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Der wasserdichte Ausbau von Schachten in nicht standfesten Gebirgsschichten.

Von Betriebsleiter H. Mul ler,  Borth (Niederrhein).

Das Zusammenbrechen des Tubbingausbaus der 
beiden nach dem Gefrierverfahren abgeteuften 
Śchachte Franz Haniel 2 und Augustę Viktoria 3 hat 
die GewiBheit gebracht, daB der bisher gebrauchliche 
wasserdichte Schachtausbau aus einem Tiibbing- 
zylinder mit einer mittelstarken Betonumhullung den 
Belastungen, denen er in den schwimmenden Gebirgs
schichten ausgesetzt ist, nicht immer Widerstand zu 
leisten yermag. Gliicklicherweise ist ein Verlust an 
Mensclienleben im ersten Falle nicht eingetreten und 
auch im zweiten verhaltnisniafiig gering gewesen, 
jedoch hat sich in beideiy Fallen ein sehr groBer 
wirtschaftlicher Schaden ergeben. Ob ein kunftiger 
Schachtzusammenbruch in diesen AusmaBen ebenso 
glimpflich fiir die Belegschaft ausgehen wurde, ist, 
wenn er sich' in einer Fórderschicht eręignen solltey 
sehr zu bezweifeln. Deshalb muB das eifrigste Be- 
miihen der Schachtbautechnik darauf gerichtct sein, 
die Śchachte in Zukunft so sicher auszukleiden, daB 
ein ahnlicher Unfall nach menschlichem Ermessen 
ausgeschlossenist.

Im RaHmen dieses Aufsatzes'werden zunac-hst die 
nachteiligen Einfliisse bespróchen, denen der Schacht- 
auśbau im schwimmenden Deckgebirge ausgesetzt ist, 
und dann wird gepriift, ob und unter welchen Voraus- 
setzungen diese Einfliisse zum Zusammenbruch des 
Tubbingausbaus fiihreń kónnen, wobei im besóndern 
die Frage zu erórtern ist, ob ein Ausbau in Doppel- 
kuvelage allen Anforderungen geniigt. AnschlieBend 
wird ein vom Verfasser durchgebildeter neuer Ver- 
bundausbati beschrieben, der dank seiner starken Aus- 
fuhrung und Anpassungsfahigkeit allen Belastungen 
widerstehen und iiberdies den Abbau des Schacht- 
sicherheitspfeilers ermóglichen durfte.

Die nachteiligen Einwirkungen auf den Schachtausbau 
im schwimmenden Deckgebirge.

Der E insturz von H ohlraum en hinter dem 
Schachtausbau.

In Schachten, die in nicht standfesten Gebirgs
schichten nach dem Gefrierverfahren, nach dem 
Schachtsenk- oder dem Schachtabbohrverfahren nieder- 
gebracht worden sind, treten sehr haufig Hohlraume 
hinter dem Schachtausbau auf. Besteht die Dfecke 
dieser Hohlraume aus festen Gebirgsschichten, aus 
Oeróllen oder aus Eisblócken, so kónnen diese beim 
Absturz mit einer derartigen Wucht auf den Schacht
ausbau prallen, daB er zubruchgeht. Schon R iem er1 
hat das Zubruchgehen einiger Abbohr- und Senk- 
schiichte auf Hohlraumeinsturze hinter dem Schacht
ausbau zuriickgefuhrt. Der Einsturz derartiger Holil- 
raume, der nach meinen Erfahrungen namentlich bei

1 Das Schachtabteufen zur Zeit der Dusseldorfer Ausstellung 1902, S. 8.

Senk- und Gefrierschachten viel haufiger vorkommt, 
ais man gewóhnlich annimmt, braucht aber nicht 
immer eine Beschadigung oder gar ein Zubruchgehen 
des Schachtausbaus zur Folgę zu haben. Da der 
Umfang der Schaden, welche die Schachtauskleidung 
erleidet, nicht allein von der Iebendigen Kraft der auf- 
prallenden Massen, sondern auch von der Wider- 
standsfahigkeit des Ausbaus, namentlich gegen ein- 
seitigen Druck, abhangt, geniigen unter Umstanden 
schon geringe Krafte, um einen schwachen Ausbau zu 
zerstóren. Ist dagegen ein Tiibbingausbau mit einem 
dicken Beton- oder gar Eisenbetonpanzer ummantelt, 
dann nimmt dieser den StoB der absturżfcnden Massen 
auf und iibertragt i lin schon erheblich abgedampft auf 
den Tiibbingausbau, der ihn jetzt ohne Nachteil zu er- 
tragen vermag. Beim Fehlen eines Betonpanzers kann 
schon ein geringer einseitiger Druck zur Zerstorung 
eines starkern Tubbingausbaus hinreichen. Die An
wendung eines starken Betonmantels darf jedoch nach 
meinem Dafurhalten nicht dazu verleiten, die Wand- 
starke des Tubbingausbaus geringer zu wahlen, ais die 
Berechnung erfordert. Diese erfolgt nach der bekann- 
ten Formel von Lanie, die nur fiir die Beanspruchung 
desTiibbings auf konzentrischen Druck Giiltigkeit hat. 
Die Druckbelastung bis zum Bruche betriigt bei gutem, 
żahem GuBeisen 7000-7500 kg/cm2'; hier soli im 
Mittel nur mit 7200 kg/cm2 gerechnet werden. Prallen 
oder drueken Massen einseitig auf den Tiibbingring, 
so wird das Materiał in gewissen Zonen senkrechter 
Querschnitte auf Zug beansprucht. Da die Zugfestig- 
keit des GuBeisens im Mittel nur 1500 kg/cm2 betriigt, 
wurde ein Tiibbingausbau schon bald zubruchgehen, 
wenn nicht eine genugende Sicherheit vorhanden ware. 
Diese wird durch das Verhaltnis der Bruchbelastung 
zur żulassigen Belastung ausgedruckt. Bei einer zu- 
lassigen Belastung von 800 kg/cm2 ist die Sicherheit 
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reichlich hohen Wert. Da sich jedoch die spater auf- 
tretenden einseitigen Driicke niemals vorausbestimmen 
lassen, waren vorsichtige Fachleute schon immer 
bemiiht, in gefahrlichen, namentlich in unbekannten 
Gebirgsschichten die Sicherheit des Ausbaus zu er- 
hóhen. VeranlaBt durch derartige Uberlegungen ist 
man dazu iibergegangen, die Śchachte entweder mit 
zwei oder mehreren Tiibbingsaulen auszukleiden oder 
mit einem starken Beton- oder Eisenbetonpanzer zu 
umhullen.

Nachstehend seien die Ursachen, die beim Ab- 
teufen nach dem Gefrierverfahren Hohlraume hinter, 
dem Tiibbingausbau hervorrufen kónnen, naher be- 

trachtet.
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Das Ziehen der Gejricrrohre.
Dic Grófie der beim Ziehen der Gefrierrohre cnt- 

stehenden Hohlraume laBt sich rechnerisch ermitteln. 
Bei einem auBern Durchmesser der Gefrierrohre von 
beispielsweise 150 mm, entsprechend einem Quer- 
schnitt von 1,76 dm2, ergibt sich fiir jedes Rohr auf 
je 100 m Lange ein Inhalt von 1,76 m3. Werden 
30 Rohrstrange gezogen, dann entstehen auf je 100 m 
Schachtteufe Hohlraume von insgesamt rd. 53 ms 
Inhalt. In die leeren Oefrierbohrungen flieBt der 
Schwimmsand. Dort, wo die Schwimmsandschicht von 
festern Schichten oder von noch vorhandenen Eis- 
klótzen iiberlagert wird, bilden sich weite Hohlraume, 
die bis an den Schachtausbau reichen konnen. Wird 
den hangenden Schichten die aus Schwimmsand be- 
stehende Unterlage weiter entzogen, dann stiirzen sie 
schlieBlich ab.

Das Herauspressen der AnschluBpikotagen und das 
Undichtwerden der Vergiejllócher.

Diese Oefahren sind jedem, der herausgedriickte 
AnschluBpikotagen oder leckgewordene VergieBlocher 
in grófiern Teufen gedichtet hat, zur Geniige bekannt. 
Bringt das ausstrómende Wasser Schwimmsand mit, 
so gestaltet sich die Dichtung doppelt schwierig, weil 
der unter starkem Wasserdruck stehende Schwimm
sand die Haut von den Hiindcn reiBt. Nur wenige 
wissen, welche Tatkraft das SchlieBen derartiger Wun- 
den am Schachtausbau erfordert, wenn die Arbeiten 
bei hohem Gegendruck ausgefiihrt werden miissen. 
Es ist deshalb wichtig, daB man vor dem Auftauen 
der Gefrierschachte die AnschluBpikotagen gegen die 
Herausschlcuderung sichert und die VergieBlochcr 
einer nochmaligen genauen Priifung unterzieht und 
sie nachpikotiert.

Ais bestes Mittel, die AnschluBpikotagen zu 
sichern, galt bisher das Vorschrauben eines Flacii- 
eisens. Dieses Mittel verhutet jedoch nicht die 
Lockerung der Holzpikotage bei einer Bewegung 
der Tiibbingsiiule. Durch locker gewordene Pikotagen 
tritt sehr viel Wasser in den Schacht, das bei der 
Zufuhr scharfen Sandes und beim Vcrsagen der Dich
tung den Schacht in wenigen Stunden unter Wasser 
setzen kann. Deshalb empfiehlt es sich, die wagrechten 
Pikotagen in der am SchluB dieser Abhandlung an- 
gegebenen Ąusfuhrung herzustellen. Bei den Vergiefi- 
lóchern ist gleichfalls eine weitgehende Sicherung am 
Platze; man soli sie, nachdem man den hintern Teil 
des VergieBlochcs einwandfrei auspikotiert hat, noch 
mit einem Blindflansch oder mit einem einschraub- 
baren Eisendiibel versehen.

Trotz solcher VorsichtsmaBnahmen ist man 
gegen unliebsame Uberraschungen beim Vorhanden- 
sein nur eines Tiibbingzylinders, wenn dieser nicht 
mit einer dicken Betonmauer ummantelt ist, nicht 
immer gesichert. So wurden beim ersten Auftauen 
eines nur mit einem Tiibbingzylinder ausgekleideten 
tiefen Gefrierschachtes am Niederrhein die nach- 
stehenden Beobachtungen geinacht. Das unter einem 
Drucke von rd. 50 at stehende Gebirgswasser 
brachte aus einer Schwimmsandschicht im Bunt- 
sandstein feine, aber sehr scharfe Sandkórnchen 
mit. Aus einem VergieBloch, das gut gedichtet 
worden war, traten plótzlich einige mit Sand ver- 
mengte Wassertropfen aus. Dieses Sandwasser- 
gemisch feilte allmahlich wie ein sehr wirksames 
Sandstrahlgebliise die Dichtungsflache des Vergiefi-

flansches und spiiter auch die 52 mm starken 
Schraubenbolzen, mit denen der Flansch auf- 
geschraubt war, durch, wobei der ZufluB naturgemaB 
schnell zunahm. Dichtungsversuche blieben bei dem 
ungeheuern Wasserdruck erfolglos. Mehrere Stunden 
nach dem Auftreten der ersten Wassertropfen brachte 
das VergieBloch bereits 4 m3 Wasser je min. Da das 
Wasser sehr viel Schwimmsand mitfiihrte, bestand die 
Gefahr, dafi sich um den Schachtausbau gefahrliche 
Hohlraume bildeten. Deshalb wurde der Schacht mit 
Wasser gefullt, nochmals unter Frost gesetzt und nach 
dem Freisiimpfen mit einer innern Tiibbingsaule ver- 
sehen. Den Zwischenraum zwischen den beiden 
Zylindern stampfte man mit einem besonders zu- 
sammengestellten, sehr dichten Beton aus, der wie 
ein Filter wirkte, d. h., obgleich nicht vollstandig 
wasserdicht, doch die Sandkórnchen von dem innern 
Tiibbingzylinder abhielt.

Kann man herausgepreBte AnschluBpikotagen 
oder undichte VergieBlócher nicht rechtzeitig dichten, 
so gelangt durch die Gefrierbohrungen fast immer 
Schwimmsand zu den Leckstellen. Bei Schachten, die 
mit einer benachbarten Anlage noch nicht durch- 
schlagig geworden sind, ist das Anfiillen des Schach- 
tes das sicherste Mittel zur Vermeidung des Einsturzes. 
Nach nochmaligem Gefrieren kann dann unter dem 
Scluitze der Frostmauer die Leckstelle geschlossen 
werden. Ist der Schacht bereits mit einer alten Anlage 
durchschlagig geworden und daher die rechtzeitige 
Anfiillung mit Wasser nicht mehr móglich, so bleibt 
bei Versagen der Dichtung nur die Raumung der 
Anlage iibrig.

Das Versagen des Wasserabschlusses ani Fu/ie des 
wasserdichten Ausbaus.

Dic Abdichtung gegen die wassertragenden 
Gebirgsschichten am Fufie des wasserdichten Ausbaus 
ist eine der wichtigsten Abteufarbeiten. Das sicherste 
Verfahren besteht nach wie vor in der Verlegung 
mehrerer Abschlufikeilkranze am Fufie der Tiibbing- 
siiulc und der Ausfiillung der Liicke zwischen dem 
Keilkranz und der wassertragenden Gebirgsschicht 
durch eine einwandfreie AbschluBpikotage. Der Raum 
unter und iiber dieser ist mit bestem Zementmóriel 
sauber zu vergieBen. Das UntergieBen der Keilkriinze 
und AbschluBpikotagen ist deshalb besonders wichtig, 
weil darunter kein Hohlraum bleiben darf; andernfalls 
kann der Wasserdruck die Pikotagen nach unten 
driicken und sie hierbei lockern. Den WasserabschluB 
lediglich durch Stampf- oder Gufibetonausfullung 
zwischen Tubbingriickwand und Gebirgsstofi vorzu- 
nehinen, halte ich schon bei mittlerm Wasserdruck 
fiir Ieichtfertig. Andert der zur Ausfiillung benutzte 
Beton seinen Rauminhalt beim Abbinden, dann konnen 
sowohl zwischen dem Hinterfiillungsbeton und dem 
Gebirgsstofi ais auch zwischen dem Hinterfiillungs- 
beton und der Tubbingriickwand diinne Trennungs- 
fugen entstehen. Durch diese dringt anfangs nur 
wenig Wasser, das sich jedoch allmahlich weitere 
Wege bahnt. Schliefilich kann, wenn der Hinter- 
fiillungsbeton durch aufiere Einfliisse, wie durch 
schadliche chemische Beimengungen im Gebirgs
wasser, rasch zermiirbt wird, die Menge des durch- 
tretenden Wassers nach einiger Zeit ganz plótzlich 
erheblich anwachsen. Oft stammt das Wasser aus 
Gebirgsschichten, die hoch iiber dem Fufie der 
Tiibbingsiiule liegen, wobei es seinen Weg durch die
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von den Gefrierrohren und den Bohrlochwandungen 
gebildeten Ringriiume nimmt. Sind die Gefrierlócher 
beispielsweise mit einem Meifiel von 180 mm Durch- 
messer geschlagen worden und haben die Rohre einen 
auBern Durchmesser von 150 mm, so wird nach be- 
endigtem Auftauen, sobald das Eis ganz verschwunden 
ist, in jeder Gefrierbohrung ein Weg von rd. 78 cm- 
frei, durch den auch der Schwimmsand in groCern 
Mengen abflieBen kann. Da das Abtauen des letzten 
Eisrestes im Innern der Gefrierrohre beim naturlichen 
Auftauen zuweilen erst Jahre nach der Einstellung 
der Gefriennaschinen beendet ist, konnen auch Un- 
fiille infolge Versagens des Wasserabschlusses un- 
erwartet spat eintreten.

Ausspiilungen beim Bohren der Gejrierbohrlócher.

Das Abbohren der Gefrierbohrlócher muB mit 
Sachkenntnis und Vorsicht erfolgen. Sehr wichtig ist 
es, daB durch den Sptilstrom keine Hohlraume aus- 
gespiilt werden. Beim Durchbohren von Schwimm- 
sandschichten soli das spezifische Gewicht der zum 
Spiilen benutzten Tontriibe wenigstens 1,3 betragen, 
weil sonst die BohrlochstóBe nicht geniigend zuriick- 
gehalten werden und der nachbrechende Sand mit dem 
Spiilstrom zutage gelangt. Da der Bohrfortschritt bei 
einer spezifisch leichtern Tontriibe wachst, wird die 
nótige Anreieherung des Spiilstromes durch Ton- 
beimengung gern vernachlassigt.

Besondere Vorsicht ist am Platze, wenn Schwimm- 
sandschichten mit festen Gebirgsschichten wechsel- 
lagern. Das Durchbohren fester Schichten mit Dick- 
spiilung ist schwierig und zeitraubend. Ist eine 
Schwimmsandschicht durchbohrt und folgt darunter 
eine harte Schicht, die man zwecks bessern Bohrfort- 
schritts mit Wasserspiilung durchbohren will, dann 
muB die durchbohrte Schwimmsandschicht sachmaBig 
verrohrt werden, bevor man die Tontriibe aus der 
Bohrung entfernt. Da bei der Aufeinanderfolge von 
mehreren Schwimmsand- und festen Gebirgsschichten 
der Bohrlochdurchmesser durch das wiederholte Ver- 
rohren sehr bald zu gering wird, bleibt in solchen 
Fallen kein anderer Ausweg, ais trotz des Zeitverlustes 
die ganze Schichtenfolge mit Dickspiilung zu durch
bohren. Erhalt die Bohrmannschaft Leistungsgedinge, 
dann ist es verstandlich, wenn sie weniger miichtige 
Schwimmsandschichten mit Wasserspiilung durch
bohrt. Hierbei kdnnen groBe Hohlraume entstehen, 
die, wenn sie nicht sofort einstiirzen, durch die Eis- 
bildung wahrend des Gefriervorganges verfestigt 
werden und den Tiibbingausbau friihestens nach der 
Beendigung des Auftauens gefahrden. Es besteht die 
Moglichkeit, daB in nicht zu machtigen Schwimmsand
schichten weite Hohlraume um den Schacht freigelegt 
werden, die nicht einstiirzen, weil die feste Schicht sich 
selbst tragt. Der Einsturz dieser hangenden Schichten 
kann erst nach Jahren erfolgen, wenn der unter- 
lagernde Schwimmsand durch irgendeinen Umstand, 
wie Bodensenkungen, Wasserabzapfung aus Kliiften 
usw., zum AbflieBen gebracht wird.

Das Undichtwerden der nicht gezogenen Gejrierrohre.

Hat mail aus Griinden der Sicherheit die Gefrier- 
rohre nicht gezogen, so konnen durch das AbflieBen 
des Schwimmsandes in beschadigte Rohre trotzdem 
Hohlraume entstehen, wenn die Rohre nicht verfullt 
worden sind. Es empfiehlt sich deshalb, alle Gefrier
rohre, falls man sie nicht zur Herstellung eines Kiilte-

mantels um den einziehenden Schacht benotigt, voll- 
standig zu verfiillen, wozu eine dicke Ton- oder Sand- 
trube geniigt.

Eisdruck.

Eisdruck kann hinter dem Schachtausbau nur dann 
auf treten, wenn Wasser zwischen der geschlossenen 
Frostmauer und dem Schachtausbau gefriert. Da das 
Eis einen gróBern Raum ais Wasser einnimmt, driickt 
das neugebildete Eis auf den Schachtausbau. Eis- 
driicke konnen sowohl beim Abteufen ais auch beim 
Auftauen der Gefrierschachte vorkommen.

Eisdruck beim Abteujen.

Verlauft das Abteufen ohne Stórung, so wird beim 
Auskleiden des Schachtes der Zwischenraum zwischen 
Tiibbingausbau und Frostmauer mit erdfeuchtem 
Beton verfiillt. Die geringe Feuchtigkeit des Betons 
vermag, wenn sie nicht bereits beim Abbinden voll- 
stiindig gebunden ist, beim nachtraglichen Gefrieren 
keinen nennenswerten Druck auf den Tiibbingschacht 
auszuiiben. Geriit jedoch der Schacht wahrend des 
Abteufens aus irgendeinem Grunde unter Wasser, so 
taut dieses kraft seines grofien Warmeinhaltes um 
den Schachtausbau einen mantelfórmigen Raum auf

Abb. 1. Bildung eines aufgetauten Ringraumes 
in Oefrierschachten.

(Abb. 1). Gefriert nun im weitern Verlauf des Gefrier- 
vorganges das in den mantelfórmigen Raum ein- 
gedrungene Wasser, dann macht sich Eisdruck auf den 
Schacht geltend. Das Anfiillen des Schachtes mit 
Wasser wahrend der Abteufarbeit muB sich daher auf 
die allerdringendstcn Falle beschriinken und dann mit 
móglichst kaltem Wasser erfolgen. Wenn die Frost- 
mauer durchgebrochen ist, wird man dem warmen 
Gebirgswasser móglichst viel Kiihlwasser zufiigen.

Die durch das Neugefrieren des Schachtes ver- 
ursachten Eisdrucke lasten, wie die Erfahrung gezeigt 
hat, fast immer konzentrisch auf dem Schachtausbau. 
Dies ist erklarlich, da der aufgetaute Mantelraum 
infolge der gleichmaBigen Erwarmung durch das ein- 
gedrungene Wasser in demselben Horizont rings um 
den Ausbau die gleiche Starkę haben wird.
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Die GróBe des Eisdruckes steht nach den neuern 
Beobachtungen in Abhiingigkeit von der Menge des 
Wassers, das in dem Raume zwischen der geschlosse- 
nen Frostmauer und dem bereits eingebrachten Tiib- 
bingausbau in Eis umgewandelt wird. War in dem 
aufgetauten Mantelraum nur wenig Wasser vor- 
handen, dann erkennt man nach dem Siimpfen des 
Schachtes die Auswirkung des Eisdruckes nur an 
dunnen, oft zusammengerollten Eisplattchen, die 
durch die StoB- und Lagerfugen der Tiibbinge in das 
Scliachtinnere gepreBt worden sind. Das in dem 
Mantelraum lieu gebildete Eis ist also durch den Eis- 
druck in den FlieBzustand geraten. Eis kann natur- 
gemaB nur dann durchtreten, wenn in den Tiibbing- 
fugen noch etwas Spielraum vorhanden ist. Wird in 
einer gegebenen Zeiteinheit mehr Eis gebildet, ais 
durch die nur wenig geóffneten Fugen zu entweichen 
vermag, so preBt der zunehmende Eisdruck die StoB- 
fugen zusammen. Der AbfluB des dann noch ent- 
stehenden Eises ist auf die Lagerfugen beschrankt. 
Der auf den Tiibbingringen lastende Eisdruck erhoht 
sich noch mehr und preBt die Ringe so stark zu
sammen, daB das Stofiblei zu flieBen beginnt und in 
Form von dunnen Blattchen aus den Fugen tritt. 
Durch Untersuchungen ist festgestellt worden, daB 
Walzblei von 2 mm Starkę in gróBern Platten bei 
einem Druck zwischen 700 und 800 kg, also im Mittel 
bei 750 kg/cm- ins FlieBen gerat. Haben die StoB- 
flanschen eines Ringes von 100 mm Wandstarke bei- 
spielsweise eine Breite von 25 cm, dann hat die StoB- 
bleiplatte bei einer Ringhóhe von 1,5 m einen Flachen- 
irihalt von 3750 cm2. Der auf einer solchen StoBblei- 
platte lastende Druck muB demnach 3750 ■ 750 

rd. 2800000 kg betragen, wenn das Blei flieBen 
soli. Der Druck, der dann auf 1 cm2 der RingauBen- 
flache wirkt, ergibt sich bei einem Schacht von 6,5 m 
aufierm Durchmesser durch Umstellung der Lame- 
schen Formel zu

2 5 ' 750 , , 2 
P -  — 325—  =  58 kg/cm2.

Die Bleiplatten sind in der Regel 2 mm dick. Ist 
alles Blei aus den StoBfugen herausgepreBt worden, 
so hat der Umfang eines Schachtes von 6 m lichtem 
Durchmesser, der in der Regel 12 Tiibbingsegmente 
und folglich auch 12 StoBfugen besitzt, um 12-2
- 24 mm und der Durchmesser um 24 : 3,14 rd. 8 mm 
abgenommen. In dem hinter dem Tubbingring frei- 
gewordenen Ringraum von 8 mm Weite kann sich die 
VolumenvergróBerung des Eises auswirken. Dieser 
Raum hat bei einem auBern Tiibbingdurchmesser von
6,5 in hinter jedem Ring einen Inhalt von 0,33 m3. 
Bildet sich nach der Ausfiillung dieses Raumes noch 
mehr Eis hinter dem Schachtausbau, dann erreicht 
der Eisdruck seinen Hóchstwert. In einem Falle ist 
beobachtet worden, daB eine Tiibbingsaule von 
100 mm Wandstarke und 250 111111 Profilhóhe nach 
dem Siimpfen des Schachtes an vielen Stellen durch 
den Eisdruck stark beschiidigt war. Die Tiibbinge 
hatten eine mittlere Querschnittsbreite von 13,3 cm. 
Nimmt man die Druckbelastung bis zum Bruch bei 
GuBeisen im Mittel zu 7200 kg/cm2 an, dann errechnet 
sich der Druck, der diesen Ausbau zerstórte, zu 

13,3-7200 nne1 ; 0
P =  325.... . =  295 kS/cm“-

Zwischen den StoBfugen derartig beanspruchter 
Tubbinge befindet sich kein Dichtungsblei mehr. Man

muB sich entweder mit diesem Zustande abfinden oder 
den in Mitleidenschaft gezogenen Tiibbingausbau 
herausnehmen und mit neuem Dichtungsblei versehen. 
Ich halte dies fiir unbedingt erforderlich, weil man 
beim Umbau der Tiibbingringe auch die einzelnen 
Segmente untersuchen und beschiidigte ersetzen kann. 
Durch das erneute Gefrieren hat meistens auch der 
Hinterfiillungsbeton infolge der Sprengwirkung des 
in seinen Poren gefrierenden Wassers stark gelitten. 
Da man beim Auswechseln der Tiibbingsaule auch 
den Beton erneuern kann, spricht auch dieser Umstand 
fiir den Umbau einer solchen Tiibbingsiiule.

Beabsichtigt man nicht, den Schachtsicherheits- 
pfeiler abzubauen, so ist es unnótig, den Tiibbing- 
ausbau derart stark auszubilden, daB er den geschilder- 
ten Eisdrucken standhalt, denn es ist immerhin sehr 
fraglich, ob er jemals den Eisdrucken ausgesetzt sein 
wird, die doch nur dann auftreten, wenn der Schacht 
infolge einer eingetretenen Stórung unter Wasser 
gerat und noclnnals gefroren werden muB. Darum 
gilt es, beim Abteufen nach dem Gefrierverfahren 
unter allen Umstanden jeden Frostmauerdurchbruch 
zu vermeiden. Ist jedoch ein Durchbruch erfolgt, dann 
soli man die Tubbinge, sobald das Blei in starkerm 
MaBe aus den Fugen getreten ist, umbauen. Nach 
dem Siimpfen eines unter Wasser geratenen und neu 
gefrorenen Schachtes miissen die Tubbinge einer sehr 
scharfen Prtifung unterzogen werden. Da sie nach 
dem Siimpfen fast immer stark vereist sind, ist ihre 
vollstandige Befreiung vom Eis vor der Besichtigung 
unumganglich. Dazu bedient man sich am besten eines 
Frischdampfstrahles, der aus einer Dampfleitung 
durch Schlauche auf die Tubbinge geblasen wird. 
Erfolgt die Untersuchung nicht oder werden die 
Reinigung und die Priifung nur oberflachlich vor- 
genommen, so konnen erhebliche Schiiden am Tiib- 
bingausbau unbeachtet bleiben. Wird dann ein solcher 
Ausbau bei oder nach dem Auftauen durch den Ein- 
sturz von Hohlraumen oder durch andere iiber den 
hydrostatischen Druck hinausgehende Belastungen in 
Mitleidenschaft gezogen, so kann er schon bei einer 
Belastung, die einem gesunden Ausbau nichts anhaben 
wurde, zusammenbrechen.

Eisdruck beim Aujtauen.

Wird das Auftauen der Frostmauer durch die 
Zufuhr von Warnie in das Schachtinnere unterstiitzt, 
dann taut im Laufe der Zeit um den Schachtausbau 
ein mantelfóriniger Ringraum auf, der dem beim Er- 
saufen des Schachtes entstehenden Ringraume gleicht. 
Das Wasser, das sich in diesem Raume aus dem auf
getauten Eis gebildet hat, dringt durch die Tiibbing- 
fugen in den Schacht. Wenn die Gefrierschachte an- 
fangen, feucht zu werden, beginnt man mit den 
Dichtungsarbeiten. Schon sehr bald ist die gróBte 
Menge des nicht kapillar gebundenen Wassers in den 
Schacht abgelaufen. Von auBerhalb der Frostmauer 
kann noch kein Gebirgswasser in den aufgetauten 
Ringraum eindringen, weil die Frostmauer noch nicht 
durchgebrochen ist. Das Auftauen im Ringraum geht, 
je dicker die warmeschiitzende Schicht des bereits auf
getauten Gebirges wird, immer langsamer vonstatten. 
Folglich wird auch immer weniger Wasser im Ring- 
raume frei, und die Zufliisse nehmen ab. In diesem 
Zustande machen die im Auftauen begriffenen 
Schachte einen guten, fast trocknen Eindruck. Vielfach 
wird dann angenommen, der Schacht sei aufgetaut und
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infolge der Dichtungsarbeiten so trocken geworden. 
hi Wirklichkeit steht der Durchbruch der Frostmauer, 
der recht unliebsame Uberraschungen bringen kann, 
noch bevor. Wird jetzt, bevor die iiberwiegende Kalte- 
menge der Frostmauer aufgezehrt ist, die Wanne- 
zufulir eingestellt, dann vereist der aufgetaute Ring
raum wieder. Die Neubildung des Eises geht nicht 
rings um den Schachtausbau gleichmafiig vor sich, 
sondern ist abhiingig von dem Kaltevorrat, der an den 
einzelnen Steilen der Frostmauer aufgespeichert ist. 
Da die Gefrierlócher nie vollstandig senkrecht ver- 
laufen, sondern samtlich mehr oder weniger starkę 
Abweichungen von der Lotrechten aufweisen, bleibt 
es nicht aus, dali sie an einigen Steilen der Frostmauer 
dichter zusammenstehen ais an andern. Von den 
Steilen, wo. sie dichter zusammenstehen, also der 
gróBten Kalteanhaufung, schreitet die Neuvereisung 
des aufgetauten Ringraumes schneller voran. Wenn 
hier der Ringraum bereits vollstandig vereist ist, hat 
sich an den andern Steilen erst wenig neues Eis 
gebildet. Nunmehr wird bei fortschreitender Neu
bildung des Eises der Schachtausbau durch einseitigen 
Eisdruck schwer belastet. Dieser kann sehr iiblc 
Folgen haben, wie Einbeulungen und sogar AufreiBen 
der Tiibbingwand, Herauspressen des Dichtungsbleis 
usw. Deshalb soli man die einmal begonnene Warme- 
zufuhr in das Schachtinnere nicht eher unterbrechen, 
ais bis man die GewiBheit hat, daB die iiberwiegende 
Kaltemenge aufgezehrt ist.

Wird die Warmezufuhr nicht unterbrochen, dann 
wachst die Starkę des aufgetauten Ringraumes lang- 
sam an. Da die iiuBere Gestalt der Frostmauer durch 
den Verlauf der Gefrierlócher bedingt ist, ist ihre 
Starkę an den Steilen, wo benachbarte Gefrierlócher 
weit auseinanderstehen, erheblich kleiner ais an jenen, 
wo die Gefrierlócher dicht zusammengedrangt sind. 
Dort, wo die geringste Frostmauerstarke vorhanden 
ist, wird endlich auch der Durchbruch der Frostmauer 
erfolgen. Hier flutet nun das Gebirgswasser in den 
Ringraum und prallt einseitig auf den Schachtausbau, 
der so lange einseitig belastet wird, bis der Ringraum 
bis zur Hóhe der Durchbruchstelle mit Wasser an- 
gefiillt ist. Der Schachtausbau muB also so stark aus- 
geftihrt sein, daB er diesem einseitigen WasserstoB 
zu widerstehen vermag.

Gebirgsdruck.

Man kann hier den natiirlichen und den kiinstlich 
hervorgerufenen Gebirgsdruck untcrscheiden.

Natiirlicher Gebirgsdruck.
Dieser tritt beim Abteufen nach dem Gefrierver- 

fahren namentlich in Schwimmsand- und in Ton- 
schichten auf;

Die Schw immsand sch ich ten lasten mit einem 
Druck auf ihrer Unterlage oder auf dem Schacht
ausbau, der ungefśihr dem l,3fachen Wasserdruck ent
spricht. Mir sind bisher keine Schwimmsandschichten 
bekannt geworden, die nicht durch eine Tontriibe mit 
tleni spezifischen Gewicht 1,3 beim Bohren zuriick- 
gehalten werden konnten. Fiir die Schwimmsand
schichten geniigt es also, einen wasserdichten Schacht
ausbau arizuwenden, bei dessen Berechnung y = 1,3 
gesetzt ist.

Die Ton schichten iibertragen infolge ihrer 
Plastizitiit das Gewicht des Liberlagernden Gebirges 
nicht nur auf ihre Unterlage, sondern auch auf den

Schachtausbau. So tritt z. B. im untern Rheintalgraben 
eine tertiare Tonscliicht mitteloligozaner Septarien- 
ton — auf, die mit einem erheblich hóhern ais dem 
normalen Wasserdruck auf dem Schachtausbau lastet. 
Sie setzt sich aus rd. 79 o/o festen Stoffen und 21 o/o 
Wasser zusammen; das feste Materiał besteht aus
98,7 o/o Ton und 1,3 o/o Sand. In ungefrorenem Zu- 
stande handelt es sich um einen derben, ziilien Ton, 
in den eine scharfe Hacke nur unter Kraftaufwand 
hineingedruckt werden kann. Unter dem EinfluB der 
Kalte, 12°C, wird der Ton sehr fest, so daB sich 
die einzelnen Stiicke nur mit Miihe zerschlagen lassen.

Der Ton, der in einer Teufe von 140 bis rd. 220 m 
anstand, zerdriickte in einem Schacht am Niederrhein 
sowohl den vorlaufigen ais auch den endgiiltigen Aus- 
bau. Auf einer etwa 3 km entfernten Nachbaranlage 
wurde der Tiibbingausbau, obgleich er eine 5 mm 
geringere Wandstiirke hatte,. nicht zerdriickt, wohl 
aber eingebeult. Der zerdriickte Tiibbingausbau be
stand aus aufgewólbten Tiibbingringen, die mit 55 mm 
Wandstarke begannen und an der Basis der Ton- 
schicht, also in 220 m Teufe, 65 mm Wandstarke 
hatten. Die Querschnittsflache eines aufgewólbten 
Tubbingringes von 65 mm Wandstarke betragt rd. 
1304 cm2. Abziiglich zweier Schraubenlochquer- 
schnitte von 55,6 cmL> verbleibt eine tragende Qucr- 
schnittsflache von rd. 1250 cm2. Aus dem Flachen- 
inhalt errechnet sich die durchschnittliche Quer- 
schnittsbreite d zu 1250:150 8,3 cm. Der Druck p,

7200
der diese Ringe zerslórte, belief sich also auf 8,3 • 323 5

rd. 185 kg/cm2. Da der Wasserdruck in 220 nr Teufe 
22 kg/cm2 betragt, ergibt sich ein spezifischer Gebirgs
druck von 185 : 22 8,4.

M.an lieB die beschadigten Tubbingringe im 
Schacht und baute einen innern Tiibbingzylinder von 
100 mm Wandstarke und 5900 mm auBerm Durch- 
messer vor, bei dem die Querschnittsflache eines Ringes 
1750 cm2, die mittlere Querschnittsbreite also 11,7 cm 
betrug. Der innerc Zylinder vermochte deinnach bis

11,7 - 7200
zum Bruch allein eine Belastung von p 295

rd. 285 kg/cm2 aufzunehmen. Der Zwischenraum 
zwischen den beiden Tiibbiugzylindern wurde mit 
Beton ausgefiillt, 'So dafi die beiden derart verbunde- 
nen Zylinder einer erheblich hóhern Belastung stand- 
halten kónnen. Nachdem der Schacht in dieser Art 
ausgekleidet worden ist, haben sich keine Beanstan- 
dungen mehr ergeben.

Der zweite Schacht der Anlage wurde auf Grund 
der gewonnenen Erfahrungen mit einem wasserdichten 
Ausbau aus deutschen Tiibbingen verseheii, der bis 
zum Bruch eine Druckbelastung von rd. 485 kg/cm- 
aufnehmen kann. AuBerdem umgab man die Tiibbing- 
siiule noch mit einer 50 cm starken Stampfbetonmauer. 
Dieser Ausbau hat bis jetzt gleichfalls allen Anforde- 
rungen geniigt. Bei der Berechnung des Tiibbing- 
zylinders wurde eine etwa 22fache Sicherheit gewahlt.

Kiinstlich verursachter Gebirgsdruck.

Ais Ursache kommen Bodenbewegungen in Be- 
tracht, die namentlich durch den Abbau der Lager
statten hervorgerufen werden. Damit der Schacht 
von diesen Bewegungen verschont bleibt, muB man 
ihn mit einem geniigend groBen Schachtsicherheits- 
pfeiler umgeben. Bei den tiefen Gefrierschachten im
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Rheintalgraben geht man neuerdings dazu iiber, den 
Schachtsicherheitspfeiler nach folgenden Gesichts- 
punkten zu umgrenzen. Je nach der Wichtigkeit der 
zu schiitzenden Tagesanlage wird der Zechenplatz in 
einem Umkreis von 200 m Durchmesser oder mehr 
in das senkungsfreie Gebiet eingeschlossen. Von 
dieser Umfassungslinie ausgehend, werden die 
Bóschungsflachen des Sicherheitspfeilers in die Tiefe 
gezogen. In den Schwimmsandschichten gibt man den 
Bóschungsflachen ein Einfallen von 30°, wahrend in 
den festen Schichten das Einfallen wahlweise zwischen 
65 und. 75° genommen wird.

So erhiilt man Sicherheitspfeiler, die in 1000 m 
Teufe, je nach der Starkę der Schwimmsandschichten, 
schon 800 m Halbinesser haben kónnen. Nimmt man 
diese Zahl ais Mittelwert fiir die Teufe von 500 bis 
1500 m an, dann betragt der mittlere Flacheninhalt 
in der genannten Teufe rd. 2 km2. Sind in dem Ge- 
birgskórper zwischen 500 und 1500 m Teufe auch nur 
Flóze von insgesamt 10 m Abbaumachtigkeit, gleich- 
miiBig verteilt auf die Gesamtteufe, eingelagert, dann 
betragt der Abbauverlust im Schachtsicherheitspfeiler 
bereits 20 Mili. m3 oder rd. 27 Mili. t Kohle. Bei 
20 m Abbaumachtigkeit bleiben 54 Mili. t und bei 
30 m Abbaumachtigkeit gar rd. 80 Mili. t Kohle stehen. 
Dieser gewaltige Verlust ist sowohl im volks- ais auch 
im kapitalwirtschaftlichen Sinne untragbar. Beruck- 
sichtigt man ferner, daB fiir jeden Nebenschacht ein 
ahnlich umfangreicher Sicherheitspfeiler stehenbleiben 
muB, dann kommen kleinere Grubenfelder, wenn sic 
von machtigen, wasserreichen Deckgebirgsschichten 
iiberlagert werden, fiir einen lohnenden Betrieb nicht 
mehr in Frage.

Die vorstehend angefiihrten Zahlen zeigen, wie 
berechtigt das stete Drangen aller wirtschaftlich 
eingestellten Fachleute auf den Abbau der Schacht
sicherheitspfeiler ist. Die Schachtbautechniker haben 
sich jedoch gegen den Abbau der Schachtsicher
heitspfeiler beim Vorhandensein eines gefahrlichen 
Deckgebirges stets gewehrt, weil sie wissen, daB es 
bis jetzt noch keinen wasserdichten Ausbau gibt, der 
den durch den Abbau des Sicherheitspfeilers aus- 
gelósten Gebirgsbewegungen mit geniigender Sicher- 
heit zu widerstehen vermag. Bei den gefahrlichen 
Schwimmsandschichten, die das SteiTikohlengebirge im 
nórdlichen Westfalen und am Niederrhein iiberlagern, 
kónnen schon geringe Leckstellen in der Tiibbingsaule 
zum vólligen Verlust der Anlage fiihren, wenn das 
zusitzende Wasser scharfen Schwimmsand fiihrt. Das 
Bestreben, alle Tiibbingsiiulen mit auBerster Sorgfalt 
gegen Gebirgsbewegungen zu schiitzen, ist durch- 
aus berechtigt, denn von den beiden Ubeln, dem Ver- 
zicht auf das anstehende Gut im Schachtsicherheits
pfeiler oder dem Verlust der ganzen Anlage, ist das 
zweite unbedingt groBer. Die Sorge der Schachtbau- 
tecliniker, Leckstellen im Tubbingausbau mit ihren 
gefahrlichen Folgeerscheinungen fiir das ganze 
Grubengebiiude zu verhiiten, geht sogar so weit, daB 
man beim Auskleiden der Schachte mit doppelten 
Tiibbingsiiulen an der innern Saule die wagrechten 
Pikotagen nach Móglichkeit ganz vermeidet, weil sie, 
selbst wenn sie gesichert sind, bei der bisherigen Bau- 
art stets eine Gefahrenąuelle bilden. So sind in den 
letzten Jahren Schachte mit innern Tiibbingzylindern 
ausgekleidet worden, die auf mehrere hundert Meter 
Hohe keine wagrechten Pikotagefugen besitzen. Diese

fiir die Schachtdichtigkeit giinstige MaBnahme muB 
jedoch vom Standpunkt des Abbaus der Schachtsicher
heitspfeiler ais durchaus unzweckmaBig erscheinen, 
weil sich derartig hohe, starre Saulen den Gebirgs
bewegungen nicht geniigend anzupassen vermógen. 
Sie splittern, reiBen und brechen bei den durch dic 
Bodensenkung yerursachten Zug-, Stauchungs- und 
Scherbeanspruchungen.

Ein Teil der Fachleute, die den Abbau des 
Schachtsicherheitspfeilers befiirworten, will ihn sofort 
bei Beginn des Abbaus in Angriff nehmen, wahrend 
der andere Teil seinen Abbau erst empfiehlt, wenn 
das Grubenfeld bereits bis auf den Schachtsicherheits
pfeiler verhauen ist. Das erste Verfahren bietet den 
Vorteil, daB man bis zur Aufnahme der Fórderung 
nur geringe Suinmen fiir die Ausrichtungsarbeiten 
aufzuwenden braucht. Fiir die zweite Auffassung 
spricht der Umstand, daB man, selbst wenn eine neue 
Schachtausbauweise gefunden werden sollte, die aller 
Belastungen standhalt, doch mit einer mehr odei 
weniger starken Schiefstellung des Schachtes rechner 
muB. Die Schwierigkeiten, die dadurch bei dei 
Schachtfórderung hervorgerufen werden, hat man bi< 
zum yollstiindigen Abbau des Grubenfeldes, d. h. bis 
zur Aufgabe des Schachtes, in Kauf zu nehmen. Naci 
meinem Dafiirhalten ist es am richtigsten, den Sicher 
heitspfeiler erst dann in Angriff zu nehmen, wenr 
der ubrige Teil des Grubenfeldes abgebaut ist. Dei 
Schachtausbau muB jedoch so durchgebildet sein 
daB er den spatern Abbau des Schachtsicherheits 
pfeilers erlaubt. Bei dem bisher iiblichen wasser 
dichten Schachtausbau kann nie daran gedacli 
werden, den Schachtsicherheitspfeiler abzubauen 
wenn die Schachte in einem gefahrlichen Deckgebirgi 
stehen. Auf einer Doppelschachtanlage am Nieder 
rhein, dereń Schachte bis zu 300 m Teufe in eine 
doppelten Tiibbingauskleidung stehen, wurde z. B 
versuchsweise mit dem Abbau des Schachtsicherheits 
pfeilers begonnen. Schon nach kurzer Zeit zeigten siei 
an dem innern Zylinder eines Schachtes schwer 
Brucherscheinungen. Die Briiche deuteten auf Scher 
krafte hin, die durch den einseitigen Abbau de 
Sicherheitspfeilers ausgelóst worden waren. Dc 
Schacht muBte in miihevoller Arbeit und mit groflei 
Kosten wieder instandgesetzt werden. Nur der Um 
stand, daB der Schacht sorgfaltig, in diesem Fali' 
mit einer doppelten Saule ausgekleidet war, ver 
hinderte meines Erachtens seinen Zusammenbruch.

Der Abbau des Schachtsicherheitspfeilers win 
zweckmaBig so gefuhrt, daB die Schachtróhre stet 
in der Pressungszone steht. Dazu muB der Abbau de 
Lagerstatten am Schachte beginnen und in konzen 
trischen Kreisen fortschreiten1. In der abgebaute: 
Lagerstatte ist der Schachtausbau so nachgiebig zi 
gestalten, daB er sich um denselben Betrag zusammen 
driickt, um den der Versatz der Lagerstatte nachgibi 
Nur dann diirften im Schachtausbau oberhalb de 
Lagerstatte keine Stauchungserscheinungen .auftreter 
Das Absinken des Deckgebirges folgt dem fort 
schreitenden Abbau. Die Bruchwinkel laufen beii: 
planmaBigen konzentrischen Abbau vom Schachte wes 
Wiirde sich das Hangende der Lagerstatte bis zutag 
ganz gleichmaBig senken, dann wiirde der Schachtaus 
bau, abgesehen von dem Pressungsdruck, durch kein

1 M a r  b a c h :  Ełnwirkungen des Abbaus auf SchSchte im Ruhrbezii 
und MaBnahraen zu ihrer Yerhfitung, Olflckauf 1921, S. 1057,
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andere Belastung beansprucht. Da jedoch im Hangen- 
den der Lagerstatten in der Regel harte und weiche 
Schichten wechsellagern, findet ein unregelmaBiges 
Absinken der Hangendschichten statt. An den festen 
Schichten kommt das Absinken zeitweise zur Ruhe, und 
spiiter sinken diese nicht geschlossen nach, sondern 
blattern meist in dunnen Lagen auf. Da das Gebirge 
fast immer durch Mórtelausfullung am Schachtausbau 
haftet, nimmt es beim Absinken den Schachtausbau 
mit. Dort, wo die Schichten vorlaufig nicht mitsinken, 
reifit der Schachtausbau wagrecht ab. Marbach be- 
schreibt einen Fali, bei dem durch ein derartiges 
unregelmaBiges Absinken in der Schachtmauer wag- 
rechte Risse von 10 cm Starkę entstanden. Die beim 
Absinken dieser Schachtrohre gemessene lotrechte 
Langenzunahme zwischen der Tagesoberflache und 
der 600-m-Sohle gibt er zu 23 cm an. Der wasserdichte 
Ausbau eines Schachtes, dessen Sicherheitspfeiler ab- 
gebant werden soli, muB also diese Verlangerung er- 
tragen kónnen, ohne Wasser durchzulassen. Da man 
nicht weiB, ob dic von Marbach angegebene Langen
zunahme einen Hóchstbetrag darstelit, muB man vor- 
sichtshalber mit einer weit gróBern Streckung rechnen.

Die mehr oder weniger starken konzentrischen 
Driicke, denen der Sclnchtausbau ausgesetzt ist, wenn 
die Schachtrohre beim Abbau des Sicherheitspfeilers 
in der Pressungszone steht, lassen sich vorher auch 
nicht annahernd bestimmen. Man ist bei der Schatzung 
kiinftiger Pressungsdriicke nur auf die Beobachtungen 
im Betriebe angewiesen. Marbach schildert die Be- 
schiidigungen, die sowohl mit Eisenbeton ais auch mit 
Mauerung ausgekleidete Schachte beim Abbau der 
Schachtsicherheitspfeiler erlitten haben.

Eine 50 cm starkę Betonmauer kann bei einem 
iiuBern Schachtdurchmesser von 7 m und einer 
Druckbelastung des Betons bis zum Bruche von

250 • 50
250 kg/cm3 einen Wasserdruck von - ^5Q = rc*- 36 at

je cm2 aufnehmen, bevor sic zusammenbricht. Daraus 
geht hervor, daB dic beim Abbau der Schachtsicher
heitspfeiler ausgelósten Pressungsdriicke sehr be- 
triichtlich sind. Mit einer starkern Schachtmauer ais 
einer solchen von 50 cm Betonstarke wird wohl keiner 
der von Marbach behandelten Schachte ausgekleidet 
gewesen sein. uber die durch Pressungsdriicke an 
Tiibbingsaulen hervorgerufenen Zerstórungen sagt 
er1: »Bei einem dritten abgebohrten Schachte muBten 
wegen der in den obern Teufen auftretenden 
Schwierigkeiten drei Senkschachte ineinander nieder- 
gebracht werden. infolge der dadurch entstandenen 
Verringerung des Durchmessers auf 3,05 m wurde von 
et\va 285 m Teufc an gefroren und der Schacht mit
4,5 m Durchmesser weiter abgeteuft. Von dieser Uber- 
gangsstelle bis zur Teufe von 358 m traten im 
Tubbingausbau starkere Schaden und stellenwcise in
folge von Pressung Zerstórungen auf«.

Dic Starkę des Tiibbingausbaus hat Marbach 
nicht angegeben. Wenn der Ausbau nach der Formel 
von Lame berechnet war, inuB er bei einem auBern 
Schachtdurchmesser von 4,9 m und bei dem spezifi- 
schen Gewicht 1 der Wassersaule eine mittlere Quer-

schnittsbreite von-— -— —  rd. 11 cm gehabt haben. 

n n 800
1Jei Druck, der diesen Ausbau zerstórte, berechnet

1 a. a. O. s. 1066.
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sich dann zu--— — 323 kg/cm2. Stimmt die hier

245

errechnete Wandstarke mit der tatsachlichen Tiibbing- 
wandstarke iiberein, dann hat der durch den Abbau 
des Schachtsicherheitspfeilers ausgelóste PreBdruck

323
die 9fache Starkę des hydrostatischen Druckes

besessen.

Nachgeben der den wasserdichten Schacht
ausbau tragenden Grundung.

Im allgemeinen wird beim Abteufen nach dem 
Gefrierverfahren der Tubbingausbau satzweise ein- 
gebaut und mit Beton hinterstampft. Jeder Tiibbing- 
satz, dessen Hóhe beim auBern Tiibbingzylinder nur 
ausnahmsweise iiber 50 m hinausgeht, ruht auf einem 
Keilkranz, der zur gróBern Sicherheit oft auf einem 
besondern MauerfuB verlagert wird. Derartig ein- 
wandfrei cingebaute Tiibbingsaulen kónnen nach 
menschlichem Ermessen nicht abstiirzen. Vielfach 
laBt man jedoch die Keilkranze fort und stellt den 
untersten Tiibbingring umnittelbar auf die Schacht- 
sohle, so daB das Gewicht der Tiibbingsaule, nach 
Entfernung der Gesteinbrust beim AnschluB zweier 
Satze, nur durch die Haftfahigkeit des GuBeisens am 
Beton getragen wird. Das Gewicht eines dunnen 
Tiibbingringes von 30 mm Wandstarke und 6 m 
lichtem Durchmesser betragt rd. 10000 kg. Bei 500 in 
Teufe steigt das Gewicht eines Ringes von 20 cm 
mittlerer Querschnittsbreite bei gleichem Durch
messer auf 50000 kg an. Die AuBenf lachę eines 
leichten Tiibbingringes miBt bei 1,5 m Ringhóhe rd. 
300000 cm2, wahrend die AuBenf lachę eines schweren 
Ringes rd. 330000 cm2 groB ist. Die Haftfestigkeit des 
GuBeisens am Beton muB also im ersten Falle 0,033 
und im zweiten Falle 0,15 kg/cm2 betragen.

In der Versuchsanstalt der Technischen Hoch- 
schule Stuttgart ist festgestellt worden, daB die Haft
festigkeit des GuBeisens am Beton in gróBern Platten 
zwischen 2,7 und 5 kg/cm2 schwankt. Die Sicherheit, 
mit welcher der schwere Tiibbingring durch die 
Haftfestigkeit des Betons getragen wird, ist demnach
2,7 : 0,15 lSfach. Das Ergebnis dieser Labora- 
toriumsversuche hat jedoch fiir Gefrierschachte nicht 
immer Giiltigkeit. Durch sehr umfangreiche Unter
suchungen in mehreren niederrheinischen Gefrier- 
schachten ist einwandfrei nachgewiesen worden, daB 
sich nach dem Auftauen zwischen der Tiibbingriick- 
wand und dem hinterstampften Betonmantel bei der 
iiberwiegenden Anzahl der Tiibbingringe eine Trenn- 
fuge von mehreren Millimetern Starkę bildet, auf der 
Gebirgswasser kreist. Diese tiberraschende Feststel- 
lung ist entweder durch dic Volumenanderung des 
Betons beim Abbinden unter Frost oder durch die 
Langeniinderung der Saule infolge der Temperatur- 
unterschiede zu erklaren, wodurch eine Absprengung 

erfolgt.

Man ist beim Abteufen der im wasserreichen. aber 
standfesten Gebirge niedergebrach'ten Schachte in den 
letzten Jahrzehnten dazu ubergegangen, nicht allein 
am FuBe der einzelnen Ausbausatze, sondern auch 
am FuBe der Gesamtsaule die AbschluBkeilkranze 
fehlen zu lassen. Den WasserabschluB der Tiibbing- 
saule an den wassertragenden Gebirgsschichten 
erzielt man dabei nur durch die Betonausfullung 
zwischen Saule und Gebirgsstofi und verzichtet
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mcistens auf besondere senkrechte AbschluBpiko- 
tagen. Dieses Verfahren, das Zeit und Miihe spart, 
hat sich in den von Hand abgeteuften Schachten 
vielfach bewahrt. In diesem Falle wird das Gesamt- 
gewicht der Tubbingsaule, wenn unter dem Basisring 
die Gesteinbrust zwecks AnschluB des von unten 
hochgefiihrten Schachtmauerwerkes entfernt wird, 
allein durch die Haftfestigkeit des GuBeisens am 
Beton getragen. Man hat auch hin und wieder, ver- 
anlaBt durch die Erorterungen iiber den Abbau 
des Schachtsicherheitspfeilers, die Tubbingsaule im 
obern Teile mit Ton anstatt mit Beton hinterfiillt.

Diese Ausbauweise ist in der jiingsten Zeit auch 
beim Abteufen von Gefrierschiichten angewandt 
worden. Hier kann sie aber eine Gefahr bedeuten. 
Das Gewicht der Siiule wird, solange die Frostmauer 
in Ordnung ist, auch hier durch die Haftfestigkeit der 
an der Tiibbingriickwand angefrorenen Massen voll- 
standig sicher getragen; ebenso laBt sich die unter 
dem Basisringe anstehende Gesteinbrust im Froste 
unbedenklich entfernen und das Schachtmauerwerk 
anschlieBen. Nach dem Auftauen kann aber die Haft
festigkeit, sobald sich im untern Teile der Tubbing
saule zwischen dem Tubbingzyliiuler und der Beton- 
hinterfiillung eine Trennfuge gebildet hat, bei deut
schen, auBen glattwandigen Ringen gleich Nuli sein. 
Das Gesamtgewicht der Siiule wurde dann auf der- 
unter Umstiinden noch mangelhaft ausgefuhrten 
Schachtmauer ruhen. Bei einem Tubbingschacht der 
iiblichen Bauart von 6 m lichtem Durchmesser und 
250 m Teufe, dessen Ausbau einschlieBlich Schrauben 
und Blei rd. 3500 t wiegt, betriigt der Flacheninhalt 
des Basislagerflansches rd. 3,89 m2. Jedes Quadrat- 
zentimeter des AnschluBmauerwerkes wird also mit 
3500000:38900 rd. 90 kg belastet. Hierbei ist 
jedoch zu berucksichtigen, daB der im FlieBsand

stehende Teil der Tubbingsaule nach dem Auftauen 
der Frostmauer vom FlieBsand fest umschlossen wird. 
Dieser haftet mit einer hohen Klebfestigkeit am Aus- 
bau, die sich beim Abteufen der Schachte nach dem 
SchachtabpreByerfahren oft unliebsam bęmerkbar 
gemacht hat. Das Abpressen der Senkschachte ist 
trotz hohen Eigengewichtes und starker Belastung 
haiifig schon in geringen Teufen zum Stillstand ge- 
kommen, weil die Klebfestigkeit des Schwimmsandes 
iiberwog, die in bekannten Fallen auf 0,2 kg/cm2 des 
Schachtumfanges anwuchs. Die leichten Tiibbingringc 
in den obern Teufen bedurfen nur einer Klebfestigkeit 
von 0,033 kg/cm2 und selbst die sehr schweren Ringe 
nur einer solchen von 0,15 kg/ćm2, um ohne jede 
Uriterlage sicher getragen zu werden. Daher besteht 
doch nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, daB der 
wasserdichte Ausbau infolge ungeniigender Grundung 
abstiirzt.

Allerdings kann der Schwimmsand um den Tiib- 
bingausbau wahrend der Auftauzeit, wenn der Schacht
ausbau von einem aufgetauten Ringraum umgeben, 
die Frostmauer aber noch nicht durchbrochen ist, 
stark abgetrocknet sein. Die Klebfestigkeit trocknen 
Sandes ist gering, und es diirfte deshalb ratsam sein, 
am FuBe des Tiibbingschachtes wenigstens einen 
Tragkeilkranz auf einem guten, keilformig in das 
Gebirge greifenden MauerfuB zu verlegen. Ein Keil- 
kranz von 600 mm Breite hat bei einem lichten 
Schachtdurchmesser von 6 m 124344 cm2 Flachen
inhalt. Bei 3500 t Gesamtgewicht des Schachtausbaus 
Wurde sich eine Belastung des MauerfuBes von 
rd. 2S kg/cm2 ergeben. Da ein einwandfręi hergestell- 
tes Klinkermauerwerk in Zementmortel eine Brucli- 
belastung von wenigstens 300 kg/cm2 hat, wurde also
die Sicherheit rd. elffach sein. . „ . .

(SchluB f.)

Bergmannsfamilien. VII.

Von Oberbergrat W. Se r i o ,  Bonn.

9. Die alte Mansfelder Bergmannsfamilie Zieryogel, 
die Siegerlander Familien Weyland und Dresler sowie ihre 

Beziehungen zueinander und zu andern Familien.

Seit alten Zeiten hat sich in der Familie Ziervogel 
von Geschlecht zu Geschlecht der Bergmannsstand 
fortgeerbt.

Von den beiden Wahrzeichen der Familien- 
geschichte ist das erste ein Haus am siidóstlichen Aus- 
gange der Stadt Mansfeld, nahe am Friedhofe und 
am Schiitzenhause, in dem der alteste Alm der Familie 
gewohnt haben.soli. Dieser Johann Z ieryogel, 
von dem weder Geburts- noch Todestag bekannt ist, 
war nach alten Oberlieferungen im Jahre 1519 ais 
Bergmann aus dem Kupfererzbezirk Dalekarlien' in 
Schweden, vermutlich politischer Wirren wegeń, iiach 
Mansfeld ausgewandert und hatte an jenem Hause 
den Ansturm von versprengten Bauernkriegern nach 
der Schlacht bei Frankenhausen (1525) mit solęher 
Tapferkeit abgewehrt, dafl ihn sogar seine Gegner 
bewunderten.

Seitdem hat sich die Familie weiter im Mansfeldi- 
schen gehalten. Zwar fehlen fiir die niichste Zeit ur- 
kundliche Nachrichten oder Oberlieferungen, und: es 
ist nur bekannt geworden, daB sich um das Jahr 1572

bei einem Besuche. des Kaisers Midxiniiiian II. unter 
den Bergbeamten des Grafen von Mansfeld, die dem 
Kaiser yorgestellt wurden, ein Ziervogel befunden hat. 
Ób dies Hans Z ieryogel gewesen ist, der einzige, 
dessen Naine in einem naćli der Vernichtung der 
Kirchenbiicher wahrend des DreiBigjahrigen Krieges 
und bei einem Brande spater wieder aufgctauchtcn 
Bruchstiicke genannt wird, laBt sich nicht nachweisen.

Dann aber setzt die Erinnerung an das zweite 
Wahrzeichen der Familie ein, das sogenannte 
»Schwedengrab« auf dem Friedhofe zu Helbra, geziert 
mit einem Grabstein, der bis zum Jahre 1904 erhalten 
geblieben war und sich dadurch auszeichnetc, daB sich 
entgegen dem sonstigen Brauche der Blick des Ver- 
storbenen nach Norden — nach der schwedisclicn 
Heifnat der Familie —. rfchtete. Eine Inschrift bc- 
sagte, daB hier che Ruhestatte des am 6. J a n u a r  1623 
verstorbenen Johannes Z ieryoge l, »Kerfienbrocki- 
schen Landrichters und des graf lich Mansfeldschen 
Bergwerks wohlbestalten Geschworenen« sei, wobei 
zu bcmęrken ist, daB die Familie yon KcrBenbrocI;, 
der das Rittergut Helbra gehort, die Gerichtsbarkeil 
besaB und diese durch Landrichter (Patrimonial- 
richter) ausiibte, welches Amt auch in der Folgę in
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der Familie Ziervogel mehrfach mit dem des Berg- 
geschworenen verbunden war. Der Orabstein des 
Johannes Ziervogel trug auch das noch heute in der 
Familie verbreitete Wappen: im Mittelschilde ein 
Vogel, dessen Brust ein Pfeil durchbohrt — vielleicht 
das Sinnbild eines dem Johannes Ziervogel wider- 
fahrenen groBeh Trennungsschmerzes. Es darf niim- 
lich ais feststehend angesehen werden, daB sein Sóhn 
Martin, cin junger Schiefersteiger beim Mansfelder 
Bergbau, um das Jahr 1620 wieder nach Schweden 
ausgewandert und dessen Sohn Samuel der Begriinder 
des bis in die Gegenwart bluhenden, aber hauptsach- 
lich in andern Berufen tatigen schwedischen Zweiges 
der Familie geworden ist.

Von den ubrigen Nachkommen des Johannes Zier- 
vogel ist Samuel Z iervogel der Altere zu erwah- 
nen, wahrscheinlich ein Enkel des Johannes, von 
dessen Lebensdaten man weiB, daB er am 5. Februar 
1629 in der St. Nicolaikirche zu Eisleben getauft wor
den ist. Vermutlich hat dieser seinen Wohnsitz in 
Hergisdorf aufgeschlagen, wo nach dem DreiBig- 
jahrigen Kriege der Bergbaubetrieb zuerst wieder auf- 
genommen wurde, nachdem die Grafen von Mansfeld 
aus Mangel an Mitteln zyr Aufwaltigung der zahl- 
reichen yerbrochenen Stollen, Schachte und Strecken 
gezwungen waren, allen Eigentumsrechten und sonsti- 
gen Anspruchen, mit alleiniger Ausnahme der Er- 
hebung des Zehnten, zu entsagen, sich Gewerkschaften 
gebildet hatten und die Mansfeldsche Bergordnung 
in Kraft getreten war.

Samuels einziger Sohn, Samuel Z iervogel der 
Jiingere, dessen Geburtstag nicht bekannt ist, war 
Amtsrichter, Akziseeinnehmer, seit 1 712 Obersteiger 
und spśiter Berggeschworener zu Hergisdorf; er 
lieiratete die Tochter des Berggeschworenen Jermus 
aus Mansfeld und starb am 24. Marz 1744. Er ist der 
Stamnwater der von seinen Sóhnen begriindeten drei 
noch heute bestehenden deutschen Linien: der 
Helbraer Linie, dereń Stifter Samuel Ziervogel 
war, geboren am 6. Dezember 1716 zu Hergisdorf, 
Landrichter und Berggeschworener, gestorben am 
24. Oktober 1752 zu Helbra, der Hergisdorfer oder 
»\veiBen« Linie, die von dem Kóniglichen Berg
geschworenen Samuel Johann Jerem ias Ziervogel 
(7, November 1725 bis 23. Oktober 1774) abstammt, 
und der Creisdorfer oder »schwarzen« Linie, die durch 
den Berggeschworenen Samuel August Z iervogel 
(30. Januar 1733 bis 20. Marz 1796) begrundet wor
den ist. Alle drei Linien weisen auch in der Folgezeit 
eine groBe Anzahl von Bergleuten in ihren Reihen auf.

In der Helbraer Linie waren drei Sóhne des 
Stifters. Friedrich, Samuel und August, Steiger, ein 
vierter, Johann Carl Z iervogel (1 0 . Marz 1 745 bis 
6. Juli 1831), war Landrichter und Berggeschworener. 
Auch dessen Sohn Friedrich, der in kinderloser Ehe 
mit Christine Honigmann aus GroBórner verheiratet 
war, hatte Bergfach studiert. Zwei Sóhne von Fried
rich Ziervogel, Jeremias und Christoph, gingen nach 
Afrika. und es ist nicht ausgeschlossen, daB Sie in den 
sudafrikanischen Bergwerken tatig gewesen sind; die 
Nachkommen von Friedrichs drittem Sóhne Friedrich 
waren und sind noch fast ausśchlieBlich Bergleute, 
zum Teil in Steigerstellungen im Saarbriicker Bezirk. 
Die Nachfahren der oben genannten Briider Samuel 
und August habeii sich fast ausnahmsloś andern 
Berufen zugewandt.

Des Stifters der Hergisdorfer oder weiBen Linie 
Jeremias Sóhne waren alle drei Bergleute. Wahrend 
aber der alteste von ihnen, Johann Samuel Zier- 
vogcl (15. September 1756 bis 8. Oktober 1833), 
Berggeschworener zu Sangerhausen, kinderlos starb, 
und sich in der Familie des jiingsten, des Fahrsteigers 
Georg Jeremias Leberecht Z iervogel (10. Marz 
1764 bis 2. Februar 1824) der Bergmannsstand nur 
auf einen Sohn, den Oberbergamtsmarkscheider Carl 
Z ierroge l zu Halle (24. November 1815 bis 16. Juni 
1S74) ubertrug und dessen Bruder mit seiner gesamten 
Nachkommenschaft andern Berufen nachging, hat sich 
in der Familie des mittlern, des Fahrsteigers Carl 
W ilhe lm  Z iervogel (13. Marz 1760 bis 4. Marz 
1807) der Bergmannsstand weiterhin erhalten. Sein 
Sohn

Ernst W ilhe lm  Z iervogel, 

geboren am 13. August 1802 zu Hergisdorf, ge
storben ais Huttenmeister zu Hettstedt am 30. April 
1869, war der Erfinder des nach ihm benannten, seit 
1841 statt der friiher angewandten Amalgamation und 
der Kochsalzlaugerei mit groBem Erfolg eingefiihrten 
Sflberextraktionsverfahrens, das von allen Silber- 
gewinnungsarten die einfachste und billigste ist, aber 
ein sehr reines Gut erfordert. Es eignet sich besonders 
fiir die kupferreichen, eisenarmen Mansfelder Kupfer- 
steine (70- 72o/0 Cu und etwa 11 o/o Schwefeleisen) 
und beruht auf einer Uberfiihrung des Schwefelsilbers 
in Sulfat durch oxydierende Róstung und auf Aus- 
laugung des Silbersulfates mit heiBem, angesauertem 
Wasser1. Das Verfahren, nach dem auf den Mans
felder Hiitten heute noch gearbeitet wird, hat Wilhelm 
Ziervogel auch in England sowie in Nord- und 
Sudamerika, wohin er Reisen unternahm, selbst ein- 
gefiihrt.

Wilhelm Ziervogels einziger Sohn,

Samuel Leopold W ilhe lm  Z iervogel, 

geboren am 8. April 1834 auf Gottesbelohnungshiitte, 
inachte das Gymnasium in Eisleben durch, studierte 
in Berlin und wurde Bergreferendar. Ais sich um 
die Wende der 50er und 60er Jahre des vorigen Jahr- 
hunderts in StaBfurt die fabrikmaBige Verarbeitung 
der Kalisalze entwickelte, griindete er in Leopolds- 
hall mit seinem Schwager Dr. Tuchen die chemische 
Fabrik Ziervogel und Tuchen, aus der spiiter die 
Vereinigten Chemischen Fabriken zu Leopoldshall 
hervorgingen. 1882 siedelte er nach Halle iiber und 
starb hier am 5. Dezember 1S96. Seine Gattin war die 
Schwester von

Paul Liicke, 

der, am 17. Januar 1853 geboren, nach Erledigung 
seiner Studien am 13. August 1879 Bergreferendar 
und am 13. Juni 1883 Bergassessor wurde. Nach 
kurzer Ver\vendung im Oberbergamtsbezirk Clausthal 
war er ais Berginspektor bei der Berginspektion zu 
Kónigshutte tatig und wurde, nachdem er zunachst 
den Revierbeąmten in Bochum vertreten hatte und 
wiederum Hilfsarbeiter am Oberbergamt zu Clausthal 
gewesen war, 1888 Bergrevierbeamter zu Wissen, 
1889 Bergrat, 1891 in gleicher Eigenschaft nach 
Aachen versetzt und 1900 Oberbergrat beim Ober
bergamt zu Halle. Dort erhielt er 1907 den Titel 
Geheimer Bergrat und wurde 1909 zum Vertreter des

1 K e r l:  OrundriB der Mctallhullenkunde, 1881, 2. Aufl., S. 352; O s t: 

Lehrbuch der technischen Chemie, 1893, 2. Aufl., S. 660.
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Berghauptmanns ernannt. Mit verschiedenen preuBi- 
schen und einem mecklenburgischen Orden aus- 
gezeiclmet, trat er 1918 in den Ruliestand, zog sich 
nach Weimar zuriick und starb dort 1922. Liickes 
Solin ist der am 15. April 1903 geborene Berg- 
referendar Hans Georg Liicke. Liicke war in erster 
Ehe verheiratet mit der Schwester des Bergassessors 
Curt Liidicke, geboren am 19. Oktober 1871, Ersten 
Bergrates und Bergrevierbeamten zu Halle, dessen 
Mutter wiederum eine Schwester von Samuel Leopold 
Wilhelm Ziervogel war.

Eine Tochter des Fabrikbesitzers Samuel Leopold 
Wilhelm Ziervogel war verheiratet mit R udo lf 
Cred ner, der, am 27. November 1850 zu Gotha 
ais Solin des durch seine Schriften und Karten- 
werke iiber THuringen und das nordwestliche Deutsch
land bekannt gewordenen Geognosten Heinrich 
Cred ner geboren, zunachst die Bergakademie zu 
Clausthal besuchte und dann in Leipzig, Góttingcn 
und Halle Geologie studiertc. Er wandte sich spater 
der Erdforschung zu, nahm 187S in Halle seine Lehr- 
tatigkeit auf und setzte sie seit 1881 ais Professor 
in Greifswald fort. Fiir seine Wissenschaft machte 
er ausgedehnte Studienreisen durch Deutschland, 
Schweden, Danemark, Schottland, Holland, die 
Schweiz, Italien und die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika, wurde Verfasser von mancherlei geologi
schen und geographischen Schriften und der Heraus- 
geber der. Jahresberichte der Geographischen Gesell
schaft zu Greifswald, die er 1882 begriindet hatte. In 
Greifswald ist er am 6. Juni 1908 gestorben. Einer 
seiner Solme, Privatdozent Dr. W ilhe lm  Credner 
zu Kiel, war urspriinglich ebenfalls Bergbaubeflisse- 
ner, hat sich dann aber, gleich scincm Vater, der Erd
forschung zugewandt.

Rudolf Credner war ein Bruder des beriihmten 
Geologen Hermann Credner. Auch dieser, geboren 
am 1. Oktober 1841 zu Gotha. studierte zunachst in 
Clausthal, sodann in Breslau und Gottingen. Nach 
ausgedehnten wissenschaftlichen Reisen nach dem ost- 
lichen und dem mittlern Teile Nordamerikas in den 
Jahren 1865 bis 1868, dereń Frucht eine Arbeit iiber 
die nordamerikanischen Schieferporphyroide war, 
lehrte er seit 1S69 an der Universitat Leipzig, wurde 
dort Professor und dann 1881 zum Oberbergrat, 1 891 
zum Geheimen Bergrat ernannt. Seit 1871 war er 
auBerdem Direktor der geologischen Landesunter- 
suchung des Kónigreichs Sachsen. Er hat sich durch 
zahlreiche Veróffentlichungen, u. a. iiber das Oligozan 
sowie iiber die permischen Stegozephalen Sachsens, 
und vor allem durch sein in vielen Auflagen er- 
schienenes Lehrbuch »Elemente der Geologie« bekannt 
gemacht. Hermann Credner, der mit einer Tochter 
des Begrtinders der A. Riebeckschen Montanwerke 
verhciratct war, starb am 22. Juli 1913 zu Leipzig. In 
dcm nach ihm benannten Crednerit, einem Mangan- 
kurpfererz. sowie im Credner-Schacht bei Oberrob- 
lingen bleibt sein Name erhalten.

Eine andere Tochter Samuel Leopold Wilhelm 
Ziervogels ist mit einem Vetter von Felix  Wahn- 
schaffe verheiratet. der ais SproB einer angesehenen, 
weit verzweigren altmarkischen Familie am 27. Januar 
1851 zu Kaltendorf bei Óbisfelde geboren wurde, in 
Magdeburg auf die Schule ging und auf den Universi- 
taten Leipzig und Jena Naturwissenschaften, vor 
allem Geologie und Chemie, studierte. Nach seiner

Promotion am 16. Marz 1875 und seinem Dienstjahr 
beim Infanterieregiment in Leipzig folgte er einem 
Rufę zur Mitarbeit bei der zwei Jahre zuvor gegriinde- 
ten Geologischen Landesanstalt zu Berlin, der er, seit 
dem 1. April 1886 ais Landesgeologe, seit 1903 ais 
Abteilungsdirigent fiir die Flachlandaufnahmen, bis 
zu seinem am 20. Januar 1914 erfolgten Ableben tren 
geblieben ist. AuBerdem hielt er an der Berliner Uni- 
versit;it seit 1886 Vorlesungen iiber Allgemeine Geo
logie und Bodenkunde, wurde 1892 Professor, 1902 
Geheimer Bergrat und hinterlieB eine groBe Anzahl 
geologischer Schriften und Werke1. Er ist der Vater 
des am 30. Juni 1887 geborenen Bergassessors Giin- 
ther W ahnschaffe , des zweiten Geschaftsfiihrers 
der Erzstudien-Gesellschaft zu Dortmund.

Ein Sohn Samuel Leopold Wilhelm Ziervogels ist 
der am 8. Dezember 1868 zu Leopoldshall geborene 
Bergassessor W ilhe lm  Z iervogel, jetzt Oberberg- 
amtsdirektor zu Halle, dessen Sohn Friedrich W il
helm Z iervogeI, geboren am 20. Mai 1903, sich 
ebenfalls dem Bcrgfach gewidmet hat. Die Mutter, 
Wilhelm ZiervogeIs Gattin, ist die Tochter von

Gustav W eyland.

Geboren am 6. Oktober 1837 zu Meinerzhagen im 
Kreise Altena, widmete sich Weyland, nachdeni er 
zuerst die Volksschule in seinem Geburtsort, sodann 
die hóhere Burger- und Realschule zu Siegen besucht 
hatte, dem Bergfach. Er fuhr auf der Grube Stahlberg 
bei Miisen an und wurde am 11. Mai 1857 Expektant, 
bereiste sodann die wichtigsten Bergwerksbezirke 
PreuBens und studiertc auf der Universitat zu Berlin 
und der Bergakademie zu Freiberg. Am 15. Juli 1863 
wurde er Bergreferendar im Oberbergamtsbezirk 
Bonn, machte eine Belehrungsreise.nach Belgien und 
war danach bei dem Bcrgrevierbeamten zu Siegen be- 
schaftigt. Am 1 . April 1865 trat er mit zweijahrigem 
Urlaub in die Dienste der .Aplerbecker Hiitte und 
nahm, um sich diesem Unternehmen ganz zu widmen. 
1867 seinen Abschied aus dem Staatsdienste. Die 
Aplerbecker Hiitte leitete er von 1872 bis 1884 allein, 
dann mit Wilhelm Brugmann zusammen, von 1912 an 
war er Mitglied ihres Aufsichtsrates. Da Weyland der 
Erzgrubenbesitz der Aplerbecker Hiitte unterstand, 
lag der Schwerpunkt seiner Tatigkeit im Siegerlande, 
um dessen Industrie und Wirtschaft er sich mit seinen 
reichen Erfahrungęn und Kenntnissen sowie seiner 
umfassenden. unermudlichen Tatigkeit groBe Ver- 
dienste erwarb. Er stand hier in allen maBgebendcn 
Vereinigungen an fuhrender Stelle, von 1879 an ais 
stellvertretender und von 1S94 bis 1910 ais erster 
Vorsitzender der Handelskammer fiir den Kreis 
Siegen, die ihn bei seinem Ausscheiden zum Ehren- 
mitglied ernannte; er war langjahriges Mitglied des 
Kólner Bezirks- und des Landeseisenbahnrates. wo cr 
schon friih fur die Erringung von FrachtermaBisfungen 
fiir das notleidende Lahn-, Sieg- und Dill-Gebiet ein- 
trat und dem Ausbau des Bahnnetzes im Sieęerland 
seine Aufmerksamkeit schenkte. Zu erwahnen ist 
ferner sein bedeutsames Wirken im Berg- und Hiitten- 
mannischen Verein zu Siegen, im Vorstande der 
Knapnschaftsberufsgenossenschaft, dcm er seit 1885 
ais Mitglied, seit 1896 ais Erster Stellvertretender 
Vorsitzender angehórte, ais Vorsitzender des Dampf- 
kessel-Oberwachungsvereines und des am 31. Dezem
ber 190S aufgelósten Rheinisch-Westfalischeri Roh-

J Jah rb . O eo l. Landesanst. 1914, S. 513.
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eisen-Syndikates sowie im Vorstande des Vcreines 
deutscher Eisenhiittenleute. In den Aufsichtsratcn der 
verschiedensten Unternehmungen des Bergbaus, des 
Hiittenwesens und verwandter Industrien entfaltete 
er jahrelang eine segensreiche Tiitigkcit. Er stand 
schlieBlich auch 43 Jahre hindurch im Dienste der 
Verwaltung der Stadt Siegen, dereń Stadtverordncten- 
vorsteher er war, und gehórte scit 1878 dem Kreistagc 
des Kreises Siegen an. An auBern Anerkennungcn 
hat es Weyland nicht gefehlt: er wurde 1886 Kommer- 
ziejirat, 1896 Geheimer Kommerzienrat und besaB den 
Kronenorden 3. Klasse sowie den Roten Adlerorden
3. Klasse mit der Schleife. Weyland beschloB sein 
reich gesegnetes, dem Gemeinwohl seiner engern 
Heimat und der Entwicklung der preuBischen Berg- 
und Hiiłtenindustrie gewidmetes Leben am 9. Januar 
1913 zu Siegen1.

Weylands Gattin war die Tochter von Eduard 
Schneider und Hcnriette, geborenen Dresler, und da
mit ein Abkómmling der bekannten Siegener Familie 
Dresler, die ihre Geschichte bis in das 15. Jahrhundert 
zuruckverfolgt und mit der Industrie des Siegerlandes 
eng verwachsen ist-. In ihrern Stammbaum finden sich 
Namen, wie Achenbach, borsbach, Seel, Schleifen- 
baum, Macco, SchmeiBer u. a., die unter den Berg- 
leuten wiederkehren. In den fruhesten nachweisbaren 
Zeiten Stahlschmiede, wandten sich die Mitglieder der 
Familie Dresler bald dem Eisenverlag zu, waren viel- 
fach StadtschultheiBen und Burgermeister, auch Keller 
(Rentmeister) von Siegen und widmeten sich spater 
hauptsachlich der Spinnerei und Siamoisenherstellung. 
Von denjenigen Familiengliedern, die im Berg- oder 
Hiittenwesen tiitig waren, seien genannt: Johann 
Dresseler der Jungę , der von 1569 bis 1574 ais 
Bergmeister und spater (1582) ais Berggerichts- 
schóffe erwahnt wird, Johann  H e inrich  Dresler II, 
geboren am 6. November 1745, gestorben am 17. April 
1824, der 1769 die Firma J. H. Dresler sen. griindete, 
aus der spater die Geisweider Eisenwerke hervor- 
gegangen sind, und der auch an verschiedenen andern 
Hiittenwerken beteiligt war, ferner dessen Enkel 
Johann H einrich Dresler III, geboren am 19. Ok
tober 1803, gestorben am 9. August 1875, Besitzer des 
Hiittenwerkes bei Hanim, des Walzwerkes zu Kreuz- 
tal und Teilhaber der Firma J. H. Dresler sen., und 
vor allem dessen Sohn, der am 31. Marz 1S35 zu 
Siegen geborene

H einrich A do lf Dresler.

Er widmete sich nach dem Besuche der Siegener 
Realscliule dem Bergfach, war 1S53 Bergbaubeflissc- 
ner in Miisen, studierte in Bonn und Berlin, wo er. 
auch seiner Militarpflicht geniigte, unternahm 1857 
bis 1859 Studienreiscn nach England, Ósterreich, dem 
Rheinland, Westfalen und dem Harz und wurde dann 
technischer Leiter des vaterlichen Drahtwerkes zu 
Kreuztal. AuBerdem betatigte er sich bei den Geis- 
weider Eisenwerken, dereń Aufsichtsratsvorsitzender 
er heute noch ist, bei der Aktiengesellschaft der 
Eisern-Siegener Eisenbahn, welche die Verbindung der 
um und bei Eiserfeld gelegenen bedeutenden Eisen- 
steingruben mit Hochófen und Hiittenwerken ver- 
mittelt, sowie bei der Gewerkschaft Eisenzecher Zug, 
dereń Grubenvorstandsvorsitzcnder er seit 1S64 ist. 
Er war mehrere Jahre Vorsitzender des Berg- und

1 Slahl Eisen 1913, S, 137.
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Huttenmannischen Vereines zu Siegen, des Siegener 
Knappschaftsveremes, Mitglied der Handelskaminer 
fur den Kreis Siegen und ist seit 1918 dereń Ehren- 
mitglied. Ferner war er Mitglied des Kuratoriums der 
Siegener Bcrgschule und wurde ais Mitglied in den 
Kreistag, den ProvinziaIlandtag und den Reichstag 
(1S93 bis 1S98) gewahlt. Adolf Dresler, der sich, wie 
es auch vielen seiner Vorfahren vergonnt war, heute 
noch trotz seines hohen Alters groBer korperlicher 
Frische erfreut, erhielt vielfache Anerkennungen und 
Auszeichnungen, so neben verschiedenen Kriegsaus- 
zeichnungen den Roten Adlerorden 3. Klasse und den 
Kronenorden 2. Klasse, 1885 den Titel Kommerzien
rat, 1901 Geheimer Kommerzienrat und.wurde 1SS1 
Major der Landwehr. Von seinen 11 Kindera ist sein 
Sohn Carl W ilhe lm  Dresler, geboren am 5. Sep
tember 1S77, Bergassessor und Direktor der Gewerk
schaft Eisenzecher Zug zu Eiserfeld und ein anderer 
Solin, Johann  H e inrich Dresler, geboren am
11. September 1880, kaufmiinnischer Direktor der 
Siegener Aktiengesellschaft fiir Eisenkonstruktion, 
Briickenbau und Verzinkerei zu Kreuztal, Gatte von 
Helene Sehmer, einer Nichte der Frau Kommerzienrat 
Karl Spaeter geb. Sehmer1, wahrend die alteste 
Tochter Luise an den Pastor Niederstein, den Bruder 
des Bergassessors Eduard N iederstein (1865 bis 
1915), Bcrgwerksdirektors des Eisen- und Stahlwerks 
Hoesch zu Dortmund, verheiratet ist, dessen Onkel 
Em il N iederstein (1S38 bis 1899), ebenfalls Berg
assessor, zuletzt Oberbergrat und Bergrevierbeamter 
zu Essen war.

Erwahnt sei noch, daB auch Heinrich A do lf 
Dresler jun., geboren am 31. Oktober 1S05, ge
storben am 22. September 1866, ein Bruder von 
Johann Heinrich Dresler III, seine Kraft industriellen 
Unternehmungen, namentlich der Firma J. H. Dres
ler sen. widmete, und daB ein dritter Bruder, F ried 
rich H einrich Dresler, geboren am 11. Mai 1808, 
gestorben am 2. Dezember 1883, ebenfalls Teilhaber 
der Firma J. H. Dresler sen. und besonders beim 
Hiittenwerk zu Au an der Sieg beschaftigt war. Dessen 
Sohn Jakob Heinrich, der ais Kaufmann in Siegen 
lebte, heiratete eine Tochter von W ilhe lm  Seel, der, 
am 15. August 1816 in Siegen geboren, sich nach dem 
Besuche des Gymnasiums in Dortmund dem Berg
fach widmete, in den Jahren 1S34 bis 1836 Schiller der 
Siegener Bergschule war, dann die Universitat zu 
Berlin bezog, dort auch bei den Garde-Schiitzen diente, 
1839 Bergexpektant, 1842 Berg- und Hutteneleve, 
1844 Vize-Berggeschworener fiir das Revier Eisern, 
am 25. Februar 1S46 Berggeschworener, am 23. Juni 
1854 Bergmeister und Mitglied des Bergamtes zu 
Siegen wurde, dann aber 1855 ais Bergwerksdirektor 
der Ramsbecker Werke in die Dienste der Aktien
gesellschaft fiir Bergbau-, Blei- und Zinkfabrikation zu 
Stolberg und in Westfalen trat, am 10. August 1856 
endgiiltig den Staatsdienst verlieB und, iibrigens 
auch mit einer geborenen Dresler yerheiratet, ani
15. August 1S75 starb. Ferner war ein Johann F ried 
rich H e inrich Dresler (13. September 17S7 bis 
26. Dezember 1841) in Siegen Stadtsekretar und Berg- 
richter, H e inrich W ilhe lm  Dresler, geboren am 
29. November 1S49, Hiittendirektor in Kreuztal und 
A lbert Dresler, UrgroBneffe von Johann Friedrich 
Heinrich Dresler, geboren am 7 . Juli 1868, Hiitten-

'  G liickauf 1927, S. 1087.
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direktor der Westfalischen Stahlwerke zu Bochum; 
er lebt jetzt in Siegen und ist verheiratet mit Wilhel- 
mine Schleifenbaum, einer Tochter des ebenfalls be- 
deutenden Siegerlander Industriellen

A do lf Schleifenbaum .

Er wurde am 15. April 1845 zu Fickenhutten bei 
Siegen ais Solin des Gewerken und Gerbereibesitzers 
Friedrich Schleifenbaum geboren und ubernahm, nach
dem er die Realschule zu Siegen und die Lehrzeit ais 
Lohgerber durchgemacht hatte, mit 20 Jahren die 
Leitung der vaterlichen Gerberei. Er nahm am Kriege 
1870/71 ais Ulanenleutnant teil und war, wie es in 
seinem Nachruf heiBt, Soldat vom Scheitel bis zur 
Sohle geblieb'en. 1876 trat er in den Vorstand der 
Eisenerzgrube Neue Hardt bei Siegen und 1878 in den 
Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft Charlottenhutte zu 
Niederschelden ein, dessen Vorsitz er 33 Jahre lang 
fiihrte. Hier hat er seine ganze Kraft und Persónlich- 
keit eingesetzt, um die Hiitte, in dereń Betrieb sieli 
Sehwierigkeiten eingestellt hatten, von neuem auf eine 
sichere Grundlage zu stellen und das Werk weiter aus- 
zugestalten. Schleifenbaum war ferner beteiligt an der 
Griinduug der Siegener Bank und des Eicliener Walz- 
werkes bei Kreuztal. Von seiner Vaterlandsliebe zeugt 
das Bismarck-Standbild in Siegen, zu dessen Errich- 
tung er den ersten Grund gelegt hat. Er starb am
16. Juli 1911 zu Siegen1. Ein Sohn Schleifenbaums 
ist der ani 19. Juni 1884 geborene Bergassessor 
Friedrich Schle ifenbaum , bergmannischer Sach- 
verstandiger der Aktiengesellschaft Charlottenhutte 
zu Siegen. Die Familie fiihrt ihren Stammbaum eben
falls bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zuriick, ja, 
schon fruher wird eine »Schleuffenbaunische Hiitte« 
erwahnt, die etwa an der heutigen Grenze zwischen 
Siegen und Weidenau gelegen haben soli. Die meisten 
Vorfahren waren Hammerschmiede oder Gruben- und 
Huttengewerken, zunaehst wohl Eigenlóhner. Auch 
lieute noch sind die Mitglieder der sehr verbreiteten 
Familie vielfach auf Gruben und Hiitten beschaftigt. 
Inwieweit eine Verwandtschaft mit dem in Bergmanns- 
kreisen fruher sehr bekannten alten Fiirstlich Stolberg- 
schen Bergmeister Schle ifenbaum  vom Biichen- 
berg bei Elbingerode, der aus Littfeld bei Siegen 
stanimte, mit dem 1926 verstorbenen Ernst S ch le i
fenbaum , der nacheinander auf der Charlottenhutte, 
der Dillinger Hiitte und bei der Mansfeld Aktien
gesellschaft fiir Bergbau und Hiittenbetrieb zu Eis- 
leben tatig gewesen ist, sowie mit F riedrich 
Schle ifenbaum  (14. Marz 1856 bis 31. Mai 1914), 
dem Direktor des Karlswerkes der Aktiengesellschaft 
Felten und Guilleaume zu Miilheim am Rhein, besteht, 
hat sich nicht nachweisen lassen; der Zusammenhang 
der Yerschiedenen Familienzweige mag weit zurtick- 
liegen, ist aber doch wohl mit ziemlicher Sicherheit 
anzunehmen.

Eine Enkelin von Johann Heinrich Dresler II, 
Base von Johann Heinrich Dresler III, Mariannę 
Charlotte Dorothea Dresler, heiratete den Arzi 
Dr. med. Christian SchmeiBer zu Siegen und war die 
Mutter des Berghauptmanns

Karl SchmeiBer, 

der ais einer der hervorragendsten Staatsbergbeamten 
der neuern Zeit besonders zu nennen ist. Er wurde 
am 16. Oktober 1855 zu Siegen geboren, studierte

1 Stahl Eisen 1911, S. 1518.

nach dem AbschluB der Schulzeit in Bonn und Berlin, 
machte wahrend dieser Zeit Reisen nach Belgien und 
Nordfrankreich, wurde 1879 Bergreferendar und am
10. Februar 1883 Bergassessor. Ais solchen ubernahm 
ihn nach seiner kurzeń Beschaftigung bei der Berg- 
werksdirektion zu Saarbrucken die Staatseisenbahn- 
verwaltung auf Grund seiner staatswissenschaftlichen 
Priifungsarbeit, die sich mit Tariffragen beschaftigt 

hatte. Bis 1889 war er Regierungsassessor bei der 
Eisenbahndirektion zu Koln sowie bei den Eisenbahn- 
betriebsamtern zu Dusseldorf, Essen, Wesel und Dort
mund. Nach seiner Riickkehr zur Bergverwaltung 
wurde er Bergrevierbeamter zunaehst in Magdeburg 
und, nachdem er 1890 zum Bergrat ernannt worden 
war, im Jahre 1894 in Aachen. Wahrend seiner Tiitig- 
keit in Magdeburg erhielt er von der preiffiischen 

Staatsregierung den Auftrag, zur Klarung der Gold- 
wahrungsfrage die Goldlagerstatten in Transvaal zu 
untersuchen, dem er sich von 1893 bis 1894 unterzog. 
Die Frucht dieser Reise, ein Bericht »Uber die Nach- 
haltigkeit des Goldbergbaus in der sudafrikanischen 
Republik Transvaal«, dem spiiter noch ein umfang- 
reiches Werk »Uber Vorkommen und Gewinnung 
der nutzbaren Lagerstiitten in der Sudafrikanischen 
Republik« folgte, bildete die Grundlage fiir das Vor- 
gehen der inzwischen eingesetzten Kommission zur 
Erórterung von MaBregeln zur Hebung und Befesti- 
gung des Silberwertes. Ein weiterer Erfolg fiir 

SchmeiBer war es, daB englische Beteiligte ihn baten, 
die westaustralischen Goldfelder einer Priifung zu 
unterziehen. Er trat in Begleitung des Bergassessors 
Dr. Karl Vogelsang am 12. Juli 1895 die Reise an, die 
ihn iiber Siid- und Ostaustralien, Tasmanien, Neu- 
seeland und auf der Riickreise iiber Kalifornien, 
Nevada und Kolorado fiihrte. Die gesammelten Erfah- 
rungen legte er in dem mit Vogelsang genieinsam ver- 
faBten Werke »Die Goldfelder Australiens« nieder, das 
eine umfassende Bearbeitung der australischen Gold
lagerstatten darstellt. Die von SchmeiBer angestellten 
Ennittlungen kamen zu dem Ergebnis, daB die 
australischen Goldfelder dem Weltverkehr noch fiir 
lange Zeit betrachtliche Goldmengen zufiihren wur

den, eine Ansicht, die sich durchaus bestiitigt hat. In 
die Heimat zuriickgekehrt, wurde SchmeiBer 1897 
Oberbergrat und Mitglied des Oberbergamtes zu 
Clausthal. Hier wahlte man ihn fur den Wahlkreis 
Zellerfeld-Ilfeld in den preuBischen Landtag, dem er 
zwei Wahlzeiten hindurch angehórte. Ais dann im 
Jahre 1900 nach dem Tode Hauchecornes die Stelle 
des Ersten Direktors der Geologischen Landesanstalt 
und des Direktors der Bergakademie zu Berlin ver- 
waist war, fiel die Wahl fiir seinen Nachfolger auf 
SchmeiBer, der bald darauf zum Geheimen Bergrat 
ernannt wurde und an dieser Stelle in sechsjahrigem 
Schaffen, in gemeinsamem Wirken mit Beyschlag, Er- 
spriefiliches und Richtunggebendes fiir die weitere 
Entwicklung der beiden Anstalten geleistet hat, bis 

er 1906 ais Berghauptmann an die Spitze des schlesi- 
schen Oberbergamtes zu Breslau berufen wurde, 
welchen Posten er bis zu seiner Zuruhesetzung am
1. Oktober 1922 innehatte. Neben seiner umfang- 
reichen dienstlichen Tatigkeit konnte er sich hier den 
Aufgaben ais Mitglied des Kolonialrates und des 1918 

gegriindeten Osteuropa-Institutes widmen, um dessen 
Gedeihen er sich auBerordentliche Verdienste erwarb. 
Er ubernahm darin die Oberleitung der Forschungs-
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abteilung fiir Bergbau- und Hiittenkunde und wurde 
spiiter zuin Vorsitzenden des Verwaltungśrates ge- 
wahlt. Unter den zahlreichen Ehrungen, die Schmei- 
Bers erfolgreiclie Tatigkeit auf den verschiedensten 
Gebieten begleiteten, seien genannt: die Ernennung 
zum Wirklichen Geheinien Oberbergrat im Jahre 1916, 
die Verleihung des Dr.-Ing. eh. durch die Technische 
Hochschule zu Breslau 1913 und des Dr. phil. h. e. 
durch die Universitat Breslau 1922 sowie preuBischer 
Orden bis zum Stern des Kronenordens 2. Klasse und 
verschiedener auBerpreuBischer Orden. SchmeiBer zog 
sich nach Berlin-Dahlem zuriick, konnte aber seinen 
Ruhestand nur 11/2 Jahre genieBen und erlag dort ani
2. April 1924 einem Gehirnschlag1.

Eine Schwestcr der Gattin von Dr. Christian 
SchmeiBer, Sarah Clementine Dresler, heiratete den 
Justizrat Karl Friedrich Macco zu Siegen (1800 bis 
1874), den Vater von

H einrich Macco, 

der ebenfalls einer der fuhrenden Siegerliinder Indu- 
striellen am Ausgang des vorigen und zu Beginn 
dieses Jahrhunderts gewesen ist. Er entstammte einer 
Familie, dereń Name schon^zur Karolinger Zeit ver- 
schiedentlich vorkommt. Der Zweig, dem er an- 
gehorte, liiBt sich bis 1585 zuruckverfolgen. Damals 
ist die Familie, die wahrscheinlich zu den Hugenotten 
geliorte, wegen der Religionskiimpfe, die sie um Hab 
und Gut gebracht hatten, in die Gegend siidlich vom 
Taubertal eingewandert, und ihre Glieder haben dort 
zwei Jahrhunderte lang, zum groBen Teil ais hohen- 
lohesche Beamte, gewohnt. Heinrich .Macco wurde 
am 25. Juni 1843 zu Siegen geboren, besuchte dort 
die Realschule, arbeitete seit 1861 in der Maschinen
fabrik von A. und H. Oechelhauser und studierte dann 
auf der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. Nach 
kurzer Beschaftigung bei Borsig und bei Schwartz- 
kopff in Berlin lieB er sich 1869 in Siegen ais Zivil- 
ingenieur nieder, wobei er die Firma Adolf Bleichert 
in Leipzig-Gohlis vertrat. AuBerdem war er an 
vielerlei industriellen Unternehmungen beteiligt, von 
denen in erster Linie die Aktiengesellschaft Char- 
lottenhiitte zu Niederschelden zu nennen ist. Ais 
Nachfolger von Adolf Schleifenbaum wurde er zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Hutte gewahlt, 
und seiner unerschópflichen Arbeitskraft war die 
Ausfiihrung der von seinem Vorganger eingeleiteten 
gewaltigen Ausdehnung dieses Werkes zu danken. 
Macco arbeitete wohl ais erster fiir die Gruben des 
Siegerlandes Tiefbauanlagen nach einheitlichem Plan 
aus, woriiber er in den 70er Jahren des vorigen Jahr
hunderts eine Abhandlung erscheinen lieB. Er war 
Geschaftsfiihrer der Handelskammer zu Siegen, der 
er seit 1879 angehórte, und seit 1876 Vorsitzender und 
Geschaftsfiihrer des Berg- und Hiittenmannischen 
Vereines, der ihn zum Ehrenmitgliede ernannte. Beide 
Kórperschaften vertrat er seit 1878 in den Bezirks- 
eisenbahnraten zu Frankfurt am Main und Koln; hier 
und im preuBischen Abgeordnetenhause, dem er ais 
nationalliberaler Abgeordneter seit 1898 angehórte, 
setzte er sich stets fiir bessere Eisenbalmverbindungen 
und giinstigere Tarife im Siegerlande ein. Ais einer 
Jer Neubegrunder und Vorstandsmitglied des Vereines 
deutscher Eisenhiittenleute wirkte Macco unermiidlich 
mit Rat und Tat und schrieb manche Beitrage fiir die

1 Z. B. H S.Wes. 1924, Beilage; Gluckauf 1924, S. 462; K ru s c h : Karl 
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Zeitschrift Stahl und Eisen. Auch ais Siegener Stadt- 
verordneter gab er in den 45 Jahren seiner Zugehórig- 
keit sein Bestes, um die stadtischen Belange zu 
fórdern. Seine hohen Verdienste um die deutsche 
Wirtsćhaft erkannte die Technische Hochschule zu 
Breslau dadurch an, daB sie ihn 1911 zum Dr.-Ing. 
ehrenhalber ernannte. Ein reiches Leben war be- 
schlossen, ais er, tief beklagt von seinen zahlreichen 
Freunden, am 13. August 1920 starb1. Maccos einziger 
Sohn ist der Bergassessor A lbrecht Macco zu Koln, 
geboren am 21. Juli 1872.

Wir kehren zuriick zu Gustav Weylands Familie. 
Seine alteste Tochter Awarie ist verheiratet mit

Karl Schantz, 

dessen Mutter Cornelie Henriette die Schwester von 
Eugen Buchholz, dem Schwiegervater des Berghaupt- 
manns Karl SchmeiBer, war. Geboren am 13. April 
1863 zu Witten, besuchte Schantz das Realgymnasium 
in Siegen, studierte in Berlin und geniigte dort bei 
den Garde-Fusilieren seiner Militarpflicht. Er wurde 
am 8. Juni 1887 Bergreferendar und am 6. November
1891 Bergassessor. Ais solcher fand er zunachst im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund Verwendung und kam
1892 in den Saarbriicker Bezirk, und zwar ais llilfs- 
arbeiter zur Berginspektion Fischbach, wo er 1895, 
nachdem die Berginspektion den Namen Camphausen 
erhalten hatte, Berginspektor wurde. Dorthin kehrte 
er nach einjahriger Unterbrechung, wahrend dereń er 
ais Mitglied der Bergwerksdirektion Saarbrucken 
tśitig war, im Jahre 1901 ais Bergwerksdirektor 
zuriick, wurde hier 1904 Bergrat und dann im Jahre 
1907 Oberbergrat beim Oberbergamt zu Dortmund. 
Hier erhielt er 1917 den Titel Geheimer Bergrat und 
wurde 1919 Berghauptmann. 1923 erfolgte seine Er- 
nennung zum Oberberghauptmann und Ministerial- 
direktor im Ministerium fiir Handel und Gewerbe zu 
Berlin. Schantz besitzt den Roten Adlerorden, das 
Eiserne Kreuz, das Verdienstkreuz fiir Kriegshilfe und 
die Landwehrdienstauszeichnung 1. Klasse und wurde 
1916 Major d. R. Sein Neffe Eugen Schantz, ge
boren am 13. Februar 1901, ist Bergreferendar im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund. Dessen Oheim H e in 
rich Unterberg, Bruder seiner Mutter, geboren am
29. September 1883, ist Bergreferendar a. D. und 
Bergwerksdirektor des Steinkohlenbergwerkes Rhein

preuBen bei Homberg.

Die zweite Tochter Gustav Weylands, Agnes, war 
yerheiratet mit

Franz Baeumler, 

der am 6. September 1860 zu Dortmund geboren 
wurde, in Berlin studierte, am 13. August 1885 Berg
referendar und am 9. Juli 1890 Bergassessor wurde, 
dann im Saarbriicker Bezirk zunachst auf Grube 
Gerhard, spiiter bei der Berginspektion Fischbach ais 
Hilfsarbeiter wirkte, hier 1892 Berginspektor wurde 
und dann in den Dienst des Reichslandes Elsafi- 
Lothringen iibertrat. Dort war er Kaiserlicher Berg- 
meister zu StraBburg und zu Metz, kehrte 1901 ais 
Direktor der Berginspektion zu Dillenburg in den 
preuBischen Staatsdienst zuriick und wurde hier 1902 
Bergrat und 1912 Oberbergrat. Ais solcher 1914 an 
das Oberbergamt zu Halle versetzt, trat er in dem- 
selben Jahre krankheitshalber in den Ruhestand, 
wohnte zuerst in Dortmund, seit 1919 in Darmstadt

1 stahl Eisen 1920, S. 1359.
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und starb dort 1923. Er besaB den Roten Adler- 
orden 4. Klasse und die Landwehrdienstauszeichnung
1. Klasse. Franz Baeumlers Vater,

Ernst E m il W ilh e lm  Baeum ler, 

war am 4. Januar 1827 zu Delitz bei WeiBenfels 
geboren und stammte aus einer Pastorenfamilie. Er 
verlebte seine Jugend in Eisleben, wohin sein Vater 
ais Superintendent versetzt worden war, und empfing 
dort die Anregung, sich dcm Bcrgfach zu widmen. Er 
besuchte die Bergschule zu Eisleben, studierte in Halle 
und Berlin, wo er sich in enger Freundschaft mit 
Serio und Huyssen 1848 und 1849 an den politischcn 
Bewegungen beteiligte und sich dic Hohenzollern- 
Medaille erwarb. Er wurde am 9. Marz 1854 Berg- 
referendar, ais solcher 1856 Berggeschworener zu 
Dortmund und am 7. Oktober 1859 Bergassessor. Seit 
1861 war er Hilfsarbeiter beim Oberbcrgamt zu Dort
mund und ubernahm im Jahre 1864 die Leitung der 
Bergschule zu Bochum, die er im Jahre 1868 an Hugo 
Schultz abtrat1. Baeumler, der inzwischen den Titel 
Bergrat erhalten hatte, kam ais stellvertretender 
Direktor des Huttenamtes nach Konigshiitte, ver- 
tauschte aber diese Stcllung schon.im folgenden Jahre 
mit der eines Obcrbergrates am Oberbcrgamt zu 
Breslau. 1872 schied er aus dem preuBischen Staats- 
dienste aus und wurde Zentraldirektor der Prager 
Eisen-Industriegesellschaft zu Wien, 1887 Mitglied 
und Vizeprasident von dereń Verwaltungsrat. 1888 ist 
er gestorben. Baeumler hat sich in allen seinen ver- 
schiedenartigen Stellungen besonderc Verdienste er- 
worben, besonders ist es fiir die Prager Eisen-Indu- 
striegesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung 
gewesen, daB er das Patent des Thomas-Gilchrist- 
Verfahrens fiir ósterreich erwarb. Von seinen ver- 
schiedenen Schriften sei die Abhandlung »Uber das 
Vorkommen der Eisensteine im westfalischen Stein- 
kohlengebirge« genannt2. Sein Ruhesitz in Seewalchen 
am Attersee in den herrlichen osterreichischen Bergen 
bot ihm und den Seinen Gelegenheit, edle Gastfreund- 
schaft zu iiben, die oft und gern genutzt wurde.

Helene, Weylands dritte Tochter, verheiratet mit 
dcin Knappschaftsarzt Sanitiitsrat Dr. Gustav Geck zu 
Rotthausen (gestorben 1918), ist die Mutter des Berg- 
assessors Gustav Geck, geboren am 23. Juli 1896, 
zurzeit Hilfsarbeiter beim Oberbergamt zu Dortmund, 
und Schwiegermutter des am 16. Marz 1879 geborenen 
Justitiars, Oberbergrates und Abteilungsleiters beim 
Oberbergamt zu Dortmund Karl Berninghaus. Der 
Stammbaum von Gustav Geck zeigt um 1700 Gemein- 
samkeit der Vorfahren mit dem Bergassessor H e in 
rich Geck, geboren am 30. September 1882, dem In- 
haber der Gesellschaft Montania zu Cantli.

Emmi Weyland endlich war verheiratet mit Her
mann Schleifenbaum, einem Vetter des oben genannten 
Bergassessors Friedrich Schleifenbaum. Ihre Tochter 
Grete, nach der Eltern Tode von Franz Baeumler 
an Kindes Statt angenommen, ist mit dem Sohne des 
oben erwiihnten Pastors Niederstein verheiratet.

Weylands einziger Sohn, Gustav W ey land , 
geboren am 19. Mai 1S84, war Hiittendirektor der 
Aplerbecker Hiitte und trat, nachdem diese in die 
Aktiengesellschaft der Westfalischen Eisen- und 
Drahtwerke zu Werne bei Langendreer aufgegangen 
war, 1911 in dereń Vorstand ein.

' Gluckauf 1927, S. 10S9.

- Z. B. H .S .W es . 1869, S. 426.

Von der Familie Ziervogel ist noch die Creis- 
felder oder schwarze Linie zu verfolgen. Ihr Stiftcr, 
der Berggeschworene August Samuel Ziervogel, hatte 
vier Sohne, die samtlich Bergleute waren, und dereń 
Nachkommen in der Mehrzahl ebenfalls dem Berg- 
mannsstande angehorten. Der alteste, Christoph 
Samuel Z iervogel, geboren am 26. November 1760 
zu Creisfeld, war Berggeschworener und starb ebenda 
am 9. April 1827, ohne Kinder zu hinterlassen. Der 
zweite, Carl August Z icrvoge l (24. Juni 1769 bis
26. Juli 1S23) war Fahrsteiger zu Creisfeld und hatte 
eine zahlreiche bergmannische Nachkommenschaft. 
Sein altester Sohn

C hris toph  Jerem ias Z iervogel, 

der am 23. September 1797 zu Creisfeld geboren 
wurde und am 15. Mai 1860 daselbst starb, war Kónig- 
licher Oberberggeschworener des Bergreviers Eis
leben 2, das im wesentlichen die Grubenbetriebe west- 
lich von Eisleben umfaBte, sich aber nordostlich bis 
in die Gegend von Besenstedt und Schmittersdorf er- 
streckte, wo damals kleinere Braunkohlengruben in 
Betrieb standen; aber auch die Eisenerzgruben bei 
Benneckenstein am Harz gehorten dazu. So muBten 
zur Wahrung der dienstlichen Belange oft weite Ent- 
fernungen zuriickgelegt werden, wobei sich Jeremias 
Ziervogel meistens eines Reitpferdes bediente. Er 
hatte eine sehr harte Jugend hinter sich, nachdem der 
urspriingliche Wohlstand seines Vaters, hauptsach- 
lich infolge der ausgesuchtesten Bedriickung durch 
napoleonische Beamte zur Strafe dafiir, daB er das 
ihm wiederholt- angetragene Amt eines Maire immer 
wieder ausgeschlagen hatte, verlorengegangen war. 
Die Folgę der Entbehrungen in der Jugend waren ein 
peinlich genaues Pflichtgefiihl und strengste Dienst- 
auffassung. Aber auch von seinem kostlichen Humor 
sind an den Stiitten seines Wirkens noch mancherlei 
Proben iiberliefert.

Von seinen Sóhnen war der Obersteiger und 
Amtsvorsteher Carl Anton Z iervogel (23.Oktober 
1823 bis 10. Mai 18S0) der Vater des Bergassessors 
Samuel Friedrich W ilh e lm  Z iervoge l, der am 
13. Oktober 1856 geboren ist, vom 1. Januar 1900 bis 
zum 31. Marz 1922 das Bergrevier Dureń mit dem 
Wohnsitz in Aachen verwaltet hat und hier ais 
Geheimer Bergrat im Ruhestande lebt; er ist der 
Schwager des am 19. Januar 1857 geborenen und am 
6.Mai 18S8zu Magdeburg verstorbenen Bergassessors 
Max Gorissen. Ein anderer Sohn Friedrich August 
Z iervogel, geboren am 11. Januar 1828,.gestorben 
am 3. Juli 1889, war Salineninspektor zu Bad Salzun- 
gen, Ehemann der Schwestcr des Oberhiittenvogts 
Gustav Ziervogel (siehe unten) und ein dritter,
1. W. Hermann Z iervogel (1835 bis 1911) Schicht- 
meister. Ein weiterer Sohn des Oberberggeschworenen 
Christoph Jeremias Ziervogel war

A lbrecht Z iervógel.

Heinrich Samuel Albrecht Ziervogel, dessen 
Mutter, eine geborene Neubert, ebenfalls einer alten 
Mansfelder Bergmannsfamilie entstammte, wurde am
2. Januar 1830 zu Creisfeld geboren und hatte erst die 
Schule des Dorfes, dann die Knabenbiirgerschule zu 
Hettstedt und schlieBlich das Gymnasium zu Eisleben 
besucht. Hier empfing er durch den Direktor, den 
bekannten Schulmann Ellendt, die ersten Anregungen 
zu seinen bis in das spiite Alter hinein gepflegten
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Neigungen zur cingehenden Beschaftigung mit deut- 
scher Geschichte. Die Kriegswirren zwischen PreuBen 
und Ósterreich brachten seinen Schulbesuch vorzeitig 
zum AbschluB; im Jahre 1850 bestand er die Not- 
AbschluBpriifung und trat ais Freiwiiliger beim
4. Artillerieregiment zu Erfurt ein. Nach dcm Friedcn 
wurde Ziervogel ais Bcrgwerksbeflissencr angc- 
nommen und beim Mansfelder Kupferschieferbergbau 
angelegt. Dcm bestandenen Tentamen im Jahre 1853 
und der Ernennung zum Bergexpektanten folgten 
weitere praktische Lehrjahre, die ihn nach den Rie- 
stedter und Emseloher Braunkohlengrubcn, wieder- 
um nach verschiedenen Mansfelder Revieren, zur 
Kupferhiitte bei Sangerhausen, dem Kóniglichen Stein- 
kohlenbergwerke bei Lóbejun und zu den Teutschen- 
taler Braunkohlengrubcn fuhrten. Seinen Studien lag 
er sodami auf den Universitaten Berlin und Halle ob, 
hórte in Berlin auch die Vorlesungen uber einige 
Absclmitte aus der Bcrgbaukunde, die damals mangels 
einer Bergakademie der Geheime Oberbergrat v. Car- 
nall auf der Oberbcrghauptmannschaft hielt. Wahrend 
der Ferien wurden Belehrungsreisen unternommen: 
in das Halberstadter Braunkohlenrevier, nach den 
Oberharzer Berg- und Hyttenwerken, den schwabi- 
schen Salinen und dem Eisenhuttenwerke Wasser- 
alfingen sowie in den Saarbriicker Bezirk und schlieB- 
lich zu dem seltenen Rotkupfererzvorkommen der 
Grube Seraphim bei Rheinbreitbach. Zum 1. April 
1858 betraute man ihn mit der Leitung des fiskali- 
schen Bohrversuches auf Steinkohle bei Rohr am Siid- 
abhange des Thuringer Waldes; iiber dieses Vor- 
kommen lieferte er eine eingehende geognostische 
Arbeit. Im Juni 1860 legte er am Oberbergamte zu 
Halle die Bergreferendarpriifung ab und lieB sich 
danach aus dem Staatsdienste beurlauben, um bei der 
Mansfelder Gewerkschaft einen Posten zu iiber- 
nehmen. Dort blieb er, nachdem er aus dem Staats
dienste endgiiltig ausgeschieden war, 12 Jahre lang 
und ubernahm dann am 1. April 1873 die Stelle des 
Bergwerksdirektors der Gewerkschaft Bruckdorf-Niet- 
lebener Bergbauverein zu Halle, dereń Anlagen er 
zu hoher Bliite entwickelte, bis er im Jahre 1901 in 
seinem 72. Lebensjahre sein Hauptamt und die 
mancherlei ihm im Laufe der Zeit zugefallenen Ehren- 
amter niederlegte. • Seinen Lebensabend verbrachte er 
in Halle.

Ais Albrecht Ziervogel am 6. Mai 1913 hochbetagt 
die Augen fiir immer schloB, war mit ihm ein echter 
praktischer Bergmann alten Schlages, eine stark aus- 
gepriigte Persónlichkeit von unbeirrbarem Gerechtig- 
keitsgefiihl, ein treuer Freund seiner Freunde, ein 
gefiirchteter Gegner seiner Widersacher dahin- 
gegangen. Seinem Sinn fiir Geschichte verdankt seine 
Familie die eingehenden Forschungen uber ihre Vor-

fahren, dereń Ergebnisse in einem umfassenden 
Stammbaume nebst Erlauterungsschrift niedergelegt 
sind. In diesem Stammbaume fehlen ailerdings, der 
Vereinfachung wegen, die weiblichen Familienmit- 
glieder, was dereń Beriicksichtigung bei den vorliegen- 
den Ausfiihrungen erschwert hat. Die von Ziervogcl 
am Schlusse seiner Erlauterungsschrift vom 8. Januar 
1912 ausgesprochene Hoffnung, die vierhundert- 
jahrige Jubelfeier der Zugehórigkeit der Familie zum 
Bergmannsberufe im Jahre 1919 zu erleben, hat sich 
leider nicht erfiiilt.

Albrecht Ziervogels Sohn ist der Bergassessor 
Jeremias Eduard Friedrich Z iervogel, geboren 
am 8. Februar 1864 in Sangerhausen, wohnhaft zu 
Halle, dessen am 28. Januar 1904 zu Halle geborener 
Sohn, Joachim  A lbrecht Z iervogel, Bergrefe
rendar im Oberbergamtsbezirk Halle ist.

Von den Brudem des Oberberggeschworenen Chri- 
stoph Jeremias Ziervogel hatte der Steiger Carl Zier- 
vogel, geboren am 1.September 1801, drei Sóhne, 
die Bergleute wurden, dereń Nachkommenschaft aber 
andere Berufe ergriff, war der Obersteiger August 
Z iervogel (22. August 1805 bis 4. Dezember 1862) 
der Vater des Oberhiittenvogts Gustav Ziervogel 
(8. Februar 1840 bis 29. Juli 1896) zu Leimbach und 
der GroBvater des am 11. Mai 1872 geborenen Berg
werksdirektors Johannes Ziervogel zu Neukirchen, 
war W ilh e lm  Ziervogel Klaubesteiger zu Wolfe- 
rode, ohne bergmannische Nachkommen zu hinter- 
lassen, und Johann Samuel der Vater des Berg- 
inspektors W ilhe lm  Ziervogel (21. Juni 1893 bis 
Marz 1897) zu Dobrilugk sowie des Schichtmeisters 
Carl Z iervogel zu Badra.

Des Berggeschworenen August Samuel Ziervogel, 
des Stifters der schwarzen Linie dritter Sohn, der 
Klaubesteiger Johann Friedrich Christoph Zier- 
vogel (16. Dezember 1771 bis 18. Juni 1812) zu 
Hergisdorf, hatte einen Sohn, der Bergmann war, und 
einen Enkel, der Steiger wurde, im ubrigen kommt 
aber seine Nachkommenschaft hier nicht in Betracht. 
Dagegen sind die Nachkommen des vierten Sohnes, 
des Fahrsteigers Johann Christoph August Zier- 
vogel (22. November 1776 bis 16. Juni 1834) zu 
Hergisdorf, mit ganz geringen Ausnahmen samtlich 
Bergleute. Besondere Erwahnung unter ihnen ver- 
dienen sein Sohn Friedrich Z iervogel, der am
27. Januar 1804 geboren wurde und am 24. Juni 1880 
ais Bergwerksbesitzer zu Oedendorf im wurttem- 
bergischen Oberamt Gaildorf starb, ohne Nach
kommen zu hinterlassen, und sein Urenkel, Dr.-Ing. 
Hermann Z iervogel, geboren am 2. Januar 1883, 
der Bergrat und Vorstand des Badischen Bergamtes 
zu Karlsruhe ist.

Der Kohlenbergbau Frankreichs im Jahre 1926.

Vor drei Jahren hat der Vorsitzende des franzosischen 
Bergbau-Vereins offentlich die Meinung ausgesprochen, die 
Kohlenfórderung Frankreichs durfe kaum jemals 50 Mili. t 
ubersteigen; es sei unangangig, die verhaltnisma8ig geringen 
Kohlenvorrate in starkerm MaBe abzubauen. Die Entwick
lung der Gewinnung in der seitdem abgelaufenen Zeit hat 
dem nicht im entferntesten entspróchen. Die vermeintliche 
Hóchstgrenze von 50 Mili. t wurde bei 48,05 Mili. t bereits 
>m Jahre 1925 nahezu erreicht und 1926 bei 52,46 Mili. t 
nicht unbetrachtlich iiberholt. - Was die Marktlage in der

Berichtszeit anlangt, so gestaltete sich das Inlandgeschaft 
das ganze Jahr hindurch regelmaBig und zufriedenstellend, 
dagegen war der AuBenhandel sehr groBen Schwankungen 
unterworfen, wozu lelzten Endes das in der ersten Jahres- 
halfte auf dem Kohlenmarkt in Erscheinung tretende Uber- 
angebot nicht unwesentlich beitrug. Deutschland, England 
und Belgien ais Hauptkohlenlieferanten Frankreichs verfugten 
neben ihrer starken Fórderung noch iiber Haldenbestande, 
die sich auf Millionen Tonnen beliefen. Trotz dieses Ober- 
angebots blieben jedoch die Inlandzechen von Absatz-
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schwierigkeiten verschont. Die Ursache hierftir diirfte vor- 
wiegend in der erneuten Frankenentwertung zu suchen sein, 
die ihrerseits bewirkte, daB der Itilandpreis dem auslan- 
dischen Wettbewerb jederzeit die Spitze zu bieten vermochte. 
Eine wesentliche Besserung bei gleichzeitigem Anziehen 
der Weltkohlenpreise und Nachlassen des Angebots setzte 
SchlieBlich mit Ausbruch des britischen Bergarbeiteraus- 
standes ein. Die Entwicklung der franzósischen Kohlen- 
fórderung im Jahre 1926 wurde dadurch auBerordentlich 
gunstig beeinfluBt. In den Oegenden Frankreichs, wie 
Gironde und Pyrenaen, die in gewóhnlichen Zeiten mit 
britischer Kohle versorgt werden, machte sich SchlieBlich 
infolge Ausbleibens der englischen Lieferungen ein Kohlen- 
mangel bemerkbar. Die Regierung sah sich gezwungen, 
einzugreifen, um einen Notstand zu verhindern. Zu diesem 
Zwecke wurde ein Teil der inlandischen Forderung beschlag- 
nahmt und den von einer Kohlennot besonders bedrohten 
Gebieten zugewiesen. Nach Beendigung des britischen 
Bergarbeiterausstandes trat auf dem Kohlenmarkt wider 
Erwarten ein plótzlicher Umschwung ein. Das Angebot 
nahm erneut stark zu, desgleichen der Wettbewerb unter 
den deutschen, belgischen und englischen Zechen; ein 
rasches Sinken der Preise war die Folgę.

Im nachstehenden wird die Koh len forderung  Frank
reichs im Jahre 1926 eingehender behandelt.

Z a h l e n t a f e l  1. Stein- und Braunkohlenfórderung 
1913-1926.

Stein- Braun- Stein- Braun-

Jahr kohlenforderung Jahr johlenforderung

t t t t

1913 40 050 888 793 330 1920 24 293 223 967 835
1914 26 840 911 687 198 1921 28 211 839 748 634
1915 18 855 544 677 388 1922 31 141 096 772 014
1916 20 541 595 768 478 1923 37 679 314 877 123
1917 27 757 411 1 157 996 1924 44 019 039 962 517
1918 24 941 182 1 317 901 1925 47 047 6301 1 007 270
1919 21 546 487 894 S94 1926 51 407 6001 1 056 200

> Dazu Saarforderung 1925: 12 989 849, 1926: 13 680 874 t

Abb. 1. Kohlenwirtschaft Frankreichs 1913—1926.

Bei 52,46 Mili. t, Stein- und Braunkohle zusammen- 
gefaBt, war die Kohlengewinnung gróBer ais in irgend- 
einem friihern Jahr; daran war die Steinkohle mit 51,41 Mili. t 
beteiligt, wahrend auf die Braunkohle etwas mehr ais 1 Mili.t 
entfielen. Gegen 1925 liegt eine Zunahme von 4,41 Mili. t 
oder 9,17% vor; ein Vergleich mit 1920, wo nur-25,26 Mili. t 
gefórdert wurden, ergibt sogar mehr ais eine Verdopplung. 
LaBt man bei der letztjahrigen Gewinnung die an Frankreich 
gefallenen lothringischen Gruben, die 5,32 Mili. t fórderten, 
auBer Betracht, so berechnet sich fiir das altfranzósische 
Gebiet im letzten Jahr eine Forderung von 47,14 Mili. t, 
das ist gegen 1913 ein Mehr von 6,3 Mili. t oder 15,41%. 
Eine derartig giinstige Entwicklung hat fur 1926 auBer 
Holland kein europaisches Land aufzuweisen.

Auf die hauptsachlichsten F ó r d e r g e b i e t e  verteilte 
sich die Steinkohlengewinnung wie folgt.

Z a h l e n t a f e l  2. Steinkohlenfórderung 
in den Hauptgewinnungsbezirken 1913 — 1926.

Pas de
Calais u. StraB Saint- Lyon Alais

Tou-
Jahr Nord- burg Etienne louse

bezirk
t t t t t t

1913 27 389 307 -----  . 3 795 987 2 796 794 2 358 340 1987454
1914 15 538 867 ----- 3 339 671 2 572196 2 077 534 1834573
1915 7 382 292 ----- 3 294 25S 2 782 463 2 020 260 1909993
1916 8 195 025 ----- 3 613 024 2 949 306 2 174 200 1993370
1917 11 450 463 ----- 4 548 097 4 015 329 3 129 054 2 580836
1918 7 926 903 4 938 485 4 134 354 3 33S 555 2594414
1919 7 883 728 2 511 000 3 441 502 2 614 815 1 9S9 659 1708514
1920 9 711 059 3 204 493 3 601 349 2 637 520 1 961 367 1762481
1921 13 561 320 3 639 985 3 440 655 2 725 475 1 912 044 1629675
1922 15 3S0 339 4 232 431 3 701 351 2 910 021 1 863 874 1766 232
1923 20 897 169 4 163 651 4 037 325 3 161 589 2 041 856 1984944
1924 25 650 448 5 271 533 4 193 412 3 249 041 2 176 051 2023450
1925 28 700 200 5 279 320 4 096 230 3 011 050 2 191 120 2083260
1926 32 524 000 5 323 600 4 251 000 3 107 000 2 322 400 2096000

Nach wie vor entfallt der Hauptanteil mit 32,52 Mili. t 
oder 63,27 % (1925: 61 %) auf das Becken von Nord und 
Pas de Calais, das erstmalig 1925 die Friedensforderung um
1,31 Mili. t oder 4,79 % iiberholt hat und im Berichtsjahr 
sogar ein Mehr von 5,13 Mili. t oder 18,75 % verzeichnen 
konnte. Diese Tatsache hat fiir Deutschland im allgemeinen 
und fiir den Saarbezirk im besondern insofern Bedeutung, 
ais die Ubereignung der Saargruben an Frankreich einzig 
und allein ais Ersatz fiir den Fórderausfall der kriegs- 
zerstórten Zechen Nordfrankreichs dienen sollte. Die ubrigen 
Bezirke waren an der Gesamtfórderung wie folgt beteiligt: 
StraBburg mit 10,36% (11,22%), Saint-Etienne mit 8,27%

Z a h l e n t a f e l  3. Kohlenforderung Frankreichs 
in den einzelnen Monaten 1926.

Steinkohlenfórderung Braun
davon im Bezirk kohlen

Monat insges.

t

Nord und 
Pas 

de Calais

t

StraBburg

t

fórderung
insges.

t

Januar 4 160 862 2 564 124 454 480 90 353
Februar 4 005'404 2 482 433 430 491 82 76S
Marz . 4 472 336 2 802 555 492 417 93 685
April . 4 115 865 2582 568 418 819 84 357
Mai 3 866 054 2 429 685 413 990 76074
Juni 4 344 982 2 783 949 447 921 84 999
Jul i . . 4 297 019 2 745 432 432 224 84 347
August 4 279 583 2 755 453 419 780 85 24S
September . . 4 299 745 2 742 757 422 349 92 37S
Oktober 4 473 092 2 829 429 452 897 95 605
November . . 4 552 968 2 932 360 456 099 92179
Dezember . . 4 553 310 2 873 001 482 191 94 400

1926 4 283 967 2 710 333 443 633 88 017
Monats- 1925 3 920 523 2 394 185 439 943 82 274
durch- • 1924 3 667 603 2 137 209 439 094 7S673
schnitt 1923 3 140 186 1 741 332 347 144 71 786

1913 3 337 574 2 282 442 — 66 111
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(8,71%), Lyon mit 6,04% (6,40%), Alais mit 4,52% (4,66%) 
und Toulouse mit 4,08% (4,43%).

In den e i n z e l n e n  M o n a t e n  des Berichtsjahres ge- 
staltete sich die Forderung nach MaBgabe der vorstehenden 
Zahlentafel.

Die gróBte Oewinnungsziffer weist hiernach bei 4,55 
Mili. t der Monat Dezember auf, die niedrigste Ziffer mit 
3,87 Mili. t entfallt auf den Monat Mai. Dem Monatsdurch- 
schnitt von 3,92 Mili. t 1925 steht in der Berichtszeit ein 
solcher von 4,28 Mili. t gegeniiber; das bedeutet ein Mehr 
von 363000 t oder 9,27 %.

Die m a s c h i n e l l e  K o h l e n g e w i n n u n g  hat auch 
in Frankreich Fortschritte gemacht, sie sind jedoch nicht 
im entferntesten so groB wie in Deutschland und Belgien. 
Wahrend Frankreich bei einer Forderung von mehr ais 
50 Mili. t iiber 50—60 S c h r a m m a s c h i n e n  verfiigt, von 
denen aber nur 30—40 im Oebrauch sind, betrug die Zahl 
der in Belgien vorhandenen Schrammaschinen bei einer 
gegeniiber Frankreich um die Halfte geringern Forderung 
184, nach neuern Angaben sollen es sogar 270 sein. Die 
Zahl der A b b a u h a m m e r  belief sich im Pas de Calais
1925 auf 13303 (1913: 1392) und im Nordbezirk auf 5300 
im Jahre 1926 gegeniiber 4000 in 1925 und 195 in 1913. 
Die Zahl der B o h r h a m m e r  stieg im Pas de Calais von 
1878 im letzten Friedensjahr auf 4803 im Jahre 1925 und 
im Nordbezirk von 689 in 1913 duf 2300 in 1925 und auf 
2970 in 1926.

Ober die Oesamterzeugung Frankreichs an metallur- 
gischem Koks  liegen Angaben nur bis zum Jahre 1924 
vor; sie sind in der folgenden Zahlentafel 4 aufgefuhrt. Fiir 
die Jahre 1925 und 1926 sind nur die Oewinnungsziffern 
der Zechenkokereien veróffentlicht worden, nicht aber die 
der Huttenkokereien, die 1924 51,27% (1923: 53,49%) zu 
der Oesamterzeugung an Hochofenkoks beitrugen.

Zah l en t a f e l  4. Erzeugung an Hochofenkoks 1913 —1924.

u _ « Kokserzeugung Zur Kokserzeugung c
OJ

r -  E
5 £ davon eingesetzte Kohle • bX3 

2 c
Jahr .0:0 Nordund o £

•r insges. Pas in- aus
-i= o
V S' de Calais landische landische 3

CS

t t t t %

1913 4210 4 027 424 3 078 328 4 809 444 617511 74,21
1914 2 275 074 1 556 671 2 632 366 395 152 75,15
1915 1087 833 808 75 271 851 405 255 501 75,33
1916 1508 1 411 701 297 731 1 267 394 624 162 74,63
1917 1638 1 534 036 297 289 1 490 249 528 141 76,00
1918 1822 1 873 969 312 0S5 1 682 490 730 749 77,65
1919 1851 1 667 253 385 830 1 386 894 850 623 74,51
1920 1778 1 761 418 511 732 1 339 710 993 723 75.49
1921 1740 1 860 706 572 490 1 643 273 847 353 74,71
1922 2142 2 362 280 730 866 1 768 602 1 371 642 75,23
1923 3271 4 287 109 1 827 510 3 115 163 2 4S8 311 76,51
1924 3462 5 414 664 2 781 500 4 473 096 2 594 0151 76,62
1925 6 000 0002 . ,
1926 . 8 000 0002 . . .

1 Davon 877379 t aus dem Ruhrbezirk und 279480 t aus dera Saar- 
bezirk. 2 VorI3uflge Zahlen.

In den letzten Jahren hat es Frankreich nicht an An- 
strengungen fehlen lassen, seine Kokserzeugung nach Kraften 
zu steigern und sich auf diese Weise vom Ruhrkoks móg- 
Uchst unabhangig zu machen. Bereits im Jahre 1923 ist 
die Friedenserzeugung in Hóhe von 4,03 Mili. t erstmalig 
um 6,45 % iiberschritten worden, 1924 wurde eine weitere 
ansehnliche Steigerung um 1,13 Mili. t oder 26,30% auf
5,41 Mili. t erzielt, was einer Uberholung der Friedensziffer 
um 1,39 Mili. t oder 34,44 % entspricht. Auf das Becken 
Nord und Pas de Calais entfiel allein eine Erzeugung von 
2,78 Mili, t oder 51,37% der Gesamtmenge. Die Inbetrieb- 
nahme weiterer Koksofenbatterien trug zu dieser Steigerung 
sehr wesentlich bei. Ein noch besseres Bild iiber die von 
Frankreich in dieser Hinsicht gemachten Anstrengungen laBt 
die Entwicklung der Zech  enkokse  r z e u g u n g ,  fur die

Angaben bis 1926 vorliegen, erkennen. Von 1,03 Mili. t im 
Jahre 1922 stieg sie zunachst auf 1,99 Mili. t in 1923 bzw. 
auf 2,64 Mili. t in 1924 und auf 3,07 Mili. t in 1925, um 
schliefilich 1926 die ansehnliche Hóhe von 3,78 Mili. t zu 
erreichen; das ergibt, verglichen mit 1913, ein Mehr von 
836 000 t oder 28,42 % und gegeniiber 1922 sogar eine 
Steigerung auf das 3,7fache. Hiernach zu urleilen, durfte 
die Schatzung der gesamten Kokserzeugung Frankreichs im 
Jahre 1926 mit rd. 8 Mili. t keineswegs zu hoch gegriffen 
sein. Danach ergabe sich eine Verdopplung der Oewinnung 
des letzten Friedensjahres.

Wahrend 1913 zur Kokserzeugung nur 618000 t oder
11,38% auslandische Kohle eingesetzt wurden, hat dereń 
Verwendung im Laufe der Zeit, abgesehen von kleinen 
Schwankungen in den Kriegsjahren, allmahlich eine Steige
rung auf 2,49 Mili. t oder 44,41 % im Jahre 1923 erfahren; 
auch das Jahr 1924 laBt mengenmaBig wohl eine Erhóhung 
auf 2,59 Mili. t erkennen, der prozentuale Anteil dagegen 
zeigt eine Verminderung auf 36,71 %. Infolge der Ruhr- 
besetzung kamen 1923 aus dem Ruhrbezirk nur rd. 53000 t 
Kokskohle, 1924 dagegen waren es rd. 877000 t; in den 
gleichen Zeitraumen lieferte der Saarbezirk rd. 16000 t bzw. 
279000 t.

Z a h l e n t a f e l  5. Kokserzeugung auf Zechenkokereien 1926.

davon Nordbezirk

Frank und Pas de Calais

Monat reich
insges. Menge

von der 
Gesamt- 

erzeugung

t t %

J u n i ........................
J u l i ........................

September. . . .  
Oktober . . . .  
November. . . . 
Dezember. . . .

295 813 
277 967 
318 909 
301 220 
311 416 
306 718 
316 889 
322 303 
314512 
335 386 
320 484 
343 783

225 921 
211 868 
247 318 
235 840
244 366 
239466
245 557
246 611 
239 982 
257 003 
246 0S4 
262 150

76,37
76,22
77,55
78.29 
78,47 
78,07 
77,49 
76,52
76.30 
76,63 
76,69 
76,25

Monatsdurchschnitt

f 1926 
J 1925 
| 1924 
11923

314 633 
255 801 
219 869 
166157

242 567 
194 632 
161 263 
111 605

77,10 
76 09 
73,35 
67,17

3

Z

1

O
19T3 1#

Abb. 2. Koksversorgung Frankreichs 1913 —1926.
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Uber die K o k s e r z e u g u n g  auf  den Zechen-  
k oke r e i e n  in den einzelnen Monaten 1926 unterrichtet 

die Zahlentafel 5.

Die niedrigste Oewinnungsziffer verzeichnet mit 2780001 
der Monat Februar, die Hóchstleistung mit 344 000 t der 
Dezember. Im Monatsdurchschnitt wurden 1923 166000 t, 
1924 220000 t, 1925 256000 t und 1926 315 000 t erzeugt. 
Der Anteil der Bezirke Nord und Pas de Calais an der Ge- 
samtgewinnung ist von 76,09 °/o im Jahre 1925 auf 77,10 %
1926 gestiegen.

Einen Uberblick iiber die K o k s v e r s o r g u n g  Frank- 
reichs fur die Jahre 1913 bis 1926 bietet das vorauf- 
gegangene Schaubild, in dem die Gewinnungsziffern fiir die 
Jahre 1925 und 1926 geschatzt sind.

Frankreich hat die durch den Krieg zerstórten Kokerei- 
anlagen neu errichtet und mit den neusten technischen Ein- 
richtungen ausgestattet. Auf diese Weise kann die G e 
w i n n u n g  von N e b e n e r z e u g n i s s e n  in weit starkerm 
MaBe betrieben werden ais vor dem Kriege. Fiir die Jahre
1920 bis 1924 ist die Entwicklung der Gewinnung von Neben
erzeugnissen auf Zechen- und Hiittenkokereien aus der nach
stehenden Zahlentafel 6 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  6. Gewinnung von Nebenerzeugnissen 
auf Zechen- und Hiittenkokereien 1920 — 1924.

Erzeugnis
1920

t

1921

t

1922

t

1923

t

1924

t

Rohteer . . . . 57 343 44 088 64 501 139 260 171 627
Gereinigter Teer . 20 3S5 27 770 32 535 S5 423 110515
P e c h ................... 25 343 17 094 21 324 48 026 69 133
Schwefelsaures

Ammoniak . . 15 552 19 288 27 670 51 S60 65 S30
Benzol................... 7 220 10 235 13 110 23 219 32 595

Hiernach weist die Gewinnung der Nebenerzeugnisse 
durchgiingig eine dauernde Steigerung auf. Das Ergebnis 
des Jahres 1923, das im Vergleich mit den Vorjahren schon 
ais auBerst giinstig bezeichnet werden kann, wurde im 
Jahre 1924 noch weit uberholt. Am starksten ist die 
Steigerung gegen 1923 bei Pech (+43,95%) und Benzol 
(+40,38%). Die Erhohung bei den iibrigen Nebenerzeug
nissen schwankte zwischen 23 und 29%. In Anbetracht der 
gesteigerten Koksherstellung diirften in den Jahren 1925 und
1926, fiir die uns noch keine Angaben vorliegen, noch weit 
hóhere Mengen an Nebenerzeugnissen- erzielt worden sein.

AuBer auf Zechen- und Hiittenkokereien wurden in 
Frankreich Koks  und  N e b e n e r z e u g n i s s e  auch in 
G a s a n s t a l t e n  gewonnen, woruber Angaben fiir die Jahre
1921 bis 1924 vorliegen, die wir in Zahlentafel 7 wieder- 
geben. Eine wesentliche Anderung gegenuber 1923 ist hier 
nicht eingetreten.

Z a h l e n t a f e l  7. Gewinnung der Gasanstalten 1921 —1924.

Erzeugnis 1921 1922 1923 1924

Mili. m3
G a s ................... 1357 1416 1485 1598

t t t t
K o k s ................... 2 285 425 2 337 635 2 471 675 2 450 S74
Rohteer . . . . 225 304 230 969 235 574 242 787
Gereinigter Teer . 87 259 88 305 89136' S7 650
P e c h ................... 51 004 57 735 56 252 55 067
Schwefelsaures

Ammoniak . . 25166 125 8S2 26 723 26 9S3
Benzol . . . . 2 247 4 240 7 242 7 871

1 AuBerdem 300 t, die auBerhalb destilliert, urd 54 518 t, die an 

Brennereien verkauft wurden, ferner 12859 f, die fiir Brennzwecke dienten, 

und 38 323 t, die zu StiaBenbauten Yeiwendung fanden.

Fiir die P reBkoh l enher s t e l l ung  liegen umfassende 
Zahlen ebenfalls nur bis zum Jahie 1924 vor, die nach- 
stehend aufgefiihrt sind.

P r e B k o h l e n h e r s t e l l u n g .

Jahr t
1913 3 673 338
1920 4 011 672
1921 4 203 515
1922 4 884 854
1923 5 051 089
1924 5 427105

Auch bei der PreBkohlenherstellung ist in der Nach- 
kriegszeit im Vergleich mit 1913 ein ununterbrochener Auf- 
stieg festzustellen. Gegen 1923 ergibt sich eine Erhohung 
um 376000 t oder 7,44% und gegen das letzte Friedensjahr 
eine Zunahme um 1,75 Mili. t oder 47,74%.

Die Z e c h e n b r i k e t t w e r k e  waren 1924 mit 3,22 
Mili. t oder 59,37% anderGesamtgewinnung beteiligt; in den 
Jahren 1925 und 1926 stellten sie 3,66 bzw. 4,07 Mili. t her.

Die Entwicklung der Belegschaftszahi zeigt nicht das 
gleiche Bild wie die Fórderung. Einer Fórdersteigerung um
4,41 Mili. t oder 9,17% steht eine durchschnittliche Beleg- 
schaftsvermehrung von rd. 7000 Mann oder 2,12% gegen- 
iiber. Wahrend sich die Gesamtbelegschaft im Januar 1926 
auf rd. 315 000 Mann belief, war sie im Mai auf 311 000 Mann 
zuriickgegangen, um schlieBlich in der Folgezeit erneut eine 
dauernde Vermehrung zu erfahren und mit 330000 Mann 
im Dezember den Hóchststand zu erreichen. Der gróBte 
Teil der Belegschaftsvermehrung entfallt auf auslandische 
Arbeiter, von denen im Berichtsjahr 15 000 und in den beiden 
voraufgegangenen Jahren 6910 bzw. 18000 Mann neu ein- 
gestellt worden sind. Von diesen Auslandern sind Polen 
und Tschechoslowaken in der Mehrzahl. Frankreich, das 
sich nur der Not gehorchend zur Einstellung von fremd- 
landischen Arbeitern verstanden hat, sucht jetzt Mittel und 
Wege, die Beschaftigung auslandischer Bergarbeiter nach 
Móglichkeit einzuschianken. Im Bezirk Nord und Pas de 
Calais allein finden 25 000—30000 fremde Arbeiter auf 
den Gruben ihr Brot, fiir dereń Unterbringung 8000 bis 
9000 Hauser mit einem Gesamtaufwand von 250—300 
Mili. Fr. errichtet werden muBten. Diese 'auf die Selbst- 
kosten sich auswirkende Last wird letzten Endes auch von

Z a h l e n t a f e l  8. Belegschaftszahi und Fórderanteil
eines Arbeiters'im Kohlenbergbau.

Jahres 
Monatsfó 

eines A 

der Ge
samtbe
legschaft 

t

- oder
rderanteil
rbeiters

unter
tage

t

Jahr und 
Monat

Gesamt-
beleg-
schafts-

zahl

davon untertage 
beschaftigt

Arbeiter | %

1913 203 208 146 544 72,12 201,01 278,72
1914 148 786 104 027 69,92 185,02 264,62
1915 105 672 72 393 68,51 184,84 269,82
1916 116 983 78 334 66,96 182,16 272,04
1917 167 414 115 415 68,94 172,72 250,53
1918 168 528 114 110 67,71 155,81 230,12
1919 173 232 112 683 65,05 129,55 199,15
1920 207 107 132 401 63,93 121,97 190,79
1921 219 748 143 025 65.09 131,79 202,49
1922 229 S14 154 340 67,16 138,86 206,77
1923 263 995 183 46S 69,50 146,05 210,15
1924 286 562 203 444 70,99 156,97 221,10
1925 309 447 219 925 71,07 155,29 218,51

1926 316010 226 122 71,56 166,02 232,02
davon im

Januar . . 315 204 225 315 71,48 13,49 18,S7
Februar . . 315 472 226 090 71,67 12,96 18,08
Marz . . . 314 500 225 156 71,59 14,52 20,28
April . . . 312 587 223 172 71,40 13,44 1S,S2
Mai . . . 310 568 221 240 71,24 12,69 17,82
Juni . . . 311 508 221 739 71,18 14,22 19,9S
Juli. . . . 311 957 222 375 71,28 14,04 19,70
August . . 312 363 222 978 71,38 13,97 19,58
September . 314 442 224 795 71,49 13,97 19,54
Oktober . . 318 672 228 519 71,71 14,34 19,99
November . 324 372 233 443 71,97 14,32 19,90
Dezember . 330 469 238 637 72,21 14,07 19,48
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der BevoIkerung, die ohnehin von der auslandischen Beleg
schaft keineswegs erbaut ist, infolge der erhohten Steuern 
ais sehr driickend empfunden. Es wird behauptet, daB diese 
.hohen Mehrausgaben hatten vermieden werden kónnen, wenn 
statt der Beschaftigung fremder Arbeiter eine umfassendere 
Mechanisierung untertage durchgefiihrt worden ware.

Unter EinschluB EIsaB-Lothringens mit einer Vor- 
kriegsbelegschaft von rd. 17 000 Mann ergibt sich in der 
Berichtszeit gegeniiber 1913 eine Vermehrung der Beleg
schaft auf das l,4fache. An der Gesamtbelegschaft waren 
die Untertagearbeiter mit 226000 oder 71,56% beteiligt 
gegeniiber 220000 Mann oder 71,07 °/o 1925. Trotz der fort- 
schreitenden Mechanisierung der Gruben und der neuzeit- 
lichen Einrichtung vieler Anlagen laBt die Leistung im franzo- 
sischen Bergbau noch viei zu wunschen iibrig. Hierbei ist 
allerdings zu berucksichtigen, daB es an geiibten und ge- 
schulten Leuten fehlt, und vor allem, daB die Arbeitszeit 1919

Z a h l e n t a f e l  9. Schichtleistung eines Arbeiters 
im Kohlenbergbau.

Gesamtbelegschaft

Jahr
Frankreich

insges.
Pas de 
Calais

Loire
Frankreich

insges.
Pas de 
Calais

Loire

kg
1913

kg kg kg
1913

kg kg=  100 =  100

1900 721 103,7 872 669 1009 103,2 1153 992
1901 681 98,0 812 602 956 97,8 1100 907
1902 670 96,4 779 580 951 97,2 1095 894
1903 706 101,6 830 611 986 100,8 1106 927
1904 689 99,1 800 617 967 9S,9 1078 943
1905 710 102,2 822 636 997 101,9 1106 977
1906 698 100,4 799 632 9S8 101,0 1086 978
1907 695 100,0 785 620 971 99,3 1061 956
1908 674 97,0 771 574 939 96,0 1031 876
1909 669 96,3 755 571 938 95,9 1037 872
1910 672 96,7 754 571 944 96,5 1042 871
1911 682 98,1 765 573 959 98,1 1072 889
1912 698 100,4 784 593 980 100,2 1092 929
1913 695 100,0 754 612 978 100,0 1058 952
1914 668 96,1 730 687 975 99,7 1050 977
1915 626 90,1 713 630 856 87,5 935 909
1916 610 87,8 685 634 916 93,7 930
1917 634 91,2 717 597 S70 S9,0 943 831
1918 564 81,2 575 596 827 84,6 800 849
1919 506 72,8 575 514 803 82,1 846 811
1920 475 68,3 557 487 765 78,2 789 765
1921 500 71,9 553 474 767 78,4 784 750
1922 487 70,1 509 532 758 77,5 752 837
1923 547 78,7 569 545 796 81,4 756 835
1924 566 81,4 580 547 799 81,7 774 825
1925 578 83,2 600 556 807 82,5 788 835
1926 612 88,1 653 566 846 86,5 850 844

Untertagearbeiter

Abb. 3. Entwicklung der Schichtleistung 1913 — 1926.

verkurzt worden ist. Wahrend in den andern Bergbaulandern 
die Friedensleistung nahezu erreicht und teilweise sogar 
uberschritten ist, betragt die Jahresleistung eines Arbeiters 
der Gesamtbelegschaft im franzósischen Kohlenbergbau 1926 
bei 166,02 t nur 82,59% und die eines Untertagearbeiters 
bei 232,02 t nur 83,24% der Leistung des letzten Friedens- 
jahres.

Die Entwicklung der S c h i c h t l e i s t u n g  eines Arbeiters 
der Gesamtbelegschaft und eines Untertagearbeiters ist vom 
Jahre 1900 ab fiir Frankreich insgesamt und fiir seine wich- 
tigsten Steinkohlenbezirke in Zahlentafel 9 dargestellt.

Trotz der Besserung, die in der Schichtleistung in den 
letzten Jahren nach dem Tiefstand 1920/22 eingetreten ist, 
und obgleich das vorjahrige Ergebnis 1926 bei 612 kg auf 
den Kopf der Gesamtbelegschaft um 34 kg oder 5,88% und 
je Untertagearbeiter bei 846 kg um 39 kg oder 4,83% uber- 
holt worden ist, wurden 1926 doch nur 88,06% (1925:83,17%) 
bzw. 86,50% (82,52%) des Ergebnisses der letzten Friedens- 
zeit erreicht. (SchluB f.)

U M S C H  A U.
Der AnschluB der Luftbehalter an die Rohrleitungen 

fiir den Betrieb der Druckluftlokomotiven untertage.
Von Dipl.-lng. A. Sauermann,  Essen.

Um die namentlich bei gleichzeitiger Fullung mehrerer 
Druckluftlokomotiven vorkommenden Schwankungen im 
Druck der hochgespannten Luft nach Moglichkeit zu ver- 
meiden, ordnet man bekanntlich im Rohrnetz eine gróBere 
Anzahl von Druckluftbehaltern an. Dabei ist es ziemlich 
gleichgiiltig, ob die gesamte verbrauchte Luftmenge durch 
die Behalter geht, oder ob diese nur blind angeschlossen 
werden. Dagegen ist die Art des Anschlusses fiir den 
Betrieb aus einem andern Grunde von groBer Wichtigkeit, 
namlich wegen der Wasserabscheidung.

_Die vom Hochdruckkompressor iibertage aus derAtmo- 
sphare angesaugte Luft enthalt je nach der Wetterlage eine 
mehr oder weniger groBe Menge von Wasserdampf, der in 
den Kiihletn des Kompressors zum Teil niedergeschlagen 
wird. Der ubrigbleibende Wasserdampf geht jedoch noch

in die Hochdruckleitung und wird darin bei weiterer Ab- 
kiihlung der Druckluft zum Teil ebenfalls niedergeschlagen, 
wahrend der Rest ais Dampf und Nebel in die Lokomotive 
gelangt. Bei der Entspannung der Luft im Fiillventil, 
Zwischenventil und Arbeitszylinder wird sie dann unter 
den Gefrierpunkt des Wassers abgekuhlt, wobei sich das 
noch in der Luft befindliche Wasser in Eis und Schnee 
yerwandelt und haufig unangenehme und verluslreiche 

Betriebsstorungen hervorruft.

Man sollte deshalb fiir rechtzeitige Ausscheidung des 
Wassers sorgen, ehe die Luft in die zu den Fullstellen 
fuhrenden Rohrleitungen gelangt. Dies laBt sich in ein- 
fachster Weise durch zweckmaBige Anordnung der eiwahn- 
ten Druckluftbehalter untertage erreichen. Auf einer Zeche 
waren friiher 18 Druckluftbehalter von je 500 I Fassungs- 
vermogen in der in Abb. 1 angedeuteten Weise blind an die 
Rohrleitung angeschlossen. Bei gieichbleibendem Druck 
blieb daher standig dieselbe Luft in den Behaltern, wahrend
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bei Druckschwankungen nur die den Druckunterschieden 
entsprechenden Luftmengen in die Behalter ein- oder aus 
ihnen ausstromfen; infolgedessen war auch die nieder- 
geschlagene Wassermenge, die man regelmaBig durch die 
Entwasserungshahne ablieB, sehr gering. Bei dieser An- 
ordnung traten haufig, namentlich im Winter, Stórungen

Abb. 1. Friihere Verlagerung der Hochdruckluftspeicher.

durch Vereisungserscheinungen an den Lokomoliven auf, 
wenn sie im einziehenden Wetterstroni in der Nahe des 
Schachtes arbeiieten.

Diese Stórungen hórten ganzlich auf, nachdem die An- 
ordnung gemaB Abb. 2 getroffen worden war. Man ver- 
wendete dieselben Behalter wie vorher, verlegte aber die 
Rohrleitung anders und brachte auBerdem noch einen beson- 
dern Wasserabscheidungsbehalter an. Die vom Kompressor 
iibertage kominende Druckluft tritt durch die Rohrleitung a 
und das Ventil b in diesen Behalter c, in dem sich bereits 
ein groBer Teil des Wassers abscheidet. Wahrend bei der 
fruhern Einrichtung wóchentlich nur wenige Liter abge- 
schieden wurden, kann man jetzt in derselben Zeit allein 
aus dem Behalter c durchschnittlich etwa 300 1 ablassen.

Abb. 2. Ansicht der neuen Anordnung von oben, 
von einer Langsseite und den beiden Querseiten.

Der Orund liegt in der weitern Abkiihlung der Luft und 
besonders wohl in der Verringerung ihrer Geschwindigkeit 
in dem Behalter. Bei zeitweiliger AuBerbetriebsetzung des 
Behalters c kann man die Luft auch durch das Umleitungs- 
rohr d fiihren.

Aus dem Behalter c gelangt die Druckluft in die Rohr
leitung e, auf der sich der in der Zechenwerkstatt herge- 
steilte Óler /  befindet. Sein Inhalt von rd. 2 kg reicht fur 
etwa einen halben Monat aus. Das Ól fullt man durch die 
Fiillschrattbe a ein (Abb. 3). Ist der Óler in Betrieb ge- 
wesen, so wird nach VerschluB des Zufuhrungsrohres b 
durch das Handrad c und die Spin- 
del d zunaehst die Fiillschraube ge- 
lockert, bis der Luftdruck durch den 
Kanał der Fiillschraube beseitigt ist, 
worauf sie sich abschrauben laBt.
Zum Einstellen des Ólverbrauches 
dient die Gradeinteilung e mit dem 
Zeiger/. Die Anordnung des Ólers 
hat sich ais zweckniaBig erwiesen, 
da er die Rostbildung in den Be- 
haltern und Rohrleitungen verringert 
und auBerdem die Schmierung des 
Kolbens und der Steuerorgane unter- 
stiitzt.

Aus der Rohrleitung e (Abb. 2) 
gelangt die Druckluft in die Behalter, 
die samtlich parallel angeschlossen 
sind, so daB sie langsam und gleich- Abb. 3. 
maBig von ihr durchstrómt werden, fiir die Rohrleitung. 
wobei sich weiter Wasser abscheidet
(g in Abb. 2). Statt der fruher an jedem Behalter vor- 
handenen AblaBventile hat man jetzt, wie die Seitenansicht 
erkennen laBt, samtliche AblaBsteilen mit einer gemeinsamen 
Rohrleitung verbunden und daher nur noch ein einziges Ab- 
laBventil zu bedienen. In der zur Fiillstelle fiihrenden Rohr
leitung befindet sich ein zweiter Óler.

Die Anordnung nach Abb. 2 hat sich bewahrt, so daB 
den Zechen, die noch die alte Einrichtung benutzen, die 
Umanderung empfohlen werden kann, zumal da sie sich 
mit geringen Kosten und mit eigenen Betriebsmitteln be- 
werkstelligen laBt. Bemerkt sei, daB heute noch von 
nianchen Firmen in Unkenntnis der geschilderten Verhalt- 
nisse die unzweckmaBige Form nach Abb. 1 angeboten 
wird.

15. Internationaler GeologenkongreB in Sudafrika 1929.

Dieser KongreB, zu dem die Regierung der Sudafrikani
schen Union einladet, findet nach dem Rundschreiben des 
Organisationsausschusses in den Monaten Juli und August 

1029 in Pretoria statt.
Ais Vorsitzender des genannten Ausschusses, dessen 

Ehrenvorsitz der Ministerprasident der Sudafrikanischen 
Union, General Herzog ,  ubernommen hat, waltet der 
Direktor der geologischen Landesanstalt von Sudafrika, 
A. W. Rogers,  ais Generalsekretar zeichnet der Vtze- 
direktor der Anstalt, A. L. Hal l .  Unter den Mitgliedern 
des vorbereitenden Ausschusses finden sich zahlreiche 
bekannte Namen: Professor Broom,  H. B. Maufe,  
Bergassessor Dr. Merensky,  Dr. Reun i ng ,  Professor 
Schwarz ,  Professor de Vi 11 iers, Dr. P. W agner, die 
Professoren A. und R. B. Young  u. a. Diesen Vertretern 
der Wissenschaft stehen Vertreter des Bergbaus sowie der 
staatlichen -und kommunalen Behórden zur Seite, die auch 
die auf 6000 £  geschatzten Mittel fiir die Durchfithrung der 
Tagung aufgebracht haben. Der Beginn der Sitzungen ist 
vorlaufig innerhalb der Zeit zwischen dem 29. Juli und 
12. August vorgesehen.

Ais Hauptverhandlungsgegenstande stehen zur Erórte
rung: die D if f erentat ion des M agm  as, die vor- 
quart i i ren Eiszei ten und das Karrusystem.  Ent- 
sprechend der Gepflogenheit der fruhern internationalen 
Geologenkongresse, die Frage der Weltvorrate eines wich-
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tigen Minerals zu klaren, sollen diesnial die Wel tgold- 
vorr;itc zusammenfassend bearbeitet werden.

Wie iiblich finden sowohl rein fachwissenschaftliche 
ais auch mehr montangeologische Ausfli'ige statt, dereń 
Hauptgebiet vor der Tagung die Kapko l on i e  sein wird. 
Dort sollen Faltengebirgserscheinungen und die fossil- 
reichen Bokkefeldschichten einschlieBlich der Diamant- 
lagerstatten von Kimberley und der Glazialbildungen der 
Dwykaschichten studiert werden. Es ist geplant, diese Vor- 
exkursion in Kapstadt beginnen zu lassen. Weitere Aus- 
fliige gehen von Johannisburg aus fur Besichtigung der 
Goldlagerstatten des Witwatersrandgebietes und der Platin- 
vbrkommen bei Rustenburg. Auch wahrend der Tagung 
werden kleinere Ausfliige nach besonders bemerkenswerten 
Gegenden untcrnommen. Im AnschluB an die Sitzungcn 
sollen das Oranitgebiet bei Vredefort, der Ostabfall der 
Drakensberge, die Karruschichten von Stromberg und das 
Lagerstattengebiet des Bushveld-Komplcxes begangen 
werden. Oeplant ist sogar eine Fahrt nach Rhodesicn zum 
Besuche der Kohlenvorkommen von Wankie, der Kupfer- 
gruben von Katanga, der Viktoriafalle und anderer berg- 
miinnisch und geologisch wichtiger Oebiete. Deutschen 
Teilnehmern ist Oelegenheit geboten, auf der Hin- oder 
Riickreise auch die fruhern deutschen Schutzgebiete Siid- 
westafrika und Ostafrika zu besuchen. Die Kosten der drci- 
bis viermonatigen Reise werden von deutscher Seite auf 
5000-6000 M  gcschatzt.

Die Anschrift des vorbereitenden Ausschusses lautęt: 
General Secretary XV. International Geological Congress. 
P. O. Box 391, Pretoria; die Drahtanschrift: Intercon 
Pretoria. Dr. Kukuk.

Feier des 60jalirigen Besteliens der Aachener Bergschule.

Die Bergschule des Aachener Bezirks, friiher in Barden- 
berg, seit 1904 in Aachen, beging am 30. Januar im engsten 
bergmannischen Kreise die Feier ihres óOjahrigen Besteliens. 
Dem Festbericht des Direktors, Professors Stegemann,  
sind die nachstehenden Angaben entnommen.

Um die Mitte des yerflossenen Jahrhunderts schafften 
einerseitś die Befreiung des Privatbergbaus von der staat- 
lichen Bevormundung und anderseits die Entwicklung des 
Maschinenbetriebes und der planmaBige Ausbau des Eisen- 
bahnnetzes dem Bergbau so giinstige Produktions- und 
Absatzbedingungen, dal? ein gesteigerter Bedarf an 
Betriebsbeamten vorauszusehen war und deshalb der Ge- 
heime Oberbergrat von Carnal l  im PreuBischen Ministe- 
rium fiir Handel, Gewerbe und óffentliche Arbeiten mit 
der Rcorganisation der Bergschulen betraut wurde. In 
seiner Denkschrift vom 5. April 1851 wies er darauf hin. 
dafi im Diirener Bergamtsbezirk, links des Rheins und 
nordlich der Mosel, noch keinerlei Art von Bergschul- 
unterricht erteilt wiirde, obwohl ein Bediirfnis dafiir nicht 
zu verkennen ware. Die sich ankniipfenden Verhandlungen 
der Bergbehórdc mit den linksrheinischen Bergwerks- 
besitzern fiihrten zur Griindung der Bergschule in Dureń, 
die indessen nur von 1857 bis 1867 bestand, da der Staat die 
Schnie aus fiskalischen Griinden nicht weiterfiihren wollte. 
Wahrend min die Erz- und Braunkohlengrubenbesitzer ihre 
Schiller nach Siegen schickten, griindeten die Besitzer der 
Steinkohlengrubcn im Wurm- und Inderevier eine eigene 
Bergschule in Bardenberg, weil die besondern Lagerungs- 
und Betriebsverh;iltnisse dieser beiden Reviere eine den 
ortl ichen Verhaltnissen angepafite Ausbildung der Be
triebsbeamten bedingten. Schópfer der Schule war der 
Bergrat Louis Hon i gmann ,  damals Reprasentant der 
Grube Maria, gestorben 1S98 in Aachen. Eróffnet wurde 
die Anstalt am 29. Januar 1867. Die Schule bestand 36 Jahre 
lang in Bardenberg, ohne eine kraftige Entwicklung zu 
nehmen, da ihr die Mittel zu sparlich zuflossen. Wollte 
sich der Aachener Steinkohlenbergbau fiir die Dauer auf 
eine hinreichend geschulte bodenstandige Betriebsbeamten- 
schaft stiitźen, so muBte etwas Durchgreifendes gcschehen.

Von der Notwendigkeit eines Bergschulneubaus in 
Aachen war niemand mehr durchdrungen ais der Berg
assessor Dr.-Ing. eh. Klemme,  der von 1895 bis 1906 die 
technische Oberleitung der friihern Vereinigungsgesellschafl 
fiir Steinkohlenbau im Wurmreyier innehatłe. Durch die 
Griindung des Vereins der Steinkohlenwerke des Aachener 
Bezirks schuf er einen rechtsfahigen Triiger und durch einen 
Sondervertrag der sich an dem Bau beteiiigenden Gesell
schaften die wirtschaftliche Grundlage fiir den Plan. Am 
16. Juni 1903 wurde der erste Spatenstich zum Bergschul- 
neubau an der GoethestraBe in Aachen getan, 15 Monate 
spiiter erfolgte die feierliche Einweihung1.

Der Weiterentwicklung der Schule stand nun nichts 
mehr im Wege. 1905 wurde der erste Oberkursus, 1906 
der erste Maschineiisteigerkursus eróffnet. Der Weltkrieg 
traf auch die Aachener Bergschule empfindlich. Immerhin 
sind von ihr in den 24 Jahren, die sie in Aachen ihren Sitz 
hat, nicht weniger ais 20 Grubenstciger-, 9 Maschinen- 
steiger- und 6 Oberklassenlebrgange ausgebildet worden, 
wahrend die 36 Bardenbergcr Schuljahrc im ganzen nur 
20 Grubenstciger- und 2 Oberklassenlebrgange erbracht 
hatten. 362 Bardenberger Bergschiilern stehen 945 Aachener 
gegeniiber.

Da vor 10 Jahren der Krieg die in weiterm Rahmen 
geplante Feier des SOjahrigen Besteliens verbot, wurde 
jetzt der 60. Wiederkehr des Tages der Eróffnung der 
Bergschule, wenn auch nur im eigentlichen bergmannischen 
Kreise, gcdacht, denn zu Festen ist die Zeit fiir den Stein
kohlenbergbau, zumal im besetzten Gebiet, nicht angetan.

Zusćhriften an die Schriftleitung.
(Ohne Verantwortllclikeit der Schriftleitung.)

Erster Bergrat Werner  briilgt in seinem Aufsatz »Ein 
Verfahren zur Aufsuchung von Erdóllagerstatten«2 eine 
ganze Reihe von bedeutsamen Beobachtungen iiber die 
geothermische Tiefcnstufe im hannoverschen Ol- und Kali- 
gebiet, die bisher nur zum geringsten Teil im Schrifttum zu 
finden waren und dereń Zusammenstellung fiir das Studium 
der geothermischen Tiefenstufe iiberhaupt von groBem 
Wert ist. Wenn er aber in bezug auf die Messung der 
geothermischen Tiefenstufe schreibt: »Es gibt nun aber 
doch eine physikalische Arbeitsweise, durch die das Vor- 
handensein von Erdóllagerstatten festgestellt werden kann«, 
so vermógen wir diese Anschauung nicht zu teilen, selbst 
wenn sie sich auf Hannover beschninkt.

Seit 1919 haben wir im Olgebiet von Pechelbronn 
unter Beobachtung aller nur denkbaren VorsichtstnaBregehi 
eine groBe Zahl von Temperaturmessungen in Bohrlochern 
vorgenommen .und konnen nach unsern Erfahrungen der 
Ansicht Werners nicht beipflichten, daB sich durch die 
Messungen in Flachbohriingen auch nur eine Tiefbohrung 

vermeiden lieBe.
Wie mannigfach die Griinde fiir die Anderung der 

geothermischen Tiefenstufe sein konnen, sagt der Ver- 
fasser ja selbst; wir wiederholen hier nur: Vorhandensein 
von Kalisalzen (bessere Leitfahigkeit), Nahe von bitumi- 
ńosen Mergeln (Warmequellen), jungę tektonische Storun- 
gen (Rheintalgraben), vulkanische Tatigkeit usw. Alle diese 
Umstandc konnen also die geothermische Tiefenstufe ver- 
mindern. Er gibt aber auch Ausnahmen zu: lm Kaliwerk 
Adolfsgliick findet sich eine verhaltnismaBig groBe Tiefen- 
stufc, obwohl Gase und Erdól in der Grube haufig vor- 
kommen. Die Erklarung, daB diese Erscheinung nur der 
fehlenden Oxydation des Erdóls zuzuschreiben sei, erscheint 
uns ais wenig stichhaltig; wir wiirden eher auf ein stark 
gewanderteś Ol schlieBen, worauf auch der hohe Benzin- 
gehalt hinweisen diirfte.

Werner empfichlt also, an Stelle einer teuern Tief- 
bohrung eine Reihe von Flachbohrungen auszufiihren, fiir 
dereń Tiefe er im allgemeinen 200 m ais hinreichend ansieht, 
und darin von 100 m an alle 25 m eine Temperaturmessung

OlDckauf 1904, S. 1287 und 1355.

Oliickauf 1927, S. 633.
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zur Feststellung der geothermischen Tiefenstufe vor- 
zunehmen. Derjenige Bohrplatz, bei dem dann die geringste 
Tiefenstufe festgestetlt wurde, ware ais giinstigster Ansatz- 
punkt fiir die Niederbringung einer Tiefbohrung zu emp
fehlen.

Dagegen ist zunachst einzuwenden, daB nach der Fest
stellung von Professor Kón i gsberger  Tiefentemperatur- 
messungen erst von 200 m an fiir die Berechnung der 
geothermischen Tiefenstufe verwertbar sind. Diese kann 
in demselben Bohrloch erheblichen Schwahkungen unter- 
wbrfen sein, die sich bei einer Tiefe von 200 m nicht ein
mal vermuten lassen. Wir kennen Bohrungen, die bei 200 
oder 300 m dieselbe geothermische Tiefenstufe aufwiesen, 
von denen die eine Bohrung bei etwa 500 m produktiv 
wurde, die andere dagegen ergebnislos blieb. Wciterhin 
sei darauf hingewiesen, dal? die Tiefenstufe, wie van 
Werveke  wohl ais erster hervorgehoben hat1, bei einer 
Bohrung nicht vom Mundloch an, sondern von einer 
Messung zur andern zu berechnen ist, wodurch erheblich 
wcrtvollere Ergebnisse erzielt werden.

Wir haben neuerdings selbst zahlreiche Bcispiele fiir 
Schwankungen der Tiefenstufe im Pechelbronner Ólfeld 
feststellen konnen, halten es aber noch fiir verfriiht, auf 
die Griinde fiir solche auBergewóhnlichen órtlichen Warme- 
aijsammlungen einzugehen. Auf Grund unserer langjahrigen 
Bbobachlungen miissen wir jedoch dringend warnen, dem 
Vorschlage Werners zu folgen. Eine Tiefbohrung von 
1000 m Tiefe laBt sich niemals durch 20 Flachbohrungen 
auf 200 in Tiefe ersetzen, in denen planmaBige Temperatur- 
messungen vorgenommen werden. Diese konnen niemals 
auch nur annahernd AufschluB geben dariiber, ob móg- 
licherweise in gróBerer Tiefe Óllager vorhanden sind oder 
nicht.

Wir sind weit davoli entfernt, den Wert der Tempe- 
raturmessungen in Erdólbohrlóchern herabzusetzen, im 
Gegenteil, sie sind uns in den letzten Jahren zu einem Hilfs- 
mittel geworden, dem wir viele bemerkenswerte Hin- 
weise verdanken. Wir wollen aber.durch die vorstehenden 
Bemerkungen verhiiten, daB man die Messungen in einer 
Weise benutzt, die nicht sinngemaB ist und die leicht dazu 
fiihren kann, den wahren Wert der Bestiinmung der geo
thermischen Tiefenstufe bei Erdólbphrungen zu verkennen.

Geologen J. O. Haas und Dr. C. R. H o f f ma nn ,  
Pechelbronn (ElsaB).

Die beiden Herren stiitzen ihre ablehnende Haltung 
gegeniiber dem von mir vorgeschlagenen Verfahren in 
erster Linie auf ihre Kenntnis der Verhaltnisse im Pechel
bronner Erdólgebiet. Dieses hat aber die Eigentiimlichkeit, 
daB in ihm viele kleine Erdollager ohne Zusammenhang 
verstreut liegen. Da sich nun, wie ich in meiner Abhandlung 
naher auseinandergesetzt habe, die Erwarmung des Ge- 
birges durch eine Erdóllagerstatte weit nach den Seiten 
hin bemerkbar macht, ist es selbstverstandlich, daB eine 
Pechelbronner Bohrung, selbst wenn in ihr eine verhaltnis- 
miiBig kleine geothermische Tiefenstufe festgestellt wor
den ist, ein Erdollager nicht auzutreffen braucht, sondern 
daneben stehen kann. In einem derartigen Gebiet laBt sich 
mit meinem Verfahren daher nur feststellen, daB es an 
sich erdólfiihrend ist, wahrend das Antreffen eines der 
kleinen Erdollager mehr oder weniger auf Zufall beruht.

Anders ist es, wenn es sich, wie gewóhnlich, um eine 
zusammenhangende, gróBere Erdóllagerstatte handelt. 
Kón i gsberger  sagt ja auch in einer mit Mi i h l berg 
zusammen verfaBten Abhandlung2: sTemperaturmessungen 
konnen somit der Industrie wertvolle Auskunft erteilen! 
Das Ausbleiben gesteigerter Temperatur wird die Fort- 
setzung einer Bohrung ersparen, dereń Vorhandensein da
gegen zum Vorwartsdringen aufmuntern kónnen«.

Ich gehe mit meinem Vorschlag insofern weiter, ais 
ich empfehle, nicht gleich eine teure Tiefbohrung mit

1 En g ie r  und H ó fe r :  Das Erdol, 1909, Bd. 2, S. 225.

- Ober Messungen der geothermischen Tiefenstufe, dereń Technik und 

Verwertung zur geoloeischen Prognose, und flber neue Messungen in 

Mexiko, Borneo und Mitteleuropa, N. Jahrb. Miner. usw. 1911, S. 153.

schwerern Bohrzeug und groBem Durchmesser anzusetzen, 
sondern das ólhóffliche Gebiet regelrecht mit einer gróBern 
Anzahl von Flachbohrungen zu iiberdccken, in diesen dic 
Temperaturmessungen vorzunehmen und erst nach Fest
stellung einer ungewóhnlich hohen Temperatur in einer 
davon mit einer Tiefbohrung bis in die erforderlichen 
gróBern Teufen vorzudringen.

Uber- die Ausfiihrung der Temperaturmessungen in 
Bohrlóchern sagen die beiden genannten Verfasser auf 
S. 129: »dabei muB die Tiefe mehr ais 200 m betragen, denn 
es muB mit einem* Fehler von 1° in der Ermittlung der 
Oberflachentemperatur, sowie die Lufttemperatur nicht 
ganz genau bekannt ist, und 10 bei der Messung in der 
Tiefe gerechnet werden. Das bedeutet aber fiir 200 mbei  
einer angenaherten Tiefenstufe von 30 m schon etwa 30°/o j 
Fehler, und das ist zu viel«.

Diese Angaben beziehen sich auf die wissenschaftlich 
genaue Feststellung der geothermischen Tiefenstufe in ; 
einer Bohrung. Darauf kommt es bei meinem Verfaliren 
aber gar nicht an. Bei ihm sollen die Messungsergebnisse 
in einer Anzahl von Bohrungen miteinander verglichen 
werden, die auf ein verhaltnismaBig kleines Gebiet be- ’ 
schrankt sind, bei denen daher ein Fehler in der Ermitt- j 
lung der Oberflachentemperatur, falls er gemacht wird, bei ! 
allen Messungen gleich und daher auf ihre praktische Be- 
wertung fiir mein Verfahren ohne EinfluB ist.

Damit entfallt dafiir schon die Halfte der Fehlerąuellen.
Es wurden also 15 o/o verbleiben, die beim Vorliegen einer 
Tiefenstufe von etwa 30 m auf einen Fehler von 1° bei der 
Temperaturmessung in der Bohrung zuriickzufiihren sein 
wurden. Selbstverstandlich verringert sich aber die Tiefen
stufe schon bis 200 m erheblich, wenn eine Warmequelle 
in geringer Tiefe vorhanden ist.

Die bekannten norddeutschen Erdóllagerstatten liegen 
nun samtlich in verhaltnismafiig geringer Tiefe oder ragen 
wenigstens mit einem ihrer Teile bis in eine solche hinauf. 
Mit Ausnahme derjenigen von Oberg befinden sie sich in 
den mehr oder weniger steil aufgerichteten Schichten der 
Mantelzone von Salzhorsten. Die Schichtenkópfe sind 
erodiert und von tęrtiiiren Tonen iiberdeckt, die wieder 
vom Diluvium iiberlagert werden. Dessen Schichten sind 
aber nur bis 50 m machtig. Da die fast wagrecht liegenden 
tertiaren Tonschichten nur wenig Wasser in vólligem Ruhe- 
zustande enthalten, ist mit Sicherheit anzunehmen, daB sich 
die Temperaturerhóhung durch die unter ihnen Iiegende 
Erdóllagerstatte bis weit in die Tonę hinauf geltend machen 
und dic geothermische Tiefenstufe daselbst bis weit unter 
30 m erniedrigen wird.

Die verbliebene Fehlerquelle von 15 o/o wird dadurch 
noch wesentlich verringert, so daB sie fiir die bei meinem 
Verfahren beabsichtigten SchluBfolgerungen nicht zu grofi 
ist. DaB Kónigsberger selbst dies in einem ahnlichen Falle 
annimmt, ergibt sich aus seiner Angabe auf S. 138, nach 
der er eine Messung in einer Bohrung’von nur 10 m Tiefe 
in der Lava von Santorin vorgenommen und dabei die 
Tiefenstufe auf 7 m berechnet hat.

Zu bedenken ist auch, daB sich seit 1911, dem Jahre 
des Erscheinens der genannten Abhandlung, die Technik 
der Temperaturmessungen in Bohrungen und die Mefl- 
gerate erheblich verbessert haben, so daB bei sorgfiiltiger i 
Vornahme der Messungen ein Fehler von 1° auf jeden Fali 
zu vermeiden ist.

Kónigsberger scheint seine Behauptung, daB fiir eine 
zuverlassige Berechnung der geothermischen Tiefenstufe 
das Bohrloch mindestens 200 m tief sein muB, heute 
iiberhaupt nicht mehr zu vertreten, was sich aus einem 
neuern Aufsatze von ihm ergibt1, in dem er yerschiedent- 
lich von der Tiefenstufe bis 200 m Tiefe spricht. So sagt 
er: »Ist die Tiefenstufe klein und wird sie dabei nach unten 
hin immer kleiner (z. B. von 0-100 m Tiefe: 29 m pro 
1°; von 100—200 m: 27 m; von 200-300 m: 23 m), so

1 Beraerkung uber geothermische Messungen In Bohrungen, Z. Intern. 

Bohrtechn. V. 1927, _S. 132.
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nahert man sich einer warmeproduzierenden Einlagerung, 
die vielieicht 100-300 m tiefer liegt und nicht sehr aus- 
gedehnt ist«. Er halt es hiernach also heute fiir durchaus 

zuliissig, mit den Messungen bereits bei 100 m Tiefe an- 
zufangen, wie ich es bei meinem Verfahren vorgeschlagen 
habe.

Aus seiner Feststellung ergibt sich aber weiter, daB 
bis 200 m Tiefe schon eine Verringerung der Tiefenstufe 
einwandfrei (von 20 auf 27 m) festzustellen ist, wenn eine 
\Varmequelle von nur geringer Ausdehnung erst bei 400 bis
000 m Tiefe vorliegt. Wieviel besser muB die Verringerung 
aber festgestellt werden konnen, wenn sie infolge einer 
groBen W;irmequelle in geringerer Tiefe weit gróBer ist, 
wie es bei den Erdóllagerstatten in Norddeutschland 
zweifellos der Fali sein wird.

Messungen in Tiefen bis zu 200 m sind in den bekann- 
ten norddeutschen Erdólgebieten leider nicht vorgenom- 
men worden und haben jetzt wohl keinen Zweck mehr, 
weil die Oebirgsternperatur durch die zahlreichen bereits 
vorhandenen Bohrungen schon zu stark beeinfluBt sein 
wird. Ich hoffe aber, daB in dem neu entdeckten Erd- 
ólgebiet von Sottorf entsprechende Messungen ausgefiihrt 
werden, und darf nach den vorstehenden Erwagungen 
annehmen, daB ihr Ergebnis den SchluBfolgerungen ent- 
sprechen wird. Zu beachten ist allerdings dabei, daB das 
Oebiet von einem machtigen, \v^asserdurchlassigen End- 
moranenzugc aus der Diluyialzeit iiberdeckt ist und die 
Abkiihlung der Gebirgsschichten durch das Grundwasser, 
von der Tagesoberflachę an gemessen, entsprechend tiefer 
reicht. Bei der Anwendung meines Verfahrens wird man 
selbstverstandlich in einem solchen Falle die Flachbohrun- 
gen entsprecheiłd tiefer bringen mijssen.

Wic bereits in inciner Abhandlung gesagt worden ist, 
empfiehlt sich seine Anwendung nur »in einer Gegend, in 
der nach den vorliegenden allgemeinen geologischen Ver- 
hiiltnissen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Erdól ver- 
mutet werden kann«. Die Kenntnis der geologischen Ver- 
hiiltnisse wird aber auch die Bcurteilung dariiber ermóg- 
lichen, ob noch andere Warmequellen vorliegen konnen, 
so daB sich ihr EinfluB bei der Bewertung der Messungen 
beriicksichtigen laBt. Auch werden die von mir empfohlcnen 
haufigen Messungen — alle 50 bzw. 25 m — unter Be- 
riicksichtigung der Bohrproben und etwaiger Wasser- 
zufliisse Schliisse darauf ermóglichen, ob eine Anderung 
der Tiefenstufe auf eine Erdóllagerstatte oder andere 
Ursachen zuruckzufuhren ist. Wie bei jedem andern 
geophysikalischen Yerfahren, mit dem Lagerstatten nutz-

barer Mineralien festgestellt werden sollen, sind allerdings 
auch hierbei Irrtiimer nicht ausgeschlossen.

DaB die Tiefenstufe fiir die Abschnitte zwischen
2 Messungsstellen stets fiir sich zu berechnen ist, habe 
ich fiir selbstverstandlich und einen besondern Hinweis 
darauf nicht fiir erforderlich gehalten, da bei Messung von 
Gebirgstemperaturen und Berechnung der Tiefenstufe 
zwischen 2 Sohlen in Bergwerken von jeher in gleicher 
Weise yerfahren- wird.

Das im Kalisalzbergwerke Adolfsgluck erschlossene 
Erdol tritt in Spalten auf, die den westlichen, stark iiber- 
kippten Salzhorstrand durchziehen. Das Ol entstammt 
Schichten der altern Kreide, die sich unter dem iiberkippten 
Rand des Salzhorstes an diesen anlegen. Es ist also aus 
der Tiefe emporgestiegen und muB demnach eine hóhere 
Warme besessen haben, die es nach Eindringen in die 
Spalten des Salzkórpers an diesen abgcgeben hat. Von 
einem stark gewanderten ÓI kann daher keine Rede sein. 
Das Erdól, das die Schichten der altern Kreide in den 
iibrigen norddeutschen Erdóllagerstatten enthalten, ist 
dagegen ein Schweról mit geringem Benzingehalt. Es ist 
dabei stets mit Salzwasser vergesellschaftet, was bei dem 
Erdól des Kalisalzbergwerks Adolfsgluck ebensowenig der 
Fali ist wie bei dem ahnlich zusammengesetzten Erdól aus 
den Schichten des Doggers von Oberg. Meine Vermutung, 
die ich bereits in einem andern Aufsatz1 ausgesprochen 
habe, daB namlich dem Sauerstoff vielleicht durch das mit 
dem Erdól vergesellschaftete Salzwasser der Zutritt zur 
Lagerstatte móglich sei und dadurch eine Warme er- 
zeugende Oxydation herbeigefiihrt werde, diirfte danach 
wohl berechtigt sein. Auch Kónigsberger ist, wie aus 
seinen beiden genannten Abhandlungen hervorgeht, der 
Ansicht, daB die Erwiirmung einer Erdóllagerstatte neben 
Polymerisations- und Depolymerisationsvorgangen auch 
einer Oxydation zu verdanken ist.

Ich glaube, in den vorstehenden Ausfiihrungen den 
Nachweis erbracht zu haben, daB die Vcrfasser der vor- 
stehenden Zuschrift auf Grund ihrer besondern Kenntnis 
der Pechelbronner Verhiiltnisse nicht zu ihrer ablehnenden 
Haltung meinem Verfahren gegeniiber berechtigt sind. Die 
Feststellungen und die darauf gegriindeten Ansichten 
Kónigsbergers, den sie ais Kronzeugen dagegen anfiihren, 
diirften gerade dafiir sprechen. Ich wiirde nicht verfehlt 
haben, darauf bereits in meiner Abhandlung Bezug zu 
nehmen, wenn ich sie gekannt hatte.

Erster Bergrat H. Werner ,  Celle.

1 Die Aufsuchung von Erdóllagerstatten, Petroleum 1927, S. 1157.

W I R T S C H A F T L I C H E S .
Die deutsche Wirtschaftslage im Dezember 1927.

Die deutsche Wirtschaft hat sich auch im Berichts- 
monat im allgemeinen auf der Hohe der letzten Monate 
behaupten konnen, doch hat es den Anschein, ais ob die 
aufwartsstrebende Konjunkturwelle allmahlich zum Still- 
stand gekommen ist. Ob diese Erscheinung eine durch die 
Stockung der Kapita!versorgung herbeigefiihrte voruber- 
gehende Ermattung darstellt, die w'ieder verschwindet, so- 
bald die Erneuerung der Krafte hinreichend vorgeschritten 
ist, oder aber das kommende Ende der Konjunktur anzeigt, 
ist schwer zu sagen, da erfahrungsgemafi die Wirtschaft auf 
Grund des Tragheitsmoments sich auch dann noch eine 
gewisse Zeit auf der erreichten Hohe halt, wenn die treiben- 
den Krafte bereits langst ihre Richtung geandert haben. 
Wenn in einzelnen Industriezwcigen ein leichter Riickgang 
des Auftragseingangs festzustellen ist, so ist dieser mehr 
oder weniger nur die mittelbare Folgę von Saison- 
abschwachungen, wie sie sich aus der Einstellung der land- 
"•‘rtschaftlichen Arbeiten und der Bautatigkeit ergeben 
muBten.

Auf jenen natiirlichen Saisonschwankungen beruht auch 
zur Hauptsache die auBerordcntlich rasche und hohe Zu-

nahme der Arbei ts l osenzahl ,  die fast ausschlieBlich zu 
Lasten des Baugewerbes, der Industrie der Steine und 
Erden, der LancUvirtschaft, des Bekleidungsgewerbes und 
der Lohnarbeit wechselnder Art fcrfolgte. Die Industrie 
war an der Zunahme nur mit rd. 18o/o beteiligt. Sie hat 
fast ausschlieBlich nur ungelernte Arbeiter entlassen. Dic 
Zahl der unterstiitzten Arbeitslosen in der Arbeitslosen- und 
Krisenfiirsorge hat sich am 31. Dezember auf rd. 1,4 Mili., 
also seit dem 15. Dezember um fast 400000 erhóht. Gegen 
Ende November ergibt sich eine Zunahme um 648000 oder
85,8o/o. Seit dem Umschwung der Arbeitsmarktlage Mitte 
Oktober 1927 erhóhte sich die Zahl der Unterstiitzungs- 

empfanger wie folgt:

15. Oktober . . . 442 453
31. „ . . .  456 137 + 3,09%
15. November . . 520 851 + 14,19%
30. „ . . 751 760 +44,33 %
15. Dezember . . 1 002 243 +33,32%
31. „ . .1  399746 +39,66%

Die seit Wochen zu bcobachtende starkę Verknappung 
auf dem Ge l dmark t  hat bis gegen Monatsende angehalten, 
erst in den letzten Tagen trat eine gewisse Erleichterung
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ein, die auf die reichliche Vorsorge der Wirtschaft fiir die 
Bediirfnisse des Jahresschlusses zuriiclłzufiihren ist und 
allgernein eine freundlicliere Stimmung Iiervorrief. Die 
Geldsatze strebten jedoch weiter nach oben. Monatsgeld 
erreichte im Durchschnitt des Monats mit 9,03“/o seinen 
diesjahrigen Hóchststand, ebenso die Privatdiskontsatze, die 
sieli fiir kurze wie fiir lange Sicht auf ó,79°/o stellten.

An der Ef fektenbórse hatte die erwartete Erlcichte- 
rung des Geldmarktes in der 2. Halfte des Berichtsmonats 
ein beachtenswertes Ansteigen des Kursniveaus ausgelóst. 
Der Durchschnittskurs samtlicher an der Berliner Bórse 
gehandelten deutschen Aktien stieg nach Feststellung der 
Diskontogesellschaft von 144,1 Ende November auf 162,1 
am 31. Dezember oder um 18 Punkte. Die Aktien der 
Gruppe Bergwerke und Hiitten gewannen 14,6, die der 
chemischen Industrie sogar 34,6 Punkte. Giinstig ins 
Gewicht fiel auch der Umstand, daB eine Reihe von Jahres- 
abschliissen bekannt wurde, die hóhere Dividendeu ais im 
Vorjahr in Aussicht stellten.

Die deutsche Auf l enhandel sb i l anz  war im Berichts- 
inonat mit 311,4 Mili. M  passiv gegen 388 Mili. Jb im Vor- 
monat. Einer Gesamteinfuhr von 1266 Mili. Jb stand nur 
eine Ausfuhr in Hóhe von 955 Mili. Jb gegeniiber. Fiir das 
ganze Jahr 1927 ergibt sich eine Passivitiit unśerer Handels- 
bilanz von 4,1 Milliarden gegen 797 Mili. Jb im Jahre zuvor. 
Die Einfuhr an Rohstoffen stieg von 648,9 Mili. im Novem- 
ber auf 661,6 Mili. Jb im Berichtsmonat. Fertigwaren wur- 
den dagegen fiir 20 Mili. J t  weniger eingefiihrt. Die Lebens- 
mitteleinfuhr ging um 22 Mili. Jb zuriick. Die Ausfuhr an 
Fertigwaren hat sich weiter auf 709,7 Mili. M  oder um
3,91 »/o erhóht. Im Laufe des Jahres wurden fiir 585 Mili. ,Ib 
oder 8,39o/o mehr Fertigwaren ausgefiihrt ais im Jahre 1926.

Der Reichsindex fiir die Lebensha ltuńgskosten  
ist von 150,6 auf 151,3 oder um 0,46°/o gestiegen. Dem- 
gegeniiber ging der GroBhande l s i ndex um 0,36o/o auf 
139,6 zuriick.

Ober die Lage des Ruhrbergbaus  ist des nahern 
bereits in Nr. 4 dieser Zeitsehrift berichtet.

Im. oberschlesischen S t e i nkoh l enbergbau  ge- 
staltete sich die Nachfrage in den grobem Sorten weiter 
recht lebhaft. Fiir Hausbrand und Industrie waren Stiick-. 
Wiirfel- und Nulikohlen stark gefragt, weniger gut zeigte 
sich die Marktlage fiir mittlere und kleine Sorten. Der 
Koksabsatz hielt sich ungefahr auf der vormonatigen Hóhe. 
Die Brikettfabriken haben ihren Betrieb wieder aufgenom
men, nachdetn sie iiber ein Vierteljahr wegen zu hoher 
Pechpreise stillgelegen haben. Der Absatz nach der 
Tschecho-Slowakei ist nach Beilegung des tschechisch- 
polnischen Konfliktes weiter zuruckgegangen. Der Um- 
schlagverkehr auf der Oder lieB teils infolge ungiinstigen 
Wasserstandes, teils wegen Vereisung erheblich zu wiin- 
schen iibrig.

Auch in Niederschlesien ist der Absatz an Haus- 
brandkohlen unter dem EinfluB des eingetretenen Frost- 
wetters stark gestiegen. Die Absatzlage fiir Industriekohle 
blieb dagegen unverandert. GieBereikoks war lebhaft gefragt.

Die Nachwirkungen des Oktoberausstands sowie die 
vorzeitig einsetzende Kalte hatten fiir den mi t teldeui- 
schen Braunkoh l enbergbau  eine wesentlich starkere 
Nachfrage zur Folgę, so daB vor allem die Brikettwerke 
durchweg gut beschaftigt wareri. Auch in Rohkohle waren 
die Abrufe verhaItnismaBig rege.

Im Ei senerzbergbau des Sieg-, Lahn- und Dill- 
gebiets leidet die Mehrzahl der Gruben nach wie vor schwer 
unter dem Ausfall der Absatzpramien, wodurch dem eng
lischen Wettbewerb kaum noch entgegenzutreten ist. Der 
Absatz ging weiter zuriick, so daB ein Teil der Forderung 
auf Lager genommen werden muBte.

Die Ei seni ndust r i e  berichtet iiber eine weitere recht 
gute Beschiiftigung, fiir dereń Fortdauer immer noch ein 
groBer Auftragsbestand biirgt, auch der Auftragseingang 
ist ais unbedingt befriedigend anzusehen, so daB die Werke 
bis April mit iiber IOO0/0 ihrer Rohstahlquote beschaftigt 
sind. Fiir Roheisen, Halbzeug und Stabeisen sichert der

vorliegende Auftragsbestand eine volle Beschiiftigung fiir 
etwa 3 Monate. In Rohstahl liegen fur rd. 2\'-> Monate, 
in Eisenbahnoberbaumaterial, Form- und Bandeisen sowie 
Grobbleche etwa fiir 11/2 Monate Auftrage vor. Lediglicli 
in Róhren herrschte nach vorubergehender Besserung ein 
ruhiges Geschaft, das nur eine unzureichende Beschiifti- 
gung zulieB. Die Inlandpreise zeigten im allgemeinen 
steigende Richtung, die Auslandpreise blieben weiter 
gedriickt. Der Schiedsspruch iiber die Neureglung der 
Lóluie und der Arbeitszeit wurde am 20. Dezember ver- 
bindlich erklart. Mit wenigen Einschrankungen bzw. ver- 
einzclter Fristgewahrung soli danach die Sstiindige Arbeits
zeit allgernein zur Durchfiihruug gelangen unter gleicli- 
/.eitiger Erholumg der Stundenlóhne fiir gelernte Arbeiter 
von 0,76 auf 0,78 Jb. Die Eisenindustrie sicht sich dadurch 
vor eine ganz bedeutende Melirbelastung gestellt, dereń 
Folgen noch nicht abzusehen sind.

In der Masch inen indust r i e  wurde der Geschiifts- 
gang durch die Lohn- und Arbeitszeitstreitigkeiten der 
Schwerindustrie merklich beeinfluBt. Weiter gut beschaftigt 
waren Arbeitsmaschinen- und Dampfkesselbauanstalten, 
auch der Lokomotivbau hat sich leicht gebessert. Der 
durchschnittliche Auftragsbestand reicht fiir 2-3 Monate 
und ist damit im allgemeinen unverandert.

Die Lage der chemischen Indust r ie war weiter 
befriedigend. Die Mitte Noveniber einsetzende Belebung 
auf dem Chemikalienmarkt hielt indessen nur his zur 
1. Halfte des Berichtsmonats an.

Im Baugewerbe fiihrte das im Dezember anhaltende 
starkę Frostwetter zur Einstellung fast samtlicher AuBen- 
arbeiten. In der 1. Dezemberhiilfte war die Bautiitigkeit 
stellenweise noch recht lebhaft. Die Schwierigkeitcn in 
derGeld- und Kreditbeschaffung nahmen in starkem MaBe zu.

Die Stlllegung von Kohlengruben in GroBbritannien 
im Jahre 1927.

Nach einer Mitteilung des britischen Bergbauministeriums 
anfangs Dezember 1927 wurden in den voraufgegangenen 
12 Monaten aus wirtschaftlichen Griinden 286 Kohlengruben 
mit einer Belegschaftsziffer von 43 000 Mann stillgelegt. Es 
durfte sich dabei uberwiegend um kleinere Zechen handeln, 
da im Durchschnitt auf eine Orube nur eine Belegschaft von 
150 Mann entfallt. Die Stillegung erfolgte hauptsachlich 
in den funf wichtigsten Kohlenausfuhrbezirken, die in der 
folgenden Ubersicht an erster Stelle genannt sind. Auf diese

Bezirk Stillgelegte
Gruben

Belegschafts
ziffer

98 21 401
Scho ttland ................................. 44 4 003
Northumberland........................ 10 1 640

41 8 244
Y o rk s h ir e ................................. 27 3412
Nord-Derbyshire........................ 5 26
Leicestershire............................ 1 13
Cannock C h a s e ........................ 3 1 018
W arw ickshire............................ 1 5
Lancashire, Cheshire . . . . 16 2 028
Nord-Staffordshire................... 2 463
N ordw ales ................................. 5 139
Siid-Staffordshire, Ost-Worcester 12 219
Shropsh ire ................................. 5 31
Cumberland, Westmorland . . 4 234
Forest of D e a n ........................ 11 100

1 41

GroBbritannien insges. 286 43 017

entfielen 220 stillgelegte Gruben, d. s. 77 % der Gesamtzahl, 
mit einer Belegschaft von 38 700 Mann gleich 90%. Unter 
den Bezirken steht an erster Stelle Siidwales mit 98 Gruben 
und 21400 Mann, es folgen Schottland mit 44 Gruben und 
4000 Arbeitern, Durham mit 41 bzw. 8200, Yorkshire mit 
27 bzw. 3400, Northumberland mit 10 bzw. 1600. An der 
Spitze der Nichtausfuhrbezirke stehen Lancashire nebst 
Cheshire mit 16 stillgelegten Gruben, die 2000 Arbeiter 
beschaftigten.
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Der Ruhrkohlenmarkt im Januar 1928.

Der infolge der Feiertage im Dezember eingetretene 
Absatzriickgang des Syndikats konnte im vergangenen Monat 
wieder aufgeholt und der Absatz vom November um ein 
geringes iiberschritten werden. Dies gilt zur Hauptsache 
fiir den Koksabsatz und ist darauf zuriickzufuhren, daB 
neben der fortdauernden guten Nachfrage der Eisenindustrie 
auch die Abrufe in Brechkoks bedeutend gestiegen sind. 
Es muB jedoch damit gerechnet werden, daB in den 
kommenden Monaten die Nachfrage fiir Brechkoks wieder 
zuriickgeht, da der Hauptbedarf fiir den Winter gedeckt 
sein diirfte. Bedauerlich ist es, daB hinsichtlich der Erlóse 
das Bild durchaus ungiinstig ist, was ja auch in der hohen 
Umlage von 1,38 M zum Ausdruck kommt, die das Syndikat 
immer noch erheben muB. Leider ist in dieser Beziehung 
eine Besserung noch nicht abzusehen. Bei den einzelnen 
Oruppen sind wesentliche Anderungen nicht eingetreten. 
In Fe t t koh l e  hat sich das Geschaft etwas belebt; in 
Oas- und  G a s f l a m m k o h l e  ist mit Ausnahme von 
Stiicken und NuB I/II der Absatz zufriedenstellend. Die 
Lage fur An t h r az i t - ,  Mager- und  EBkoh l e  ist 
schon seit langerer Zeit sehr gedriickt, die Haldenbestande 
wachsen; es werden bereils weitere Stillegungen in Er- 
wagung gezogen.

Ab 1. Februar ist bei den Gruppen der M a g e r k o h l e  
ein Preisausgleich vorgenommen worden. Fiir besonders 
notleidende Sorten wurden die Preise herabgesetzt, wahrend 
fiir Marken, die einen bessern Markt haben, eine Preis- 
erhóhung eintrat. Man hofft dadurch einen Ausgleich in 
den verschiedenartigen Absatzmóglichkeiten der einzelnen 
Magerkohlensorten herbeifuhren zu konnen. Die Nachfrage 
fur Koks ist gut. Der Versand in V o l l b r i k e t t s  hat sich 
im Januar etwas verschlechtert, da die Eisenbahn weniger 
abgerufen hat. Auch fiir E i f o r m b r i k e t t s  ist die Nach
frage geringer geworden.

Im unbest r i t tenen Absatzgebiet  ist die Lage im 
groBen und ganzen noch behauptet, da die Beschaftigung 
in der Industrie angehalten hat. Mit dem Fortschreiten 
der Jahreszeit beginnt das Hausbrandgeschaft ruhigere 
Formen anzunehmen. Der Wettbewerb am suddeutschen 
Markt ist wieder sehr stark geworden. Ho l l and  
arbeitet mit groBem Nachdruck und ist iiberall mit seinen 
Angeboten anzutreffen. Ais Werbemittel ist ihtn zur- 
zeit die Lohnbewegung im Ruhrgebiet sehr will- 
kommen. Man sucht die Abnehmer dadurch zu ge- 
winnen, daB man ihnen, wenn sie sich jetzt zum Kauf 
hollandischer Kohle entschlieBen, auch fur den Fali eines 
Arbeiterausstandes im Ruhrgebiet die Lieferung der be- 
noligten Kohle zusichert. Die hollandische Kohle ist bereits 
jetzt ein sehr beachtenswerter Faktor am siiddeutschen 
Markt geworden. Sie wachst sich aber zu einer noch 
gróBern Gefahr aus, wenn sie nach Fertigstellung der 
Maaskanalisation fast nur noch mit Schiffsfracht belastet ist 
und von der Zeche bis zum Verladehafen nur eine geringe 
Vorfracht erfordert, wahrend sie zurzeit auf Grund des 
Vertrages zwischen den limburgischen Zechen und den 
hollandischen Bahnen noch eine innerhollandische Fracht 
von 2,15 fl. je Tonne aufbringen muB. Englische Kohle ist 
gleichfalls zu niedrigem Preise am Markt. Die Angebote 
hagen zum Teil sehr stark spekulativen Charakter. Aus 
dem Aachener Revier sind Kokslieferungen in steigendem 
Umfang nach Siiddeutschland zu verzeichnen. Die gedriickte 
Absatzlage des Saarbergbaus zwingt die Saarkohle zu 
erheblichen Preisunterbietungen. Das Wiedererscheinen der 
Polnischen Kohle nach AbschluB der deutsch-polnischen 
Verhandlungen wird die Wettbewerbsverha!tnisse am siid- 
deutschen Markt noch gespannter gestalten.

Auch am norddeutschen, mitteldeutschen und Berliner 
Markt werden sich die Folgen eines Ausgleichs zwischen 
Deutschland und Polen bemerkbar machen, und zwar sowohl 
unmittelbar durch Angebote in polnischer Kohle ais auch

mittelbar durch den Druck, den diese auf die schlesischen 
Reviere ausiiben wird, und den diese Gebiete weitergeben 
werden.

Infolge der unbefriedigenden Lage der engl i schen 
Ausfuhrreviere ist auch in den kommenden Monaten 
weiter mit einem starken Wettbewerb der englischen Kohle 
am deutschen Markt und im Ausland zu rechnen. Wenn 
man noch beriicksichtigt, daB auch der f ranzósische und 
der belgi sche Kohlenmarkt  im groBen und ganzen noch 
sehr gedriickt liegen, so bieten sich, unter diesem Gesichts- 
punkte gesehen, fiir den Ruhrbergbau fiir die Zukunft keine 
giinstigen Aussichten. Entscheidend fiir den Ruhrkohlenabsatz 
wird naturlich weiter die Gesamtlage der innerdeutschen 
Wirtschaft sein, dereń weitere Beeintrachtigung durch den 
auslandischen Wettbewerb aber, wie schon geschildert, sehr 
leicht moglich ist.

Wagenstellung fur die Kohlen-, Koks- nnd PreBkohlenabfuhr 
aus dem Ruhrbezirk.

(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuruckgefiihrt.)

Monat
bzw.

Durch-
schnitt

Kohle Koks
PreB-
kohle

zus.

davon gingen
zu den i zum 

Duisburg- Emshafen 
Ruhrorter Dort- 

Hfifen i mund

1913 . . . 594 802 174 640 37 157 806 599 158 033 4 477
1926 . . . 543 238 154 420 16 251 713 909 180 427 2 034
1927: Jan. . 535 865 179 444 14 557 729 866 137517 1 473

Febr. . 502 061 162 700 15 849 680 610 127 393 1 010
Marz . 571 997 159 225 14 684 745 906 166 700 1 648
April . 518 878 143 144 15 765 677 737 136 387 1 769
Mai . 579 333 159 785 12 825 751 943 142 854 1 837
Juni . 485168 152 852 14 949 652 969 145 426 2 064
Juli . 502 435 157 225 19 339 678 999 145 041 1 630
Aug. . 543 566 172411 13 941 729 918 148 562 1 896
Sept. . 513 775 163 004 14 354 691 133 139 198 2 323
Okt. . 566 925 173 377 23 462 763 764 127 649 2 867
Nov. . 541 997 179 086 15 726 736 809 133 390 1 164
Dez. . 560 194 191 103 18 343 769 640 133 123 276

Jan. —Dez. 6422144 1 993 356 193 794 8 609 294 1 683240 19 957
Monats

durchschnitt 535 178 166113 16150 717441 140 270 1 663

Giitenrerkelir im Dortmunder Hafen im Dezember 1927.

Dezember Januar—Dezember

Zali 
Scl 
. n
i* J

der
iffe

leer

Oesamt-
giiter-

verkehr

t

davon
waren

t

Zali
Scl
. G

der
iffe

leer

Gesamt-
guter-

verkehr

t

davon
waren

t

A ng e k o n i men 
von

Holland . . 
Emden . . . 
Bremen. . . 
Rhein-Herne- 
Kanalu.Rhein 

Mittelland- 
Kanal . . .

153
23
9

29

25

25

5

6

83 682 
4 004 
1 719

10 393

10 829

Erz: 

69 504
1 335

2 525 

9 274

2057

3250

105

495

647

27
314

69

52

1 075 035 

1 910 237

19 641 

192 774 

306 787

Erz:

873 024
1823 933

57 637 

286 676

zus.

A b g e g a n g e n
n a c h

Holland . . 
Emden . . . 
Bremen. . . 
Rhein-Herne- 
Kanalu.Rhein 

Mittelland- 
Kanal . . .

239

61
4
1

4

5

36

15

161

6

110 627

19 168 
479 
535

1 533

2 712

82 638

Kohle:

1 421 
100 
535

1530

2 564

6554

1100

440
8

69

97

462

2
902

403S

354

3 504 474

323 2S8 
228 824 

3 678

23 668

37 660

3 041 270

Kohle: 

25 426 
210 531 

3 167

13 542

33 491

zus.
Oesarat- i m 7 
guter- 

umschlag 1926

75 182 24 427 

135 054 
301 515

6150 1714 5296 617 118

4 121 592 

3 340 590

286 157
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Gliederung der Selbstkosten im britischen Steinkohlen

bergbau.

In der vom britischen Bergbauministerium allviertel- 

jahrlich zur Veróffentlichung kommenden Zusammen- 
stellung sind die Selbstkosten lediglich nacli vier Gruppen: 
Lóhne, Grubenholz urid sonstige Betriebsstoffe, Grund- 
besitzerabgabe und Wohlfahrtsfonds gegliedert, alle 
iibrigen Selbstkostenbestandteile werden in einer Summę 
zusatnmengefafit.- Eine eingehendere Gliederung findet sicii 
in dem Report der Royal Ćommission on the Coal Industry, 
und zwar fiir das Jahr 1913 und die Monate Mai bis Juli 
1925,’sie ist nachstehend wiedergegeben.

G l i ederung  der Selbstkosten im br i t i schen 
Ste i nkoh l enbergbau im Jahre 1913 

und in den Monat en  Mai  bis Jul i  1925.

Selbs
be

1913 

s d

kosten- 
trag 

1925 
(Mal-Juli) 

s d

Steigerung
1925

gegen
1913

%

Ges
koster

1913

%

amt- 
= 100 

1925 
(Mal-Juli)

%

Lóhne........................ 6 10,50 12 8,88 85,31 72,69 70,71
Grubenholz und son
stige Betriebsstoffe 

Grundbesitzerabgabe 
Wohlfahrtsfonds . . 
Erwerbslosen-

1 1,00 
0 5,35

1 10,26 
0 6,33 
0 1,10

71.23
18,32

11,45
4,71

10,30
2,93
0,51

versicherung . . . 
Krankenversicherung 
Unfallversicherung . 
Wagenmiete . . . 
Gemeindesteuer . . 
Gehalter der Ver- 
waltung . . . .  

Direktorengehalter . 
Sonstiges . . . .

0 0,93 
0 1,25

0 1,86

0 2,62 
0 0,33 
0 5,66

0 2,27 
0 1,19 
0 3,54 
0 1,97 
0 4,63

0 7,43
0 0,43
1 0,19

27,96
183,20

148,92

183,59
30,30

115,37

0,82
1,10

1,64

2,31
0,29
4,99

1,05
0,55
1.64 
0,91 
2,14

3,44
0,20
5.64

Gesamtkosten 9 5,50 18 0,22 90,50 100,00 100,00

Wenn sich nach dem grofien Bergarbeiterausstand die 
Zahlen auch geandert haben, so trifft das im wesentlichen 
doch nur fiir die Lohnkosten zu, wahrend die iibrigen 
Selbstkostenbestandteile vom Jahr 1925 den zurzeit gelten- 
den Satzen annahernd entsprechen diirften. Das geht schon 
aus einem Vergteicli mit den Zahlen der Selbstkosten- 
erhebung fiir das 3. Vierteljahr 1927 hervor, die in einer 
der letzten Nunimern dieser Zeitschrift1 erschienen ist. Ab- 
gesehen von den Lóhnen, bilden Grubenholz und sonstige 
Betriebsstoffe den wichtigsten Ausgabeposten, auf sie ent
fielen im Mai/Juli 1925 je t Absatz 1 s 10,26 d gegen 1 s 1 d 
im Jahre 1913, es ergibt sich somit eine Steigerung um 
71,23»/o. Die Ver\valtungsl<osten haben sich gleichzeitig an
nahernd verdreifacht, indem sie sich von 2,62 auf 7,43 d 
erhohten; die Direktorengehalter stiegen von 0,33 auf 0,43 d 
oder um 30,30o/0. Fiir die Zwecke der Sozialversicherung 
brachten die britischen Bergwerksbesitzer vor dem Kriege 
je t Absatz insgesamt nur 2,18 d auf, Mitte 1925 dagegen 
8,10 d. Bei der Ermittlung der derzeitigen Hóhe der Sozial- 
belastung der britischen Grubenbesitzer — dic Beitrage 
der Arbeiter stecken in den oben aufgefiihrten Lóhnen — 
sind noch die aus der im Januar 1926 in England ein- 
gefiihrten Alterspensionsversicherung sich ergebenden 
Kosten zu berucksichtigen. Diese diirften etwa den gleichen 
Betrag ausmachen wie die aus der vorstehenden Zusammen- 
stellung ersichtlichen Kosten fiir die Krankenversicherung, 
da die Beitragssatze zu den beiden Einrichtungen iiber- 
einstimmen. Unter Zusetzung des betreffenden Betrags von 
1,19 d ergibt sich gegenwartig fiir die britischen Gruben
besitzer je t Absatz eine Gesamtsozialbelastung von 
schiitzungsweise 9y2 d gleich 80 Pf. Die Arbeitgeber des 
Ruhrbergbaus haben fiir diese Zwecke zurzeit 1,13 J t auf- 
zubringen, so daB fiir sie eine um 33 Pf. oder rd. 40°/o 
hóhere Belastung besteht. Bei der Betrachtung dieser 
Zahlen ist nicht aufier acht zu lassen, daB in England die

' Gluckauf 192S, S. 128.

Sozialversicherung nicht nur zu Lasten von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer geht, sondern dabei in viel hóherm Mafie 
ais bei uns der Staat durch Zuschiisse beteiligt ist. A11 
Gemeindesteuern zahlte der britische Steinkohlenbergbau 
im Jahr 1913 1,86 d, Mitte 1925 dagegen 4,63 d.

Der Familienstand der krankfeiernden Ruhrbergarbeiter.

a) Gliederung der krankfeiernden Arbeiter 

nach ihrem Familienstand.

Monat

1926: 
Juli . . . 
August 
September 
Oktober . 
November 
Dezember 

1927: 
Januar'. . 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
M ai. . . 
Juni . . 
Juli . . . 
August 
September 
Oktober . 
November 
Dezember

Auf 100 krankfeiernde Arbeiter entfielen

ledi-
ge

26,26
25,18
24,80
24,69
25.48 
25,45

27,10
27,90
27.49 
27,24 
27,86 
28,26 
27,94 
27,48 
28,05 
27,53 
26,84 
26,07

verheiratete

ins
ges.

73.74 
74,82 
75,20 
75,31 
74,52 
74,55

72,90
72,10
72.51 
72,76 
72,14
71.74 
72,06
72.52 
71,95 
72,47 
73,16 
73,93

davon

ohne
Kinder

20.56
19.48 
19,10 
18,81 
19,67 
19,75

19,21
19,05
19,24
19.48
19.38 
19,43 
19,42 
19,70
19.57 
19,79 
20,09
20.39

mit

1 Kind

18,94
19,27
19,21
19,11
18,37
18,42

18,54
18,51
18,86
19,01
18,97
18,70
19,06
19,24
19,18
19,14
19,10
18,81

2 Kin- 
dern

15,89
16,64
17,22
17,18
16,82
16,78

16,42
16,34
16.30 
16,45
16.30 
16,21 
16,48 
16,69 
16,39 
16,26 
16,50 
16,75

3 Kin-! <nX d
dem Klndern

9,70
10,24
10,67
10,65
10,34
10,30

9,95
9,85
9,66
9.77 
9,75 
9,61
9.48 
9,59 
9,42
9.48 
9,58
9.77

8,65
9,19
9,00
9,56
9,32
9.30

8.78 
8,35 
8,45 
8,05 
7,74
7.79 
7,62
7.30 
7,39
7.80 
7,89 
8,21

b) Anteil der Kranken an der Gesamtarbeiterzahl und 

an der betreffenden Familienstandsgruppe.

Anteil der Kranken

an der betr. Familienstandsgruppe

verheiratete

nat
an aer
Gesarat-
arbeiter-

zahl
ledi-
ge ins

ges.

davon

ohne
Kinder

mit

1
Kind

2 Kin- 
dern

3 Kin- 
dern

4 und 
mehr 

Kindern

1926
Juli 6,54 5,37 7,14 7,52 6,39 6,81 7,64 8,47
Aug. 7,80 6,03 8,72 8,57 7,80 8,56 9,70 10,93
Sept. 8,95 6,71 10,09 9,70 7,92 10,19 11,65 12,38
Okt. 8,26 6,08 9,35 8,81 8,23 9,40 10,82 12,19
Nov. 6,93 5,25 7,84 7,77 6,70 7,81 8,91 10,15
Dez. 7,38 5,52 8,30 8,27 7,08 8,25 9,41 10,77
1927

Jan. 8,85 7,02 9,80 9,69 8,62 9,74 11,03 12,26
Febr. 10,39 8,45 11,35 11,29 10,06 11,33 12,74 13,62
Marz 8,72 7,06 9,63 9,61 8,66 9,55 10,55 11,67
April 7,91 6,31 8,75 8,73 7,89 8,71 9,72 10,36
Mai 6,79 5,58 7,40 7,37 6,71 7,36 8,33 8,57
Juni 6,52 5,45 7,06 7,05 6,34 7,02 7,93 8,34
Juli 6,74 5,60 7,33 7,28 6,69 7,36 8,11 8,48
Aug. 7,12 5,80 7,77 7,74 7,07 7,87 8,63 8,66
Sept. 6,91 5,74 7,50 7,47 6,86 7,53 8,26 8,54
Okt. 6,39 5,26 7,03 7,00 6,37 6,95 7,81 8,41
Nov. 5,95 4,82 6,60 6,61 5,92 6,55 7,33 7,95
Dez. 6,19’ 4,84 6,87 6,91 6,00 6,85 7,70 8,53

Yorlaufige Zahl.
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Arbeitsmaschinen im Steinkohlenbergbau PreuBens Ende 1926'.

Bezirk mit Dampfbetrieb 

Anzahl | PS

mit elektr. Betrieb 

Anzahl | PS

Maschinen 

mit Druckluftbetrieb 

Anzahl PS

mit Antrieb durch 
fliissige Brennstoffe 

Anzahl | PS

insges. 

Anzahl PS

Oberschlesien . . . 
Niederschlesien . . . 
Niedersachsen . . . 
Niederrhein-Westfalen

Aachen ........................

209
428
129

4176

165

57 076 
26 608 
14 139 

1 010 082

41 529

2 940 
2 325 

481 
22 406

897

110 601 
67713 
9 506 

1 177 701

55 926

7 222 
7 220 

928 
128 551

4 397

27 149 
21 509 
2 372 

652 482

16 702

138
142
46

540

99

2 076 
1 954 

570 
9 473

1 342

10 509 
10115 
1 584 

155 673

5 558

196 902 
117 784 
26 587 

2 849 738

115 499

zus. PreuBen

Oberschlesien . . . 
Niederschlesien . . . 
Niedersachsen . . . 
Niederrhein-Westfalen

Aachen........................

5107 | 1 149 434

Anteil der Antriebsa

1,99 28,99 
4,23 22,59 
8,14 ; 53,18 
2,68 | 35,44

2,97 ! 35,96

29 049 1 421 447 

rten an den insgesai

27.98 56,17
22.99 57,49 
30,37 35,75 
14,39 41,33

16,14 48,42

148318

nt in den

68,72
71,38
58.58
82.58

79,11

720 214

einzelnen

13,79
18,26
8,92

22,90

14,46

965 15 415

iezirken vorhandene

1,31 | 1,05 
1,40 1,66 
2,90 2,14 
0,35 0,33

1,78 1,16

183 439

i Maschir

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

3 306 510

en in °/o

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

PreuBen 2,78 34,76 15,84 42,99 80,85 21,78 0,53 0,47 100,00 100,00

Die Gliederung der bei der Gewinnung und dem Ver- auf die einzelnen Bergbaubezirke geht aus der folgenden
satz unmittelbar verwandten Maschinen und ihre Yerteilung Zahlentafel hervor.

Oew i nnungs-  und  V e r s a t z m a s c h i n e n  im S t e i n k o h l e n b e r g b a u  P r e u Be n s  Ende  1926 s ow i e  An t e i l  
der  masch i ng . l l  g e w o n n e n e n  F ó r d e r u n g  an der  G e s a m t f ó r d e r u n g ' .

Ober- Nieder-
Sachsen

Niederrhein-
Aachen Zus. PreuBen

Maschinen schlesien Westfalen

Anzahl PS Anzahl PS Anzahl | PS Anzahl PS Anzahl | PS Anzahl PS

StoBende Bohrmaschinen . . . _ -_ 5 7
|

22 170
i

27 177
Drehende „ . . . 607 517 122 66 3 6 1 918 2 152 2 6 2 652 2 747
Hammerbohrmaschinen . . . . 2 2 19 25 — ! _ 49 88 2 4 72 119
Bohrhammer................................. 3265 2839 2344 1951 260 173 36 100 43 560 1377 876 43 346 49 399
Leichte Abbauhammer (unter 6 kg) 688 815 541 399 417 205 17 863 12 697 640 330 20149 14 446
Schwere „ (uber 6 kg) 116 74 1362 878 73 99 36 524 32 146 862 i 695 38937 33 892
PreBlufthacken............................ ._ _ _ _ _ ; __ 278 226 __ | - 278 226
Stangen-Schrammaschinen . . . 39 1218 48 1082 5 | 138 690 20187 24 i 634 806 23 259
Ketten- „ . . . 1 40 — — — 1 _ 22 744 6 245 29 1 029
Saulen- „ . . . 444 1731 577 1599 3 9 795 3719 29 162 1 848 7 220
Kohlenschneider. . . . 7 110 4 38 1 12 311 3 793 12 176 335 4 129
Bergekipper................... 33 77 _ _ _ _ 535 6 195 33 311 601 6 583
Bergeverlademaschinen . . . . 6 37 _ — 6 37
Versatzmaschinen........................ _ _ 1 7 _ | _ 4 314 _ _ 5 321
Streckenvortriebsmaschinen (Stan

gen-Schrammaschinen) . . . . 3 60 — | — 3 60

ZUS. 5202 7423 5023 6052 762 | 642 95 120 126 088 2987 i 3439 109 094 143 644

Steinkohlengewinnung 1926 1000 t 17 462 5588 1197 112 131 4613 140 991
davon wurden maschinell ge-

Umtłtian 1 AHA x OCA O 1 f\A nn 7Qnwonnen........................lUUu t ODO ouy J1U4 vu / ou
Anteil der maschinell gewonnenen

Fórderung PreuBens . . . % 10,40 4,70 0,40 81 10 3,40 100,00
Anteil der maschinell gewonnenen

Fórderung an der Gesamtfórde
rung ......................................o/0 54,10 76,30 29,70 65,60 67,30 64,40

1 Zum Teil nach Z. B. H. S. Wcs.

Fórderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

Koks- PreB-
kohlen-

her-
stellung

Wagen
zu

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen auf 10 

zuriick

rechtzeltlg

stellung Brennstoffversand Wasser-
den
eien und PręB- 
ies Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 

jefiihrt)

gefehlt

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Kipper-
leistung)

Kanał* private
Rhein.

stand 
des Rheines

fórderung
er-

zeugung
Zechen- 

H S f  en insges.
bei Caub 

(norma! 
2,30 m)

t t t gestellt t ' t 1 t m

Tom OHJan. zy. Sonntag - 5 914 -- —* — •
30. 403 944 /163 744 9 473 28 234 — 49 424 38 253 10 997 98 674 2,28
31. 420 977 89 764 9 884 28 211 _ 50 002 42 432 11 480 103 914 2,87

Febr. 1. 371 431 83 648 12 265 28 289 _ 53 348 26 343 12 595 92286 2,08
2. 395 024 85 839 11 114 28 289 _ 45 220 29 565 13 242 88 027 2,04

3. 398 421 87 932 9 525 27 827 — 40 349 31 263 13 123 84 735 2,07
4. 409 243 94 096 8 730 27 784 — 43 099 36 869 9 970 89 938 2,14

zus. 2 399 040 605 023 60 991 174 548 _ 281 442 204 725 71 407 557 574
arbeitstagl. 399 840 86 432 10165 29091 — 46 907 34 121 11 901 92 929

1 Vorl3ufige Zahlen.
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Yerkehr in den Hafen Wannę im Dezember 1927.

Dezember Januar-Dezember

1926 1927 1926 1927

Eingelaufene Schiffe . . 366 261 4387 4224
Ausgelaufene Schiffe . . 378 267 4295 4247

Guterumschlag im
t t t t

Westhafen . , 211 472 124 441 2 286 505 2 239 233
davon Brennstoffe 211247 123456 2274978 2221806

Guterumschlag im '
O s th a fe n ................... 14012 26 684 153 979 157 763

davon Brennstoffe 695 883 42687 22218

Gesamtguterumschlag 225 484 151 125 2 440 484 2 396 996
davon Brennstoffe 211942 124339 2317665 2244024

Gesamtguterumschlag in
bzw. aus der Richtung
Duisburg-Ruhrort (Inl.) 39 072 27 819 381 742 450 065

„ „ (Ausl.) 143 683 94 713 1 394 890 1 241 700
E m den ........................ 21 423 2 154 371 580 297 530
Bremen........................ 14 198 21 614 194 813 301 957
Hannover................... 7 108 4 825 97 459 105 744

Kohlen-, Koks- und PreBkohlenbewegnng in den Rhein- 
Ruhrhafen Im November 1927.

November Januar —November

Hafen 1926 1927 1926 1927 ± 1927 
gegen 1926

t t t t t

B a h n z u f u h r

nach Duisburg-
Rtihrorter Hafen 1 581 576 1 359 802 20 730 596 15 660 291 -  5070 305

A n f u h r  zu Sch i f f

nach Duisburg-
(35 887Ruhrorter Hafen 19 182 13 799 136 813 + 926

D u r c h f u h r

v.Rhein-Herne-
Kanal zum Rhein 944 290 749 053 8 488 435 9039 224 + 550 789
nach Koblenz A b f u h r  zu Sch i f f

und oberhalb:
v. Essenberg. . 9316 11 294 62 817 91 622 + 28 805
„ Duisb.-Ruhr-

orter Hafen . 321 477 294 461 3 627 451 3840 254 + 212 803
„ RheinpreuBen 10 948 7 179 84135 105 227 + 21 092
„ Schwelgern . 47 475 36 224 353 524 462 449 + 108 925
„ Walsum . . 16 008 10 865 119 865 127 353 + 7 488
„ Orsoy . . . 3 110 9105 44 113 60 993 + 16 880

zus. 408 334 369 128 4 291 905 4 687 898 + 395 993

Hafen

bis Koblenz aus
schlieBlich: 

v. Essenberg . , 
„ Duisb.-Ruhr- 

orter Hafen . 
„ RheinpreuBen 
„ Schwelgern . 
„ Walsum . . 
„ Orsoy

November

1926

t

1 001 
13 145 
4012 
4 038

1927

t

Januar—November

1926

t

6 744 
7717 

82 
3 387

541

68 977 
123 847 
36 143 
39 501

1927

t

±  1927 
gegen 1920 

t

40 318 
124 225 
15 041 
29 502 
5 863

+

+

541

28 659 
378 

21 102 
9 999 
5 863

zus. 22 196 17 930 269 009 214 949 __ 54 060
nach Holland:
v. Essenberg. . 7 579 5 921 67 113 85 523 + 18 410
„ Duisb.-Ruhr-

orter Hafen . 1 276 9S9 906 741 14 691 594 9 751 189 _ 4 940 405
„ RheinpreuBen 26 111 27 352 255 916 236 725 — 19191
„ Schwelgern . 110 960 7 252 951 630 228 882 — 722 748
„ Walsum . . 35 610 23 788 461 049 261 530 — 199 519
„ Orsoy . . . 3 365 3 377 43 1,20 37 820 — 5 300

ZUS. 1 460 614 974 431 16 470 422 10 601 669 — 5 868 753
nach Belgien:
v. Essenberg. . — — 14 231 2 761 — 11 470
„ Duisb.-Ruhr-

orter Hafen . 116 948 160 763 2 689 534 1 977 153 _ 712 381
„ RheinpreuBen — 1 856 31 203 54 220 + 23 017
„ Schwelgern . — 18 200 13 341 271 164 + 257 823
„ Walsum . . 9015 5916 95 239 55 557 — 39 682
„ Orsoy . . . — 8 386 3 905 74 136 + 70 231

zus. 125 963 195 121 2 847 453 2 434 991 __ 412 462
nach Frankreich:
v. Essenberg. . 1 033 — 5 029 1 153 — 3 876
„ Duisb.-Ruhr-

orter Hafen . 6 807 7513 79 992 102 048 + 22 056
„ RheinpreuBen 6 558 2 536 82 710 45 547 — 37163
„ Schwelgern . — 7 863 1 315 72 623 + 71 308
„ Walsum . . 4 212 — ' 49 895 33 832 — 16 063
„ Orsoy . . . — — 5 900 69 778 + 63 878

ZUS. 18 610 17912 224 841 324 981 + 100 140
nach Italien und
andern Gebieten:
v. Essenberg. . 7 289 — 77 600 20 709 — 56891
„ Duisb.-Ruhr-

orter Hafen . 2 020 592 9 772 3 110 — 6 662
„ RheinpreuBen 6116 8 013 172 272 161 685 — 10 587
„ Schwelgern . — 33 601 35 530 208 490 + 172 960
„ Walsum . . 8 382 9 872 138228 188 397 + 50169
„ Orsoy . . . 720 4 741 720 61 430 + 60 710

ZUS. 24527 56 819 434 122 643 821 i+ 209 699

Wie sich d i eGesamtabfuhr i nden ersten 11 Monaten auf die einzelnen Hafen verteilt, geht aus der folgenden Ubersicht hervor.

Monat
Essei

1926
t

iberg

1927
t

Duisburg-
HS

1926
t

Rubrorter
en

1927
t

Rheinp

1926
t

reuBen

1927
t

Schw

1926
t

elgern

1927
t

Walsum 

1926 ! 1927 
t 1 t

Orsoy 

1926 I 1927 
t i t

Insgc

1926
t

samt

1927
t

Januar . . 
Februar . . 
Marz . . .

14 617 
16 707
15 639

23 371 
18 704 
20 385

1 259 275 
1 630 927 
1 477 748

1 262 771 
1 341 291 
1 712 341

72 704 
70 217 
65 559

63 236
64 239 
72 274

75 271 
64 948 
85 744

122 664 
130 974 
139 459

76 908 
50 574 
48 065

81 691
78 328
79 218

5 545 
5 968 
5 095

26 687 
30 863 
37 838

1 504 320 
1 839 341 
1 697 850

1 580 420
1 664399
2 061 515

1. Viertelj. 46 963! 62 460 4 367 950i4 316 403 208 480 199 749 225 963|393 097 175 547 239 237 16 608| 95 388 5041 511 5 306 334

April . . . 
Mai . . . 
Juni . . .

19 2791 13 504 
19 942 15 478 
21 284 19 837

1 503 922
1 956 276
2 449 766

1 372 598 
1 568 278 
1 426 812

49 702 
52 758 
77 032

74 051 
76 216 
69 337

80 540 
91 830 

161 221

107433 
100 162 
112402

53 968 
77 977 
90 094

52 374 
71 942 
55 150

6 9S0 
5 822 

12 260

15 631 
21 536 
25 016

1 714 391
2 204 605 
2 811 657

1 635 591 
1 853 612 
1 708 554

2. Viertelj. 60 505 48819 5 909 964 4 367 6S8 179 492 219 604 333 591 319 997 222 039 179 466 25 062 62183 6 730 653 5 197 757

Juli . . . 
August . . 
September .

23 013 
23 721 
20 548

17 488 
20 051 
16 942

2 577 777 
2 419 388 
2 249 420

1 463 969 
1 469 534 
1 424 406

73 696] 65 937
76 328 72 304
77 580| 55 116

177 908
165 433
166 480

128 987 
108 090 
101 287

131 629 
115 881 
95 716

55 070 
53 863 
58 211

9 570 
16 583 
10 395

28 416 
33 554 
28 117

2 993 593 
2 817 334 
2 620 139

1 759 867 
1 757 396 
1 684 079

3. Viertelj. 67 282 54 481 7 246 585 4 357 909 227 604 193 357 509 821 338 364 343 226 167144 36 548 90 087 8 431 066 5 201 342

Oktober. . 
November .

27 364 
25 217

18 793 
17215

1 917 57911 295 258 
1 725 242:1 376 814

71 629 
62 878

60 266 
54 653

159 661 
162 447

103 969 
103 223

85 700 
77 265

56 496 
53 828

12 345 
7195

36 753 
25 609

2 274 278 
2 060 244

1 571 535 
1 631 342

Jan.-Nov.
± 1927 
gegen 1926

227 331 

— 2f

201 768

563

21 167 320 | 15 714 072

-  5 453 248

750083 727 629 

- 22 454

1 391 483 

-  12

1 258 650

2 833

903 777|696 171 

— 207 606

97 758' 3io 020 

+ 212 262

24 537 752

— 5

18 908 310

529 442



11. Februar 1928 G 1 ii ck a u f 197

Berliner Preisnotierungen fiir Metalle 
(in Reichsmark fur 100 kg).

6. 13. | 20. 

Januar 1928

27.

E l e k t r o l y t k u p f e r  
(wirebars), prompt, cif. 
Hamburg, Bremen od. 
Rotterdam................... 135,25 135,25 135,25 135,25

Remelted - Plattenzink 
von handelsiiblicher 
Beschaffenheit . . .

Originalhiitten a 1 u m i • 
n i u m 98/99 °/o in 
B lo c k e n ................... 210,— 210,— 210,— 210,—

dgl. in Walz- oder Draht- 
barren 99 % . . . . 214,— 214,— 

350,—
214,— 214,—

Rein n i c k e 1 98/99 °/o . 350,- 350,— 350,—
A n t i m o n - Regulus . 9 5 - 95,- 95,— 95,——'
Silber in Barren, etwa 
OOOfein1 ................... 79,75 79,50 78,- 78,-

Gold-Freiverkehr2 . . 28,- 28,- 28,- 2 8 -
P l a t i n ........................ 8 - 8 - 9,50 9,50

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

* Fur 1 kg. 2 Fiir 10 g.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt fiir Teere r zeugnLsse  war ziemlich fest. 
Eine Ausnahme machte Pech, das weiter abfiel und dessen 
Preis auf dem Auslandsmarkt sich ungefahr auf 80 s stellte. 
Benzol war gut gefragf, Toluol dagegen schwacher. Auch 
Kreosot zeigte rege Nachfrage. Karbolsaure erwies sich ais 
bestandig, nur rohe Karbolsaure war vielleicht etwas ab- 
geschwacht. Naphtha blieb unverandert. Fiir Teer herrschte 
reerere Nachfrage.

Nebenerzeugnis
In der Woche endigend am 

27. Jan. | 3. Febr.

Benzol, 90er ger., Norden 1 Gall. 1/1>/2
„ „ „ Siiden . 1 Jf 1/2

Rein-Toluol................... 1 ff 1/10
Karbolsaure, roh 60% . 1 f f 2/51/2

„ krist. . . . 1 lb. IVl4
Solventnaphtha I, ger., 1

Norden........................ 1 Gall. /101/2
So!ventnaphlha 1, ger, 1

S i id e n ........................ 1 f f /101/2
Rohnaphtha, Norden . . 1 Jf /S1/2
K re o so t ........................ 1 9
Pech, fob. Ostkiiste . . 1 l.’t. 80 77/6

„ fas. Westkuste . . 1 80-83/6 ; 77/-82/6
Teer................................. 1 62/6
schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1 u 10 £  11 s

S c hwe f e l s a u r e s  A m m o n i a k  neigte auf dem In- 
landsmarkt zu Abschwachungen. Die Preise konnten sich 
jedoch noch auf der vorwochigen Hóhe behaupten. Fur 
Auslandsverschiffungen besserten sich die Abrufe. Die 
Preise stellten sich auf etwa 10 £  1 s 9 d.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 3. Februar 1928 endigenden Woche1.

1. K o h l e n  m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). 
Der Monat Januar schloB auf fester Grundlage fiir sofortige 
Lieferungen, aber es bestehen kaum Aussichten, daB die 
Anforderungen im selben MaBe uber den Februar hinaus 
anhalten werden. Wohl liegt eine gróBere Reihe Auftrage 
yor, jedoch ziehen sich die Abschliisse weiter hinaus, ais 
im voraus erwartet wurde. Die Preise sind bestandig, aber 
immer noch verhaltnismaBig niedrig, und es scheint, ais ob 
sie gerade jetzt den gunstigsten Stand erreicht hatten, um 
Auftrage an sich zu ziehen. Die Nachfrage nach Kokskohle 
ist nicht so lebhaft gewesen wie in der vergangenen Woche, 

Bunkerkohle blieb nach wie vor gleich gut gefragt, dagegen 
gingen in Kesselkohle nur die bessern Sorten gut ab.

Sorte Blyth sowie kleine Blyth-Kesselkohle 

1 Nach Colliery Guardian.

zogen im Preise an, und zwar von 12/6-12/9 auf 12/6—13 
bzw. von 9—9/6 auf 9/6—10 s. Kleine Kesselkohle (be
sondere Sorte) erfuhr eine Preiserhóhung um 6 d. Mit Aus
nahme von Kokskohle, die von 14—14/6 auf 13/6 — 13/9 s 
zuriickging, und abgesehen von den obigen Preiserhóhungen 
blieben die ubrigen Preise unverandert. Nachrichten zufolge 
ist der gesamte Auftrag der norwegischen Staatseisenbahnen 
von 25 000 t beste Kesselkohle nach Polnisch-Oberschlesien 
zum Preise von 12 s—12 s 4lh d fob. gegangen. Auch der 
Auftrag der danischen Staatseisenbahnen in Hohe von 
60000 t Kesselkohle kam fast ganz Oberschlesien zu, nur 
6000 t Wear-Kesselkohle zum Preise von 14 s 3 d fob. fielen 
an England. Der Koksmarkt war weiterhin lebhaft. Gaskoks 
ist nicht so reichlich vorhanden ais andere Sorten und daher 
auch im Preise fester. Die Nachfrage nach GieBereikoks hielt 
sich auf der iiblichen Hohe. Die Preise anderten sich nicht.

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung 
der Kohlenpreise in den Monaten Dezember 1927 und
Januar 1928 zu ersehen.

Art der Kohle

Dezember 1927 

ni' t er*g‘ [ hochster 

Preis

Januar 192S

nlsk?g' i h5chster
Preis

1 1.1 (fob.)

Beste Kesselkohle: Blyth . . 13/41/2 14 13/3 14

Durham . 15 16 15 16

zweite Sorte: Blyth . . . . 12 13 12 13

ungesiebte Kesselkohle . . 12 13 12 13

kleine Kesselkohle: Blyth . . 9 10 8/6 10

Tyne . . 8/6 9 8/6 9/6

besondere 10 10/6 10 10/6

beste G a s k o h le ................... 15/9 16 15/6 16

zweite S o r t e ....................... 13/9 14 13/6 14

besondere Gaskohle . . . 15/9 16/3 15/9 16/3

ungesiebte Bunkerkohle:
D u r h a m ............................ 14/6 15 13/6 15

Northumberland . . . . 12/6 13 12/6 13

K okskoh le ............................ 13/3 14/3 13/3 14/6

Hausbrandkohle................... 21 24 .

GieBereikoks....................... 17 18/6 16/6 18/6

Hochofenkoks........................ 17 18 16/6 18/6

Gaskoks................................. 22 24/6 23 23/6

2. F r a c h t e n m a r k t :  Die Frachtraten haben sich im
groBen und ganzen nicht geandert. Das siidamerikanische 
Geschaft wurde etwas lebhafter sowohl in Cardiff ais auch 
am Tyne. In den ersten Tagen der Woche herrschte in 
den Waliser Hafen ein ziemlich reges Geschaft fur Ver- 
schiffungen nach Italien, auch die Preise waren vereinzelt 
recht hoch. Die Kohlenstationen waren wahrend der ganzen 
Woche am Tyne und in Cardiff gute Abnehmer. Dagegen 
blieb das Kiistengeschaft bei einigermaBen behaupteten 
Preisen im allgemeinen ruhig. Angelegt wurden fur Cardiff- 
Genua im Durchschnitt 8 s 83/4 d, -AIexandrien 10 s 63/4 d, 
fiir Tyne-Rotterdani 3 s 6‘/4 d, -Hamburg 3 s 9 d.

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht
satze unterrichtet die nachstehende Zahlentafel.

C a r d i f f - T y n e -

Monat Genua
Le Alexan- La Rotter Ham Stock-

Havre drłen Plata dam burg holm

s s s s s s s

1914:

Juli . . 7/21/2 3 /U 3/* 7/4 14/6 3/2 3/5 4/7

1927:
4/6Januar 9/972 4/43/4 11/51/! 13/10'A 4/2

5/7Februar . 10/53/4 3/113/* 12/7*/* 13/11'/* 4/3/< 4/P/4

Marz , . 10/91/4 3/101/2 13/3/4 14 4 3/11
4/10April . . 10/3‘/4 3/83/4 13/*/2 13/2 ’/4 3/10 3/7

Mai . . 10/4 3/71/2 13/73A 12/11 3/11 */s 4/9 5/3

Juni . . 9/7 3/10 U /7 3/« 13/1 3/7 3/8 5/4

Juli. . . 7/11 3/11 a/ł 10/*/4 13/3 3/6 3/10 4/10

August . 7/7*/* 3/7*/* 9 /lO i/j 12/111/4
3/103/*

3/9
5/6September 8/8*/* 3/5 V* 10/10 13/9 3/10*/=

Oktober . 8/5 3/83/4 IO/61/4 13/9 3/10

November 8/1 3/51/4 IO/61/4 12/51/4
3/91/4Dezember 7/61/4 3/6 */2 9/1 P /i 11 3/41/2

1928:
3/91/4Januar 8/2 4/1 IO/51/2 11 3/6
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P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht Im Patentblatt vora 26. Januar 1928.

la . 1018161. Hermann Schubert, Radebeul b. Dresden. 
Austragrinne fiir Setzmaschinen. 15.12 27.

5b. 1018474. Thomas Staskewitz, Kastrop-Rauxel. Vor- 
richtung zur Verhutung der Staubentwicklung beim Bohren 
von trocknen Senkschachten. 16.12.27.

5b. 1018648. Maschinenfabrik Westfalia A.G., Gelsen
kirchen. Schrampicke. 1.6.27.

5d. 1017921. Karl Bóhm, Schles.-Ostrau (Tschecho- 
slowakei). Verlade- bzw. Entladevorrichtung. 19.12.27.

10 b. 1018308. Herrlich & Patzelt Komm.-Ges., Zeiłz. 
Austragvorrichtung an Kuhlapparaten fiir Braunkohle u. dgl.
1.12.27.

12g. 1018460. Forster & Co,, Essen. Schmelzvor- 
richtung fiir Stoffe mit explosibler Gasbeimengung. 2.12.27.

121. 1017969. I.A. Maffei A.G , Miinchen. Austrage- 
vorrichtung fiir Salzsiedeanlagen mit Flachpfannenbetrieb. 
23.12. 27.

19 a. 1018111. Fritz Hohendahl, Dortmund. Richtbock 
fiir Grubenschienen und Rohre. 20.12.27.

20 d. 1018004. Karl Schauwinhold, Gelsenkirchen. Rad- 
satz, besonders fiir Gruben- und Feldbahnwagen. 27.11.26.

20i. 1018080. Fritz Hohendahl, Dortmund. Kletter- 
weiche fur Grubenbahnen. 18.6.27.

35a. 1017965. Otto Reimann, Bochum-Altenbochum. 
Einrichtung an Fórderkorben. 17.12.27.

35a. 1018036. Stahlwerke Briininghaus A.G,  West-
hofen (Westf.). Hilfsvorrichtung fur das Abziehen von 
Fórderwagen bei der Stapelfórderung. 15.12.27.

35 a. 1018179. Mylauer Maschinenfabrik, Mylau (V.). 
Geschwindigkeitsregler fiir Aufziige 22.12.27.

46d. 1017936. Gustav Dusterloh, Sprockhóvel (Westf.). 
Fliehkraftregler fiir PreBluftniaschinen, besonders Stirnrad- 
motoren. 19.2.27.

61 a. 1018431. Hanseatische Apparatebau-Ges. vorm. 
L. von Bremen & Co. m. b. H., Kiel, und Deutsche Gas- 
gliihlicht-Auer-Gesellschaft ni. b. H., Berlin. Druckmesser 
fur frei tragbare Atmungsgerate. 24.11.26.

61 a. 1018561. Charles Laurence Burdick, London. 
Atmungsgerat. 1.3.26. GroBbritannien 19.8.25.

61 a. 1018616. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager, 
Liibeck. Gasschutzmaske mit Tragevorrichtung. 4.1.28.

78e. 1018170. Ignatz Imiela, Karf (O.-S.). Verbindungs- 
klaue fiir die Befestigung des Zundhiitchens an der Zund- 
schnur. 19.12.27.

80a. 1018148 Sachsische Maschinenfabrik vorm. Rich. 
Hartmann A.G,  Chemnitz. Einrichtung zur getrennten 
Formenregulierung fur Brikett-Doppelpressen und Zwillings- 
Doppelpressen. 20. 8.27.

80c. 1018174. Emanuel Sobek, Wien. Diise fiir Schacht- 
ófen. 19.12.27.

Patent-Anmeldungen,
die vom 26. Januar 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 14. H. 110105. Jakob Hilber, Neu-Ulm (Schwaben). 
Waschvorrichtung fur Sand, Kies u. dgl. 12.2.27.

5 b, 22. P. 49496. Gasmesserfabrik und Apparatebau 
G. m. b. H., Oberhausen (Rhld.). Schrammaschine mit sich 
drehender und zugleich in Achsenrichtung stoBweise vor- 
und riickwarts bewegter Schramstange. 13.1.25.

lOa, 12. W. 71463. Rudolf Wilhelm, Essen-Altenessen. 
Koksofenturkabel. 16.1.26.

10a, 17. K. 103471. Firma Aug. Klonne, Dortmund. Kipp- 
barer Kokslóschwagen fiir Gaserzeugungsanlagen. 17.3.27.

10a, 36. K. 98218. Kohlenveredlung A.G., Berlin. Ver- 
fahren zur Vermeidung des UberschieBens bzw. FlieBens 
der Kohle in stehenden, mittelbar beheizten Schwelófen 
oder Gaserzeugern. 5.3.26.

12 e, 2. B. 130325. Otto Buhring, Halle (Saale). Vor- 
richtung zur Reinigung von Dampfen und Gasen. 15.3.27.

12 e, 3. C. 39836. Cheminova Gesellschaft zur Ver- 
wertung chemischer Verfahreti m. b. H., Berlin. Verfahren 
zum Auswaschen von fliichtigen Stoffen aus Gasen oder 
Dampfen. 17.5.27.

12e,5. S. 6S345.śSiemens-Schuckert-Werke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Schiittelvorrichtung fur die Elektroden elek- 
trischer Gasreinigungsanlagen. 8.1.25.

12 m, 7. L. 64290. Otto Lederer und Dr. Walter Stańczak, 
Prag-Karlin. Verfahren zur Herstellung von Aluminium- 
sulfat oder andern Salzen des Aluminiums aus schwer auf- 
schlieBbaren, Aluminiumsilikat enthaltenden Mineralien, wie 
Ton, Kaolin u. dgl. 19.10.25. Tschechoslowakei 24.1.25.

12n, 1. W. 72742. Hans von Wartenberg, Danzig-Lang- 
fuhr. Verfahren zur Herstellung von fein verteiltem Eisen 
durch Reduktion mit Gasen. 31.5.26.

12 r, 1. S. 70587. Fritz Seidenschnur, Freiberg (Sa.). 
Verfahren zum Abtreiben von bei der Schwelung oder Ver- 
gasung der Braunkohle entstehenden Leichtólen aus Waschol, 
29. 6. 25.

20 g, 1. T. 33778. Otto Thoma, Kóln-Klettenberg. Dreh- 
scheibe fiir Zweischienen-Hangebahnen. 18.7.27.

21h,15. S. 71738. Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichten- 
berg. Heizstab fiir elektrische Widerstandsófen. 30.9.25.

24 k, 5. B. 126516. Wilhelm Breitwieser und Walter 
Kommer, Essen. Deckenstein, besonders fiir Feuerraum- 
decken. 20. 7. 26.

24 k, 5. D. 48581. Deutsche Babcock & Wilcox Dampf- 
kessel-Werke A.G., Oberhausen (Rhld.). Kiihleinrichtung 
fiir die Brennkammer von Feuerungsanlagen. 19.8.25. Eng
land 8. 7. 25.

24 k, 5. D. 50568. Diirrwerke A.G., Ratingen-Ost. Hange- 
decke mit an Tragern aufgehangten Deckensteinen fiir Feue- 
rungen. 29. 5. 26.

24 k, 5. H. 107200. Dr.-lng. eh. Karl Hołd, Karnap 
b. Essen. Mauerwerk fiir mit flieBender Schlacke in Be- 
riihrung kommende Wandungen. 2.7.26.

35 a, 9. L. 63172. Otto Lehmann, Wissen (Sieg). Be- 
schickungsvorrichtung fur Fórdergestelle. 18.5.25.

35 a, 13. F. 62385. Firma C. Herm. Findeisen, Chemnitz- 
Gablenz, und Arthur Jahrisch, Chemnitz. Gleitfangvorrichtung 
mit beweglichem Widerlager. Zus. z Pat. 448548. 3.11.26.

35 a, 16. T. 31234. Firma Armin Tenner, Berlin. Brenis- 
fangvorrichtung fiir Aufziige. 30. 12. 25.

35 a, 22. G. 65485. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
A . G , Oberhausen (Rhld.). Vorrichtung fur hydraulisclie 
Geschwindigkeitsregler bei Bergwerksfordermaschinen. Zus. 
z .A n m .0 .64469. 3.10.25.

47 f, 27. B. 129566 und 129567. Heinrich Bohlander, 
Koln. Verfahren zur Herstellung einer Fiillung fiir Warme- 
isolierungen. Zus. z. Pat. 402787. 2.2.27.

48 b, 10. F. 62700. Werner Fehse, Berlin-Lichterfelde, 
und Dipl.-Ing. Kurt Agte, Berlin-Halensee. Verfahren zur 
Oberflachenveredlung oder Hartung von Metallen durch 
Diffusion. 20.12.26.

61 a, 19. D .49716. Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesell- 
schaft m. b. H., Berlin. Gasschutzmaske aus schmiegsamem 
Stoff mit starrem Mundstiick. 30.1.26.

61 a, 19. 1.26502. Inhabad-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Atmungsgerat mit geschlossenem Atmungsstromkreis. 5.8.25.

74 c, 10. A. 50245. Mix & Genest A.G,  Berlin-Schone- 
berg. Schachtsignalanlage. Zus. z. Pat. 440281. 2.3.27.

80b, 8. C. 35928. Chemisches Laboratorium fiir Ton- 
industrie und Tonindustrie-Zeitung Dr. H. Seger & E. Cramer 
G. m. b. H., Berlin. Verfahren zur Herstellung von kiesel- 
saurereichen feuerfesten Steinen. 24.12. 24.

80 c, 12. R. 66331. Ludwig Riedhammer, Niirnberg. 
Verfahren zum Brennen und Rósten stiickigen Gutes, wie 
Kalk, Zement, Erz usw., in Schachtófen. 28.12.25.

81 e, 22. A. 46473. Hilgers A.G., Rheinbrohl, und Josef 
Brunner, Hurth. Stetiger Forderer mit Seil ais Zugmittel. 
25.11.25.

81 e, 63. P. 51834. Heinrich Peikert, Kalkberge (M.). 
Zellenformig ausgebildete Aufgabevorrichtung. 2.12.25.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjShrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

1 a (22). 454315, vom 14. April 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 15. Dezember 1927. Berg- u nd  Hutten- 
we rk s - Ge s e l l s c h a f t  in Br i i nn  und  Al fred Gobiet 
in Karwin (Tschecho-Slowakei). Sieb fu r Trockenzwecke. 
Zus. z. Pat. 446274. Das Hauptpatent hat angefangen am
1. Mai 1925.

Das Sieb besteht aus ais elektrische Widerstandsheiz- 
korper wirkenden Metalldrahten, die zwischen gegeneinander 

beweglichen Teilen eines Rahmens befestigt sind. Die
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Rahmenteile werden durch Schraubenfedern auseinander- 
gedruckt, welche die den Metalldrahten den elektrischen 
Heizstroin zufiihrenden Teile umgeben und durch zwei- 
teilige Hiilsen gegen Verschmutzen geschiitzt sind. Durch 
die Schraubenfedern wird das Durchhangen der Metall- 
drahte bei hóhern Temperaturen verhindert.

5b (41). 454316, vom 23. Juni 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 15. Dezember 1927. ATG Al lgemeine Trans- 
portanlagen-Gesel l schaf t  m. b. H. in Le i pz i g .  Ver- 
fahren und Einrichtung zur Gewinnung von nutzbaren Minę- 
ralien und Gesteinen im Tagebau, z. B. von Braunkohlen o. dgl., 
bei geneigten Lagerstatten.

In der abzubauenden Lagerstatte sollen nach Beseiti- 
gung des Abraumes in bestimmten Abstanden sóhlige 
Strecken vom Hangenden, zum Liegenden vorgetrieben und 
dann vom Liegenden aus Óffnungen hochgebrochen werden. 
Durch diese werden die im obern Teil der Lagerstatte ge- 
wonnenen Massen in Schurren nach den Strecken befórdert, 
aus denen sie durch stetig arbeitende Fórderer zur Sohle 
desTagebaus oder zu der Stelle geschafft werden, von der 
sie abbefórdert werden.

5d (3). 454317, vom 24. Juni 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 15. Dezember 1927. Ku r t  W a B m a n n  in 
Reck l i nghausen .  Wetterschleuse oberhalb des Fiillorls 
in zur Forderung benułzłen ausziehenden Wetterschdchten zur 
Verhiitung des Wetterkurzschlusses zwischen der einziehenden 
Fordersohle und der ausziehenden Wettersohle.

Die Schleuse ist im ausziehenden Schacht unmittelbar 
iiber dem Fullort der Fordersohle angeordnet und ais 
Schachtschleuse ausgebildet. Der Schacht der Schleuse ist 
unten durch gewichtbelastete, sich nach unten óffnende 
Klappen geschlossen, die durch den ankommenden Forder
korb geóffnet werden. Der AbschluB der Wetter wird dabei 
dadurch erzielt, daB der obere Teil des Fórderkorbes bei 
der tiefsten Stellung im Schleusenschacht liegt.

lOa (4). 454259, vom 9. Oktober 1921. Erteilung be
kanntgemacht am 15. Dezember 1927. Joseph Becker in 
Pittsburg, Penns.  (V. St. A.). Regenerativkoksofen. Die 
Prioritat vom 8. November 1920 ist in Anspruch genommen.

Der Ofen hat liegende Kammern und zu beiden Seiten 
dieser Kammern liegende, mit Regeneratoren in Verbindung 
stehende senkrechte Heizziige, in denen abwechselnd das 
Heizgas verbrannt wird und das verbrannte Gas zur Regene- 
ration abstrómt. Die beiden, zu beiden Seiten der Kammer 
liegenden Heizwande sind mit den ihnen zugehórigen 
Einzelregeneratoreri zu selbstandigen Einheiten zusammen- 
gefaBt, indem sie iiber die zwischen ihnen liegende Koks- 
kammer hinweg miteinander verbunden sind. Die Gase 
strómen in der einen Heizwand aufwarts, wobei sie ver- 
brennen, treten, ohne daB sie sich stauen, uber die Heiz- 
kammer hinweg in die gegeniiberliegende Heizwand und 
strómen in dieser abwarts. Dabei herrscht in der ganzen 
Wandflache oder im gróBern Teil der Wandflache stets 
gleiche Zugrichtung. Bei Verbund-Regenerativófen, bei 
denen parallel zu den Kammern angeordnete Luftregene- 
ratorenpaare oder ein aus einem Luft- und einem Schwach- 
gasregenerator bestehendes Regeneratorenpaar mit parallel 
zu den Kammern liegenden Abhitzeregeneratoren abwech- 
seln, soli jedes Regeneratorenpaar stets nur mit ein und 
derselben Heizwand zusammenarbeiten, so daB die jeweils 
angestellten Starkgasleitungen einerseits nur von Luftstrómen 
bzw. von Luft, anderseits von einstrómendem Verdunnungs- 
gas fur das Starkgas umgeben sind.

10a (12). 454206, vom 13. Juni 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 15. Dezember 1927. Dr. C. Ot to & Co. 
O.m.b. H. in Bo chum .  Tiirabhebevorrichtung fur Gas- 
erzeugungsófen.

Auf einer an dem Oeriist der Vorrichtung starr be- 
lestigten Kurvenbahn ist eine zum Abheben der Tur 
dienende Greifereinrichtung verschiebbar angeordnet. Die 
Kurvenbahn verlauft in Richtung der Ofenkammern zuerst 
wagrecht und dann steil nach oben. Die Steigung ist da- 
bei so bemessen, daB die Tiir beim Zuruckziehen so hoch 
gehoben wird, daB zwischen ihrer Unterkante und der 
'Jfensohle bzw. der Koksbiihne genugfcnd Raum bleibt, um 
etwa von dem aus der Kammer tretenden Stampf- oder 
Kokskuchen abbrechende, in die Tiiróffnung fallende Stiicke 
leicht entfernen zu kónnen. Die mit Hilfe eines Zuggliedes

auf der Kurvenbahn bewegbare Greifereinrichtung kann mit 
einem an dem Gerust schwenkbar gelagerten Kniehebel- 
gestange in Verbindung stehen, das so ausgebildet ist, daB 
die Tiir bei jeder Stellung eine senkrechte Lage einnimmt.

10 a (26). 454205, vom 29. Mai 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 15. Dezember 1927. Ch a r l e s  A l b e r t  
G r i f f i t h s  in J o h a n n e s b u r g  (Transvaal). Einrichtung 
zum Destillieren von kohlenstoffhaltigen Materialien.

Die Einrichtung hat ein drehbar gelagertes Rohr (Hohl- 
zylinder o. dgl.) von kleinem Durchmesser und mit diinner 
Wandung, das von aufien beheizt wird. In dem Rohr ist 
eine Metallbiirste, die schraubenfórmig ausgebildet sein kann, 
frei drehbar so angeordnet, daB sie die Itinenwandung des 
Rohres rein halt und die Warme gleichmaBig uber den im 
Rohr befindlichen zu destillierenden Stoff verteilt. Die 
Burste laBt sich durch einen Anschlag in der richtigen Lage 
halten.

lOa (36). 454266, vom 31. Oktober 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 15. Dezember 1927. Koh lenveredl ung
G. ni. b. H. in Berl in.  Austragvorrichtung fiir  Schwelófen.

Die Vorrichtung besteht aus um eine senkrechte Achse 
umlaufenden Schaufeln, die in ihrem untern Teil oder in 
ihrer ganzen Hóhe kammartig ausgebildet sind, d. h. aus 
nebeneinanderliegenden streifenfórmigen Teilen bestehen, 
die auswechselbar und nachgiebig auf den sie tragenden 
Armen befestigt sein kónnen.

19 f (3). 440537, vom 30. Marz 1923. Erteilung be
kanntgemacht am 27. Januar 1927. S i e m e n s - B a u u n i o n
O. m. b. H., Ko mm.-Ges. in Ber l i n .  Verfahren zum Bau 
von Tunnels in wasserfuhrenden Schichten.

Mit Hilfe eines Schildes soli unter gewóhnlichem Luft- 
druck ein Stollen bergmannisch vorgetrieben und an- 
schlieBend der wasserdichte Tunnelkórper verlangert werden. 
Dabei soli an der Vortriebstelle das Erdreich durch Senken 
des Grundwassers, z. B. durch auBerhalb des Tunnelkórpers 
angeordnete Brunnen trockengelegt werden.

201 (9). -454265,̂ om 26. Februar 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 15. Dezember 1927. Bergische Elektro- 
M a t e r i a l i e n f a b r i k  Erns t  H i i nebeck  G. m. b. H. in 
Essen. Funkensicherer Stromabnehmerfur elektrischen Gruben- 
lokomotivbetrieb.

Das Schleifstuck des Abnehmers besteht aus einer vollen, 
im Querschnitt dreieckigen Metallplatte, auf dereń Seiten- 
flachen in eine Schmiermittelkammer des Abnehmers ein- 
tauchende, zum Schmieren des Fahrdrahtes dienende, unter 
Federwirkung stehende Gleitstiicke angeordnet sind. Die 
Gleitstiicke sind auf der dem Schleifstuck zugekehrten Flachę 
mit Nuten versehen, durch die das Schmiermittel beim Ein- 
driicken der Stiicke in die Schmiermittelkammer unmittelbar 
vor und hinter dem Schleifstuck auf den Fahrdraht tritt.

22 h (1). 454307, vom25.Juli 1922. Erteilung bekannt
gemacht am 15. Dezember 1927. Zeche de Wende l  bei  
Hamm (Westf.). Verfahren zur Gewinnung von hochwertigen, 
harzahnlichen Kohlenwasserstoffen aus Benzolreinigungssaure 
durch Neutralisieren mit Ammoniak.

Die Benzolreinigungssaure wird sofort nach ihrem Ent- 
stehen mit Ammoniakwasser neutralisiert, und die sich aus- 
scheidenden harzartigen Kórper werden unter Riihren durch 
Benzol oder Solventnaphtha verdunnt. Nach beendeter 
Neutralisation .wird die Harzlósung von der Ammonsulfat- 
lauge durch Absetzen getrennt und aus der Harzlósung das 
Lósungsmittel unter Warmezufuhr abdestilliert, so daB die 
vóllig entsauerten harzartigen Bestandteile der Reinigungs- 
saure ais Riickstand verbleiben.

48 a (6). 454168, vom 20. Juli 1921. Erteilung bekannt
gemacht am 8. Dezember 1927. Dr. Ge o r g  G r u b e  in 
S t u t t ga r t .  Verfahren der elektrolytischen Abscheidung von 
reinem Chrom in dicken Schichten.

Das Chrom soli aus Lósungen abgeschieden werden, 
die Chromtrioxyd, Chromoxyd und fremde Sauren enthalten, 
dereń Konzentration im Ver_haltnis zum Chromoxyd so ge- 
wahlt ist, daB dieses im UberschuB verbleibt, wenn die 
fremde Saure neutralisiert wird.

80 c (14). 454195, vom 4. September 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 15. Dezember 1927. G. P o l y s i u s  
E i s e n g i e B e r e i  u nd  M a s c h i n e n f a b r i k  in Dessau.  
Drehrohrofen zur Behandlung von Gut aller Art.
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Der untere Teil des Ofens ist mit einem feststehenden, 
im Querschnitt schalen- oder kreisbogenfórmigen Warme- 
schutzschirm umgeben, der eine auBere Warmestrahlung 
und somit eine Warmeableitung aus dem Brenngut ver- 
hindert. Der Schutzschirm und der Ofen konnen von einem 
Gehause umschlossen sein, aus dem die hinter dem Schirm 
befindliche Luft durch ein Geblase o. dgl. so abgesaugt 
wird, daB die zwischen der Ofenwandung und dem Schirm 
eingeschlossene Luft in Ruhe bleibt. Zwischen das Gehause 
und die Ofenwandung lassen sich Rippen einbauen, welche 
die strahlende Warme der Ofenwandung auffangen.

81 e (126). 454111, vom 15. August 1924. Erteilung
bekanntgemacht am 8. Dezember 1927. Maschinenfabr i k  
Buckau A.G. zu Magdeburg  in Magdeburg-Buckau.  
Abraumforderer mit Eimerleiter.

Die Seitenwande der Eimer des Fórderers sind nach 
vorne iiber die Schneidkante hinaus verlangert. Dadurch 
wird erzielt, daB durch die Eimer ein Schiittkamm gebildet 
und die zwischen diesem Kamm und der Kippenbóschung 
vorhandene Vertiefung (Senke) ausgefiillt wird. Zum Aus- 
fiillen der Vertiefung dient der Teil des Abraums, der sich 
bei der Bewegung der Eimer iiber die Oberflache der Kippe 
zwischen die Verlangerungen der Eimerseitenwande legt. 
Dieser Teil des Abraums rutscht, sobald die Eimer die 
Kippenkante iiberschreiten, auf der Kippenbóschung hinab 
in die Vertiefung, wahrend der Inhalt der Eimer bei dereń 
Umlauf um das Ende der Eimerleiter auf den Schiittkamm 
fallt.

81 c (126). 454202, vom 14. Dezember 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 15. Dezember 1927. W i l l y  G e n z  in 
M a g d e b u r g .  Vorrichtung zum Fordern und Absetzen 
grofier Erdmassen.

B U C H  E R
Die nutzbarcn Mineralien mit Ausnahme der Erze und 

Kohlen. Von Dr. Bruno Da mm er und Dr. Oskar 
Ti et ze f .  Unter Mit wirkung zahlreicher Mitarbeiter 
bearb. von Professor Dr. Bruno Da mm er. In 2 Bdn.
1. Bd. 2., neubearb. Aufl. 554 S. mit 66 Abb. Stuttgart 
1927, Ferdinand Enke. Preis geh. 33 M, geb. 35,40 Jt,. 

Uber das 1913/1914 zuin ersten Małe erschienene zwei- 
bandige Werk ist hier seinerzeit anerkennend berichtet 
worden1. Seitdem und infolge des Weltkrieges haben sich 
hinsichtlich der Rohstoffversorgung, der Verwendungs- 
arten, auch durch Auffindung neuer Vorkommcn die wirt- 
schaftlichen und sonstigen Verh;iltnisse derart verschoben, 
dafi eine Neubearbeitung und Erganzung wiinschenswert 
und angezeigt war.

Das nach Anlage und Durchfiihrung wohl bewiihrte 
Buch hat inzwischen den einen seiner Herausgeber 
(T ietze) und zwei seiner Mitarbeiter, Professor Scheibe 
und Professor Pufah l ,  durch den Tod verloren. An der 
vorliegenden Neubearbeitung ist auBer dem Herausgeber 
ein Stab von 19 Mitarbeitern, Geologen, Bergleuten und 
Chemikcrn, beteiligt, dereń Narae und Sachkenntnis fiir 
die Zuverliissigkeit des Gebotenen biirgt. Die weit zer- 
streute Fachliteratur ist, so weit sie iiberhaupt zu erlangen 
war, bis zum Friihsommer 1926 herangezogen und in ihren 
wichtigsten Erschcinungen auch aufgefuhrt; auBerdem sind 
vielfach noch Rat und Auskiinfte von Fachleuten und 
Firmen eingezogen worden. So ist ein Buch zustande- 
gekommen, das den weitestgehenden Anspriichen der fiir 
den Gegenstand in Betracht kommenden Kreise geniigt.

Wie friiher, so erfolgt auch in dieser zweiten Ausgabe 
die Anordnung auf chemisch-mineralogischer Grundlage.
Im vorliegenden Bandę werden nacheinander behandelt: 
die Rohstoffe aus den Klassen der Elemente, Sulfide, 
Oxyde, Chloride, ferner noch die Borate, Nitrate sowie 
die Uran- ( Radium-) und Thoriumminerale. Neu einge- 
fiigt sind hier neben weniger wichtigen Mineralen noch 
die Kali- und Magnesiasalze. Auf die eigentlichen Erze

1 OlOckauf 1914, S. 2S0; 1915, S. 329.

Die Vorrichtung hat einen z. B. ais Eimerkette ausge- 
bildeten Hóhenfórderer, der zwischen zwei zum Anfahren 
der Erdmassen dienenden Gleisen angeordnet ist und der 
die angefahrene Erde aus einem zwischen den Gleisen vor- 
gesehenen Graben aufnimmt. Er wirft die aufgenommene 
Erde auf zwei Fórderbander ab, die nach gegeniiberliegen- 
den Seiten der Vorrichtung ausladen. An Stelle zweier 
Fórderbander laBt sich ein einziges Fórderband yerwenden, 
das in beiden Richtungen angetrieben werden und daher 
auf beiden Seiten der Gleise ablegen kann. Der Hóhen
fórderer kann ferner quer zu den Gleisen angeordnet und 
innerhalb des Grabens durch Rollen gefiihrt sein, dereń 
Abstand voneinander annahernd gleich der Breite des 
Grabens ist.

81 e (128). 454201, vom 15. Juli 1923. Erteilung be
kanntgemacht am 15. Dezember 1927. M i t t e l d e u t s c he  
S t a h l w e r k e  A.O. in Ber l i n .  Kippenrdumer mit Pjlug- 
scharen.

Die Pflugschare des Raumers sind an einem Trager 
befestigt, der senkrecht zu einem auf dem Kippgleis falir- 
baren Wagen liegt. Das vom Wagen entfernte Ende des 
Tragers ist auf einer wagrechten Achse drehbar, die in 
einem schrag zur Gleisrichtung liegenden Ausleger des 
Wagens gelagert ist. Das am Wagen gelegene Ende des 
Tragers ist an einer Hubvorrichtung (Zahnslange) aufge- 
hangt, so daB es gehoben und gesenkt werden kann. Da
durch wird es móglich, die Schare so einzustellen, daB sie 
einen muldenartigen, zur Aufnahme von Schiitfgut geeig- 
neten Graben ausheben, dessen nach dem Gleis zu liegende 
Bóschung so schrag verlauft, daB die Standfestigkeit des 
Kippgleises nicht gefahrdet ist. Die Pflugschare lassen sich 
um eine senkrechte Achse drehen, so daB sie in beiden 
Fahrrichtungen arbeiten.

S C H A U.
wird nur so weit eingegangen, wie sie auBerhalb der Metall- 
gewinnung auch noch anderweitige technische Verwendung 
finden.

Die Besprechung verbreitet sich nur kurz iiber die 
mineralischen Kennzeichen, dagegeii ausfuhrlicher und je 
nach der Wichtigkeit fiir Industrie und Technik sehr ein- 
gehend iiber das geographische uud geologische Vor- 
kommen, iiber Gewinnung, Verarbeitung und Verwendmig 
sowie iiber die wirtschaftlichen Verhaltnisse, wie Produk- 
tion, Markt, Preise usw. Die Angaben erschópfen alles 
Beiangreichc und Wissenswerte und bilden eine aus- 
gezeichnete Quelle der Belehrung. Besonders ausfiihrlich 
wird auf die Kieselsaure und ihre zahlreichen mineralischen 
Ausbildungśarten eingegangen, ferner auf Kalkspat, Ma- 
gnesit und Bauxit, auf Kali- und Magnesiasalze, Graphif, 
Schwefel u. a.; unter den Edelsteinen finden besonders 
Diamant und Korund eingehende Erórterung. Die 66 den: 
Text eingefiigten Abbildungen stelien zumeiśt Landschafts- 
bilder, geologische Profile und Karten, Verbreitungsbezirke 
und Aufschliisse dar. Die Ausstattung des Werkes. ist gut 
und entspricht dem Ruf der Verlagshandlung.

Zusammenfassend und urteilend kann man durchaus 
unterschreiben, was in der Buchanzeige gesagt wird: >AVir 
glauben, damit ein Nachschlagewerk gesciiaffen zu haben, 
das eine schnelle und eingehende Orientierung iiber die 
zahlreichen mineralischen Rohstoffe in allen ihren Be
ziehungen zu Wissenschaft, Gewerbe, Handel und Wirt- 
schaftsleben ermóglicht und berufen sein durfte, eine 
gewiB schon haufig empfundene Lticke in der Reihc 
unserer Handbiicher.auszufullen.« Klockniann.

Geologische Kartę von PreuBen und benachbarten deutschen 
Landem im MaBstab 1:25 000. Hrsg. von der PreuBischen 
Geologischen Landesanstalt. Lfg. 100 mit Erlauterung. 
Berlin 1927, Vertriebsstelle der PreuBischen Geologischen 

Landesanstalt.
Blatt H a r z b u r g .  Gradabteilung 56, Nr. 8. Nach 

den geologischen Aufnahmen von O. H. Erdmanns-
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dó r f f e r ,  M. Koch und H . S c h r o d e r ,  erlautert von 
O. H. E r d m a n n s d ó r f f e r  und H .Schroder .  3 .Aufl. 
121 S. mit 3 Abb.
Die Kartę umfaBt das nordwestliche Viertel des Brocken- 

massivs. Sie beriicksichtigt die seit dem Erscheinen der 
zweiten Auflage im Jahre 1914 entstandenen neuen Auf- 
schliisse und bringt infolgedessen einige Verbesserungen 
sowohl in den schmalen Streifen des Harzvorlandes, das 
gerade noch iiber den Nordrand des Blattes reicht, ais auch 
im palaozoischen Oebirge.

Handbuch der Kohlenwirtschaft. Ein Nachschlagewerk 

fiir Kohlenerzeuger, Kohlenhandler und Kohleiwer- 
braucher. Hrsg. von K. Borchardt .  Schriftleitung 
Dr. Kiite Bon ikowsky.  866 S. mit Abb. Berlin 1926, 
Die Kohlenwirtschaft, Verlagsgesellschaft m. b. H. 
Preis geb. 40 M, in Halblederbd. 45 JL  

Hiermit erscheint zum ersten Małe ein Werk, das 
neben den bisherigen Einzeldarstellungen geologischer, 
technischer, rechtlicher und sonstiger Art eine zusammen- 
fassende Betrachtung des Kohlenbergbaus nach vornehm- 
lich wirtschaftlichen Gesichtspunkten bieten will. Es bedarf 
keiner Frage, da li dic Bearbeitung einer zusammenfassen- 
den Darstellung der deutschen und — in kurzeń Ziigen — 
auch der auBerdeutschen Kohlenwirtschaft bei der Fiille 
des Stoffes und den yielseitigen uncTverwickelten Einzel- 
fragen groBe Schwierigkeiten zu iiberwinden hat, will sie 
ein wahrhaft ausgeglichenes und abgerundetes Bild der 
mannigfachen Voraussetzungen, Bedingungen und Vor- 
gange schaffen, dic der Sammelbegriff der Kohlenwirtschaft 
in sich vercinigt. Herausgeber und Schriftleitung haben in 
ihrem Vorwort selbst auf diese Schwierigkeiten hin- 
gewiesen und die »Erreichung des gesteckten Zieles schon 
bei der ersten Auflage ais unmóglich« bezcichnet. Wenn 
dieser Ansicht auch beizupfliehten ist, so darf das vor- 
liegende Werk doch fiir sich in Anspruch nehmen, dem 
bisher vorhandenen Mangel an einem einheitlichen Hand
buch in weitgehendem MaBe abgeholfen und einen aufierst 
reichhaltigen Stoff iiber die vielfaclien Vorgange der 
Kohlenwirtschaft zusammengetragen zu haben.

Das Buch ist in vier Hauptabschnittc eingeteilt, von 
denen der erste die Abhandlungen, der zweite eine Biblio- 
graphie der Kohlenwirtschaft und einen Dreisprachenfiihrer 
(deutsch, franzosisch, englisch) fiir die hauptsachlichsten 
bergbaulichen Fachbezeichnungen und Rauminhaltstabellen, 
der dritte revierweise geordnete Qrubenverzeichnisse, der 
vierte statistische Ubersichten iiber die Kohlenwirtschaft 
und der letzte einen Bilderanhang enthalt.

Der Einfiihrung in das Werk dient eine Abhandlung 
aus der Feder von Professor Dr. Kurt Wi edenfe l d ,  Leip- 
zig, iiber die Stellung der Kohle in der Weltwirtschaft. Die 
auBerordentliche weltwirtschaftlichc Bedeutung der Kohle 
sieht der Verfasser in ihrem iiberragenden EinfluB (ais 
Hauptfaktor der Tarifbildung) auf die Oestaltung des Welt- 
und Binnenverkehrs (Schiffahrt, Eisenbahnverkehr) und die 

allgemeinen Produktionskosten. Dieser EinfluB sowie die 
iibliche kapitalistische Organisation des Bergbaubetriebcs 
(hohes stehendes Kapitał) lassen eine weitgehende Be- 
standigkeit der Kohlenpreise durchaus wiinschenswert er
scheinen. Das Ziel geht aus diesem Orunde dahin, die 
Kohlenpreise von den andauernden Schwankungen des 
allgemeinen Marktes unabhangig zu machen. Dies ist nur 
moglich durch die kartellmaBige Zusammenfassung des 
Absatzes in einer Hand, die allein die fiir die Bestandigkeit 
der Preise notwendige Beherrschung des Marktes er- 
moglicht.

Dic Abhandlungen des ersten Hauptteiles sind in
7 besondern Gruppen zusammengefaBt. Die erste Gruppe 
behandeit die geologischen und technischen Grundlagen 
der Kohlenwirtschaft, wahrend der zweite die chemischen, 
warmewirtschaftlichcn und warmetechnischen zum Gegen- 
stand hat. In der dritten Gruppe werden die einzelnen 
deutschen Stein- und Braunkohlenreviere getrennt be-

handelt. Die vierte Gruppe bietet einen Uberblick uber 
die rechtlichen Grundlagen der Kohlenwirtschaft, und 
zwar wird hier neben dem eigentlichen Bergrecht auch die 
im Verlauf des Krieges und der Nachkriegszeit durch- 
gefiihrte óffentliche Bewirtschaftung der Kohle behandeit. 
Die fiinfte Gruppe befaBt sich mit einzelnen kohlenwirt- 
schaftlichen Fragen, wic mit den Interessenvertretungen des 
Kohlenbergbaus, den Arbeitnehmerverbanden, mit den ge
samten Fragen des Kohlenabsatz.es und Kohlenhandels 
sowie mit den Kohlenfrachten und sonstigen Transport - 
fragen. Kohlenwirtschaftliche Grenzfragen, wie die wirt- 
schaftliche Bedeutung des Erdóls und die Energiewirtschaft 
werden in der sechsten Gruppe behandeit. Die siebente 
Gruppe enthalt eine Ubersicht iiber dic Kohlenwirtschaft 
des Auslandes. In erster Linie stehen hier die Abhandlungen 
iiber die Deutschland auf dem Festlande unmittelbar 
benachbarten Kohlenreviere (Polen, Tschecho-Slowakei, 
Frankreich, Belgien, Holland); an zweiter Stelle folgen 
GroBbritannien und die Ver. Staaten.

Die einzelnen Abhandlungen stammen durchweg aus 
der Feder berufener Fachleute und bieten schon dadurch 
Gewahr fiir eine weitgehende Zuverlassigkeit des Buches. 
In der Bearbeitung der Abhandlungen — dies gilt besonders 
von den deutschen und auBerdeutschen Kohlenrevieren — 
ware eine groBere Einheitlichkeit wiinschenswert gewesen. 
So befaBt sich, um ein Beispicl zu nennen, die Abhandlung 
Jiingst iiber den Ruhrbezirk, und zwar zu Recht (die 
geologischen, technischen und rechtlichen Fragen sind 
gesondert bearbeitet) mit rein wirtschaftlichen Dingen, 
wahrend die Bearbeitung des Aachener Reviers von Haack 
vornehmlich geologisch-technischer Art ist. Bei der Ver- 
schiedenartigkeit der einzelnen Revier-Abhandlungen ware 
es zweckmafiig gewesen, der deutschen Kohlenwirtschaft 
im engern, d. h. im eigentlich wirtschaftlichen Sinne einen 
besondern Aufsatz zu widmen, der vor allem der vergleichs- 
weisen Betrachtung der einzelnen Reviere nach Fórderung, 
Selbstverbrauch, Absatz, Versorgungsgebieten, Leistung, 
Lohnen, sozialen Lasten usw. gedient, und weiter die Ent
wicklung des gesamten Kohlenvcrbrauchs, des AuBen- 
handels und der Wettbewerbsverhiiltnisse auf dem europai- 
schen Kohlenmarkt darzustellen gehabt hatte. ' BegriiBens- 
wert ware es weiter gewesen, wenn man die iiberragende 
Bedeutung des Ruhrbezirks fiir die deutsche Kohlenwirtschaft 
in dem Umfang der revierweisen Abhandlungen zum Aus- 

druck hatte kommen lassen. Endlich ware es hinsichtlich 
der auBerdeutschen Kohlen’reviere von gróBerm Wert ge
wesen, wenn besonders die Bezirke und ihre Verhaltnisse 
eingehender behandeit worden wiiren, die hinsichtlich ihrer 
Wettbewerbstellung gegeniiber der deutschen Kohle von 
besonderer Bedeutung sind.

Es liegt in der Natur des Sammelwerks, daB eine inhalt- 
liche Ausgeglichenheit nur schwer zu erzieien ist. Dies gilt 
in besonderm MaBe von der ersten Auflage eines solchen 
Werkes. Die mit der vorliegenden Ausgabe gemachten Er- 
fahrungen werden Schriftleitung und Herausgeber in die 
Lage versetzen, das Werk bei der kommenden zweiten Auf
lage neben dem bestehenden Vorzug einer umfangreichen 
und wertvol!en Stoffsammlung auch mit dem der inhaltlichen 
Ausgeglichenheit und Einheitlichkeit auszustatten.

Meis.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
(Die Schriftleitung bchalt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Baedekers Berg-Kalender 1928. VoIlstandig neu bearb. von 
D a n n e n b e r g  u. a. 73. Jg. Mit 1 Beiheft. Essen,
G. D. Baedeker. Preis 6 M.

Elfte Berichtsfolge des Kohlenstaubausschusses des Reichs- 
kohlenrates. 1. Rummel :  Beitrag zur Frage der Hohe 
des Abbrandes an mit Kohlenstaub gefeuerten Warmofen 
der Eisenindustrie. 6 S. mit 10 Abb. Erhaltlich bei der 
Geschaftsstelle der Technisch-Wirtschaftlichen Sach- 
verstandigenausschiisse des Reichskohlenrates, Berlin. 
Preis geh. 1,50 M.

Bo de , Hans: Palaobotanisch-stratigraphische Studien im 
Ibbenburener Karbon. Hrsg. von der PreuBischen
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Geologischen Landesanstalt. (Abhandlungen der Preu- 
Bischen Geologischen Landesanstalt, Neue Ipolge,
H. 106.) 71 S. mit 3 Abb. und 2 Taf. Berlin, im Vertrieb 
bei der PreuBischen Geologischen Landesanstalt.

Germer ,  W. E.: Die Grundlagen der Dampfmessung nach 
dem Differenzdruckprinzip. 58 S. mit 29 Abb. und 1 Taf. 
Miinchen, R. Oldenbourg,

G r o B m a n n ,  Hermann: Moderne Methoden der Kohle- 
verwertung, Ferngas und Kohleverfliissigung. 2 Rund- 
funkvortrage der deutschen Welle, gehalten am 18. und 
25. November 1927. 16 S. mit 1 Abb. Berlin, Poly-
technische Buchhandlung A. Seydel. Preis geh. 1 JC.

Hornoch ,  A.: Das Verwerferproblem im Lichte des Mark- 
scheiders. (Erganzter Sonderabdruck aus »Berg- und 
Huttenmannisches Jahrbuch*, Bd. 75, H. 3/4, Jg. 1927.) 
60 S. mit 46 Abb. Wien, Julius Springer. Preis geh. 
10,80 JC.

Kali-Kalender 1928. Taschenbuch fiir Kalibergbau und Kali- 
industrie. Bearb. von C. Hermann ,  unter Mitwirkung 
von Spackeler und namhaften Fachmannern der Kali- 
industrie. 3. Jg. 196 S. Halle (Saale), Wilhelm Knapp. 
Preis geb. 5,20 JC.

K a u e n h o w e n ,  Walter: Die Verwasserung von Erdól- 
feldern, ihre Ursachen und Bekampfung. 80 S. mit 
54 Abb. und einem Anhang, enthaltend die wichtigsten 
einschlagigen bergpolizeilichen Bestimmungen Polens, 
Rumaniens, Kaliforniens, PreuBens und Argentiniens. 
Berlin, Julius Springer. Preis geh. 7,50 JC.

Leh n i c h ,  Oswald: Kartelle und Staat unter Beriicksichti- 
gung der Gesetzgebung des In- und Auslandes. 314 S. 
Berlin, Reimar Hobbing. Preis geh. 14

Liwehr ,  August Eugen: Die Aufbereitung von Kohle und 
Erzen. 2. Bd. 378 S. mit 342 Abb. Leipzig, Arthur Felix. 
Preis geh. 24 JC, geb. 28 JC.

MatschoB,  Conrad: Beitrage zur Geschichte der Technik 
und Industrie. Jahrbuch des Vereines deutscher 
Ingenieure. 17. Bd. 180 S. mit 307 Abb. und 14 Bild- 
nissen. Berlin, VDI-Verlag G. m. b. H. Preis geb. 16 JC, 
fiir VDI-Mitglieder 14,40 JC.

Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamt und dem Kaiser- 
Wilhelm-Institut fiir Metallforschung zu Berlin-Dahlem. 
Neue Folgę, H. 6. Tatigkeitsbericht (1. 1. 1924 bis 
1.10.1927). S. 123- 163 mit Abb. Berlin, Julius Springer. 
Preis geh. 4 JC.

St ende r ,  W.: Schaltbilder im Warmekraftbetrieb. 27 S. 
mit 91 Abb. Berlin, VDI-Verlag G. m. b. H. Preis geh.
1 ,80^, fiir VDI-Mitglieder 1,60 JC.

Taschenbuch fur Gaswerke, Kokereien, Schwelereien und 
Teerdestillationen 1928. Hrsg. von H. W i n t e r ,  unter 
Mitarbeit von W. Fi t z ,  L. A l be r t s ,  Fr. M u l l e r  und
H. Tru t n ov sky .  3. Jg. 604 S. mit 126 Abb. Halle 
(Saale), Wilhelm Knapp. Preis geb. 7,20 M.

Taschenbuch fur Hiitten- und GieBereileute 1928. Von 
Hubert Hermanns .  3. Jg. 392 S. mit 171 Abb. Halle 
(Saale), Wilhelm Knapp. Preis geb. 7,20 JC.

Tel eky ,  L.: Bericht iiber die Ergebnisse der Staubunter- 
suchungen in England, seinen Dominions und Amerika. 
(Arbeit und Gesundheit, H.7.) 91 S. mit 1 Abb. Berlin, 
Verlag des Reichsarbeitsblattes (Reimar Hobbing). Preis 
geh. 4 JC.

Das Wirtschaftsjahr 1927. Jahresbericht der Arbeitsgemein- 
schaft der Industrie- und Handelskammern des Ruhr- 
bezirks zu Bochum, Dortmund, Duisburg-Ruhrort, Essen, 
Krefeld und Munster. 270 S. mit Abb.

Dissertationen.

Ge i e r ,  Bruno: Beitrage zur Frage der Entstehung der 
bolivianischen Kupfererzlagerstatten vom Typus Coro- 
coro. (Technische Hochschule Berlin.) 42 S. mit 4 Taf. 
Stuttgart, E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.

Ludwig ,  Gerhard: Kritische Darstellung der Selbstkosten- 
berechnung eines Bergwerks- und Huttenbetriebes der 
Metallindustrie anJHand der Organisation der Mans- 
feldschen Berg- und Huttenwerke. (Technische Hoch
schule Berlin.) 92 S. mit Abb. Halle (Saale), Wilhelm 
Knapp.

Z E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
{Eine Erklarung der Abkurzungen Ist in  N r. 1 a u f den Seiten 34-37 verdffentllcht. '  bedeatet Text- oder Tafelabblidungen.)

Mineralogie und Geologie.

Vo r s c h I a g e  zur  S y s t e m a t i k  u n d  N o m e n 
k l a t u r  d e r  32 S y m m e t r i e k l a s s e n .  Von Becke. 
Fortschr. Mineralogie. Bd. 12. 1927. S. 97/106. Besprechung 
einer vorgeschlagenen Neueinteilung der Symmetrieklassen.

B e m e r k u n g e n  z u r  k r i s t a 11 o g r a p h i s c h e n 
N o m e n k l a t u r .  Von Rinne. Fortschr. Mineralogie. Bd. 12. 
1927. S. 107/11. Vorschlage zur Benennung der 32 Kristall- 
klassęn.

Ube r  e i ne  neue  H e r l e i t u n g  u n d  B e n e n n u n g  
der  230 R a u m g r u p p e n .  Von Schiebold. Fortschr. Mine
ralogie. Bd. 12. 1927. S. 112/8. Entwicklung einer neuen 
Eintejlung und Benennung der Raumgruppen.

Uber  die Doppe l b rechungser sche i nungen  in 
Kol l o i den.  Von Wachtler. Fortschr. Mineralogie. Bd. 12. 
1927. S. 119/92*. Die verschiedenen Arten optischer Aniso- 
tropie in Kolloiden. Die Verhaltnisse beim Fehlen von Ab- 
sorption: Spannungsdoppelbrechung, Orientierungsdoppel- 
brechung. Die Verhaltnisse beim Vorhandensein von Ab- 
sorption. Schrifttum.

Fo r t s c h r  i tte u nd  P r o b l e m e  der  c h e m i s c h e n  
K r i s t a l l o g r a p h i e .  Von Steinmetz. Fortschr. Mineralogie. 
Bd. 12. 1927. S. 193/219*. Darstellung des heutigen Standes 
der Forschung uber die Symmetrieauswirkungen des che- 
misch-stofflichen Bestandes in einem Kristall. Schrifttum.

U be r  S p e k t r a l a n a l y s e  von  M i n e r a l i e n .  Von 
Lówe. Fortschr. Mineralogie. Bd. 12. 1927. S. 229/7*.
Mineralogie und Spektroskopie. Die »letzten« Linien 
der Elemente ais Grundlage der quantitativen Spektral
analyse. Aufnahmetechnik von Spektren mit abgestufter 
Konzentration der Vergleichslósung sowie von Mineral- 
proben. Deutung eines Spektrogramms. Ergebnisse der Spek
tralanalyse von Mineralien.

D e r P l u t o n  des R i e s e n ge b i r g e s .  Von Milch. 
Fortschr. Mineralogie. Bd. 12. 1927. S. 229/52*. AUgemeines. 
Parallelgefiige und Schlieren. Entstehung des Riesengebirgs- 
plutons. Schlierengewólbe, Kluftgewólbe, Oanggefolge.

Ube r  di e  n eue r e  E n t w i c k l u n g  der  Geo 
chemie .  Von Herlinger. Fortschr. Mineralogie. Bd. 12. 
1927. S. 253/336*. Einfiihrung und Ubersicht. Absolute 
Haufigkeit der Elemente im Erdball. Relative Haufigkeit in 
der Erdrinde. EinfluB von Zustandsanderungen der Erd- 
kruste auf dereń Stoffbestand. Relative Haufigkeit der 
Elemente im Erdinnern. Stoffwechsel der Erdkruste und im 
Erdinnern. Schrifttum.

D ie  U r s ache  fi ir die Ve r s c h i e d e n h e i t der 
g e o t h e r m i s c h e n T i e f e n s t u f e  in den norddeut- 
schen S a l z ho r s t e n .  Von Werner. Kali. Bd.22. 15.1.28. 
S. 17/20. Erorterung der móglichen Ursachen unter Beriick- 
sichtigung anderer Gebiete.

D ie  H a r z s c h w e l l e  zu r  j i i n ge r n  Zechstein- 
ze i t  u nd  i h r  E i n f l u B  auf  d i e  A u s b i l d u n g  des in 
i h r e m  Be r e i c he  l i e g e n d e n  S a l z l a ge r s .  Von 
Grupę. (Forts.) Kali. Bd.22. 15.1.28. S. 20/3*. Die Ent
wicklung der ubrigen Horizonte der Salzlagerstatte in der 
Umgebung des Harzes. (Forts. f.)

Les terrains permiens et les depóts houil lers 
du Ba s - Li m o u s i n. Von Vie. Mines..Carrieres. Bd. 6. 
1927. H. 62. S. M 155/65*. Oeologische Ubersicht iiber das 
Kohlenbecken. Lagerungsverhaltnisse der Kohlenflóze. Be
schreibung einzelner Vorkommen.

B a s s i n  l i g n i t i f e r e  de Me t h a m i s .  Von Charrin. 
Mines Carrieres. Bd. 6. 1927. H. 62. S. M 166/70*. Geolo
gische und lagerstattliche Verhaltnisse. Beschreibung der 
Braunkohlenflóze. Beschaffenheit der Kohle.

Ub e r  Ó l s c h i e f e r  u nd  i hre  V e r b r e i t u n g  in 
Ti ro l .  Von Hradil. Petroleum. Bd. 24. 20. 1.28. S. 87/100*. 
Entstehung, petrographische Ausbildung und bergrechtliche 
Stellung der Ólschiefer. Kennzeichnung der verschiedenen 
Vorkommen in der Trias-, Kreide- und Tertiarformation. 
Schrifttum.

Bergwesen.
D as K u p f e r b e r g w e r k  El T e n i e n t e  der  Bra- 

den  C o p p e r  Co. Ltd., R a n c a g u a  (Chile). Von KunŁ
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Metali Erz. Bd.25. 1928. H.2. S. 25/32*. Órtliche Verhalt- 
nisse. Oeschichte der Grube. Geologischer Verband der 
Lagerstatte. Abbauverfahren, Aufbereitung und Verhuttung. 
Erzvorrate. Betriebsergebnisse. Ausblick.

U p t o n . Co l l i e r y .  I. Coli. Guard. Bd. 136. 20. 1. 28. 
S. 227/31*. Ubersicht iiber die im Bau begriffenen Tages- 
anlagen der Steinkohlengrube. Schachtableufen. Fórder- 
anlage. Kesselhaus. Kraftzentrale.

The P o r c u p i n e  P a y m a s t e r  mine.  Von Loney. 
Can. Min.J. Bd. 49. 6.1.28. S. 2/5*. Tagesanlagen. Abbau- 
verfahren. Forderung von einer einzigen Sohle aus.

Om d j upbo r r n i ng  med stal sandborrmaskiner .  
Von Christiansen. Tekn. Tidskr. Bd. 58. 14. 1. 28. Berg- 
svetenskap. S. 1/3*. Beschreibung einer Stahlsand-Drehbohr- 
maschine. Ausfiihrung des Tiefbohrens. Vergleich zwischen 
den Leistungen einer Diamantbohrmaschine und einer Stahl- 
sandbohrmaschine.

D r i v i n g  the new Ca s c a d e  t unne l .  Von King. 
Explosives Eng. Bd. 6. 1928. H. 1. S. 17/24*. Eingehende 
Beschreibung des beim Auffahren des Tunnels angewandten 
Bohryerfahrens. Erweiterung des Tunnels auf den end- 
giiltigen Querschnitt.

Modern i ser i ngsst ravanden i nom den chi lenska 
salpeterindustrien.  Von Holmsen. Tekn. Tidskr. Bd. 58. 
14. 1. 28. Kemi. S. 1/4*. Lage und Umfang der chilenischen 
Salpeteryorkommen; Aufbau der Lager. Erlauterung der 
angewandten Bohr- und Sprengverfahren. Aufbereitung des 
Rohsalpeters. (Forts. f.)

An f o r d e r u n g e n  des B e r g b a u s  an di e  Werk- 
stoffe von Bohr- und  A b b a u h a m m e r n .  Von Elster. 
(SchluB.) Gliickauf. Bd. 64. 28. 1. 28. S. 111/8*. MaBnahmen 
zur Vermeidung von Fehlern. Vorzeitige Abnutzung von 
Druckluftwerkzeugen infolge unsachmaBiger Behandlung im 
Bergwerks- und Steinbruchbetriebe.

A b b a u h a m m e r  oder  G r o B s c h r a m m a s c h i n e  
im S t e i n k o h l e n b e r g b a u ?  Von Wrecki. Techn. BI. 
Bd. 18. 21. 1. 28. S. 32/4. Erórterung der Vor- und Nachteile 
der beiden Maschinengattungen.

U n t e r s u c h u n g e n  ube r  Un d i c h t i g k e i t s v e r -  
luste im P reB l u f t ne t z .  Von Fleischer. Gliickauf. Bd. 64.
28.1. 28. S. 122/4*. Untersuchungen uber die Undichtigkeits- 
verluste in einem PreBluftnetz mit und ohne Luftdurchgang. 
Abnahme bei zunnehmender Geschwindigkeit.der PreBluft. 
EinfluB der Lage der Undichtigkeit auf die Anderung der 
Verluste.

G r u b e n a u s b a u  in B e t o n f o r m s t e i n e n .  Von 
Heidorn. Braunkohle. Bd. 27. 14. 1. 28. S. 30/3. Ausdruck 
und Berechnung der auf den Ausbau wirkenden Krafte. 
Statische Vergleichsberechnung fur den Ausbau einer Slrecke 
in Ziegelsteinmauerwerk und Betonformsteinen.

Uber  den Kr eu zs t e i n-  u nd  den n a c h g i e b i g e n  
und b e w e g l i c h e n  D r e i g e 1 enk bo ge n-Au s h a u 
von G r u b e n r a u m e n .  Bergbau. Bd.41. 19.1.28. S.25/9*. 
Beispiele fiir die erfolgreiche Anwendung der genannten 
Verfahren.

E l ek t r i c  w i n d e r  at R a v e n h e a d  Co l l i e r y .  Iron 
Coal Tr. Rev. Bd.116. 20. 1. 28. S. 72/3*. Beschreibung der 
elektrischen Fórdereinrichtung.

The d e s i g n  of  co l l i e r y  tubs.  Coli.Guard. Bd.136.
20.1.28. S. 235/6*. Besprechung von Neuerungen beim Bau 
eiserner Fórderwagen.

E xp l o i t a t i o n  des car r i eres .  Von Clere. (Forts.) 
Mines Carrieres. Bd. 6. 1927. H. 62. S. 165/72*. Lastenauf- 
zuge. FórdergefaBe fiir Drahtseilbahnen. Belade- und Ent- 
ladevorrichtungen. (Forts. f.)

Graphs and o b s e r v a t i o n s  on mi ne  vent i lat ion.  
Von Davies. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116. 20. 1.28. S. 79*. 
Der ungunstige Wirkungsgrad der Wetterfiihrung bei einer 
Anzahl kleinerer Gruben in England. Kosten der Wetter- 
fuhrung.

The m e a s u r e m e n t  of I ow ai r v e l o c i t i e s  in 
mines. Von Rees. Coll.Guard. Bd. 136. 20.1.28. S. 239/40. 
Nachweis der Notwendigkeit zum Messen geringer Wetter- 
geschwindigkeiten untertage. Besprechung geeigneter MeB- 
gerate. (Forts. f.)

C o m m e r c i a l  a i r  c o n d i t i o n i n g .  Von Lawford. 
Engg. Min.J. Bd. 125. 7. 1. 28. S. 5/10*. Die Móglichkeitder 
Kiihiung der Wetter tiefer Gruben nach einem neuen, naher 
beschriebenen Verfahren.

The est i m a t i o n  of  f i r e d a m p  by means  of 
‘ lamę caps. Von Grice und Woodhead, Coll.Guard. 
Bd.136. 20.1.28. S.236/7. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116.20.1.28.

S. 75*. Erlauterung eines Verfahrens zur photographischen 
Wiedergabe der Aureole in Sicherheitslampen.

U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d i e  E n t s t e h u n g  
u n d  B e k a m p f u n g  d e r K o h l e n s a u r e a u s b r u c h e  im 
n i e d e r s c h l e s i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e z i r k .  Von 
Werne, Bubnoff, Ruff, Rademacher, Kindermann und Praus- 
nitz. Z. B. H.S.Wes. Bd. 75. 1927. Abh.H.4. S. B. 249/379. 
Allgemeines und Statistik. Geologische Verhaltnisse der 
durch Kohlensaureausbriiche heimgesuchten Gruben. Die 
chemischen und physikalischen Vorgange bei Kohlensaure- 
ausbriichen. Betriebserschwernisse in ausbruchgefahrlichen 
Gruben. Der heutige Stand der bergtechnischen Erfahrungen 
uber Gasausbruche, der Verhutungs- und Bekampfungs- 
einrichtungen und des Rettungswesens. Untersuchungen 
iiber gesundheitliche Wirkungen der Kohlensaure. Ratschlage 
und Winkę. Nachweisung und Beschreibung der in Nieder- 
schlesien vorgekommenen bemerkenswerten Gasausbruche. 
Schrifttum.

U n t e r s u c h u n g e n  uber  d i e  Au f be r e i t un g s -  
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  sowi e  der  
k o m p l e x e n  B l e i z t nkerze  der  G r ub e  Al te H o f f 
n u ng  G o t t e s  zu K l e i n -V o i g t s b e r g  i. Sa. Von Quitt- 
kat. (SchluB.) Metali Erz. Bd. 25. 1928. H. 2. S. 32/9*. Be- 
stimmung der KorngróBe der Gangmineralien. Erórterung 
der Erfolgsaussichten verschiedener Aufbereitungsverfahren 
fur die vorliegenden Roherze. NaBmechanische und Flota- 
tionsversuche.

Dampfkessel- und Maschinenwescn.

U n t e r s u c h u n g  i i ber  die V e r b r e n n u n g  der 
Koh l e  au f  d e m  Rost  mi t  y o r g e w a r m t e r  Ober luf t .  
Von Jungę. Zentralbl. Hutten Walzw. Bd.32. 25.1.28. S. 45/8. 
Grundlegende Betrachtungen der Brennstoffkohle. Der Ver- 
brennungsvorgang. (Forts. f.)

T r a n s m i s s i o n  de la c h a l e u r p a r  les g a z d a n s  
les c h a u d i e r e s  a t u b e s  de fumee e t a t ubes  d ’eau. 
Von Jadoul. Chaleur Industrie. Bd. 9. 1928. H. 93. S. 7/10*. 
Ableitung von Gleichungen iiber die Warmeiibertragung 
der Gase bei Feuerrohr- und Wasserrohrkesseln.

S p a n e l d n i n g  for  s t ora  a n g p an n e e n h e t e r .  
Von Granberg. Tekn.Tidskr. Bd. 58. 21.1.28. Mekanik. 
S.5/11*. Beschreibung einer Hochdruckkesselanlage. Betriebs
ergebnisse.

O p e r a t i n g  expe r i e n ce  w i t h  f i r i n g  Texas 
l i gn i t e .  Von Flowers. Combustion. Bd. 18. 1928. H. 1. 
S. 38/41*. Erfahrungen mit der Verfeuerung von staubfór- 
miger Braunkohle in einem Kraftwerk in Texas. Beschrei
bung der Anlage.

B r a u n k o h l e n v e r s c h w e I u n g  in V e r b i n d u n g  
m i t  K e s s e l f e u e r u n g .  Von Landsberg. Braunkohle. 
Bd.27.14.1.28. S. 21/30*. Wirtschaftlicher Zusammenhang. Be
schreibung des Verfahrens und der Anlage. Wirtschaftlich- 
keit. Grenzen der Anwendbarkeit.

K o l p u l v e r e l d n i n g  i m e t a l l u r g i s k a  ugnar .  
Von Arfwedson. Tekn. Tidskr. Bd. 58. 14.1.28. Bergsvetens- 
kap. S. 4/7*. Beispiele fur die Verwendungsmoglichkeit der 
Kohlenstaubfeuerung bei metallurgischen Ofen.

P u l v e r i z e d  coa l  in a l a rge  p owe r  system.  
Von Purcell. Combustion. Bd. 18. 1928. H. 1. S. 41/5*. Be
richt uber Betriebserfahrungen mit Kohlenstaubfeuerungen 
auf einem gróBern Kraftwerk.

Survey  of the p r es en t  use of pulver i zed fuel .  
Von Junkersfeld. Combustion. Bd. 18. 1928. H. 1. S. 31/5. 
Ubersicht iiber die zunehmende Verbreitung der Kohlen
staubfeuerungen in den wichtigsten Industrien der Ver. 
Staaten.

M e t h o d s  of r a d i a n t  hea t i ng .  Von Barker. Gas 
World. Bd. 88. 21.1.28. S. 57/9. Erórterung der yerschie- 
denen Móglichkeiten zur Ausnutzung der Strahlungswarme.

E l ec t r i c a l  e ą u i p m e n t  for  b o i l e r  h ou se  con- 
trol . Engg...Bd. 125. 20.1.28. S. 85/7*. Besprechung neuer 
eiektrischer Uberwachungsgerate fiir den Kesselhausbetrieb. 
(Forts. f.)

S e l b s t t a t i g e  K e s s e l r e g l e r  in E l ek t r i z i t a t s-  
werken.  Von Hak. E. T. Z. Bd. 49. 26.1.28. S. 129/33*. 
Anordnung der RegeWorrichtung. Beschreibung einer euro- 
paischen und einer amerikanischen Bauart und ihrer Wirkungs- 
weise.

B e i t r ag  zur  B e r e c h n u n g  von Kreiselpumpen.  
Von Franz. Z. V. d. I. Bd. 72. 22.1.28. S.84/6*. Die spezi- 
fische Drehzahl. Schaubildliche Ermittlung der Stufen- und 
Stromzahl. Beispiele.
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Elektrotechnik.

The p r es su r es  p r o d u c e d  by e l ec t r i c  arcs in 
c l osed  vessels.  Von Allsop und Wheeler. Safety Min. 
Papers. 1927. H. 39. S. 1/14*. Untersuchungen uber die 
Driicke, die durch den zwischen metallischen Elektroden in 
dicht verschlossenen Behaltern gebildeten Lichtbogen her- 
vorgerufen werden. Versuchseinrichtung. Versuche mit 
Oleichstrom und mit Wechselstrom.

The p ressures  p r o d u c e d  on b l owi ng  electric 
f use l i nks.  Von Allsop und Wheeler. Safety Min. Papers.
1927. H.38. S. 1/52*. PlanmaBige Versuche zur Ermittlung 
der beim Durchschlagen von Sicherungsdrahten infolge von 
Uberspannungen entstehenden Drucke. Versuchseinrichtung. 
Versuche mit Drahten aus Kupfer, Zinn und Zink bei Ver- 
wendung von Oleichstrom und von Wechselstrom. Zu- 
sammenstellung der Ergebnisse.

S t and  der  H o c h f r e q u e n z t e c h n i k  auf  Stark- 
s t r o m l e i t u n g e n  in E u r o p a  u nd  Amer i k a .  Von 
DreBler. Elektr. Wirtsch. Bd. 27. 1.1.28. S. 1/11*. Erórterung 
der verschiedenen Fragen der Hochfrequenzte!ephonie.

O e m e i n s a m e  R e g l u n g  v on  M o t o r e n  u n d  
Oene r a t o r e n .  Von Korn. El. Masch. Bd. 46. 22.1.28. 
S. 81/6*. Normungsvorschlag fiir Erregungsregelwiderstande.

Huttenwesen.

The e v o l u t i o n  o f  t he  b r o a d - s t r i p  r o l l i n g  
mi l i .  Von Badlam. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116. 20. 1. 28. 
S. 69/70*. Die neuzeitliche Entwicklung der Verfahren und 
Maschinen zum Auswalzen dunner, groBer Bleche in den 
Ver. Staaten.

D ie  O a s b e w e g u n g  im W i n d e r h i t z e r .  Von 
Kahlenberg. Stahl Eisen. Bd.48. 19.1.28. S. 65/71. Oetrennte 
Messung von Auftrieb und Widerstand im Winderhitzer. 
Der Auftriebsgewinn. Ermittelte Widerstande und ihr Ein
fluB auf die Leistung des Cowpers. Ursachen fur die 
Widerstande und dereń Verminderung. GleichmaBige Ver- 
teilung der Oase im Gitter.

D as L u n k e r n  in Bez i ehung zur e u t e k t i s c hen  
Z u s a m m e n s e t z u n g .  Von Osann. GieB. Bd. 15. 20.1.28. 
S. 49/51*. Anfstellung einer neuen Hypothese, nach der 
eutektische Legierungen nicht lunkern sollen.

H a r d h e t s p r o v  och y t ha rdn i ng  enl igt  »Cloud- 
bu r s t  «-me toden .  Tekn. Tidskr. Bd. 58. 7.1.28. S. 6/8*. 
Stahlhartung und Hartepriifung nach dem Cloudbust-Ver- 
fahren.

Chemische Technologie.

T he D v o r k o v i t z  c a r b o n i s a t i o n  system.  Engg. 
Bd. 125. 20.1.28. S. 72/3*. Beschreibung einer nach dem 
Verfahren arbeitenden Versuchsanlage.

The r eac t i v i t y  of coke.  Coli. Guard. Bd. 136.
20. 1.28. S. 240/1. Zusammenfassender Bericht uber das 
Ergebnis neuer Forschungen iiber die Reaktionsfahigkeit 
des Koks.

E in  W eg  zu r  H e b u n g  der  W i r t s c h a f t l i c h -  
kei t  von  S c h w e l a n l a g e n .  (SchluB.) Bergbau. Bd. 41.
19.1.28. S. 29/31. Durchfiihrung der Berechnungen fiir die 
Beheizung der Drehofenanlage mit Koksofengas.

H o c h d r u c k v e r f a h r e n z u r Am m o n i a k s y n t h e s e .  
Von Muller. Gluckauf. Bd.64. 28.1.28. S. 105/11*. Markt- 
Iage fiir Stickstoffverbindungen. Die Hochdruckverfahren zur 
Ammoniaksynthese. Das Haber-Bosch-Verfahren der I. G. 
Farbenindustrie. Die Verfahren von Claude, Casale und 
Mont-Cenis. Bedeutung der Ammoniaksynthese fiir den 
Steinkohlenbergbau.

S t u d i e n  ube r  die W a l t e r - F e l d s c he n  Poly- 
t h i o n a t v e r f a h r e n .  Von Terres und Overdick. Gas 
Wasserfach. Bd.71. 21.1.28. S. 49/53! Untersuchungen uber 
das Ammonium-Polythionatverfahren. Unterlagen fur seine 
praktische Durchfiihrung. (Forts. f.)

T o u r b e  et t o u r b i e r e s .  Von Lance. MinesCarrieres. 
Bd. 6. 1927. S. C 157/63. Torfbildung. Chemische Zusammen
setzung. Heizwert. Torfvorkommen in den wichtigsten 
Landern. Torfgewinnung. Natiirliche und kiinstliche Trock- 
nung. Verschwelung. Zukunft der Torfindustrie.

D ie  F e s t i g k e i t e n  v o n  B e t o n  m i t  ver- 
s c h i e d e n e m  Wass e r z u s a t z .  Von Griin und Kunze. 
Zentralbl. Bauverw. Bd.48. 1S. 1.28. S. 41/5. Zusammen- 
stellung der an verschiedenen Forschungsanstalten ge- 
wonnenen Versuchsergebnisse.

Chemie und Physik.

W a s s e r g e h a l t s b e s t i m m u n g  von Br aunkoh l e  
nach dem Karbidverfahren.  Von Piatsch.eck. Braunkohle. 
Bd.27. 21.1.28. S.49/53*. Grundlage des Verfahrehs. Bauart 
der dazu benótigten Vorrichtungen. Bestimmungsergebnisse.

The d i m e n s i o n a l  t h e o r y  of s t e a m  no z z l e  
f l ow.  Von Oakden. Engg. Bd. 125. 20.1.28. S. 80/2. Theo- 
retische Betrachtungen iiber die Strómungsverhaltnisse von 
Dampf. Ableitung von Gleichungen.

En u n d e r s ó k n i n g  r ó r a nd e  m a t n i n g  avyttem- 
pe r a t u r e r  med h j a l p  av t e r mo e l e m e n t .  Von Otto 
Stalhane und B. Stalhane. Tekn. Tidskr. Bd. 57. 31.12.27. 
Allmanna avdelningen. S. 477/9 *. Das Messen der Ober- 
fliichentemperaturen mit Hilfe von Thermoelementen.

Neuere M e t h o d e n  zur  Messung  von strómen- 
den Luft-, Gas-, Dampf-  und  Wa s s e r me n g en .  Von 
Seufert. (SchluB). Zentralbl. Hiitten Walzw. Bd. 32. 25.1.28.
S. 48/51*. Das Venturirohr. Anzeige- und Schreibgerate.

B e s t a m n i n g  av a d s o r p t i o n s e f f e k t e n v i d 
a v f a r g n i n g  av o l j o r  me d e l s t  b l ek j o r d a r .  Von 
Wiberg. Tekn. Tidskr. Bd.58. 14.1.28. Kenii. S. 4/7*. Die 
Bestimmung der Ądsoptionswirkung von Bleicherde bei der 
Entfarbung von Ólen.

Wirtsćhaft und Statistik.

D ie  O e s c h a f t s e r g e b n i s s e  d e r  d e u t s c h e n  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  im J a h r e  1925/26. Gluckauf. 
Bd.64. 28.1.28. S. 118/22*. ZahlenmaBige Ubersicht iiber 
die arbeitenden Mittel, die Bilatizen, Geschaftsergebnisse, 
Hóhe der Schuiden und die Dividendenausschiittung nach 
Gewerbegruppen.

D i a m o n d  j u b i l e e  i s sue  1867 — 1927 of the  Iron 
and  Coa l  T r ades  Reviev.  Iron Coal Tr. Rev. Sonder- 
heft. Dezember 1927. In etwa 70 Aufsatzen von bekannten 
Fachleuten wird iiber die technische und wirtschaftliche 
Entwicklung des Kohlenbergbaus und der Eisen- und Stahl- 
industrie GroBbritanniens sowie der ubrigen wichtigsten 
Industrielander berichtet.

The t in  p o s i t i o n  and  ou t l oo k .  Min. J. Bd. 160.
21. 1. 28. S. 43/6. Zusammenfassende Darstellung der gegen- 
wartigen Lage auf dem Weltzinnmarkt.

D ie  i n t e r n a t i o n a l e  E r d ó l w i r t s c h a f t  vor und 
nach dem Wel tkr iege.  Von Seniper. Petroleum. Bd.23.
1.12.27. S. 1491/514. Gewinnung und Veredlung des Erdóls. 
Die Hauptfundorte. Internationale Erdólerzeugung. Er
órterung der Erdólwirtschaft der einzelnen Lander. (SchluB f.)

Verschiedenes.

S c h a d i g u n g  d e r G e s u n d h e i t  durch chem i s che 
E i n f l i i s s e  mi t  b e s o n d e r e r  Be r u c k s i c h t i g u n g  
der  g e w e r b l i c h e n  B e r u f s k r a nk h e i t e n .  Von Pohl. 
Z. V. d. I. Bd. 72. 21.1.28. S. 76/80. Ausdehnung der Unfall- 
versicherung auf gewerbliche Berufskrankheiten. Ubersicht 
iiber die verschiedenen Schadigungen. SchluBfolgerungen.

P E R S O N  L I C H  ES .
Uberwiesen worden sind ais Hilfsarbeiter: 
der bisher beurlaubte Bergassessor Dr.-Ing. Dr. jur. 

Sieben dem Bergrevier Ost-Waldenburg,
der bisher bei der Bergwerksdirektion in Hindenburg 

beschaftigte Gerichtsassessor Dr. Brockhof f  dem Ober
bergamt in Halle,

der bisher bei dem Oberbergamt in Dortmund be
schaftigte Gerichtsassessor Dr. Hol l e der Bergwerks
direktion in Hindenburg.

Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Machens vom 15. Februar ab auf 

weitere acht Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Óhringen Bergbau-A. G. Berlin, Schachtanlage Sosnitza 
in Sosnitza (Kreis Hindenburg),

der Bergassessor Ludke vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei den 
Graflich Schaffgotschschen Werken G. m. b. H. zu Gleiwitz.

Das Vorlesungsrecht fur das Fach der Aufbereitungs- 
kunde an der Bergbauabteilung der Technischen Hochschule 
Berlin hat der Dr.-Ing. Hentze erlangt.


