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Hochdruckverfahren zur Ammoniaksynthese.
Von Dr.-Ing. F. M u l l e r ,  Bochum.

(Mitteilung aus dem KokereiausschuB.)

Die verhaltnismaBig rasche und erfolgreiche Ent
wicklung technischer Hochdrucksynthesen hat sich 
zwanglaufig aus dem stark gestiegcnen Bedarf an 
Stickstoffverbindungen sowie an fliissigen Treib- und 
Schmiermitteln ergeben, die fiir die meisten Lander 
von besonderer Bedeutung sind. Die vorliegenden 
Betrachtungen sollen sich nur auf die bekanntesten 
Hochdruckverfahren zur Erzeugung von synthetischem 
Ammoniak erstrecken und mit der Darlegung ihrer 
kennzeichnenden Merkmale einen auf Vollstandigkeit 
keinen Anspruch erhebenden Uberblick iiber dieses 
Gebiet geben. Wenn auch iiber alle Verfahren, ab- 
gesehen von dem der I. G. Farbenindustrie, aus eigener 
Anschauung berichtet wird, wobei das vorhandene 
Schrifttum nach Móglichkeit herangezogen worden ist, 
so kann es sich hier doch nicht darum handeln, ein 
Werturteil iiber sie abzugeben. Das wiirde auch fur 
das I. G.-Verfahren bei der bekannten Zuriickhaltung 
dieser Gesellschaft unmóglich sein, weil alles, was 
dariiber der Óffentlichkeit bekannt geworden ist, nicht 
erheblich iiber Allgemeinheiten hinausgeht. Der das 
Haber-Bosch-Verfahren behandelnde franzósische 
Aufsatz1, iiber dessen Entstehung wahrend der Be- 
setzung des Oppauer Werkes der 1. G. Farbenindustrie 
durch die Feindmachte wohl kein Zweifel besteht, 
kann keinen Anspruch auf Zuverlassigkeit erheben und 
diirfte im iibrigen auch iiberholt sein.

Zunachst mogę die Marktlage fiir Stickstoffver- 
bindungen kurz erórtert und dabei gepriift werden, ob 
und in welchem MaBe ein Bediirfnis fiir die Erhóhung 
der gegenwartigen Stickstofferzeugung besteht.

Die Marktlage fur Stickstoffverbindungen.

Bis zum Jahre 1913 wurde der W e ltbedarf an 
Stickstoffdiingemitteln gróBtenteils durch das Ammon- 
sulfat der Kokereien und durch Chilesalpeter gedeckt. 
Die Verhaltnisse haben sich seitdem insofern grund- 
legend verschoben, ais heute etwa die Halfte des Stick- 
stoffbedarfes der Weit synthetisch hergestellt wird. 
Man kann bereits mit mehr ais 50 Anlagen3 zur Er
zeugung von synthetischem NH3 rechnen. Der Grund 
fiir das rasche Emporbliihen dieser Industrie ist bei 
fast allen Staaten zum gróBten Teil in dem Bestreben 
zu suchen, die benótigten Stickstofferzeugnisse (vor 
allem fiir die Riistungsindustrie) im eigenen Lande 
herzustellen, nachdem der Krieg die Unzutraglich- 
keiten irgendwelcher Abhangigkeit offenbart hat. Die 
Stickstoffindustrie ist also d u rc h w e g  in allen Landcrn 
eine nationale Industrie geworden, was der Umstand 
erleichtert hat, daB die haufig verwandten Roh- 
stoffe, Luft und Wasser, uberall vorhanden sind und

1 La Technląue Moderne 1920, S. 449; Chem. Z e . 1921, S. 522.
5 Ind. Engg. Chem. 1927, S. 196.

nur die Deckung des Energiebedarfes auf verschie- 
denen Wegen erfolgt. Von der Gewinnung der Weit 
an reinem Stickstoff entfielen um das Jahr 19251 auf 
Deutschland 45-48 »i>, auf Chile 30-32 o/0| auf die Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika 10«/o und auf Eng- 
land 8 o/o, wahrend sie sich nach den Erzeugnissen 
wie folgt verteilt hat2:

Z ah le n ta fe l 1.

1925/26 
t °/o

1926/27 

t | %

Synthetisches Ammoniak 
Kalkstickstoff...................

439 900 
150 000

32,98
11,25

514 400 
180 000

41,57
14,54

Oaswerk- und Kokerei
ammoniak ...................

Chilesalpeter...................
344 400 
399 400

25.82
29,95

343 500 
199 600

27,76
16,13

1 333 700 100,00 1 237 500 100,00

Von diesen Mengen nahm die Landwirtschaft 
1117000 t fiir 1925/26 und 1200000 t fiir 1926/27 in 
Anspruch, der Rest diente technischen Zwecken. Einer 
Menge von rd. 5900001 synthetisch erzeugtem N2stan- 
den also 1925/26 rd. 740000 t aus der Nebenprodukten- 
industrie und aus der Natur gegeniiber; fiir 1926,27 
lauten die entsprechenden Zahlen 695000 und 5450001. 
Heute kann wohl schon mit mehr ais 700000 t synthe
tischem N2 gerechnet werden.

Zum Vergleich sind in der Zahlentafel 23 die 
geschatzten Ziffern aus dem Jahre 1913 wieder- 
gegeben.

Z ah le n ta fe l 2.
t.

( Haber-Bosch . . . . ' )  
Synthetischer Stickstoff < Kalkstickstoff . . . . !• 85 000 [ Norgesalpeter . . . J
Oaswerk- und Kokereiammoniak ...................  345 000
Chilesalpeter............................................... ....  . 390 000

820 000

Bemerkenswert ist dabei die Feststellung, daB die 
wachsende Erzeugung an synthetischem Stickstoff die 
Welterzeugung an Chilesalpeter bis 1925/26 nur wenig 
zu driicken vermocht hat, wahrend in derselben Zeit 
die gesamte N2-Erzeugung der Weit um mehr ais 60 o/o 
gestiegen ist. Die Mehrerzeugung an synthetischem 
Stickstoff hat also einem natiirlichen Bediirfnis ent- 
sprochen, wie der glatte Absatz und die erzielten 
Preise beweisen. Im Jahre 1926/27 hat sich aller- 
dings die Chilesalpetergewinnung erheblich verringert, 
jedoch wird noch lange mit ihr zu rechnen sein. Durch 
verbesserte Gewinnungsverfahren und Rationalisie- 
rung der Betriebe sowie nach einer Anderung der Zoll-

1 Deutsche Bergwerks-Zg. 1926, Nr. 186, S. 8.
- Jahresberlcht der Brltlsh Sulphate of Amraonia Federatlon Ltd^

3 Deutsche Ber^werks-Zg. 1927, Nr. 132, S. 12.
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politik wird es der chilenischen Salpeterindustrie bei 
den noch vorhandenen groBen Vorraten moglich sein, 
die Preise erheblich zu senken und dadurch wett- 
bewerbsfiihig zu bleiben.

Wh.ite schatzt nach Angabe von Dyes1 den 
Bedarf an Weltstickstoff fiir das Jahr 1930 auf 
rd. 2!ji Mili. t. Diese Zahl diirfte zu hoch veranschlagt 
sein, immerhin zeigt sie, in welchem MaGe Fachleute 
eine Verbrauchszunahme an Stickstoff auf der Weit 
fiir moglich halten. Dabei ist nicht etwa an den Ersatz 
der jetzt noch verwandten natiirlichen Diinger gedacht 
worden. Eine maBvolle Preispolitik wird in Zukunft 
zu einer weitern Erhohung des Stickstoff bedarf es bei- 
tragen, wobei auch internationale Vereinbarungen 
zwischen den Erzeugern fiir die Reglung der Absatz- 
frage in Betracht kommen.

Mit wenigen Worten mogę noch der deutsche 
Markt  gestreift werden. Sachverstandige haben er- 
rechnet2, daB die Verwendung der in der Zahlentafel 3 
angegebenen Mengen von Diingestoffen notig sein 
wiirde, um Deutschland durch Ertragsteigerung 
seines Bodens hinsichtlich der Volksernahrung unab- 
hangig zu machen. Gegenubergestellt sind diesen ge- 
schatzten Zahlen die tatsachlichen Verbrauchszahlen 
in den Diingejahren 1913/14 und 19 25/263.

Zah lenta fe l  3.

Diinge-
stoff

Geschatzte ja; 
Bedarfsmógli

im 
ganzen 
rd. t

irliche
:hkeit

je ha 

rd. kg

Verbra

1913/

im
ganzen

t

uch ii 

141

je ha 

kg

Ti Dung 

1925/ 

im 
ganzen 

t

ejahr

26

je ha 

kg

n 2
P^Os
k 2o

650 000 
600 000-700 000 

1 000 000

21
20-23,5

33,5

185 000 
555 000 
490 000

6,2
18,5
16,3

330 000 
380 00U 
609 000

11,7
13,0
21,5

1 Umgerechnet auf das gegenwSrtige Reichsgeblet.

Die genannte Hochstbedarfsmenge von 630000 t 
N2 beruht auf vorsichtigen Schiitzungen und wiirde 
erlauben, jedem Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Flachę etwa 100 kg Ammonsulfat, entsprechend rd. 
21 kg N2 zuzufiihren. Demgegeniiber hat sich der 
Verbrauch 1925 in Holland auf 42,9, in Belgien auf
35,4 und in den Vereinigten Staaten auf 2,0 kg N, je ha 
belaufen. Andere fiir Deutschland genannte hóherc 
Jahresbedarfszahlen mussen ais zunachst sehr unwahr- 
scheinlich bezeichnet werden. Landwirtschaft wie 
Stickstofferzeuger mussen es sich jedoch angelegen 
sein lassen, daB die hochstmoglichen Mengen von N2 
zur Ertragsteigerung des Bodens verwendet werden. 
Dabei ist aber zu beriicksichtigen, daB diese anzu- 
strebende Steigerung nur allmahlich vor sich gehen 
kann, weil jeder Boden erst entsprechend vorbereitet 
und der Diingeraufnahme angepaBt werden muB.

Deutschland hat 1926 insgesamt 529810 t Stickstoff 
gegeniiber 477000 t im Jahre 1925 erzeugt. Davon 
sind in 1926 allein auf die I. G. Farbenindustrie an 
Ammoniak und Salpetersorten rd. 70<y0, auf den 
Kokereistickstoff rd. 12 o/o, auf synthetischen Stickstoff 
im ganzen etwa 85% entfallen. Der Riickgang des 
Verbrauches an Phosphorsaure diirfte zum Teil mit der 
Preispolitik der Superphosphaterzeuger, zum Teil auch 
mit der unrichtigen Einstellung der Landwirtschaft 
zusammenhangen. Die begrenzte Erzeugung an dem

1 Deutsche Bergwerks-Zg. 1027, Nr. 132, S. 12.
* Die Zahlen stammen aus dem PreuBischen Ministerium fur Land

wirtschaft.
3 Deutsche Bergwerks-Zg. 1927, Nr. 63? S. I.

stets gut gefragten Thomasmehl ist glatt aufge- 
nommen worden.

Die deutsche Ausfuhr hat 1923/24 28000 t, 1925/26 
135000 t N, betragen und diirfte 1926/27 200000 bis 
300000 t erreicht haben. Diese verhaltnismaBig hohen 
Ausfuhrzahlen werden sich vielleicht nur durch Preis- 
nachlasse halten lassen, da man heute allenthalben, 
besonders auch in den Ostlandern, die bis auf weitereś 
auch kiinftig ais Hauptabsatzgebiete fiir N2 zii gelten 
haben, die eingangs erwahnte Bestrebung zur Selbst- 
erzeugung von synfhetischein Ammoniak und dessen 
Derivaten feststellen kann. In der Handelsbilanz1 be
trug der Anteil der Stickstoffausfuhr an der Gesamt- 
ausfuhr der chemischen Industrie 1925 16,2 o/0 und 1926 
21,5%. Wahrend gegenwiirtig ein AusfuhriiberschuB 
fiir Stickstoffverbindungen von 200 Mili. M besteht, 
wurden 1913 fiir die Einfuhr von Chilesalpeter 
166 Mili. M aufgewandt.

Ruckblickend laBt sich also feststellen, daB der 
Bedarf an Stickstoff in den verschiedensten Bindungs- 
fonnen fiir die mannigfachsten Verwendungszwecke 
noch nicht gedcckt ist, daB also der Stickstoffmarkt 
kiinftig noch eine gewisse Aufnahmefahigkeit zeigen 
wird, wobei daran zu denken ist, daB in erster Linie 
die europaischen Kulturlander den Stickstoffmehrver- 
brauch zu bestreiten haben. Anderseits muB aber betont 
werden, daB sich die wahllose Erzeugung von Stickstoff 
sowohl fiir Deutschland ais auch fiir die iibrigen 
Lander insofern von selbst verbietet, ais man nicht 
unbeschrankt und damit nicht ungestraft den Stick
stoffmarkt iiberschwemmen kann, ohne zuvor gepriifi 
zu haben, wo und wie sich der zu erżeugende Stickstoff 
unterbringen laBt.

Die Hochdruckverfahren zur Ammoniaksynthese.

Aus der eigentlichen Ammoniaksynthese:

N2 + 3 H2 = 2 NH3 + 22 cal bei 0 °C  
+ 25,4 „ „ 503 °C  
+ 26,3 „ „ 660 °G

geht hervor, daB sich nach dem Grundsatz Le 
Chateliers vom kleinsten Zwang die Gleichgewichts- 
einstellung mit steigendem Druck zugunsten des

Abb. 1. Abhangigkeit der NH3-Ausbeule von Druck 
und Temperatur (von Moldenhauer nach Haber errechnet),

Ammoniaks verschiebt. Anderseits zeigt aber der 
exotherme Charakter der Reaktion, daB die Ausbeutć 
an Ammoniak mit steigender Temperatur sinkt. Da 
bei gewóhnlicher Temperatur vnd gewohnlichem 
Druck heute noch nicht mit einer namhaften Ausbeute 
gereclmet werden kann, werden zur Erzielung einer

1 Uraschau 1927, S 761.
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erhohten Reaktionsgeschwindigkeit Druck und hohe 
Temperatur angewandt. A bb l1 liiBt die Einfltisse von 
Druck und Temperatur erkennen; bei Temperaturen 
von 500-700° und bei Driłcken von 200-400 atu 
wiichst die Ammoniakausbeute ungefahr proportional 
mit dem Druck, wahrend sie entsprechend der
4. Potenz der Celsiusgrade abnimmt.

Die Reaktion wurde jedoch auch bei hoher Tempe
ratur und hohem Druck mit praktisch belangloser 
Oeschwindigkeit verlaufen, wenn nicht geeignete 
Katalysatoren, hiiufig Mehrstoffkatalysatoren, Ver- 
wendung fiinden. Auf diesen sehr wichtigen Punkt 
der Ammoniaksynthese sei hier jedoch nicht naher 
eingegangen, weil es in diesem Zusammenhang zu 
weit fiihren wurde, die Theorie der Katalyse zu 
beleuchten. Daher sei nur betont, daB alle bis jetżt 
bekannten Katalysatoren gegen sogenannte Kataly- 
satorgifte, wie CO, P, As, S usw., auBerordentlich 
empfindlich sind und daB somit groBte Reinheit der 
Ausgangsgase, worunter auch die Abwesenheit von 
Sauerstoff und Wasserdampf zu verstehen ist, das 
oberste Gesetz fiir die eigentliche Synthese bildet.

Erwahnt sei noch ein Vergleich des Energiever- 
brauches der eigentlichen Ammoniaksynthese mit 
demjenigen der andern bekannten Stickstoffbindungs- 
verfahren, wie er kurzlich von M a r tin 2 erortert 
worden ist.

1 kg gebundener Stickstoff benótigt iiber:

1. die Hochdrucksynthese rd. kWh
a) mit Hilfe von Kohle iiber Wasser und

Generatorgas........................................  4,0
b) mit Hilfe der Elektrolyse......................18,5

2. den Kalkstickstoff.........................................12,5
3. das Lichtbogenverfahren.........................68,0

Die Aufstellung, bei dereń Betrachtung auf die wirk- 
lich zu erreichenden Verbrauchszahlen nicht einge
gangen werden soli, zeigt klar die giinstige Stellung 
der Hochdruckkatalysc bei Verwendung von Wasser- 
stoff aus Wassergas und die ganz beschrankte Be
deutung der Synthese mit elektrolytischem Wasser- 
stóff. Hinsichtlich des Kalkstickstoffs ist allerdings zu

O ru c /r/n  a / ii
Abb. 2. Schematische Darstellung der Abhangigkeit 

des Arbeitsaufwandes bei der Kompression 
von der Drucksteigerung.

bemerken, daB dieses Verfahren sofort ein fertiges 
Diingemittcl liefert, wahrend bei den Ammoniak- 
erzeugungsverfahren das Ammoniak erst noch ge- 
bunden werden muB.

Die Bedeutung der Hohe des Druckes hinsichtlich 
des Energieaufwandes zeigt das in Abb. 2 wieder-

‘ Chera. Zg. 1924, S. 233.

H .d .I .  =  Mitteilungen des Hauptverelns deutscher Ingetiieure in 
der tschechoslowakischen Republik, 1926, H. 9 und 10. Nach Mitleilnng 
v°n Professor Dr. F ra n e k  in Berlin so'l der Energiebedarf fur 1 kg Ni 

im Kalkstickstoff mittierweile auf 10-11 k\Vh gesunken sein.

gegebene bekannte schematische Schaubild. Daraus 
geht eindeutig die bekannte Erfahrungstatsache lier- 
vor, daB bei einer Drucksteigerung von 100 auf 1000 at 
nur etwa ein Drittel derjenigen Energiemenge aufzu- 
wenden ist, dereń man bedarf, um dieselbe Gasmenge, 
immer bezogen auf normale Verhaltnisse, von 0 auf 
1000 at zu pressen. Eine geringe Mehrarbeit inńerhalb 
der erstgenannten Grenzen ergibt also eine groBe 
Druckerhohung, die wieder das Gleichgewicht nach 
der Ammoniakseite hin giinstig beeinfluBt. Die be
kannten Syntheseverfahren der I. G. Farbenindustrie, 
von Claude, Casale und Mont Cenis, auf die sich die 
nachstehende Betrachtung beschrankt, unterscheiden 
sich also im Hinblick auf den Kraftbedarf der eigent
lichen Synthese trotz groBer Druckverschiedenheiten 
nicht sehr erheblich. Die genannten Verfahren ver- 
wenden den aus Wassergas oder Koksofengas ge- 
wonnenen Wasserstoff, der allerdings weniger rein 
ais der elektrolytisch erzeugte ist.

Jedes synthetische Verfahren zur Ammoniak- 
gewinnung zerfiillt bekanntlich in 3 Abschnitte: 1. die 
Herstellung der Ausgangsgase N2 und H2 im stochio- 
metrischen Verhaltnis 1:3, 2. die eigentliche Synthese 
und 3. die NH3-Bindung. Hier soli in erster Linie der 
zweite Abschnitt beriicksichtigt, der erste nur, soweit 
es ais notwendig erscheint, erwahnt und der dritte, der 
an sich iiuBerst wichtig ist, weil er den Preis des Stick- 
stoffs im ackerfahigen Diinger maBgeblich beeinfluBt, 
ganz auBer acht gelassen werden, da ja sowohl die 
Gasgewinnung ais auch die NH3-Bindung bei allen 
Hochdruckverfahren gleich sein konnen. Es sei nur 
hervorgehoben, daB die Wasserstoff- und die Anlage- 
kosten bei der Ammoniaksynthese eine wichtige Rolle 
spielen.

Das Haber-Bosch-Verfahren der l.G . Farben
industrie.

Bei den sparlichen wirklich zuveriassigen AuBe- 
rungen iiber dieses Verfahren kann nur Allgemeines 
auf Grund der wenigen Veróffentlichungen und des 
Patentschrifttuins berichtet werden. Dieses durch eine 
Reihe von wichtigen Patenten geschiitzte Verfahren 
ist seit 1913 zunachst im Werke Oppau groB- 
technisch durchgefiihrt worden. Schon wenige Jahre 
spiiter hat aber die Gesellschaft aus naheliegen- 
den und bekannten Griinden begonnen, den Schwer- 
pimkt der Stickstofferzeugung mehr und mehr nach 
den Leunawerken in der Nahe von Merseburg zu ver- 
legen.

Wassergas und Generatorgas werden katalytisch 
derart in eine Stickstoff-Wasserstoff-Mischung iiber- 
gefiihrt1, daB das Verhaltnis N2 : H2 = 1 : 3 anfalit. 
Dieses Gasgemisch wird nach peinlichster Vorreini- 
gung bei einer Temperatur von etwa 550° und einem 
Druck von rd. 200 at katalytisch in Ammoniak ver- 
wandelt. Ober die Hohe der Ausbeute ist nichts Be- 
stimmtes zu erfahren, man geht jedoch nicht fehl, 
wenn man sie in der GróBenordnung von 5-8Vol.-«/o 
im Endgas annimmt. Das gebildete Ammoniak wird 
mit Wasser unter Druck ausgewaschen und das unver- 
andert gebliebene Restgas mit Hilfe einer Umlauf- 
pumpe der Synthese wieder zugefiihrt. Im Gegensatz 
zu andern Verfahren fiillt hier also das gebildete 
Ammoniak wiiBrig an (je nach der Temperatur etwa 
25o/oiges Ammoniakwasser). Hinsichtlich der Hohe

1 W a e s e r :  Stickstoffindustrie, 1924, S. 64; Oas World, Coking Section, 

1924, Bd. 80, S. 13; Chem. Zg. 1921, S. 529,
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der Umsetzung gilt fiir dieses wie fiir alle andern 
Verfahren, die das Stickstoff-Wasserstoff-Gemisch 
unilaufen lassen, die Aufgabe, die giinstigsten Ver- 
haltnisse zu ermitteln, was durch das nachstehende 
willkiirliche Beispiel erliiutert wird. In der Zeiteinheit 
ergeben:

1000 ms Endgas mit 25 Vol.-o/0 NH3 250 m8 NH3-Gas 
2000 „ „ „ 20 „ „ 400 „
6000 .....................  10 „ „ 600 „

Man sielit, daB der Hóhe der Umsetzung keine aus- 
schlaggebende Bedeutung beizumessen ist.

Da die Ammoniaksynthese hohere Temperaturen 
erfordert, ist dem Materiał fiir die eigentlichen Syn- 
thesegefaBe besondere Beobachtung zu schenken1. Die 
Gesellschaft hat dies rechtzeitig erkannt und sich 
durch eine Reihe von Patenten die Verwendung be
sonderer Edelstjihle fiir alle Verfahren, bei denen mit 
Wasserstoff unter Druck und bei hohen Temperaturen 
gearbeitet wird, schiitzen lassen2. Erwahnt sei, daB 
das Pionierpatent3 fiir die NH3-Katalyse bei hohen 
Temperaturen und Druck von mehr ais 100 at bereits 
abgelaufen ist, was auch fiir eine Reihe weiterer 
Patente zutrifft oder in Biilde der Fali sein wird.

Nach Veroffentlichungen hat die I. G. Farben- 
industrie (wenigstens damals) ihre doppelwandigen 
SynthesegefaBe so eingerichtet, daB dereń oberer 
Teil ein System von ineinanderliegenden, 12 m hohen 
Rohren enthalt, die durch Flanschen, Stahlkappen 
und hydraulisch eingepreBte Bodenkegel gas- und 
druckdicht verschlossen sind. Der iiuBere Mantel soli 
zur Verhinderung der Wasserstoffdiffusion mit Stick- 
stoff bespiilt werden, wahrend das innen liegende, 
den Katalysator enthaltende Rohrsystem isoliert ist 
und auBerdem noch durch das Gas gekiihlt werden 
kann. Der untere Teil der KatalysatorgefaBe stellt 
einen Rohren vorwarmer dar. Zu jedem SynthesegefaB 
gehóren noch zwei Warmeaustauscher und eine Um- 
laufpumpe fur die Umwalzung der von Ammoniak 
befreiten Restgase. Fiir das allgemeine Verstandnis 
geniigt diese Darstellung der grundsatzlichen Arbeits- 
weise, dereń Einzelheiten nicht bekannt geworden 
sind.

Das CIaude-Verfahren.

Dieses Yerfahren1 unterscheidet sich von dem vor- 
stehend beschriebenen durch die Anwendung von 
Hóchstdruck (Hyperdruck) und durch Vermeidung 
des Umlaufes der nicht umgesetzten Gase nach dem 
Durchgang durch die eigentliche Syntheseanlage. 
AuBerdem baut Claude schon wirtschaftlich arbei- 
tende Syntheseeinheiten mit einer Tagesleistung von 
rd. 5 t N2, wahrend bei der I. G.-Synthese die kleinste 
Einheit mindestens 15 t Tagesleistung aufweisen soli. 
Ein Synthesesystem nach Claude fiir 20 t Tages
leistung wiegt 11,5 t, dagegen eine entsprechende 
Anlage der I.G . Farbenindustrie, wie angegeben wird,
74,5 t.

Das Vcrfahren von Claude arbeitet bei 500-550° 
und bei rd. 900 at. Infolge des hohen Druckes finden 
kleine Katalysatorraume und groBe Strómungs- 
geschwindigkeiten Verwendung, so daB trotz des 
exothermen Charakters der NH3-Synthese und im 
Gegensatz zu andern Verfahren das KatalysatorgefiiB

■ Z .V .d . 1.1924, s. i.
D. R. P. 291 532, 306333 und 293199.

3 D. R. P. 238450.
4 MetallbOrse 1926, S. 2857 (mit ausfiihrlichen Schriftturasangaben); 

Oas World, Coking Section 1924, Bd. 80, S. 15.

Abb. 3.

in einer durch Patent geschiitzten Weise beheizt 
werden muB. Durch gute Temperaturiiberwachung 
werden schadliche Uberhitzungen vermieden.

Das SynthesegefaB (Abb. 3) besteht aus dem Ge- 
hause a, das aus einer Spezialchromlegierung1 her- 

gestellt ist und infolgedessen nicht unter 
den Patentschutz der I. G.-Edelstahl- 
patente fallt. Im Gefafiinnern befindet 
sich das mit Katalysatormasse gefiillte 
Katalysatorrohr b. Das Stickstoff-Wasser
stoff-Gemisch kommt bei c an, tritt mit 
einer inzwischen erzielten Temperatur von 
rd. 500° bei cl in den eigentlichen Reak- 
tionsraum ein und verlaBt ihn bei e. 
Die geschutzte Verdickung des Kataly- 
satorrohres b dient einem den Verhalt- 
nissen entsprechenden Temperaturaus- 
gleich.

Bevor das Stickstoff-Wasserstoff-Ge
misch zur Katalyse gelangt, durchwandert 
es einen Vorreiniger, in dem es bei dem 
normalen Reaktionsdruck und bei erhohter 

Katalysator- Temperatur von CO (meist unter Methan- 
gefaB bildung) befreit wird. Allen Hochdruck- 

von Claude. verfahren ist im ubrigCn die sorgfiiltigste 
Befreiung des Ausgangsgasgemisches von 

Kondensat und Ólrćśten gemeinsam. Ein volIstandi- 
ges Synthesesystem nach Claude besteht aus 4-5 
einzelnen Syntheserohren. Die beiden ersten Ge- 
faBe, in denen ein Endgas mit 15-25 Vol.-<Vn 
NH3 entsteht, sind parallel, die letzten 2 oder
3 GefaBe hintereinahder geschaltet. Bei einem ein- 
maligen Diirchgang durch ein solches System 
sollen ungefahr 85 o/o der Ausgangsgase umgesetzt 
werden; der Rest wandert zur Wasserstoffanlage 
zuriick und wird dem ProzeB wieder zugefiihrt. Im 
Gegensatz zu den Verfahren der I. G. Farbenindustrie, 
von Casale und Mont Cenis erfolgt also hier eine 
Entspannung und Neuaufarbeitung der Restgase, 
wahrend man bei jenen die allerdings in gróBern 
Mengen anfallenden Restgase stets bei gleich- 
bleibendem . Druck umlaufen laBt und hóchstens 
bei CO- oder CH.i-haltigem Wasserstoff von Zeit zu 
Zeit bei allzu groBer CH.t-Anreicherung eine gewisse 
Gasmenge ablaBt. Es sei noch erwahnt, daB Claude 
das Ammoniak durch einfache, mittelbare Wasser- 
kiihlung hinter jedem Syntheserohr fliissig abscheidet. 
Die Vorreiniger und KatalysatorgefaBe stehen meist 
gut isoliert in Betongehausen im Freien. Die Betriebs- 
sicherheit von Hyperdruckkompressoren durfte heute 
entgegen friihęr-haufig geauBerten Bedenken erwiesen 
sein.

Der von Claude verwandte Katalysator ist nach 
den Angaben des Patentschrifttums ein Mehrstoff- 
katalysator, der im wesentlichen aus verschiedenen 
Eisenoxyden mit Aktivatoren besteht. Die Lebens- 
dauer der Katalysatoren hangt, wie bei allen Ver- 
fahren, stark von der Reinheit und Beschaffenheit der 
Ausgangsgase ab, wobei natiirlich die bekannten 
spezifischen Ermiidungserscheinungen von Kataly
satoren eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Den fiir die Synthese benotigten Wasserstoff 
gewinnt Claude meist aus Koksofengas nach einein 
eigenen Druck-Kalteverfahren, das im Grunde dem

■ MetallbOrse 1926, S. 2857.
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noch zu erwahnenden Verfahren Rombach-Linde- 
Bronn ahnlich ist.

Auf der Zeche Victor bei Rauxel wird zurzeit vom 
Klóckner-Konzern und der Kaliindustrie-A.G. eine 
Claude-Anlage gebaut, dereń Endzweck die Her
stellung eines marktfahigen Kalistickstoffmischdiin- 
gers sein durfte. Ais Jahresleistung der Anlage sind 
15000 t NH3 bzw. 12000 t N2 angegeben worden. 
Nach einer amerikanischen Aufstellung1 betrug die 
Leistungsfiihigkeit der im Jahre 1926 auf der Welt 
in Bau oder Betrieb stehenden Claude-Anlagen jahr- 
lich rd. 55000 t Stickstoff.

Das Casale-Verfahren.

Das Verfahren des erst vor kurzeni verstorbenen 
italienischen Chemikers Dr. L. Casale nimmt eine 
Mittelstellung zwischen dem I.G.- und dem Claude- 
Verfahren ein. Seit seiner ersten Vorfiihrung im Jahre 
1919 hat es eine rasche Ausbreitung erfahren, so daB 
sich bis zum Jahre 1927 Casale-Anlagen mit einer 
Jahresleistung von rd. 300000 t Stickstoff auf der 
Erde in Bau oder Betrieb befanden.

Das Verfahren arbeitet in einer sinnreich er- 
dachten Anlage bei einem Druck von rd. 700 at und 
einer Temperatur von 500° und darunter. Fiir die Hóhe 
des Druckes ist die Umsatzmenge maBgebend. Ahnlich 
wie bei dem I. G.-Verfahren lauft das Stickstoff- 
Wasserstoff-Gemisch innerhalb des Systems um. Ein 
einmaliger Durchgang durch das Synthesegefafi 
liefert ein Endgas mit rd. 12-15 Vol.-°/o NH3. Diese 
Konzentration wird fiir die ganzen Betriebsverhalt- 
nisse ais Bestleistung bezeichnet.

Das eigentliche Syntheserohr2 zeigt Abb. 4 
schematisch. In das Rohr tritt das Stickstoff-Wasser- 
stoff-Gemisch bei a ein, wird durch Entlangstreichen 
am Warmespeicher b vorgewarmt und geht mit 
200-250° C in den Heizraum, in dem die Reaktions- 
gase durch den elektrischen Heizwiderstand c auf die

e

a Eintritt des Gemisches, b Warmespeicher, c elektrischer Heiz- 
widersłand, d Kałalysatorraum, e Gasaustritt, f  Eintritt des

Stromes fiir  die Erhitzung, g  elektrisches Thermometer.

Abb. 4. KatalysatorgefaB von Casale.

Reaktionstemperatur gebracht werden. Hierauf strómt 
das- Gemisch in den eigentlichen ringfórmig ausgebil-' 
detćn Katalysatorraum d, wo die partielle Umsetzung 
in Ammoniak erfolgt. Die Reaktionsgase bestreichen 
dann die Innenseite des Warmespeichers b und war- 
men dabei das kalt eintretende Frisch- oder Urnlauf- 
gasgemisch an.

Das Verfahren selbst veranschaulicht Abb. 5. Dem 
frisch mit rd. 700 at ankommenden Wasserstoff- 
Stickstoff-Gemisch wird durch die Umlaufpumpe a 
das Restgas zugesetzt. Das Gemischjdurchstreicht dann 
den Kondensat- und Olabscheider b sowie den mit 
groBoberflachigen Kórpern beschickten Vorreiniger c 

und gelangt in das in Abb. 4 wiedergegebene Kataly
satorgefaB d. Nach der Umsetzung geht das Reak- 
tionsgas zum Riickkuhler e, wo das im Gas befindliche

1 Ind. Engg. Chem. 1927, S. 109.

* Oiornale di chemica ind. appl.1923, S. 439.

Ammoniak durch mittelbare Wasserkiihlung fltissig 
ausgeschieden wird. Je nach der Kuhlwassertempe- 
ratur verbleiben 2-5 Vol.-°/o NH3 im Endgas. Casale 
laBt diese Menge im Umlaufgas, weil er damit 
wahrend der eigentlichen Reaktion, die ja exotherm 
verlauft, die Warmetónung regeln will. Das fliissige 
Ammoniak sammelt sich im Hochdruckbehalter / und 
flieBt daraus unter Entspannung in den Niederdruck- 
behalter, g, wahrend das Restgas vom Hochdruck
behalter / aus zur Umlaufpumpe und wieder in den 
Kreislauf zuruckgeht. Da das DruckgefaB nur von

dem kalt eintretenden Ausgangsgasgemisch be- 
strichen wird, kann Casale gewóhnlichen Stahl (nach 
den Patentangaben Kanonenstahl) verwenden. Ais 
Katalysator dient eine Art von Eisenspinell FeO, 
Fe20 3, wobei die beiden Eisenoxyde teilweise durch 
kleinere Mengen von Aktivatoren ersetzt werden.

Eine nach diesem Verfahren arbeitende Grofi- 
anlage wird zurzeit von einer Vereinigung rheinisch- 
westfalischer Zechen und Hiittenwerke fiir eine 
Jahresleistung von 15000-20000 t N2 errichtet.

Das Mont-Cenis-Verfahren.

Dieses auf einer Zeche des Ruhrbezirks ent- 
wickelte Verfahren verdankt seine Entstehung der 
Erkenntnis der Bedeutung, die der Ammoniaksynthese 
fiir den Kohlenbergbau beizumessen ist. Nachdem im 
Jahre 1925 die ersten ausfiihrlichen Mitteilungen iiber 
das Yerfahren1 in die Óffentlichkeit gelangt waren, 
hat es den Schritt von der Versuchsanlage zur GroB- 
anlage getan; eine Anlage fiir rd. 18000 t No Jahres
leistung ist auf der Zeche Mont Cenis in Betrieb ge- 
nommen worden, eine zweite fiir eine Jahresleistung 
von mehr ais 20000 t N2 wird auf einer Schachtanlage 
der Bergwerksgesellschaft Hibernia gebaut.

Da die Patentanmeldungen fiir eine Reihe von 
Einzelheiten noch nicht ausliegen, kann das Verfahren 
nur kurz gestreift werden. Ganz allgemein sei ange- 
fiihrt, daB man mit niedrigem Druck (ungefahr 90 at) 
und bei niedriger Temperatur (unter 450°) arbeitet. 
Infolge dieser Umstande und einer sinnreichen Aus- 
fiihrung des KatalysatorgefaBes zur Reglung der 
Temperaturverhaltnisse wahrend der Reaktion kann 
die Verwendung von Sonderstahlen unterbleiben und 
gewóhnlicher S-M-Stahl benutzt werden. Der Hoch- 
leistungskatalysator erinoglicht die Erzielung einer 
ausreichenden NH:.-Konzentration im Endgas, fiir 
dereń Hóhe auch bei diesem Verfahren die Inne- 
haltung giinstigster Stromungsgeschwindigkeiten aus- 
schlaggebend ist. Man scheidet das Ammoniak fliissig 
aus und fiihrt die Restgase im Kreislauf dem Ver- 
fahren stets wieder zu. Die Warmewirtschaft ist sehr 
gut geregelt.

1 Deutsche Bergwerks-Zg. 1925, Nr. 252, S- 1.
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Auf andere Verfahren, die, wie z. B. das von 
Fauser1 und das der N itrogen Eng ineering  
C orporation , eine gewisse Rolle spielen, soli nicht 
naher eingegangen werden. Beide Verfahren sind noch 
nicht unter Verwendung von Koksofengas-Wasser- 
stoff durchgefiihrt worden und bislang auch nur von 
beschrankter Bedeutung. Grundsatzlich ahneln sie ein- 
ander, da beide bei rd. 300 at und Temperaturen von 
etwa 500° arbeiten; erwahnt sei, daB die Einrichtung 
fiir das N. E, C.-Verfahren ausgezeichnet durchdacht 
ist. Im iibrigen sei auf. den Bericht von W aeser2 
iiber Stickstoff und seine Verbindungen verwiesen.

Die Bedeutung der Ammoniaksynthese 
fur den Steinkohlenbergbau.

Wie bereits eingangs erwahnt wurde, ist durch 
die Entwicklung der Ammoniaksynthese das Kokerei- 
ammoniak mengenmaBig in einem gewissen Umfang 
verdrangt worden, nachdem es friiher der ausgedehn- 
ten Verwendung des Stickstoffs Bahn gebrochen hatte. 
Da die Kokereien das Ammoniak aus betrieblichen 
Griinden gewinnen mussen, sind sie gezwungen und 
auch durchaus in der Lage, sich gegen die weitere 
Verdrangung dieses Erzeugnisses vom Markt zu 
wehren. Dies ist gerade noch zur rechten Zeit erkannt 
worden, wobei auf die erfolgreiclie Arbeit der Ge- 
werkschaft Mont Cenis ais der Schrittmacherin fiir 
die Auswirkung dieses Gedankens hingewiesen sei. 
In diesem Zusammenhang sei aber auch betont, daB 
die Verdienste von Mannern, wie Haber, Nernst, 
Jost usw., und der Badischen Anilin- und Sodafabrik 
unter ihrem genialen Fuhrer Bosch, die durch die 
Einfiihrung der Druckkatatyse fiir die Ammoniakerzeu- 
gung aus Luftstickstoff die chemische Industrie der 
ganzen Welt so auBerordentlich befruchtct haben, 
nicht hoch genug angeschlagen werden' konnen. In 
Deutschland war jedoch das Gebiet der Ammoniak- 
synthese mit einem geschickt aufgefiihrten Wall von 
Patenten gewissermaBen abgeriegelt, so daB es erst 
vor kurzem dem Mont-Cenis-Verfahren gelang, eine 
Bresche zu schlagen. DaB sich die Ammoniaksynthese 
im Ausland so fruchtbar entwickelt hat, ist nicht allein 
auf den Kriegsraub von Patenten zuriickzufiihreu, 
sondern auch darauf, daB eine Reihe auslandischer 
Schutzrechte der I. G. Farbenindustrie schon seit 
langerer oder kiirzerer Zeit abgelaufen ist.

Ein weiterer Umstand, der den Steinkohlenberg
bau geradezu zwingt, sich der Ammoniaksynthese 
zuzuwenden, ist die Frage der Energielieferung fur 
diese. Es hat nach Verdffentlichungen3 den Anschein, 
ais ob sich die Industrie der synthetischen Ammoniak- 
gewinnung fur die Wassergaserzeugung zur Gewin
nung des Wasserstoffs von der Steinkohle bzw. dem 
daraus erzeugten Koks abzuwenden gedenkt, um zur 
Braunkohle uberzugehen. Wenn man den Gesanit- 
brennstoffverbrauch je kg Stickstoff im fertigen 
Diingemittel roh mit 5 kg Steinkohle ansetzt, so ist 
leicht zu erkennen, was dieser Wechsel fiir den Stein
kohlenbergbau bedeuten wiirde.

Endlich muB noch darauf hingewiesen werden, 
dafi im Kokereigas der fiir die Ammoniaksynthese 
notwendige Wasserstoff in sehr groBen Mengen be
reits vorhanden ist und daB es nur noch der Anwen
dung physikalischer Verfahren bedarf, um ihn in aus-

1 CHim. Ind. 1923, S. 835.

- Chem. T-z- 1927, S. 33.

3 Stahl Eisen 1927, S. 1120.

reichender Rcinheit zu gewinnen. Rechnet man z. B. bei 
einer Kokerei von rd. 1000 t Koks taglicher Leistung, 
die je t Koks 400 m3 Gas erzeugt, mit rd. 50% H2 je 
t Koks, so stehen taglich, Rcgenerativ6fen angenom- 
men, bei 55 o/o UberschuBgas rd. 220000 m3 Gas -= 
rd. 100000 m3 H2 (das Verhaltnis von etwa 2,5 m3 
Koksofengas ^  1 m3 H , vorausgesetzt) zur Verfiigung.
1 kg N, benotigt fiir seine Bindung zu Ammoniak rd.
2,5 m3 Ho. Man kónnte also bei der Verarbeitung der 
genannten Gasmenge rd. 40 t Stickstoff taglich oder 
rd. 14000 t jahrlich in Gestalt von synthetischem 
Ammoniak binden. Dazu karne noch der Gewinn an 
hochwertigem Restgas, da ja auf die 50% Wasser
stoff im Koksofengas nur etwa ein Drittel von dessen 
Heizwert entfallt. Die Leistungsfahigkeit einer solchcn 
vereinigten Kokerei-Stickstoffanlage wiichse, wenn 
man die Restgase zur Unterfeuerung heranziehen oder 
zur Schwachgasbeheizung iibergehen wurde, was bei 
Koksabsatzschwierigkeiten besonders wertvoll sein 
konnte.

Auf die Móglichkeit der Wasserstoffgewinnung aus 
Koksofengas und die Bedeutung des Restgases, d. h. 
auf die wirtschaftliche Auswertung des Koksofen- 
gases, solTnachstehend unter Hinweis auf das Ver- 
fahren Rombach-Linde-Bronn1 etwas naher ein
gegangen werden.

Die Gewinnung von Wasserstoff aus Koksofengas 
fiir die Ammoniaksynthese durch Druck und Tief- 
kiihlung unter Verflussigung der Nebenbestandteile 
wird zum ersten Małe von J. B ronn2 im Jahre 1914 
erwahnt. Bereits 1917 wurde aufderZeche Concordia der 
ehemaligen Rombacher Hiittenwerke eine Versuchs- 
anlage errichtct, in der Bronn Methan aus Koksofen
gas gewann. In ahnlicher Richtung arbcitete gleich- 
zcitig Claude in Frankreich mit Erfolg.

Die erste gróBere Anlage zur Gewinnung yon 
Wasserstoff aus Koksofengas nach dem deutschen 
Verfahren wurde 1925/26 in Ostende von der an 
dessen Ausbildung beteiligten Firma Linde im An- 
schluB an die Casale-Anlage der Solvay-Piette- 
Werke errichtet. Mittlerweile sind kleinere und. 
gróBere Anlagen (bis zu 5000 m3 Koksofengas je h) 
in Betrieb genommen worden.

Im Jahre 1925 wurden im Ruhrbezirk nach An
gaben von P o tt:) 9 Milliarden m3 Koksofengas er
zeugt, Das bedeutet bei einem mittlern H2-Gehalt von 
50 o/o eine Wasserstoffmenge yon rd. 4,5 Milliarden 
m3. Wenn diese-' Menge auch nicht yollstiindig und 
vor allem nicht sofort greifbar ist, so weist ihre 
GróBe doch. die Zechen mit nachdrucklichem Zwang 
auf die Ausnutzung eines so wertvollen Gases auf 
dem-einen oder andern Wege hin. Fiir die Ammoniak
synthese, bei der je. kg N2 rd. 2,5 m3 Wasserstoff 
benotigt werden, ist die Wasserstoffbeschaffung hin- 
sichtlich der Herstellungskosten besonders beachtlich- 
und zweifellos meistens wichtiger ais die Frage, ob 
ein Verfahren je kg Ns % kWh Kompressionsenergie 
mehr oder weniger verbraucht.

Die kiirzlich von Krauch4 gemachte Angabe, dafi 
die Wasserstoffgewinnung aus Koksofengas nach 
Berechnungen der I.G . Farbenindustrie teurer sei ais 
das von ihr betriebene Verfahren zur Erzeugung von 
Wasserstoff iiber Wassergas aus Braunkohle, kann

1 Oas Wasserfach 1927, S. 562; Z. kompr. Oase 1926, S. 53.

- D. R. P. 301984.
s Oluckauf 1927, S. 268.
* Stahl Efsen 1927, S. 1120.
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leider nicht nachgepriift werden, weil keine Moglich- 
keit zu unparteiisch einwandfreier Feststellung der 
Selbstkosten dieses Verfahrens besteht, wie sie bei 
dem Verfahren Rombach-Linde-Bronn vorhanden ist. 
Wahrseheinlich wird die Auffassung W aesers1 zu- 
treffend sein, daB sich die Verfahren zur Wasserstoff- 
herstellung sowohl aus Wassergas und aus Koksofen- 
gas ais auch mit Hilfe der Elektrolyse von Wasser 
nebeneinander ais gleichwertig erweisen werden. Den 
Ausschlag durften stets die órtlichen Arbeitsbedin- 
gungen geben.

Fiir die Ammoniaksynthese kann der Wasserstoff 
(zweckmaBig nach vorhergegangener Reinigung von 
Schwefelwasserstoff) nach dem Verfahren Rombach- 
Linde-Bronn in ahnlichen Anlagen, wie sie zur Luft- 
verfliissigung dienen, samt dem fiir die Synthese 
benotigten Stickstoff iin Verhaltnis 3 : 1 geliefert 
werden. Nach Bronn2 ist dieses Oasgemisch mit nur 
wenigen Tausendsteln Prozent Kohlenoxyd ver- 
unreinigt.

Die Zerlegung des Koksofengases selbst geht der- 
art vonstatten, daB es żunachst auf 10 at komprimiert 
wird. Bei einem maBigen Benzolgehalt im Endgas 
geląngt das Gas sofort zur Druckwasserwasche, wo 
es zwecks Entfernung vón C 0 2 mit Wasser berieselt 
wird. Im Waschwasser sind samtliche Bestandteile 
des Gases nach MaBgabe ihrer Lóslichkeit gelóst (vor 
allem verschwindet auch das unter Umstanden 
stórendę Azetylen). Eine Nachwasche mit Natronlauge 
entfernt chemisch die letzten Rcste von C 0 2. Alsdann 
folgt eine Tiefkiihlung des Gases mit Hilfe von 
Ammoniakmaschinen, wodurch alle Bestandteile aus- 
frieren, die bis -40°C fliissig oder fest werden. Ver- 
stopfungen kann man durch die Heranziehung 
einer zur Aushilfe bereitstehenden zweiten Kiihl- 
vorrichtung begegnen. Das tiefgekiihlte Gas tritt 
numnehr mit -40 bis - 50° C in die eigentliche 
Trennungsvorrichtung ein. Die Zerlegung selbst er- 
folgt durch eine Stickstoffkaltemaschine nach dem 
Grundsatz der fraktionierten Abkiihlung, bis schlieB- 
lich nur noch gasfórmiger Wasserstoff iibrigbleibt. Die 
gut durchdachte Konstruktion und der ausgezcichnete 
Kalteaustausch erlauben, die Reinigung des Wasser- 
stoffs und die Gewinnung der iibrigen Gasbestand- 
teile nahezu beliebig weit zu treiben. Die Feinreinigung 
des Wasserstoffs schlieBlich wird durch Waschen mit

1 Chem Zg. 1927, S. 88.
Stalli Eisen 1927, S. 1127.

flussigem Stickstoff vorgenommen. AuBerdem kann 
man jetzt durch geeignete Temperatur des flussigen 
Stickstoffs die Wasche so arbeiten lassen bzw. sovieI 
Stickstoff beimengen, daB das fiir die Ammoniak
synthese benotigte Gemisch die stóchiometrische Zu- 
sammensetzung 3 H 2 + N2 bei einem Druck von 10 at 
hat. Das Restgas laBt sich dabei entweder ais Ganzes 
oder in einfacher Weise in yerschiedenen Fraktionen 
(Athylenfraktion, Methanfraktion, Kohlenoxydfrak- 
tion) gewinnen. Das Restgas stellt in jeder Form ein 
hoch zu bewertendes Erzeugnis dar, und sein Methan- 
reichtum wird, wenn man einstweilen von einer chemi- 
schen Ausnutzung einzelner Komponenten absehen 
will, besonders von den Hiittenwerken geschiitzt wer
den, wie kiirzlich B ronn 1 ausgefiihrt hat. Der Preis 
des erzeugten Wasserstoffs hangt im iibrigen selbst- 
verstandlich auch von dem Einstandspreis des Gases 
ab, wobei noch weitere Ersparnisse innerhalb der 
Ammoniaksynthese zu erzielen sind, wenn man den 
10 at betragenden Druck des N2-H2-Gemisches aus- 
nutzt. Hinsichtlich der vor kurzem erwahnten Ex- 
plosionsmoglichkeit2 bei dieser Art der Wasser
stoff hersteilung haben neuere praktische Erfahrungen 
ergebcn, daB die Wasserstoffgewinnung aus Koks- 
ofengas nach dem Druckkalteverfahren ais durchaus 
betriebssicher anzusehen ist. Etwa vercinzelt vor- 
gekommene Unfalle sind der noch mangelnden Erfah- 
rung wahrend der Entwicklungszeit zur Last zu legen 
und daher fiir die Beurteilung des Verfahrens nicht 
entseheidend.

Aus den angeftihrten Tatsachen erhellt schon zur 
Geniige, welche Bedeutung der Ammoniaksynthese 
fiir den Steinkohlenbergbau beizumessen ist, so daB 
von einer hier nicht beabsichtigten erschópfenden 
Behandlung dieser Frage abgesehen werden kann.

Zusammenfassung.

Nachdem die gegenwartige Lage des Weltmarktes 
fiir Stickstoffverbindungen dargelegt und seine weitere 
Aufnahmcfahigkeit in gewisśen Grenzen festgestellt 
worden ist, werden die wichtigsten Verfahren zur 
Erzeugung von synthetischem Ammonlak kurz erortert 
und daran Ausfiihruiigen iiber die Bedeutung ge- 
knupft, die ihnen fiir den Steinkohlenbergbau, beson
ders zur Nutzbarmachung des im Koksofengas zur 
Verfiigung stehenden Wasserstoffs, beizumessen ist.

1 Stalli Eisen 1927, S. 1127. i

2,Stahl Eisen 1927, S. 1120.

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

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

(SchluB.)

MaBnahmen zur Vermeidung yon Fehlern.

Auswahl des rich tigen  und e inw andfreien 
Materials.

Nachdem die wichtigsten Beanspruchungen nach 
Art und GróBe behandelt worden sind, ergibt sich 
zwanglos die Frage der Verhiitung von Schaden. Das 
Nachstliegende ist die Vermeidung von Fehlern durch 
Auswahl des jeweils geeignetsten, d ’ h. richtigen sowie 
nur guten, einwandfreien Werkstoffes. Die Bestim- 
mung des zur Verwendung kommenden Werkstoffes 
ist Aufgabe des Konstrukteurs. Er kennt die Be
anspruchungen und wird demgemaB entscheiden. Die

richtige Auswahl der Werkstoffe setzt demnach auch 
entsprechende Materialkenntnisse voraus. Von der 
groBen Zahl der zu berucksichtigenden Faktoren sind 
die hauptsachlichsten: der EinfluB der Chemischen 
Zusammensetzung auf die mechanisehen Eigen- 
schaften, die von der Gute des Stahles abhangige 
GleichmaBigkeit des Werkstoffes und die Móglich- 
keit der wirtschaftlichen Bearbeitung. Infolge der 
Verwendung ungeeigneten Werkstoffes, verbunden 
mit zu schroffer Hartung, ist der Bruch des in 
Abb. 19 wiedergegebenen vordern Bohrhammer- 
zylinderdeckels erfolgt. Neben der Hohe der Be-
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Abb. 19. Infolge ungeeigneten Werkstoffs und zu schroffer 
Hartung gebrochener VorderdeckeI eines Bohrhammers.

anspruchung muB noch die Móglichkeit der bei ge- 
gebenen Abmessungen anwendbaren Warmebehand- 
lung bei der Auswahl der Werkstoffe erwogen werden. 
Nicht alle Strihle erlauben, besonders bei gróBern 
Querschnitten, eine bis zum Kern durchgreifende, 
gleichmaBige Hartung. So erwiinscht dies auch bis- 
weilen ist, so bleibt doch umgekehrt fur die auf StoB 
oder Schlag beanspruchten Teile, wie schon erwahnt, 
ein zaher Kern bei hartem AuBenrand erforderlich. 
Dabei ist die Tiefe des Harterandes dem Querschnitt

Abb. 20. Bruchflachen gleichmaBig geharteter Stahle von 
derselben Zusammensetzung, jedoch verschiedener Herkunft.

des Teiles, der Art der Zusammensetzung sowie der 
Hóhe der Beanspruchung anzupassen. Hier kommt 
es nicht allein auf die Analyse, sondern auch auf die 
Erfahrung an. Ais Beispiel dafiir sind in Abb. 20 die 
Bruchproben zweier Kolben nebeneinandergestellt, 
die bei vollig gleicher chemischer Beschaffenheit und 
genau ubereinstimmender Warmebehandlung eine 
sehr unterschiedliche Hartę erkennen lassen.

Was der Hersteller ohne weiteres nicht wahrneh- 
men kann, sind die in an und fiir sich richtigem Werk- 
stoff enthaltenen Materialschaden, wie Schmelz-, GieB-

Abb. 21. GleichmaBige Verteilung von Schwefel 
im* Querschnitt eines Abbauharnrnerzylinders,

oder Walzfchler. Hieriiber kónnen am besten die bei 
gut eingerichteten verarbeitenden Werken bestehen- 
den Materialprufanstalten, die metallographischen, 
chemischen und mechanischen Laboratorień, Auskunft 
geben. Abb. 21 laBt beispielsweise im Querschnitt 
eines Abbaultaminerzylinders jdie gleichmaBige Ver- 
teilung des Schwefels erkennen, der in gróBern Bei- 
mengungen sehr schadlich ist. Schwefelanhaufungen 
kommen hier an keiner Stelle vor, der Werkstoff ist 
also in dieser Beziehung nicht zu beanstanden. Ein 
guter, dichter Stahl soli moglichst keine Schlacken- 
einschliisse, gegebenenfalls nur in feinster, emulsion- 
artiger Verteilung aufweisen, sonst entstehen vor- 
zeitige Bruche, dereń Ursachen man an dem schieferi-

Abb. 22. Infolge von Einschlussen im Stahl der Lange nach 
mit schieferartigem Bruch aufgerissener Schlagkolben.

gen Bruch erkennen kann (Abb. 22). Der Bruch der 
in Abb. 23 wiedergegebenen Bohrhulse ist lediglich 
durch Schlackeneinschlusse verursacht worden. Der 
Schieferbruch erfolgte in der Langsfaser.

Eine Reihe anderer innerer Fehler kann auch bei 
der Weiterverarbeitung des Stahles in den ver- 
schiedenen Arbeitsgangen entstehen. Zu den Auf- 
gaben der erwahnten Materialprufanstalten gehort es, 
daB sic auch diese Fehler rechtzeitig erkennen und 
solche Stahle von der Weiterverarbeitung aus- 
schlieBen. Ein an gewalzten Stangen nicht seiten 
auftretender Fehler ist die zu Laiigsrissen und Nahten 
fiihrende Uberlappung (Abb. 24). Wird diese Uber- 
lappung nicht erkannt und wenn nótig der Stahl nicht 
vorher entsprechend uberdreht, so sind tiefgehende

Abb. 23. Aufgesprengte Bohrhulse mit Schieferbruch in der 
Langsfaser, verursacht durch Unreinigkeiten im Stahl.

Harterisse die Folgę. Ist bei Hohlbohrern der zur 
Luft- oder Wasserspiilung dienende Langskanal nicht 
zentrisch und mit glatter Lochwandung, sondern rissig 
gewalzt, so fiihrt dies unter RiBerschejnungen zu vor- 
zeitigen Briichen, wie Abb. 25 erkennen laBt. Ein 
weiteres Beispiel fiir einen durch schlechten Werk
stoff verursachten Bruch gibt Abb. 26. Wird in einem 
solchen Falle auBerdem die fiir den richtigen Werk
stoff in Betracht kommendc Warmbehandlung ange- 
wendet, so kann sich dadurch der Fehler ver- 
schlimmern, weil dąs verwendete nicht bestgeeignete 
Materiał vielleicht eine wesentlich andere Warm
behandlung hatte erfahren . miissen..
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Richtige Verarbe itung und W arm ebehandlung 
des Materials:

Sind alle Werkstoffe richtig und von den richtigen 
nur die guten ausgewahlt, so liegt immer noch die 
Gefahr vorzeitigen 
Bruches infolge fal- 
scher Verarbeitung 
und Warmebehand
lung vor. Ein auf 
StoB beanspruchter 
Teil ist so zu bear- 
beiten, daB die Langs- 
fasern senkrecht m5g- 
lichst giinstig zur 
Beanspruchungsrich- 
tung liegen. Nicht- 

beachtung dieser 
Vorschrift fiihrt zu 
schnellem Bruch. Bei 
Staucharbeiten, wie 
sie die die Einfiihr- 
tiefe der Bohrer in 
den Hammer angebenden Bohrerbunde erfordern, 
sind Mater i a 1 f a 1 tu n gen, sogenannte Feigenbildungen, 
moglichst zu vermeiden, weil dadurch der Langskanal 
zusammengedruckt wird. Am vorzeitigen Bruch und 
am Aussehen des Bruches ist die schadliche Faltung

Abb. 25. Bruche von Hohlbohrern infolge Exzentrizi1at 
und unrunder Form des Langskatials.

zu erkennen. Hierbei bricht der Bohrer nicht selten 
quer durch den angestauchten Bund (Abb. 27). 
Vielfach erfolgt bei Hohlbohrern die Stauchung des 
Einsteckendes und des Bundes so, daB g le ichze itig  
an der Stelle, wo der Bund entstehen soli, der Schaft 
auf einen etwas gróBern Durchmesser vorgestaucht 
und in demselben Arbeitsgange der Bund angestaucht 
wird. So gut dieses Verfahren auch bei Vollbohrern, 
Schlangenbohrern 

und Pickeisen ist, 
so bringt es doch 
bei Hohlbohrern den 
Nachteil der bereits 
erwahnten zwiebel- 
artigen Aufbeulung 
des Langskanales an 

der Stelle des Bundes, 
wie Abb. 27 es oben 
zeigt. Beim Aus- 
schmieden des Vier- 

kanteinsteckendes Abb. 26. Wegen schlechten
kann daun leicht die Werkstoffes gebrochener

Langsbohrung zuge- Bohrhammerschlagkolben.

Abb. 24. Beim Walzvorgang ent- 
standene Uberlappung eines Stahls.

schmiedet werden. Um diese Fehler beim Stauchen 
zu vernieiden, staucht man nach einem neuen 
Verfahren zunachst das Schaftende und schmiedet 
dann den untern, dickern Schaft zu einem scharf- 
kantigen Vierkant aus. Erst darauf wird der Bund mit 
Hilfe einer den Vierkant umschlieBenden besondern 
Stauchhiilse hergestellt. Dadurch, daB das Anstauchen 
des Bundes erst nach dem Ausschmieden des Vier- 
kantes erfolgt, werden Faltungen im Innern des

Abb. 27. Langsschnitte durch Bohrerbunde.

Bundes und vorzeitige Bruche vermieden. Ais Bei- 
spiel fiir dieses Verfahren ist in Abb. 27 unten ein 
gut, d. h. ohne Faltungen gestauchter Hohlbohrer- 
bund wiedergegeben. Ein durch die Bundmitte ge- 
brochenes Pickeisen, das zu Versuchszwecken aus 
Hohlbohrstahl gefertigt wurde, zeigt Abb. 28. Zu
nachst bildete sich infolge der zackigen, unrunden 
Bohrung der feinkórnige AnriB innen an der Stauch- 
falte, spater folgte der AnriB auch von auBen, bis 
zuletzt der grobkornige Bruch des ringfórmigen rest- 
lichen Querschnlttes eintrat. Die vom Loch aus- 
gehenden strahlenfórmigen Schatten lassen erkennen,

Abb. 28. Quer durch den Bund gebrochenes Pickeisen.

daB der Bruch von innen her in yerschiedenen Ebenen 
vor sich gegangen ist.

Zu weit getriebene Stauchung ist wegen Faser- 
verquetschung schadlich. Keineśfalls diirfen z. B. 
Bohrerschneiden in drei- bis vierfacher Breite des 
Bohrerschaftdurchmessers angefertigt werden. Hiirte- 
risse sind, wie Abb. 29 zeigt, die unvermeidiichen 
Folgen.

Auf richtiges Schmieden sei kurz hingewiesen. 
Zu starkes Erhitzen und Weglegen des Stiickes bei zu
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Abb. 29. Zu stark gestauchte, im Betriebe 
gesprungene Kronenschneide.

hóher Temperatur sind schadlich, weil das grobe 
Korn bleibt und das Stuck spróde wird, wie ais ein 
praktisches Beispiel Abb. 30 erkennen laBt. AuBer- 
ordentlich wichtig ist ferner, vor allem bei mittelharten 
Stahlen, der EinfluB der G liihdauer sowie der 
G luhtem peratur und der Abkiihlungsbedingungen 
auf die Entmischung der Gefugebestandteile. Der sich 
bei langerm Gliihen in langen und teilweise recht 
breiten Streifen ausscheidende Ferrit erhoht in starkem 
MaBe die StoBempfindlichkeit. Sollen solche Teile

Abb. 30. Orobes Korn an einem beim Schmieden 
uberhitzten Werkstuck.

gehfirtet werden, dann ergibt sich auch bei normaler 
Hartetemperatur ein schlechtes, grobglanzendes 
Bruchkorn. Aus Abb. 31 geht die erwahnte streifen- 
formige Ausscheidung des Ferrits hervor. Ein 
weiteres Beispiel ungelósten Ferrits in einem ver- 
giiteten Abbauhammerzylinder infolge zu kurzer 
Erhitzungszeit vor dem Abschrecken zeigt Abb. 32. 
Die hier in 500facher VergróGerung wiedergegebene 
lnnenzone laBt an den hellen Flecken den Ferrit er
kennen. Diese Stellen haben nur geringe Festigkeit 
und vermógen den zahlreich wiederholten StóBen nur 
geringen Widerstand entgegenzusetzen, was die Ent-

Abb. 31. Streifenfórmige Ausscheidung von Ferrit 
infolge zu langen Gluhens.

stehung von Dauerbriichen begiinstigt und hier die 
Bruchursache war. Bei dieser Probe war die Ver- 
giitung am Rande gut, wie Abb. 33 erkennen laBt. Der 
Unterschied der Vergiitung zwischen der Rand- und 
der lnnenzone beruht darauf, daB die Erhitzungszeit 
vor dem Abschrecken nicht ausreichte, um die in der 
Mitte gelegenen Stellen auf die erforderliche Ab- 
schrecktemperatur zu bringen. DaB es aber bei diesem

Abb. 32. Ungelóster Ferrit (helle Flecke) 
in der Mittelzone eines Abbauhammerzylinders, hervorgerufen 

durch ungeniigende Erhitzung.

Stahl moglich ist, ein ferritfreies Gefiige zu erzielen, 
sofern man ihn nur sachgemafi abschreckt, zeigen die 
Abb. 34 und 35. Ein Unterschied zwischen Rand und 
Mitte ist nicht vorhanden.

Wie giinstig dic Vergutung zur Verminderung der 
Spródigkeit wirkt, veranschaulicht fiir Gesteinbohrer 
Abb. 36. In der obern Bildhalfte ist ein nicht ver- 
giiteter Bohrstahl wiedergegeben, der schon nach 
geringer Umbiegung brach, wahrend die Bohrer in 
der untern Bildhalfte dank ihrer Yergutung selbst

Abb. 33. Randzone mit deutlichem Vergutungsgefiige.

starkste llmbiegungen ohne Anstand vertrugen. Die 
richtige Vergiitung erfordert ein erhebliches MaB von 
Kenntnissen und Erfahrungen sowie groBe Sorgfalt.

Haufig entstehen auch durch U berhitzung beirn 
Harten Fehler im Werkstuck. Wahrend ein richtig 
geharteter Stahl ein gleichmaBiges, feinkorniges 
Gefiige aufweist, ergibt sich bei ubermaBiger Harte
temperatur eine KornvergróBerung und damit eine 
stark verringerte Ziihigkeit des Stahles (Abb. 37). Bei 
verguteten Teilen erzeugt indes auch eine zu niedrige 
Hartetemperatur, d. h. unterhalb des obern Halte- 
punktes, ungeniigende Zahigkeit; bei geharteten
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Abb. 34. Randzone. Abb. 35. Mittelzone.

Durch Abschrecken auf 800°C  erhaltenes gleichmaBiges ferritfreies Gefuge.

Teilen entstehen dadurch weiche Stcllen (Abb. 38 
und 39). i

Bei solchen Teilen, die durch Einsatzhartung 
vercdelt werden sollen, muB durch entsprechend 
langes Gluhen in der Niihe oder oberhalb des obern 
Umwandlungspunktes die Tiefe der Harteschicht 
und ihre Kohlcn^toffanreicherung den zu erwartenden 
Beanspruchungen genau angepaBt sein. Auch hierfiir 
ist vicl Erfahrung crforderlich, damit Briiche ver-

bleibenden Hartespannungen 
den Bruch begiinstigten.

R ichtige bauliche 
A usb ildung  dereinzelnen 

Tei le.

Neben fehlerhaftem oder 
falschem Werkstoff tragt bis- 
weilen auch unsachmaBige 
bauliche Durchbildung der 
einzelnen Teile von Druck- 
luftwerkzeugen die Schuld an 
vorzeitigen Briichen. Bei der 
Formgebung von Bauteilen 
gilt ais allgemein giiltige 
Forderung die Vermeidung 
scharfer Ecken, Kanten und 

Eindrehungen. Das Wort »Scharfe Kanten — halber 
Bruch« hat seine volle Berechtigung. Eindrehungen 
schwachen die ohnedies dunne, harte AuBenhaut; von 
hier nehmen gewóhnlich Anrisse den Anfang. So zeigt

Abb. 36. Giinstige Einwirkung der Vergutung 
bei Gesteinbohrern.

mieden werden. Einen derartigen Hśirtefehler ver- 
anschaulicht Abb. 40. Die Tiefe der Einsatzschicht war 
fiir die hohe Beanspruchung nicht ausreichend, so daB 
sich die Aufschlagfliiche der Bohrhiilse einschlug. Ein 
Gegenbeispiel fiir gute Einsatzhartung mit geniigen- 
der Hartetiefe und zahem Kerngefiige gibt Abb. 41. 
Wie weit bei sorgfaltiger Einsatzhartung die Zahig- 
keit im Kern und dic Harte der SchleiBflache getrieben 
werden kann, zeigt Abb. 42. Das Werkstiick wurde 
gewaltsam so weit wie móglich umgebogen und 
damit der auBerordentliche Erfolg geeigneter Warme-

behandlung veran- 
schaulicht. Ein Bei- 
spiel fiir einen durch 

Hartespannungen 
verursachten Bruch 
gibt Abb. 43. Dieser 
Bohrhammerschlag- 
kolben wurde nach 
dem Harten nicht 

Abb. 37. Infolge uberhitzter Hartung geniigend angelas- 
gebrochene Drallspindel. sen, so daB die ver-

Abb. 38. Zu niedrig geharteter und daher im Betriebe 
abgeblatterter Stauchdorn.

Abb. 44, wie eine Bohrhiilse infolge scharfer Ein- 
drehung am Ubergang vom dickern zum diinnern Teil 
gebrochen ist.

Da an andere Maschinen hinsichtlich der Haltbar- 
keit derart hohe Anspriiche wie gerade an schlagcnd 
wirkende Werkzeuge 
nicht gestellt werden, 
iiberdies aber noch die 
Forderung nach hoher 
Leistung, die wieder 
hohe Beanspruchungen 
bedingt, erhoben wird, 
sind damit schon die 
Hauptaufgaben fiir den 
Hersteller gegeben. Auf 

der einen Seite mussen Abb.3g. Bruch eines beim Harten 
hohere Beanspruchun- geSprungenen Schlagkolbens. 
gen zugelassen werden,
auf der andern kampfen der Werkstoff und die vielseitigen 
Schwierigkeiten bei seiner Warmebehandlung dagegen 
an. Heute ist man im allgemeinen hinsichtlich der 
Leistungssteigerung von Druckluftwerkzeugen so 
weit, daB diese nur 
von den Eigen- 
schaften des Werk- 

stoffes begrenzt 
wird. Der Werkstoff 
ist hier im wahren 
Simie des Wortes 
zum Schrittmacher 
fiir die Herstellung 
geworden.

Es ist nicht schwer, 
ein unbedingt halt-

Abb. 40. Infolge zu dunner Einsatz
schicht eingeschlagene 

Aufschlagfliiche einer Bohrhiilse.
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Abb. 41. Bruchprobe eines Bohrhammersperrgehauses 
mit Einsatzharteschicht und zahem Kcrngefiige.

bares Druckluftwerkzeug zu schaffen. Man braucht nur auf 
geringe Fullung, kurzeń Hub und starkę Kompression 
oder Voreinstromung hinzuarbeiten, und der Hammer 
schlagt erstaunlich rasch, aber nicht stark. Tatsach- 
lich ist dieser Weg friiher oft genug eingeschlagen 
worden; es sei nur an die ventillosen Druckluft- 
hammer mit selbststeuerndem Kolben erinnert oder 
an die Kompressionsabbauhammer, die teilweise heute 
noch laufen. Solange ein Druckluftwerkzeug ord- 
nungsmaBig arbeitet, kónnen die Beanspruchungen 
vollstandig beherrseht werden. Erfolgcn aber Leer- 
schliige, d. li. wird die in die StoBkraft umgewandelte

Abb. 42. Gewaltsam umgebogener Abbauhammerzylinder.

Schlagarbeit nicht vom Pickeisen aufgenommen und 
an die Kohle weitergeleitet, sondern vom Hammer 
abgefangen, so kónnen Zylinderbruchc die Folgę sein. 
Aus diesem Grunde sind heute fast alle Abbau- 
hammerbauarten mit selbsttatigen Stillsetzvorrich- 
tungen versehen. Durch diese wird im gefahrlichen 
Augenblick, d. h. beim Nachlassen des Widerstandes 
der Kohle gegen das Pickeisen, die Luftzufuhr zum 
Hammer abgesperrt und Leerschlag vermieden.

Besonderc Beachtung verdienen noch die Schlage 
und Stófie der Hammer auf den Bund des Pickeisens. 
Hierdurch erfolgt eine nicht unerhebliche zusatzliche 
Materialbeanspruchung, die wegen der Haufigkeit der

StóBe besonders zu be- 
achten ist. Diese StóBe 
entstehen nicht etwa 
durch die Schlage des 
Kolbens, sondern wer
den bewirkt durch die 
Reaktionsdriicke in den 
jeweils beaufsehlagten 
Zylinderraumen sowie 

Abb. 43. Durch Hartespannungen durch Riickdriicke der 
yerursachter Schlagkolbenbruch. auspuffenden Luft. Da

abwechselnd der vordere 
und der hintere Zylinder 
beaufschlagt werden und 
dem Zylinder wie dem 
Kolben stets der gleiche 
Antrieb erteilt wird,
miissen sich unter Er- 
haltung des Gesanit- 
schwerpunktes die ent- 
gegengesetzt gerichteten 
Geschwindigkeiten von 
Kolben und Hammer umgekehrt wie die Massen 
verhalten. Der Hammer wird also genau, d. h. mit 
derselben Spielzahl wie der Kolben, hin- und 
hergeworfen, allerdings mit erheblich geringerer 
Geschwindigkeit und auf entsprechend kiirzerm Wege.

Wie groB das giinstigste Massenverhaltnis vom 
Kolben zum Bohrer, das Verhaltnis von Kolbenflache 
zur Hublange sein muB, damit bei nicht zu starken 
Beanspruchungen doch noch eine liohe Leistung er- 
halten wird, sind Sonderfragen, die ich an anderer 
Stelle behandelt habe1.

Weitere Gesichtspunkte fur den Hersteller seien 
ais hierher gehórig nur kurz erwahnt. Richtige 
Abstimmung von Schlagzahl und Schlagarbeit im 
Hinblick auf Werkstoffeigenschaften, Kohlen- und 
Gesteinbeschaffenheit, giinstige Materiałverarbeitung, 
vor allem bei Schlagkolben von Abbauhammern mit 
Riicksicht auf die Móglichkeit einer einwandfreien 
Warmebehandlung, sind stets zu beachten.

Dariiber hinaus bestehen im allgemeinen fiir den 
Hersteller keine schwierigen Fragen hinsichtlich der 
Beanspruchung des Werkstoffes bei Druckluft- 
hammern. Die statischen Beanspruchungen sind 
gering. Warmeschwierigkeiten treten wegen der 
kiihlenden Wirkung der die Arbeit verrichtenden 
Druckluft nicht auf. Die Versorgung mit Ol liiBt sich 
einfach durchfuhren. So erfordert der Bau von hoch- 
wertigen Druckluftwerkzeugen weitgehende und ver- 
tiefte Sonderkenntnisse und Erfahrungen sowohl hin
sichtlich der Werkstoffauswahl und Behandlung ais 
auch der baulichen Formgebung.

Vorzeitige Abnutzung von Druckluftwerkzeugen 
infolge unsachmaBiger Behandlung im Bergwerks- 

und Steinbruclibetriebe.

Die Zahl der móglichen Fehler beim Umgang mit 
Druckluftschlagwerkzeugen ist uberaus groB. Alle 
aufzuzahlen, wurde zu weit fuhren. Nur die schwer- 
wiegendsten und immer wiederkehrenden seien des- 
lialb hier kurz besprochen.

Abb. 45. Normales Bohrereinsteckende.

Die in den Gesteinbohrhammern benutzten Bohrer 
bilden bei unsachmaBiger Behandlung eine Quelle.der 
unliebsamsten Stórungen. Das Einsteckende des Boh- 
rers begrenzt den Hub des Schlagkolbens nach vorne

1 Der Bohrhammer 1927, S. 33.

Abb. 44. Wegen scharfer 
Eindrehung gebrochene 

Bohrhiilse.
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(Abb. 45). Da die Kolbenkanten den LuftauslaB 
steuern, indem sie durch Uberschlcifen der Auspuff- 
bohrungen die Ausstrómung freigeben, kann ein Bohr- 
hammer nur dann einwandfrei arbeiten, wenn diese 
Auspuffbohrungen bei jedem Hube vom Kolben um 
das vorgeschriebene MaB iiberschliffen werden. Ist

Abb. 46. Zu Ianges Bohrereinsteckende.

das Einsteckende zu lang (Abb. 46), so erreicht der 
Schlagkolben, wenn der Hammer fest angedriickt 
wird, mit seiner hintern Kante entweder die Auspuff- 
lócher iiberhaupt nicht oder erst nach zu langem 
Hube, wenn der Hammer nicht fest angedriickt wird 
und auf dem Bundę aufliegt. Ein solcher Hammer 
kann weder geniigend stark schlagen noch den Bohrer 
ordnungsmaBig umsetzen. Ist der Hammer iiberdies 
noch vernachlassigt worden, so wird er bald iiberhaupt 
nicht mehr arbeiten. Anderseits kann aber auch bei 
zu kurzem Einsteckende kein richtiges Arbeiten statt- 
finden, weil der Hub dann gleichfalls zu lang wird, 
sich im vordern Zylinderraum eine zu starkę Kom- 
pression bildetund die Umsteuerung nicht mehr genau

Abb. 47. Zugespitztes Einsteckende, wodurch der Kolben 
beschadigt wird.

vor sich geht. Ist die Schlagflache des Bohrers nicht 
vollstandig gleichmaBig gehartet, so kónnen durch 
den Schlag des Kolbens Stiicke von der Schlagflache 
abgesprengt werden, so daB sich diese allmahlich zu- 
spitzt. Hierdurch vergroBert sich naturgemaB die 
spezifische StoBkraft; das Einsteckende schlagt sich 
allmahlich in den Kolben ein und hóhlt diesen am 
vordern Ende aus (Abb. 47). Der angebrochene 
Kolben wird rasch weiter zerstort und muB bald aus- 
gewechselt werden. Werden gleichzeitig aber nicht 
auch die Bohrer entsprcchend behandelt, so daB sich 
die Schlagflache der Einsteckenden nicht mehr zu- 
spitzt, dann werden auch die neuen Kolben bald zer
stort sein. Dic Hartę der Bohrerschlagflśiche muB 
der Starkę des Kolbenschlages entsprechen. Allge- 
mein giiltige Vorschriften gibt es nicht. Es werden 
Brinellharten von 340 bis zu 630 (entsprechend etwa

Abb. 48. Fehlerhafte Einsteckenden an Oesteinbohrern.

110-210 kg/mm2 Festigkeit oder 90-100 mm Sklero- 
skopharte) angegeben.

Ein anderer ' Fehler bei der Hersteilung von 
Bohrerbunden besteht darin, daB der Bund mit zu 
groBer Abrundung gestaucht wird (Abb. 48 links). 
Infolge der StóBe und Schliige des Hammerkórpers 
auf den Bohrerbund wird (Abb. 48 Mitte) die Bohr- 
hiilse an dem Mundloch auseinandergesprengt oder 
sie wird infolge des zahen Kernes bei gleichzeitigem 
EinreiBen der Ecken an der Spitze erweitert, sie 
klemmt im vordern Zylinderdeckel, reibt ihn aus und 
bringt dadurch den Hammer zum Versagen. Ersetzt 
man dic schadhaften Teile durch neue, bringt aber die 
Abrundung am Bund nicht auf das vorgeschriebene

Abb. 49. Fehlerhafte Bohrereinsteckenden.

MaB von 3 mm Radius, so werden sich bei den 
neuen Teilen bald dieselben Schaden einstcllen. 
Noch schneller zeigt sich dersclbe Schaden, wenn der 
Vierkant (Abb. 48 rechts) von seiner Wurzel aus gegen 
die Schlagflache hin konisch verlauft. Auch hier wird 
die Bohrhiilse und vielleicht auch der Zylinderdeckel 
schnell beschadigt. Gibt man dem Bohrerschmied eine 
neue, einwandfreie Bohrhiilse ais Kaliber, so lassen 
sich die zuletzt gezeigten Fehler mit Sicherheit ver- 
meiden.

Auf den schadlichen EinfluB einer zur Bohrer- 
liingsachsc nicht genau rechtwinklig stehenden Schlag-

Abb. 50. Schief oder exzentrisch 
zum Bohrerschaft stehendes Einsteckende.

flachę ist bereits hingewiesen worden (Abb. 3). Auch 
hier vermeidet man den Fehler durch peinlichst 
genaue Hersteilung und Nachpriifung.

Weiter sind Fehler dadurch móglich, daB das 
Einsteckende im Querschnitt nicht rechtwinklig oder 
zu diinn und nicht scharfkantig ist (Abb. 49). Neben 
schlechter Arbeitsweise des Hammers infolge des 
Entweichens von Druckluft aus dem vordern Zylinder
raum und verringerter Leistung ist vorzeitiger Ver- 
schleiB der Bohrhiilse die Folgę. Auch das Ein
steckende des Bohrers reibt sich zeitig ab. Stellt das 
Einsteckende schief oder exzentrisch zur Bohrerachse, 
wie in Abb. 50, so dreht sich der Hammer in einem 
Kegel um den Bohrer. Dieser und die Bohrhiilse 
werden iibermaBig angestrengt, Bohrerbriiche und 
BohrhiilsenverschleiB sind die Folgę.
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Um ein Aufstauchen und Festklemmen der Ein- 
steckenden zu vermeiden, muB man vor allem auf 
ihre richtige Hartung achten. Nach dem Harten ist das 
Einsteckende der Naturharte des Stahles entsprechend 
anzulassen.

Schadlich ist auch die Verwendung zu breiter 
Bohrerschneiden. Hierdurch wird das normale Ein
steckende iiberlastet, so daB es vorzeitig abbricht. Zu

Abb. 51. Durch Einschlag von Gezahenummern 
heryorgerufene Bohrerbruche.

schnellen Briichen fiihrt auch das Einschlagen von 
Gezahenummern, die wie scharfe Einkerbungen 
wirken und zum Dauerbruch fiihren (Abb. 51).

GroBe Sorgfalt verlangt im besondern die sach- 
maBige Hartung der Schneiden. Es ist verkehrt, die 
Schneide gleich nach dem Schmieden zu harten, weil 
fiir die Giite der Schneide die Einhaltung einer ganz 
bestimmten Hartetemperatur ausschlaggebend ist. 
Nach- dem Schmieden soli der Bohrer zunachst er- 
kalten und erst dann im Laufe der weitern Behandlung

Die Geschaftsergebnisse der deutschen

Die nachstehend in Anlehnung an eine Veroffentlichung 
in der Zeitschrift »Wirtsćhaft und Statistik*1 zusammen- 
gestellten Ergebnisse der deutschen Aktiengesellschaflen 
beziehen sich auf 10 081 Oesellschaften mit einem Aktien- 
kapital von 18178 Mili. M oder 97% des Kapitals aller am 
30. Juni 1926 nach dem Handelsregister tatigen deutschen 
Gesellschaften, dereń Kapitał auf Reichsmark lautet.

Die in diesen Unternehmungen insgesamt arbei tenden 
Mi t tel  haben sich von 33 Milliarden J l im Jahre 1924 auf 
38 Milliarden j l  im Berichtsjahr oder um 15,84% gehoben. 
Von den Gesamtmitteln entfallen 47,54% auf Eigenkapital, 
das ist Aktfenkapital und Reserven, 51,97% auf fremdes 
Kapitał und 0,49% auf Beamten- und Arbeiterfonds. Dieses 
Bild wird jedoch wesentlich beeinfluGt von den Banken, 
ohne die sich das Eigenkapital auf 62,09% und das Fremd- 
kapital auf 37,26 % belauft. Den Hauptanteil an der 
Steigerung des Gesamtkapitals hat das Fremdkapital, das 
um 32,3 % zugenommen hat, wahrend das Eigenkapital nur 
um 1,9% gestiegen ist. Der absoluten Zahl nach ist die 
Zunahme des Fremdkapitals in erster Linie auf das An- 
wachsen der »sonstigen — in der Regel kurzfristigen — 
Schulden* von 14 008 Mili. Jt auf 17 881 Mili. M oder um 
27,7% zuruckzufuhren. VerhaltnismaBig jedoch weit gróBer 
ist die Steigerung der Hypotheken und Obligationen (von 
1140 auf 2155 Mili. Jt oder um 89%), da der Markt fiir 
langfristiges Kapitał, der im Vorjahr noch fast ganz still- 
gelegen hatte, sich erst im Berichtsjahr einigermaBen aus- 
dehnte. Die langfristige Verschuldung, die zum groBen

1 1927, S. 947 tf.

auf die richtige Hartetemperatur gebracht werden. 
Abb. 52 zcigt Z-Schneiden von Hohlbohrern, von 
denen die linkę gut gehiirtet und im normalen Bohr- 
betriebe verbraucht worden ist. Mit der nachsten,

a b  c c f

a gut gehiirtet, verbrciucht, b gut gehiirtet, zu lange gebraucht, 
c zu hart, d z u weich.

Abb. 52. Hartebeispiełe an Z-Schneiden von Hohlbohrern.

ebenfalls gut geharteten Schneide wurde zu lange 
gearbeitet; die folgende Schneide war zu hart, die 
rechte zu weich.

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

Die wichtigsten Beanspruchungen von Bohr- und 
Abbauhammern werden nach Art und GróBe be- 
handelt. In Frage kommen hier vor allem StóBe, 
Schwingungen und VerschlciB. Ais Mittel zur Ver- 
meidung von Schaden werden angegeben: Vcrwen- 
dung des jeweils richtigen Materials in einwandfreier 
Beschaffenheit, sachmaBigc Verarbeitung und Warme- 
behandlung der Werkstoffe sowie dereń richtige bau- 
liche Ausbildung. Der Verbraucher, der Bergbau, kann 
vorzeitige Schaden vor allem durch vorschriftsmaBige 
Behandlung der Werkzeuge im praktischen Betriebe 
vermeiden.

Aktiengesellschaften im Jahre 1925/26.

Teil aus Auslandsanleihen besteht, ist in der verarbeitenden 
Industrie (+101 %) weit starker gestiegen ais in der Industrie 
der Grundstoffe (+71,04%). Hier ist der einzige erhebliche 
Posten die Zunahme der Obligationen (Auslandsanleihen) 
bei der mit Bergbau verbundenen Industrie. Am starksten 
hat sich die langfristige Verschuldung bei der elektro- 
technischen Industrie erhóht, und zwar um 223,2%, auch die 
Hypotheken haben bei dieser Oruppe um 91 % zugenommen. 
Die erhebliche Zunahme der langfristigen Verschuldung 
der Banken ergibt sich aus der Ausgabe von Pfandbriefen 
und Kommunalobligationen der Hypothekenbanken. Die 
Zunahme der kurzfristigen Verschuldung um 37,5 % zeugt 
von der allmahlichen Ausdehnung des Depositengeschaftes. 
Demgegenuber ist der Ausbau des Versicherungsgeschaftes 
nur langsam fortgeschritten. Die Steigerung der kurz
fristigen Verschuldung (in erster Linie Pramienreserven) 
bleibt um 10,6% hinter der durchschnittlichen Steigerung 
(27,7 %) zuriick.

Fur samtliche erfaBten Gesellschaften ergibt sich bei 
einem Eigenkapital von 19 391 Mili. J l, das in 16 993 Mili.*# 
dividendenberechtigtes Aktienkapital, 82 Mili. J t Genufi- 
scheine und 2316 Mili. J l echte Reserven zerfallt, ein Saldo 
aus J ahresre i ngewinn  und -reinverlust  von 529 Mili. Jt 
5618 Gesellschaften mit einem dividendenberechtigten 
Kapitał von 13 479 Mili. J t haben einen Reingewinn von 
1018 Mili. J t erzielt. 4025 Gesellschaften mit einem 
dividendenberechtigten Kapitał von 3314 Mili. J l haben Ver- 
luste in Hóhe von 489 Mili. J t erlitten. Die Gewinn- 
gesellschaften umfassen 56% der Anzahl der Oesellschaften 
und 79% des dividendenberechtigten Kapitals, die Yerlust-



28.Januar1928 G l i i c k a u f 119

Z a h l e n t a f e l  1. Die arbeitenden Mittel der deutschen Aktiengesellschaften 1924/25 und 1925/26.

Oewerbegruppen

Bilanzn 

1924/25 

Mili. M

lSBiges E 

1925/26 

Mili. J t

igen kapitał' 

±  1925/26 
gegen 
1924/25

%

Langfr 

1924/25 

Mili. M,

stlge Ve 

1925/26 

Milt. M

rschuldung 

±  1925/26 
geeen 
1924/25

%

Sonst

1924/25

M ili..*

Ige Vers 

1925/26 

Mili M

chuldung

±  1925/26 
gegen 
1924/25

%

Arbeit

1924/25 

Mili. J t

endc Mit 

1925/26 

Mili. M

el insges. 

±  1925/26 
gegen 
1924/25

%
Industrie der Grundstoffe 
Verarbeitende Industrie .
H ande l............................
Banken usw.......................
Beteiligungsgesellschaften 
Versicherungswesen . . 
Verkehrswesen . . . .  
Sonstige Oruppen . . .

4 764 
8 339 

702 
1 776 

195 
253 

1 407 
435

4 758 
8 527 

718 
1 866 

196 
279 

1 423 
447

-  0,13 
+ 2,25 
+ 2,28 
+ 5,07 
+ 0,51 
+ 10,28 
+ 1,14 
+ 2,76

183
301
129
403
16
4

56
48

313
605
209
835
15
9

76
93

+ 71,04 
+ 101,00 
+ 62.02 
+ 107.20 
- 6,25 
+ 125,00 
+ 35,71 
+ 93,75

1 624 
3 728 

689 
6 601 

30 
750 
445 
141

1 724 
4 683 

857 
9 077 

40 
829 
473 
198

+ 6,16 
+ 25,62 
+ 24,38 
+ 37,51 
+ 33,33 
+ 10,53 
+ 6,29 
+ 40.43

6 571 
12 368 
1 520 
8 780 

241 
1 007 
1 90S 

624

6 795 
13 815 
1 784 

11 778 
251 

1 117 
1 972 

738

+ 3,41 
+ 11,70 
+ 17,37 
+ 34,15 
+ 4.15 
+ 10,92 
+ 3,35 
+ 18,27

insges. 17 871 18214 + 1,92 1140 2155 + 89,04 14 008 17 881 + 27,65 33 019 38 250 + 15,84
1 Elnschl. Beamten-und Arbeiterfonds.

gesellschaften 40% der Anzahl und 19% des Kapitals. Der bezogen betragt der Oewinn 5,25%, der Verlust 2,52%,
Rest der Oesellschaften, meist solche, dereń Betriebe woraus sich ein GewinnuberschuB von 2,73 % ergibt.
stillagen, hat weder Oewinn noch Verlust ausgewiesen. Nahezu am ungunstigsten steht der S t e i nkoh l en-
Auf das bilanzmaBige Eigenkapitai samtlicher Oesellschaften b e r g b a u ,  fiir den im Berichtsjahre 12,8 Mili. ^  Rein-

Z a h l e n t a f e l  2. Ubersicht uber die Bilanzen der deutschen Aktiengesellschaften im Jahre 1925/26.

Oewerbegruppen

A
n
za

h
l 

d
e
r 

G
e
s
e
ll
s
c
h
a
ft

e
n

c  « 
i  a  
o n 
Z-*

1000 J i

u i i  .“
•a fci a
E rt. 
CJ j
•n o n
> S-S 

•°<  

1000 Jts

V
G
"5
■c
ul/l
ca
3
C
OJ
O

lOOO.tf

c
>u
Vm
aj
CU
w

u
UJ . 

1000

Eigen
kapital

insges. 

1000 M

C C
v a

i i i  
2 4» D.

W y ł  
t-O 
CJ - 
> SJ

1000.* o 
B
e
am

te
n
-
 

u
n
d
 

8 
A

rb
e
it

e
r-

U
n
te

r-
 

 ̂
s
tu

tz
u
n
g
s
fo

n
d
s

Sonstige
Schulden

1000

Schulden

insges.

1000.*

c

* !  
u ?Ł. O
J= bo 
.« g 

u
a

lono^s

C/J
A = 
i  i  
.s > 
rt.n

ar 

1000 .«

Jah

c
ć.Ę 
"S £

in°/
Eif
kap

res-

1 V) 
c 3

des
en-
itals

Dividei
sumr

1000. «

lden-
ne

V>

c 

C £3 

<

Bergbau ..............................
darunter:

Gewinnung von Stein-

157 1946710 1678488 49425 219506 1947 419 110007 8744 , 565907 684 658 70925 28789 3,64 1,48 62537 3,73

k o h le n .......................... 25 871588 870838 16000 126501 1013339 81748 2663 284361 368772 12802 21274 1,26 2,10 7670 0,88
Gewinnung von Braun-

k o h le n .......................... 64 435333 430669 33425 47138 511232 19464 5880 117614 142958 38360 1800 7.50 0.35 32288 7,50
K a lib e rg b a u ................... 19 483050 220242 — 33087 253329 7972 201 105830 114003 16093 1835 6.35 0.72 18313 8,31
Gewinnung und Aufbe ■

reitung von Erzen. . . 5 3166 3166 — 315 3481 __ _ 740 740 39 80 1,12 2,30 19 0,60
Mit Bergbau yerbundene 

Unternehmungen . . . .
H«irnntpr •

48 1225539 1204 339 2709 190851 1397 899 163261 8810 627136 799207 44764 4527 3,20 0,32 35846 2,98
uui llIIIV-1 .

Bergbau u. Eisenindtistrie 28 1114071 1113321 209 177685 1291215 93854 7185 554144 655183 38228 4157 2,96 0,32 30143 2,7/
Baustoffind u s t n e ............... 282 322723 309401 3 24793 334197 15512 1242 83009 99763 25596 3191 7,66 0,95 19332 6,25
Eisen- u. Metallgewinnung 132 325 074 322471 — 36688 359159 15903 2304 2S3779 301986 11002 13 589 3,06 3,78 5911 1,83

darunter:
GroBeisenindustric . . . 68 192636 191396 __ 22881 214277 10820 588 134688 146096 4154 7936 1,94 3,70 2475 7,29

Mit Eisen- und Metallge
winnung verbundene
W e rk e .............................. 56 394220 394220 — 72799 467019 63119 2612 302740 368531 9251 23870 1,98 5,11 5525 1,40

Chemische Orofiindustrie . 31 172034 170439 — 16228 186667 6939 6314 64227 77480 8599 561 4.61 0,30 6918 4,06
Papiererzeugung............... 125 201 365 198182 1 25717 223900 16344 817 146 948 164109 13968 4231 6,24 1,89 11549 5,83

Industrie der Grundstoffe
insges. 831 4587665 4277 540 52138 586582 4916260 391035 30903 2073746 2495 734 184105 78758 3,74 1,60 147668 3,45

Industrie der Steine und 
Erden (ohne Baustoffin- 
dustrie).............................. 221 263704 259601 17 25026 284644 11061 1 146 108528 120735 19067 6793 6,70 2,39 11530 4,44

Herstellung von Eisen-,
Stahl- und Metallwaren . 328 357 3S0 356701 56 45791 402548 15082 2562 201259 218903 16665 15119 4,14 3,76 11063 3,10

Maschinen-, Apparate- und
Fahrzeugbau ................... 867 1586723 1576266 12271 189005 1777542 79790 19168 1 135004 1233962 56565 134487 3,18 7,57 35870 2,28

Elektrotechnische Industrie,
Feinmechanik und Optik . 280 624624 598296 1 95737 694 034 107544 12532 429339 549415 35977 15938 5,18 2,30 29750 4,97

Chemische Industrie . . . 485 1294 565 1250354 4200 193838 1448392 45959 52772 705164 803895 86942 23050 6,00 1,59 75608 6,05
Textilindustrie ................... 685 983704 974 374 2260 127326 1103960 37115 21303 913591 972009 73339 33864 6,64 3,07 48842 5,01
Papierverarbeitungs- und

Vervielialtigungsgewerbe 239 130870 129871 45 12234 142150 8075 2903 71389 82367 11380 3219 8,01 2,26 7136 5,49
Leder- u. Linoleumindustrie 116 154716 154671 77 14751 169499 2568 868 123254 126690 8947 8252 5,28 4,87 6158 3,98
Kautschuk- und Asbest-

indus tr ie .......................... 45 103285 102339 — 12372 114711 4381 415 104493 109289 8862 928 7,73 0,81 6088 5,95
Holz- und Schnitzstoff-

g ew erbe ..........................
Musikinstrumenten- und

312 144840 144840 7 14935 159782 10894 552 146581 158027 4492 14741 2,81 9,23 2554 1,76

Spielwarcnindustrie . . . 63 45745 45745 __ 6263 52008 2194 202 26325 28721 2894 1573 5,56 3,02 2360 5,16
Nahrungs- und GenuBmittel-

gew e rbe ..........................
Bekleidungsgewerbe . . .

1056 1234515 1224292 434 120561 1345287 90197 9947 735545 835689 94789 39707 7,05 2,95 64484 5,27
246 146033 145625 — 18323 163948 5076 1404 134298 140778 10499 12952 6,40 7,90 4634 3,18

Wasser-, Gas- und Elektri-
zitatsgewinnung............... 243 1463367 1432110 — 128786 1560896 266399 13106 556760 836265 124601 1473 7,98 0,09 91965 6,42

Verarbcitende Industrie
insges. 5186 8534071 8395085 19368 1004948 9419 401 686335 138880 5391530 6216745 555019 312096 5,89 3,31 398042 4,74

Handelsgewerbe (ohne
Banken) .......................... 2153 693500 691675 30 75140 766845 219257 4556 930173 1 153986 35009 33109 4,57 4,32 18554 2,68

Banken .................................. 632 1574200 1 529153 — 383374 1912 527 836148 16150 9491 087 10343385 138936 14306 7,26 0,75 105945 6,93
Beteiligungsgesellschaften . 18 200099 199158 — 175H9 216667 15586 700 42470 58756 15942 175 7,36 0,08 13615 6,84
Versicherungswesen . . . 306 217 328 215985 — 60366 2*6351 9013 1684 829911 840608 21534 4960 7,79 1,79 13460 6,23
Verkehrswesen...................
Sonstige Oewerbegruppen . 

darunter:
Baugewerbe.......................

438 1323264 1296663 __ 136325 1432988 78524 7250 476246 562020 52 347 10625 3,6S 0,74 44272 3,41

517 400192 388076 10560 51578 450214 99740 2218 211470 313428 15577 35339 3,46 7,85 8413 2,17

165 129767 127104 _ 10981 138085 11008 2008 79742 92758 6257 5770 4,53 4,18 3159 2,49

insges. 10081 17530319 16993335 82096 2315822 19391253 2335688 202305 19446633 21984626 1018469 489368 5,25 2,52 749969 4,41

1 Abziiglich ausstehender Einzahlungen. 2 Ausgewiesener Oewinn ausschl. des etwaigcn Oewinnvortrags und vor Abzug des Vertustvortrags' 

1 Ausgewiesener Verlust ausschl. des etwaigcn Verlustvortrags und vor Abzug des Oewinnvortrags.
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gewinn gegenuber 21,3 Mili. JC Reinverlust nachgewiesen 
werden. Im Verhaltnis des Eigenkapitals ergibt sich ein 
Oewinn von 1,26%, dem ein Verlust von 2,10% gegen- 
ubersteht. Dagegen konnte der Braunkohlenbergbau einen 
Oewinn von 38,4 Mili. JC neben einem Reinverlust von 
1,8 Mili. JC verzeichnen. Die Banken buchten 139 Mili. JC 
Reingewinn gegen 14 Mili. JC Verlus1, die Wasser-, Gas- 
und Elektrizitatswerke 125 Mili. JC Gewinn gegen 1,5 Mili. JC 
Verlust und die chemische Industrie 87 Mili. JC Gewinn 
gegen 23 Mili. JC Verlust. Im Verhaltnis zum Eigenkapital 
war der Reingewinn am hóchsten im Papieryerarbeitungs- 
und Vervielfaltigungsgewerbe (8,01 %), danach bei den 
Wasser-, Gas- und Elektrizitatswerken (7,98%), im Ver- 
sicherungsgewerbe (7,79%), in der Baustoffindustrie (7,66%) 
und beim Braunkohlenbergbau (7,50%). Hinsichtlich des 
Verlustes steht das Holz- und Schnitzstoffgewerbe mit 
9,23% des Eigenkapitals an erster Stelle. Im einzelnen 
sei fur diese Verhaltnisse auf vorstehende Zahlentafel 2 
verwiesen.

Von denjenigen Gesellschaften, fiir die zugleich auch 
vergleichbare Bilanzen des Vorjahres yorliegen — es sind 
dies 8984 Gesellschaften mit einem Nominalkapital von 
16 449 Mili. JC —, haben 5003 oder 55,7 % mit einem Eigen
kapital von 14 049 Mili. JC oder 80% einen Gewinn erzielt, 
und zwar in Hohe von 6,65 % des Eigenkapitals; 3591 
(40%) mit einem Eigenkapital von 3250 Mili .JC  (18,5%) 
haben Verluste erlitten, und zwar in Hohe von 13% des 
Eigenkapitals. Auf das gesamte Eigenkapital der yergleich- 
baren Gesellschaften bezogen, errechnet sich danach ein 
Gewinn von 5,34% und ein Yerlust von 2,42%, somit ein

GewinniiberschuB von 2,92%. Fur die einzelnen Oruppen 
ergeben sich recht yerschiedene Verha!tniszahlen. Bei der 
Industrie der Grundstoffe halten sich die Oewinne mit 
4,05% des Eigenkapitals und die Verluste mit 1,29% unter 
dem Durchschnitt. Bei der yerarbeitenden Industrie be- 
laufen sich die Ge winne auf 5,93%, die Verluste auf 3,34%. 
Die geringen Gesamtertragnisse — Saldo 2,92 % (gegenuber 
4,40% im Vorjahr und 7,96 % im Jahre 1913/14), Oewinn 
5,34% (gegenuber 5,60% 1924/25), Verlust 2,42% (gegen- 
iiber 1,19%) — zeugen von der auBerst schlechten Wirt
schaftslage des Jahres 1925.

Verlustsaldi finden wir bei den yergleichbaren Gesell
schaften vor allem beim Steinkohlenbergbau (-0,79%), bei 
der Grofieisenindustrie (-1,45%) und beim Maschinenbau 
(—4,34%). Gewinnsaldi von mehr ais 4%  weisen inner- 
halb der Industrie der Grundstoffe der Braunkohlenbergbau 
(+ 7,06 %), die Baustoffindustrie (+6,77%) und der Kaliberg- 
bau (+5,53%), in der yerarbeitenden Industrie die Wasser-, 
Gas- und Elektrizitatswerke (+8,04%), die chemische In
dustrie (+4,73%) und die elektrotechnische Industrie 
(+4,16%) auf.

Gegenuber 1913 yerzeichnet den starksten Abfall der 
Steinkohlenbergbau, dessen Saldo aus Gewinn und Verlust 
sich von + 12,21 % im Jahre 1913/14 auf —2,14% in 1924/25 
und —0,79% im Berichtsjahr senkte. Einen ahnlichen 
Riickgang weist die Bilanz der Maschinenfabriken auf, wo 
ein Gewinn von 8,41% im Jahre 1913/14 einem Verlust von 
4,34% im Berichtsjahr gegeniiberstand. Auch die See- 
schiffahrt hat mit einem Yerlust von 0,74% gegenuber

Z a h l e n t a f e l  3. Die Geschaftsergebnisse 
der miteinander yergleichbaren deutschen Aktiengesellschaften im Jahre 1925/26.

Bilanz-
Gesellschaften Oesellschaften

Saldo aus Oewinn und Yerlust
Anzahl mSBiges

mu ja n re s re m g e w in  n mu ja n re s re in v e r iu s i

der
Gesell

Eigen
kapital

Bilanz- I
maBiges Rein- in 7o

! Bilnnz- 
mSBiges Reln- in % in % vom Kapitał insges.

schaften
hsges.

Anzahl Eigen
kapital

gewinn Kapitał Anzahl Eigen
kapital

verlust Kapitał

MIII. M
1925/26 1924/25 1913/14

MIII. Jf Mili. J ,  |Mili. .H insges. Mili. M Mili. Jt insges.

Industrie der Orundstoffe 774 4418 470 3476 179 4,05 274 894 57 1,29 + 122 + 2,76 + 1,22
darunter:

Gewinnung von Stein
kohlen ................... 25 1013 12 567 13 1,28 12 446 21 2,07 -  8 -0,79 -2,14 + 12,21

Gewinnung von Braun- 
k o h le n ................... 63 510 35 477 38 7,45 23 28 2 0,39 + 36 +7,06 + 7,44 + 9,76

Kalibergbau . . . . 19 253 9 185 16 6,32 6 40 2 0,79 + 14 +5,53 + 6,42
Baustoffindustrie . . 264 325 183 288 25 7,69 77 36 3 0,92 + 22 +6,77 +4,36
Grofieisenindustrie . . 63 207 30 125 4 1,93 32 80 7 3,38 - 3 -1,45 - 1,43 + 5,81
M it Eisen- und Metall-

gewitinung verbund.
+ 9,07W erke ................... 45 212 27 150 7 3,30 17 61 5 2,36 + 2 +0,94 -0,98

Verarbeitende Industrie . 4484 8267 2474 6645 490 5,93 1880 1558 276 3,34 +214 +2,59 +5,71
darunter:

Maschinen-, Apparate-
+ 8,41und Fahrzeugbau . 762 1476 357 932 49 3,32 388 542 113 7,66 -  64 -4,34 + tv

j

S3

Elektrotechnische
Industrie . . . . 173 577 96 544 32 5,55 72 32 8 1,39 + 24 + 4,16 +4,75 + 8,07

Chemische Industrie . 439 1395 199 1211 86 6,16 206 146 20 1,43 + 66 +4,73 +4,67 +13,30
Textilindustrie . . . 632 1044 396 796 70 6,70 222 246 33 3,16 + 37 +3,54 +8,81 + 6,94
Wasser-, Gas- und Elek-

trizitatsgewinnung , 228 1468 193 1426 119 8,11 26 38 1 0,07 + 118 +8,04 + 7,53 .

H a n d e l ........................ 1967 713 916 483 33 4,63 902 218 30 4,21 + 3 +0,42 +4,02 + 6,57
darunter:

Warenhandel . . . . 777 327 386 246 19 5,81 352 79 17 5,20 + 2 + 0,61 + 7,30 + 9,18
Banken usw................. 586 1806 433 1703 130 7,20 130 94 13 0,72 +117 + 6,48 +7,68 + 7,31

Beteiligungsgesell-
s c h a f te n ................... 16 194 14 180 14 7,22 2 14 , . + 14 + 7,22 +4,64

Versicherungswesen . . 302 275 217 242 22 8,00 61 25 5 1,82 + 17 +6,18 +7,66 + 14,14
Verkehrswesen. . . . 398 1389 251 1070 51 3,67 121 265 9 0,65 + 42 +3,02 +2,62 + 7,44

darunter:
Seeschiffahrt . . . . 68 272 28 135 3 1,10 34 99 5 1,84 -  2 -0,74 -3,29 + 12,12
Bahnen........................ 234 971 166 825 42 4,32 53 131 2 0,20 + 40 + 4,12 +4,14 + 4,74

Sonstige Gewerbe-
g r u p p e n ................... 457 432 228 250 15 3,47 221 182 34 7,87 _  19 -4,40 +3,56 ■

darunter:
Baugewerbe . . . . 150 133 87 105 6 4,51 62 . 28 5 3,76 + 1 +0,75 +6,35 + 4,39

insges. S9S4 17 494 5003 |14 049 1 934 | 5,34 3591 | 3250 j 424 ! 2,42 + 510!+ 2,92 |+4,40 + 7,96
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Cf/emiscfie

Abb. 1. Saldo aus Gewinn und Verlust in den Jahren 1913/14, 1924/25 und 1925/26.

einem Gewinnsaldo von 12,12 °/o im letzten Vorkriegsjahr 
sehr schlecht abgeschnitten. Recht gut im Verhaltnis zu 
1913 stehen dagegen der Braunkohlenbergbau und die 
Banken. Uber die Geschaftsergebnisse der deutschen 
Aktiengesellschaften, soweit diese untereinander und mit 
ihren Vorjahrsbilanzen vergleichbar sind, unterrichtet 
des nahern die Zahlentafel 3 und das zugehórige Schau- 
bild.

Von wesenllicher Bedeutung in der Bilanz der deutschen 
Aktiengesellschaften ist auch die stetig wachsende Zunahme 
der Schuldenlast ,  von der nachstehende Zahlentafel ein 
deutliches Bild gibt.

Schaltet man die Banken und Versicherungsgesell- 
schaften aus, bei denen die fremden Gelder, in erster Linie 
Depositen und Kreditoren der Banken — enthalten sind 
darin auch 192 Mili. JC Banknotenumlauf der 4 Privat- 
notenbanken — sowie die Pramienreserven der Yersicherungs-

gesellschaften eine ganzlich andere 
Rolle spielen und daher das Bild sehr 
verschleiern wurden, so ergibt sich 
fur die Gesamtheit der Aktiengesell
schaften im Berichtsjahr eine Schuld- 
belastung in Hóhe von 62,79°/o des 
Eigenkapitals. Die Schuldverschrei- 
bungen und Hypotheken, die das 
Eigenkapital mit 8,66 % belasten, 
setzen sich zusammen aus 576 Mili. JC 
Hypothekenpfandbriefen, 95 Mili. JC 
Kommunal-Obligationen, 66 Mili. M 
Roggenrentenbriefen und 44 Mili. JC 
Goldrentenbriefen. Gegeniiber 1924/25 
sind die Schulden in der Gesamt
heit aller Aktiengesellschaften um 
27,16 % gestiegen. Die hóchste Stei
gerung weist der Kalibergbau auf, 
der 1924/25 nur mit 18,50% seines 
Eigenkapitals verschuldet war und 
die Schuld im Berichtsjahr auf 45,0% 
vom Eigenkapital oder um 143,24% 
gesteigert hat. Die hóchste Schul
denlast tragt, abgesehen von den 
Banken und Versicherungsgesellschaf- 

ten, die Textilindustrie mit-88,05% des 
Kapitals. Danach folgt die Eisen- und Metallgewinnung 
(84,08%), die elektrotechnische Industrie (79,16%), der 
Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau (69,42%) und die 
GroBeisenindustrie (68,18%). Am giinstigsten steht auch 
hier wieder der Braunkohlenbergbau da, dessen Schulden
last nur 27,96% vom Eigenkapital ausmacht. Der Steinkohlen
bergbau ist mit 36,39% seines Kapitals,verschuldet, und zwar 
machen die Schuldverschreibungen und Hypotheken 8,07%, 
die sonstigen Schulden (ohne Unterstiitzungsfonds) 28,06% 
vom Eigenkapital aus.

Von dem Gewi nn ,  der fiir die Gesamtheit .'der erfaBten 
Gesellschaften 1018 Mili. JC oder 5,25% des Eigenkapitals 
betrug, wurden 750 Mili. JC, d. s. 73,60% des Gewinnes,'als 
Dividende verteilt. Auf das gesamte dividendenberechtigte 
Aktienkapital der erfafiten Gesellschaften bezogen, machte 
die Dividende 4,41% (1924/25 3,82%) aus. Die hóchste 
durchschnittliche Dividende entfiel auf die Brauereien

Z a h l e n t a f e l  4. Hóhe der Schulden in Prozent vom Eigenkapital.

Gewerbegruppen

Schuld- 
verschreibungen 
und Hypotheken

1924/25 1925/26
% %

Sonstige 
(ohne d 
stiitzun

1924/25
%

Schulden 
e Unter- 
jsfonds)

1925/26
%

Schulden
insges.

1924/25 i 1925/26
% %

Steigerung
1925/26
gegen
1924/25

%

B e rg b a u ......................................
davon:

Steinkohlenbergbau...........................................
Braunkohlenbergbau......................................
Kalibergbau .....................................................

Mit Bergbau verbundene Unternehmungen
Eisen- und Metallgewinnung............................

davon:
Grofieiscnindusirie...........................................

Chemische GroBindustrie.................................
Sonstige chemische Industrie............................
Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau . .
Elektrotechnische In d u s t r ie .............................
Textilindustrie.................................
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe . . . .  
Wasser-, Gas- und Elektrizitatsgewinnung . . 
Verkehrswesen . . . .

3,47

4,04
3,21
4,06
4,73
1,90

2,02

} >.69

3,31
5,97
1,99
3,61
8,50
4,13

5,65

8.07 
3,81 
3,15 

11,68 
4,43

5,05
3,72
3,17
4,49

15,50
3,36
6,70

17.07 
5,48

17,92

21,38
17,41
14.40 
43,10 
58,85

47,25

| 39,13

51,16
43,95
73,37
63,94
21.41 
32,19

29.06

28.06
23.01 
41,78
44.86
79.01

62.86 
34,41 
48,69
63.85
61.86 
82,76 
54,6S 
35,67 
33,23

21,66

25,84
21,13
18,50
48,31
61,86

50,43

J 44,46

55,33
51,05
76,92
67,97
30,47
37,15

35.16

36,39
27,96
45,00
57.17 
84,08

68.18 
41,51 
55,50 
69,42 
79,16 
88,05 
62,12 
53,58 
39,22

62.33

40,83
32,32

143,24
18.34 
35,92

35,20 

{ 21,23

25.47 
55,06
14.47 

-8,61 
75,85
5,57

zus.

Banken .
Versicherungswesen .

4,81

25,10
1,68

8,66

43,72
3,26

43,64

394,98
299,93

53,05

496,26
300,31

49,38

420.93
301.94

62,79

540,82
304,18

27,16

28,48
0,74

insges. 6,68 12,05 80,44 100,29 88,04 113,37 28,77
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Z a h l e n t a f e l  5. Diyidendenausschuttung in Prozent des Aktienkapitals im Jahre 1925/26 und im Vergleich zu 1913/14'.

Keine Dividende Dividende

Gewerbegruppen 1913/14 1925/26
bis 5% uber 5-10% uber10 % zus.

1913/14 1925/26 1913/14 1925/26 1913/14 1925/26 1913/14 1925/26
% % % % % % % % % %

Industrie der Grundstoffe................... 54,08 16,06 . 25,15 4,71 100
davon:

Bergbau und mit Bergbau verbundene
Betriebe.......................................... 22,14 53,56 9,03 19,75 30,13 21,80 38,70 4.89 100 100

Eisen- und Metallindustrie . . . . 24,47 76.75 16,70 6,89 41,07 14,88 17,76 1,48 100 100
Verarbeitende Industrie........................ 40,39 11,41 42,50 5,70 100

davon:
Maschinen-, Apparate- u. Fahrzeugbau 24,51 69,70 16,60 9,66 31,86 17,65 27,03 2,99 100 100
Elektrotechnische Industrie . . . . 2,49 22,49 14,50 9,46 61,05 65,59 21,96 2,46 100 100
Chemisehe In d u s trie ........................ 10,30 36,52 10,78 3,52 18,19 57,72 60,73 2.24 100 100
T extilindustrie ................................. 22,62 41,64 22,42 11,23 33,55 32,38 21.41 14,75 100 100

Handel.................................................... 21,25 65,17 6,76 9,05 59,00 20,79 12,99 4,99 100 100
Banken .................................................... 1,82 15,00 8,55 12,65 81,15 71,08 8,48 1,27 100 100
Beteiligungsgesellschaften................... 10,52 28,43 5951 1,54 100
Versicherungswesen . . . . . . . 2,55 26,40 4,49 8,26 18,04 55,90 74,92 9,44 100 100
Verkehrswesen...................................... 12,56 42,23 24,76 22,41 55,27 32,03 7,41 3,33 100 100
Sonstige Gewerbegruppen................... 70,34 10,30 15,99 3,37 100

insges. 14,96 42,85 13,97 13,57 49,18 38,79 21,89 4,79 100 100

Nur die auf das Stammkapital ausgeschOtteten Diyidenden.

o/o
too

90

60

70

6 0

SO

3 0

70

&se/7-(/. ftesch. 
Bergbau fle/s///f7dL ind.

Chem. l/er/fehrs-
Jnc/. Ban/fen rueserr insges.

Abb. 2. Dividendenausschuttung 
in Prozent des Aktienkapitals 1913/14 und 1925/26.

(8,39%), die Kaliindustrie (8,31%) und die Banken (6,93%), 
die niedrigsten Ausbeutesatze finden sich beim Schiffbau 
(0,57%), dem Erzbergbau (0,60%), dem Steinkohlenbergbau 
(0,88%), der Seeschiffahrt (1,01%) und der GroBeisenindustrie 
(1,29%). Wahrend 1913/14 nur 14,96% des Aktienkapitals 
dividendenlos blieben, gingen 1925/26 42,85% leer aus. Uber 
5 — 10% Dividende wurden 1913/14 an 49,18%, uber 10% 
an 21,89% des dividendenberechtigten Aktienkapitals aus- 
geschiittet, wahrend die Anteile 1925/26 38,79% und 4,79% 
lauten. Im Bergbau und den mit diesem verbundenen Be- 
tricben konnte fiir 53,56% (1913/14 22,14%) des Aktien
kapitals keine Dividende gewahrt werden. Bis zu 5% er- 
hielten 19,75 (9,03)%, von 5 — 10% 21,80 (30,13)% und iiber 
10% nur 4,89 gegen 38,70% im Jahre 1913/14. Noch wesent- 
lich schlechter liegen die Verhaltnisse in der Eisen- und 
Metallindustrie, wo 76,75% des Aktienkapitals im Berichts
jahr dividendenlos blieben. Auch die Maschinenindustrie 
hat sehr schlecht abgeschnitten. Wahrend 1913/14 24,51 % 
vom Aktienkapital ohne Dividende ausgingen, waren es 
im Berichtsjahre 69,70%. Ober 10% erhielten nur 2,99% 
gegen 27,03 % 1913/14. Recht giinstig dagegen waren 
die Geschaftsergebnisse der Banken, dereń Aktienkapital 
nur zu 15 % dividendenlos blieb. An 71,08 % des 
Kapitals wurden zwischen 5 und 10 % Dividende ver- 
teilt. Nahern AufschluB uber die Dividendenausschuttung 
in Prozenten des dividendenberechtigten Aktienkapitals 
geben die vorstehende Zahlentafel und das zugehorige 
Schaubild.

U M S C H  A U.
Untersuchungen iiber Undichtigkeitsverluste 

im PreBluftnetz.
Von Dipl.-Ing. O. Fleischer,  Beuthen (O.-S.).

Die bemerkenswerte Veróffentlichung von Dipl-Ing. 
Ooetze iiber die Untersuchung der PreBluftwirtschaft in 
Kohlengruben1, hat Anregung zu einer lebhaften Tatigkeit 
auf diesem Gebiete gegeben und ein umfangreiches 
Schrifttum ausgęlóst. Im besondern sind Versuche uber 
die Hohe der Undichtigkeitsverluste des Leitungsnetzes 
angestellt worden, wobei man allgemein das Rohrnetz 
liingere Zeit unter Betricbsdruck halt und dann aus der 
Arbeitsleistung des Kompressors oder aus den Anzeige- 
werten eines Prcfiluftmessers die Undichtigkeitsverluste

* Gliickauf 1922, S. 346.

erinittelt. Wahrend der Versuche sind die Verbindungs- 
leitungen mit den Maschinen (Schlauclie usw.) gewóhnlicli 
abgesclialtet, so daB sich die Feststellungen auf das Rohr
netz und seine Zubehórteile beziehen. Die Verluste 
schwanken je nach der Lange und Beschaffenheit des Rolir- 
netzes auf den einzelnen Anlagen zwischen 15 und 35°/o 
der angesaugten Luft.

Auf einer oberschlesischen Steinkohlengrube mit einem 
weitverzweigten Leitungsnetz von 46,7 km Lange betrugen 
die zuletzt ermittelten Undichtigkeitsverluste bei 6,5 ata 
Betriebsdruck 27,2% der Ansaugmenge von 13200 m3/h. 
Dieser erhebliche Betrag erschien zwar mit Riicksicht auf 
die sehr starkę Verzweigung des Rohrnetzes und seine 
zahlreichen Zubehórteile nicht ais ungewóhnlich, stand aber 
im Widerspruch mit den Ergebnissen der fast gleichzeitig
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untertage aufge/.eichneten Einzelniessungen des PreBluft- 
verbrauches. Die Summę dieser iiber 24 li ausgedehiiten 
und zwecks Bestimmung von Oleichzeitigkeitsfaktoren 
vorgenommenen Einzelniessungen ergab, daB fast genau 
so viel PreBluft von den Arbeitsmaschinen und Bewette- 
rungseinrichtungen verbraucht wurde, wie die Kompres- 
soren erzeugten. Damit war praktisch festgestellt, daB die 
Undichtigkeitsverluste wahrend des Betriebes erheblich 
geringer sein miissen ais bei einer unter Druck stehenden, 
aber nicht weiter angezapften Leitung. ZahlenmaBig lieB 
sich der Unterschied aus der Gegeniiberstellung der

Messungen nicht genau angeben, weil sich die Einzel- 
messungen auf eine langere Zeit erstrecken mufiten, inner- 
lialb derer der Gesamtverbrauch Schwankungen unter- 
worfen war.

Zur nahern Untersuchung dieser Verhaltnisse wurde 
daher die in Abb. 1 wicdergegebene Vcrsuchseinrichtung 
zusammengestellt, die im wesentlichen aus dem von PreBluft 
durchstrómten Rolir a und der Oberkapselung h besteht. 
Das Rolir a hat innerhalb der Uberkapselung eine undichte 
Stelle durch Ansagen des auswechselbaren Nippels c er- 
halten. Diese Undichtigkeit liegt senkrecht zur Stromungs- 
richtung der Luft und ist etwa i/o-l mm stark und 5-8 mm 
brcit. Der Stutzen d dient ais Zugang zum Nippel und wird 
im iibrigen durch eine Deckelschraube abgedichtet. Die 
verlorengehende Druckluft nimmt iliren Weg durch das 
Rohrstiick e und gelangt nach Aufzeichnung durch den 
angeschalteten Askaniamesser f  ins Freie. Die im Rohr a 
strómende PreBluft wird durch den Demag-PreBluft- 
messer g aufgezeichnet und dann der Arbeitsmaschine zu- 
gefiihrt. Die beiden PreBluftmesser sind gegeneinander 
geeicht.

Mit der beschriebenen Vorrichtung wurden die Un- 
dichtigkeitsverluste im Rohr a einmal ohne und dann 
bei Luftstrómung gemessen. Die MeBergebnisse sind 
in der Zahlentafel 1 und in Abb. 2 in Kurven wieder- 
gegeben, nach denen die Undichtigkeitsverluste bei 
zunehmender Geschwindigkeit der PreBluft sinken. Die

Z a h l e n t a f e l  1. Undichtigkeitsverluste mit und ohne 
Luftdurchgang.

Lichte
Welte

PreB-
luft-

druck

Undichtig- 
keitsverluste 
ohne Luft- 
durchgang

Luft
durch
gang

Mittlere
Geschwin

digkeit

Undic
verluste

dur<

itigkeits- 
bei Luft- 

:hgang 

% der Werte
nim atu m8/min mtymin ra/s ms/min in Spalte 3

26 5,5 0,50 0,88 5,1 0,37 75,0
26 5,5 0,35 1,30 6,8 0,20 57,0
26 5,5 0,25 1,83 9,1 0 1 0 42,0
26 5,5 0,52 1,98 10,1 0,19 37,0
26 5.5 0,77 2,23 11,4 0.25 32,4
26 5,5 0,77 2,80 14,0 0,20 26,0
26 5,5 0,77 3,05 15,0 0,19 25,0
40 5,5 0,72 3,94 8,4 0,33 45,3
40 5,5 0,77 8,70 18,0 0,18 23,5
26 6,0 0,52 0,97 5,2 0,43 82,5
26 6,0 0,52 1,93 9,1 0,25 48,0
26 6,0 0,52 3,64 15,2 0,16 30,7
40 6,0 0,72 9,60 18,1 0,20 28,2
26 4,0 0,35 0,74 5,5 019 54,2
26 4,0 0,52 1,14 8,0 0,19 36,5
26 4,0 0,52 1,89 13,0 0,12 23,0
40 4,0 0,77 6,63 18 S 0,14 18,2
40 4,0 0,77 7,73 22,0 0,14 18,2

Abnahme ist in Hundertteilen der Undichtigkeitsverluste 
bei unbewegter Luft aufgetragen. Zur Ermittlung der Ge
schwindigkeit diente die Mengenmessung mit dem Demag- 
PreBluftmesser, der hinter die undichte Stelle geschaltet 
worden war, so daB die hier auftretende Geschwindigkeit

r -  2  V 6 3 rO 72 W  fS fSm/se/f

Abb. 2. Abnahme der Undichtigkeitsverluste 
bei zunehmender Geschwindigkeit der PreBluft.

errechnet werden konnte. Der Aufstellung der Abfallkurvc 
war jedoch nicht allein diese Geschwindigkeit zugrunde- 
zulegen, weil die nach der Anzapfstelle strómende PreB
luft bis zur undichten Stelle eine hohere Geschwindigkeit 
hat. Im PreBluftrohrnetz liegen naturgemafi die einzelnen 
undichten Slcllen sehr verstreut, so daB die wirkliche 
Geschwindigkeit nicht ermittelt werden kann. Aus diesem 
Grunde wurden die Versuchsergebnisse auf eine mittlere Ge

schwindigkeit (Spalte 5) bezogen, die dem arithmetischen 
Mittel aus den beiden Geschwindigkeiten vor und hinter der 
undichten Stelle entspricht.

Wie die Versuchsergebnisse zeigen, ist die Abnahme 
der Undichtigkeitsverluste mit wachsender Geschwindigkeit 
sehr erheblich; die ungiinstige Beurteilung des PreBluft- 
betriebes hinsichtlich der Undiehtigkeitsverluste wird vielfach 
iibertrieben. Ein Gesetz fiir die Abnahme der Verluste ais 

Funktion der Geschwindigkeit oder der Umwandlung von 
statisehem Druck in dynamischen lieBe sich zwar fiir den 
\orliegenden Versuchsfall, in dem die Undichtigkeit ihrer 
Form, Lage und GroBe nach bekannt war, ableiten, wiirde 
abęr fiir den Betrieb kaum anwendbar sein. Nach den Schau- 
linien in Abb. 2 verlauft die Abnahme derVerluste bis zu etwa
15 m Geschwindigkeit ziemlich gleichmaBig, verringert sich 
dann aber in einem MaBe, das jedenfalls mit der Anderung 
des Verhaltnisses der lebendigen Kraft der PreBluft zu den 

Reibungswiderstanden innerhalb der Undichtigkeit in Zu- 
sammenhang steht. Lage und Form der Undichtigkeiten 
sind neben der Geschwindigkeit fiir den Grad der Abnahme 
der Verluste maBgebend. im Betriebe ist jedoch von diesen 
drei Komponenten nur die eine, die Geschwindigkeit, meB- 
bar. Um den EinfluB der Form der Undichtigkeit zu unter- 
suchen, habe ich den Nippel c der Versuchseinrichtung mit 
einer 4 mm starken, kreisrunden Bohrung versehen und 
diese auBerdem zur Verringerung der Reibung poliert und 
in den Kanten abgeschliffen. Das Ergebnis dieses Versuches 
veranschaulicht die gepunktete Linie in Abb. 2, wonach 
die Abnahme der Verluste bei einer solchen Undichtigkeit 
viel geringer ist.

Eine Untersuchung iiber den EinfluB der Lage der 
Undichtigkeit auf die Anderung der Verluste fiihrte zu den 
aus der Zahlentafel 2 und Abb. 3 ersichtlichen Ergebnissen. 
Die kreisrunde Undichtigkeit war in einem Winkel von 
etwa 30° gegen die Rohrwand geneigt und wurde das eine
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Z a h l e n t a f e l  2. EinfluB der Laee der Undichtigkeit auf die Druckluftverluste.

Lichte
Rohrweite

mm

PreBluft-
druck

atu

Un-
dichtigkeits-

verluste

m3/min

Luft-
durchgang

m3/min

Mittlere
Oeschwin-

digkeit

m/s

Druckluftverluste bei Anordnung der Undichtigkei

b) mit 30° gegen 
den Luftstrom 

geneigt 

m3/min ! %

a) senkrecht 
zum Luftstrom

m3/min %

c) mit 30° in 
Richtung des 
Luftstromes 

m3/min ! %

26
26
26
26
26

0,56
0,56
0,77
0,77
0,77

1,26
1,86
2,39
3,03
3,28

6,6
9,0

11,4
14.1
15.2

0,42
0,28
0,29
0,25
0,21

74
50
38
32
29

0,41
0,28
0,30
0,26
0,25

74
50
39
34
32

0,40
0,26
0,260,22
0,19

71.0 
46,5
34.0
28.0 
25,0

Mai in die Richtung der Luftstrómung, das andere Mai 

gegen die Richtung der Luftstrómung gestellt. Die Ab- 
weichungen der Undichtigkeitsverluste (Abb. 3) waren 
nicht sehr groB. Auch dieses Ergebnis ist rein verh;iltnis- 
maBig fur die bestimmte Form der Undichtigkeit zu be-

Abb. 3. EinfluB der Lage der Undichtigkeit 
auf die Anderung der Verluste.

werten. Fiir den Betrieb kann man annehmen, daB der 
Sonderfall einer ziemlich grofien kreisrunden Undichtigkeit 
selten auftreten, vielmehr die Mehrzahl aller Undichtig- 
keitcn an den Flanschen und Zubehórteilen Schlitzform auf- 
weisen, also etwa den in der Zahlentafel 1 behandelten Ver- 
haltnissen entsprechen, und schlieBIich die Lage der Un- 
dichtigkeiten annahernd senkrecht zur Strómung der Luft 
sein wird. Die Frage, wieweit dic Neigung von Undichtig- 
keiten, besonders bei Flanschen, auf die Verluste einwirkt, 
soli noch durch weitere Versuche geklart und spater be- 
antwortet werden. Im besondern gilt es, zu untersuchen, 

ob und wieweit eine Schragstellung von Flanschen und 
Bunden an den Rohren oder eine kegelfórmige Aus- 
gestaltung der Bundę wirtschaftlich gtinstiger ist.

Fiir die Auswertuiig der vorgenommenen Untersuchun- 
gen wtirde, wie es den. tatsachlichen Verhaltnissen am 
nachsten kommt, vorausgesetzt, dafi die Undichtigkeits- 
yerluste durch eine Vielzahl von engen, schlitzfórmigen 
Undichtigkeiten an den Flanschen, Ventilsitzen, Hahnkiiken 
usw. entstehen, fiir welchc die Kurven in Abb. 2 giiltig 
sind. Unter diesen Gesichtspunkten haben sich die Un- 
dichtigkeitsverluste fur die Betriebszeit im vorliegenden 
Falle wie folgt feststellen lassen. Das Rohrleitungsnetz ist 
in Staffeln von annahernd gleichem Leitungsquerschnitt ein- 
geteilt und an 12 Mefistellen der Luftdurchgang sowie 
der Anteil an Undichtigkeitsyerlusten bei stillstehender 
Luft ermittelt worden. Diese Undichtigkeitsverluste haben 
dann entsprechend der Abnahme bei der betreffenden Ge- 
schwindigkeit und dem entsprechenden Betriebsdruck von
5,5 atti eine Verminderung erfahren; das Ergebnis geht 
aus der nachstehenden Ubersicht hervor.

Nach dieser Aufstellung gehen also in der Betriebszeit 
nicht 27, sondern nur rd. 12«/o der Prefiluft durch Undich
tigkeiten verloren, und auch dieser Hundertsatz wird sich 
ohne Zweifel durch die bereits in Angriff genommenen Um- 
anderungen des Rohrnetzes noch erheblich herabsetzen 
lassen. Die Wirtschaftlichkeit des Prefiluftbetriebes er- 
scheint demnach, soweit es sich um Undichtigkeitsverluste

Leitung

3 
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h
te

r 
3 
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u
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e
s
s
e
r

Mittl.
Luft

durch
gang

rn>yh g 
B

e
tr

ie
b
s
d
ru

c
k

Oemc
Verlust
beweg

vom
mittlern

Luft
durch
gang

%

ssene 
b d  un- 

er Luft

von 
der An- 

saug- 
menge

%

E
>

Errech- 
nete Ver- 
luste bei 
strdmen- 
der Luft

von der 
Ansaug- 
menge

%

1. Hauptleitung I 200 9000 6,0 5,3 3,6 U,7 1,35
2. II II 200 3200 6,0 7,8 1,9 4,1 1,81
3. III 150 1000 6,0 13,5 1,1 2,4 1,10
4. Zweigleitung A 100 1300 5,5 14,0 2,5 7,5 1,58
5. II B 100 1150 5,5 12,0 2,8 6,9 1,56
6. II C 100 950 5,5 18,0 1,3 5,6 0,87
7. II D 70 900 5,5 22,0 2,4 11,6 0,74
8. II E 70 750 5,5 20,0 2,0 9,5 0,80
9. Nebenleitung a 40 380 4,0 23,0 2,9 18,5 0,55

10. II b 40 320 4,0 25,0 2,4 15,8 0,48
11. II c 40 410 4,0 17,0 2,7 19,5 0,51
12. II d 40 200 4,0 15,0 1,6 9,4 0,51

— -  1— — 27,2*| — 11,86

handelt, in einem wesentlich giinstigern Licht, und diese 
Ausfiihrungen diirften auch fiir manche andern Betriebe 
giiltig sein.

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Sitzung am 4. Januar 1928. Vorsitzender: Professor 
Fl iegel .

Uber die geologi sche Gesetzmaf i i gkei t  in der 
Verbre i t ung der kohlenf i i hrenden Abl agerungen 
Ruf i l ands sprach in etwas gebrochenem Deutsch Herr 
Lebedew,  dessen Ausfiihrungen dalier zum Teil unver- 
standlich blieben.

Der erste, der Karten iiber die Verbreitung der russi- 
schen Karbonmeere gab, war Karpinsky.  Nach ihm hatten 
die russischen Meere im Laufe der Formationen abwech- 
selnd Nordsiid- und Ostwest-Erstreckung. Vorwiegend die 
letztgenannte wies nach Karpiiisky das Unterkarbonmeer 
auf, das bis nach Litauen reichte, wahrend es sich am 
SchluB der Karbonzeit in Nordsiid-Richtung erstreckte. Die 
heutigen genauern Kenntnisse lassen die Verhaltnisse doch 
ais etwas verwickelter erscheinen. Auch die Vorstellungen 
Tet iaef fs von der symmetrischen Verteilung der Kohlen- 
becken entsprechen nicht mehr den heutigen Anschauungen.

Der Vortragende erlauterte dann an sechs paliiogeogra- 
phischen Karten, die er fiir die einzelnen Stufen des Karbons 
gezeichnet hatte, und zwar fiir das Tournai, das Untere, 
Mittlere und Obere Vise, die Moskauer und die Artinsk- 

Stufe, die Veranderungen der Meere sow'ie die jeweiligen 
Bedingungen der Kohlenbildung in den yerschiedenen 
Becken. lin Tourna i  war der Norden Rufilands Festland. 
Die Meereskiiste verlief vom nórdlichen Ural zum Nord- 
rand des Moskauer Beckens. Eine unmittelbare Verbindung 
mit dem Oberschlesischen Becken bestand nicht, sondern 
diese kann nur iiber Siidosten stattgefunden haben. Im 
Untern Vise fand eine Hebung und teilweise eine Ver- 
landung des Moskauer Beckens statt. Im Ural wechseilagerii 
in dieser Stufe marinę und terrestrische Schichten. Das 
Mi t t l ere Vise zeigt eine solche Wechsellagerung im 
Moskauer Becken, das Obere Vise im Donez-Becken, das 

zugleich eine Verkleinerung erfahrt. In der Moskauer
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Stufe wird Wcstsibirien trocken; nur im Siiden bleibt noch 
Meer. In der Art insk-Stufe yerkleinert sich das Meer 
noch starker; in der Bolschemenskaja Tundra sind jetzt 
die Bedingungen fiir die Kohlenbildung gegeben.

In der Besprechung wurden sowohl von Dr. 
Paeckelmann ais auch von Geh. Bergrat Pompeck j  
die nahen faunistischen Beziehungen zwischen dem russi- 
schen Unterkarbon und dem von Oberschlesien und West- 
europa betont. Die Erklarung dieser nahen Beziehungen, 
die noch durch ein Vorkommen mariuen Unterkarbons in 
den Karpathen gestiitzt wiirde, sei auBerordentlich schwierig, 
wenn man mit L e b e d e w  die unmittelbare Meeresverbin- 
dung leugnen wolle.

Professor Picard behandelte sodann das A l gonk i um 
bei Rotstein-Liebenwerda im Verglei ch mi t dem- 
jenigen im Sarka-Tal bei Prag sowie das Kambr i um 
bei Dobr i l ugk .  Die vor einiger Zeit in den Zeitungen 
aufgetauchten Nachrichten, daB man »vor den Toren 
Berlins« Kohle und Erdól gefunden habe, erregten begreif- 
liches Aufsehen. Es handelte sich um eine vom PreuBischen 
Staat ausgefiihrte Bohrung bei Dobrilugk, 100 km siidlich 
von Berlin. Schon friiher waren von ihm in dieser Gegeiul 
und weiter in der Umgebiing von Kottbus mehrere Tief- 
bohrungen ausgefiihrt worden. Nach ihren Ergebnissen lieB 
sich damals der sogenannte Magdeburger Uferrand nach 
Osten bis iiber Spremberg hinaus verfolgen. Die Schichten 
nordlich des Uferrandes sind gegeniiber dem Palaozoikum 
um etwa 1000 m abgesunken. Im Sommer 1925 stieB nun 
eine Brunnenbohrung bei Dobrilugk in 60 m Tiefe auf 
anthrazitisches Materiał. Eine daraufhin mit dem Bohrzeug 
der Geologischen Landesanstalt ausgefiihrte Bohrung traf 
bei 59,9 m Karbon und bei 60,7 m ein kleines Flóz an. Das 
Karbon bestand aus grauen Schiefern mit viel Schwefel- 
kies. Der PreuBische Staat setzte dann die Tiefbohrung 
Dobrilugk I westlich von Kirchhain an, die bis 118 m ge- 
meifielt, von da ab mit der Krone gebohrt wurde. Sie 
ergab von 0—107,3 m Diluvium, von 107,3—274 m Unteres 
Oberkarbon, von 274-400 ni Mittleres Kambrium.

Das Diluviuni bestand vorwiegend aus Sanden und 
kiesigen Sanden, ferner aus Ton, die in einer tiefen 
diluvialen Auswaschungsrinne lagen. Das Karbon bestaiul 
zunachst aus grauen Sandsteinen und Schiefertonen, in 
denen sich bei 127 m das erste Flóz fand. Bei 158 m

W I R  T S C H A
Ruhrkohle im Dezember 1927.

Die Kohlenfórderung belief sich bei 25% Arbeitstagen 
auf 10,13 Mili. t und hat damit gegen den Vormonat eine 
Zunahme um 317000 t oder 3,23% erfahren. Gleichzeitig ist 
die arbeitstagliche Forderung von 4050001 auf 3990001 oder 
um 1,35% zuruckgegangen. Die Koksgewinnung betrug
2,50 Mili. t, was gegeniiber dem Vormonat einer Zunahme 
um 94000 t oder 3,91% entspricht. In der taglichen Koks
gewinnung ist eine Steigerung um 449 t oder 0,56% zu ver- 
zeichnen. Bei einer arbeitstaglichen Erzeugung von 13000 t 
ist die PreBkohlenherstellung um 44000 t oder 15,27% auf 
329000 t gestiegen. Die Zahl der betriebenen Koksófen hat 
um 94 zu-, die Zahl der betriebenen Brikettpressen um 8 
gegen den Vormonat abgenommen. Die durchschniltliche 
Monatsfórderung des Jahres 1927 belauft sich auf 9,84 Mili. t, 
die diirchschnitiliche arbeitslagliche Forderung auf 390000 t. 
Beide Zahlen steilen die seit Bestehen des Ruhrbergbaus 
bisher erreichten hochsten Jahresdurchschnittsziffern dar. 
Gegeniiber 1913 ergibt sich bei der durchschnitllichen 
Monatsfórderung eine Zunahme um 291000 t oder 3,05%, 
bei der durchschnitllichen arbeitslaglichen Forderung um 
10000 t oder 2,71%. Auch in der Koksgewinnung ist im 
Monatsdurchschnitt die bisher hochste Ziffer mit 2,29 Mili. t 
im Jahre 1927 erzielt worden gegeniiber 2,11 Mili. t 1913, 
was einer Zunahme um 179000 t oder 8,49% entspricht. 
Lediglich die PreBkohlenherstellung ist von 413000 t im

begannen harte Sandsteine und Konglomeratc, in denen 
bei 236 m ein Flóz von 37 cm lag. Die Lagerung war flach 
(5-7° Einfallen). Die Flora sprach nach der Bestimmung 
Gothans  fiir Unteres Oberkarbon (Ostrauer Schichten). 
Von 236 m ab fand ein Zufluli von Erdól statt, das einen 
verhaltnism:iBig holien Schwefelgehalt aufwies und sich ais 
Schinieról zu eignen schien. Bei 274 m zeigle sich eine 
Diskordanz; es folgten steil aufgerichtete Schichten, die 
petrographisch allerdings noch wenig abwichen. Fossilien 
wurden nicht gefunden, und man glaubte zunachst, Kulm 
vor sich zu haben. Zwischen 374 und 400 m fanden sich 
dann aber Trilobiten, die nach den Bestimmungen von 
W. E. Schmidt  fiir Mi t t e l k ambr i um in bóhmischer 
Fazies beweisend sind.

Etwa 12 km siidwestlich von dieser Bohrung liegen 
im Breslau-Magdeburger Urstromtal nordlich von Lieben- 
werda die Rotsteiner Ki i ppen,  mehrere rundhócker- 
artige, 700-800 m lange und 15 m aus dem Talsand auf- 
ragende Riicken eines harten Gesteins, das bisher fiir Silur 
oder Kulm gehalten worden ist. Dieses Rotsteiner Gestein, 
das aus schwarzen Kieselschiefern und hellgrauen Quarziten 
besteht, stimmt vollig iiberein mit dem Algonkium der 
Prager Gegend und ist wohl auch in das Algonkium zu 
steilen. Vielleicht haben auch noch andere Gesteine Mittel- 
deutschlands algonkisches Alter.

Der Vortragende erliititerte dann an einem Nordsiid- 
profil die mutmaBlichen Lagerungsverhaltnisse des Ge- 
bietes siidlich von Berlin.

In der Besprechung wies Geh. Bergrat Zimmer- 
mann I auf gewisse Alaunschiefer im Thuringer Wald bei 
Gr.-Breitenbach hin, die kieselige Einlagerungen enthalten 
und vielleicht auch in das Algonkium zu steilen sind.

Woldstedt .

Vollversammlung 

des Kohlenbergbauausschusses des Reichskohlenrates.

Am 2. Februar, vormittags 10 Uhr findet im Ingenieur- 
haus in Berlin eine offentliche Vollversammlung dieses Aus- 
schusses statt. Tagesordnung: Werkstofffragen im Kohlen
bergbau; Betriebsberatungsbureaus in Bergbauunterneh- 
mungen; Bandfórderung untertage. Berichterstatter Dipl.-Ing. 
zu r  N e d d e n ,  Dr.-Ing. P fitz , Dr.-Ing. Roe l en .

F T L I C H  E S.
Monatsdurchschnitt des Jahres 1913 auf 298000 t 1927 oder 
um 115000 t oder 27,75% zuruckgegangen.

Die Belegschaft hat im Berichtsmonat einen weitern 
Riickgang um 780 Mann oder 0,20 % aufzuweisen, von dem 
lediglich die bergmannische Belegschaft betroffen worden 
ist, wahrend die Zahl der Arbeiter in den Nebenbetrieben 
um ein geringes zugenommen hat. Gegeniiber dem 
Monatsdurchschnitt 1913 mit 426 033 Mann ist im Monats
durchschnitt 1927 eine Abnahme um 18 000 Mann oder 
4,33% auf 407577 festzustellen. Die Zahl der technischen 
und kaufmannischen Beamten hat im Berichtsmonat keine 
nennenswerte Veranderung erfahren. Im Monatsdurch
schnitt 1927 wurden 16 333 technische (1913: 15 358) und 
7128 (4285) kaufmannische Beamte beschaftigt.

Naheres iiber Gewinnung und Belegschaft ist der nach- 
stehenden Zahlentafel zu entnehmen.

Die Zahl der Feierschichten wegen Absatzmangels 
belief sich nach den vorlaufigen Feststellungen im Berichts
monat auf 21842 gegen 14 244 im Vormonat.

Uber die Entwicklung des Absatzes im Rheinisch- 
Westfalischen Kohlen-Syndikat gibt die Zahlentafel 2 im 
einzelnen AufschluB.

Die Entwicklung der Lagerbestande ist aus Zahlentafel 3 
zu ersehen. Hiernach beliefen sich die Gesamtbestande 
(Koks und PreBkohle auf Kohle umgerechnet) am Ende des 
Berichtsmonats auf 1,55 Mili. t; sie entfielen mit 1,45 Mili. t
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Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbezirks im Dezember 19271.

Monat

A
rb

e
it

s
ta

g
e Kohlenfórderung

Koks-
gewinnung

Zahl
der
be
trie

benen
Koks-
ofen

PreBkohlen
herstellung

Zahl
der
be

trie
benen

Brikett
pressen

Zahl der Beschaftigten 
(Ende des Monats)

Ins
gesamt

1000 t

arbeits
taglich

1000 t

ins
gesamt

1000 t

tig-
lich

1000 t

ins
gesamt

1000 t

arbeits
taglich

10001

Arbeiter' Beainte

ins
gesamt

davon

techn. kaufm.in Neben- 
betrieben

bergmannische
Belegschaft

Durchschnitt 1913 25'/? 9 544 380 2106 69 413 16 426 033 15 358 4285
1922 25 >/s 8123 323 2110 69 14 959 352 14 189 552 384 33 101 519283 19 972 9106
1924 2 25'/< 7 844 310 1748 57 12 648 233 9 159 462 693 24 171 438 522 19 491 8668
1925 251/s 8 695 345 1881 62 12 987 301 12 164 433 879 23 272 410 607 18 155 7643
1926 25 l/e 9 349 371 1870 61 11 831 312 12 172 384 507 20019 364 488 16 167 7193

1927: Januar . . 24% 10 289 422 2264 73 13 448 337 14 176 415 496 22 844 392 652 16 091 6858
Februar . . 24 9 826 409 2153 77 13 698 337 14 180 418 506 22 816 395 690 16211 7001
Marz . . . 27 10 870 403 2289 74 13 853 337 12 176 418 475 23 218 395 257 16 237 7017
April . . . 24 9 130 380 2111 70 13 469 260 11 160 414431 22 850 391 581 16324 7076
Ma i . . . . 25 9 479 379 2242 72 13 375 259 10 168 409 370 23 371 385 999 16 424 7191
Juni. . . . 235/s 9 198 389 2151 72 13 472 277 12 177 405 976 23 433 382 543 16 450 7208
Juli . . . . 26 9 682 372 2259 73 13617 285 11 170 404 659 23 549 381 110 16 402 7211
August . . 27 9 926 368 2320 75 13 802 291 11 176 404 066 24 097 379 969 16 392 7195
September . 26 9 693 373 2287 76 13 852 276 11 155 402 563 24165 378398 16 394 7193
Oktober . . 26 9 987 384 2430 78 14 022 307 12 165 400 510 24 071 376 439 16 362 7205
November . 24»/« 9813 405 2408 80 14112 286 12 163 398 823 23 928 374 895 16 347 7187
Dezember . 25% 10 130 399 2502 81 14 206 329 13 155 398 043 23 946 374 097 16 358 7188

Durchschnitt 1927 25Vs 9 835 390 2285 75 13 744 298 12 168 407 577 23 523 384 054 16333 7128

1 Seit 1924 ohne die zum niedersSchsischen Kohlenwirtschaftsgebiet zahlenden, bei Ibbenbiiren gelegenen Bergwerke. 
- Einschl. der von der franzóslschen Regle betriebenen Werke.

3 Einschl. Kranke und Beurlaubte sowie der sonstigen Fehienden (Zahl der »angelegten* Arbeiter).

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz im Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikat.

Monats- 
durchschnitt 
bzw. Monat

V erkaufsbeteiiigung

Kohle'[Koks j ^ f e 

1000 t

Auf die Verkaufsbeteiligung; 
in Anrechnung koromender Absatz

von der 
Beteiligung %

Kohlei Koks Prefi-
kohle 1000U

davon

bestrltt.
bestritt. 

Oebieł

Zechenselbst- 
verbrauch 

und Deputatc 

von der 
Fórde- 
rung 

%

insges.

lonot

Oesamiabsatz (ohne Zechenselbstverbrauch)

insges. 

1000 t 1000 t

Inland

von der 
Fórde
rung

%

Ausland

insges.

1000 f

von der 
Fórde
rung

davon 
Zwangs- 
lieferung. 

1000 t

von der 
Ausfuhr

1913 . . .
1925 . . .
1926 . . . 
1927: Jan. .

Febr. 
Marz 
April 
Mai . 
Juni . 
Juli . 
Aug. 
Sept. 
Okt. . 
Nov. 
Dez..

7 010
10 492
11 230 
10 940 
10 797 
12147
10 742
11 190
10 585
11 637
12 088 
11 640 
11 653
10 889
11 384

1425
2175
2291
2397 
2165
2398 
2402 
2482 
2402 
2482 
2482 
2402 
2569 
2506 
2589

400
576
626
614
605
681
622
648
617
673
699
673
682
640
666

97 88 
57,81
64.40 
69,09
67.40 
61,98

80,19
42,58
49,68
51,96
57,72
45,17

57*89 42*33
61,26
60,64
57,34
56,19
57,79
60,07
63,29
61,73

44,32
41,98
42,30
43.77
45,73
46,40
46,94
49,13

90,93
43.81 
42,80 
45,18 
44.86 
40,20 
33,35 
32,43 
37,48 
34,66 
34,29 
33,11 
36,85
36.82 
40,00

6861
6028
7232
7559
7277
7529
6218
6855
6419
6673
6792
6727
7000
6892
7028

17782
3118
3324
3083
3033
2572
2946
2633
2666
2906
2764
2763
2702
2702

45472
4114
4235
4195
4496
3647
3909
3786
4007
3886
3962
4237
4190
4326

519
861
785
866
800
847
784
784
760
773
806
821
875
876 
989

6,13
10,01
8,47
8,49
8,21
7,84
8,65
8,33
8,35
8,04
8,18
8,53
8,77
8,89
9,83

7973
7758
8964
9674
9149
9746
8187
8809

5909

5116
6335
5895
6157
5402
5804

8458 5643
8818
8958
8859
9246
9146
10 152

5876
5918
5843
6380
6352

69,76

55̂ 22
62,07
60,48
57,09
59,60
61.67 
61,97 
61,11 
61,45
60.67 
64,31 
65,15

2064

3848
3339
3254
3589
2785
3005
2815
2942
3040
3016
2866
2794

24.37

41*54
32.72
33.38 
33,28
30.73 
31,94 
30,92 
30,60 
31,57 
31,32 
28,89 
28,66

1115
1013
357
351
406
384
354
381
425
374
343
346
334

26.33
10,69
10.79 
11,31
13.79 
11,78 
13,53 
14,45 
12,30 
11,37 
12,07 
11,95

i Einschl. Koks und PreBkohle, auf Kohle umgerechnet. ! Im Durchschnitt der Monate Juni — Dezember.

Z a h l e n t a f e l  3. Bestande an Ruhrkohle.

Ende
des

Monats

Zechenbestande Syndikals-
bestande

Ruhrkohle insges.
Kohle Koks PreBkohle zus.

lOOOt

von der 
Fórderung 

des 
jeweiligen 

Monats 

% lOOOt

von der 
Erzeugung 

des 
jeweiligen 

Monats 

% 1000 t

von der 
Her- 

stellung 
des 

jeweiligen 
Monats 

%

ohne 
Um
rę ch- 
nung

1000 t

Koks und PreBkohle auf Kohle umgerechnet

1000 t

von der 
Fórderung 

des 
jeweiligen 
Monats 

% 1000 t 10001

von der 
Fórderung 

des 
jeweiligen 
Monats 

%

1927: Jan. . 548 5,33 669 29,54 4 1,07 1221 1409 13,70 44 1453 14,12
Febr. 590 6,00 568 26,38 10 3,05 1168 1328 13,51 38 1366 13,90
Marz. 900 8,28 605 26,42 12 3,62 1517 1686 15,51 36 1722 15,84
April. 1115 12,21 553 26,19 14 5,42 1682 1837 20,12 35 1871 20,50
Mai . 1018 10,74 543 24,24 14 5,29 1575 1727 18,22 46 1773 18,70
Juni . 1021 11,11 513 23,83 9 3,34 1543 1687 18,34 50 1737 18,89
Juli . 1083 11,19 500 22,13 10 3,58 1594 1734 17,91 55 1789 18,48
Aug. . 1233 12,42 474 20,44 10 3,58 1718 1851 18,64 67 1917 19,31
Sept.. 1300 13,41 446 19,49 11 3,83 1756 1881 19,41 SO 1961 20,23
Okt. . 1237 12,38 412 16,93 11 3,44 1659 1774 17,76 91 1865 18,68
Nov. . 1098 11,19 390 16,19 8 2,95 1496 1605 16,36 96 1702 17,34
Dez. . 1028 10,14 326 13,01 7 2,27 1361 1452 14,33 93 1545 15,25
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auf Zechen- und mit 93000 t auf Syndikatslager und machten 
von der Fórderung des Berichtsmonats 15,25% aus.

Ober die Verkehrsverhaltnisse gibt Zahlentafel 4 Auf- 
schluB. Die Zahl der gestellten Wagen weist eine Zu- 
nahme um 33 000 Wagen oder 4,46% auf. Dagegen hat 
der Versand aus den Rhein-Ruhr-Hafen um 288000 t oder 
10,90% auf 2,36 Mili. t abgenommen, was auf ungiinstige 
Wasserstandsverhaltnisse und die Yereisung infolge des

starken Frostes zuruckzufuhren sein durfte. Wahrend die 
Zahl der gestellten Wagen im Monatsdurchschnitt 1927 bei 
717441 um 3532 Wagen oder 0,49% hóher war ais im 
Jahre 1926, ist bei dem Wasserversand ein Riickgang von
3,27 Mili. t im Monatsdurchschnitt 1926 auf 2,82 Mili. t in 
1927 oder um 13,72% festzustellen. Der Wasserstand des 
Rheins bei Caub betrug Mitte des Berichtsmonats 1,59 m 
gegenuber einem Normalstand von 2,30.

Z a h l e n t a f e l  4. Verkehrsverhaltnisse.

Wagenstellung 
zu den

Brennstoffversand Wasserstand
des

Monatsdurchschnitt 

bzw. Monat

Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht 

zuriickgefuhrt)

rechtzelttg 
eesiellt gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Rheins 
bei Caub 
Mitte des 
Monats 

(norraal 2,30 m) 

m

1925 ...................................... 616215 _ 1 418 206 680 487 285 963 2 384 656
1926 ......................................

1927:
713 909 6 816 1 888 665 1 073 553 307 221 3 269 439

Januar ................................. 729 866 1 262 771 1 141 962 317 649 2 722 382 2,80
Februar ................................. 680 610 — 1 341 291 1 161 178 323108 2 825 577 1,41
Marz ................................. 745 906 — 1 712341 1 284 690 349 174 3 346 205 3,03
April...................................... 677 737 3612 1 372 598 972 915 262 993 2 608 506 3,93
M a i ...................................... 751 943 11 489 1 568 278 1 111 171 285 334 2 964 783 3,24
J u n i ...................................... 652 969 — 1 426 812 1 108 794 281 742 2 817 348 3,57
J u l i ...................................... 678 999 — 1 463 969 1 245 090 295 898 3 001957 3,78
August................................. 729 918 — 1 469 534 1 191 579 287 862 2 948 975 3,08
September............................. 691 133 — 1 424 406 1 153 579 259 672 2 837 657 3,06
Oktober ............................ 763 764 2070 1 295 258 1 205 062 276 277 2 776 597 2,75
November ........................ 736 809 — 1 376 814 1 012 288 254 528 2 643 630 4,33
Dezember............................. 769 640 — 1 382 740 736 861 235 782 2 355 383 1,59

Januar-Dezember 8 609 294 17 171 17 096 812 13 325 169 3430019 33 852 000
im Monatsdurchschnitt 717 441 1 431 1 424 734 1 110431 285 835 2 821 000

Die Absatzlage des Ruhrbergbaus hat sich im Dezem- 
ber gegenuber dem Vormonat wenig verandert. Die Ab- 
rufe, besonders die der Industrie, nehmen den ublichen 
Verlauf. Eine Absatzbelebung auf breiterer Grundlage war 
nicht festzustellen. In einzelnen Sorlen hielten die Absatz- 
schwierigkeiten an, wodurch das nicht ungiinstige Gesamt- 
bild der Marktlage beeintrachtigt wurde.

ZahlenmaBig ist der Absatz im Dezember gegen No- 
vember, in der Hauptsache wohl wegen der Feiertage, 
etwas zuriickgegangen. Der arbeitstagliche Syndikatsabsatz 
sank von rd. 267 000 t im November auf 260000 t im De
zember. Wahrend im November in das unbestrittene Gebiet 
rd. 156000 t abgesetzt werden konnten, waren es im De
zember nur 145 000 t. Der Absatz in das bestrittene Gebiet 
wies dagegen eine kleine Erhóhung auf. Er stellie sich auf 
114000 t gegen 111 000 t im Vormonat. Der scharfe Frost 
im Dezember hat sich also auf den Syndikatsabsatz zahlen- 
maBig nicht auszuwirken vermocht. Diese Erscheinung 
ist in der Hauptsache wohl daraus zu erklaren, daB der 
Handel wieder zu einer starkern Lagerhaltung iibergegangen 
ist und auch andere groBere Verbraucherschichten infolge 
der Gewahrung der Sommerpreise, die im vergangenen 
Jahre starker ausgenutzt worden sind, Voreindeckungen 
vorgenommen haben.

Die Marktlage hat sich im Dezember fur verschiedene 
Sorten gebessert. In Fe t t k o h l e  sind die Bestande ge- 
ringer geworden. Fur K o k s k oh l e  war die Nachfrage so 
groB, daB sie kaum befriedigt werden konnte, ebenso fur 
NuB IV. Dagegen war der Absatz in groben Sorten nicht 
so giinstig, so daB noch immer Bestande vorhanden sind. 
In Mager- und A n t h r a z i t k o h l e  lieB der Absatz, trotz- 
dem der Frost eine gewisse Erleichterung brachte, nach 
wie vor zu wunschen ubrig. In Anthrazitkohle konnte die 
Fórderung im groBen und ganzen zwar untergebracht 
werden, doch sind noch ziemlich erhebliche Bestande 
vorhanden, vor allem in NuB III, die weiter unter 
Absatzmangel zu leiden haben. In Magerkohle war die 
Absatzlage fur die meisten Sorten schlecht. EB f e i n k o h l e  
war ebenfalls wenig gefragt. Die Nachfrage nach den 
ubrigen EBkohlensorten war unyerandert gut. Die Lage

fiir Gas-  und G a s f l a m m k o h l e  ist der Jahreszeit 
entsprechend gut. Die Abrufe der Gaswerke sind regel- 
maBig. Die Nachfrage nach groben Sorten, wie Stuck- 
kohle, NuB I und II, laBt indessen auch hier zu wunschen 
ubrig. Am starksten hat die Frostzeit auf den Brech- 
kok s abs a t z  eingewirkt. Die Nachfrage fur Koks war 
im Dezember, da auch die Eisenindustrie weiter gut abrief, 
fur alle Sorten, mit Ausnahme von Brechkoks IV, sehr gut. 
Im laufenden Monat hat sich die giinstige Entwicklung des 
Koksabsatzes weiter fortgesetzt. In Vol lbriket ts war im 
Dezember ein kleiner Absatzruckgang gegen November zu 
verzeichnen, der auch im Januar noch anhalt. Mage r -  
e i f o r m b r i k e t t s  erfreuen sich steigender Beliebtheit ais. 
Hausbrand. Die Zechen waren im Dezember in dieser 
Sorte ausreichend beschaftigt.

Am suddeutschen Kohlenmarkt hat die Abwicklung 
des Geschafts im Dezmeber unter der Stórung der Zufuhr- 
verhaltnisse gelitten. Wahrend zunachst Kahnmangel und 
niedriger Wasserstand die Anfuhr auf dem Wasserwege be- 
hinderten, machte der starkę Frost ein Kippen von Wasch- 
produkten unmóglich und fiihrte weiter zur Sperrung der Main- 
schiffahrt. Dadurch traten Verzógerungen in der Belieferung 
ein, die durch das regelmaBige nach solchen Erscheinungen 
eintretende Anschwellen der Versandabrufe noch erhóht wur
den. Besonders haben die starken Anforderungen der sonst mit 
Wasserkraft arbeitenden Betriebe in Brechkoks die Hem- 
mungen verstarkt. Der Wettbewerb der hollandischen Kohle 
hat etwas nachgelassen. Die Zufuhren sind in den beiden 
letzten Monaten geringer gewesen. Zum Teil ist dies aus 
den Schiffahrtsstockungen im Dezember zu erklaren. In 
der Hauptsache durfte der Grund aber in den groBen Lager- 
bestanden in Holland zu suchen sein, woraus zu schlieBen 
ist, daB der hollandische Bergbau eine vorsichtigere Preis- 
politik einzuschlagen scheint. Seine Bemuhungen um den 
suddeutschen Markt sind jedoch immer noch lebhaft. Der 
Wettbewerb der englischen Kohle am suddeutschen Markt 
halt an, doch hat die Zufuhr infolge der eingetretenen 
Schwierigkeiten in der Binnenschiffahrt etwas nachgelassen.

Im b e s t r i t t e n e n  Oebiet halt der scharfe Wettbewerb 
an. In einzelnen englischen Ausfuhrbezirken, wie Sudwales
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und Yorkshire, hat man den Plan gefaBt, gemeinsame Ver- 
kaufsvereinigungen zu errichten, um durch Stabilisierung 
der Inlandpreise eine Subventionierung der Ausfuhr zu er- 
móglichen. Der Ruhrbergbau wird in Zukunft also mit 
einem verscharften Wettbewerb der englischen Kohle zu 
rechnen haben. Im November betrug der Diirchschnittserlós 
fiir die ausgefiihrte Tonne englischer Kohle 16/6*/2 s, mit 16 s 
1 d erreichte er im Dezember den niedrigsten Stand im 
ganzen Jahre. Die ungiinstige Lage des franzósischen und 
belgischen Kohlenmarktes halt schon seit Monaten an. Die 
Absatzverhaltnisse sind fiir die auslandische Kohle an diesen 
Markten beschrankt. Am nordischen Markt macht sich der 
polnische Wettbewerb fiir die englische Kohle stark be- 
merkbar, im besondern infolge der sehr niedrigen Kusten- 
tarife, die letzthin wieder ermaBigt worden sind. Mittelbar 
wird dadurch auch der Absatz der Ruhrkohle beeintrachtigt.

Der Saarbergbau im Oktober 1927.

In den ersten zehn Monaten des Jahre 1927 haben 
sich Forderung, Belegschaft und Fórderanteil in der aus der 
nachstehenden Zahlentafel ersichtlichen Weise entwickelt.

PS
c

Forderung Bestande Insges.1
Belegschaft

(einschl.Beamte)
Leistung2

o 1926 1927 1926 1927
1926 1927

1926 1927
£ t t t t kg kg

Jan. . 1 112658 1192153 106904 74227 75701 77684 686 724
Febr. 1 102072 1211312 91381 133105 75587 77598 696 741
Marz 1266877 1288813 145730 333383 75456 77357 708 732
April 
M ai.

1072235 1041518 135735 411201 75329 76957 688 717
1054730 1085380 109885 448 573 75445 76339 683 726

Juni. 1094252 1071305 84031 507 523 75690 75709 688 735
Juli . I 191 188 1 106417 80169 538346 75684 75014 679 727
Aug. 1 135050 1 120116 71820 550675 75805 73630 678 735
Sept. 1 126190 1 112703 63953 567214 75955 72864 683 743
Okt. 1168813 1121747 85 706 571420 76412 72089 692 756

1 Ende des Monats; Kohle, Koks und PreBkohle ohne Umrechnung 

zusaramengefaBt.

2 Schichtforderantell eines Arbeiters der bergmannischen Belegschaft, 

das ist Gesamtbelegschaft ohne die Arbeiter in den Nebenbetrieben.

Die S t e i n k o h l e n f ó r d e r u n g  betrug in der Berichts- 
zeit 1,12 Mili. t gegen 1,11 Mili. t im Vormonat und 1,17 Mili. t 
im Oktober 1926; das ergibt gegen den Vormonat eine Zu
nahme um 9044 t der 0,81 % und gegeniiber Oktober 1926 
ein Weniger von 47 066 t oder 4,03%. Die arbeitstagliche

Oktober 

1926 : 1927 

t ; t

Jan

1926

t

jar—Oktober

i q 27 ± 1927 
gegen1926

t | %

Forderung:
Staatsgruben 1 139615 1087997 11 029 561 11 024 047 0,05
Grube Franken- 

holz . . . . 29198 33750 294504 327417 + 11,18

insges. 1 168813 1121747 11 324 065 11 351464 + 0,24
arbeitstaglich 45408 46681 45229 48527 + 7,29

Absatz:  
Selbstverbrauch. 88747 86080 859722 858103 0,19
Bergmannskohle 29257 34112 304574 303383 — 0,39
Lieferung an 

Kokereien . . 30193 32973 291 000 304595 + 4,67
PreBkohlen- 

werke . .

-

849 384 54,77
Verkauf . . . 998410 963742 9906133 9380727 — 5,30
K o k s 

e r z e u g u n g 1 22490 23755 211 639 215587 + 1,87
PreBkohlen-

herstellung 544 285 47,61
Lagerbestand 

am Ende des 
Mona t s2 . . 85706

•

571420

1 Es handelt sich Iediglich um die Kokserzeugung und PreBkohlen- 
herstellung auf den Zechen.

3 Kohle, Koks und PreBkohle ohne Umrechnung zusammengefaBt.

Forderung zeigt bei 46681 t gegeniiber der entsprechenden 
Zeit des Vorjahrs eine Steigerung um 1273 t oder 2,80%. 
Die K o k s e r z e u g u n g  hat sich bei rd. 23800 t gegen das 
Vorjahr um rd. 1300 t erhóht. Die B e s t a n d e  erfuhren 
gegen den Vormonat eine weitere, allerdings nur geringe 
Vermehrung, und zwar um 4200 auf 571 400 t; in der gleichen 
Zeit 1926 beliefen sich die Bestande auf nur 85 700 t.

Die Zahl der Arbei ter  ist gegen September um weitere 
776 zuruckgegangen; die der Beamten hat sich um 1 ver- 
mehrt. Der Fórderantei l  je Schicht  eines Arbeiters 
(ohne die Arbeiter in den Nebenbetrieben) ist von 743 kg 
im Vormonat auf 756 kg in der Berichtszeit gestiegen.

Uber die Gliederung der Belegschaft unterrichtet die 
folgende Zahlentafel.

Oktober Januar- Oktober

1926 1927 1926 1927
± 1927 

gegen 1926
%

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats 

untertage . . . .  
ubertage . . . .  
in Nebenbetrieben .

54 705 
15 209 
2 835

51 252 
14413 
2 770

54 016 
15 395 
2912

54 107 
14 928 
2 834

+ 0,17
-  3,03
-  2,68

zus.
Zahl der Beamten .

72 749 
3 663

68 435 
3 654

72 323 
3 383

71 869 
3 655

-  0,63 
+ 8,04

Belegschaft insges. 
Schichtfórderanteil 

eines Arbeiters1 kg

76 412 

692

72 089 

756

75 706 

688

75 524 

733

-  0,24 

+ 6,54

1 d. h. Oesnmtbelegschnft ohne die Arbeiter in den Nebenbetrieben.

Die Selbstkosten 
im britischen Steinkohlenbergbau im 3. Vierteljaiir 1927.

In Fortfiihrung des kiirzlich in d. Z. erschienenen Auf- 
satzes von Dr. E. J i i n g s t 1 bringen wir nachstehend die in- 
zwischen fiir das 3. Vierteljahr 1927 herausgekommenen An
gaben iiber die Selbstkosten im britischen Steinkohlenberg
bau. Die Erhebung erstreckt sich auf Steinkohlenbergwerke,

Z a h l e n t a f e l  1. Arbeiterzahl, Forderung und Absatz.

l .Vj l.Vj. 2. Vj. 3. Vj.

1926 1927

Forderung................... 1000 1.1 66 071 63 330 58 881 58 585
Zechenselbstverbrauch 1000 1.1 3 977 3 608 3 426 3 382

% 6,02 5,70 5,82 5,77
Bergmannskohle . . 1000 I.t 1 668 1 499 1 282 1 171

u % 2,53 2,37 2,18 2,00
1000 1.1 60 425 58 222 54 173 54 032

Zahl der Arbeiter . . 1000 1 074 970 981 946

1 Gluckauf 1927, S .1719.

die rd. 96% zu der Gesamtfórderung des Inselreichs bei- 
trugen. Forderung und Belegschaftsziffer dieser Gruben 
stellten sich im Vergleich mit den beiden voraufgegangenen 
Vierteljahren und dem ersten Viertel 1926 wie aus Zahlen
tafel 1 ersichtlich ist.

Danach weist die F o r d e r u n g  in der Berichtszeit mit 
58,59 Mili. t eine unbedeutende Abnahme um 295 000 t oder
0,50% gegen das zweite Viertel 1927 auf. Auch der Absatz 
ging um die geringe Menge von 141 000 t auf 54,03 Mili. t 
zuriick. Der Zechenselbstverbrauch beanspruchte zusammen 
mit der Bergmannskohle 7,77 % der Forderung, wogegen 
im letzten Viertel vor dem groBen Bergarbeiterausstand 

noch 8,55%, im zweiten Viertel 1927 8,00% fur diese Zwecke 
verwendet wurden. Die Zahl der Aibeiter hat, nachdem sie 
von 970000 im ersten Vierte! 1927 auf 981000 im zweiten 
Viertel gestiegen war, von neuem eine Abnahme auf 
946000 erfahren.

An S c h i ch t en  wurden in der Berichtszeit je Mann 
60,5 verfahren gegen 58,6 im zweiten Jahresvicrtel 1927.
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Gleichzeitig slieg der Vierteljahrsforderanteil von 60,00 t auf 
61,90 t. Der Schichtfórderanteil weist, nachdem er im ersten 
Viertel v.J. bereits 1050 kg betragen hafte, bei 1040 kg keine 
Veranderung gegen das Vorvierteljahr auf. Die in VerfoIg der 
Yerlangerung der Arbeitszeit und der ergriffenen Rationali-

Z a h l e n t a f e l  2. Lohn, Forderanteil und Schichten 
auf einen Bescbaftigten.

1. Vj. 1. Vj. | 2. Vj. n 3. Vj.

1926 1927

Verfahrene
Schichten . . . 66,6 63,2 58,6 60,5

Verlorene
Schichten . . . 5,5 4,4 3,6 4,0

Forderanteil
im Vierteljahr l.t 61,50 65,29 60,00 61,90

Forderanteil
je Schicht . kg 938 1050 1040 1040

£  s d £ s d £  s d £  s d

LohnimVierteljahr 34 13 1 33 9 7 29 19 11 2912 3
Lohn je Schicht . -  10 4,79 -  10 7,12 -  10 2,84 -  9 9,53

sierungsmaBnahmen zunachst eingetretene Steigerung der 
Schichtleistung gegen die Zeit vor dem groBen Ausstand, 
wo der Forderanteil 938 kg betrug, hat sich somit nicht 
fortgesetzt. Kurz vor dem Kriege bezifferte sich die Schicht
leistung in GroBbritannien auf 1032 kg, gegenwartig liegt 
sie mit 1040 kg nur um 8 kg hóher. Der Schichtverdienst 
ging in der Berichtszeit weiter zuruck, er stellte sich nomi- 
nell auf 9 s 9,53 d gegen 10 s 2,84 d im voraufgegangenen 
Vierteljahr; iiber den Lebensha!tungsindex gerechnet ergibt 
sich gleichzeitig ein Realschichtverdienst von 5 s 11,23 d 
gegen 6 s 2,90 d.

In den Selbstkosten ist eine betrachtliche Verminderung 
eingetreten; wahrend sie im zweiten Viertel 1927 je t Absatz
16 s 1,84 d betrugen, beliefen sie sich im dritten Viertel 
nur auf 15 s 4,03 d, das ist eine Abnahme um 9,81 d gleich
5,06 %. An diesem Ruckgang sind infolge der vorhin er- 
wahntęn Herabsetzung des Schichtverdienstes vor allem

Z a h l e n t a f e l  3. Selbstkosten, Erlos und Oewinn 
auf 1 t Absatz.

i* vj.
1926 

s d

l.V j. 

s d

f  2. Vj. 
1927 

s d

3. Vj. 

s d

Lohne ...................
Grubenholz und 
sonstige Betriebs
stoffe ...................

Verwaltungs-, Ver- 
sicherungskosten
usw.......................

Grundbesitzer- 
abgabe . . . .

12 3,88

1 9,44

2 7,90 

0 6,27

11 1,85

1 10,69

2 8,50 

0 6,23

10 10,41

1 10,64

2 10,41 

0 6,38

10 4,50

1 9,06

2 8,26 

0 6,21

Selbstkosteninsgcs. 
Erlos . . . .

17 3,49 
15 10,86

16 3,27
17 5,68

16 1,84 
15 1,19

15 4,03 
14 2,03

Gewinn (+), Ver- 
lust (- ) . . . . - 1 4,631 + 1 2,41 -  1 0,65 - 1 2,00

' Bei Berucksiclitigung des Regierungszuschusses in Hóhe von 2 s 
9,62 d ergibt sich ein Oewinn von 1 s 4,99 d.

die 10 s 4,50 d betragenden Lohnkoslen (-5,91 d) beteiligt, 
aber auch die Verwaltungs-, Versicherungskosten usw. weisen 
bei 2 s 8,26 d die nicht unbetrachtliche Abnahme um 2,15 d 
auf. Grubenholz und sonstige Betriebsstoffe erforderten bei 
ls  9,06 d einen um 1,53 d geringern Betrag. Die Vermin- 
derung der Selbstkosten gestattete dem englischen Stein
kohlenbergbau, die Kohlenpreise weiter herabzusetzen; so 
steht einem Erlos je t Absatz von 15 s 1,19 d im zweiten 
Viertel v. J. ein solcher von nur 14 s 2,03 d im dritten 
Viertel gegenuber. Infolgedessen konnte es nicht ausbleiben, 
daB die ZuschuBwirtschaft des englischen Steinkohlenberg- 
baus auch im Berichtsvierteljahr nicht nur ihren Fortgang 
nahm, sondern noch eine Verscharfung erfuhr; je t Absatz 
ergibt sich namlich fiir die Berichtszeit ein Vcrlust von 1 s 
2,00 d gegen 1 s 0,65 d im zweiten Jahresviertel 1927. Der

Gesamtverlust des britischen Steinkohlenbergbaus bezifferte 
sich im dritten Viertel 1927 auf 3,15 Mili. £ d. s. rd. 64 Mili. J(. 
Mit dem fiir das 2. Vierteljahr verzeichneten Verlust von 
2,86 Mili. £  und dem Gewinn von 3,50 Mili. £  im 1. Vierteljahr 
berechnet sich fur die ersten 9 Monate d J. eine Zunahme von 
insgesamt 2,51 Mili. £  oder 3,6 d gleich 0,31 J t je t Absatz.

Die vorstehend gebrachten Ausfuhrungen uber den Ge- 
samtsteinkohlenbergbau GroBbritanniens werden durch die 
folgenden Angaben iiber die Lage der Gruben in den Aus- 
f u h r b e z i r k e n  erganzt. Zahlentafel 4 gibt AufschluB uber 
Schichtleistung und Schichtverdienst in den vier in Frage 
kommenden Gebieten.

Z a h l e n t a f e l  4. Schichtleistung und Schichtverdienst 
in den Ausfuhrbezirken.

Jahresviertel Schottland
Northum
berland

Durham Sudwales

Schichtleistung

kg kg kg kg
1914' 1080 1024 1159 888
1926 i. 1009 945 947 848
1927 1. 1134 1085 1093 10122

2. 1151 1084 1099 9873

3. 1151 1106 1101 9704

Schichtverdienst

s d s d s d s d

1914 Juni 6 9,00 6 2,25 6 2,50 6 9,00
1926 1. 10 3,60 9 4,57 9 11,23 10 8,83
1927 1. 10 3,11 8 8,41 9 3,28 10 6,492

2. 9 7,22 8 8,64 9 3,36 10 2,343
3. 9 3,44 8 7,43 9 180 9 9,26<

1 Kurz vor Kriegsausbruch. J Februar, M irz, April. “ Mai, Juni, Juli.

* August, September, Oktober.

Wie beim Gesamtkohlenbergbau so weist auch in 
Schottland wahrend der Berichtszeit die Schichtleistung mit 
1151 kg denselben Stand auf wie im Vierteljahr vorher. In 
Northumberland und Durham begegnen wir bei 1106 bzw. 
1101 kg einer Steigerung um 22 bzw. 2 kg, in Sudwales 
ging dagegen die Leistung um 17 kg auf 970 kg zuruck. Im 
ersten Viertel 1927 hatte sie im letztgenannten Bezirk noch 
1012 kg betragen, so daB gegen diesen Zeitraum eine Ab
nahme um nicht weniger ais 42 kg vorliegt. Bei einem 
Vergleich der Schichtleistung im 3. Vierteljahr 1927 in 
den Ausfuhrbezirken mit dem Oesamtsteinkohlenbergbau 
ergibt sich fur Schottland eine um 111 kg oder 10,67 °/o 
hohere Ziffer, desgleichen stehen Northumberland (+66 kg 
— 6,35 %) sowie Durham (+ 61 kg =  5,87 °/o) iiber dem 
Landesdurchschnitt; Sudwales dagegen bleibt um 70 kg 
oder 6,73% dahinter zuruck. Die aus der Zahlentafel er- 
sichtliche Abnahme des Schichtverdienstes in der Berichtszeit 
gegen das zweite Viertel 1927 in samtlichen Ausfuhrbezirken 
war am erheblichsten in Sudwales (-  5,08 d), das allerdings 
mit 9 s 9,26 d immer noch den hóchsten Lohn untęr den 
vier aufgefuhrten Bezirken aufweist. In Schottland erfuhr 
der Schichtverdienst eine Abnahme von 9 s 7,22 d auf 9 s
3,44 d, in Northumberland von 8 s 8,64 d auf 8 s 7,43 d, in 
Durham von 9 s 3,36 d auf 9 s 1,80 d. Weitere Lohn- 
senkungen durften in absehbarer Zeit kaum erfolgen, da der 
Schichtverdienst inzwischen den durch Bezirksabmachungen 
festgelegten Mindeststand erreicht hat. In Sudwales hat 
noch vor kurzem der Schlichter auf Antrag der Arbeitgeber, 
die eine Lohnherabsetzung, und der Arbeiter, die eine Lohn- 
heraufsetzung forderten, entschieden, daB die Lohne in der 
bisherigen Hohe weiterzuzahlen seien.

Uber die Selbstkosten in den Ausfuhrbezirken unter* 

richtet Zahlentafel 5.
In samtlichen Bezirken ist gegen das 2. Vierteljahr 

ein Ruckgang der Selbstkosten festzustellen, der sich zwischen
4,27 d in Sudwales und 9,67 d in Northumberland bewegt. 
Desgleichen begegnen wir in alien Bezirken einer Ver- 
minderung des Erloses; diese war am erheblichsten in 
Durham (- 11,71 d) und am niedrigsten in Schottland 
( — 5,61 d). Wahrend Schottland, Northumberland und Dur
ham wesentlich niedrigere Selbstkosten und Erlóse auf*
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Z a h l e n t a f e l  5. Selbstkosten usw. auf 1 t Absatz 
in den Ausfuhrbezirken.

Z a h 1 e n t a f e I 2. Wert des Oesamteinkommens' je Schicht.

Selbstkosten

Jahres-
Gruben- 
holz und

Verwal-
tungs-, Erlós

Gewinn

(+)
viertel Lóhne sonstige Vrrsiche-

rungs- insges. Verlust

(- )stoffe kosten
usw.

s (•' d s | d s | d s J d s | d s | d

1926 1.'
1927 1. 

2.
3:

Schottland

1926 1.' 11 7,21 1 10,26 2 5,24 16 5,71 14 6,98 -  1 10,73
1927 1. 10 2,17 1 11,80 2 4,91 15 1,69 15 4,27 + 0 2,58

2. 9 4,31 1 9,96 2 5,26 14 2,30 12 10,51 -  1 3,79
3. 9 0,36 1 8,89 2 5,77 13 9,83 12 4,90 - 1 4,93

Northumberland

1926 l.i 11 0,27 1 8,26! 2 10,16 16 1,31 13 3,12 -  2 10,19
1927 1. 8 9,60 1 6,82 2 11,47 13 10,38 14 8,19 + 0 9,81

2. 8 9,73 1 8,04 2 11,42 13 11,60 12 9,37 -  1 2,23
3. 8 5,76 1 7,15 2 6,67 13 1,93 12 0,11 -  1 1,82

Durham

5,70t 1 
2 70: 1

IM 
9
9 1,58 1 
811,64‘ 1

9,901 3 | 2,34 
8,911 3 ! 3,73 
8,981 3 I 3,42 
7,83! 3 ) 1,60

17
14
14
14

0,57
9,79
8,57
3,48

10,26
1,59

11,82

-  3 
+ 0
-  0

Sudwales, Monmouth

0,11 -  1

1926 1.' 14 0,46 2 3,36 2 10,44 19 11,35 16 9,74 - 3 1,61
1927 1.2 11 5,39; 2 4,93 2 9,37 17 3,68 16 10,80 -  0 4,88

. 2.3 11 4,18 2 5,59 2 7,99 17 2,72 16 0,98 -  1 1,74
3 J 11 1,31! 2' 3,33 2 S,83 16 10,47 15 5,22 - 1 5,25

Ł Nach Absetzung des

Regierungszuschusses verbleiben an

Selbstkosten Gewlnn

Schottland 3

Northilmberland 4 

Durham . 4
, Sudwales 4

- Februar, Marz, April. 

Oktober. ’*

d

2,19

0,47
0,80

5,89

s d 
13 3,52 
12 0,84 

12 11,77 

15 5,46
3 Mai, Juni, Juli. 4

s d 

1 3,46 

1 2,28
0 10,49

1 4,28 
August, September,

węisen ais der Oesamtkohlenbergbau, liegen diese in Sud
wales iiber dem Landesdurchschnitt. fur Schottland ergibt 
sich im 3. ‘(2) Vierteljahr 1927 ein Verlust von 1 s 4,93 d 
(1 3,79 d); fiir Northumberland von 1 s 1,82 d (1 s 2,23 d),
fiir Durham von 1 s 3,37 d (8,75 d), in Sudwales von 1 s 
5,25 d (1 s 1,74 d). Der Verlust war mithin in 3 Bezirken 
hóher ais im Oesamtkohlenbergbau, wo er in der Berichts- 
zeit 1 s'2 d betrug.

Bergarbeiterióhne im Ruhrbezirk. Im AnschluB an unsere 
Angaben auf Seite 27 (Nr. 1) veroffentlichen wir im folgenden 
die Ubersicht iiber die Lohnentwicklung im Ruhrkohlenrevier 
im November 1927.

Zahlentafel  1., Leistungslohn1 uńd Baryerdienst1 je Schicht.

Kohlen- u. 
Gesteirishauer

Gesamtbelegschaft •

Monat
ohne einschl.

; v. M phpnhp tr ip h f*
i i  L-: x : Leistungs Barver- Leistungs Barver- Leistungs Barver-

1 " •  , lohn dlenst lohn dienst lohn dienst
Jf ■ J t Jb ' J6 . J t J t

1926:
Januar . 8,17 8,55 7,08 7,44 7,02 7,40
April . . . . 8,17 8,54 7,09 7,43 7,03 7,40
Juli . . . 8,18 8,65 7,12 7,51 7,07 7,47
Oktober . . 8,49 8,97 7,39 7,79 7,33 7,76

1927:
Januar . . . 8,59 9,04 7,44 7.83

7.83
7,39 7,80

Februar. . . 8,62 9,06 7,45 7,40 ■7,79
Marz . . . . 8,60 9,02 7,44 7,79 7,38 7,75
April . . . . 8,60 8,97 7,43 7,77 7,37 7,74
Mai'. . . 8,99 9,36 7,80 8,13 7,73 8,09
Ju n i............ 9,05 9,42 7,84 8,17 7,78 8,13
Juli . . . . . 9,08 9,45 7,86 - 8,19 7,80 8,14
August . . . 9,13 9,49 7,89 8,21 7,83 8,16
September . 9,16 9,52 7,92 8,23 7,85

,7,88
8,18

Oktober . . 9,18 9,54 7,95 8,27 8,22
November. 9,27 9,63 8,01 8,33 7,94 8,28.

.1 s^Anm-unter; Zahlentafel 2.

2,31
3,80
8,75
3,37

Kohlen- u.
Oesamtbelegschaft

Zeitraum Gesteinshauer ohne ! einschl. 
Nebenbetriebe

J6 J t

1926:
Januar . . . 8,70 7,57 7,53
April . . . 8,65 7,54 7,51
Juli . . . . 8,72

9,07
7,59 7,54

Oktober . . 7,89 7,85
1927:

Januar . . . 9,18 7,96 7,92
Februar . . 9,20 7,95 7,90
Marz . . . 9,14 7,90 7,85
April . . . 9,08 7,87 7,84

8,19Mai . . . . 9,45 8,23
Juni . . . . 9,51 8,26 8,22
Juli . . . . 9,53 8,27 8,22
August . . . 9,58 8,29 8,24
September 9,63 8,34 8,29
Oktober . . 9,65 8,37 8,32
November 9,77 8,46 8,40

1 Leistungslohn und Barverdlenst sind auf 1 verfahrene Schicht be- 
zogen, das Ocsamteinkomraen dagegen auf 1 vergiitete Schicht. Wegen 

der Erklarung dieser Bcgriffe siehe unsere ausfuhrlichen ErlSuterungen 
in Nr. 1/1928, S. 27 ff.

Z a h l e n t a f e l  3. Monatliches Gesamteinkommen und Zahl 
der verfahrenen Schichten jedes im Duichschnitt vorhanden 

gewesenen Bergarbeiters.

Zeitraum

Gesamteinkommen in Jb

Kohlen-u. 
Gesteins- 

hauer

Oesamt- 
belegschaft 

ohne jeinschl. 
Neben- 

betriebe

Zahl der,

verfahrenen Schichten

Kohlen* u. 
Gesteins- 

hauer

Gesamt- 
belegschaft 

ohne |einschl. 
Nebenbetriebe

Arbeits-

tage

1926:
Januar. . . 190 167 169 21,37 21,77 22,05 24,45
April. . . .  180 160 161 20,22 20,77 21,05 24,00.
J u l i . . . . .  230 200 200 25,42 25,54 25,65 27,00,
Oktober.. 226 199 199 24,16 24,53 24,69 26,00

1927:
J anua r . . .  213 187 188 22,74 23,12 23,32 24,61'
Februar . . 201 176 176 21,43 21,82 21,97 24,00
Marz. . . .  225 198 198 24,09 24,52 24,70 27,00
A p r i l . . . .  192 171 172 20,41 21,13 21,39 24,00
Mai . . : . 213 190 "191 21,14 21,98 22,25 25,00
Juni . . . .  208 185 186 20.61 21,27 21,49 24,03
Ju li...........  222 197 197 22,05 22,72 22,95 26,00
August . . 228 202 203 22,67 23,30 23,51 27,00
September 223 197 198 22,20 22,76 22,96 26,00
Oktober. .  227 : 201 201 22,82 23,37 23,60 26,00
November 221 195 195 22,22 22,71 22,92 24,44,

• • .

Das in der Zahlentafel 3 nachgewiesene monat- 
l iche Gesamteinkommen eines vorhandenen Arbeiters, daą 
selbstverstandlich mit der Zahl der Arbeitstage bzw, 
der yerfahrenen Schichten schwankt, entbehrt in ge- 
wissem Sinne der VoIIstandigkeit. Es ist aus dem Grunde 
etwas zu niedrig, weil zu der Zahl der angelegten, 
Arbeiter (Divisor) auch die Kranken gezahlt werden, ob- 
wohl die ihnen bzw. ihren Angehórigen aus der Kranken- 
versicherung zuflieBenden Betrage im Dividendus (Lohn- 
summej unberucksichtigt geblieben sind. Will man sich 
einen Uberblick iiber die G e s a m t e i n k u n f t e  verschaffen, 
die j e de m  v o r h a n d e n e n  Bergarbeiter durchschnitt;.- 
lich zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes zur Veifiigung 
stehen, so muB logischerweise dem in der Ubersicht"- 
angegebenen Betrag noch eine Summę von 6,52 M zuge-' 
schlagen werden, die gegenwartig im Durchschnitt monatlich 
auf jeden Arbeiter an Krankengeld mit Soziallohn entfallt —' 
ganz gleichgiiltig, daB die Versicherten durch Zahlung eineś' 
Teiles der notwendigen Beitrage sich einen Anspruch auf 
diese Leistungen erworben haben. Bei diesem Kranken^ 
geld handelt es sich nur um die Barauszahlungen an di& 
Kranken oder ihre Angehórigen. Die sonstigen Vorteile,l 
die der Arbeiter aus der sozialen Versicherung hat, wid'
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freie arztliche Behandlung, Krankenhauspflege, fast yollig 
kostenlose Lieferung von Heilmitteln usw., sind auBer Be- 
tracht geblieben. Fiir einen nicht unwesentlichen Teil der 
Arbeiterschaft kommt auch noch der Bezug von Alters-, Inva- 
liden- oder Unfallrente sowie Kriegsrenle in Frage, wodurch 
das errechnete durchschnittliche Oesamteinkommen noch eine 
Erhóhung erfahrt. Uber diese Rentenbeziige liegen uns jedoch 
keine Angaben vor. AuBerdem kommen den Arbeitern auch 
noch Aufwendungen der Werke zugut, die zahlenmaBig nicht 
festzustellen sind. Das sind beispielsweise die Vorteile der 
billigen Unterkunft in Ledigenheimen, die Kosten fiir die 
Unterhaltung von Kinderbewahranstalten, Haushaltungs- 
schulen u. a., die Móglichkeit, in Werkskonsumanstalten
u. dgl. Einrichtungen Lebensmittel aller Art und Gegen- 
stande des taglichen Bedarfs besonders vorteilhaft einzukaufen 
usw. Diese Betrage sind jedoch im Sinne der amtlichen 
Vorschriften fiir die Aufstellung der Lohnstatistik auBer 
aclit geblieben. — Die Beitrage zur Erwerbslosenfiirsorge,

die fiir Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 1,5 °/0 der Lohn- 
summe ausmachen, sichern den Arbeitern auch fiir den Fali der 
Arbeitslosigkeit ein gewisses Einkommen. Dieses schwankte 
bis 1. Okt. 1927 zwischen dem niedrigsten Betrag von zur- 
zeit 55,00 M fiir den ledigen Erwerbslosen und dem Hochst- 
betrag von 109,50 JC fiir den Verheirateten mit vier oder 
mehr Kindern. Seitdem ist in der Erwerbslosenfiirsorge 
eine Anderung eingefiihrt worden. Es wird nicht mehr wie 
bisher fur jeden Arbeiter iiber 21 Jahre der gleiche Betrag 
gezahlt, sondern die Erwerbslosenunterstiitzung wird ge- 
staffelt nach dem verdienten Lohn. So erzielt der erwerbs- 
lose Hauer eine monatliche Erwerbslosenunterstiitzung von 
83,25 JC ais Lediger bis zu 142,50 M ais Verheirateter mit
4 Kindern. Im Durchschnitt der Gesamtbelegschaft erhalt 
ein Lediger 65,75 M und ein Verheirateter mit 4 Kindern
112,50 ̂  Unterstiitzung.

Aus der . Zahlentafel 4 ist zu ersehen, wie sich die 
Arbeitstage auf yerfahrene und Feierschichten yerteilt haben.

Z a h l e n t a f e l  4. Verteilung der Arbeitstage auf yerfahrene und Feierschichten (berechnet auf 1 angelegten Arbeiter).

Jan. Febr. Marz April
1927 

Mai | Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.

Verfahrene Schichten insges. . 23,32 21,97 24,70 21,39 22,25 21,49 22,95 23,51 22,96 23,60 22,92
davon Uberschichten1 . . . . 1,61 1,24 1,13 0,80 0,65 0,67 0,55 0,46 0,46 0,56 0,64

bleiben normale Schichten 21,71 20,73 23,57 20,59 21,60 20,82 22,40 23,05 22,50 23,04 22,28
Dazu Fehlschichten:

Krankheit 2,18 2,49 2,36 1,90 1,70 1,57 1,75 1,92 1,80 1,66 1,45
yergiitete Urlaubsschichten . . 0,35 0,35 0,48 0,55 1,07 1,09 1,07 1,09 0,91 0,61 0,34
sonstige Fehlschichten . . . 0,37 0,43 0,59 0,96 0,63 0,55 0,78 0,94 0,79 0,69 0,37

Zahl der Arbeitstage 24,61 24,00 27,00 24,00 25,00 24,03 26,00 27,00 26,00 26,00 24,44

1 mit Zaschlagen................... 7,30 1,08 0,95 0,66 0,59 0,45 0,49 0,41 0,41 0,51 0,53
°hne Zuschlage................... 0,31 0,16 0,18 0,14 0,06 0,22 0,06 0,05 0,05 0,05 0,11

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 20. Januar 1928 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 
Wahrend der Kohlenmarkt bei prompter Lieferung sich be
sonders fiir bessere Sorten ziemlich Iebhaft gestaltete, kónnen 
die Aussichten fiir das Februargeschaft ais wenig giinstig 
bezeichnet werden. Es besteht gute Nachfrage, doch sind 
die Verkiiufer nicht bereit, Geschafte mit Zugestandnissen 
abzuschlieBen. Gaskohle wurde fur 1—2Wochen gunstig 
riotiert. Auch fiir gute Kokskohle bestand zunachst leb- 
hafte, spaterhin unregelmaBige Nachfrage. Erste Sorten 
Kesselkohle waren ruhig, jedoch fest. Kleine und zweite 
Sorlen neigten zur Schwache. Im Koksgeschaft wurde eine 
Besserung festgestellt. Gaskoks war weiterhin gut gesucht, 
aber knapp, wahrend die Preise der Vorwoche fiir GieBerei- 
und Hochofenkoks nahezu unverandert blieben. Im ganzen 
genommen wurden fiir prompte Lieferungen bessere Notie- 
rungen erzielt ais in der yergangenen Woche. Im einzelnen 
notierten beste Kesselkohle Durham und kleine besondere 
Kesselkohle wie in der Vorwoche 15 — 15/6 bzw. 10 s. Auch 
zweite Sorte Gaskohle (13/9 —14 s), ungesiebte Bunkerkohle 
Northumberland (12/6-13 s) sowie GieBerei-, Hochofen- 
(17/6 — 18/6 s) und Gaskoks (23—23/6 s) blieben unyerandert. 
Beste Kesselkohle Blyth erhóhte sich von 13/4lk —13/9 s 
auf 13/9 — 14 s, zweite Sorte stieg von 12/9 auf 12/9 — 13 s. 
Kleine Kesselkohle Blyth und Tyne notierten 9—9/6 (8/6—9/6 
bzw. 8/6 — 9 s in der Vorwoche), beste Gaskohle 15/6—15/9 
(15/6) s, besondere Gaskohle 15/9 —16/3 (15/9-16) s, unge
siebte Bunkerkohle Durham 14—14/6(13/6-14/6) s. Fiir Koks
kohle wurden 14-14/3 (13/3—13/9) s bezahlt.

2. F r a ch t en ma r k t .  In Cardiff bestand gegen Ende 
der Berichtszeit besonders nach den Miltelmeerlandern und 
Westitalien Mangel an prornptem Schiffsraum. Die Frachtsatze 
neigten daher zum Steigen. Der Kiistenhandel lag etwas 
fester. Lebhafte Nachfrage bestand fiir Schiffsraum nach 
Spanien. Das Sudamerika-Geschaft blieb gering und ohne 

Anzeichen einer Besserung. Der Frachtenmarkt am Tyne

1 Nach Colliery. Ouardian.

begann die Berichtswoche mit gutem Geschaft nach allen 
Richtungen, den baltischen Handel ausgenommen, der sich 
zwar nominell fest zeigte, aber geringen Umfang aufwies. 
Der Chartermarkt nach den Kohlenstationen yerlief fester. 
Das Geschaft nach den Hafen auf dem ęuropaischen Fest- 
land war ziemlich zufriedenstellend. Angelegt wurden fiir 
Cardiff-Genua 8 s, -La Plata 11 s, Tyne-Hamburg 3/10'/2 s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt fur Teererzeugni śse yerlief weiterhin, be
sonders fiir Pech und Naphtha, lustlos; auch Karbólsaure 
lag schwach. Kreosot dagegen war fest und gesucht. Ebenso 
zeigte sich Benzol ziemlich behauptet, an der Węstkuste" 
waren jedoch Anzeichen zu einer Flaue yorhanden, .Teer 
konnte sich bei mąBig guter Nachfrage behaupten.

Nebenerzeugnis In der Woche endigend am 

13. Jan. | 20. Jan.

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gall. 1/1 ll2
s
1. r/i

„ „ „ Suden . 1 i) 1/2
Rein-Toluol...................1 ff 1/10
Karbólsaure, roh 60?/o . 1 '■>»-- ■ r" 2/51/2

„ krist. . . . 1 lb. m u
Solyentnaphtha I, ger.: ‘ 1 ; v ::

N orden........................1 Gall. /10'/2
Solyentnaphtha I, ger., I '•

S u d e n ........................1 n /101/2
Rohnaphtha, Norden . . 1 H /S>/2 ■
Kreosot . . . . . .  1 )) /9 ! ■ 19 % '
Pech, fob. Ostkiiste . i 1 1.1. 85 : U 82/6 ' ■

„  fas. Westkiiste . . 1 }J 82/6-89/e ( 82/6—86/6
Teer................................. 1
schwefelsaures Ammo

» 62/6

niak, 20,6% Stickstoff 1 ii 10£ 11 s

Der Inlandmarkt in schwefel sauerm Ammon i ak  war 
bei einer Notierung von 10 £  11 s fiir 1 1.1 ziemlich fest, 
wahrend das Ausfuhrgeschaft mit einem Preis von -10 £ 
1 s 9 d wenig Iebhaft blieb.

1 Nach Colliery Ouardian.
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F5rderune ond Verkehrslage Im Ruhrbezirk1

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks
er

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

Zechen, Kokereien und Pre8- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 

(Wagen auf 101 Ladegewicht 
zurfickgefiihrt)

r“ ę  ,| gefehlt

Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rhelnes 
bel Caub 

(normal 
2,30 m)

m

Duisburg-
Ruhrorter-

(Klpper-
leistung)

I

Kanal- 
Zechen- 

H f l f  en

t

prlvate
Rhein-

1

insges.

t

Jan. 15. Sonntag \ _■ 6 052 - __ — _ t
16. 393 746 J 164 690 11 716 29 597 - 44 782 33 431 10819 89 032 2,39
17. 408 788 84 047 11 405 28 797 - 43 239 38 631 10 330 92 200 2,34
18. 400 019 85 941 12 384 29 132 - 45 552 37 725 10 440 93 717 2,41
19. 402 883 83 789 12 881 28 814 - 40 647 30 012 8 996 79 655 2,49

• 20. 406 861 85 440 12 467 28 885 - 46 831 40 284 9 946 97 061 2,53
21. 406372 87 714 7 970 28 439 — 45 727 45 077 9 637 100 441 2,53

ZUS. 2 419 669 591 621 68 823 179 716 , _ 266 778 225 160 60 168 552 106
lrbeitstagl. 403 278 84517 11 471 29 953 ' — 44 463 37 527 10 028 92 018 •

Vorl3ufIge Zahlen. s i l sn i

nar?P A T  E N  T B E R I C H T.
Gebrauchsmuster-Eintragungen, ; 'r

bekanntgemacht lm Patentblatt vora 12. Januar 192Ś.

5b. 1016589. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabriłci Bochum. 
Mit Seilatitrieb ausgeriistete Schrammaschine. 16.5i<27.

5c. 1016675. Heinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik, 
Witten (Ruhr). Nachgiebiger Vorbaustempel. 21.12.27.

5d. 1016468. Fritz Hohendahl, Dortmund. Klopfzeichen- 
geber. 1.12.27. ~hl,

5d. 1016762. Hauhinco Maschinenfabrik G;TJąusherr, 
E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Rollenąnordnung 
fur aus Stahlgliedern mit angeschlossener Kette sębildete 
Transportbander. 25.11.27. r j n

5d. 1016763. Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr, 
E. Hinselmann & Co. O. m. b. H., Essen. Lagerbrucke fur 
Rollenlager von Transportbandern. 25.11.27.

19 a. 1016431. Dr.-Ing. Kammerer, Berlin-Charlotten-
burg, und Wilhelm Ulrich Arbenz, Berlin-Zehlendorf-Mitte. 
Vorrichtung zur gegenseitigen Verstellung der atifi beiden 
Seiten einer Schiene angreifenden Rollen an .Olęisruck- 
maschinen. 17.5.27. " ”'v~

20 i. 1016701. Oswald Haferkorn, Poppitz b! Rochlitz 
(Sa.). Weiche fur Hangebahnen. 21.11.27.

201. 1016248. Rheinische Elektro-Werke G. m. b. H., 
Duisburg-Meiderich. Stromabnehmer fur elektrische Trans- 
portbahnen. 8.12.27.

21h. 1016404. Siemens-Schuckert-Werke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Elektrischer Ofen fur hohe Temperaturen.
10.12 27.

21 h. 1016864. Elektro-Schalt-Werk A.G., Góttingen. 
Elektrodenanordnung fur ein- oder mehrphasige elektrische 
Tiegelófen. 17.12.27.

42 i. 1016509. Hartmann & Braun A.G., Frankfurt 
(Main). Elektrisches Fernthermometer fur Kohlenstaub- 
bunker u. dgl. 9 4. 27.

85 e. 1016407. Adolf Kutzer, Leipzig-Stiinz. Sinkkasten 
fur Abwasser mit Abscheideeinrichtung fur Leichtflussig- 
keiten. 12.12.27.

Patent-Araneldungen,
die vom 12. Januar 1923 an zwei Monate lang in der Auslegchalle 

des Reichspatentamtes ausllegcn.

10a, 1. S. 66502. Hermann Seifert, Bochum. Kon* 
tinuierlich arbeitender senkrechter Kammerofen zur Ent- 
gasung von Kohle u. dgl. 10.7.24.

lOa, 5. O. 15884. Dr. C. Otto & Co. G .m .b . H., 
Bochum. Umstellvorrichtung fiir Regenerativ-, besonders 
Koksofenanlage. ■ 10.8 26. ••iaiti-

lOa, 12. K. 96897. Kellner & Flothmann G im .b . H., 
Dusseldorf. Turhebevorrichtung mit Kuchenfuhrung.25.11.25.

lOa, 16. O. 16478. Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H„ 
Bochum. Ausdruckmaschine fur Koksofen mit liegenden 
Kammern. 6.5.27. - ;

lOa, 17. D. 50272. Karolinę Dobbelstein,. geb. BuB- 
mann, Rolf, Alinita, Otto und Irmgard Dobbelstein,, Essen. 
Vorrichtung zum Austragen von Schwelgut odep Koks aus 
Vorrichtungen zum Verschwelen oder Verkokeh?mlt Flussig- 
keitsabschluB. 16.4.26. — .iN n

10 a, 17. L. 58527. Dipl.-Ing. Bernhard Ludwig, Miinchen. 
Kokslóschkiibel. 25.8.23.

10 a, 23. P. 51649. Josef PlaBmann, Duisburg. Ver- 
fahren zum Verschwelen und Trocknen von Brennstoffen.
11.11.25.

10a,37. C .30728. Allgemeine Vergasungs-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin-Halensee. Schachtofen zur Gewinnung von 
Urteer. Zus. z. Pat. 435210. 4.6.21.

12r, 1. Z. 13713. Zeche Mathias Stinnes, Essen. Ver- 
fahren zum Reinigen von Urteerbenzinen mit Schwefelsaure. 
31.3. 23.

24 e, 4. W. 66653. Hans Wiedemann, Berlin-Charlotten- 
burg. Gaserzeugungsanlage, bei der der feinkórnige Brenn- 
stoff durch Riihrwerke uber mehrere hintereinandergeschaltete 
Teller nach dem Vergasuhgsraum gefordert wird. 19.7.24.

24e,7. J .25226. Friedrich Jahns, Georgenthal(Thuringen). 
Ringgaserzeuger zum Vergasen von rohen, wasserreichen 
Brennstoffen. Zus. z. Pat. 431 677. 30.9.24.

24e, 12. W. 67718. Walter Wood, Philadelphia (V.St.A.). 
Gaserzeuger mit kreisendem Riihrer. 26.11.24.

241,1. R. 61908. Heinrich Reiser, Gelsenkirchen. Blende 
zum Abdecken des Schlackenraumes gegen den Verbren- 
nungsraum bei Staubkohlenfeuerungen. 29 8 24.

241, 5. D. 50335. Deutsche Babcock & Wilcox Dampf- 
kessel-Werke A.G., Oberhausen (Rhld.). Brenner fur Kohlen- 
staubfeuerung. 27. 4 26.

241,7. J. 26683. International Combustion Engineering 
Corporation, Neuyork. Feuerkammer fur Kohlenstaubfeue- 
rungen mitgekuhltem Boden 21.9 25. GroBbritannien 26.9.24.

24 i, 9. K. 99035. Gottfried Kórber, Rostock. Wand- 
kuhleinrichtung. ;mit wasserdurchflossenen Kuhlrosten fur 
Feuerungen zur getrennten oder gemeinsamen Beschickung 
von stuckigem oder staubfórmigem Brennstoff. 5.5.26.

26 d, 8. G. 69937. Oesellschaft fur Lindes Eismaschinen 
A.G.,H61lriegelskreuth b.Miinchen. Entfernung des Azetylens 
aus azetylenhaltieen Oasgemischen. 4.4.27.

26 d, 8. G. 70216. Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen 
A.G.,Hóllriegelskreuth b.Miinchen. Entfernung von Azetylen- 
kohlenwasserstoffen aus Kokereigas 2.5.27.

40 a, 44. D. 49511. Arthur DoBmann, Genua. Zinn- 
raffinierverfahren fur Metali aus WeiBblechabfallen. 29.12.25.

40 c, 16. H. 109398. Hirsch, Kupfer- und Messingwerke 
A.G., Messingwerk b. Eberswalde. Verfahren zum Be- 
schicken von eisenlosen Induktions-Schmelzófen. 23.12 26.

42 f, 31. St. 38233. Heinrich StoltefuB, Essen-Borbeck. 
Einrichtung zum Bestimmen des Oewichts und der Menge 
der Ladungen von Fórderwagen. 3.4.23.

42 k, 30. V. 21270. Dipl.-Ing. Adolf Vogelsang, Haspe 
(Westf.). Vorrichtung zum Priifen der Dichtigkeit von wasser- 
gekiihlten Behaltern an Hochofen o. dgl. 8.5.26.

46 d, 5. F. 61312. Flottmannkonzern G. m. b. H., Herne 
(WestF.). Fullungsreglung von Pfeilradmotoren fiir gas- 
fórmige Treibmitiel. 24.4.26.

61 a, 19. D. 49602. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager, 
Lubeck. Fassung fur die Augenglaser von Rauchschutz- 
brillen, Atemmasken, Gasschutzmasken o. dgl. 13.1.26.

74c, 10. Sch. 81358. Hans Schlieper, Recklinghausen. 
Slcherheitsvorrichtung fur Signalanlagen, besonders fiir die
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Weitergabe der Fórdersignale in Orubenbetrieben mit mehr- 
stóckigen Fórderkórben. 8.1.27.

80a,25. Q 6Q380. Johannes Orund, Senftenberg (N.-L.). 
Druckstange fur Brikettpressen. 3. 2. 27.

80b, 9. S. 77782. Salinę Liineburg und Chemische 
Fabrik A.O., Liineburg. Verfahren zur Herstellung von 
Isolierformstiickchen aus basischem Magnesiumkarbonat und 
Fasern. 29.12 26.

80 c, 14. K. 99767. Ernst Kniittel, Kalkberge (Mark). 
Verfahren zum Betriebe von Drehrohrofenanlagen mit zur 
Erwarmung der Brennluft dienender nachgeschalteter Kiihl- 
vorrichtung. 9. 7. 26.

81 e, 124. D. 49142. Demag A.O., Duisburg. Anlage 
zum Umschlag von in Bunkern gestapeltem Massengut.
6.11.25.

81 e, 126. K. 94736. Fried. Krupp A.O., Essen. Fahr- 
bare Absetzvorrichtung mit einem um eine lotrechle Achse 
schwenkbaren Ausleger. 25. 6.25.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lituft die funfjshrige Frist, innerlialb dereń eine Nlchllgkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kami.)

5b (22). 453713, vom 24. Februar 1927. Erteilung
bekanntgemacht ani 1. Dezember 1927. Maschinenfabr i k  
Wes t f a l i a  A.O. in  Ge l s e nk i r c he n .  Stangen- bzw. 
Kettenschrammaschine, dereń Werkzeughalter durch Seil oder 
Kette geschwenkł wird.

Das das Schwenken des Werkzeughalters vermittelnde 
Seil (Kette) wird von einer in der Nahe der Seiltrommel 
der Maschine liegenden Stelle iiber eine an einem Arm des 
Werkzeughalters gelagerte Rolle zu der das Schwenken 
bewirkenden Seiltrommel gefuhrt. Der die Rolie tragende 
Arm stiitzt sich so gegen eine am Werkzeughalter gelagerte 
Sperrvorrichtung, daB er diese bei einem Bruch oder einer Ent- 
lastung des Seils (der Kette) freigibt. Die Vorrichtung stellt 
alsdann selbsttatig den Werkzeughalter fest. Bei Maschinen, 
bei denen der Werkzeughalter an beiden Seiten zur Auf- 
nahme eines Lagerarms fur die; Seil- (Ketten-) rolle vorge- 
richtet ist, wird auch auf jeder Seite des Halters eine Sperr- 
vorrichtung fur den Halter vorgesehen. Die beiden Sperr- 
vorrichtungen wirken jedoch in verschiedener Richtung 
sperrend, so daB beim Schwenken des Werkzeughalters in 
jeder Richtung die eine Sperrvorrichtung beim Spannen des 
Seils (der Kette) auBer Tatigkeit gesetzt wird, wahrend die 
andere Sperrvorrichtung ein Schwenken des Werkzeughalters 
in der der jeweiligen Schwenkrichtung entgegengesetzten 
Richtung verhindert.

5d (1). 453573, vom 4. Juni 1924. Erteilung bekannt
gemacht am 24. November 1927. G e o r g  E i s e n b e r g  in 
D o r t mu n d  u nd  A l o i s  N i ą s t a t e k  in Ho mb r uc h-  
B a r o p. Wetterluttenverbindung,\ry

In geringer Entfernung von'dem Ende des einen Lutten- 
schusses sind auf diesem zwei'aufeinanderliegende, d. h. 
zwei ineinander angeordnete Ringe aufgezogen und be- 
festigt. Von diesen Ringen steht der auBere Ring, weil er 
eine gróBere Breite ais der innere Ring hat, beiderseits
uber den letztern vor. Infolgedessen werden von dem
auBern Ring und der Wandung des Lutteiischusses Ring- 
nuten gebildet. In die nach dem SchuBende zu gerichtete 
Nut wird das Ende des mit dem SchuB zu verbindenden 
Schusses eingeschoben. Die andere Nut dient zur Auf-
nahme der hakenfórmig umgebogenen Enden von Schrauben- 
bolzen, die durch Bohrungen von an dem andern SchuB 
befestigten Winkeln greifen und dereń Muttern sich gegen 
diese Winkel legen. Infolgedessen kann durch Anziehen der 
Muttern das Ende des einen Schusses fest in die durch die 
Ringe des andern Schusses gebildete Nut gepreBt werden.

lOa (11). 453714, vom 15. Januar 1926. Erteilung
bekanntgemacht am 1.Dezember 1927, Dr. C. Ot to & Co. 
O. m. b. H. in Bochum.  Fiilleinrichtung.

Die Einrichtung, die zum Einfullen von feinkórnigem 
und backendem Gut in Behalter, z. B. zum Einfullen von 
Kohle in die Verkokungskammern von Koksofen dienen 
soli, hat einen zweckmaBig ais Trichter ausgebildeten Be
halter, dessen Austrittsóffnung durch eine Bodenklappe
o. dgl. verschlieBbar ist. In dem Behalter ist ein zum 
Lockern des Behalterinhalts dienendes, oben und unten 
offenes Rohrstiick angeordnet, das mit Hilfe eines Bugels 
an einem Gestange aufgehangt ist, das zum Heben und 
Senken des Kórpers dient. An dem Behalter ist eine Leiste

befestigt, die zum Fuhren und zur Begrenzung des Hubes 
des Gestanges bzw. des Rohrstiickes dient.

20 c (9). 453834, vom 13. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 1. Dezember 1927. Linke-Hofmann- 
Wer ke  A.G. in  Bres l au .  Kohlenstaubtransporiwagen.

Der Behalter des Wagens ist durch Zwischenwande in 
eine Anzahl von luftdicht gegeneinander abgeschlossenen 
Kammern geteilt. Jede dieser Kammern hat einen trichter- 
fórmigen Boden, in dessen Bereich ein Druckluftejektor an
geordnet ist, der den Kammerinhalt (Kohlenstaub), auf dessen 
Oberflache Druckluft wirkt, in eine Fórderleitung blast. Die 
Ejektoren samtlicher Kammern blasen in eine getneinsame 
Fórderleitung, so daB nach Entleerung einer Kammer diese 
Kammer von der Fórderleitung und von der Druckluft- 
leitung abgeschaltet werden kann, ohne daB die Entleerung 
der andern Kammern unterbrochen wird.

21 h ;(J8). 453717, vom 20. August 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 1. Dezember 1927. A l l g e m e i n e  
Elektr i z i tats-Oesel l schaf t  in Ber l i n .  Schaltung fiir  
Hochfreąuen zofen.

Die den Tiegel des Ofens umgebende, an eine beliebige 
Wechselstroinąuelle angeschlossene Spule ist in zwei an- 
nahernd oder getlau gleiche Teile geteilt und im Teilungs- 
punkt geerdet. Zu den Spulenteilen sind Kondensatoren 
parallel g.esęhaltet.

21 h, (23). 453587, vom 2. November 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 24. November 1927. Siemens & Halske 
A.G. in iBerl in-Siemensstadt .  Uberwachungseinrichtung 
fu r die Elektroden elektrischer Lichłbogenofen.

An den derOefahr eines Bruches ausgesetzten Teil der 
Elektroden sind an mehreren iiber die Lange dieses Teiles 
verteiltefi'! Śtellen MeBkreise angeschlossen, wobei die An- 
schluBstćlfen so verteilt sind, daB bei einem Bruch der 
Elektroden- die ungefahre Lage der Bruchstelle festgestellt 
werden . kann. Die MeBkreise konnen an die Elektroden 
durch spitzen- oder schneidenfórmige Beruhrungsflachen 
angeschlossen sein.

40a,i{15). 453592, vom 9. August 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 24. November 1927. Dr. Richard Lorenz 
und D iisW alter Fraenkel  in Frankfurt  (Main). Trennung 
und Raffinierung von Metallgemischen.

In einem Gleichgewichtssystem aus geschmolzenen 
Metallen und geschmolzenen Metallverbindungen (Salzen 
einschlieBlich Sulfiden und Oxyden) soli in der Phase der 
Metallverbindungen das Gleichgewicht durch Einbringen von 
Halogetien und dadurch bewirkte Bildung von fluchtigen 
Halogenverbindungen eines oder mehrerer Bestandteile 
dauernd gestórt werden. Zum SchluB sollen eih’ oder 
mehrere Metalle vergast werden, wobei die nicht vergasten 
Metalle rein zuriickbleiben. Falls Halogenverbindungen in 
der Schmelze vorhanden sind, soli die Metallschmelze ais 
Kathode geschaltet und in die Schmelze der Salze, Oxyde 
oder Sulfide eine Anodę eingetaucht werden. Dabei wird 
das Halogen frei und tritt mit dem zu verfluchtigenden 
Metali der Schmelze in Reaktion, wahrend eine dem er- 
zeugten Halogen aquivalente Menge des nicht zu entfernen- 
den Metalls von der Salzschmelze in das Metallbad ubergeht.

61 a (19). 453676, vom 19. November 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 1. Dezember 1927. Dr.-Ing. Alexander 
Bernhard Dr  ag er in, Lubeck. Luflreinigungspatrone fur 
Atmungsgerate.

Die Patrone hat gegeneinander versetzte Tragschalen- 
gruppen fur die Reinigungsmasse (das Bindungsmittel); die 
Schalen jeder Oruppe haben in Linie ubereinanderliegende 
Bodenóffnungen fur den Luftdurchtritt, wahrend die Boden- 
óffnungen ubereinanderliegender Schalengruppen so gegen
einander verselzt sind, daB die Luft in zickzackfórmigem 
Weg durch die Schalengruppen und damit durch die Patrone 
stromjt. Die einzelnen Tragschalen konnen im Boden auBer 
den Óffnungen Schlilze haben, die so bemesseri sind, daB 
die Kórner der Reinigungsmasse nicht durch sie hindurch- 
fallen konnen und sie nach Inbetriebnahme der Patrone in
folge des Aufąuellens der Kórner verschlossen werden.

74 b. (4): 453797, vom 21. Dezember 1922. Erteilung 
bekanhtgerpaęht am 1. Dezember 1927. W i l l y  Nel l iBen 
in B i e l e f ;eld.  Diffusionsgerdt zum Anzeigen von Oasen 
mit einer Vorrichtung zum Durchspuien mit Frischluft,
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Das Gerat hat einen Druckluftbehalter, dessen Inhalt 
so groB ist, daB nach jeder Messung die Diffusionskammer 
mehrere Małe mit Luft durchspiilt werden kann. Dadurch 
wird es moglich, nach jeder Messung die Gasriickstąnde 
resllos aus dem Gerat zu entfernen.

SOb (25). 453712, vom 5. Dezember 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 1. Dezember 1927. C o n t i n e n t a l e  
P r o d o r i t  A.G. in Mannheim-Rheinau.  Verfahren zur 
Herstellung eines Hartpechs von grofier Bindekraft neben 
hohem Erweichungspunkt.

Kohlenstoffarme oder kohlenstofffreie Teere oder teer- 
ahnliche Stoffe sollen so lange destilliert werden, bis der 
erstarrte Riickstand einen Erweichungspunkt von etwa 110° 
bis 160° und mehr (nach Kramer-Sarnow) aufweist. Der 
Riickstand ist besonders ais Bindemittel bei der Kohlen- 
brikettierung geeignet. Bei der Destillation der Stoffe kann 
in dem mit dem Ausgangsstoff beschickten Destillations- 
gefaB. die Luft verdunnt werden, bevor das GefaB erhitzt 
wird und aus dem Ausgangsstoff unter standigem Ruhren 
die leicht fliichtigen Beslandteile ausgetrieben werden. Sind 
diese Stoffe ausgetrieben, so kónnen unter Aufrechterhaltung 
des Vakuums und Zuftihrung von gewóhnlichem oder iiber- 
hitztem Wasserdampf die schwer fliichtigen Stoffe abge- 
trieben werden.

87 b (2). 453663, vom 9. Januar 1927. Erteilung be
kanntgemacht am 1. Dezember 1927. D e u t s c h e  Prazi- 
sionswerkzeug-A.G.  in Amberg.  Rohrschiebersteuerung 
fiir  Prefilufiwerkzeuge. Zus. z. Pat. 444637. Das Hauptpatent 
hat angefangen am 14 Januar 1925.

Bei der Steuerung gemafi dem Hauptpatent ist auf 
einem hohlzylindrischen Steuerkórper (Schieber) eine Ring- 
nut zwischen zwei Steuerstufen von gleicher Starkę und 
gleichem Durchmesser angeordnet, von denen die eine achs- 
rechte Durchbohrungen hat. Die Umsteuerung des Schiebers 
in die Hochlage erfolgt dabei durch das von dem sich vor- 
warts bewegenden Schlagkolben veranlafi(e Einstrómen der 
Arbeitsluft in die Ringnut und unter die durchbohrte Steuer- 
stufe. Oemafi der Erfindung ist die achsrechte Bohrung 
der Steuerstufe durch in der Wandung des Schiebergehauses 
vorgesehene Aussparungen ersetzt, welche die beiden Ring- 
raume oberhalb und unterhalb der untern Steuerstufe mit- 
einander verbinden.

87 b (2). 453665, vom 23. Juni 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 1. Dezember 1927. Kar l  T h e o d o r  J a spe r  
in Essen. Rohrschiebersteuerung fiir  Prefilufiwerkzeuge.

Der eine innere und eine auBere Dichtungsflache auf- 
weisende Schieber ist auf der innern, gegen den Zylinder- 
hals gerichleten Flachę mit einer muschelfórmigen Aus- 
sparung und an der einen Stirnseite der auBern Dichtungs
flache mit einer Nut versehen. Durch die Aussparung 
werden die in den Zylinderhals miindenden Kanale der 
vordern und hintern Zylinderseite abwechselnd mit dem 
Auspuffkanal verbunden, wahrend die durch die Nut ge- 
bildete Flachę standig unter dem Druck von frischem Be- 
triebsmiltel steht. Der Schieber kann exzentrisch zum 
Arbeitskolben iiber dem Zylinderhals angeordnet sein, wo
bei die zum Zufiihren des frischen Druckmittels zu den 
Zylindern und zum Abfiihren des verbrauchten Druckmittels 
aus ihnen dienenden Bohrungen in der durch die Exzentrizitat 
bedingten sichelfórmigen Verdickung vorgesehen sind.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in N r. I  a u f den Selten 34 - 37 verdffentUcht. ' bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

B e i t r a g  zu f  Kenr t t n i s  der  Faserkoh l e .  Von 
Lange. Gluckauf. Bd.64. 14 1.28. S. 49/51*. Nachweis, daB 
die Faserkohle nicht lediglich aus Holzsubstanz, sondern in 
erheblichem Mafie aus krautigen Pflanzenteilen hervor- 
gegąngen ist. Austrocknung der Gewebe vor Beginn des 
Inkohlungsstadiums der Faserkohle. Unterscheidung von 
Holz- und Laub-Faserkohle.

A u f f i n d u n g  d e r  L i n g u l a s c h i c h t  aus der  
w e s t f a l i s c h e n  G a s f l a m m k o h l e n g r u p p e  im 
Aachener  Karbon.  Von Wunstorf und Gothan. Oluckauf. 
Bd.64. 14.1.28. S. 54. Bericht iiber die Auffindung der
marinen Leitschicht.

D ie  H a r z s c h w e l l e  zur j i ingern Zechsteinzei t  
und ihr Einf luB auf die Ausb i l dung  des in ihrem 
Ber.eiche l i e g e n d e n  Sa l z l ager s .  Von Grupę. Kali. 
Bd.22. 1.1.28. S. 1/5*. Die Ausbildung des Plattendolomits 
oder Hauptanhydrits am Harzrande und ihre palaographische 
Bedeutung. (Forts. f.)

D as  Ó l f e l d  C a m p i n a  ( B u c e a ,  G a h i t a )  der  
S t eaua  Ro ma n a .  Von Kraus. Petroleum.’Bd. 24. 1.1.28. 
S. 1/21*. Geologische und lagerstattliche Verhaltnisse. Er- 
giebigkeit der ErdóWorkommen. Wirtschaftlichkeit. Lebens- 
dauer. Zukunftsaussichten.

The g e o l o g y  of C a r s o n  Hi l l .  Von Moss. Engg. 
Min. J. Bd. 124. 24.12.27. S. 1010/2*. Beschreibung des 
geologischen Aufbaus der genannten kalifornischen Gold- 
lagerstatte.

O be r  g e o p h y s i k a  1 i sche AufschluBverfahren 
in der b er g b a u I ich e n Prax i s .  Von Ambronn. Intern. 
Bergwirtsch. Bd.2. 1927. H. 11/12. S. 217/25*. Erorterung 
verschiedener Grundfragen fur die Ausfuhrung von Schwere- 
messungen sowie fiir die Anwendung von magnetischen, 
radioaktiven und elektrischen Verfahren.

Bergwesen.

D er B e r gb a u  S um a t r a s  mi t  besonderer  Be- 
r u ck s i ch t i gu n g des Edelmetal  Ibergbaus.  Techn. 
BI. Bd. 18. 6.1.28. S. 1/5*. Angaben iiber den Kohlen- sowie 
uber den Edelmetallbergbau.

D ie  V e r h u t u n g  von S c h a d e n  i n f o l g e  de r  
E i n w i r k u n g  des  B e r g b a u s .  Von Oberste-Brink. 
(SchluB.) Intern. Bergwirtsch. Bd.2. 1927. H. 11/12. S.229/30.

Mafinahmen zur Sicherung der Schachte sowie der Rohr- 
und Kabelleitungen.

Shaf t-sinking at Wash i ng ton ,  Co. Durham.  Von 
Ford. Trans. N. Engl. Inst. Bd. 78. 1927. Teil 1. S. 8/28*. Be
richt uber die beim Schachtabteufen gemachten Erfahrungen. 
Bemerkenswerte technische Einrichtungen. Profil der durch- 
teuften Schichten. Fossilfiihrung. Aussprache.

The f ue l  p r ob l em.  IV. Von Roberts. Coli. Engg. 
Bd. 5. 1928. H. 47. S. 24/6. Notwendigkeit und Abbau 
von Schachtsicherheitspfeilern. Kohlenverluste durch die 
Sicherheitspfeiler an der Markscheide. Spiilversatz ais Mittel 
zum Abbau von Sicherheitspfeilern.

Some  gen e r a ł  co n si d e r a t i on s of  mach i ne-  
m i n i n g  pract i ce .  Von Barraclough. Trans. Eng. Inst. 
Bd.74. 1927. Teil 3. S. 177/203*. Betrachtungen iiber den 
EinfluB des maschinenmaBig betriebenen Pfeilerbaus und des 
Strebbaus mit breitem Blick auf das Hangende. Sicherung 
des Hangenden und Fórderstreckenausbau. Abbaufórder- 
einrichtungen. Tiefe des Schrams. Sprengverfahren. Betriebs-* 
reglung vor Ort. Wahl der Maschinen und des Abbau- 
verfahrens. Aussprache.

M i n i n g  wi t h  f i l l e d  s topęs .  II. S u p p o r t e d  
me t hods .  Von Mitke. Engg.Min.J. Bd. 124. 24.12.27. 
S. 1013/7*. Besprechung verschiedener im Erzbergbau ge- 
brauchlicher Abbauverfahren mit Bergeversatz.

The d r i v i n g  of n a r r ow  pl aces .  Von Walton- 
Brown. Trans. N. Engl. Inst. Bd. 77. 1927. Teil 7. S. 159/82*. 
Beschreibung eines Abbauverfahrens, bei dem sich Schram- 
maschinen unter ungunstigen Verhaltnissen bewahrt haben. 
Beschreibung neuzeitlicher Schrammaschinen. Meinungs- 
austausch.

K r i t i s c he  Erór terungen uber den Einf l uB des 
Hoh l r aumes  im Bohr loch auf die wi r tschaf t l i che 
A r b e i t s l e i s t u n g  von  f es ten  und  Fl i i ss i g l u f t- 
sprengstof fen bei  b e s o n d e r e r  Beri i cksicht igung 
der  fur  den  K a l i b e r g b a u  g e g e b e n e n  Ver- 
h a l t n i s s e .  Schlagel Eisen. Bd.26. 1.1.28. S. 1/6*. Aus- 
fullung und Herstellung der Bohrlócher. Lage und Wirkung 
des Sprengstoffs im Bohrloch. Einwirkung von Hohlraumen 
auf die Eigenschaften des Explosionstragers. (Forts. f )

N o t e s  on t he  o v e r h e a d  K o e p e  w i n d i n g  
p l a n t  at the M u r t o n  C o l l i e r y  of  t h e  S o u t h  
H e t t o n  Co a l  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  Co.  Du r h am .  
Von Raw. Trans. N. Engl. Inst. Bd. 77. 1927. Teil 7.
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S. 98/121*. Eingehende Beschreibung der im Fórderturm der 
genannten Grube stehenden Koepefórdereinrichtung. Aus- 
sprache.

Mc l n t y r e ’ s new hoi s t i ng engines.  Von Rowe. 
Can.Min.J. Bd.48. 23.12.27. S. 1029/31*. Beschreibung der 
fiir eine groBe Fórderleistung berechneten neuen elektrischen 
Fórdermaschine.

Wagenha l t evor r i ch t ung  fiir Fórderkórbe.  Von 
Eisenmenger. Gluckauf. Bd. 64. 14.1.28. S. 54/5*. Be
schreibung einer neuartigen Haltevorrichtung fur Fórder- 
wagen.

D ie  B a m a g - V e r l a d e s c h a u f e l  im u n t e r -  
t a g i g e n  G r u b e n b e t r i e b .  Von Piitz. Braunkohle. 
Bd.27. 7.1.28. S. 1/7*. Bauart und Arbeitsweise derVerlade- 
schaufel. Zeitstudien. Anwendung der Verladeschaufel im 
Braunkohlentiefbau.

P n e u m a t i c  c o n v e y i n g  of coal .  Coli. Engg. 
Bd.5. 1928. H.47. S. 13/20*. Beschreibung zweier irri 
Kohlenbecken von Durham untertage betriebener pneu- 
matischer Anlagen zum Absaugen des Kohlenstaubes und 
zum Fordem der Feinkohle aus den Abbauen. Beschreibung 
einer ahtilichen, iibertage ausgefiihrten Anlage.

A c o r t t r i b u t i o n  to t he  s o l u t i o n  o f  t he  
p r ob l em 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. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 115. 16.12 27. S. 898.
23.12 27. S. 937/8. Beziehungen zwischen Eintreten und Zeit 
des Unfalles. Verteilung der Unfalle auf die einzelnen Fórder- 
arten. Einteilung nach den Ursachen. Besprechung der 
einzelnen Unfallgruppen.

N o t e s  on an i n r u s h  o f  w a t e r  a t  t h e  
Mon t a g u  C o l l i e r y ,  S c o t s w o o d - o n - T y n e .  • Von 
Foster. Trans. N. Engl. Inst. Bd. 78. 1927. Teil 1. S. 29/43*. 
Schilderung des durch einen Wassereinbruch aus alten 
Bauen herbeigefiihrten Grubenungliicks. Siimpfung der 
Grube. Untersuchungsergebnis.

D ie  B e k a m p f u n g  der  K o h l e n s a u r e g e f a h r  in 
N i eder sch l es i en .  Von Kindermann. Z. Oberschl. V. 
Bd. 67. 1928. H. 1. S. 10/8*. Geschichtlicher Ruckblick. 
Geologie der Kohlensaure. Physikalische und chemische 
Bedingungen der Kohlensaureaufspeicherung in den Flózen. 
Kohlensaureausbriiche und Gebirgsdruck. (SchluB f.)

C a n d l e - p o w e r  of e l e c t r i c  s a f e t y  l a m p s .  
Von Lyon. Coli. Engg. Bd.5. 1928. H.47. S. 31/4* und 36. 
Besprechung verschiedener photometrischer Verfahren und 
ihrer Anwendungsweise zur Bestimmung der Leuchtstarke 
elektrischer Sicherheitslampen.

Fa ta l  a c c i d e n t . r e p o r t  s. Coli. Engg. Bd. 5. 1928. 
H.47. S .39/41*. Auszugsweise Wiedergabe der Unter- 
suchungsberichte .iiber die Grubenungliicke auf der 
Pendleton-Grube und der Birchenwood-Grube, die durch 
das plótzliche . Hochąuellen des Liegenden bzw. durch 
Selbstentzundung der Kohle mit nachfolgender Schlagwetter- 
explosion herbeigefiihrt worden sind.

Co a l - p i c k i n g  and  c o n v e y i n g  a p p l i a n c e s .  
Von Wardell. Coli. Engg. Bd.5, 1928. H.47. S. 27/30*. 
Beschreibung der verschiedenen in Kohlenaufbereitungen 
gebrauchlichen Lese- und Fórderbander. .

No t es  on coal  c l e a n i n g  and  i ts r e l a t i o n  to 
the cost  and  ą u a l i t y  of  coke.  Von Bradley. Fuel. 
Bd.7. 1928. H. 1. S.31/6*. Bericht uber Wasch- und Sieb- 
versuche mit Kohlen. Der EinfluB des Waschens und 
Siebens auf die Kosten und die Giite des Koks.

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 n k o h l e .  
Von Winkhaus. (SchluB.) Gluckauf. Bd. 64. 14. 1.28.
S. 41/8*. Sonstige Bauarten von Trockenherden. Arms-Herd, 
Peale-Davis-Herd. Trockenaufbereitungsverfahren ohne Ver- 
Wendung von Luft. Spiralscheider, Berrisford-Scheider. Nach- 
teile und Vorteile der Trockenaufbereitung. Zusammen- 
fassung, Schrifttum.

P n e u m a t i c  s e p a r a t i o n  of s ma l i  coal .  Von 
Slade und Hirst. Coli. Engg. Bd. 5. 1928. H. 47. S. 7/9, 
Bericht uber ausgedehnte Versuche mit einem Halb-Wye- 
Luflherd im Kohlenaufbereitungs-Laboratorium der Uni- 
versitat Birmingham. EinfluB der Feuchtigkeit, des Vorsiebens 
und der KorngróBe. Staubabscheidung und Staubzusammen- 
setzung. Vorziige und Anwendungsbereich der Trocken
aufbereitung.

T he S u 1 1 o n -S t e e 1e - & - S t e e 1e p rocess  of 
c l e a n i n g  d r y  c o a l ,  w i t h  s o n ę  r emarks  on 
p n e u m a t i c  s e p a r a t o r  s. Von Appleyard. Trans. N. 
Engl. Inst. Bd. 77. 1927. Teil 7. S. 122/58*. Eingehende 
Beschreibung des genannten Luftherdes zur Trocken
aufbereitung von Steinkohle. Arbeitsweise. EinfluB des

Feuchtigkeitsgehaltes. Betriebsergebnisse. Staubabsaugung. 
Wirtschaftlichkeit. Bedeutung der Trockenaufbereitung. Be
schreibung von Anlagen in den Ver. Staaten. Aussprache.

U n t e r s u c h u n g e n  u be r  die Au fbere i t u . ngs-  
m ó g l i c h k e i t e n  der  ed l en  S i l b e r e r z e  s ow i e  der 
komplexen Blei z i nkerze der Grube Al te Ho f f nung  
G o t t e s  zu K l e i n - V o i g t s b e r g  (Sa.). Von Quittkat. 
Metali Erz. Bd.25. 1928. H. 1. S. 1/7*. Mineralogische Kenn- 
zeichnung dąr im Bau befindlichen Erzgange mit besoiiderer 
Beriicksichtigung der fur die Aufbereitung wichtigen Merk
male. Gangausbildung des Christliche-Hilfe-Stehenden. 
(SchluB f.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

R a u c h g a s s p e i s e  wasse ryorwarmer  fiir Hoch- 
druckdampf .  Von Lichte. Warme. Bd. 51. 7.1. 28. S. 3/8*. 
Ubergang zum Hoch- und Hóchstdruckspeisewasservor* 
warmer. Der Stierle-Vorwarmer mit ąuadratischen Rippen. 
Elastischer Zusammenbau. Rohrmaterial. Krummerverbin- 
dungen. Warmeleistung, Rufiabblaser. Ausgefiihrte Anlagen.

O p e r a t i n g e x p e r i e n c e s w i t h .  1,300-LB. 
s t eam p res su r e .  Von Anderson. Engg. Bd. 125. 6.1.28. 
S. 25/8*. Eingehender Bericht uber die im Kraftwerk Lakeside 
Station, Milwaukee, gemachten Betriebserfahrungen. Untdr- 
suchung der eingetretenen Betriebsstórungen. (SchluB f.)

A bd a in pf v erwer t  u n g im Ford  e rni a sćh in e ri- 
bet r i ebe .  Von Ruetz. Z. Obersćhl. V. Bd.67. 1928. H. l :  
S .25/30*. Untersuchung an Fórdermaschinen vor derti Bau 
einer Abdampfverwertung. SicherheitsmaBnahmeh beirrt 
Niederschlagen des Abdampfes. Beispiel fui/ Heiz- und 
Badewassererzeugung.

W a r m e t e c h n i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  ari 
F ó r d e r m a s c h i n e n .  Von Ruetz. Ąrch. Warmewirtsch. 
Bd. 9. 1928. H. 1. S. 13/5*. Das Indiziefen der Fórder
maschinen. Aufdeckung von Fehlern durch Indikatorf 
diagramme. Berechnung von Dampfverbrauch und Leistung 
einer Fórdermaschine an Hand der Indikatdr- und G ę- 
śchwindigkeitsdiagramme.

D ie  W a r m e i i b e r t r a g u n g  i n H e i z r o h r e n i  
Von Eikmann. Arch. Warmewirtsch. Bd. 9. 1928. H. 1.
S. 5/8*. Beschreibung der Versuchsanlage. Messung der 
Gastemperaturen und Gasgeschwindigkeiten. Versuchs- 
ergebnisse.

D e r  T u r b o b r e n n e r .  Von Herberholz. Arch. 
Warmewirtsch. Bd.9. 1928. H. l .  S. 15/6*. Anforderungen' 
an einen Koksofengasbrenner. Berechnung des Arbeits-. 
aufwandes zur Forderung der Verbrennungsluft. Be
schreibung des neuen Turbobrenners. Versuchsergebnisśe.! 
Anwendungsmóglichkeiten.

L e i s t u n g s g a r a n t i e n  fur  Ruckk i i  hIanl .agen.  
Von Otte. Arch. Warmewirtsch. Bd.9. 1928. H. l .  S. 1/4*. 
Kritik der bisher ublichen Leistungszusicherungen. Angabe 
eines vereinfachten Untersuchungsverfahrens.

Du ca l cu l  des a s s e m b l a ge s  par  rivure dans 
Ies apparei l s  a vapeur. Von Kammerer. Buli. Mulhouse. 
Bd.93. 1927. H. 9. S. 502/31*. Beitrage zur Berechnung der 
Nieten und Nietverbindungen an DampfgefaBen. Biegungs-' 
beanspruchung von Blechen in der Nahe von Nietver- 
bindungen. Auf lange Nietverbindungen zuruckzufuhrende 
Unfalle. Lehren fiir den Kesselbau.

Elektrotechnik.

F o r t s c h r i t t e  u n d  N e u e r u n g e n  irri BaU 
elektr i scher M aschirieri, A p p a t a t e  und  An l a gen .  
Von Niethammer. El. Masch. Bd.46. 1.1.28. S. 1/30*.
Elektrizitatserzeugung und Umformung. Kommutator- 
motoren. Reglung der Oeschwindigkeit von Induktions- 
motoren. Pl^asenkompensation. Perioden- und Phasen- 
umformer. Einankerumformer und Gleichrichter. Isolation 
und MeBtechnik. Vorrichtungen. Elektrische Kraftwerke.

A. C. m o t o r s  f o r  c o l l i e r i e s .  III. Von Olliver. 
Coli. Engg. Bd.5. 1928. H.47. S. 10/2*. Besprechung ver- 
schiedener Bauarten hlnsichtlich ihrer Eignung fiir den Berg
bau. (Forts. f.)

Hiittenwesen.

T o o l  s t e e l  m a n u f a c t u r e .  Coli. Engg. Bd.5.
1928. H.47. S. 21/3*. Beschreibung eines neuartigen Tiegei- 
stahlofens zur Herstellung von hochwerłigem Werkzeugstahl.

Der Temperaturver l auf  und die Tempera t ur-  
s c h w a n k u n g e n  der  s t r ó m e n d e n  Mi t t e l  in den 
K a m m e r n  des Siemens-Mart inofens.  Von Herzog. 
Stahl Eisen. Bd.48. 5.1.28. S.8/11*. Temperaturverlauf beim
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Auf- und Entheizen. Anwendung der GesetzmaBigkeiten fur 
den Warmedurchgang auf periodisch arbeitende Warmeaus- 
tauscher. Ausnutzungsgrad des Warmeangebots. Folgerungen.

H ea t - r e s i s t i n g  a n d  n o n- c o r r o d i b l e  steels.  
Von Main. Fuel. Bd. 7. 1928. H. 1. S. 4/20*. Kennzeichnung 
der Entwicklung und des gegenwartigen Standes der Her
stellung warmebestandiger und nichtrostender Stahle. Der 
warmebestandige »Era« Stahl und seine Anwendung in der 
Technik. Nichtrostende Stahle.

D ie  S p a t e i s e n s t e i n - R ó s t a n l a g e  der  G r u b e  
San F e r n a n d o  bei  He rdo r f .  Von Weyel. Stahl Eisen. 
Bd.48. 5.1.28. S..14/5*. Beschreibung der mit Koks be- 
heizten steinernen Ófen mit rechteckigem Querschnitt und 
stark isolierenden Wanden. Betriebsergebnisse.

Chemische Technologie.

A new process for the pur i t i cat i on of benzol  
for  m o t o r  fuel .  Von Hatswell. Coli. Guard. Bd. 136.
6.1.28. S. 41/2. Mitteilung iiber ein neues Bęnzolwasch- 
verfahren. Aussprache.

Chemie und Physlk. :
D ie  U n t e r s c h e i d u n g  von S t e i n k oh l e  u nd  

B r a u n k o h l e  auf  G r u n d  der  Z u s a m m e n s e t z u n g  
d e s D e s t i l l a t i o n s g a s e s .  Von Dolch und Gieseler. 
Z. Oberschl. V. Bd. 67. 1928. H. 1. S. 2/10*. Kennzeichnung 
der Kohle nach dem grundsatzlichen Unterschiede in der 
Zusammensetzung des Destillationsgases.

The e s t i m a t i o n  of h y d r o g e n  i n c o m p I e x 
g a s eo us  m i x t u r e s  by a b s o r p t i o n  in c o l l o i d a I  

a l l a d i u m  so l u t i on .  Von Beet. Fuel. Bd.7. 1928. 
.1. S. 44/6*. Verfahren zur Bestimmung des Waśserstoff- 

gehaltes in Gasgemischen durch Absorption in kolloidaler 
Palladiumlosung.

K r i t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  uber  d ie B e 
s t i m m u n g  des Ko h l e n o x y d s .  Von Schlapfer und 
Hofmann. (SchluB.) Buli. Schweiz. V. O. W. Bd.7, 1927.
H. 12. S .349/72*. Vorrichtung zur Kohlenoxydbestimmung. 
Die kalorimetrische Bestimmung mit Jodpentoxyd. Das 
Palladiumchlorur- und Silbernitratverfahren. Bestimmung 
gróBęrer Kohlenoxydmengen.

Ube r  d i e H e r s t e 11 u n g von  K o h l e n s t o f f  aus 
dem KohlenoxydzerfaI l .  Von v. Wangenheim, Brennst. 
Chem. Bd.8. 15.12.27. S. 385/8. Abscheidung des Kohlen- 
stoffs. Entfernung des Eisenkatalysators. Untersuchung der 
gereinigten Endsubstanz.

Nachwei s  und Bes t immung  von Kohlenoxyd.  
Von Schmidt. Oliickauf. Bd. 64. 14.1. 28. S. 55/6. Nachweis 
mit Hilfe der Thieleschen ammoniąk^lischen Silberlósung.

The a c t i on  of b a c t e r i a  ó n  coa l. Von Fuchs. 
Fuel. Bd.7. 1928. H .l. S 28/30. Neue Forschungsergebnisse 
iiber den EinfluB von Bakterien auf die Selbsterwarmung 
und Gasentwicklung der Kohle.

The absorpt i on of oxygen by preheated coal. 
Von Coles und Oraham. Fuel. Bd-.-7. ^1928. H. l .  S. 21/7*. 
Bericht uber Versuche zur Ermittlung des Einflusses, den 
die Vorerhitzung der Kohle auf ihre Fahigkeit, Sauerstoff 
zu absorbieren, hat.

S o m e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r t  of  
m e t e r i n g  ai r ,  gas,  s t eam and  o t h e r  i ndust r i a l  
f l u i d s .  Von Hodgson. Trans. Eng. Inst. Bd. 74. 1927. 
Teil 3. S. 142/63*. Beschreibung und Wirkungsweise ver- 
schiedener Gerate zum Messen der durch eine Rohrleitung 
strómenden Luft-, Gas- oder Dampfmenge. Aussprache.

Gesetzgebung und Verwaltung.

N o t v e r o r d n u n g  ube r  S t a a t s v o r b e h a l t  zur  
A u f s u c h u n g  von S t e i n k o h l e  u nd  Erdó l .  Von 
v. Gersdorff. Braunkohle. Bd. 27. 7.1.28. S.7/11. Ursprung, 
Inhalt und Zweck der Verordnung.

Accidents in mines and progress in mi n i ng 
leg is la tion . Von Boydell. Trans. Eng. Inst. Bd. 74. 1927. 
Teil 3. S. 167/75. Die Entwicklung der Unfallgesetźgebung 
im britischen Kohlenbergbau und ihre Zusammenhange mit 
den Unfallen. Aussprache.

D ie  Rech t sprechungzu  den Strei t f ragen des Er- 
hol ungsur l aubes .  VonGoerrig. Kali. Bd.22. 1.1.28 S.5/8. 
Entstehung und Verlust des Urlaubsanspruchs. (Forts. f.)

Wirtsćhaft und Statlstlk.

Der K a m p f  um Lo h n  u nd  A r b e i t s z e i t  in der  
E i s e n i n d u s t r i e .  Wirtsch. Nachr. Bd.9. 5.1.28. S. 17/23. 
Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen. Schiedsspruch. 
Kritik und Ausblick.

D e r  S i e g  d e r  P a r t e i p o 1 i t i k i i b e r  d i e  
W i r t s c h a f t s p o l i t i k .  D i e  p o l i t i s c h e  B i l a n z  
d e s E i s e n k o n f l i k t e s .  Von Heinrichsbauer. Wirtsch. 
Nachr. Bd.9. 5.1.28. S. 23/6. Notwendigkeit der Beseitigung 
parteipolitischen Einfjusses auf die Wirtsćhaft, beleuchtet 
am Eisenkonflikt. Mangelhafte Vertretung der Wirtsćhaft in 
den Parlamenten.

D e m o k r a t i e  u n d  Arbe i t s r ech t .  Von Dissinger, 
Jahrb. Schmoller. Bd.51. 1927. S. 133/45. EinfluB der Staats- 
form auf das Arbeitsrecht. Betriebsrategesetz im Lichte 
demokratischer Grundsatze und seine Reform. Demokrali- 
sierung der Betriebsverfassung durch die Werksgemeinschaft. 
Der demokratische Gedanke in den einzelnen arbeiter- 
rechtlichen Einrichtungen.

J a h r e s b i l a n z  der Reparat ionsfrage.  Von Hahn. 
Wirtsch. Nachr. Bd.9. 5.1.28. S. 3/6. Innere Aufbringung 
der Zahlungen. Prioritat des Zinsendienstes von Ausland- 
anleihen. Transfer nur durch Auslandkredite oder Verzicht 
auf Transfer. Notwendigkeit des Zollabbaus der Glaubiger. 
Ersparnisse im deutschen Budget notwendig, aber nicht 
Voraussetzung fiir Transfer.

D e r  s a c h s i s c h e  B e r g b a u  im J a h r e  1926. 
Gliickauf. Bd. 64. 14.1.28. S.51/4. Steinkohlen-und Braun- 
kohlenfórderung. Absajz. Erzfórderung. Unfalle. Arbeits- 
verdienst. Versicherungsbeitrage.

The coal trade of  1927. Coll.Guard. Bd.136. 6.1.28.
S. 25/38* und 70 4*. Ausfiihrliche Darstellung der wirt- 
schaftlichen Entwicklung des britischen Kohlenbergbaus nach 
Bezirken im Jahre 1927. Forderung, AuBenhandel, Preise, 
Lóhne usw.

Cond i t i ons  affect ing the pet ro l eum prospects 
of the Empire.  Von Holland. Can.Min.J. Bd.48. 23.12.27.
S. 1032/7. Beleuchtung der Welterdólfragen vom britischen 
Standpunkt aus.

Verkehrs- und Verladewesen.
S c h i f f a h r t a b g a b e n  u n d  S c h 1 e p p m o n o p o I 

a i s  r e c h t l i c h e  u n d  w i r t s ć h a f t !  i che Voraus- 
s e t z u n g  der Kanale.  VonWyszomirski. Jahrb.Schmoller. 
Bd.51. 1927. S .91/131. Entwicklung des Kanalgedankens in 
PreuBen bis zum Gesetz iiber das Schleppmonopol. Weitere 
Entwicklung bis zur Verreichlichung. WasserstraBenpolitik der 
Reichsregierung. Allgemeine Gesichtspunkte. WasserstraBen 
und Eisenbahnen. Notwendigkeit der Angleichung der Tarife.

C o a 1 - h a n d 1 i n g p l a n t  a t t h e  S t o u r p o r t  
g e n e r a t i n g  s t a t i o n .  Engg. Bd. 125. 6.1. 28. S. 11/3*. 
Eingehende Beschreibung des neuzeitlich angelegten Kohlen- 
umschlagplatzes, der Forderung mit Fórderbandern und der 
Art der Kohlenslapelfng.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.
D ie  i n t e r n a t i o n a l  e GieBerei f achausstel l ung 

in Par i s .  Von Lohse. Z.V .d. I. Bd. 72. 7.1.28 S.5/10*. .J 
Rohstoffe und GieBerejerzeugnisse. SchmeIzvorrichtungen. 
GieBereimaschinen und -einrichtungen.

P E R S Ó N L I C H E S .

Dem Generaldirektor W i sko t t ,  zweiten Vorsitzenden 
des Vereins fur die bergbaulichen Interessen und des 
Zechen-Verbandes in Essen, ist von der Bergakademie Frei- 
berg wegen seiner Verdienste um den Ruhrbergbau in 
schwerster Zeit die Wiirde eines Dr.-Ing. ehrenhalber ver- 
liehen worden.

Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Dr.-Ing. H a a c k  vom 1. Januar ab 

auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
dem Verein fiir die bergbaulichen Interessen in Essen,

der Bergassessor G o  Iz en vom 1. Januar ab auf sechs 
Monate zur Ubernahme einer Stellung bei dem Eschweiler 
Bergwerksverein zu Kohlscheid.

Dem Bergassessor Dr. Randebrock ist zur Fortsetzung 
seiner Tatigkeit ais Betriebsdirektor der Vereinigte Stahl- 
werke A. G. in Castrop die nachgesuchte Entlassung aus 
dem Staatsdienst erteilt worden.

Gestorben:
im Januar auf Neuguinea auf einer bergmannischen 

Expedition der Bergrat Paul Schul ze vom Bergrevier Nord- 
Gleiwitz im Alter von 49Jahren.


