbens auf die MeiBelbuchsenfiihrung dieser nicht 
vollstandig zur Auflage, so erfolgt eine einseitige

und somit iiber das ertrag- 
Iiche MaB erhóhte Bean
spruchung, die dann zum 
Dauerbruch fiihrt. In Abb.
11 hat der Bruch seinen 
Anfang an den durch die 
in den vordern Zylinder- 
raum fiihrenden Quer- 
bohrungen der Riickhub- 
kanale geschwachten Stel- 
len genommen.

Beanspruchungen 
durch Schwingungen.

Durch die Wirkungen 
der beim Betriebe der 

Druckluftwerkzeuge erfolgenden Schlage und StóBe 
werden die einzelnen Massenteilchen aus ihrer Gleich- 
gewichtslage gelenkt. Dabei erfahren die schlagendcn 
und geschlagenen Teile eine Formjinderung unter 
Energieaufnahme. Da diese Formanderungen elastisch 
sind, bleiben sie nicht bestehen, die Energie wird 
wieder abgegeben und der betroffene Teil geriit in 
Schwingungen. Diese fiihren, wenn sie in geniigend 
groBer Zahl erfolgen, eine Molekiilumlagerung herbei; 
so entsteht durch die sogenannte Ermudung eine 
Gefiigeanderung, die bewirkt, daB die urspriingliche 
Festigkeit schwindet und der ermiidete Teil schon 
bei normaler, rechnerisch zulassiger Beanspruchung 
bricht. In der Erwagung, daB auch hier nur die 
Rechnung AufschluB iiber die GróBenordnung der 
Schwingungszahlen und -spannungen geben kann, sei 
sie fiir Gesteinbohrer und Pickeisen durchgefiihrt, 
wobei sich mit einfachen Formeln und ohne das Bild 
allzusehr verwischenden Annahmen arbeiten laBt. Auf 
die Schwingungen . bei Gesteinbohrern hat bereits 
Hohage 1 hingewiesen.

Der Einfachheit halber seien die Gesteinbohrer 
ais vollkommen zylindrische, an beiden Enden ein- 
gespannte Stabe aufgefaBt. Ais obere Einspann- 
stelle gilt das im Hammer gefiihrte Einsteckende und 
ais untere die im Bohrloch steckende Schneide. Ein 
derartig eingespannter Stab vermag drei Arten von 
Schwingungen auszufuhren, Langs-, Quer- und Dreh- 
schwingungen. Hier seien ais die wichtigsten nur die 
Langsschwingungen behandelt.

Durch die Kolbenschlage werden, wie schon er- 
wahnt, die Massenteilchen aus der Gleichgewichtslage 
gelenkt, wodurch der Stab in Eigenschwingungen 
gerat. Die Schwingungszahl der Eigenschwingung ist 
eine Funktion der Bohrerlange sowie der Material- 
eigenschaften. Ist u die Auslenkung eines Massen-

i Oliickauf 1925, S. 1654.

Abb. 11. Infolge erhóhter 
einseitiger Beanspruchung 

mit Dauerbrucherscheinung 

gebrochener 
Abbauhammerzylinder.
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teilchens aus der Gleichgewichtslage, dann gilt fiir den 
Fali, daB die Bohrerachse in Richtung der x-Achse 
fiillt, fiir die Spannung in einem beliebigen Quer- 
schnitt a aa = E • s = Dehnung mai ElastizitatsmaB =

E • k~. In dem dx benachbarten Querschnittb herrs.cht8 x

die Spannung ab = aa -f E

L S u

Sx

* S x
dx. Da beide

Spannungen entgegengesetzt gerichtet sind, ist ihre 
Resultierende gleich dem zweiten Summanden der

Spannung im Querschnitt b, namlich E dx.
fi Sx2

Diese resultierende Spannung muB gleich dem 
Tragheitswiderstand des Elementes Sx "sein. Man 
erhalt mit p' => Dichte des Materials die Gleichung

r' dx 82u =  E . ^ u .dx- p ' . S2u= E . 8! -  
r ot2 Sx2 ' ’ P St2 §x2 ‘

Nach den Siitzen der Schwingungslehre1 gilt bei einem
an beiden Enden festen Stab fiir den Grundton der

Eigenschwingung die Formel Ti = 2 / .  j t .  Dic

___L . i / i
2 1 f rj‘

Schwingungszahl je s N = wird damit N

Ein nach diesen Bedingungen schwingender Stab hat 
an jedem Ende ein Schwingungszentrum, d. h. einen 
Schwingungsknoten, und in der Mitte einen Schwin- 
gungsbauch. An den Knoten treten Verdichtungen und 
Verdiinnungen auf, so daB der Bohrer an diesen 
Stellen besonders stark beansprucht wird und sich 
erhitzt, was mit der Hand deutlich fiihlbar ist. Fiir 
verschiedene Bohrerlangen seien die Schwingungs- 
zahlen der Langsschwingungen nach der angegebenen 
Formel errechnet.

Der Ausdruck VI ergibt nach einiger Um-

formung bei E 

E

2-10° kg/cm2 und p' -- 7,85 g/cm3 

- = 5 • 105 cm/s. Sind die Bohrerlangen 50 cm,

1 m, 1,5 m, so werden die Schwingungszahlen je s 
5 . 105 5 ■ 105 5 • 105

“  5000, 2500, 1666. Da die
2•50 2 - 102 2 - 150
Freąuenz der erzwungenen Schwingung, worunter 
hier die Schlagzahl des Hammers zu verstehen ist, 
bei 2100 Schlagen je min n 35 je s betragt, so ver- 
halten sich die Freąuenzen der erzwungenen Schwin
gung zu denen der Eigenschwingung wie 1 : 143, 
1:71,5, 1:47,5. Daraus folgt, daB die Langsschwin
gungen von Bohrern nicht in Resonanz mit der er
zwungenen Schwingung treten konnen, daB also 
Bohrerbriiche nicht auf AmplitudenvergróBerung 
infolge von Resonanz zuriickgefiihrt werden konnen.

Zur Frage der durch die Langsschwingungen 
hervorgerufenen Spannungen ergibt sich folgendes:

Fiir die Dehnung s gilt nach vorstehendem s = r-U-
o x

Nach den Schwingungsgesetzen laBt sich fiir s 
schreiben

Sa n •x A„ •n n
• cos

x a n z 
• cos —— • t,

n • Tc • A„ n _  . . ,
s = --- ---- . Damit wird die groBte Spannung a =»

_  n • 7t • A„ n • E , , _
e-E = -------------------------------------  --. Ist die beim Grundton n = l  im

Bohrer auftretende gróBte Verl;ingerung Ax etwa
iu ■ 10~3 • 2 • 106 

Aj = 10~3 cm, so wird a =  ■——— —  -----   = 6,282
l

Sx / l
worin An die zum Grundton n 1 gehórende 
Auslenkung ist. Der GróBtwert der Dehnung ist

1 H o r t :  Technische Schwingungslehre, 1922, 2. Aufl., S. 452.

1
• 103 • — kg/cm2. Bei Bohrerlangen von 50, 100, 150 cm

errechnet sich daraus eine Schwingungsspannung von:

6,282 103 6,282-103 6,282 103 on
------ ----------------  ---- ;-------— 1 Zd. OZ.oZ,

5-10 102 1 5 1 0
41,8 kg/cm2. Mithin bleiben die durch die Langs
schwingungen verursachten Spannungen weit unter 
den zulassigen Betragen, so daB man Bohrerbriiche 
nicht auf diese Schwingungsspannungen zuruckfiihren 
darf.

Die Quersclnvingungen von Bohrern will ich 
ais móglich nur kurz erwahnen. Sie konnen ent- 
stehen, wenn der Bohrer infolge Schiefstehens den 
Schlag des Kolbens nicht vollkommen axial aufnimmt. 
Ihre Frequenz ist eine Funktion der Bohrerlange und 
des Bohrerdurchmessers. Eine genaue Durchreclmung 
ergibt, daB auch hier keine Resonanz zwischen Quer- 
schwingung und erzwungener Schwingung vorliegt. 
Moglich ware die Resonanz nach meinen Berech- 
nungen bei Bohrern von 1 m Lange und '32 mm Schaft- 
durchmesser. Die Schlagzahl des Hammers miiBte 
dabei etwa 1200 bis 1300 je min betragen, was in der 
Praxis bei Bohrhammern, die samtlich erheblich 
schneller schlagen, nicht vorkommt.

Inwieweit nun Ermi idungserscheinungen bei 
Bohrern durch Schwingungen herbeigefiihrt werden 
konnen, laBt sich genau nicht sagen. Vielleicht geben 
einigen AufschluB hieriiber die Untersuchungen von 
F ó p p l 1 der fand, daB ein Stahl bis zu etwa 78 ■ 106 

Schwingungen aushielt, bis er infolge von Ermiidung 
brach. Nimmt man die Werte von Foppl und die 
Freąuenz 2,5 103 je s der Liingsschwingung eines 
Bohrers, wie eben errechnet, so wird ein solcher 
Bohrer in einer ununterbrochenen Betriebszeit von 
einer Stunde 2,5 • 103 ■ 3,6 • 103 = 9 • 106 Schwin
gungen vollfiihrt haben. Bis er die von Fóppl ange- 
gebene Zahl von 78 • 10C erreicht hat, wurden mit
hin 8 h 40 min vergehen. Nach dieser Zeit miiBte 
demnach ein normaler Bohrer allein infolge der 
durch Schwingungen hervorgerufenen Ermiidung 
ohne sonstigen Grund brechen.

Dieselben Untersuchungen lassen sich auch fiir 
Pickeisen durchfiihren. Hier liegen wegen der 
geringern Lange von normal 350 mm die Frequenzen

5. 1 05
noch hóher, namlich bei --■■■ — - 14 3 00 = 14,3-103,

3,5 • 1U
so daB bei Pickeisen schon nach etwa 5 h 30 min 
Betriebsdauer der durch Ermiidung infolge von 
Schwingungen verursachte Bruch eintreten kónnte. 
Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhange die 
Versuchsergebnisse von Hohage2, wonach ein auf 
170 Brinelleinheiten, entsprechend einer Festigkeit 
von etwa 65 kg/mm3, behandeltes Pickeisen schon 
nach 10 min und ein auf 300 Brinell (entsprechend 
etwa 100 kg/mm2) behandeltes Pickeisen nach 1 h 
30 min brach. Die Versuche von Hohage zeigen

1 Ż7v.d. 1.1926, S. 1291.
= Oluckauf 1925, S. 1654.
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aber auch, wic groB der EinfluB ist, den die Hartę 
des Materials auf die bis zum Ermudungsbruch ver- 
streichende Zeit ausiibt, da z. B. ein auf 550 Brinell- 
liarte (entsprechend etwa 180 kg/mm2) behandeltes 
Pickeisen noch nach 60 h Laufzeit einwandfrei war. 
Abb. 12 zeigt ais Beispiel fiir Bohrerbriiche infolge 
der durch Schwingungen hervorgerufenen Er-

Abb. 12. Durch Ermudung infolge von Schwingungen 
verursachte RiBbildung an einem Schlangenbohrer.

miidungserscheinungen einen Schlangenbohrer mit 
Schwertprofil. Durch die Umbiegung des Bohrers sind 
die zahlreichen Anrisse besonders deutlich sichtbar 
geworden.

Mit dieser kurzeń Behandlung ist naturlich das 
Schwingungsproblem von Bohrern und Pickeisen nicht 
rcstlos ausgeschópft. Je weiter man eindringt, desto 
verwickelter wird das Gebiet, da auch noch reflektierte 
und Wanderwellen zu berucksichtigen sind. Hier 
nioge der gebrachte Hinweis geniigen.

Beanspruchungen durch VersclileiB.

VerschleiB entsteht an den auf- und ineinander 
gleitenden und an den reibenden Stellen. Diese sind 
bei Bohrhammern: der Kolben mit seinem im Zylinder 
gleitenden dicken Kopf, die Zylinderinnenwand, die 
Fuhrungsleisten des Sperrades und der Bohrhiilse, der 
śiuBere Umfang der Bohrhiilse, die Óffnung zur Auf- 
nahmc des Bohrereinstcckendes sowie der Steuer- 
kórper mit seinem Sitz. Bei Abbauhammern unter- 
liegen dem VerschleiB: der Kolben, die Zylinder
innenwand, dic MeiBelfiihrung sowie das Steuerorgan 
mit seinem Sitz. AuBerdem sind dem VerschleiB noch 
die Einsteckenden der Bohrer und der Pickeisen unter- 
worfen.

Abgesehen von ausreichender Ólung laBt sich 
vorzeitiger VerschleiB vor allem durch sachmaBige 
Materialauswahl und -behandlung vermeiden. Aus 
diesem Grunde werden bei Bohrhammern alle oben er-

Abb. 13. Verschlei8 der Fuhrungsleisten an Sperrad 
und Bohrhiilse.

wahnten Teile auf Glasharte gebracht und geschliffen. 
Trotzdem tritt an den besonders hoch auf VerschleiB 
beanspruchten Teilen, wie z. B. den Fuhrungsleisten 
der Bohrhiilse und des Sperrades, mit der Zeit eine 
merkliche, unvermeidliche Abnutzung ein, da diese 
Teile nicht nur aufeinander gleiten, sondern wegen des 
Umsetzens des Bohrers auch noch durch einen be
sonders hohen zusatzlichen Druck beansprucht werden. 
Man erkennt an den feinkornigen Bruchrandern in 
Abb. 13 die Tiefe der glasharten Einsatzharteschicht. 
Der starkę VerschleiB der Fiihrungs- und Dralleisten 
laBt auf weniger gute Hartung schlieBen. Das in

Abb. 14. Zu scharf aufgekohltes Sperrad mit ausgebróckelten 
Zahnflanken.

Abb. 14 wiedergegebene, an den Zahnen stark ab- 
geblatterte Sperrad ist bei der Einsatzhartung zu 
scharf aufgekohlt und nicht einwandfrei gehartet 
worden. Ein Beispiel fiir den VerschleiB des zur 
Aufnahme des Bohrers bestimmten vordern Teiles 
einer Bohrhiilse gibt Abb. 15. Die Flachę liiBt die 
guten, sehnigen Bruchfasern im nicht zementierten 
Teil erkennen, ferner sieht man das feine, auf Glas
harte deutende Korn der durch Einsatzhartung und 
Vergiitung behandelten Innen- und AuBenwand. Trotz
dem ist (linkes Bild) die Óffnung zur Aufnahme des 
Bohrereinsteckendes am 
obern und untern Ende 
teilweise verschlissen.
Aus der Art des Ver- 
schleiBes, der vor allem 
am vordern Teile der 
Óffnung erfolgt ist, geht 
hervor, daB der Hammer 
wahrend der Arbeit nicht 
geniigend angedriickt 
und in der Bohrerachse 
gefiihrt oder mit krum- 
men Bohrern gearbeiiet 
worden ist, woraus sich 
ergibt, daB auch unsach- 
maBige Behandlung den 
VerschleiB erhoht.

Bei der durch Abb. 16 veranschaulichten ver- 
schlissenen MeiBelbiichse eines Abbauhammers ist 
anscheinend das Materiał zu weich oder nicht hoch 
genug gehartet gewesen und bei der Arbeit die Kohle 
mit dem Pickeisen durch besonders starkę und 
dauernde Hebelwirkung abgekeilt worden, wodurch 
sich dieses schlieBlich in seiner Fiihrung mehr und 
mehr schrag gestellt hat. Die hierauf beruhenden 
Kolbenbriiche sind eingangs bereits erwiihnt worden.
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Der norniale Verschleifi von Zylindern und Kolben 
erhoht sich naturlich noch, wenn ohne ausreichende 
Schmierung gearbeitet wird oder die Betriebsluft

Verunreinigungen in Form 
von Rost o.dgl. enthalt, die ais 
Schleifmittel wirken konnen. 
Das sich bei der Abkiihlung 
der Druckluft in den Rohr^n 
abscheidende Wasser fiihfrtzur 
Rostbildung; der durch den 
starken Strom und die Wirbel- 
bildung fein verteilte Rost 
kann, selbst wenn am EinlaG- 
stutzen zum Hammer ein die 
gróbsten Teile zuruckhaltendes 
Sieb vorgesehen ist, in das In- 

nere des Hammers gelangen. Sind die Gleitflachen von 
Zylindern- und Kolben nicht zementiert, gehiirtet 
oder geschliffen (Abb. 17), so wird ein solcher 
Kolben nicht nur zuin Fressen neigen, sondern auch

Abb. 16. Exzentrisch ver- 
schlissene MeiBelbuchse 
eines Abbauhammers.

jgrgpiriw

Abb. 17. Bruchflache eines Abbauhammerzylinders, 
dessen Laufflache weder zementiert, noch gehartet oder 

geschliffen ist.

vorzeitig verschleifien. Die Kolbenflache ist, wie das 
grobe Koni erkennen laBt, weder zementiert, noch 
gehartet oder geschliffen. Ais Gegenstiick zeigt 
Abb. 18 einen aus zahem Materiał hergestellten 
Zylinder, dessen Innenwand im Einsatz gehartet, ver- 
giitet und geschliffen ist. Verschlissene Kolben 
konnen, da sie die Betriebsluft in den nicht beauf-

schlagten und mit der Atmosphare verbundenen 
Zylinderraum uberstromen lassen, nicht ordnungs- 
miiBig arbeiten. Wie groB fiir einen bestimmten Ver- 
schleiB die Luftverluste sind, mag aus den Angaben 
von E loy 1 entnommen werden, der bei einem Ver- 
schleiB von 0,05 mm einen um 25 o/o hóhern spezifi- 
schen Luftyerbrauch und bei 0,09 mm VerschIeiB eine 
Erhohung des spezifischen Luftverbrauches um 50 o/o 
festgestellt hat. Bei 0,03 mm VerschleiB nahm der 
Luftyerbrauch kaum zu. Aus diesem Grunde ist auch

Abb. 18. Im Einsatz gehartete, vergutete und geschliffene 
Zylinderwand.

gegen eine Gesamttoleranz zwischen Kolben und 
Zylinder von 0,03 mm, wie sie allgemein fiir Druck- 
luftwerkzeuge eingehalten wird, nichts einzuwenden. 
Nach den Angaben von Eloy muB ein Druckluft- 
werkzeug instandgesetzt werden, wenn es am Kolben 
um 0,07 mm verschlissen ist. Um.zu verhindern, daB 
der natiirliche VerschleiB bei normaler Beanspruchung 
zu rasch und weit fortschreitet, muB man dem Schlag
kolben wie auch dem Zylinder die hochstmógliche 
Hartę geben. Da es bei dem Zylinder in der Haupt- 
sache nur auf VerschleiBharte ankommt und dieser 
Teil wegen seiner Form zweckmaBig im Gesenk ge- 
schlagen wird, wird allgemein hierfiir ein weicheres 
Materiał verwendet und die Zylinderwand im Einsatz 
gehartet, wahrend man fiir den auf Schlag und StoB 
beanspruchten Kolben einen naturharten Stahl nimmt, 
dem man durch geeignete Warmebehandlung eine 
hohe Randharte und einen zahen Kern gibt.

(SchluB f.)

1 Coli. Engg. 1927, S. 58.

Untersuchungen iiber die Yerkokbarkeit der Gefiigebestandteile 

von bituminósen Streifenkohlen des Ruhrbezirks.

Von Dr. R. Ka t twi nke l ,  Gelsenkirchen.

(Mitteilung aus dem Hauptlaboratorium der Mannesmannrohren-Werke, Abt. Bergwerke.)

Veranlassung zu den nachstehend beschriebenen 
Versuchen gab das Verlangen nach einem MeB- 
verfahren, mit dessen Hilfe die backenden und nicht 
backenden Bestandteile einer Kokskohle mengenmaBig 
ermittelt werden konnen. Diesem Verfahren wurde der 
Gedanke zugrundegelegt, die einzelnen Kohlenarten 
durch Schwimmaufbereitung mit yerschieden wirken- 
den Flotationsmitteln voneinander zu trennen, da so- 
wohl die fraktionierte Siebung ais auch die frak- 
tionierte Schwimm- und Sinkprobe bei der mengen- 
inaBigen Erfassung der Kohlenbestandteile versagt 
hatten. Um eine Priifung der Ergebnisse des in Aus-

sicht genommenen Verfahrens zu ermoglichen, muBte 
man zunachst eine Grundlage fiir die Analyse der 
flotierten Kohlen schaffen. Zu diesem Zweck wurden 
Reihen von Verkokungen synthetisch bereiteter 
Mischungen der Kohlenbestandteile von Fett- und 
Gaskohlen aufgestellt und durch die Werte der er- 
mittelten Backfahigkeit ergiinzt, so daB sich an Hand 
solcher Biider und Zahlen die mengenmaBige Zusam- 
mensetzung von flotierten Kohlen ziemlich genau an- 
geben lieB. Auf diese Weise entstand vorerst eine 
abgeschlossene Studie iiber die Verkokbarkeit der 
Gefiigebestandteile von Fett- und Gaskohlen des
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Ruhrbezirks, die nachstehend wiedergegeben wird; 
der Bericht uber die Flotationsversuche soli einer 
spatern Mitteilung vorbehalten bleiben.

Beschreibung der Streifenkohlen.

Makroskopisch werden die Gefiigebestandteile 
bituminóser Streifenkohlen durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet1: V i tri t , Olanzkohle mit starkem 
Schein und zusammenhangender Oberfliichc von 
glaserner Textur, tritt in schmalen Streifen ein- 
gelagert auf, splittert leicht und zeigt muscheligen 
Bruch. Clari t,  Glanzkohle mit glattem Bruch, der 
einen deutlichen Schimmer zeigt und gestreift zu sein 
scheint, ais ob Streifen oder 
Flecke von Mattkohle einge- 
lagert waren. Clarit tritt in Ban
dem von wechselnder Dickc 
auf. Durit ,  matte Hartkohle 
oder Mattkohle, hat ein kórni- 
ges, festes Gefiige und zeigt an 
Bruchstellen eine glatte Flachę 
von mattem Aussehen. Fusit,
Muttcrkohle, mineralische Holz- 
kohle oder Faserkohle, ist 
brócklig und weich und ver- 
lauft im Floz in Bandem und 
flachen Keilen parallel zum 
Liegenden. Fusit hat faseriges 
Gefiige. Die Fasern verlaufen 
in derselben Richtung wic der 
Keil. Da die Keile in ver- 
schiedenen Winkeln zueinander 
stehen, erscheinen die einen 
matt, die andern heli, je nach 
dem auffallenden Licht. Fusit 
laBt sich leicht vom Kohlen- 
block abtrennen und ist der 
Bestandteil der Kohle, der 
allein die schwarzende Eigen- 
schaft besitzt.

Diese Merkmale wurden 
auch bei den zur Untersuchung 
gewahlten bituininósen Streifen
kohlen des Ruhrbezirks (Fett- 
kohle aus Floz Sonnenschein 
und Gaskohle aus Floz Zoll- 
verein) festgestellt. Die Ge- 
fiigebestandteile der Fettkohle 
setzten sich aus Vitrit, Clarit 
und Fusit zusammen, von denen die Vitritstreifen 
am starksten vertreten waren. Der untersuchte 
Fusitstreifen war 10-15 cm dick, frei von Glanz
kohle und enthielt sowohl pulverfórmige Anteile 
ais auch faserige Bestandteile in zusammenhangender 
Form. Die Gaskohle bestand hauptsachlich aus Durit, 
schinale Glanzkohlenstreifen wechselten hier mit ganz 
dunnen Lagen von Faserkohle. Von der Gaskohle 
wurde nur der Duritanteil, von der Fettkohle das 
ganze Kohlenstuck, bestehend aus Vitrit, Clarit und 
Fusit, zu den Versuchen genommen.

Die Abtrennung der Streifen aus den Kohlen lieB 
sich durch AbstoBen mit einem Messer sauber vor- 
nehinen. Gekennzeichnet werden die Gefiigebestand- 
teile durch die bei der Kurzanalyse erhaltenen, in 
der Zahlentafel 1 zusaminengestellten Werte, die mit

■ B a r a n ó w  und F r a n c i s ,  Fuel 1922, Bd. 1, S. 219; Brennst. Chem. 
1923, S. 181.

Vitrit Clarit Fusit Durit

Hygroskopische Feuchtigkeit % 0,66 0,68 0,86 0,78
Fluchtige Bestandteile . . % 23,76 22,68 11,48 31,42

% 75,58 76,64 87,76 67,80
% 0,72 1,02 2,66 0,86

Spezifisches Oewicht bei 20 >C 1,286 1,288 1,495 1,293

Unter dem Mikroskop zeigen die aus den 
Kohlenartcn hergestellten Analyscnpulver (Sieb mit

400 Maschcn/cin2) das in den Abb. 1-4 wieder- 
gegebene Gefiige. Die bekannte stengelige Form des 
Fusits, die er auch bei feinster Vermahlung nicht ein- 
biifit, tritt besonders hervor, wahrend Yitrit, Clarit 
und Durit blattchenartig erscheinen. Allerdings sind 
beim Durit die Rander zackig ausgestaltet.

Vers u chs ergebnisse.

Backende Bestandteile der Steinkohle sind Vitrit 
und Clarit, nicht backende Fusit und Durit. Wie weit 
die nicht backenden Bestandteile die Verkokungskraft 
von Vitrit und Clarit beeinflussen, hangt von der Zu- 
sammensetzung der Bitumenbestandteile der Glanz
kohlenstreifen ab. Vielfach wird die Ansicht ver- 
treten, daB die Faserkohle schon in kleinster Menge 
die Backfahigkeit der koksbildenden Kohlen zerstóre. 
So sagt Czerniak1: »Zur Herabsetzung der Back-

• Glfickauf 1925, S. 1663.

Abb. 1. Yitrit. v =  100. Abb. 2. Clarit. v =  100.

Abb. 3. Fusit. v =  100. Abb. 4. Durit. v =  100.

den bei englischen Streifenkohlen gefundenen Zahlen 
ubereinstimmen.

Zah len ta fe l  1. Analysenwerte.
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fahigkeit reichen sehr geringe Beimengungen von 
Faserkohle aus, die bei einer cliemisehen Unter- 
suchung der Kokskohle nicht wahrnehmbar in Er- 
scheinung treten, so dali zum Nachweis ihrer Gegen- 
wart die mikroskopische Untersuchung erforderlich 
ist. Bei der Bestimmung der Backfiihigkeit einer Kohle 
wird man daher in Zukunft zu unterscheiden 'haben, 
ob ihre chemische Zusammensetzung oder die Gegen-

wart von Faserkohle ihre Backfahigkeit ausschlieBt, 
und von dem Ergebnis dieser Untersuchung wird es 
abhangen, welche Wege man beschreiten muB, um 
die Kohle der Verkokung zuzufiihren, sofern eine 
solche Móglichkeit durch entsprechende MaBnahmen 
praktisch iiberhaupt zu erreichen ist.«

Die Beziehungen zwischen den vier Kohlen- 
bestandteiien sind aus den Mischungsreihen ersicht-
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Abb. 5. Tiegelkoksproben aus den Mischungen Vitrit-Fusit, Clarit-Fusit und Durit-Fusit.
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Abb. 6. Tiegelkoksproben aus den Mischungen Vitrit-Durit, Clarit-Durit und Vitrit-Clarit.

100

lich, die in den Abb. 5 und 6 und in der Zahlentafel 2 
zusammengestellt sind. In der Zahlentafel findet man 
die Backfahigkeitszahlen1, in den Abbildungen die

Zah lentafel

Kohlen- 
mischung 

% 
a : b

Vitrit-
Fusit

a : b

Clarit-
Fusit

a : b

Durit-
Fusit

a : b

Vitrit-
Durit

a : b

Clarit-
Durit

a : b

Vitrit-
Clarit

a : b

100 : 0 439 138 8 439 138 439
90 : 10 408 131 0 447 138 439
80 : 20 423 139 0 449 132 426
70 : 30 223 92 0 332 92 386
60 : 40 196 77 0 281 86 300
50 : 50 138 63 0 212 75 250
40 : 60 28 34 0 138 36 210
30 : 70 15 14 0 74 19 180
20 : 80 6 0 0 27 17 165
10 : 90 0 0 0 12 10 147
0 : 100 0 0 o 8 8 138

1 Dic BackfShigkeitszahlcn sind nach dem Verfahren von M e u r i c e  

mit Hilfe der Druckvorrichtung von K a t t w i n k e l  (Oluckauf 1926, S. 972) 
jewonnen worden.

Tiegelkoksproben aus den Kohlenmischungen Vitrit- 
Fusit, Clarit-Fusit, Durit-Fusit, Vitrit-Durit, Clarit- 
Durit und Vitrit-Clarit.

Der Tiegelkoks von Vitrit hat ausgesprochene 
Pilzform, was auch der Beobachtung Lessings1 ent- 
spricht. Claritkoks ist etwas niedriger, Duritkoks da- 
gegen flach und gesintert. Vitrit- und Claritkoks haben 
silbergraue Farbę, Duritkoks ist matter und dunkler, 
Fusitkoks ist schwarz und zerfallt auBerst leicht zu 
Pulver.

Hinsichtlich der Beziehungen zwischen den 
backenden und nicht backenden Teilen der Kohlen- 
gemische ist die iiberraschende Tatsache festgestellt 
worden, daB die Verkokbarkeit der Glanzkohleń 
Vitrit und Clarit bei einem Fusitgehalt bis zu 20°/o 
nicht verschlechtert wird. Von da ab beginnt ein all- 
inahliches Zusammensintern und Schwarzerwerden 
der Kokskuchen. Den feinen Unterschied in der Farbę

i Brennst. Chem. 1922, S. 135.
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Abb. 7. Von oben gesehene Tiegelkoksproben aus den Mischungen Vitrit-Fusit, Clarit-Fusit und Durit-Fusit.

erkennt man noch besscr, wenn man die Kokskuchen 
von oben betrachtet (Abb. 7).

Die Backfahigkeitszahlen der reinen Kohlen- 
bestandteile sind wie folgt ermittelt worden: Vitrit 439, 
Clarit 138, Durit 8, Fusit 0. Detnnach hat Vitrit eine 
dreimal groBere Verkokungskraft ais Clarit, der auch 
an dieser Eigenschaft den Ubergang zum Durit deut- 
lich erkennen laBt. Der Befund steht demnach mit den 
Ansichten von Jeffrey, Lange, Stach u. a. in 
bestem Einklang. Entsprechend der etwas groBern 
Backfahigkeit des Durits haben die Versuche mit 
Duritzusiitzen ahnliche, wenn auch bessere Werte ais 
die Mischungsversuche mit Fusit ergeben. Der Tiegel- 
koks aus Yitrit- und Clarit-Mischungen ist durchweg 
gut geflossen und pilzartig geformt.
Dagegen fallen ihre Backfahigkeits
zahlen mit steigendem Claritgehalt.
Besonders hervorzuheben ist, daB so- 
wohl der Tiegelkoks ais auch die 
Backfahigkeitszahlen der backenden ,
Gefiigebestandteile erst bei einem Ge- y,/ri/
halt von mehr ais 20 o/o an nicht 
backenden Kohlenbestandteilen eine 
analytisch nachweisbare Wertminderung 
erkennen lassen.

S innat1 gibt an, daB Fusit die Ver- .
kokbarkeit der mit ihm gemischten 
Kohle stark beeintrachtige, wenn er in 
auBerst fein gepulverter Form mit der 
Kohle verkokt werde. Dazu geniige 
schon 1 Teil Fusit auf 9 Teile Kohle.
Ein ahnliches Verhalten ist auch bei 
dem Fusit der Ruhrkohlen beobachtet worden.

Die Versuche fanden in folgender Weise statt.
Das Analysenpulver wurde mengenmaBig nach dem 
Normenverfahren fiir Kohlenstaub und Gesteinstaub 
in zwei Fraktionen zerlegt, feinste Bestandteile durch 
ein Sieb mit 6400 Maschen/cm2 und grobe Bestand
teile durch ein Sieb mit 400-6400 Maschen/cm2. Von 
beiden Fraktionen wurden sowohl Kokskuchen her-

gestellt (Abb. 8) ais auch Backfahigkeitszahlen er
mittelt. Die Kornzusammensetzungen der Analysen- 
pulver sind in der Zahlentafel 3 wiedergegeben, iiber 
dic Backfahigkeitszahlen untcrrichtet die Zahlentafel 4.

Zah len ta fe l  4. Backfahigkeitszahlen.

Fraktion Vitrit Clarit Fusit Durit

Feinste Bestandteile . . . . 2860 192 0 37
Grobe Bestandteile . . . . 84 40 0 2

Wie friihere Arbeiten gezeigt haben1, sind dic 
Teilchen der Analysenpulver bei gleich harten Kohlen 
auch gleichmiiBig in der Probe verteilt. Dasselbe bc-

C /a r/f

O crri/ fos/f

Zah len ta fe l  3. Kornzusammensetzung.

Vitrit Clarit Fusit Durit

Feinste Bestandteile . .  .  °/o 36,86 35,32 85,96 35,34
Grobe Bestandteile .  .  o/o 62,85 63,84 13,41 64,05
V erlust....................... .  .  % 0,29 0,84 0,63 0,61

1 Feinste Bestandteile der Analysenprobe (< 6400 Maschenlcm2),
2 Grobe Bestandteile der Analysenprobe (> 6400 Maschenlcni2).

Abb. 8. Tiegelkoksproben aus den feinsten und aus den groben Besłandteilen 
der gepulverten Gefiigebestandteile.

obachtet man auch bei den Vitrit-, Clarit- und Durit- 
bestandteilen der Streifenkohle. Fusit besteht haupt- 
sachlich aus feinstem Staub, da diese Kohlenart sehr 
weich ist.

Aus den Backfahigkeitszahlen geht hervor, daB 
der Staub von Vitrit, Clarit und Durit erheblich starker 
bindet ais die groben Teilchen. Hier zeichnet sich 
wiederum der Vitrit aus, der seine Backfahigkeit etwa 
verfiinffacht. Fiir den Fusit gilt das Gegenteil; der 
Staub ist vollstandig unwirksam, wahrend die groben 
Bestandteile iiber einige Verkokungskraft verfiigen. 
Obgleich dic Backfahigkeitszahlen beider Fraktionen 
Nuli sind, ist doch aus Abb. 8 ersichtlich, daB die

Brennst. Chem. 1922, S. 135.
1 K a l t w l n k e l ,  Brennst. Chem. 

Chem. 1924, S. 281.
1924, S. 81; K r e u l e n ,  Brennst.
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groben Fusitteilchen zusammenbacken und cincn 
zusammenhangenden Koks ergeben1.

Mit dem Fusitstaub wurden nun Vitrit und Clarit, 
die Hauptbestandteile einer guten Kokskohle, derart 
gemischt, daB auf 9 Teile Vitrit oder Clarit 1 Teil 
Fusitstaub und auf 8 Teile Vitrit oder Clarit 2 Teile 
Fusitstaub entfielen. Diese Mischungen ergaben Koks- 
kuchen, die sich in keiner Weise von dem Koks 
unterschieden, der aus dem ursprunglichen Analysen- 
pulver in demselben Mischungsverhaltnis hergestellt

M /rit 
*

%  fu s i/  to

C /a ri/

%rusif 10 10

n Gesamtkorn, b feinste Bestandteile (< 6400 Maschenlcni1). 

Abb. 9. Tiegelkoksproben aus Vitrit-Fusit- und Clarit-Fusit- 
Mischungen unter Verwendung von nicht ausgesiebtem 

Fusit und Fusitstaub.

worden war (Abb. 9). Dagegen lieferte die Messung 
der Backfahigkeit Werte, die eine Beeintrachtigung 
der Glanzkohlen in der Backfahigkeit erkennen lassen 
(Zahlentafel 5).

Zah len ta fe l  5. Backfahigkeitszahlen.

Kohlenmischung 9 : 1 8 : 2

Vitrit + Fusit (Gesamtkorn) . . . . 408 423
Vitrit + Fusit ( S t a u b ) ........................ 173 179
Clarit-f Fusit (Gesamtkorn) . . . . 131 139
Clarit + Fusit ( S t a u b ) ........................ 75 29

Da Fusit, wic hachgewiesen, hauptsiichlich ais 
Staub anfallt und dieser sich in dem feinsten Korn der 
Kokskohle anreichert, muB dahin gestrebt werden, den 
Fusit aus der Kokskohle zu entfernen, weil seine Gegen- 
wart bei claritischer Kohle auf die Koksbildung stark 
nachteilig wirkt. Bei hauptsachlich vitritischcr Koks
kohle sind Beimengungen von Fusit bis zu 20% von 
geringerm EinfluB.

Zusammenfass u n g.

Die Gefugebestandteile von bituminósen Streifen- 
kohlen des Ruhrbezirks werden brennstoffcheinisch 
gekennzeichnet und ihre Koksbildungsfahigkeit wird bei 
wechselseitigen Mischungen durch Tiegelkoksproben 
und Backfahigkeitszahlen ermittelt. Dabei ist gefunden 
worden, daB ein erheblicher Unterschied zwischen den 
Glanzkohlenstreifen Vitrit und Clarit besteht, da die 
Backfahigkeit von Clarit erheblich geringer ais die von 
Vilrit ist. Clarit muB somit ais eine Ubergangsstufe 
zum Durit aufgefaBt werden. Fusit und Durit haben 
kcine Backfahigkeit, behindern aber in Mischung mit 
den Glanzkohlen dereń Backfahigkeit erst bei einem 
Gehalt von mehr ais 20 o/o. An der Zerlegung der

1 Da die Oefugebestandteile fast gleich viel Asche haben, kann ihr 
unterschiedliches Verhalten nicht auf die Mineralbestandteile zuruckgefuhrt 
werden.

Analysenpulver in Staub und Grobkorn wird nach
gewiesen, daB Fusit zu 86 o/o ais Staub anfallt, wahrend 
Vitrit, Clarit und Durit nur 35 o/o Staub enthalten. Die 
Verkokungskraft des Staubes ist bei den drei letzten 
Kohlenarten erheblich gróBer ais die des Gesamtkorns, 
wahrend sich beim Fusit das Umgekehrte ergeben hat. 
Hier sind die groben Bestandteile etwas backend, der 
Staub dagegen ist vollstandig tot. Werden 10 und 20 o/o 
Fusitstaub Vitrit und Clarit zugesetzt, so tritt eine 
allerdings nur mit den Backfahigkeitszahlen nachweis- 
bare Koksverschlechtcrung ein; diese ist besonders 
beim Clarit von Belang. Gute Kokskohlen bestehen 
daher hauptsachlich aus Vitrit, auf dessen Back
fahigkeit ein Fusitgehalt bis zu 20 o/o geringen Ein
fluB hat.
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Ergebnisse des Reichsknappschaftsvereins im Jahre 1926.

Nach dem kiirzlich veróffentlichten dritten Geschafts- 
bericht betrug im Rechnungsjahr 1926 die Zahl der Mit
glieder in der Krankertkasse 753000. Der Riickgang der 
Mitgliederzahl, der sich 1925 gegen 1924 auf rd. 59000 
Mann belaufen hatte, setzte sich in 1926 fort und erreichte 
gegen 1924 eine Verminderung um rd. 124 000 oder 14,13% 
und gegen das Vorjahr um 65000 oder 7,97%. Gegeniiber dem 
letzten Friedensjahr ergibt sich ein Riickgang von rd. 237000 
oder 23,91 %, der zum guten Teil durch Ausscheiden des 
Saarlander Knappschaftsvereins hervorgerufen wird.

Demgegenuber sind die Erkrankungsfalle insgesamt und 
auf 1 Mitglied gegeniiber der Vorkriegszeit nicht unerheblich 
gestiegen. Wahrend in den Jahren 1908 bis 1913 auf
1 Mitglied 0,6 Erkrankungsfalle entfielen, waren es 1924 
und 1925 je 0,7 und 1926 sogar 0,8. Ganz bedeutend an- 
gewachsen ist die Zahl der Krankheitstage. Sie schwankte 
je Mitglied in den Jahren 1908 bis 1913 zwischen 9,3 und 
10,3, stieg 1924 auf 19,1, 1925 weiter auf 21,2j und 1926 
sogar auf 24,8 oder auf mehr ais das 2'/2fache. Setzt man 
die Anzahl der Krankheitstage wie auch die Hohe des 
Krankengeldes je Mitglied im Jahre 1908 =  100, so ergeben 
sich die nebenstehenden Steigerungen :

, , , Krankheitstage Krankengeld
im janre ^  0yQ

1924 auf 205,38 207,30
1925 „ 227,96 266,24
1926 „ 266,67 344,29

Das besonders starkę Ansteigen des Krankengeldes im 
Jahre 1926 ist auf die Erhóhung des Prozentsatzes des Kran
kengeldes von 50 auf 75 des Grundlohnes je nach der Zahl 
der Angehorigen zuriickzufuhren, die ihrerseits wieder auf 
das Steigen der Krankheitstage nicht ohne EinfluB gewesen 
sein diirfte. Diese starkę Mehrbelastung bedingte not- 
wendigerweise auch erhóhte Beitragsleistungen, und zwar 
stiegen diese je Mitglied von 48,68 im Jahre 1913 auf 
86,01 A  1924 oder um 76,68 %, 1925 auf 103,65 M 
oder um 112,92% und im Jahre 1926 weiter auf 139,72 M 
oder gegeniiber 1913 um 187,02%. Im einzelnen unterrichtet 
iiber die Entwicklung der Mitgliederzahl, der Erkrankungs
falle, der Krankheitstage sowie iiber die Beitrage und 
Krankengeldausgaben in den Jahren 1908 bis 1913 sowie 
1924 bis 1926 die nachstehende Zahlentafel.

Unter den einzelnen Knappschaftsvereinen nimmt die 
Ruhrknappschaft mit 377 000 Mitgliedern weitaus die erste

Za h l  der  M i t g l i e d e r ,  E r k r a n k u n g s f a l l e ,  K r a n k h e i t s t a g e  und  E i n n a h m e n  s ow i e  A u s g a b e n  
der  d e u t s c h en  K n a p p s c h a f t s k r a n k e n k a s s e n  1908—1926.

Jahr
Zahl der 

Mitglieder

Erkrankungsfalle Krankheitstage
Beitrags-1 Gesamt- 

einnahmen

Gesamt-
ausgaben1

davon an 
Krankengeld

insges.
auf 

1 Mitglied
insges.

auf 
1 Mitglied

1908 
=  100 M

auf 1

M

Witglied

M M

1908 
=  100

1908 S65 505 495 032 0,6 8 030 355 9,3 100,00 43,96 45,57 38,67 17,95 100,00
1909 8S4 513 515213 0,6 8 821 899 10,0 107,53 44,58 46,95 41,61 19,65 109,47
1910 885 598 507 349 0,6 8 751 440 9,9 106,45 45,56 47,39 42,41 18,61 103,68
1911 899 716 535 621 0,6 9 243 556 10,3 110,75 46,09 47,92 44,49 19,16 106,74
1912 932 877 539 276 0,6 9 125 188 9,8 105,38 48,55 50,87 43,92 18,27 101,78
1913 989 196 567 963 0,6 9 241 412 9,3 100,00 48 68 51,35 43,40 17,04 94,93
1924 876 510 598 657 0,7 16 770 769 19,1 205.38 86,01 88,50 80,67 37,21 207,30
1925 817 845 596 055 0,7 17318711 21,2 227,96 103,65 113,50 97,48 47,79 266,24
1926 752 662 594 538 0,8 18 6S3S19 24,8 266,67 139,72 142,61 127,45 61,80 344,29

1 Ohne Vermógensanlagen.

Za h l  der  M i t g l i e d e r  und E r k r a n k u n g e n  im J a h r e  1926.

Zahl der Mitglieder
von der 

Oesaratzahl

%

Krankheitsfalle Krankheitstage
Namen der Knappschaften

mannlich weiblich insges. uberhaupt
auf 100 

Mitglieder uberhaupt
auf 100 

Mitglieder

auf 
1 Krank- 
heitsfall

Aachener................................. 25 000 101 25 101 3,33 19 478 77,6 504 752 2010,9 25,9
Niederrheinische................... 17 367 174 17 541 2,33 16 407 93,5 387 093 2206,8 23,6
Briihler..................................... 18 760 162 18 922 2,51 10 877 57,5 385 838 2039,1 35,5
Meinertzhagener Kn.-Kr.-K. . 909 15 924 0,12 566 61,3 18 006 1948,7 31,8
R u h r ...................................... 375 493 1328 376 821 50,07 275 088 73,0 10 944 867 2904,5 39,8
Siegerlander............................. 20318 385 20 703 2,75 15 354 74,2 442 290 2136,4 28,8
Gieliener................................. 7 0S2 47 7 129 0,95 4517 63,4 106 818 1498,4 23,6
Hannoversche........................ 24 385 291 24 676 3,28 17 393 70,5 429 318 1739,8 24,7
Halberstadter........................ 17 991 284 18 275 2,43 14 161 77.5 369 436 2021,5 26,1
M ansfe lder............................ 16 149 213 16 362 2,17 11 540 70,5 295 908 1808,5 25,6
Hessisch-Thiiringische . . . 8 904 101 9 005 1,20 8 596 95,5 207 763 2307,2 24,2
Hallesche................................. 40 478 945 41 423 5,50 36 047 87,0 934 902 2257,0 25,9
Brandenburger........................ 30 154 799 30 953 4,11 21 542 69,6 645 531 20S5.5 30,0
Niederschlesische................... 33 48S 651 34 139 4,54 25 727 75,4 738 048 2161,9 28,7
Oberschlesische................... 54519 2209 56 728 7,54 67 046 118,2 1 067 182 1881,2 15,9
Sachsische ............................ 35 674 537 36 211 4,81 35 010 96,7 879 653 2429,2 25,1
Siiddeutsche............................ 14 993 622 15615 2,07 14 459 92,6 309 008 1978,9 21,4

741 664 8864 750 528 99,71 593 808 79,1 18 666 413 2487,1 31,4

Ab l.Juli 1926 Angestellten-Krankenkasse

M ansfe lder............................. 714 15 729 0.10 29S 1 40,9 7518 1031,3 25,2
Niederschlesische................... 1 354 51 1 405 0,19 432 1 30,7 9 88S 703.8 22,9

2 068 66 2134 0,29 730 [ 34,2 17 406 815,7 23,8

insges. 743 732 8930 752 662 100,00 594 538 | 79,0 18 683 819 2482,4 31,4
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Stelle ein; sie umfaBt die Halfte aller Mitglieder des Reichs- 
knappschaftsvereins. Danach folgen in weitem Abstande die 
Oberschlesische Knappschaft mit 57 000 oder 7,5% und die 
Hallesche Knappschaft mit 41 000 oder 5,5% der Mitglieder 
des Reichsknappschaftsvereins. Besonders bemerkenswert 
ist, dafi auf die Ruhrknappschaft nicht nur unbedingt, sondern 
auch im Verhaltnis zur Mitgliederzahl die groBte Zahl der 
Krankheitstage enffallt, und zwar 10,945 Mili. oder auf 100 
Mitglieder 2905. In Sachsen kamen auf 100 Mitglieder 2429, 
in Hessen-Thuringen 2307, in Halle 2257, am Niederrhein 
2207 und in Niederschlesien 2162. Die besten gesundheit- 
lichen Verhaltnisse weist die GieBener Knappschaft mit 1498 
auf. Auf 1 Krankheitsfall entfielen bei der Ruhrknappschaft
39,8 Krankheitstage, in der Bruhler Knappschaft 35,5. Die 
niedrigste Zahl der Krankheitstage auf einen Krankheitsfall 
hat Oberschlesien mit 15,9. Naheres geht aus der vor- 
stehenden Zahlentafel hervor.

Der Arbei terpens ionskasse gehorten 1926 749000 
Mitglieder an. Die Zahl der Mitglieder hat sich gegen das 
Vorjahr um 100000 erhoht. Diese Erhohung ist auf das neue 
Knappschaftsgesetz zuruckzufiihren, das eine Erweiterung

des Kreises der Versicherten mit sich brachte. Die Zahl der 
Leistungsempfanger hat sich im Laufe des Jahres von 331 000 
auf 402000 erhoht. Im einzelnen waren an Rentenenipfangern 
am 31. Dezember 1926 vorhanden: 120000 Invalidenpensio- 
nare, 26000 Altersinvaliden, 91000 Witwen, 74000 Waisen 
und 90000 Kinder von Invaliden. Die Ruhrknappschaft 
zahlte bei 395000 Mitgliedern 219000 Rentenempfanger oder 
auf 100 Versicherte 55,43. Die meisten Leistungsempfanger 
hat die OieBener Knappschaft aufzuweisen. Auf 100 Ver- 
sicherte kommen 125,6 Leistungsempfanger. Es folgt die 
Siegerlander Knappschaft mit 106,83, die Hallesche zahlt 
auf 100 Versicherte nur 23,68 und hat damit den kleinsten 
Anteil. Im einzelnen unterrichtet iiber die Entwicklung der 
Mitglieder- und Leistungsempfangerzahl die nachstehende 
Zahlentafel.

Die Angeste l l t enpens ionskasse weist 49000 Mit
glieder und 22 000 Rentenempfanger nach. Dariinter sind 
8435 Invaliden, 922 Alters-Ruhegeldempfanger, 5900 Witwen, 
3478 Waisen und 2982 Kinder von Rentenenipfangern. Da- 
von gehoren zur Ruhrknappschaft 4273 Invaliden, 815 Alters- 
Ruhegeldempfanger, 3110 Witwen, 2103 Waisen und 2211

Z a h l  der  M i t g l i e d e r  u n d  L e i s t u n g s e m p f a n g e r  der  A r b e i t e r p e n s i o n s k a s s e  Ende  1926.

Namen 
der Knappschaften

Zahl
der
Mit

glieder

Leistunesempfanger

Inval

absolut

iden 
auf 

100 Mit- 
glieder

Altersir

absolut

validen 

auf 
100 Mit
glieder

Wit

absolut

wen
auf 

KO Mit
glieder

Waisen 
I auf 

absolut 100 Mit- 
' glieder

Kinder

absolut

v. Inval.

auf 
100 Mit- 
glieder

insges.
auf

absolut ; 100 Mit- 
I glieder

Aachener........................ 25 210 3,757 14,90 644 2,55 2 679 10 63 2018 8,00 1 630 6,47 10 728 42.55
Niederrheinische . . . 16 183 1 261 7,79 403 2,49 695 4,29 1 370 8,47 1 581 9,77 5 310 32,81
Bruhler............................ 18 986 2 321 12,22 14 0,07 1951 10,28 1 588 8,36 1 374 7,24 7 248 38,18
R u h r ............................ 394 897 55 692 14,10 23 186 5,87 36 618 9,27 39 292 9.95 64118 16,24 218 906i 55,43
Siegerlander................... 21 421 6 068 28,33 366 1,71 6 363 29,70 3 642 17,00 6444 30,08 22 8S3 106.S3
OieBener........................ 6 476 2 932 45,27 12 0.19 2 861 44,18 1 064 16 43 1 265 19,53 8 134 125.60
Hannoversche . . . . 21 937 5 112 23,30 130 0,59 5 098 23,24 2 691 12,27 1498 6,83 14 529 66.23
Halberstadter . . . . 17 133 5 307 30,98 175 1,02 3 574 20,86 1 470 8,58 710 4,14 11 236 65 58
M ansfe lde r................... 15 830 5 140 32,47 94 0,59 4 828 30 50 1 531 9,67 680 4,30 12 273 77.53
Hessisch-Thiiringische . 7 657 888 11,60 17 0.22 619 8.08 587 7,67 377 4,92 2 488 32,49
Hallesche........................ 37 981 2714 7,15 234 0,62 2 51S 6,63 2 263 5.96 1 265 3,33 8 994 23,68
Brandenburger . . . . 26 778 2 259 8,44 12 0,04 2 038 7,61 1 562 5,83 488 1,82 6 359 23,75
Niederschlesische . . . 31 513 5 751 18,25 207 0,66 4 969 15,77 3 175 10.08 1 160 3,68 15 262 48,43
Oberschlesische . . . . 56 095 6 843 12,20 464 0,83 6 644 11.84 6 697 11,94 5 895 10,51 26 543 47,32
Sachsische........................ 34 916 10 621 30,42 170 0,49 8 176 23,42 3 402 9,74 — — 22 369 64,07
Suddeutsche................... 15 742 3 077 19,55 78 0,50 1808 11,49 1 550 9,85 1 822 11,57 8 335 52,95

insges. 748 755 119 743 15,99 26 206 3,50 91 439 12,21 73 902 9,87 90 307 12,06 401 597 53,64

1 Geschatzt.

Zah l  der  M i t g l i e d e r  und  L e i s t u n g s e m p f a n g e r  in der  A n g e s t e l l t e n p e n s i o n s k a s s e  Ende  1926.

Namen 
der Knappschaften

Zahl
der

Mit
glieder

Ruhegeld-
empfanger

! auf 
absolut jlOOMit- 

[ glieder

Alters-Ruhe
geldempfanger 

1 auf 
absolut 100 Mit- 

| glieder

Witwen

[ auf 
absolut ! 100 Mit* 

1 glieder

Waisen

auf
absolut i 100 Mit- 

! gMtder

Kin< 
von Rui 

empfS

absolut

Jer
cgeld- 
ngern 

auf 
100 Mit
glieder

ins

absolut

ges.

auf 
100 Mit
glieder

Aachener........................ 1 215 194 15,97 23 1,89 129 10.62 68 5,60 _ _ 414 34,07
Niederrheinische. . . . 1 166 109 9,35 3 0,26 70 6,00 88 7,55 55 4,72 325 27,87
Bruhler............................. 1 831 152 8,30 1 0,05 100 5,46 76 4,15 46 2,51 375 20,48
R uhr............................ 22 250 4273 19,20 815 3,66 3110 13,98 2103 9,45 2211 9,94 12512‘ 56,23
Siegerlander................... 1 545 267 17,2S 6 0,39 173 11,20 134 8,67 141 9,13 721 46.67
O ieB ener........................ 417 205 49,16 — — 67 16,07 40 9,59 34 8,15 346 82,97
Hannoversche . . 2141 341 15,93 25 1,17 173 8,08 114 5,32 68 3,18 721 33,68
Halberstadter................... 1 570 383 24,39 15 0,96 197 12,55 47 2,99 20 1,27 662 42,17
Mansfelder................... 1 442 326 22,61 5 0,35 258 17,89 57 3,95 11 0,76 657 45.56
Hessisch-Thiiringische 750 133 17,73 1 0,13 56 7,47 47 6,27 43 5,73 280 37,33
Hallesche . . , 3 785 33S S,93 2 0,05 165 4,36 65 1,72 75 1,98 645 17,04
Brandenburger . . . 2 506 286 11,41 4 0,16 201 8 02 55 2,19 32 1,28 578 23,06
Niederschlesische . . 2 803 540 19,27 14 0,50 341 12,17 191 6,81 58 2.07 1 144 40,81
Oberschlesische . . . 2 743 287 10,46 6 0,22 351 12,80 254 9,26 154 5,61 1 052 38,35
Sachsische . . . 2 082 437 20,99 2 0,10 410 19,69 118 5,67 — — 967 46,45
Suddeutsche................... 1 060 164 15,47 — — 99 9,34 21 1,98 34 3 21 318 30,00

insges. 49 306 j 8435 |17,11 922 1,87 5900 i 11,97 3478 7,05 2982 6,05 21 717 44,05

1 Geschatzt.
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Kinder von Rentenempfangern oder insgesamt 12 512 Renten- 
empfanger. Naheres uber die Verteilung der Rentenemp- 
fanger auf die einzelnen Knappschaften und die Leistungs- 
empfanger im Verhaltnis zu den Mitgliedern bietet die 
vorstehende Zahlentafel.

In der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  waren am Jahres- 
schluB 1926 743939 Personen versichert. Die verein- 
nahmten Betrage betrugen im Berichtsjahr insgesamt 
52,54 Mili. JC\ an Renten wurden 42 Mili. JC verausgabt, 
die sich auf 76 036 Invalidenrentner, 18 876 Witwen und 
40 557 Waisen verteilten. Die Zahl der Invalidenrentner 
ist im Laufe des Jahres um 12 626 oder 19,91%, die der 
Witwen um 2464 oder 15,01 % gestiegen. Dagegen 
hat sich die Zahl der Waisen um 7988 oder 16,45% 
verringert.

Die A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g  ist mit dem 
30. Juni 1926 durch das neue Knappschaftsgesetz fur die 
Bergbau-Angestellten aufgehoben worden. Ihr gehórten am 
30. Juni 1926 53505 Mitglieder an, von denen allein auf 
die Ruhrknappschaft 24 014 entfielen. Nachgewiesen wurden 
an Ruhegeldempfangern 3822 (2021 in der Ruhrknappschaft), 
an Witwen 1129 (773), an Waisen 1369 (1039) und an 
Invalidenkindern 1801 (1146) oder insgesamt 8121 (4979) 
Rentenempfanger.

Uber das finanzielle Ergebnis der einzelnen Ver- 
sicherungsarten entnehmen wir dem Bericht folgende An- 
gaben. Die Krankenkasse schlieBt mit einem Reineinnahme- 
betrag in Hóhe von 107,11 Mili. JC ab, dem eine Rein- 
ausgabe von 95,77 Mili. JC gegeniibersteht. Die Beitrags- 
eingange belaufen sich auf 98,88 Mili. JC. Das Vermogen er
hóhte sich von 52,09 Mili. JC um 5,87 Mili. JC auf 57,96 Mili. M. 
Die Ruhrknappschaft weist ais Reineinnahme 63,14 Mili. jc  
(davon 61,96 Mili. M Beitrage) und eine Reinausgabe von 
55,37 Mili. JC nach, so daB dem Vermógen 7,77 Mili. JC 
zugeschlagen werden konnten. Sie schlieBt mit einem 
Vermógensbestand von 33,2 Mili. JC ab. Uber die Ausgaben 
der Krankenkasse des Reichsknappschaftsvereins und der 
Ruhrknappschaft unterrichtet des nahern die nachstehende 
Zahlentafel.

U b e r s i c h t  i i ber d ie R e i n a u s g a b e n  
der  K r a n k e n k a s s e n  im J a h r e  1926.

Reichs davon Ruhrknappschaft

knappschaft

M JC

von der 
Summę

%

Krankenbehandlung . 
Arznei und sonstige 

Heilmittel . . . .  
Krankenhauspflege . 
Krankengeld . . . .  
Hausgeld, Hauspflege 

und Taschengeld . 
Fursorge...................

12 353 323

5 725 410 
19 566 194 
46 461 444

3 584 472 
251 475

5 795 184

2 623 765 
12 261 492 
28 029 806

2 433 954 
57 434

10,47

4,74
22,14
50,62

4,40
0,10

Familienhilfe . . . 
Sterbegeld . . . .  
Verwaltungskosten . 
Sonstige Ausgaben .

2 856 083 
333 984 

4 009 810 
632 447

1 515 981 
184 927

2 393 524
74 889

2,74
0,33
4,32
0,14

insges. 95 774 642 55 370 956 | 100,00

Die Einnahmen der Angestelltenkrankenkassen betrugen 
226337 M, die Reinausgaben 148892 JC, die Mehreinnahmen 
mithin 77445 „#.

Bei den Arbeiterpensionskassen stellten sich die Ein
nahmen im Berichtsjahr auf 154,35 Mili. JC. Von dieser 
Summę machten die Beitrage 150,37 Mili. JC aus; sie ver- 
teilten sich mit 66,48 Mili. JC auf die Arbeitgeber und 83,89 
Mili. JC auf die Versicherten. An Pensionen gelangten zur 
Auszahlung: An Invaliden 104,72Mili. JC, an Witwen 30,15 
Mili. JC, an Waisen 8,55 Mili. JC und ais Kindergeld 3,02

Mili. JC. Die Verwaltungskosten beliefen sich auf 6,61 
Mili. JC. Auf Grund eines Erlasses des Reichsarbeitsministers 
hat die Reichsknappschaft den aus ElsaB-Lothringen ver- 
drangten Knappschaftspensionaren die ihnen zustehenden 
Leistungen zu zahlen. Ebenso sind die Pensionskassen- 
leistungen fiir Pensionsempfanger von Werken, die aus der 
knappschaftlichen Versicherung ausgeschieden sind, auf Be- 
schluB des Vorstandes von der Allgemeinheit zu tragen. 
Von dem Betrage von 1,95 Mili. JC entfallen rd. 1,78 Mili. JC 
auf Pensionsempfanger ausgeschiedener Werke, der Rest 
auf elsaB-lothringische Leistungsberechtigte.

Die Angestelltenpensionskasse schloB mit einem Ein- 
nahmebetrag von 19,47 Mili. JC ab. An Beitragen gingen 
17,25 Mili. JC ein, und zwar von Arbeitgeberseite 6,96 Mili. ̂  
und von den Mitgliedern 10,29 Mili. JC. Fiir Invaliden- 
pensionen wurden 13,75 Mili. JC, fiir Witwenpension 4,19 
Mili. JC, fiir Waisen 1,09 Mili. JC und an Kindergeld 108000^ 
aufgewandt. Die Arbeiterpensionskasse verzeichnete am 
JahresschluB ein Vermógen von 62,39 Mili. JC, die An
gestelltenpensionskasse von 17,82 Mili. M.

In der Invalidenversicherung gingen 61,35 Mili. JC ein, 
wovon 42 Mili. JC an Renten wieder zur Auszahlung kamen. 
Die Beitrage beliefen sich auf 52,48 Mili. JC.

Von den Einnahmen der Angestelltenversicherung (5,87 

Mili. JC) wurden gezahlt:

an Ruhegeldempfanger 2 010 752*#
„ Invalidenkinder . . 71 188 „
„ Witwen . . . .  305 408 „
„ Waisen. . . ■ ■ 324 874 „

zus. 2 712 222 JC

Da die Angestelltenversicherung mit dem 30. Juni zu 
bestehen aufgehórt hat, enthalt das Rechnungsergebnis 
nur die Betrage des ersten Halbjahrs. Die fiir das zweite 
Halbjahr entstandenen Betrage fiir Leistungen sind in 
dem Rechnungsergebnis der Angestelltenpensionskasse ent
halten.

Die Zahl der durchgefiihrten Heilverfahren (11884) hat 
sich gegeniiber dem Vorjahr um 659 oder 5,2 % verringert. 
Von den durchgefiihrten Heilverfahren der Invalidenver- 
sicherung entfielen 3697 oder 36,8 % auf Tuberkulose der 
Lungen. AuBer diesen standigen Heilverfahren haben sich 
die Versicherungsabteilungen an den Zahnersatzkosten be- 
teiligt, im besondern die Abteilung Invalidenversicherung 
in 11024 Fallen mit 436454*#. Auch in der allgemeinen 
Wohlfahrtspflege hat die Reichsknappschaft im Jahre 1926 
bedeutende Aufwendungen gemacht, und zwar im besondern 
zur Bekampfung der Tuberkulose, des AlkoholmiBbrauchs, 
der Geschlechtskrankheiten und des Lupus. Im Bereiche 
der Ruhrknappschaft befindet sich eine Beratungsstelle fiir 
Geschlechtskranke, in der sich im Berichtsjahre 1495 Per
sonen neu meldeten, wahrend am Ende des Berichtsjahrs 
3857 Geschlechtskranke in Beobachtung standen. Besondere 
Beriicksichtigung fand die Kinderfursorge, die sich bei der 
Invalidenversicherung auf 5632 Kinder erstreckte, wofur 
426185 JC aufgewandt wurden; auch sind Zuschusse zur 
Durchfiihrung der Schulzahnklinik, Unterhaltung von Kinder- 
garten und Unterbringung von Stadtkindern auf dem Lande 
gewahrt worden.

Die Krankenversicherung gab fiir „Fursorge im all- 
gemeinen" 154 522*# aus, wovon rd. 60% auf Fursorge fiir 
Kinder vom 4. bis 14. Lebensjahr entfielen. AuBerdem 
wurden an Fursorge fiir Genesende rd. 97 000*# ausge- 
geben.

Im Besitz der Reichsknappschaft befanden sich am 
Schlusse des Jahres 1926 21 Knappschaftskrankenhauser 
mit 4115 Betten und 14 Heilstatten und Erholungsheime 
mit 1040 Betten. Im Bau befand sich noch das„.Knapp* 
schaftslazarett Rokittnitz mit 360 Betten im Gebiet der Ober-
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Das Gasschutzgerat Audos Modeli 26 D.

(Mitteilung des Ausschusses fiir das Grubenrettungswesen 
in PreuBen.)

Im Jahre 1925 ist von dem AusschuB fiir das Gruben
rettungswesen in PreuBen ein Prufungs- und Genehmigungs- 
verfahren fur neue Gasschutzgerate eingefiihrt worden. Der 
AusschuB hat damals drei von ihm gepriifte Gasschutzgerate, 
Drager 1924, Inhabad 1924 und Audos 1925, genehmigt. 
Eine verbesserte Ausfuhrung des Audosgerats, Modeli 1926 D, 
ist neuerdings von der Hanseatischen Apparatebaugesellschaft 
in Kiel zur Priifung eingereicht und in der Sitzung vom 
14. Oktober 1927 ebenfalls zugelassen worden.

Abb. 1 und 2. Anordnung und Tragweise des Gasschutzgerats 

Audos Modeli 26 D.

Das Gerat, dessen auBere Anordnung und Tragweise 
aus den Abb. 1 und 2 hervorgeht, stellt ein Regenerations- 
gerat mit verdichtetem Sauerstoff fur eine Gebrauchsdauer 
von 2 st dar. Im AuBern unterscheidet es sich nur wenig 
von dem Modeli 25; es ist wie dieses starr gebaut mit fest 
eingekapseltem Atmungsbeutel und ohne Gummischlauchver- 
bindung im Ruckenteil. Die Atmungsschlauche, die unter 
dem linken Arm hindurch zum Mundstiick fuhren, sind die 
einzigen freiliegenden Teile der aus Gummi gefertigten 
Atmungsleitung. Das Hauptmerkmal der neuen Bauart 
gegeniiber der altem besteht darin, daB der friiher ange- 
wandte Injektor und das lungenautomatische Ventil fortge- 
fallen sind. Die Auffrischung der Geratluft erfolgt durch 

einen standigen Zusatz von 2,11 Sauerstoff je min, der 
aus einem an der rechten Kastenseite angebrachten 
Reduzierventil unmittelbar in den Atmungsbeutel 
stromt. Dies bedeutet eine wesentliche Vereinfachung, 
zumal da bei dieser Anordnung nur ein Atmungs
beutel erforderlich ist. Der Beutel besteht aus bestem 
Pneumatikgummi und befindet sich, gegen mecha- 
nische Beschadigungen vollig geschiitzt, in einem ge- 
schlossenen Kasten, der aisTrager des ganzen Gerates 
oben mit einem Polster, unten mit einem gespannten 
Lederriemen am Kórper anliegt und mit Hilfe 
zweier Tragriemen und eines Leibriemens getragen 
wird. Der Sauerstoffvorrat laBt sich durch ein am 
rechten Tragriemen in Achselhohe angeordnetes 
Manometer leicht iiberwachen. Die Ablesung er
folgt in der Weise, daB man den Deckel des Mano- 
meters aufklappt, wobei in einem Spiegel auf der 
Irmenseite des Schutzdeckels die Manometereintei- 
lung sichtbar wird. Die Leitung des Druckmessers 
laBt sich durch ein Ventil absperren, das auf der 
rechten Seite des Riickenkastens unmittelbar am 
Reduzierventil angebracht ist. Das von Hand zu 
betatigende Sauerstoffzusatzventil befindet sich an 
der rechten Seite des Riickenteiles oberhalb des 
Flaschenventils.

Die Vorgange bei der Atmung veranschaulicht 
Abb. 3. Die von der Lunge ausgeatmete kohlen-

U M S C H  A U.

Verteilung der Belegschaft^(einschlieBIichJder^Werksange- 
stellten) auf die einzelnen Bergbauarten nach dem Stande 

vom 1. Januar 1926.

schlesischen Knappschaft, und das Krankenhaus Steele mit 
382 Betten im Gebiete der Ruhrknappschaft.

Der Bericht bietet noch die nachstehende lehrreiche 
Ubersicht iiber die Verteilung der Belegschaft (einschlieB
lich der Werksangestellten) auf die einzelnen Bergbauarten 
nach dem Stande vom 1. Januar 1926. Der gróBte Teil der 
Belegschaft ist mit 70,76% im Steinkohlenbergbau tatig. 
Der Braunkohlenbergbau beschaftigt 13,92%.

V er t e i l u n g  der  Be 1 egsch  aft  ( e i n s c h l i eB l i c h  der  
We r ksanges t e l l t e n )  auf  die e i n z e l nen  B e r g b a u 

ar t en  nach dem S t a n d e  vom 1. J a n u a r  1926.

Bergbauart
Belegschaft

ln % von der 
Gesamtzahl

567 235 70,76
111 557 13,92
17 906 2,23

26374 3,29
27 830 3,47
5 937 0,74

25 333 3,16
17 602 2,20
1 825________ 0,23

801 599 100,00

Steinkohle.................................
Braunkohle.................................
Eisenerz......................................
Sonstige Erze und verliehene

M ineralien ............................
Steinsalz, Kali............................
S te inb r iiche ............................
H iittenwerke.............................
Nebenwerke.............................
S a lin e n ......................................

insges.
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Abb. 3. Arbeitsweise des neuen Gasschutzgerates.

saurehaltige Luft tritt durch den Ausatmungsschlauch a in das 
Ausatmungsventil b und gelangt von dort in die Regenerations- 
patrone c und weiterhin in den Atmungsbeutel d. Die dem 
Atmungsbeutel bei der Einatmung entnommene frische Luft 
strómt durch das Einatmungsventil e und den Einatmungs- 
schlauch /  der Lunge zu. Die Sauerstoffflasche g  liefert bei 
einem Inhalt von 2 1 und einem Druck von 150 at 3001 Sauer- 
stoff. Der aus der Flasche ausstromende Sauerstoff wird in 
dem Reduzierventil li, das ais Einhebelventil ausgebildet ist, 
auf den Gebrauchsdruck von etwa 3 at gebracht und in einer 
Menge von 2,1 l/min dem Atmungsbeutel zugefuhrt. Die 
Verbindungsleitungen zwischen Ventilkasten, Patrone und 
Beutel sind aus gepreBten Metallrohren hergestellt. Samt- 
liche Hochdruckteile, wie das Reduzierventil, das Sauerstoff- 
zusatzventil i, das Absperrventil k und die AnschlĄsse fur 
die Manometerleitung sind zu einer Einheit vereinigt worden, 
wodurch sich der Aufbau wesentlich vereinfacht hat. Zur 
Aufnahme des Spejchels dienen in beiden Atmungsschlauchen 
Speichelfanger. Uberschreitet der Sauerstoffverbrauch die 
regelmaBig zuflieBende Menge, so ist der Gerattrager in 
der Lage, durch Betatigung des Sauerstoffzusatzventils von 
Hand den Atmungsbeutel beliebig wieder aufzufullen, 
wahrend bei Unterschreitung des Sauerstoffverbrauchs und 
dadurch entstehender Uberfullung des Atmungsgerates die 
uberfliissige Luft selbsttatig durch das Uberdruckventil / 
entweicht.

Die vorgeschriebenen Prufungen, die in Messungen an 
Priifgeraten und in praktischen Ubungen bestehen, haben 
gezeigt, daB das Gerat den heutigen Anspruchen in jeder 
Weise genugt.

Bemerkenswerte Betriebsstdrungen 

an Turbokompressoren.

Die nachstehend geschilderten Betriebsstórungen an 
zwei mit Dampfturbinen gekuppelten Turbokompressoren 
diirften Beachtung verdienen, zumal da die eine betracht- 
liche Schaden hervorgerufen hat und bei geniigender

Geistesgegenwart des Maschinen- 
warters wohl hatte verhiitet werden 
konnen. Die Ursache der Storung 
war in beiden Fallen in dem hinter 
dem Kompressor zwischen Luftnetz 
und Kompressor sitzenden Riick- 
schlagventil zu suchen.

Die Betriebsstorung am ersten 
Kompressor trat bei seiner Still- 
setzung ein. Ais der Dampf von 
der Maschine langsam abgesperrt 
wurde und die Drehzahl allmahlich 
sank, kam der Kompressor unter 
seine sogenannte Pumpgrenze, d. h. 
in den Bereich, wo die Luftfórde- 
rung labil wird, der Netzdruck 
iiberwiegt und der Kompressor 
»abschnappt«. Dann schlieBt sich 
bekanntlich das Riickschlagventil 
selbsttatig, was sich mehrmals 
wiederholen kann. lin vorliegenden 
Falle wurde es aber durch das 
Zufallen zerschlagen, so daB die 
Luft mit Gewalt riickwarts vom 
Netz durch den Kompressor stromte. 
Der Maschinenwarter hatte vor 
dem Stillsetzen das Handabsperr- 
ventil zur Druckluftleitung nicht 
geschlossen. Da der Dampf von 
der Maschine genommen war, 
stand die Turbinę alsbald still und 
begann, weil der Kompressor jetzt 
wie eine Turbinę wirkte, riick- 

warts zu Iaufen. Nach einigen Minuten gelang es jedoch, 
das Absperrventil zu schlieBen, allerdings nur unter An- 
wendung von Gewalt, weil sich durch die riickstrómende 
Luft Leitungsrost im Ventilsitz festgesetzt hatte. Das Riick- 
wiirtslaufen blieb hier ohne nachteilige Folgen; an den 
sofort abgenommenen Lagern zeigten sich keine nennens- 
werten Anfressungen.

Betrachtliche Storungen traten aber im zweiten Falle 
ein, der sich nicht beim Stillsetzen, sondern wahrend des 
Betriebes ereignete. Aus irgendeinem Grunde, wahrschein- 
lich infolge geringerer Luftabnahme des Grubenbetricbes, 
stieg der Netzdruck in kurzer Zeit auf 6,5 atu, wobei der 
Kompressor ebenfalls zu pumpen anfing. Dadurch kam eine 
UngleichmaBigkeit in den Gang der Turbinę, worauf der 
SchnellschluB ansprach und die Turbinę dampflos machte. 
In diesem Falle hatta das Riickschlagventil nicht dicht 
geschlossen, so daB ebenfalls die Luft zuriickstromtc 
und der Kompressor, wie oben geschildert, wiederum 
riickwarts zu laufen begann. Der Maschinenwarter 
verlor die Ruhe und vergaB, das Druckluftventil ab- 
zusperren und dadurch den Kompressor vom Netz 
zu trennen. Er bemiihte sich, die Hilfsolpumpe anzu- 
setzen, was ihm aber in der Eile nicht gelang. Da der 
Zustand jetzt langere Zeit andauerte und die rikkwarts- 

Jaufende Ólpumpe nicht geniigend Ol in die Lager schaffte, 
waren diese in kurzer Zeit ausgelaufen und samtlichc 
Labyrintdichtungen sowohl in der Turbinę ais auch im 
Kompressor zerstórt. AuBerdem hatte infolge der Senkung 
der Welle ein Turbinenrad am Kranz geschliffen, so daB 
die Schaufeln an den Enden blau angelaufen waren. Infolge
dessen ergaben sich umfangreiche Instandsetzungsarbeiten 
und ein langerer Ausfall des Kompressors.

Demnach empfiehlt es sich, beim Stillsetzen des Kom
pressors vor dem Absperren des Dampfes stets zuerst das 
Luftventil zu schlieBen und sich nicht auf die Wirksamkeit 
des Riickschlagventils zu verlassen. Auch die zweite 
Betriebsstorung ware vermieden worden, wenn der 
Maschinenwarter sofort das Druckluftventil abgesperrt 
hatte. Mulsow.
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Beobachtungen der Wetterwarte der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum im Dezember 1927.
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Tagesmittel mittel wert wert mittel mittel vorm. nachm. des Tages mm

1. 767,9 + 1,8 -f- 2,2 
+ 2,9

0.00 + 1,4 10.00 4,4 79 OSO s s o 1,7 __ __ bewólkt
2. 67,2 + 2,7 21.00 +  1,2 24.00 4,5 77 o o s o 1,3 — — bewólkt
3. 64,2

61,1
+ 0,9 +  1,8 8.30 -  0,3 24.00 4,5 86 SSO s s o 1,4 — — bewólkt

4. + 1.1 + 1,9 24.00 -  0,3 6.00 4,3 84 s s o s s o 1,7 — — bewólkt

5. 59,8 + 3,2 + 6,9 23.00 + 0,6 4.00 5,3 88 SSO s s o 1,6 3,0 — nachts u. fruh Regen, zeitw. heiter

6. 57,5 + 4,4 +11,1 11.30 +  1,6 24.00 4,9 73 s o o s o 2,3 — — heiter
7. 56,3 + 3,4 +  6,2 12.00 +  0,9 2.00 5,3 87 ONO ONO 1,8 — — fr£lh Reif, leicht bewólkt
8. 58,2

60,9
+ 0,8 +  2,9 12.00 -  0,0 21.30 4,8 92 ONO ONO 1,1 — — leicht bewolkt, vorm. schw. Nebel

9. + 1,4 +  2,1 5.00 +  0,5 24.00 5,1 95 still ONO 0,3 0,1 — sehr triibe, maB. nassender Nebel

10. 64,6

64,2
+ 0,4 + 2,6 24 00 -  1,6 19.00 4,5 89 O ONO 2,1 — vorwiegend heiter

11. + 0,0 +  0,5 14.00 -  0,8 8.00 4,3 88 NNO o s o 1,6 — — leicht bewólkt
12. 56,6 — 1,3 +  0,6 14.30 -  3,1 23.00 3,8 84 NO ONO 2,5 — — heiter, mittags geringer Schneefall
13. 55,1 — 0,8 -  0,1 24.00 -  2,7 3.00 4,1 90 WSW WSW 2,4 — 0,2 fr. Reif, bed., raitt. u. abds. ger. Schf.
14. 56,4 + 0,3 +  0,5 14.30 -  1,3 24.00 4,1 83 WSW SSW 1,9 — 0,4 ger. Schneed., vorm. ger. Schneef.
15. 60,4 — 4,0 -  1,1 1.00 -  5,4 16.00 3,1 81 NNO NO 3,5 •— 4,5 Schneedecke, vorm. Schneefall
16. 70,1 — 7,9 -  4,9 0.00 -10,0 7.30 2,1 77 NNO NNO 2,7 — 0,0 Schneedecke, abends Schneefall
17. 73,0 — 9,7 -  7,8 0.00 -12,2 7.30 2,0 83 N NNW 1,3 — 0,6 Schneedecke, ziemlich heiter
18. 73,8 — 6,8 -  5,0 23.00 -  9,7 6.30 2,6 90 N NO 1,1 — 0,5 Schneed., mitt. u. nachm. Schneef.
19. 69,1 — 7,0 -  3,9 14.30 -  9,5 24.00 2,6 84 NO ONO 2,4 — — Schneedecke, ziemlich heiter
20. 63,8 -11,7 -  8,5 14.30 -14,4 24.00 1,6 75 ONO O 2,4 — — Schneedecke, ziemlich heiter
21. 56,7 — 1,5 +  2,2 24.00 -14,6 1.00 3,3 76 SSO SSO 2,9 0,1 — Schneedecke, nachm. Regen
22. 41,6 + 8,0 +10,9 24.00 +  2,2 0.00 6,7 85 SSO SSO 4,2 6,0 — Schneereste, fruh und nachm.
23. 35,1 + 9,2 +10,9 0.00 + 6,5 24.00 8,1 90 SSW SSW 6,9 14,0 — Regen
24. 45,0 +  3,9 +  6,5 0.00 + 2,8 24.00 6,1 95 WSW slill 2,8 3,3 — nachts und tags mit Unterbr. Regen
25. 45,2 + 6,5 + 7,9 21.00 +  2,8 1.00 6,6 90 SSO SSO 2,7 7,4 — frQh und tags Regen
26. 47,5 +  4,9 +  8,2 12.00 +  1,6 2400 6,5 .89 SSO NO 2,3 2,6 — bedeckt, abends Regen
27. 65,3 1,0 +  1,6 0.00 -  3,5 24.00 3,6 77 NO NO 7,8 1,2 — nachts Regen, bewólkt
28. 74,0 _ 2,8 -  1,3 2.00 -  4,1 4.00 2,9 73 NO NO 7,7 — fruh Reif, heiter
29. 70,7 — 3,6 -  0,7 15.00 -  5,1 24 00 1,8 48 NO NO 7,9 — — fruh Reif, heiler
30. 68,1 _ 3,0 +  0,1 15.00 -  6,4 6 00 1,9 50 NO ONO 4,7 — — heiter
31. 69,0 _ 3,1 _  1,3 24 00 -  7,1 8 00 2,6 70 O SSO 1,9 — — frUh Reif. heiter

Mts.-1 
Mittel | 760,6 |— 0,4 +  1,8 -  2,9 4,1 81 1 37,7 6,2

Summę 43,9 
Mittel aus 40 Jahren (seit 1888) 65,5

Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfalischen Berggewerkschaftskasse im Dezember 1927.
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W I  R T S C M A
Die deutsche Wirtschaftslage im November 1927.

Das Oesamtbild der deutschen Wirtschaft hat sich auch 
im Berichtsmonat im groBen und ganzen nicht wesentlich 
verandert, doch scheint es, ais ob die industrielle Hoch- 
konjunktur ihren Hohepunkt erreicht und teilweise viel- 
leicht auch bereits uberschritten habe. Nach Feststellungen 
des Instituts fiir Konjunkturforschung ist scit Monaten ein 
Riickgang des Auftragseingangs zu verzeichnen, wenngleich 
auch der absolute Stand noch immer 30<yo iiber dem Durch- 
schnitt des Zeitraums Juli 1924 bis Juni 1926 liegt, so daB 
die Hoffnung begriindet ist, dali der Absturz sich wesentlich 
langsamer und weniger steil vollziehen wird ais der Auf- 
stieg scit Anfang 1926, da fiir die maBgebenden Industrien 
nach wie vor fiir einen gróBern Zeitraum die jetzige 
Beschaftigungslage noch gewiihrleistet ist. Nach Berichten 
von 3764 Betrieben verschiedener Oewerbezweige waren 
in gut beschaftigten Werken 37o/o (35°/o im Vormonat) der 
Arbeiter und Angestellten, in schlecht beschaftigten Unter- 
nehmungen 14«/'o (14o/o) tatig. Der Anteil der Betriebe 
mit befriedigendcm Geschaftsgang hat um 2 Punkte ab- 
genommen.

Die Zahl der Arbe i t suchcnden stieg von Ende 
Oktober bis Ende November um 367000 oder 41,5o/o. An 
Unterstiitzungsempfangern in der Arbeitslosen- und Krisen- 
fiirsorge einschliefilich der Notstandsarbeiter wurden am 
Monatsende 802000 gegenuber 583600 am 15. November 
gezahlt. Wenngleich auch diese stark ansteigende Arbeits- 
losenziffer in ihrer Bedeutung fiir die Beurteilung der Wirt
schaftslage nicht iiberschatzt werden darf, da sie zur Haupt- 
sache durch die Einstellung der AuBenarbeiten hervor- 
gerufen wurde, so bedeutet sic doch einen nicht unwesent- 
lichen Ausfall an Kaufkraft.

Von maBgebender Bedeutung fiir die Wirtschaftslage 
war auch der lahmcnde EinfluB, der von der Vcrsteifung 
des Ge l dmark t s  und den anhaltenden Schwierigkeiten 
der Kreditbeschaffung ausging. Wenn fast allgemein Klage 
gefiihrt wurde iiber die vornehmlich in der letzten Zeit zu 
beobaemenden schleppenden Zahlungseingange, so offen- 
barte sich schlieBlich dadurch nur, daB der der Wirtschaft 
verfiigbare Gesamtbetrag an fliissigem Kapitał bis zum 
auBersten ausgenutzt war und keine weitern Reserven zur 
Ycrfiigung standen, wahrend anderseits eine Erweiterung 
des Kredits wegen der starken Uberbelastung weder von 
seiten der Reichsbank noch von den priyaten Kreditanstalten 
in Frage kam. Scit Januar 1927 ist eine Vermehrung der 
der Wirtschaft zur Verfiigung gestellten Mittel um rd.
1,5 Milliarden M eingetreten. An der Ef fektenbórse 
bróckelten die Kursę noch weiter ab. Der Durchschnitts- 
kurs samtlicher an der Bcrliner Borse notierten deutschen 
Aktien erreichte nach Feststellungen der Diskonto-Gesell- 
schaft mit 144,1 seinen tiefsten Stand im Laufe des Jahrcs. 
Gegen Ende April (196,0) ergibt sich eine Verminderung 
um 51,9 Punkte. Erst in den letzten Tagen des Monats 
konnte sich nach der iiberaus pessimistischen Einstellung in 
den letzten Monaten cinc vertrauensvolIere Stimmung 
durchsetzen.

Die deutsche AuBenhandel sb i l anz  weist im 
Berichtsmonat eine Passivitat von 3S8 Mili. J t auf gegen 
292 Mili. M  im Oktober. Fiir die ersten U Monate dieses 
Jahrcs ergibt sich ein EinfuhriiberschuB von 3825 Mili. JL  
Einer Einfuhr im Werte von 1303,8 Mili. M steht im 
November eine Ausfuhr von nur 915,8 Mili. J i gegeniiber. 
Die Einfuhr an Rohstoffen stieg von 594,5 Mili. auf 
648,9 Mili. M  oder um 9,15o/o. Die Einfuhr von Fertigwaren 
nahm um 20,3 Mili. M ab; Lebensmittel und Gctranke wur
den fiir 12,6 Mili. M mehr eingefiihrt ais im Monat vorher. 
Die Ausfuhr an Fertigwaren ist von 71S,3 auf 683,0 Mili. % 
oder um 4,92 o/o, die Ausfuhr an Rohstoffen um 7,3 Mili. Jt 
oder um 3,8<>/o zuriickgegangen.

Der Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten hielt 
sich mit 150,6 nahezu auf der vormonatigen Hóhe, auch der

F T L I C H  E S.
Grofihandelsindex des Statistischen Reichsamts erfuhr keine 
wesentliche Steigerung (140,1).

Die Produktions- und Absatzverhaltnisse des Ruhr- 
bergbaus sind des nahern in Nr. 1 dieser Zcitschrift 
erlautert.

In Oberschles i en ist die arbeitstagliche Fórderung 
von 65600 t im Oktober auf 68S00 t im November gestiegen. 
Der Absatz war im allgemeinen befriedigend, vor allem 
erfuhr der Bedarf an Hausbrandkohle mit detn Einsetzen 
des Frostwetters eine erhebliche Steigerung, dagegen 
gestaltete sich der Absatz von mittlern und kleinen Kohlen- 
sorten weniger giinstig. Infolge der Beilegung der Streitig- 
keiten zwischen der tschechoslowakischen Regierung und 
dem polnischen Kohlenbergbau ist die Ausfuhr von 124000 t 
im Oktober auf 80000 t im Berichtsmonat zuriickgegangen. 
Die Brikettfabriken lagen auch im Berichtsmonat weiter 
still; ais Grund dafiir werden die hohen Pechpreise an- 
gefiihrt, die bei den gedriickten Kohlenpreisen keinen Ver- 
dienst mehr zulassen.

Die Fórderung und Kokserzeugung des nieder- 
schlesischen Steinkohlenbergbaus zeigte einen geringen 
Riickgang. Der Absatz an Hausbrandkohle hat sich weiter 
gesteigert, wahrend die Verladungen in Industriekohle un- 
gefahr die gleichen wie im Vonnonat geblieben sind. Die 
Haldenbestande haben sich etwas verinindert.

Im mi t te ldeutschen Braunkoh l enbergbau  setzte 
das Wintergeschrift regc ein, so daB auf die noch vorhandc- 
nen StapeIvorratc zuriickgegriffen werden muBte. Auch 
die Nachfrage nach Rohkohle war sehr gut.

Der E i senerzbergbau des Sieg-, Lahn- und Dill- 
gebiets leidet nach Fortfall der staatlichen Absatzpriimien 
wieder stark unter dem englischen Wettbewerb.

Der Absatz an Reinkal i  erfuhr cinc geringe Steige
rung von 63 700 auf 68400 t oder um 7,27o/o.

In der Eisen- und Meta l l i ndus t r i e  hat sich der 
hohe Beschaftigungsgrad nicht nur gehalten, sondern sogar 
noch etwas erhoht. Eine starkę Beschaftigung herrschte vor 
allem in Halbzeug, Eisenbahnoberbaumaterial und Stab- 
eisen, dagegen lieB der Auftragscingang fiir Formeisen, ver- 
fcinerte Drahte und Róhren merklich nach. Der Bestand 
an Auftragen sichert fiir Roheisen volle Beschiiftigung fiir 
zwei bis drci Monate. Ungefahr die gleiche Beschaftigungs- 
dauer ist fiir Halbzeug, Eisenbahnoberbaumaterial und 
Stabeisen verbiirgt. Fiir Formeisen liegen noch fiir 1*4' bis
2 Monate, fiir Walzdraht und Bandeisen und verfeinerte 
Drahte fiir 4—6 Wochen Auftriige vor. Das Ausfuhrgeschalt 
war bei sehr gedriickten Preisen weiter iiuBerst ruhig, nur 
auf einzelnen Marktgebieten, wie z. B. in Halbzeug, Walz- 
eisen und Grobblechen, trat voriibergehend eine leichtc 
Bcfestigung ein.

Der Bcschiiftigungsstand der Maschinen indust r i e  
war durchweg noch befriedigend, doch lieBen cfic Auftrage 
wesentlich nach. Der durchschnittliche Bestand reicht fiir
l 1,!’—2 Monate. Eine einigermaBen gutc Beschaftigung 
wiesen der Werkzeug- und Kraftinaschinenbau auf; recht 
unzureichend war dagegen immer noch das Geschiift in 
Bergwerksmaschinen. Die Preise blieben im allgemeinen 
unverandert und vor allem im Ausfuhrgeschiifl sehr unzu- 
langlich.

In der chemischen Indust r i e blieb die Lage ziemlich 
unverandert. Die Ende Oktober eingetretenen Stockungen 
auf dem Chemikalienmarkt hielten in der ersten Novemher- 
woche noch an. Spater waren die Absatzverhaltnisse wieder 
etwas lebhafter.

Die Wagens te l l ung  der deutschen Reichsbahn ent- 
sprach im grofien und ganzen den Anforderungen. Der 
Kohlein erkehr war z.T. wesentlich stiirker ais im Vormonat. 
So wurden gestellt im Ruhrbezirk 868000 (763000), in 
Mitteldeutschland 322000 (244000), in Deutsch-Ober-
schlcsien 146000 (154000) und in Sachsen 110000 (88000) 
Wagen.
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Die Knappschafts-Berufsgenossenschaft im Jahre 1926.

Im Jahre 1926 belief sieli die Zahl der Betriebe 
auf 1397, und zwar 270 Steinkohlengruben, 394 Braun- 
kohlengruben, 279 Erzgruben und Metallhiitten, 159 Śtein- 
salz- und Kalisalzbergwerke und 295 atidere Mineral- 
gewinnungen. Die Abnahme von 208 Betrieben erklart sich 
aus den zahlreichen Stillegungen, dic bei allen Sektionen 
zu verzeichnen waren. In den vorhandenen Betrieben waren 
durchschnittlich 748590 versicherte Personen (einschlieB- 
licli Beamte) beschaftigt. Die Zahl der entschadigungs- 
pflichtigen Unfallc ging von 10562 auf 10371 oder um
1,SI “/o zuriick. Auf je 1000 versicherte Personen ergibt 
sich eine Zunahme der Unfalle von 13,00 in 1925 auf 13,85 
im Berichtsjahr. Dagegen weisen die tódlichen Unfalle, 
denen die meiste Beachtung von seiten der Allgemciiilieit 
geschenkt wird, einen Riickgang auf. Wahrend die absolute 
Zahl von 1681 auf 1470 oder um 12,55°'o zuriickging, sank 
dic VerliiiItnisziffer von 2,07 auf 1,96 und hat damit die 
Vorkriegsverhaltnisziffer (2,31) bei weiteni unterschritten. 
Uber dic Zahl der Versicherten sowie der entschadigungs
pflichtigen und tódlichen Unfallc unterrichtet fiir die Jahre 
1913 bis 1926 dic Zahlentafel 1.

Z a h l e n t a f e l  1. Zahl der versicherten Personen und der 
entschadigungspflichtigen Unfalle 1913 — 1926.

Zahl 
der ver-

Entschadigungs- Davon waren

Jahr
pflichtige Unfalle tódlich

sicherten
Personen

iiber-
haupt

auf 1000 
versicherle

iiber- auf 1000 
versicherte

Personen haupt Personen

1913 918 805 13 763 14,98 2121 2,31
1914 841 118 12 672 15,07 1952 2,32
1915 664 812 10374 15,60 1852 2,79
1916 703 614 11 639 16,54 2156 3,06
1917 777 510 13 734 17,66 2874 3,70
1918 800 349 14198 47,74 2618 3,27
1919 967 962 14 117 14,58 2472 2,55
1920 1 084 501 11 829 10,91 2180 2,01
1921 1 212 572 11 825 9,75 2216 1,83
1922 1 073 754 8 736 8,14 1778 1,66
1923 885 461 7 724 8,72 1689 1,91
1924 866 968 8104 9,35 1490 1,72
1925 812 526 10 562 13,00 1681 2,07
1926 748 590 10 371 13,85 1470 1,96

Wie aus Zahlentafel 2 ersichtlich ist, giug der Anteil 
der tódlichen Unfalle von 15,92 in 1925 auf 14,17 im 
Berichtsjahr zuriick. Die Zahl der Unfalle, die eine Erwerbs- 
mifahigkeit zur Folgę hatten, erhóhte sich von 8SS1 auf 
8901 in 1926.

lin Laufe des Jahres haben sich 4 Massenunfalle, d. s. 
solche Unfalle, bei denen 10 oder mehr Personen getótet 
oder verletzt werden, ereignet, denen insgesamt 22 Totc 
und 100 Ver!etzte zuzuschreiben sind, und zwar ani 
27. Jąnuar auf Zeche Kónigin Elisabeth, Schacht Hubert, 
durch Obertreiben des Fórderkorbes bei der Seilfahrt mit

Z a h l e n t a f e l  2. Die Folgen der entschadigungspflichtigen 
Unfalle.

Jahr

Tod
... i von den 
Uber- Oesamt- 
haupt unfailen

%

Erwerbsunfahi 

dauernde 

vóllige teilweise

gkeit

voruber-
gehende

1913 2121 15,41 68 2794 8780

1914 1952 15,40 72 2392 S256
1915 1852 17,85 49 2052 6421

1916 2156 18,52

20,93

57 2459 6967

1917 2874 43 2992 7825
1918 2618 18,44 47 3007 8526

1919 2472 17,51

18,43

31 2936 8678

1920 2180 49 2646 6954

1921 2216 18,74 47 2519 7043

1922 1778 20,35 19 1996 4943

1923

1924

1925

1926

1689

1490

1631

1470

21,87

18,39

15,92

14,17

6035

6614

8881

8901

26 Verletzten, aus demselben Grunde am 25. Marz auf Zeche 
Oberhausen, Schacht I 11, mit 13 Toten und 30 Verletzten 
und am 14. Juni ebenfalls durch Ubertreiben des Fórder
korbes auf Zeche Langenbrahm, Schacht II, mit 33 Ver- 
Ietzten. Am 27. Novembcr wurde die Zeche dc Wendel 
durch eine Schlagwetterejcplosion heimgesucht, dic 9 Tote 
und 11 Yerletzte erforderte.

Z a h l e n t a f e l  3. Anteilverhaltnis der einzelnen Ursachen 
an den Unfailen 1913 — 1926.

Es entfielen auf

Jahr
die Mangel des die die

Gefahrlichkeit 
des Betriebes Betriebes im Schuld der Schuld der

an sich besondern Mitarbeiter Verletzten

% °/o °/o %

1913 68,07 1,02 3,23 27,68

1914 67,05 1,03 3,25 28,67

1916 62,70 1,21 3,51 32,58

1917 66,81 0,70 2,98 29,51

1918 71,35 0,76 2,77 25,12

1919 69,45 0,90 2,88 26,77

1920 65,96 1,41 3,17 29,46

1921 64,22 1,24 4,20 30,34

1922 69,29 1,29 2,98 26,44

1923 71,17 1,21 2,71 24,91

1924 72,31 1,02 2,57 24,10

1925 73,62 1,00 2,47 22,86

19261 67,22 0,93 3,17 27,95

1 Ferner sonstige Ursachen == 0,63 %.

Uber das Anteilverhaltnis der einzelnen Ursachen an 
der Gesamtzahl der Unfalle unterrichtet die Zahlentafel 3. 
Danacli entfielen auf die Gefiihrlichkcit des Betriebes an 
sich 67,22»/o; auf die M :ingel des Betriebes 0,98°,'o, auf die 
Schuld der Mitarbeiter 3,1T<Vo und auf dic Schuld der Vcr-

Z a h l e n t a f e l  4. Zahl der Unfalle an den einzelnen Betriebseinrichtungen und -vorgangen.

Sektion

Motoren 
und 

Trans- 
missi-. 
onen

Hebe-
maschl-

nen
(Wlnden,

Krane
usw.)

Darupf-
kessel
und

Dampf-
lei-

tungen

Ex-
plosion

von
Spreng-
stoffen

Feuerge- 
fShrliche, 
heiBe und 
atzende 
Stoffe

Einsturz 
und Herab- 
sturz von 

Oesteln und 
sonstigen 
Oegen- 
slitndcn

Fali von 
Leltern 

und 
Treppen 

usw.

Auf- und 
Abladen 

von 
Hand

Fulir-
werke

Eisen-
bahn-

betriebe

Hand-
werks-
zeug

Elek-
trischer
Strom

Sonstige

I Bonn . . , 39 105 1 33 16 341 109 88 14 184 26 8 87

II Bochum . . . 117 627 11 73 48 2166 305 21S 27 887 66 8 230

III Clausthal 21 25 __ 13 9 73 36 27 1 62 7 3 23

IV Halle . , 74 40 4 18 59 262 198 132 16 437 13 32 126

V Waldenburg . 33 21 __ 6 10 156 38 82 23 22 8 5 33

VI Beuthen . . . 69 65 6 25 4 562 102 184 2 315 79 5 4

VII Zwickau. . . 23 2 1 8 8 213 91 76 222 31 85 8 —

1̂1! Miinchen . . 27 7 3 4 3 54 27 13 9 33 5 — 14

zus. 1926 403 892 26 180 157 3827 906 820 314 1971 289 69 517

im Vorjahr 478 876 27 247 304 3888 821 762 243 1993 298 80 545
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letzten selbst 27,95°/o. Durch herabfallendes Gestein oder 
sonstigen Herein- oder Herabsturz von Gegenstanden 
wurden 37o/o aller Unfalle verursacht, und zwar 3827 (3888) 
im Berichtsjahr. Der Eisenbahnbetrieb forderte 1971 (1993) 
oder 19o/o der Gesamtunfallziffer. Durch Explosion von 
Sprengstoffen wurden 180 (247) Unfalle hervorgerufen, 
durch Handwerkszeug 289 (29S), an HebemaschineTi,

Winden, Kranen geschahcn 892 (876) Unfalle. Nahere An- 
gaben iiber die Zahl der Unfalle in den einzelnen Betriebs- 
einrichtungen und -vorgangen sind aus Zahlentafel 4 zu 
entnehmen.

Die Verteilung der Umlage geht aus Zahlentafel 5 
hervor. Durch eine Anderung des Reichsknappschafts- 
gesetzes, die eine Erhohung der Renten mit sich brachte,

Z a h l e n t a f e l  5. Verteilung der Umlage des Jahres 1926 auf die einzelnen Sektionen.

Sektion
Ent

schadigungen

JC

Verwaltungs- 
kosten der 
Sektionen

JC.

Gemeinsam 
zu tragende 

Lasten
JC

Gesamtu

JC

mlage 
auf einen 

Versicherter
JC

I Bonn ......................................................... 5 321 101 230 137 209 610 5 081 068 62,16
II Bochum .................................................... 24 981 859 987 078 1 140 937 27 656 919 70,23

III C la u s th a l............................................... 1 497 841 99 953 72 490 1 757 200 69,24
IV H a lle ......................................................... 5 360 412 253 812 249 608 6 050 621 58,80
V W a ld e n b u rg .......................................... 1 288 292 104 180 62 522 1 515 558 37,91

VI Beuthen.................................................... 3 428 207 161 294 159 528 3 867 031 69,20
VII Zwickau.................................................... 2 575 994 108 764 121 2>1 2 938 211 80,33

VIII M iin c h e n ............................................... 635 695 27 974 28153 682 450 55,43

ZUS. 45 089 401 1 973192 2 044 059 49 549 058 66,19

sowie durch Lohnerhohung und Mehrverdienst infolge des 
englischen Bergarbeiterausstandes ist die Umlage im Be
richtsjahr um ein betriichtliches gestiegen. Die hóchste 
Belastung weist die Sektion Zwickau mit 80,33 M  je ver- 
sicherte Person auf, danach folgen Bochum mit 70,23 M, 
Clausthal mit 69,24 M, Beuthen mit 69,20 M, Bonn mit 
62,16 M, Halle mit 58,80 M  und Miinchen mit 55,43 M. 
Die niedrigste Umlage ergibt sich in Waldenburg mit 
37,91 M. Die Gesamtumlage belief sich auf 49,5 Mili. Jt 
(29,9), davon machten die Verwaltungskosten der Sektionen 
2,0 Mili. M  aus; 45 Mili. M  wurden an Entschadigungen 
gezahlt.

Zum Zwecke der Unfallverhiitung hat die Berufs- 
genossenschaft im Laufe des Berichtsjahrs eine Anzahl von 
UnfalK-erhiitungsbildern herausgebracht, die nach den bis- 
her gewonnenen Eindriicken dazu beigetragen haben, die 
Arbeitnehmer, im besondern auch den jungen bergmanni-

schen Nachwuchs, zu unfallsicherm Handeln zu erziehen. 
Der durch den Verband der Deutschen Berufsgenossen- 
schaften herausgegebene Unfallverhutungskalender wurde 
.— erganzt durch einen den Besonderheiten des Bergbaus 
angepafiten Sondertext — in 230 000 Exemplaren den Unter- 
nehmern zur Verteiiung an die Belegschaftsmitglieder zur 
Verfiigung gestellt.

Anzahl der in PreuBen beschaftigten auslandischen Arbeiter1.

Die Zahl der in PreuBen beschaftigten auslandischen 
Arbeiter belief sich im Jahre 1926 auf rd. 186000 gegen 
207 000 im Jahre 1925, was einer Abnahme gegen das Vor- 
jahr um 21 000 oder 10,26% entspricht. Gegeniiber dem 
Jahre 1924 mit 141 000 Kopfen ist indessen noch immer eine 
erhebliche Steigerung um 45000 oder 31,98% festzustellen. 
Von dem Riickgang im Berichtsjahre sind sowohl die Land- 
wirtschaft ais auch die Industrie betroffen.

Z a h l e n t a f e l  1. Insgesamt beschaftigte auslandische Arbeiter.

Jahr
Landwirt-
schaftliche
Arbeiter

in % 
von der 

Gesamtzahl 
(Sp. 4)

Industrie- 
und sonstige 

Arbeiter

in % 
von der 

Gesamtzahl 
(Sp. 4)

Auslandische 
Arbeiter insgesamt

absolut

1 2 3 4

191 0 ..........................
191 1 ..........................
191 2 .........................
191 3 ..........................
191 4 ....................

192 2 ..........................
192 3 ....................
192 4 ..........................
1925 .............................
192 6 ..........................

davon Pommern
Sachsen . . 
Westfalen . 
Rheinprovinz

338 313 
345 989 
355 343 
364 633 
383 258

112 710 
90 293 
83 715 

107 087 
100 776 
19 634 
25 672 
1 728 
5 018

42.81 
42,15 
41,06
39.81 
42,55

50,47
51,27
59,50
51,72
54,26
98.21 
92,59
7,96

13.21

451 876 
474 842 
510 002 
551 371 
517 522

110 624 
85 821 
56 992 
99 971 
84 935 

357 
2 055 

19 985 
32972

57.19 
57,85 
58,94
60.19 
57,45

49,53
48.73 
40,50 
48,28
45.74 
1,79 
7,41

92,04
86,79

790189 
820 831 
865 345 
916 004 
900 780

223 334 
176 114 
140 707 
207 058 
185 711 
19 991 
27 727 
21 713 
37 990

100,00
103,88
109,51
115,92
114,00

28,26
22,29
17,81
26,20
23,50

Wie die vorstehende Zahlentafel erkennen laBt, haben 
sich die Verhaltnisse gegeniiber der Vorkriegszeit grund- 
legend geandert. Vor dem Kriege wurden in PreuBen im 
Durchschnitt der Jahre 1910 bis 1913 848092 auslandische 
Arbeiter beschaftigt. Der Riickgang gegeniiber der Vorkriegs- 
zeit ist mithin auBerordentlich groB, selbst wenn man beriick- 
sichtigt, daB damals standig etwa 400 000 Personen durch 
Militardienst dem Arbeitsmarkt entzogen wurden. Setzt man 
die Zahl der Militarpersonen von der Vorkriegsziffer der

auslandischen Arbeiter ab, so ist fur 1926 immer noch eine 
Abnahme von rd. 262381 Personen oder 58,56% festzu
stellen, die zum iiberwiegenden Teil auf die Industrie- 

arbeiter entfallt.

Die Staatsangehórigkeit der in den Jahren 1925 und
1926 beschaftigten auslandischen Arbeiter geht aus der 
folgenden Zahlentafel hervor.

1 Nach Z. Pr. St. L. A. 1927.
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Z a h l e n t a f e l  2. Staatsangehorigkeit der auslandischen Arbeiter.

Landwirtschaft Industrie Zusammen

Staaten
1925 1926 1925 1926 1925 1926

absolut
Gesamt-

zahl
=  100

absolut
Gesamt-

zahl
= 100

absolut
Gesamt- 

zahl 
=  100

absolut
Gesamt- 

zahl 
=  100

absolut
Gesamt- 

zahl 
=  100

absolut
Gesamt- 

zahl 
=  100

1 2 3 4 5 6 7

P o le n ...................
sonstige Oststaaten 
Tschecho-Slowakei 
Jugoslawien . . . 
Ungarn . . . .  
Ósterreich . . . 
Schweiz . . . .
Ita lien ...................
Holland . . . .
Belgien...................
sonstige Staaten

93 171 
5 613 
4 022 

83 
65 

297
1 176

29
2 192

70
369

87,00
5,24
3,75
0,08
0,06
0,28
1,10
0,03
2,05
0,07
0,34

85 004 
5 573 
4 557 

121 
63 

348 
1 417 

69 
2315 

75 
1 234

84,35
5,53
4,52
0,12
0,06
0,35
1,41
0,07
2,30
0,07
1,22

13 756
3 050 

34 098
7 256
2 442
8 229 
1 585
4 103 

20 686
1 344
3 422

13,76
3,05

34,11
7,26
2,44
8,23
1,59
4,11

20,69
1,34
3,42

9 971 
2 026 

28138 
6 375 
1 760 
6 761 
1 335 
3 548 

20 054 
1 174 
3 793

11,74
2,39

33,13
7,51
2,07
7,96
1,57
4,18

23,61
1,38
4,46

106 927 
8 663 

38120
7 339 
2 507
8 526
2 761 
4 132

22 878 
1 414
3 791

51,64
4,18

18,41
3,55
1,21
4,12
1,33
2,00

11,05
0,68
1,83

94 975 
7 599 

32 695
6 496
1 823
7 109
2 752
3 617 

22 369
1249 
5 027

51,14
4,09

17,61
3,50
0,98
3,83
1,48
1,95

12.04
0,67
2,71

ZUS. 107 087 100,00 100 776 100,00 99 971 100,00 84 935 100,00 207 058 100,00 185 711 100,00

Danach sind in der Landwirtschaft durchweg Poien 
beschaftigt, auf die andern Auslander enlfielen 1925 nur
13 und 1926 15,65 °/o. Von den in der Industrie beschaftigten 
Auslandern stellt dagegen die Tschecho-Slowakei mit 34,11 
bzw. 33,13 % den gróBten Anteil. Es folgen Holland mit 
20,69 bzw. 23,61 %, Polen mit 13,76 bzw. 11,74%, Ósterreich 
mit 8,23 bzw. 7,96% und Jugoslawien mit 7,26 bzw. 7,51 %. 
Von den 1925 bzw. 1926 insgesamt beschaftigten aus
landischen Arbeitern entstammten allein aus Polen 107 000 
bzw. 95 000, das sind etwas mehr ais die Halfte. Auf die 
Tschecho-Slowakei entfielen 18,41 bzw. 17,61% und auf 
Holland 11,05 bzw. 12,04%.

Im AnschluB daran durfte das folgende Ergebnis einer 
Erhebung des Zechen-Verbandes von Interesse sein, 
die sich auf 96% der Belegschaft des Ruhrkohlenbergbaus 
bezieht.

Zahlentafel  3. Zahl der auslandischen Arbeiter 
im Ruhrkohlenbergbau Ende Oktober 1927.

Staaten
Anzahl der 
Auslander

von der 
Oesamtzahl

%

Tschecho-Slowakei................... 3 596 26,28
Jugoslawien................................. 3 405 24,88
Ó sterre ich ................................. 2 481 18,13
P o le n ........................................... 1 250 9,14
H o lla n d ...................................... 873 6,38
U n g a r n ...................................... 840 6,14
Italien.......................................... 524 3,82
sonstige S taa te n ........................ 715 5,23

ZUS. 13 684 100,00

Danach stellt auch im Kohlenbergbau die Tschccho- 
Slowakei den gróBten Anteil (26,28%) der auslandischen 
Arbeiter. Es folgen Jugoslawien mit 24,88, Ósterreich 
mit 18,13 und Polen mit 9,14%. Auffallend wenig Berg- 
arbeiter kommen aus Holland, auf das allein 24% aller 
auslandischen Industriearbeiter entfielen, was auf die stark 
aufstrebende Entwicklung des Bergbaus in Holland zuruck- 
zufiihren sein wird.

Kohlengewinnung Ungarns im September 1927.

Sept<
1926

t

:mber
1927

t

Januar—S 
1926 

t

>eptember
1927

t

Steinkohle . . . 
PreBsteinkohle. . 
Braunkohle . . . 
PreBbraunkohle . 
L ign it....................

71503 
1 362 

536 849 
3 300 

12 774

67 938 
2 329 

533 928 
1 735 

13 510

589 876 
11 802 

3 773 322 
19 317 

119 804

581 810 
16 176 

4 225 974 
16 080 

118 191

Gas- und Nebenproduktengewinnung in den Gaswerken 
GroBbritanniens im Jahre 1924.

Erzeugnisse 1907 1924

Kohlen- und Wasserstoffgas . Wert in 1000 £ 22 441 46164
7 412 7 852

635 657
Am m onium sulphat............................ 1000 t 104 127
Benzol und Toluol . . . .  1000 Gallonen 46 1 953

347 570
85 114

Teeról, Kreosot- und sonstige 
S ch w e rS Ie ........................  1000 Gallonen 7 856 21 314

Uber den Gesamtwert der Oewinnung von Oas und 
Nebenprodukten sowie iiber Erlós und Selbstkosten der 
britischen Oaswerke unterrichtet die nachstehende Zu- 
sammenstellung.

Private

1907 
1000 £

Werke

1924
1000£

Stadt 
staatl. 
1907 

1000 £

bzw. 
Werke 

1924 
1000 £

Wert der Gewinnung: 
Kohlen- u. Wasserstoffgas .
K o k s .................................
T e e r .................................
Nebenprodukte...................
Sonstige Erzeugnisse . .

14 842 
2 885 

354 
1 053 

158

31 368 
7 503 
1 475 
1 835 

390

7 599 
1 390 

292 
426 
358

14 796 
3 653 

952 
764 
256

Gesamtwert der Gewinnung 
Einnahme durch Anbringen 

u. Reparieren von Zahlern 
usw.......................................

19292

922

42 571 

959

10 065 

366

20421

273

ZUS.

Materialkosten.......................
20214 
9 038

43 530 
23 929

10 431 
4 871

20 694 
10 824

Reinerlós
Kosten fiir Neuanlagen und 

Reparaturen:
Oebaude und Anlagen . . 
Leitungsanlagen . . . .  
Sonstiges............................

11 176

1464
697
167

19 601

4512 
5 899 

1

5 560

632
381
142

9 870

1580 
2 452

Gesamtkosten 2 328 10 412 1 155 4 032

Elektrizitatserzeugung GroBbritanniens im Jahre 1924.

Die folgende Zusammenstellung bringt Angaben iiber 
die Elektrizitatserzeugung in privalen Unternehmungen und 
stadtischen bzw. staatlichen Werken GroBbritanniens. Bei 
einem Vergleich mit der Ermittlung vom Jahre 1907 ist bei 
den stadtischen bzw. staatlichen Werken eine erheblich 
gróBere Zunahme zu verzeichnen ais bei den privaten Unter
nehmungen.
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Private Unter- 
nehmungen

Stadt. bzw. 
staatl. Werke

1907 1924 1907 1924

Elektrizitatserzeugung in 
1000 Warmeeinheiten 

Gesamtwertderabgesetz- 
ten Elektrizitat in 1000 JC 

Materialkosten usw.
in 1000 £

545055' 

3 1452 

1174

2255567

13242

5529

887046'

55902

2085

4128873

24087

9725

Reinerlos . . in 1000 £ 
Kosten fiir Neuanlagen 

und laufende Repara- 
turen . . . in 1000 £ 

Zahl der durchschnittlich 
beschaftigten Personen 

Erlós auf eine beschaf- 
tigte Person . . .  £ 

Installierte Maschinen- 
leistung (Antriebsma- 
schinen):
Kolben- 

dampfmaschinen PS 
Dampfturbinen . „ 
Sonstige . . . . „

1971

775

8335

237

7713

3673

15520

497

3505

1500

13657

257

14362

7521

31217

460

321124 
226773 
15960

125389 
1481989 

72910

768998
192208

6771

350985
3309866

40736

Maschinenleistung
insges. PS 

Stromerzeuger (Elektro- 
generatoren) . . kW

563857 1 680288 967977 3701587

376649 1222282 625315 2720891

1 Einschl. Irland.
Einschl. Selbstverbrauch der Elektrizitatswerkc.

Die Reglung der Arbeitszeit und Lohne im deutschen Bergbau 

(Stand Ende 1927)'.

Die A r b e i t s z e i t f r a g e  ist im deutschen Bergbau, 
abgesehen vom Aachener Steinkohlenbergbau, wo die be- 
stehende Reglung von den Gewerkschaften auf Ende Januar 
gekiindigt wurde, fur einige Zeit abschliefiend geregelt.

Verhaltnis
Erstmalig der davon

kundbar Bezirk betroffenen 
Arbeiter zur

zum : Gesamt-
arbeiterzahl

1928

31. Jan. Ruhrrevier
| 60,98Aachener Steinkohlenrevier

31. Marz Oberschlesischer Bergbau 
Niederschlesisches Steinkohlenrevier 
Niedersachsischer Steinkohlenbergbau
Siegerlander Eisensteinbergbau 15,17
Westerwalder Braunkohlenbergbau
Lahn-Dill-Eisensteinbergbau 
Oberharzer Metallerzbergbau

31. Mai Lahn-Metallerzbergbau 0,21

30. Juni Mansfelder Kupferschieferbergbau 2,24

31. Aug. Rheinisches BraunkohIenrevier 1,98

30. Sept. Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau
) H ,72Bayerischer Pechkohlenbergbau

31. Okt. Kalibergbau 3,01

bis auf Sachsischer Steinkohlenbergbau i
weiteres Ibbenburener Steinkohlenbergbau

4,69Bayerischer Braunkohlenbergbau
Bayerischer Erzbergbau J

Von besonderer Wichtigkeit fur die Beurteilung des 
amtlichen Schlichtungswesens ist die Art des Zustande- 
k o m m e n s  der Arbeitszeitreglungen. Eine Priifung der 
Arbeitszeitabkommen fur die nachstehend aufgefuhrten 
Bezirke, von denen Unterlagen vorliegen (der bayerische 
Steinkohlenbergbau hat seine Fórderung eingestellt und ist 
deshalb unberucksichtigt geblieben), ergibt folgendes:

1 Aus den -Mitteilungen der Fachgruppc Bergbau*.

Art des 
Zustandekommens

A. V e r e i n b a r u n  

Werksvereinbarung

Freie Yereinbarung

Vereinbarung auf 
Grund eines 
Schiedsspruchs

B. S c h i e d s s p r uc

Von beiden Seiten 
angenommen

Fiir verbindlich 
erklart

a) von Amts wegen

b) auf Antrag der 
Arbeitgeber

c) auf Antrag der 
Arbeitnehmer

gen

Bayerischer Braunkohlen
bergbau 

Niedersachsisches Stein- 
kohlenrevier 

Bayerischer Erzbergbau 
Westerwalder Braunkohlen- 

bergbau 
Eisensteinbergbau des Lahn- 

Dillgebietes 

ibbenburener Steinkohlen
bergbau 

Siegerlander Eisenstein
bergbau 

Oberharzer Metallerzbergbau

h e

Oberschlesischer Bergbau 
Metallerzbergbau an der Lahn 

(Vorschlag des Reichs- 
arbeitsministeriums)

Ruhrbergbau 
Aachener Bergbau 

Sachsischer Bergbau 
Mitteldeutscher Braunkohlen- 

bergbau 
Mansfelder Kupferschiefer- 

bergbau 
Kalibergbau

Niederschlesisches Stein- 
kohlenrevier 

Rheinischer Braunkohlen- 
bergbau 

Bayerischer Pechkohlen
bergbau

Verhnltnis 
der davon 

betroffenen 
Arbeiter zur 

Gesanit- 
arbeiterzahl

4,06 

0,14

1,86

2,06

95,94

8,06

19,69

7,21

Die L o h n o r d n u n g e n  
dauer auf:

weisen die folgende Lauf-

Erstmalig
kundbar

zum:
Bezirk

Verhaltnis 
der davon 
betroffenen 

Arbeiter zur 
Gesamt- 

arbeiterzahl

1928 

29. Febr. Mansfelder Kupferschieferbergbau 2,24

31. Marz Niedersachsischer Steinkohlenbergbau 1
Bayerischer Pechkohlenbergbau 
Sieger l ander  Ei senste i nbergbau

3,33

30. April

Oberharzer Metallerzbergbau 

Ruhrrevier

J

)
Sachsischer S t e i nkoh l enbergbau | 61,67

31. Mai

Ibbenburener Steinkohlenbergbau 

Aachener Steinkohlenrevier
Oberschlesischer Bergbau 
Lahn-Metallerzbergbau 14,31

31. Juli

Kalibergbau

Lahn-Dill-Eisensteinbergbau

J
0,46

31. Aug. Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau
Rheini sches Braunkohl enrevier j 13,43
Bayerischer Erzbergbau

30. Sept. Niederschlesisches Steinkohlenrevier J 4,42Westerwalder Braunkohlenbergbau

bis auf 
weiteres

Bayerischer Braunkohlenbergbau 0,14

In den gesperrt gedruckten Revieren haben die Gewerk
schaften erfolglos fur insgesamt 67,64 % der Arbeiter im 
Bergbau auBertarifliche Lohnforderungen gesiellt.
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Uber das Zus t a ndekommen  der Lohnreglungen gibt 
die folgende Ubersicht AufschluB, in welcher der bayerische 
Steinkohlenbergbau wegen der Einstellung der Fórderung 
nicht beriicksichtigt ist.

Art des 
Zustandekommens

A. Yere i nbarungen

Werksvereinbarung 

Freie Vereinbarung

Vereinbarung auf 
Orund eines 
Schiedsspruchs

Bayerischer Steinkohlen
bergbau 

Niedersachsischer Stein
kohlenbergbau 

Rheinischer Braunkohlen- 
bergbau 

Ibbenbiirener Steinkohlen
bergbau 

Bayerischer Erzbergbau 
Siegerlander Eisenstein- 

bergbau

B. Schiedsspruche

Verh21tnis 
der davon 
bełroffenen 
Arbeiter zur 

Gesamt- 
arbeiterzahl

4,83 

0,14

2,68

2,01

95,17

Von beiden Seiten 
angenommen

Fur verbindlich 
erklart

a) von Amts wegen

b) auf Antrag der 
Arbeitgeber

c)auf Antrag der 
Arbeitnehmer

Westerwalder Braunkohlen- 
bergbau 

Metallerzbergbau an der Lahn 
(Vorschlag des Reichs- 
arbeitsministeriums) 

Oberharzer Metallerzbergbau 
Mansfelder Kupferschiefer- 

bergbau 
Kalibergbau

Sachsischer Steinkohlen- 3,61
bergbau

Niederschlesisches Stein- 4,34
kohIenrevier 

Ruhrbergbau 
Aachener Bergbau 
Oberschlesischer Bergbau 
Mitteldeutscher Braunkohlen- 80,55 

bergbau 
Bayerischer Pechkohlen- 

bergbau

Uber den Schiedsspruch fiir den Eisensteinbergbau 
des Lahn-Dillgebietes ist noch keine Entschei- 
dung gefallen 0,46

Mitgliederzahl und Kassenverhaltnlsse 
der christlichen Gewerkschaften im Jahre 1926.

Nach dem Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften 
Deutschlands hat sich der seit 1922 zu beobachtende starkę 
Riickgang der M i t g l i e d e r z a h l  bis Ende des Berichts- 
jahrs fortgesetzt. Von dem Hóchststand vom Jahre 1920 
(1,077 Mili.) machte die Zahl der Mitglieder Ende 1926 nur 
noch 49,36°/o oder kaum die Halfte aus. Gegen das Vor- 
jahr ergibt sich ein Riickgang um 65 000 Mitglieder oder 
10,78%. Dieser Mitgliederverlust konnte nur wieder aus-

6,21

geglichen werden durch den AnschluB der zum Gesamt- 
verband deutscher Verkehrs- und Staatsbediensteter ge- 
hórigen Verbande, wodurch die Gesamtmitgliederzahl sich 
Ende 1926 auf 643 500 hob.

Die E i n n a h m e n  gingen entsprechend der geringern 
Mitgliederzahl von 14,06 Mili. auf 13,3 Mili. M zuruck. Auf 

ein Mitglied entfallt eine Jahreseinnahme von 24,54 M gegen- 
iiber 23,19,/# im Jahre vorher. Ais K a s s e n b e s t a n d  
werden 5,48 Mili. M in bar, das sind 10,14 JC je Mitglied 
und 1,27 Mili. M an Sachwerten nachgewiesen, jedoch wird 
besonders vermerkt, daB mehrere Verbande es abgelehnt 
hatten, weiter óffentlich Rechenschaft uber ihr Vermógen 
abzulegen, weil sie darin eine Schadigung ihrer Interessen 
erblickten. Im Jahre 1913 kam auf jedes Mitglied ein Ver- 
mogen von 28,25 M. Uber die Entwicklung der Mitglieder
zahl und der Kassenverhaltnisse seit 1902 unterrichtet des 
nahern die nachstehende Zahlentafel.

E n t w i c k l u n g  der  c h r i s t l i c h e n  G e w e r k s c h a f t e n  
in D e u t s c h l a n d .

Jahr
Mitglieder

zahl im 
Jahres- 

durchschnitt

Ein
nahmen

J l

Aus
gaben

J l

Vermógensbestand 

insges. ™{s\

J l \ Jt

1902 179 799 S23 864 633 719 572 648 3,18
1903 192 607 1 131 106 938 363 745 107 3,87
1904 207 484 1 337 341 1 094 643 948 197 4,57
1905 265 032 2 674 190 2 423 554 1 527 214 5,76
1906 320 248 3 644 865 2 977 733 2 605 944 8,14

10,601907 354 760 4516418 3 357 338 3 759 384
1908 264 519 4 394 745 3 556 224 4 513 409 17,06
1909 270 751 4 612 920 3 843 504 5 365 338 19,82
1910 295 129 5 490 994 4 916 270 6113710 20,72
1911 340 957 6 243 642 5 299 781 7 082 942 20,77
1912 344 687 6 608 350 5 222 727 8 575 658 24,88
1913 342 785 7 177 764 6 102 688 9 682 796 28,25
1914 282 744 5 863 674 5 871 801 9 727 358 34,40
1915 176 137 3 317 847 3 505 807 7 545 376 42,84
1916 174 300 3 231 432 2 901 243 7 901 531 45,33

40,611917 243 865 4 720 202 3 611 375 9 902 536
1918 392914 8 725 078 6 284 432 12 444 942 31,67
1919 858 283 25 614 774 18 607 315 20161 269 23,49
1920 1 076 792 84 815 200 64 413 950 42 413 950 39,39
1921 986 343 , .

1922 1 049 406 , ,

1923 937 920 . . . ,

1924 605 392 9 678 540 7 939 875 1 968 675' 3,25
5,291925 606 449 14 059 573 12 205 971 3 208 4591

1926
Ende

541 092 13 279 3612 11 992 246 5 484 775' 10,14

1926 5315582 . . . •

1 Ohne Sachwerte; einschl. Sachwerte 1924 : 4 982762 oder je Mit

glied 8,23 J6, 1925: 6083461 J6 oder je Mitglied 10,03 J6 und 1926 : 6337682 ̂ 5, 

das sind je Mitglied 11,71 J6.
2 Durch den AnschluB der zum Oesaratverband deutscher Verkehrs- 

und Staatsbediensteter gehórigen Verb2nde erhoht sich die Mitgliederzahl 

um 111950 auf 643 503, die Einnahmen um 2283644 .# auf 15563005.-#.

Von den A u s g a b e n ,  die sich im Berichtsjahr auf 
11,99 Mili. M beliefen, machen die Verwaltungskosten, ein
schlieBlich der Kosten fur Konferenzen und Kongresse sowie

G l i e d e r u n g  der  A u s g a b e n  in d e n j a h r e n  1913 u n d  1924 — 1926.

J t

1913
von der 
Summę

% J l

1924
von der 
Summę

°/o J l

1925
von der 
Summę

% J t

1926
von der 
Summę

%

Verbandsorgan, Fachzeitschriften und Broschuren
Agitations- und B ildungszwecke........................
Streik- und GemaBregeltenunterstutzung . . . 
Reise- und Arbeitslosenunterstiitzung . . . .
K rankenge ld .........................................................
Sterbegeld..............................................................
Rechtsschutz.........................................................
Sonstige Unterstiitzungen......................................
Verwaltungskosten................................................
Sonstige A usgaben ............................ ....  . . .

571 236 
817 960 
989 631 
285 755 
816 682 
206 413 
131 707 
68 450 

495 999 
1 718 855

9,36
13,40
16,22
4,68

13,38
3,38
2,16
1,12
8,13

28,17

499 405 
203 713 

1 738 438 
476 439 
321 815 
203 683 
230 370 
78977 

3 127450 
1 059 585

6,29
2.57 

21,906,00
4,05
2.57 
2,90 
0,99

39,39
13,34

752 233 
303 302 

3 227 128 
792 288 

1 054 388 
313 996 
391 246 
223 776 

3 719 365 
1 428 249

6,16
2.48 

26,44
6.49 
8,64 
2,57 
3,21 
1,83

30,47
11,70

819 494 
403 258 

1 454 291

}3 490 510

362 070 
436 050 
143 563 

4 089 229 
793 781

6,83
3,36

12,13

29,11

3,02
3,64
1,20

34,10
6,62

6102 688 100,00 7 939 875 | 100,00 12 205 9711 100,00 11 992 246! 100,00
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der Beitrage an Internationale Verbindungen, 4,09 Mili. JC 
oder 34,10% aus. 3,49 Mili. JC oder 29,11% der Gesamt- 
ausgaben gelangten fur Reise-, Arbeitslosen- und Kranken- 
unterstutzung zur Auszahlung, wahrend an Ausstands- und 
OemaBregeltenunterstutzung 1,45 M il l .^  verausgabt wiftden. 
Da die Fortzahlung der Erwerbslosenunterstiitzungen infolge 
der auBerordentlich grofien Arbeitslosigkeit im jahre 1926 
unmóglich war und einen finanziellen Zusammenbruch 
herbeigefiihrt hatte, wurden diese Unterstutzungen aufge- 
hoben oder zum Teil doch wesentlich herabgesetzt. Im 
Vergleich mit den Vorjahren und mit 1913 ergibt sich von 
der Gliederung der Ausgaben folgendes Bild.

Die Mitgliederzahl des Gewerkvere i ns  christ l i cher 
Bergarbei ter  ist gleichfalls seit 1921 stark zuriickgegangen, 
und zwar von 170000 auf 95 700 oder um 45,35%. Ende 
des Berichtsjahres zahlte der Gewerkverein bei 1184 Orts- 
gruppen noch 92760 Mitglieder. Zum Teil hangt diese Ent
wicklung mit der Abnahme der Zahl der im deutschen 
Steinkohlenbergbau iiberhaupt beschaftigten Arbeiter zu- 
sammen; die Belegschaft war 1926 bei 519680 um 37,33% 
geringer ais 1921.

M i t g l i e d e r z a h l  des Ge we r kv e r e i n s  c h r i s t l i c h e r  
Be r ga r be i t e r .

Jahres-
durchschnitt

Zahl der 
Mitglieder

1913 =  100 ±

%

1913 66 652 100,00
1921 169 751 254,68 + 154,68
1922 156 797 235,25 -  7,63
1923 148 079 222,17 -  5,56
1924 105 375 158,10 -  28.S4
1925 101 757 152,67 -  3,43
1926 95 719 143,61 -  5,93

Ende 1926 92 761 139,17 -  3,09

Die E i n n a h m e n  erhóhten sich von 1,96 auf 
2 Mili. JC oder je Mitglied von 19,28 auf 20,90 JC. Dem- 
gegenuber beliefen sich die A u s g a b e n  auf 1,79 Mili. JC 
oder je Mitglied auf 18,74 JC. Das Krankengeld machte mit 
308000 JC 17,18%, die Verwaltungskosten (259000) 14,44% 
von den Gesamtausgaben aus. An Streik- und OemaB
regeltenunterstutzung gelangten nur 24 000 JC zur Auszahlung

E i n n a h m e n ,  A u s g a b e n  u nd  V e r m ó g e n  des G e w e r k v e r e i n s  c h r i s t l i c h e r  B e r g a r b e i t e r
in den  J a h r e n  1913 u n d  1924-1926.

1913 1924 1925 1926

JC

je Mit
glied

J t

von der 
Summę

% J t

jeMIt-
glied

J t

von der 
Summę 

% J t

je Mit
glied

J t

von der 
Summę

% J t

je M it
glied

J t

von der 
Sumrae 

%

E in n a h m e n ........................................... 1 100460 16,51 1789753 16,98 1961806 19,28 2000103 20,90 .

Gesam tausgaben................................. 1011383 15,17 100,00 1291134 12,25 100,00 1699737 16,70 100,00 1793507 18,74 100,00
davon fur 

Verbandsorgan ...................................... 109643 1,65 10,84 117237 1,11 9,08 160019 1,57 9,41 165568 1,73 9,23
Agitations- und Bildungszwecke . . . 164191 2,46 16,24 47423 0,45 3,67 94756 0,93 5,57 105563 1,10 5,89
Streik- und OemaBregeltenunterstutzung 29835 0,45 2,95 52482 0,50 4,06 350007 3,44 20,59 24068 0,25 1,34
Reise- und Arbeitslosenunterstutzung . 844 0,01 0,0S 253825 2,41 19,66 101181 0,99 5,95 1S4105 1,92 10,27
Krankengeld........................................... 165688 2,49 16,38 158317 1,50 12,26 292368 2,87 17,20 308158 3,22 17,18
Sterbegeld............................................... 66403 1,00 6,57 40483 0,38 3,14 57568 0,57 3,39 64426 0,67 3,59
Rechtsschutz........................................... 75354 1,13 7,45 84200 0,80 6,52 112629 1,11 6,63 113008 1,18 6,30
Verwaltungskosten................................. 63738 0,96 6,30 173012 ' 1,64 13,40 215922 2,12 12,70 259018 2,71 14,44
Sonstige A u s g a b e n ............................ 3356S7 5,04 33,19 364155 3,46 28,21 315287 3,10 18,56 569593 5,95 31,76

Yermógensbestand................................. 2505 446|37,59 498910' 4,73 262 0621] 2,58 3 253 3102|33,99

1 Ohne Sachwerte; elnschl. Sachwerte 1924: 2549868 oder je Mitglied 24,20 1925 : 2757725 J6 oder je Mitglied 27,10 J6.
8 Einschl. Sachwerte.

gegeniiber 350000 JC im Jahre 1925. Ais Vermogen werden 
einschlieBlich der Sachwerte 3,25 Mili. JC oder 33,99 JC je 
Mitglied nachgewiesen, so daB gegeniiber 1913, wo auf 
jedes Mitglied 37,59 JC an Yermógen entfielen, ein groBer

Riickgang nicht besteht. Im einzelnen sei auf die vor- 
stehende Zahlentafel verwiesen, die zugleich mit einer 
Ubersicht iiber die Verteilung der Ausgaben einen Vergleich 
dieser Zahlen mit 1913, 1924 und 1925 bietet.

GroBhandelsindex des Statistischen Reichsamts (1913 =  100)'. (Neue Berechnung.)
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111,2 120,1 150,0 104,1 122,3 132,7 132,1 123,5 121,8 166,7 112,8 126,7 90,9 128,6 102,8 159,2 147,7 134,4 136,8 174,0 158,0 135,8
120,7 116,5 135,8 108,2 121,5 128,3 130,5 123,5 114,8 153,9 111,4 122,1 90,3 131,5 65,9 156,5 142,0 129,6 135,2 168,8 154,3 132,7
136,4 120,5 137,0 112,3 128,7 135,6 132,4 123,2 116,4 148,S 112,4 121,5 82,1 133,0 53,8 148,3 143,8 128,4 130,7 158,3 146,5 133,1
149,7 124,7 148,9 130,4 139,7 129,4 134,6 124,0 116,6 140,9 119,6 121,5 84,2 130,6 56,4 146,6 146,7 128,5 129,8 154,6 143,9 136,2

154,2 116,6 148,6 142,3 140,3 129,3 135,1 124,6 110,7 138,5 123,3 125,1 86,0 132,2 49,2 148,6 149,7 128,8 129,3 150,9 141,6 135,9
155,7 111,4 146,7 144,0 139,1 128,0 134,8 124,5 109,2 141,3 122,4 125,2 86,9 132,8 47,2 148,9 151,0 129,3 129,1 151,0 141,6 135,6
155,5 107,7 138,6 144,2 136,0 127,7 134,7 124,0 111,7 144,4 119,6 125,4 86,9 131,1 50,6 148,9 155,1 130,3 128,S 152,0 142,0 135,0
157,8 107,1 131,9 145.9 135,2 126,6 130,6 124,9 110,1 146.6 121,8 124,9 85,2 128,9 50,3 148,9 154,7 129,9 129,0 153,6 143,0 134,8
169,0 107,1 127,7 156,5 139,3 128,7 129,4 126.1 108,3 149,8 124,3 124,1 83,8 129,0 50,6 150,0 160,1 131,2 129,4 155,5 144,3 137,1
167,8 111,9 125,6 157,2 139,9 127,8 129,7 126,3 106,7 152,5 124,9 123,5 84,5 126,4 47,3 150,3 160,8 131,6 ■129,9 158,2 146,0 137,9
161,6 110,8 129/2 150,7 137,5 129,8 129,8 126,6 105,7 155,3 133.S 123,3 79,9 125,1 44,1 150,5 160,7 132,2 130,0 160,0 147,1 137,6
150,4 116,1 138,3 145,5 136,S 128,8 130,1 125,9 107,3 158,9 135,6 123,5 81,1 123,2 44,9 150,4 161,0 133,0 130,3 162,0 148,3 137,9
143,8 120,9 152,2 142,1 138,9 130,2 130,2 124,2 104,9 165,9 139,3 123,7 81,9 121,4 42,4 150,7 162,4 134,1 130,6 165,8 150.7 139,7
143,S 115,0 154,4 141.8 137,7 131,4 130,7 124,3 103,7 163,4 144,9 123,7 82,5 120,6 41,6 150,7 162,0 134,0 130,9 169,4 152,9 139,8
141,6 108,9 163,1 142,0 137,3 131,8 130,7 124,4 104,5 161,5 152,9 123,9 80,3 120,0 46,3 151,5 160,9 134,0 132,0 171,7 154,6 140,1
143,8 104,9 157,9 141,4 135,6 129,9 130,7 124,5 106,9 158,5 160,7 124,1 81,1 118,8 50,3 152,1 157,8 133,9 133,6 172,2 155,6 139,6

1926: 
Jan. . 
A p r il. 
Ju li. . 
Okt. .

1927: 
Jan. . 
Febr. 
M 5rz. 
A pril. 
Mai . 
juni . 
Ju li. . 
Aug. , 
Sept.. 
Okt. . 
Nov. . 
Dei. .

1 Die Entwicklung des GroBhandeIsindex seit Januar 1924 s. Gluckauf 1927, S. 66.
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Wagenstellung In den wichtlgeren deufschen Bergbau- 
bezirken im Monat November  1927 (Wagen auf 10 t Lade- 
gewicht zurikkgefiihrt).

Insgesamt Arbeitstaglich1
Bezirk gestellte Wagen ±  1927 

geg .1926

%1926 | 1927 | 1926 | 1927

A. Steinkohle:

Insgesamt . . . . 1 238 054 1 098 253 51 494 45 679 — 11,29
davon

R u h r ................... 863 034 736 809 35 960 30 700 — 14,63
Oberschlesien . . 146 308 147 894 6 096 6162 + 1,08
Niederschlesien . . 47 101 40 758 1 884 1 630 —13,48
Saar........................ 93 494 96 186 3 896 4 008 H* 2,87
Aachen . . . . 43 725 40 398 1 822 1 683 — 7,63
Sachsen . . . . 35 899 28 441 1 496 1 185 —20,79

B. B rau nkohle:

Insgesamt . . . . 532 645 477 800 21 599 19 400 — 10,18
davon

H a l l e ................... 237 028 194 526 9481 7 781 — 17,93
Magdeburg . . . 62 965 59 389 2519 2 376 — 5,68
E r fu r t ................... 22 427 21 766 897 871 2,90
Rhein. Braunk.-Bez. 102 156 93 880 4 257 4 120 3,22
Sachsen . . . . 74 386 72 805 3 099 3 034 .. 2,10
Bayern ................... 16 108 14 382 644 575 - 10,71

i Dic durchschnittllche Stellungsziffer fiir den Arbeitstag ist erraitteit 
durch Tellungder insgesamt gestellten Wagen durch die Zahl der Arbeitstage.

Von den angeforderten Wagen sind nicht  gestel l t  worden:

Bezirk
Insgesamt 

1926 | 1927

Arbeitstaglich 

1926 | 1927

A. S t e i n k oh l e :

Insgesamt................... 47 497 32' 1979 1
davon

Ruhr............................ 46 149 - 1923 —
Oberschlesien . . . 543 - 23 _
Niederschlesien. . . 54 2 —
Saar............................ _ _ _ _
Aachen........................ _ 32 _ 1
Sachsen ................... 632 — 26 —

B. B r a u n k o h l e :
Insgesamt................... 17 800 28 719 2

davon
H a l l e ....................... 8106 324 _
Magdeburg . . . . 2 985 13 119 1
E r fu r t ....................... 1 570 _ 63 _
Rhein. Braunk.-Bez. . 653 _ 27 _
Sachsen ................... 4 280 _ 178 _
Bayern ........................ — — — —

Berliner Preisnotierungen fur Metalle

(in Reichsmark fiir 100 kg).

2. 9. |... 16. | 23.

Dezember 1927

30.

E l e k t r o l y t k u p f e r  
(wirebars), prompt,cif. 
Hamburg, Bremen od. 
Rotterdam................... 132,50 135,— 134,75 134,75 135,—

Remelted - Plattenzink 
von handelsiiblicher 
Beschaffenheit . . .

Originalhiitten a l u m i 
n i u m  98/99 % in 
B ló c k e n ................... 210,— 210,— 210,- 210,— 210,—

dgl, in Walz- oder Draht- 
barren 99 °/o . . . . 214,— 214,— 214,- 214,— 214,—

Rein n i c k e 1 98/99 % . 350,— 350,- 350,- 350,— 350,-
An t i m o n - Regulus . 9 0 - 93,- 93,50 95,— 95,—
Si Ib er in Barren, etwa 
900 f ein1 ................... 80,50 80,25 80,— 79,— 79,50

Gold-Freiverkehr2 . . 28,— 28,— 28,— 28,— 28,—
P l a t i n ........................ 8,- 8 - 8 - 8 - 8 -

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

1 Fur 1 kg. » Fiir 10 g.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt1
in der am 13. Januar 1928 endigenden Woche.

1. Koh l enmark t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Der 
Markt war in der verflossenen Woche verhaltnismaBig still. 
Wahrend er fiir prompte Lieferung bestandig ist, laBt das 
Sichtgeschaft fiir die nachste Zeit keine wesentliche 
Besserung erwarten. Zwar herrschte gegen Wochenende 
rege Nachfrage, doch wurde nur wenig abgeschlossen. Die 
Kaufer waren mit einigen Ausnahmen, die die allgemeine 
Lage nicht beeinfluBten, zuriickhaltend. Die bessern Kessel- 
kohlensorten Iagen fest, wogegen das Geschaft in Gaskohle 
Stiller war. Die Nachfrage in Bunkerkohle war uberreichlich 
gedeckt; der Kokskohlenabruf war ziemlich lebhaft. Auf 
dem Koksmarkt besserte sich vor allem das Geschaft in 
Gaskoks; GieBerei- und Hochofenkoks lagen verhaltnis- 
maBig fest. Bis auf kleine Tyne-Kesselkohle, zweite Gas
kohle, Northumberland-Bunkerkohle und Koks sind samtliche 
Preise gesunken. Beste Kesselkohle Blyth notierte 13/4l/2 
bis 13/9 (in der Vorwoche 13/3 — 14) s, Durham 15 — 15/6 
(15—16) s. Zweite Kesselkohle gab auf 12/9 (12 — 13) s, 
kleine Kesselkohle Blyth auf 8/6—9/6 (9—10) s, besondere 
auf 10 (10 — 10/6) s nach. Beste Gaskohle notierte 15/6 
(15/6 — 16) s, besondere 15/9 — 16 (15/9 — 16/3) s. Durham- 
Bunkerkohle erzielte 13/6 — 14/6 (14/6 — 15) s, Kokskohle 
13/3 — 13/9 (13/3 — 14/3) s. Demgegenuber haben sich die 
Kokspreise gefestigt. GieBerei- und Hochofenkoks zogen 
von 16/6 — 18/6 s in der Vorwoche auf 17/6 — 18/6 s an, 
Oaskoks stieg von 23 s auf 23—23/6 s. Von den wenigen 
Abschliissen, die zustande kamen ist lediglich der mit den 
Gaswerken von Genua auf 6000 t beste Durham-Gaskohle 
zum Preise von 23 s und auf 18 000 t besondere Wear- 
kohle zum Preise von 23/1‘/2 s cif. zu erwahnen.

2. Frachtenmarkt .  Mangelnde Ladegelegenheit am 
Tyne und Knappheit an Schiffsraum in Cardiff hielten die 
Frachtsatze auf einer recht giinstigen Hohe. Auf beiden 
Markten erfuhren die westitalienischen wie die Mittelmeer- 
frachten uberhaupt eine kraftige Aufbesserung, wahrend 
das Kiistengeschaft zu festen Preisen allgemein gut war. 
Dagegen ist durchaus keine Besserung in den waliser Hafen 
fiir das sudamerikanische Geschaft wahrzunehmen. Im 
groBen und ganzen sind die Aussichten noch recht unsicher, 
da die Nachwirkungen der Feiertage und des schlechten 
Seewetters eine normale Markttatigkeit noch behindern. 
Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 8 s, -La Plata 11 s, 

fur Tyne-Rotterdam 3/6 s und -Hamburg 3/I0‘/2 s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt in Teererzeugni ssen war gróBtenteils 
lustlos. Benzol war maBig gefragt, wogegen Kreosot 
starker begehrt war und zu Preissteigerungen neigte. Das 
Naphthageschaft war sehr schwach und konnte die laufenden 
Notierungen kaum behaupten. Pech lag sehr still, wahrend 

Teer lebhafter gehandelt wurde und sich zu festigen schien.

Nebenerzeugnis
In der Woche endigend am 

6. Jan. | 13. Jan.

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gall. 1/1 V2

................... . Siiden . 1 J> 1/2
Rein-Toluol................... 1 )) 1/10
Karbolsaure, roh 60% . 1 )} 2/5 >/2

„ krist. . . . 1 Ib. /7>/4
Solventnaphtha I, ger.,

Gall. /1ÓV2N orden........................ 1
Solventnaphtha I, ger., 1

/10‘/2Suden ........................ 1 »
Rohnaphtha, Norden . . 1 i} /8V2
K r e o s o t ........................ 1 jf /9
Pech, fob. Ostkiiste . . 1 l.t. 85

„ fas. Westkiiste . . 1 jj 82/6-89/6

Teer................................. 1 jf 62/6

schwefelsaures Ammo-
10 £ 11 sniak, 20,6 % Stickstoff 1 »

1 Nach Colliery Ouardian.
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FSrderun? und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

Koks-
er-

zeugung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Wagenstellung 
zu den

Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 

(Wagen auf 101 Ladegewicht 
zuruckgefuhrt)

Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rheines 
bel Caub 

(normal 
2,30 m)

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Klpper-
leistung)

t

Kanal- 
Zechen- 

H S f  en

prlvate
Rheln-

insges.

t t ł pe^ellt gefehlt 1 ( t m

Jan. 8. Sonntag \ — 6492 — _ — _
9 397 002 /161 624 13 233 30 248 _ 44 063 9 744 10 122 63 929 2,08

10 401 670 85 397 13 054 29 002 — 45 500 13 910 10 033 69 443 2,18
11 402 619 S4 084 13 344 27 846 — 55 714 24 786 9 463 89 963 2,29
12 401 343 83 604 12 676 29 133 — 47 339 26 100 8 570 82 009 2,18
13 398 490 85 383 12 406 28 684 — 43 309 25 581 10 873 79 763 2,52
14 406 698 87 708 11 516 28 537 — 40 104 33 760 9 267 83 131 2,48

zus. 2 407 822 587 800 76 229 179 942 _ 276 029 133 881 58 328 468 238
arbeitstagl. 401 304 83 971 12 705 29 990 — 46 005 22 314 9 721 78 040

1 VorlKufIge Zahlen.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vora 5. Januar 1928.

5b. 1016043. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik, Bochum. 
Schrammaschine mit hin- und hergehendem Schramwerk- 
zeug. 22. 6.26.

5c. 1015603 und 1015604. Dr. Ignaz BeiBel, Essen- 
West. Vorrichtung zur Hersteilung von Vorbruchlóchern 
fiir den maschinellen Abbau in Bergwerken. 15. 4. und 
9. 10.25.

5c. 1016156. Werdohler Stanz- u. Dampfhammerwerk 
Adolf Schlesinger Komm.-Ges., Werdohl (Westf.). Gtuben- 
stempel. 10.12.27.

5d. 1015686. Ewald Heringhaus, Bergkamen. Auf- 
gabevorrichtung fiir pneumatischen Bergeversatz. 29.11.27.

12c. 1015906. Huttenwerke Tempelhof A. Meyer, Berlin- 
Tempelhof. Auslaugevorrichtung. 14.5.26.

20 h. 1015650. Theodor Schlotmann, Siegen (Westf.). 
Fórderwagenbremse. 29.3.27.

35a. 1015717. Fritz Bischoff, Gelsenkirchen. Sicher- 
heitsvorrichtung fiir Fórderhaspel. 14.9.26.

35a. 1015772. Alois Rolf und Rudolf Rolf, Osnabriick. 
Brems- und Fangvorrichtung fur absturzende Fórderkórbe. 
26. 2. 27.

421. 1015994. Dietrich Wennmann, Duisburg-Meide- 
rich. Verbrennungsofen mit Beobachtungsglas zur Verbren- 
nung von Versuchsmaterial und gleichzeitiger Beobachtung 
des Verbrennungsvorganges. 13. 10.27.

81 e. 1015534, 1015535 und 1015536. Hugo Klerner, 
Gelsenkirchen. Elektrisch betriebene Antriebsvorrichtung an 
Schuttelrutschen. 2.12.27.

81 e. 1016132. August Diedrichs und Ewald Sonnen- 
schein, Herbede (Ruhr). Selbsttatige Forderwagenreinigung 
an Kreiselwippern oder ahnlichen Einrichtungen mit Hilfe 
einer Schlageinrichtung. 28.11.27.

87 b. 1015995. PreBluftwerkzeug- und Maschinenbau- 
A. G., Berlin-Oberschóneweide. Gummischutzhulle fur Hand- 
griffe an PreBluftwerkzeugen u. dgl. 14.10.27.

Patent-Anmeldungen,
dic vom 5. Januar 1928 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5b, 16. D. 53756. Demag A.G., Duisburg. Vorrichtung 
zum Niederschlagen des Bohrstaubes bei Bohrhammern 
oder ahnlichen Werkzeugen. 25 8.27.

5d, 11. 1.26903. Albert Ilberg, Mórs-HochstraB. Ein- 
richtung zum Aufnehmen und Fordem von Haufwerk, be
sonders beim Vortreiben von Strecken in Bergwerken. Zus. 
z. Pat. 444 654. 19.11.25.

14 b, 4. C. 34353. Bruce Conklin, London. Umsteue- 
rung fiir Drehkolbenmaschinen zum Antrieb eines Werk- 
zeuges. 24.1.24.

14g, 5. D. 53682. Demag A.O., Duisburg. Reglungs- 
und Sicherheitsvorrichtung fiir Fórdermaschinen. 12.8.27.

16, 11. Sch. 78958. Felix Schónfeld, Hamburg. Her- 
stellung eines Diingemittels aus Gaswasser. 26.5.26.

24b, 1. W. 67145. Dr. Rudolf Wagner, Hamburg. 
Heizungsverfahren mjt erhohtem Verbrennungsdruck fur 
Wasserrohrkessel mit Ól- oder Kohlenstaubfeuerung. 22.9.24.

24 m, 1. A. 50374. Askania-Werke A.G. vorm. Zentral- 
werkstatt Dessau und Karl Bainberg-Friedenau, Berlin-Frie- 
denau. Verfahren zur Reglung der Verbrennungsvorgange 
in Feuerungen. 16.3.27.

35 a, 9. D. 49579. Werner Dos, Gelsenkirchen. Fórder- 
gefaB mit Versch!uBklappe. 7.1.26.

35 a, 9. D. 51183. Josef Drunimen, Dermbach (Felda- 
bahn). SchachtgefaBfórderung. Zus. z. Pat. 421 094. 4.9.26.

35a, 9. 0.63445. Paul Griese, Zeitz. Schachtfórder- 
einrichtung mit endlóser Kette. 12.2 25.

35 a, 9. G. 67233. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
A.G., Oberhausen (Rhld.). Vorrichtung fur einen Ausgleich 
der Belastung des aufwartsgehenden Trumms wahrend des 
Entleerens des Kiibels bei GefaBfórderanlagen. 7. 5. 26.

35a, 22. G. 65480. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
A.G., Oberhausen (Rhld.). Regel- und Sicherheitsvorrichtung 
fiir Bergwerksfórdermaschinen. Zus. z. Pat. 450151. 6.10.25.

40c, 16. 1.27741. I. G. Farbenindustrie A.O., Frankfurt 
(Main). Verfahren zur Gewinnung von Metallen durch 
Destillation. Zus. z. Pat. 426544. 13.3.26.

42 i, 19. H. 105234. Hermann Heinicke, Seehof b. Teltow. 
Verfahren zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Kohlen und 
ahnlichen festen Stoffen. 28.1.26.

78 e, 3. E. 31261. Wilhelm Eschbach, Troisdorf b. Koln. 
Verzógerungssatzstuck fur elekirische Zeitzunder. 13.9.24.

80a, 33. H. 109216. August Herrmann, Dresden. Presse 
zur Hersteilung groBer' Schmelztiegel o. dgl. 10.12.26.

81 e, 126. K. 102337. Fried. Krupp A.G., Essen. Forder- 
gerat mit schwenkbarem Ausleger. 5.1.27.

87 b, 2. S. 80777. Werner Spancken, Meschede (Westf.). 
Sicherung fur die Schlauchverbindung an Druckluftwerk- 
zeugen. 16.7.27.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht 
worden ist, ISuft die fGnfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeits- 

klage gegen das Patent erhoben werden kann.)

la  (22). 453571, vom 10. Juli 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 24. November 1927. B e r n h a r d  Kl oB in 
K u n n e r s d o r f  (Elbe). Durchwurf fur Sand u. dgl.

Der Durchwurf hat zwei oder mehr nebeneinander- 
liegende Roste von verschiedener Maschenweite, zwischen 
denen iiber die Siebflache vorstehende Trennwande ange- 
ordnet sind. Diese haben hinter dem Sieb liegende Ver- 
langerungen, die schwenkbar, in der Hohe einstellbar und 
abnehmbar sein kónnen.

la  (28). 453358, votn 25. September 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 17. November 1927. Dipl .-Ing.  Kurt 
Gerson in Berl in.  Vorrichtung zur Zerlegung aus Bestand- 
teilen yerschiedenen spezifischen Gewichts und yerschiedener 
GroBe sich zusammensetzenden Mischguts durch einen Luft
strom..

Die Vorrichtung hat einen Trennschacht, durch den 
ein Luftstrom von unten nach oben hindurchgeblasen wird, 
und in dem das in- seine Bestandteile von verschiedenem 
spezifischen Gewicht zu zerlegende Gut am obern Ende
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eingefuhrt wird. Oben an den Trennschacht ist eine Fórder- 
leitung angeschlossen, in die ein PreB- (Druck-) luftstrom 
so eingefuhrt wird, daB er eine Saugwirkung auf den Trenn
schacht und eine Firderwirkung auf die den Trennschacht 
am obern Ende verlassenden spezifisch leichtern Bestand- 
teile des im Schacht behandelten Outes ausiibt.

5b (33). 453420, vom 25. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 24. November 1927. Josef  Meyer in 
Kassel. Verfahren zur Herstellung von Strecken in losbaren 
Gesteinschichten mit Hilfe von Bohrlochern und von diesen 
ausgehender Auslósung. Zus. z. Pat 445977. Das Haupt- 
patent hat angefangen am 18. Marz 1924.

Die Flussigkeit, die bei dem durch das Haupfpatent 
geschutzten Verfahren zum Auslósen des zwischen den Bohr- 
lóchern anstehenden Oebirges verwendet wird, jedoch noch 
lósefahig ist, soli an einer andern Stelle zum Lósen der 
Teile verwendet werden, die beim Einleiten der Flussigkeit 
in die Bohrlócher ungelost geblieben und leicht wegraum- 
bar sind. Mit Hilfe der noch nicht gesattigten Flussigkeit 
(Lósung) konnen auch im Oebirge Versatzraume hergestellt 
werden, in welche die bei der Ausfiihrung des Verfahrens 
ungelost gebliebenen Teile des Oebirges eingespiilt werden.

5b (33). 453421, vom 9. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 24. November 1927. J o se f  Meye r  in 
Kassel. Verfahren zur Herstellung von Strecken, Sehr amen 
oder Schlitzen. Zus. z. Pat. 445977. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 18. Marz 1924.

Die mit Lochreihen versehenen Spritzrohre, durch die 
das zum Lósen des zwischen den Bohrlochern anstehenden 
Oebirges dienende Druckwasser in die Bohrlócher einge
fuhrt wird, sollen in den Bohrlochern achsrecht hin und her 
bewegt werden. Dabei kann den Rohren gleichzeitig eine 
Drehung erteilt werden. Dadurch wird es móglich, den 
Spritzlóchern der Rohre einen gróBern Durchmesser zu 
geben und die Lócher weiter auseinander anzuordnen.

10a (22). 453464, vom 5. April 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 24. November 1927. Heinr i ch Frohn- 
hauser  in D o r t m u n d .  Anlage zum Trocknen und Vor- 
warmen von Kokshohle.

Bei der Anlage ist zwischen einen Feinkohlenturm und 
die Koksofenbatterie ein mit einem Ruhrwerk versehener 
Zwischenbehalter geschaltet, der durch die beim Trocken- 
kiihlen des Koks gewonnene Warnie geheizt wird. Der 
Fassungsraum des Zwischenbehalters entspricht etwa dem 
Fassungsraum der zum Beschicken der Verkokungskammern 
der Ofenbatterie dienenden Wagen. Die aus dem Kohlen- 
turm tretende Feinkohle wird z. B. mit Hilfe endloser Kratzer- 
ketten in den Zwischenbehalter eingefuhrt und fallt aus 
diesem getrocknet und vorgewarmt in den Beschickungs- 
wagen. Der Zwischenbehalter kann ausgeschaltet werden, 
so daB die Feinkohle aus dem Kohlenturm unmittelbar in 
den Beschickungswagen gelangt.

10 b (11). 453465, vom 2. Juni 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 24. November 1927. A. R i ebeck s che  
M o n t a n w e r k e  A.O. in  H a l l e  (Saale). Verfahren zur 
Herstellung bestandiger Kohlenstaub -Ól-Emulsionen. Zus. 
z. Pat. 444420. Das Hauptpatent hat angefangen am 20. Juni 
1925.

Steinkohlenstaub soli mit phenoihaltigen Ólen (z. B. 
kreosothaltigen Teerólen) und Ammoniak oder organischen 
Basen (Pyridinen, dereń Abkómmlingen, Chinolin, Aminen 
usw.) gemahlen werden. Der Staub kann auch mit or- 
ganische Basen enlhaltenden Ólen yerruhrt werden, denen 
Phenole oder stark kreosothaltige Ole zugesetzt sind.

14 b (9). 453467, vom 28. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 24. November 1927. Hugo  Heinr i ch 
in Zwickau (Sa.). Maschine mit sichelfórmigem Arbeitsraum.

Die Maschine, die ais Dampf-, Gas- oder Luftmotor 
oder ais Pumpe, Verdichter o. dgl. verwendet werden kann, 
hat einen feststehenden Zylinder, durch den ein von einem 
Exzenter bewegtes Widerlager mit Hilte einer NuB gelenkig 
in den den Zylinder umgebenden sichelfórmigen Arbeits
raum tritt. Die auBere Wandung des letztern wird durch 
einen Hohlzylinder? den Kolbenkórper, gebildet, der durch 
einen Lenker an einer Drehbewegung gehindert wird, und 
dem durch das von der Antriebswelle mit Hilfe des Ex-

zenters bewegte Widerlager eine exzentrische Bewegung 
erteilt wird.

21 li (15). 453415, vom 28. September 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 24. November 1927. Emi l  Friedrich 
RuB in Koln .  Vorrichtung zur Widerstandsheizung fur 
elektrische Schmelz- und Warmeofen. Zus. z. Pat. 409355. 
Das Hauptpatent hat angefangen am 31. Juli 1923.

Rings um den Tiegel des Ofens sind in nachster Nahe 
des Tiegels senkrecht śtehende Heizstabe einzeln oder 
gruppenweise so in reflektierenden Nischen angeordnet, 
daB die Warmewirkung der Stabe nur einseitig, d. h. nur 
auf den Tiegel wirkt. Dadurch ist eine gute thermische 
Ausnutzung gewahrleistet, ohne daB das im Tiegel befind- 
liche Schmelzgut mit der Warmeąuelle in Beriihrung kommt.

26a (17). 453375, vom 31. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 24. November 1927. Dr. C. Ot to & Co. G.m. 
b. H. in Bochum.  Einrichtung zur Druckreglung der Einzel- 
kammern von Kammerofen. Zus. z. Pat. 435687. Das Haupt
patent hat angefangen am 28. August 1925.

Bei der durch das Hauptpatent geschutzten Einrichtung 
erfolgt die Druckreglung dadurch, daB der in jeder Kam- 
mer der Ófen herrschende Druck durch eine Leitung auf 
einen selbsttatigen Regler iibertragen wird. GemaB der 
Erfindung ist die den Druckausgleichkanal der Kammern mit 
den Druckreglern verbindende Leitung aus einem zum Regler 
fuhrenden Teil und einem in das Ofenmauerwerk eingebet- 
teten Rohrstiick zusammengesetzt. Das letztere mundet da
bei unmittelbar in den Druckausgleichkanal der Kammer. 
Der zum Druckregler fuhrende Teil der Leitung kann aus 
einem Metallschlauch bestehen, der an einem Ankerstander 
des Ofens befestigt und mit dem in das Mauerwerk ein- 
gebetteten Rohrstiick lósbar verbunden ist.

26 d (8). 453378, vom 26. Januar 1927. Erteilung be
kanntgemacht am 24. November 1927. Emi l  Raf f loer  in 
Du i s b u r g .  Verfahren zur Entschweflung von Gasen. Zus. 
z. Pat. 442514. Das Hauptpatent hat angefangen am 10. April 
1925.

Bei dem durch das Hauptpatent geschutzten Verfahren 
wird Reinigungsmasse in fein verteilter Form durch einen 
unter Druck stehenden, aus einer Diise austretenden Teil- 
strom des zu entschwefelnden Gases in den Hauptstrom 
des Gases geschleudert und hierauf das entschwefelte Gas 
durch frische Reinigungsmasse filtriert. GemaB der Erfin
dung soli die Reinigungsmasse durch gereinigtes Oas in 
den zu entschwefelnden Gasstrom geschleudert und das 
entschwefelte Gas durch die gebrauchte Reinigungsmasse 
filtriert werden, die sich unterhalb der Reinigungs- (Zer- 
staubungs-) kammer abgesetzt hat.

35 a (9). 453314, vom 20. Mai 1924. Erteilung bekannt
gemacht am 17. November 1927. W i l l y  St e i n  in W i e s 
baden.  Aufzug mit selbsttdtig kippendem Fordergefafi.

Der Schwerpunkt des FórdergefaBes des Aufzuges, das 
durch eine Sperrvorrichtung in der Fórderstellung gehalten 
wird, liegt seitlich von der Aufhangeachse des GefaBes 
nach der Ausschiittseite zu, und ani GefaB ist am obern 
Rande an der Ausschuttseite eine Fuhrungsleiste angebracht. 
Am Ftihrungsgerust fiir das GefaB sind an den Entlade- 
stellen ein Anschlag zum Lósen der das GefaB gegen Kippen 
sichernden Sperrvorrichtung und eine Rolle vorgesehen, auf 
die sich das nach Lósen der Sperrvorrichtung selbsltatig 
kippende OefaB mit der Fuhrungsleiste auflegt. Der zum 
Lósen der Sperrvorrichtung dienende Anschlag und die Stiitz- 
rolle fur das GefaB sind am Oerust in der Hóhenlage ein- 
stellbar. Das GefaB ist ferner mit dem Geriist z. B. durch 
Schlitzhebel so verbunden, daB es nicht iiber die zu seiner 
Entleerung erforderliche Stellung hinaus kippen kann.

42 e (23). 453531, vom 27. Marz 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 24. November 1927. I. G. Farben- 
i n d u s t r i e  A.G. in F r a n k f u r t  (Main). Vorrichtung zur 
Reglung der Menge stromender Gase oder Dampfe.

In der Oas- oder Dampfleitung ist eine Drosselstelle 
vorgesehen und vor sowie hinter dieser Stelle je ein Druck- 
regelventil in die Leitung eingeschaltet, so daB die abso- 
luten Driicke vor und hinter der Drosselstelle stets auf 
gleicher Hóhe gehalten werden.

74 b (4). 453553, vom 25. Juni 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 24. November 1927. Werner  Joens in
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Dusseldorf .  Vorrichtung zum Anzeigen von Oasen, bei 
der die durch einen Diffusionskorper dringenden Oase 
eine Membran durchbiegen, die einen Signalstromkreis 
schliefit.

Die Vorrichtung hat die Form eines Stabes, in dessen 
einem Ende der Diffusionskorper angeordnet ist. Dieser 
Korper ist durch eine Rohrleitung mit einer im mittlern 
Stabteil angeordneten, auf einen prozentualen Gasmengen- 
anzeiger einwirkenden Membrankammer verbunden, dereń 
mit einem Edelmetalluberzug versehene Membran eine durch 
ein Blech geschiitzte Gluhlampe einschaltet. Diese ist mit

B U C H  E R
Alfred Krupp. Von Wilhelm Berdrow.  In 2 Bdn. 1. Bd.

344 S. 2. Bd. 422 S. Mit 48 Bildtaf. und 11 Faksimile-
Wiedergaben. Berlin 1927, Reimar Hobbing. Preis der
2 Bde. geb. 30 M, in Halbleder 36 M.

Keins der groBen industriellen Werke Deutschlands 
genieBt eine auch nur im entferntesten gleiche Volkstiim- 
lichkeit wie die Kruppsche GuBstahlfabrik. Uber kein Werk 
und iiber keinen der Grofien im Reiche der Technik ist 
soviel vo 1 kstiimliche Literatur vorhanden, wie iiber die 
Firma Krupp und ihren Begriinder Alfred Krupp. Diese 
Tatsache ist kein Zufall: Der Werdcgang der Werke, die 
Persónlichkeit des Begriinders, der fast beispiellose Auf- 
schwung, vor allem aber die vorbildliche Ausgestaltung 
der sozialen Einrichtungen haben immer wieder das regste 
Interesse erweckt.

Die Literatur iiber alles, was die Familie Krupp und ihr 
Besitztum im weitesten Kreise umspannt, ist sehr reich- 
haltig, von den kleinen Schriftchen angefangen bis zu den 
zahllosen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln des In- und 
Auslandes. Fast alles dreht sich jedoch um die Werke 
und ihre Entwicklung, um das Lebenswerk Alfred Krupps, 
um die jungern Generationen, zum wenigsten aber um das 
Leben des Begriinders selbst. Das keineswegs umfang- 
reiche Schrifttuin iiber diesen selbst zeichnet sich auch 
nicht gerade durch Sachlichkeit aus. Die meisten volkstiim: 
lichen Schilderungen fuBen auf der Krupp-Biographie, die 
Baedeker bald nach dem Tode (1887) Alfred Krupps 
herausgebracht hat; sie stand zeitlich den Ereignissen noch 
zu nahe, deutete den Entwicklungsgang nur an und legte 
den Hauptwert auf den Fertigen ais Kanonenkónig und 
Arbeiterwohltater. Es fehlt auch nicht an wirtschafts- 
geschichtlichen Arbeiten iiber die Kruppwerke, die aber 
naturgemaB das biographische Gebiet nur streifen. Die 
Kruppschen Akten und Archive wurden zum ersten Małe 
zu der 1912 herausgegebenen Jahrhundert-Festschrift der 
Firma Krupp riickhaltlos geóffnet, ein stattliches Werk zur 
Ehrung von Friedrich Krupp, der 1812 die GuBstahlfabrik 
ins Leben rief, und seines Sohnes Alfred, der im gleichen 
Jahre geboren wurde. Es ware iiber den Rahmen der an 
sich schon unifangreichen Festschrift hinausgegangen, das 
Leben Alfred Krupps eingehend zu schildern. Die damals 
offen gelassene Liicke fiillen die beiden Bandę von Wilhelm 
Berdrow aus, »die mehr ais ein Lebensbild, die vor allem 
ein Bild seiner Entwicklung und seiner Seele sein móchten«.

Es liegt hier ein Werk vor, an das der Vielbeschaftigtc 
ob des stattlichen Umfanges von mehr ais 750 Seiten nur 
mit MiBtrauen heranzugehen geneigt sein wird. Aber 
einmal begonnen, fesselt es durch Inhalt und Darstellung 
so sehr, daB es so leicht niemand, ohne es fertig gelesen zu 
haben, aus der Hand legen wird. Der Verfasser hat es 
meisterhaft verstanden, den oft spróden und trocknen Stoff 
so zu bearbeiten, daB sich manche Abschnitte wie eine 
spannende Erzahlung lesen. Was in den Biinden an uns 
Yoriiberzieht, ist Zeit- und Kulturgeschichte, ist eine Dar
stellung der politischen, wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklung PreuBens und Deutschlands von 1826 bis 1S87. 
Dinge, die uns liingst zu Selbstverstandlichkeiten geworden 
sind, tauchen ais Probleme von schier uniiberwindlichen

einer sie speisenden Batterie in dem zweiten ais Handgriff 
ausgebildeten Stabende untergebracht.

81 e (127). 453555, vom 24. Dezember 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 24. November 1927. ATG Al l gemeine 
T r a n s p o r t a n l a ge n - G .  m. b. H. in Leipzig.  Abraum- 
forderbriicke.

Die Briicke ist iiber ihr auf der Baggerseite des Tage- 
baus ruhendes Fahrwerk verlangert und tragt ani Ende der 
Verlangerung einen Sporn, auf den sich die Briicke aufsetzt, 
wenn die Baggerbóschung ins Rutschen gerat und infolge
dessen das die Briicke tragende Fahrwerk sich senkt.

S C H A U.
Schwierigkeiten vor uns auf. Berdrow hat keine einseitige 
Verherrlichung Alfred Krupps aus der unendlichen Fiille 
des ihm zur Verfiigung gestellten Stoffes herausgearbeitet; 
wo Licht war, war auch Schatten, und von dem Vorrecht 
des echten Genies, grofie Fehler ungestraft begehen zu 
diirfen, hat auch Alfred Krupp hinlanglich Gebrauch 
gemacht. Es war kein leichtes Arbeiten mit Alfred Krupp, 
der besonders in spatern Jahren keine entgegengesetzte 
Meinung vertragen konnte und eine andere noch so sach- 
liche Stellungnahme fast ais persónliche Beleidigung emp- 
fand und dementsprechend beantwortete. Vielleicht sind 
die Verdienste seiner Mitarbeiter bei Berdrow an manchen 
Stellen etwas zu knapp weggekommen. Es kann das Bild 
eines GroBen niemals verdunkeln, wenn seine Gehilfen die 
rechte Wiirdigung finden, denn es ist immer wieder ein 
Zug von Genialitat, mit sicherm Blick den rechten Mann 
fiir die richtige Stelle zu finden. Fiir manchen muB es sehr 
schwer gewesen sein, auszuharren, besonders fiir Naturen, 
die kiihler zu rechnen wuBten ais Alfred Krupp und in 
der oft iiberhasteten Erweiterung der Werke und der un- 
kaufmannischen Festlegung iibcrmaBig groBer Mittel in 
Rohstoffen mit Recht eine standig sich erneuernde Gefahr 
fiir das Ganze erblickten, ohne aber in der Lage zu sein, 
Einhalt zu tun. In Vertretung des ausgepragten Stand- 
punktes des »Herrn im Hause« war Alfred Krupp durchaus 
typisches Kind seiner Zeit.

Der Vcrfasser war gleichsam gezwungen, zwischen den 
Zeilen zu lesen, denn unter der gewaltigen Fiille von 
Briefen, Handzetteln, Notizen usw. aus der Hand Alfred 
Krupps findet sich nur seiten ein Wort, das von ihm selbst 
spricht.

Fiir die heutige Generation ist der Name Krupp gleich- 
bedeutend mit Kanonen und Panzerplatten; die Umstellung 
der Nachkriegszeit hat daran auch noch nicht viel zu iindern 
vermocht. Wenig bekannt ist, daB die Umstellung zur 
Kanonenwerkstatt erst den AbschluB einer gewissen Ent- 
wicklung bildete. Diese Zeit von 1826 bis 1859 ist der Inhalt 
des ersten Bandes des Werkes von Berdrow. Ein zahes, 
oft fast verzweifeltes Ringen, Jahre, in denen der Bestand 
des Werkes oft auf dem Spiele stand. Welche Kraft und 
welcher Wille in diesem gesundheitlich nicht einmal allzu 
festen Westfalen steckten, zeigen das Auf und Nieder und 
die zahlreichen MiBerfolge dieser Jahre. Fast nebensachlich 
schlangeln sich wie eine Linie durch das Ganze die Ver- 
suche zur Vollendung und Einfiihrung des GuBstahl- 
geschiitzrohres, eine Frucht, die erst allmahlich reifte, ais 
ihre Zeit gekommen wrar. Berdrows Darstellung beweist 
deutlich, daB die haufig vorgebrachte Lesart, nach der 
Alfred Krupp von friihester Jugend an die Entwicklung 
des Werkes zur Waffenschmiede hellseherisch voraus- 
geschaut und stets erstrebt habe, dem wirklichen Gang 
der Dinge nicht entspricht.

Mit der Geschutzfabrikation, die bisher ais eine selbst- 
verstandliche Angelegenheit des Staates betrachtet und 
gehandhabt wurde, muBte Krupp zwangliiufig in Wett- 
bewerb mit machtigen behórdlichen Gruppen treten, die 
nicht geneigt waren, kampflos dem »Fabrikanten« das Feld 
zu raumen. Dieser ihm aufgezwungene Kampf um PreuBen,
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der zum groBten Teil den Inhalt seiner zweiten Lebens- 
halfte ausmacht, bildet, spannend und merkwiirdig zugleich, 
den eigentlichen Inhalt des zweiten Bandes.

Einen besondern Reiz bietet die Biographie Alfred 
Krupps dem artilleristisch Geschulten, stellt sie doch einen 
AbriB aus der Geschichte der Entwicklung des neuzeit- 
lichen Artilleriewesens dar, wie ihn lebenswahrer und in 
engerer Verbindung mit der allgemeinen Zeitgeschichte kein 
einschlagiges wissensehaftliches Werk zu geben vermag.

Die Krupp-Biographie Berdrows bedarf keiner beson
dern Empfehlung. Der Verlag Reimar Hobbing hat in der 
Ausstattung des Werkes Vorbildliches geleistet.

• Dr. J. Weingar tner .

Die Schwelung von Braun- und Steinkohle. Von Dr.-Ing. 
eh. Adolf Thau,  Mitglied der Akademie des Bau- 
wcsens, Betriebsdirektor der Schwelereien der A. Rie- 
becksehen Montanwerke A.G., Halle (Saale). Zugleich 
2. Aufl. von »Braunkohlensch\velófen«.  722 S. mit 
411 Abb. Halle (Saale) 1927, Wilhelm Knapp. Preis 
geh. 49 M, geb. 52 M.

Das vorliegendc umfang- und inhaltsreiche Werk ist 
ais 2. Auflage und Erganzung des 1924 in demselben Ver- 
lage erschienenen kleinen Buches »Braunkohlenschwelófen« 
aufzufassen.

Wie der Verfasser angibt, hat er grundsatzlich nur 
solche Verfahren in den Kreis der Betrachtung gezogen, 
die praktisch erprobt worden sind oder in Bau stehen. 
Nur bei den Braunkohlenschwelófen sind auch etliche 
beachtenswerte Schwelófen genannt, die noch keinc Ver- 
wirklichung in der Praxis gefunden haben. Die ausfiihrliche 
Beschreibung auch der altesten Vorschl;ige will der Ver- 
fasser mit Recht nicht unterlassen, um gemachte Fehler 
ais Warnung vor ihrer Wiederholung zu kennzeichnen.

Nach einleitenden Ausfiihrungen iiber die geschicht- 
liche Entwicklung und das Wesen der Schwelung wird zu- 
nachst die Anwendung dieses Prozesses auf Braunkohle 
unter Verwendung von Retorten ausfiihrlich behandelt. 
Die Erorterung des heutigen Rolle-Ofens mit seinen Vor- 
laufern und Abarten unter eingehender Beriicksichtigung 
des Ofenbetriebes und gemachter Erfahrungen ist be- 
sonders wertvoll. Auch die Trocknung der Rohkohle vor 
der Schwelung findet gebiihrende Beriicksichtigung. Da- 
neben werden in diesem Abschnitt noch die neuern Bau- 
arten von Retortenofen (KohlenveredeIungs-Ofen, Sauer- 
brei-Ofen usw.) gekennzeichnet.

Einen breiten Raum nehinen die Erorterungen iiber 
dic Verfahren ein, welche die Schwelung von Braun- und 
Steinkohle mit Hilfe von Spiilgasen durchfiihren (Urteer- 
gaserzeugcr und eigentliche Spiilgasschwelofen). Ebenso 
\\;erden die zahlreichen Verfahren, die ausschliefilich fiir 
die Schwelung von Steinkohle in unterbrochenem oder 
stetigem Betriebe entwickelt worden sind, dargelegt. Ein 
besonderer Abschnitt ist dem Drehschwelofen gewidmet. 
SchliefSlich werden in weitern Abschnitten noch die Ver- 
fahren angegeben, welche die Schwelung der Brennstoffe 
in Ruhe oder in Metallbadern vomehmen wollen und die 
Schwelung von Kohlenstaub zum Gegenstand haben.

Wertvolle Aufschliisse geben die Ausfiihrungen iiber 
die Eigenschaften und die Gewinnung der Nebenerzeug- 
nisse, wie sie bei der Schwelung anfallen. Auch die 
analytischen Verfahren, die sich in der Schwelindustrie ein- 
gebiirgert haben, finden entsprechcnde Beachtung. DaB die 
Wirtschaftlichkeit fiir einzelne Bauarten (zum Teil erst- 
malig) ausgiebig erortert wird, erhóht den Wert des 
Werkes. SchlieBIich bringt noch ein Nachtragsabschnitt 
in bunter Reihenfolge bemerkenswerte Ausfiihrungen iiber 
neue Schwelvorschliige sowie eine kurze Erorterung des 
Entwicklungsstandes der Schwelindustrie, wie er beim Ab- 
schluB des Buches bestand.

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daB es dem 
Verfasser gelungen ist, mit dem vorliegenden, mit guten 
Abbildungen ausgestatteten Werk denjenigen Teil der

Technologie der festen Brennstoffe, der sich mit ihrer 
Schwelung befaBt, erfolgreich wiederzugeben. Uber die 
Grenzeh der Fachwelt hinaus wird dieses Sammelwerk 
sicherlich begriiBt werden, nicht nur ais Nachschlagewerk, 
sondern auch ais Quelle fiir neue Anregungen.

Dr.-Ing. Mi i l ler ,  Bochum.

Die Kupferraffination. Von Oberingenieur Dr.-Ing.
M. Waeh l er t ,  Leiter der GieBereibetriebe des Osna-
briicker Kupfer- und Drahtwerkes, Osnabruck. (Die
Metallhiittenpraxis in Einzeldarstellungen, Bd. 2.) 140 S.
mit 102 Abb. Halle (Saale) 1927, Wilhelm Knapp.
Preis geh. 9,60 M, geb. 11,40 M.

Bei der genannten Sammlung ist es zum ersten 
Małe gelungen, Betriebsleute ais Mitarbeiter zu gewinnen, 
die ihre Sondergebiete in erster Linie vom Stand- 
punkt des Praktikers behandeln; damit soli jedoch nicht 
gesagt werden, daB deshalb die Theorie nicht zu ihrem 
Rechte karne. Auf diese Weise wird aber dafiir gesorgt, 
das nur diejenigen Theorien berucksichtigt werden, die von 
wirklich praktischer Bedeutung sind, wahrend utopistische 
Hirngespinste nicht oder nur mit der ihnen gebiihrenden 
Kritik Erwahnung finden. Es findet also eine wohltuende 
Sonderung von Spreu und Weizen statt unter Vermeidung 
einer kritiklosen Aneinanderreihung von beidem, durch die 
der Anfanger nur verwirrt wird.

Die Aufgabe, dem jungen Betriebsmann ein ihn in die 
Praxis seines Berufes einfiihrendes Buch, das ihm auf alle 
hier auftauchenden Fragen erschópfende Antwort gibt, in 
die Hand zu geben, ist im vorliegenden Falle wohl restlos 
erfiillt. Aber auch der alte, erfahrene Praktiker wird darin 
vieles finden, was ihn zum Nachdenken reizt und ihm die 
bisher fehlende Erklarung fiir manche Erscheinungen gibt, 
zumal wenn er, wie es ja leider meist der Fali ist, in 
seinem anstrengenden Beruf nicht die MuBe findet, sich 
iiber das einschlagige, meist auslandische Schrifttum auf 
dem laufenden zu halten. Man kann daher wohl behaupten, 
daB »Die Kupferraffination« fiir den im Raffinationsbetrieb 
tatigen Hiittenmann unentbehrlich ist, und daB das Er- 
scheinen dieses Buches eine bisher schmerzlich empfundene 
Liicke ausfullt. Besonders wertvoll ist der Teil, der sich mii 
dem Verhalten der verschiedenen Verunreinigungen des 
Kupfers wahrend der Raffination befaBt und manche neue, 
vom Verfasser in praktischen Versuchen festgestellte Tat- 
sachen bringt. An diesen Feststellungen andern einige 
Schónheitsfehler nichts, die sich leicht in einer der folgen- 
den Auflagen ausmerzen lassen. So fiillt vor allem die un- 
gewóhnlich groBe Anzahl von storenden und zum Teil 
leider recht verwirrenden Druckfehlern auf (z. B. S. 63, 
Abb. 43 »iiberhoIt«; Abb. 44 »Starke Uberholung«; die 
falschen Hinweise bei den Abb. 52-60; S. 81, Z. 12 von 
oben »des Gases«; die dritte Gleichung auf S.90; S. 108,
4. Abs. »5°/o« statt 0,5°/o usw.). Sachlich ware vielleicht 
das Kapitel »Warmewirtschaft des Raffinierofens« zu be- 
anstanden. Man kann ja iiber derartige Berechnungen ver- 
schiedener Meinung sein, vor allem, solange das »Restglied« 
der Warmebilanz zwischen 11 und 34 o/0 schwankt. Richtigen 
Vergleichswert erhalten sie aber doch erst, wenn sie sich 
alle auf Ofen von gleichem Einsatz beziehen. Ferner erregt 
einiges Kopfschiitteln der Abschnitt »Raffinierschlacke im 
basischen Herd«, da es doch kaum jemand einfallen diirfte, 
im basischen Herd ohne Zugabe von Kieselsaure zu 
raffinieren. Wenn es móglich ware, das etwas durftig aus- 
gefallene Kapitel iiber das VergieBen des fertig raffinierten 
Kupfers in der nachsten Auflage zu erweitern sowie das ver- 
schiedene Ungenauigkeiten enthaltende Kapitel »Schlacken- 
schmelzen im Kupolofen« einer Nachpriifung zu unter- 
ziehen, so wiirde dies den Wert des Buches wesentlich 
erhohen. Vielleicht entschlieBt sich dann auch der Verlag, 
der Wiedergabe von Lichtbildern etwas mehr Aufmerksam- 
keit zu widmen. Auch der Titel, der eigentlich »Die 
t rockne Kupferraffination« lauten miiBte, diirfte noch zu 
andern sein.
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Noćhmals betont sei jedoch, dali es sich bei diesen 
Beanstandungen um keine grundlegenden Fehler handelt 
und der grofie Wert des Buches nicht herabgesetzt werden 
soli. Vielmehr kann man es unbedenklich empfehlen und 
sich freuen, dal) die deutsche rnetallhuttenmannische Lite
ratur eine so \vertvolle Bereicherung erfahren hat.

V. Tafel .

Lehr- und Obungsbuch fflr das Rechnen in Bergschulen, Berg- 
vorschulen und bergmannischen Berufsschulen sowie zum 
Selbstunterricht. Von Robert K u r p i u n ,  Lehrer an der 
Oberschlesischen Bergschule. 4. Aufl. l.T. 138 S., 2.T. 96 S. 
Breslau 1927, Heinrich Handels Verlag. Preis des 
ersten Teils in Pappbd. 2,40 J l, des zweiten Teils 1,80M. 
Der erste Teil des Buches behandelt die Orundrechnungs- 

arten mit ganzen Zahlen, das Rechnen mit gemeinen Briichen 
und mit Dezimalbruchen, den Dreiśatz sowie die Hundertsatz- 
Rechnung in ausfuhrlicher Weise und zeigt die Anwendung 
der vorher entwickelten Rechnungsregeln an zahlreichen 
Beispielen, die im Hinblick auf den Zweck des Buches 
hauptsachlich dem Aufgabenkreise des Bergmannes und des 
Orubenbeamten entnommen sind. AuBer ihrem rein rechne- 
rischen und vornehmlich bergmannischen Inhalt bieten jedoch 
diese Beispiele auch viel Belehrendes aus mannigfachen 
Gebieten des biirgerlichen und kaufmannischen Rechnens; 
sie vermitteln gleichsam nebenher in anregender Weise 
nutzliche Kenntnisse uber die bestehenden Besteuerungs- 
arten, iiber den Aufbau der Gestehungskosten in den Ge- 
werben, iiber Unkosten, Gewinnanteile usw.

Im zweiten Teile wird das Grundlegende uber die Auf- 
stellung von Kostenvoranschlagen, das Arbeiterlohnungs- 
wesen, die Sozialversicherung im Bergbau, das Notige uber 
die Wahrung, iiber die bestehenden Arten der kaufmannischen 
Unternehmungen, iiber Bankwesen sowie einfache Wechsel- 
diskontberechnungen und SchlieBlich einiges uber Bórsen- 
wesen und Bilanzaufstellungen klar und kurz zusamraen 
fassend besprochen und rechnerisch erlautert. Auch dieser 
Teil ist gerade durch die Schlichtheit und Einfachheit der 
Darstellung wertvoll. Ais handliches Nachschlagebuch wird 
das kleine Werk auch in der Biicherei des rechnerisch hoher 
Gebildeten einen Platz behaupten konnen.

Zu wiinschen ware, besonders im ersten Teile, eine 
grundlichere Ausmerzung unnótiger Fremdworter. Auch 
wiirde sich vielleicht die Einfiigung eines kurzeń Sonder- 
abschnittes iiber Raum- und Gewichtsberechnungen der 
einfachsten Kórper (Quader, Zylinder, Kegel, Kugel) noch 
empfehlen. W e i h ,  Bochum.

Zur Besprechung eingegangene Blicher.

(Die Schriftleitung behait sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

A doi ph, E.: Ruhrkohlenbergbau, Transportwesen und 
Eisenbahntarifpolitik. Eine geschichtliche Betrachtung. 
236 S. mit 1 Kartę. Berlin, Julius Springer. Preis geh.
10 Jb.

Archiv fiir Warmewirtschaft und Dampfkesselwesen. Organ 
der Hauptstelle fiir Warmewirtschaft. Hrsg. vom 
Verein deutscher Ingenieure. S. Jg. H. 12 vom Dezem
ber 1927. Fachheft Speicherung. 40 S. mit Abb. Berlin. 
VDI-Verlag G. m. b. H.

Beleg und Bilanz. Rundschau fiir Buchhaltungspraxis und 
wirtschaftliche Kaufmannsarbeit. Hrsg. von Car!

Flul ime.  1. Jg. H. 1 vom 1. Januar 1928. 16 S. Stutt
gart, Muthsche Verlagsbuchhandlung. Preis viertel- 
jahrlich 5,50 Jb, Einzelheft 1 Jb.

Deutscher Reichsbahn-Kalender 1928. Hrsg. von Hans Ba u 
mami. Mit Abb. Leipzig, Konkordia-VerIag. Preis 4 M.

Euler,  Wolf Adolf: Die Gichtgas-Reinigung. Die wich
tigsten Verfahren unter besonderer Berucksichtigung 
des Trockengasreinigungs-Verfahrens System Halber- 
gerhiitte-Beth sowie des Theisen-Desintegrator-Ver- 
fahrens. 131 S. mit 53 Abb. Berlin, Julius Springer. 
Preis geh. 15 Jb, geb. 16,50 Jb.

Oliick auf! Allerlei vomBergmannsleben. Hrsg. von Rudolf 
War t usch und Otto Woh l ge mu t h  unter Mit- 
arbeit von Franz Mayer.  280 S. mit Abb. Dusseldorf, 
Friedrich Floeder. *

Dic Giiterwagen der Deutschen Reichsbahn, ihre Bauart, 
Bestellung und Verwendung und die gebrauchlichsten 
Lademalie. Hrsg. im Auftrage des Reichsbahnzentral- 
amtes in Berlin. 3., verb. und erw. Aufl. 30 S. mit 
64 Abb. Berlin, VD1-Verlag G. ni. b. H. Preis geh. 1 Jb, 
fiir VDI-Mitglieder 0,90 Jb.

Hermann ,  C.: Fortschritte in der Kaliindustrie. (Tecli- 
nische Fortschrittsbcrichte, Bd. 17.) 117 S. mit 31 Abb. 
Dresden, Theodor Steinkopff. Preis geh. 6,80 Jb, geb. 
8 Jb.

»Hiitte« Taschenbuch fiir den praktischen Chemiker. Hrsg. 
vom Akademischen Verein »Hiitte« E. V. in Berlin.
2. Aufl. 898 S. mit Abb. Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn. 
Preis geb. 28 Jb, in Leder 31 Jb.

Keinath,  Georg: Die Technik elektrischer MeBgerate. 
3., vollst. umgearb. Aufl. 1. Bd.: MelJgeriite und 
Zubehór. 612 S. mit 561 Abb. Miinchen, R. Oldenbourg. 
Preis geh. 33 Jb, geb. 35 Jb.

L.edermann,  Ernst: Die Organisation des Ruhrbergbaus 
unter Berucksichtigung der Beziehungen zur Eisen- 
industrie. (Moderne Wirlschaftsgcstaltungen, H. 12.) 
322 S. mit 3 Abb. Berlin, Walter de Gruyter Hf Co. 
Preis geh. 12 Jb.

Mitteilungen aus dem Markscheidewesen. Zeitschrift des 
Deutschen Markscheider-Vereins, E.V. Inhaltsverzeich- 
nis der Jahrgange 1885 bis 1925. Zusammengestellt von 
W. Lohr.  54 S. Beuthen (O.-S.), Aluminium-Licht- 
druck-Anstalt G .m .b .li. Preis geh. 1,50 M.

Ryba,  Gustav: Dic lungenautomatischen Gastauchgerale 
sowie der lungenautomatische Sauerstoff-Wieder- 
beleber System »Audos« der Hanseatischen Apparaie- 
bau-Gesellschaft m.b.H. vormals Ludwig von Bremen 
in Kiel nach den Patenten Richard von der Heide. 66 S. 
mit 98 Abb.

von Sand en, Horst: Mathematisches Praktikum. (Teub- 
ners technische Leitfiiden, Bd. 27.) T. I. 122 S. mit 
17 Abb. Leipzig, B. G. Teubner. Preis geb. 6,80 M.

Schul ze-Mani t i us ,  Hans: Nahtransport. Ein umfassender 
Uberblicl< iiber die wichtigsten Nahtransportmittel. 
Bd. 1. 366 S. mit 454 Abb. Wittenberg (Bez. Halle), 
A. Ziemsen Verlag. Preis geh. 15 M, geb. 17,50 M.

Weber,  Wilhelm: Die praktische Psychologie im W'irt- 
schaftsleben. Eine systematische und kritische Zu- 
sammenfassung des gesamten Gebietes der WirtschaUs- 
Psychotechnik. 418 S. Leipzig, Joliann Ambrosius 
Barth. Preis geh. 15 Jb, geb. 17 Jb.

Dissertationen.

Di inckel ,  Rudolf: Ober physikalische Methoden in der 
technischen Gasanalyse. (Technische Hochschule 
Braunschweig.) 67 S. mit Abb.

Hi i l sbruch.  Walter: Uber die Randentkohlung von
Kohlenstoffstiihlen unter besonderer Berucksichtigung 
der Verzunderung. (Technische Hochschule Braun
schweig.) 38 S. mit Abb.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen Ist in Nr. 1 auf (Un Seiten 34-37 verdffentUcht. ' bedeutet Texł- oder TafclabbUdungen.)

Mineralogie und Geologie.

D ie  r u s s i s c h e n  Ste i nkoh l en l ager  im Donez- 
becken.  Bergbau. Bd. 40. 29.12.27. S. 693/4. UDerblick 
iiber die bergmannische ErschlieBung des Gebietes sowie 
iiber die geologischen und lagerstattlichen Yerhaltnisse.

The c o r r e l a t i o n  of  t he coa l  s eams  of the 
N o r t h u m b e r l a n d  and  D u r h a m  coa l  f i eld.  Von 
Hopkins. Coli. Guard. Bd. 135. 30.12.27. S. 1723/7*. Mit- 
teilung des Ergebnisses neuer Untersuchungen uber die 
Flózgleichstellung in den genannten Kohlenrevieren. Aus- 
sprache.
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Further modi f i cat i ons of the correlat ion of the 
coal  seams  of  the Nor t humber l and  and Durham 
coa l f i e l d .  Von Hopkins. (Forts.) Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 115. 30.12.27. S.981. Erórterung der stratigraphischen 
Beziehungen zwischen einzelnen FIózen. (SchluB f.)

U n e d l e  Me t a l l e  u nd  n u t z b a r e  M i n e r a l i e n  
in S i i da f r i ka .  Von Jourdan. Z. pr. Qeol. Bd.35. 1927.
H. 12. S. 177/81. Uberblick iiber die Kohlen-, Eisen- und 
Ólschieferlagerstatten. Kurze Angaben iiber die Vorkommen 
von Antimon, Chrom, Kupfer, Mangan, Nickel, Zinti, Asbest, 
Korund, Kaolin usw.

Uber  die s e i s m i s c h e n  A u f s c h l u B m e t h o d e n  
u n d  i h r e  A n w e n d u n g  in d e r  P r a x i s .  Von 
Hannemann. (SchluB.) Z. pr. Oeol. Bd.35. 1927. H. 12. 
S. 181/4*. Erórterung weiterer Beispiele fur die Anwendung 
des Verfahrens.

Electrical  prospect i ng in Nor thern Quebec,  a 
critical review. Von MacOregor. Can. Min. J. Bd. 48.
16.12.27. S. 1005/8. Kritische Betrachtung der Anwendungs- 
weise der elektrischen Schiirfverfahren in Nord-Quebeck und 
der erzielten Ergebnisse. Ausblick auf die weitere Ent
wicklung.

Bergwesen.

D er B a u x i t b e r g b a u  in Obe r he s s e n .  Bergbau. 
Bd. 40. 29.12.27. S. 694/5. Kennzeichnung der Lager und 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.

R ap i d  s h a f t - s i n k i n g  on the Rand .  (SchluB 
statt Forts.) Coll.Ouard. Bd.135. 30.12.27. S. 1721/2*. 
Bewetterung des Schachtes. Schachtwasserhaltung. An- 
ordnung der Rohrleitungen.

L’e x p l o i t a t i o n  des g r a n d e s  q ue uv e e s  de la 
rive d r o i t e  de la Meuse .  Von Defize. (SchluB statt 
Forts.) Rev. univ. min. met. Bd. 71. 1.1.28. S. 5/23*. Aus- 
richtung und Abbau der Flózanschwellungen. Wirtschaftliche 
Betriebsfiihrung.

T u n n e l i n g  at M u s c o n e t c ó n g  n o w  and f i f ty 
years ago. 1. Engg. News Rec. Bd.99. 22 12 27. S.988/92*. 
Das Auffahren eines Tunnels vor 50 Jahren und heute. Ver- 
gleich der damaligen Technik mit den heutigen Fortschritten.

Neuar t i ge Saulen-Kerb- und Schrammaschine.  
Von Schróder. Oluckauf. Bd. 64. 7.1.28. S. 20/2*. Bauart 
und Arbeitsweise der neuen Maschine. Betriebserfahrungen. 
Verwendungsmóglichkeit.

The di f fusion of gases and its true operat i on 
in mine-vent i lat ion.  II. Von Lane.'Coli. Ouard. Bd.135.
30.12.27. S. 1715/7. Ableitung von Oleichungen uber die 
Diffusion von Oasen. Gesetz von Dalton. Anwendung des 
Diffusionsgesetzes auf den Ubergang eines Gases aus einem 
GefaB in ein anderes. Diffusion in der Wetterfuhrung 
einer Grube.

Product i on et d i s t r i but i on de 1 ’air compr ime.  
Von Lahoussay. Rev. ind. min. 15.12.27. Teil 1. S. 513/35*. 
Ausfuhrliche Erórterung der wirtschaftlichen Erzeugung und 
Verwendung der Druckluft in Bergwerksbetrieben.

A cont r i but i on  to the so lut i on of the prob lem 
of u n d e r g r o u n d  h a u l a g e  acc i dent s .  Von Bryan. 
Coll.Guard. Bd.135. 30.12.27. S. 1717/9. Die bei derUnter- 
tagefórderung vorkommenden Unfallarten. Untersuchung 
der einzelnen Unfallgruppen und Vorschlage zur Ver- 
minderung der Unfalle.

D ie  T r o c k e n a u f b e r e i t u n g  von S t e i nkoh l e .  
Von Winkhaus. Gluckauf. Bd. 64. 7.1.28. S. 1/13*. Ent- 
wicklungsgeschichte der Trockenaufbereitung. Die Sutton- 
Steele-Luftherde. Bauarten, Betriebsergebnisse, bemerkens- 
werte Anlagen. (SchluB f.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

D ie patent ier ten E i nr i ch t ungen zum Schutz 
der A r be i t e r  geg en  d ie aus F e u e r u n g e n ,  Ó f e n  
und G e n e r a t o r e n  e n t w e i c h e n d e n  Ga s e  oder  
Fl ammen .  Von Kausch. Feuerungstechn. Bd.16. 1.1.28. 
S. 5/7*. Luft-, Oas- oder Dampfschleier fiir Schurlócher. 
Dampfeinblasevorrichtungen. Stochlochverschlusse mit 
Schutzeinrichtungen. (SchluB f.)

Die T e m p e r a t u r a b n a h  me der Rauchgase im 
Schorns t e i n .  Von PoBner. Warme. Bd. 50. 31.12.27. 
S. 883/4. Abhangigkeit der Abnahme von den Schornstein- 
abmessungen, der Mundungsgeschwindigkeit und der Warme- 
durchgangszahl des Mauerwerks. Berechtigung der iiblichen 
Annahme von 1°C je 1 m Schornsteinhóhe.

Be r e c h n u n g  u nd  B e m e s s u n g  von Lu f t vor-  
warmern .  Von Gumz. Feuerungstechn. Bd.16. 1.1.28.

S. 1/5*. Ableitung einer allgemeinen Beziehung zwischen 
Heizflache, Gas- und Luftgeschwindigkeit sowie Lange des 
Gasweges. HeizflachengróBe. Druckabfall. EinfluB der 
Lange und Breite des Gasweges. Die zweckmaBigste Wahl 
der Gas- und Luftgeschwindigkeit. EinlluB der Kapitał- und 
Betriebskosten sowie der Betriebsstundenzahl. Folgerungen 
fiir die Bemessung von Warmeaustauschern.

Bei trage zur prakt i schen Speisewasserpf lege.  
(SchluB.) Z. Bayer. Rev. V. Bd.31. 31.12.27. S. 265/8. An- 
forderungen an die Beschaffenheit des chemisch gereinigten 
Wassers, des Dampfwassers und des Kesselwassers. Zu- 
sammenstellung der regelmaBig vorzunehmenden Wasser- 
untersuchung. Schrifttum.

La p r o d mJ t i o n  i n d u s t r i e l l e  de la v a p e u r  
d ’e au  a h a u t e  p r e s s i o n .  Von Roszak und Veron. 
(SchluB statt Fofts.) Chaleur Industrie. Bd.8. 1927. H.92. 
S. 695/703*.- Die Zentrale von Issy-les-Moulineaux. Die 
Kessel von D^ąuenne und von Sulzer. Marinekessel. Kessel 
mit kiinstlichem Wasserumlauf. Zusammenfassung.

New deve lopments  in combust i on  apparatus 
i n 1927. Combustion. Bd. 17. 1927. H. 6. S. 367/78* und 
386. Kurze Beschreibung einer groBen Zahl von Neue
rungen auf dem Oebiete des Verbrennungswesens aus dem 
Jahre 1927.

The c h a r ac t e r i s t i c s  of m o d e r n  bo i l e rs .  Von 
Fish. Combustion. Bd. 17. 1927. H. 6. S. 382/5. Kenn
zeichnung der wejsentlichen Merkmale neuzeitlicher Dampf- 
kesselfeuerungen.

M o d e r n  s t eam p r o d u c t i o n  in an i n d u s t r i a l  
p l a n t .  Von Haudy. Combustion. Bd. 17. 1927. H. 6. 
S. 379/81*. Beschreibung der neuzeitlichen Kesselanlage 
eines nordamerikanischen Werkes.

Combus t i on  control  formulas.  II. Von Uehling. 
Power. Bd. 66. 20.12.27. S. 970/2*. Brennstoffe mit einem 
Gehajt von einem Pfund Kohlenstoff ais Einheit.

U b e r  K o h I e n s t a u b f e u e r u n g e n u n t e r  be- 
s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  i h re r  A n w e n d u n g  
bei  G i eBe r e i ó f e n .  Von Beckmann. GieB. Zg. Bd. 25.
1.1.28. S. 2/16. Wesen, Vor- und Nachteile der Kohlen- 
staubfeuerung im GieBereibetriebe. Staubfórdereinrich- 
tungen. Anwendung der Staubfeuerung bei Kuppelófen, 
Flammófen, Temperófen, Gliihófen fiir StahlformguB und 
Siemens-Martinófe.n.

Pulver ised coal  i nsta l l a t i on on S. S. »Mercer«. 
Engg. Bd. 124. 16.12.27. S. 788/9*. Bericht iiber Versuche 
mit Kohlenstaubfeuerung auf einem Seeschiff.

P u l v e r i z e d  coa l  a p p l i e d  to Sco t ch  m a r i n ę  
boi lers.  Von Jefferson und Evans. Engg. Bd.124. 16.12.27. 
S. 791/4*. Versuchsergebnisse uber die Verfeuerung von 
Staubkohle in den genannten Kesseln.

P u l v e r i s e d  coal  tests of a m a r i n ę  water- 
t u b e b o i l e r. Von Stillman. Engg. Bd. 124. 23.12. 27. 
S. 820/3*. Beschreibung der Versuche. Lufterhitzer. Asche 
und Schlacke. Flugstaub und seine Gefahren. Wirkungsgrad. 
Kohlenstaubmuhlen.

G e n o r m t c  D i a g r a m m p a p i e r e  i n  D a m p f 
kessel  be t r i eben .  _ Von Doevenspeck. Warme. Bd.50.
31.12.27. S. 875/9*. Uberwachungs- und Versuchsmessung. 
Neuzeitliche Anforderungen an MeGgerate.

Uber die Grund l agen  der Wi r tschaf t l i chkei t  
von Speicherkraf twerken.  Von Wild. E. T. Z. Bd.49.
5.1.28. S. 19/20. Beeinflussung der verschiedenen Kosten- 
anteile fur die Erzeugung elektrischer Arbeit durch Speicher- 
kraftwerke. Gesamtwirtschaftlichkeit.

Das GroBkraf twerk Kl i ngenberg.  Von Rehmer, 
Trager, Laube, Miinzinger, Kraft, Denecke, Pohl und Probst. 
Z.V.d 1, Bd. 71. 31.12.27. S. 1829/1910*. Richtlinien fur 
den Entwurf der Anlage. Beschreibung der ausgefiihrten 
Bauwerke. Kessel- und Turbinenanlagen. Hilfsmaschinen. 
Stromerzeuger. Elektrischer Teil. Wirtschaftlichkeit.

T h e  N i a g a r a  F a l l s  P o w e r  C o m p a n y  im- 
p r o v e s  i t s  N i a g a r a  p l a n t .  Von Strowger. Power. 
Bd. 66. 20.12.27. S. 964/9*. Beschreibung der an den Tur- 
binen vorgenommenen baulichen Umanderungen, durch die 
der Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerkes um 7 % ver- 
bessert werden konnte.

Bau n e u z e i t l i c h e r  K r a f twe r k e  in Amer i ka .  
Von Heinicke. Elektr. Wirtsch. Bd.26. 1927. H. 448. 
S. 590/5*. Beschreibung verschiedener Neuerungen und 
Verbesserungen.

Wa t e r -p o w e r  for  C a n a d i a n  i ndus t r i e s .  Can. 
Min. J. Bd. 48. 16.12.27. S. 1010/4*. Bedeutung und gegen- 
wartiger Umfang der ausgenutzten Wasserkrafte in Kanada-
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Elektrotechnik.

A u t o m a t i c  e ą u i p m e n t  for r e c l o s i n g  and 
s ec t io n al i z i n g. Von Anderson. Engg.Min.J. Bd. 124.
17.12.27. S. 974/8*. Der Bau und die Wirkungsweise von 
elektrischen Geraten zum selbsttatigen Schliefien und Unter- 
brechen des Stromkreises. (SchluB f.)

La rge  i n d u c t i o n  mo t o r s  d e s i g n e d  for h i gh  
speed.  Von Sheely und Smith. Power. Bd.66. 20.12.27. 
S. 974/8*. Beschreibung neuzeitlicher Induktionsmotoren 
unter Hervorhebung der Verbesserungen.

Huttenwesen.

Das t echn i s c he  G i e Be n  b e s t i m m t e r  Stahl- 
bl ócke.  Von Lubojatzky. Mont. Rdsch. Bd. 20. 1.1.28. 
S. 1/8*. Chemische und physikalische Eigenschaften be
stimmter Silizium-, Mangan-, Chrom-, Wolfram- und Nickel- 
stahle. Erstarrung und Abkiihlung des Blockes. Fehlstellen 
in GuBblocken und ihre Verhiitung.

The history of the foundry cupola.  Von Hurst. 
Engg. Bd. 124. 30.12.27. S. 830/1*. Kurze Ubersicht iiber 
die geschichtliche Entwicklung des Kuppelofens.

The ef fect  of  hea t  t r e a t me n t  on co l d-d r awn  
s t e e l  t u b  es. Von Lea. Engg. Bd. 124. 23.12.27.
S. 797/800*. 30.12.27. S. 831/4*. Eingehender Unter-
suchungsbericht iiber den EinfluB der Warmebehandlung 
auf kalt gezogene Stahlrohre. Zusammendriickbarkeit, Dreh- 
versuche, Knickfestigkeit usw.

E x p e r i m e n t a l  wo rk  indicates p r a c t i c a b i l i t y  
of r e d u c t i o n  of t in ore w i t h  hydrogen .  Von Fink 
und Mantell. Engg.Min.J. Bd. 124. 17.12.27. S.967/72*. 
Die Reduktion von Zinnoxyd mit Hilfe von Wasserstoff. 
Versuchsergebnisse. Praktische Ausfiihrung des Verfahrens. 
Erorterung der Ergebnisse.

The s i l i c a  gel  blast-drying plant  at Wishaw.  
Engg. Bd. 124, 30. 12.27. S. 836/7*. Beschreibung der
auf einem englischen Hiittenwerk ausgefuhrten Anlage zum 
Trocknen des Hochofenwindes mit Hilfe von Silika-Gel.

The use of si l ica gel as a med i um for drying 
blast .  Von Lewis. Engg. Bd. 124. 30.12.27. S .853/4. 
Erfahrungen auf einem Hiittenwerk mit Silika-Gel ais Mittel 
zum Trocknen des Windes.

B e t r i e b s - ,  U n f a l i -  u n d  F e u e r s i c h e r h e i t 
e l e k t r i s c he r  A n l a g e n  au f  H i i t t e n we r k e n .  Von 
Schone. Stahl Eisen. Bd.47. 29.12.27. S. 2224/8. Ent
wicklung der Errichtungs- und Betriebsvorschriften. Be- 
hórden und Versicherungsgesellschaften. Regeln, Richt- 
linien und Leitsatze. Lieferungsbedingungen. Einige wichtige 
Vorschriften fiir Erzeuger und Verbraucher mit Hinweisen 
auf bestehende Sonderarbeiten.

Chemische Technologie.

E in  V e r g l e i c h  z w i s c h e n  den in Deu t sch- 
land und Ho l l and  gebrauchl i chen Best immungs- 
m e t h o d e n  der f l u c h t i g e n  B e s t a n d t e i l e  von 
Koh l en .  Von Kreulen. Brennst. Chem. Bd. 9. 1.1.28. 
S. 2/3. Der Vergleich ergibt, daB man nach dem hollandischen 
Verfahren um etwa 0,4-0,5°/o hóher liegende Werte erhalt.

O il shale progress in 1927. Von Alderson. Min^J. 
Bd. 159. 31.12.27. S. 1097/100. Bauwiirdigkeit von 01-
schiefervorkommen. Der Bau von. Anlagen in Amerika. 
Entwjcklung der Schwelretorten. Ól aus Bohrungen und 
aus Ólschiefer. RegierungsmaBnahmen.

Chemie und Physik.

L’a na l y se  r a p i d e  en s i d e r u r g i e .  Von Navarro. 
Chimie Industrie. Bd.18. 1927. H.6. S. 993/6*. Mitteilung 
von Schnellanalysen fiir Kohlenstoff, Mangan, Silizium, 
Schwefel, Phosphor und Sauerstoff.

Le s o u f f l a g e  par  e j e c t e u r s  a vapeur .  Von 
Prothais. Chaleur Industrie. Bd.8. 1927. H. 92. S. 685/90*. 
Theoretische Betrachtung und Ableitung von Gleichungen 
uber die Wirkungsweise von Dampfstrahlgeblasen.

Gesetzgebung und Verwaltung.

Z u r  R e c h t s l a g e  der  Be r g we r k sg e wa s s e r .  
Von Werneburg. Braunkohle. Bd.66. 31.12.27. S. 905/10. 
Erorterung einschlagiger Rechtsfragen auf Grund der Ge- 
setzesyorschriften und neuerer Reichsgerichtsentscheidungen.

Wirtschaft und Statistik.

D e r  E i n f l u B  v o n  K o h 1 e n h a u e r 1 e i s t u n g, 
Du  rch sch ni  11s I o h n und Belegschaf tszusammen- 
setzung auf die Lohnkosten.  Von Schaefer. Gliickauf. 
Bd. 64. 7.1.28. S. 13/6*. Erlauterung der Beziehungen
zwischen Lohnkosten, Hauerleistung, Durchschnittslohn und 
Belegschaftszusammensetzung an einer Formel. Lohnanteil 
je t Kohle.

H o l l a n d s  K o h l e n b e r g b a u  im J a h r e  1926. 
Gliickauf. Bd. 64. 7.1.28. S. 16/20. Statistische Angaben 
iiber die Entwicklung des Braunkohlen- und Steinkohlen- 
bergbaus in den Ietzten Jahren. Selbstverbrauch der Gruben. 
Kokserzeugung und PreBkohlenherstellung. Belegschaft. 
Schichtverdienst. Lebenshaltungskosten. Leistung. Unfalle. 
AuBenhandel. Inlandverbrauch.

D ie  Vo r r a t e  an Ko h l e n  in RuB l and .  Von 
Ramsin. Mont. Rdsch. Bd.20. 1.1.28. S. 10/12. Ergebnisse 
der neuesten Schatzungen der Kohlenvorrate im europaischen 
und asiatischen RuBland. Kurze Angaben iiber die Ent
wicklung des Bergbaus.

The coal  i n d u s t r y  in 1927. Gas World. Bd.87.
31.12.27. S. 613/8. Der britische Kohlenbergbau im Jahre
1927. Ein- und Ausfuhr. Arbeiterfragen. Arbeitergcwerk- 
schaften. Rationalisierung der Gruben. Entwicklung der 
Lóhne. Fórderung und Gewinn. Zechenselbstverbrauch. 
ZusammenschluBbewegung. Verkaufsvereinigungen. Kohlen- 
preise. Ausblick.

The coa l  and  coke t r ades  of G r e a t  B r i t a i n  
i n 1927. Iron Coal Tr. Rev. Bd.115. 30.12.27. S. 959/64. 
Allgemeine Ubersicht iiber das Jahr 1927. Die Entwicklung 
in den einzelnen Bezirken.

The coke ma rke t  in 1927. Gas World. Bd.87.
31.12.27. S. 621/4. Ubersicht iiber die Entwicklung des 
britischen Koksmarktes im Jahre 1927. Preise. Ausfuhr. 
Kokerei- und Gaswerkskoks. Kohlen- und Kokspreise. 
Koksverkauf der Gaswerke. Kokserzeugung in Koksófen. 
Ausblick.

The i r on  and  steel  t r ade  in 1927. Iron Coal 
Tr. Rev. Bd.115. 30.12.27. S. 965/71. Roheisen-und Stahl- 
erzeugung, AuBenhandel, Lóhne und Preise in den einzelnen 
Bezirken GroBbritanniens.

Z i n k  m i n i n g  i n d u s t r y  in 1927. Von Conover. 
Min.J. Bd. 159. 31.12.27. S. 1101/3. Entwicklung des nord- 
amerikanischen Zinkerzbergbaus im Jahre 1927. Weltlage.

M i n e r a ł  p r o d u c t i o n  of B r i t i s h  C o l u m b i a  
for 1927. M in.J. Bd. 159. 31.12.27. S. 1096. Mineral- 
gewinnung nach Menge und Wert fiir 1926 und 1927. 
Wirtschaftliche Entwicklung.

B a u x i t e  a n d  a l u m i n u m  in 1926. Von Hill. 
Miner. Resources. 1926. Teil 1. H. 6. S. 51/65. Erzeugung, 
AuBenhandel, Marktlage und Preise von Bauxit und Alu
minium in den Ver. Staaten. Weltgewinnung.

Verkehrs- und Verladewesen.

The we s t e r n  po r t s  of the No r t h  At l an t i c .  
Von Cunningham. Engg. Bd. 124. 30.12.27. S. 829/30*. 
Beschreibung der mit Fórderbandern ausgeriisteten groBen 
KohlenverIadeanlage im Hafen von Baltimore.

P E R S Ó N L I C H E S .

Der Bergrat Abels ist in die Dienste der PreuBischen 
Elektrizitats-A. G. beurlaubt worden.

Die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst ist 
erteilt worden:

dem Bergassessor von den Br incken zwecks Bei- 
behaltung seiner Stellung ais Bergwerks- und Betriebs- 
direktor der Gewerkschaften der Steinkohlenbergwerke 
Victoria Mathias, Graf Beust, Friedrich Ernestine und Carolus 
Magnus zu Essen,

dem Bergassessor Nicki sch zwecks Ubertritts in die 
Dienste der Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches 
Erben zu Breslau ais Bergwerksdirektor bei der Berg- 
verwaltung der cons. Heinitzgrube in Beuthen (O.-S.), 

dem Bergassessor De i lmann  zur Fortsetzung seiner 
Tatigkeit bei der »Deutag«, Deutsche Tiefbohr-A. O., 
Aschersleben, und der Tiefbau-G. m. b. H. zu Kurl (Weslf.).


