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Der wasserdichte Ausbau von Schachten in nicht standfesten Gebirgsschichten.

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

(SchluB.)

Beschreibung eines den Anforderungen genugenden 
wasserdichten Ausbaus, der auch den Abbau des 

Schaclitsicherheitspfeilers erlaubt.

Al Igem eines.

Der wasserdichte Ausbau der in einem stark 
wasserfuhrenden, nicht standfesten Gebirge abgeteuf- 
ten Schachte muB kiinftig sorgfaltiger und planvoller 
durchgebildet werden, ais es bisher vielfaeh ge- 
schehen ist. Man hat sich beim AirSkleiden tiefer Ge- 
frierschachte damit begniigt, den bei Wasserschiichtcn 
in standfestem Gebirge ublichen Ausbau zu iiber- 
nehinen, obgleich dic Anforderungen bei jenen viel 
hoher sind. In einem standfahigen Deckgebirge hat 
man es immer in der Hand, durch planmaBige Ver- 
steinung des umgebenden Gebirges eine Abdichtung 
des Schachtes zu erzielen, die allerdings bei Gebirgs- 
bewegungen, die durch den Abbau des Schachtsicher- 
lieitspfeilers vcrursacht werden, wieder verlorengehen 
kann. Bei Gefrierschachten dagegen muB der Ausbau 
allein das Gebirgswasser fernhalten. Durch Verstei- 
nung laBt sich hier nur der Hinterfiillungsbeton und, 
wenn zwei Tubbingzylinder vorhanden sind, der 
Zwischenbeton verfestigen. Die in die Kliifte und 
Hohlraume des Gebirges abfliefiendc Zcmentmilch 
halt das Wasser nicht vom Ausbau ab, weil es sich 
in dem weichen Gebirge neben den versteintcn Kliiften 
neue Wege bahnt. Das Dichten eines mehrere hundert 
Meter tiefen Gefrierschachtes, in dem auf je 100 m 
Teufe bei 6 m lichtem Durchmesser rd. 2430 m 
Dichtungsfugen kommen, ist bei bohem Wasserdruck 
eine auBerodentlich schwierige Arbeit. . Bekanntlich 
macht es schon Miihe, eine gewóhnliche Hochdruck- 
dampfleitung dauernd dicht zu halten, die beispiels- 
weise bei 10 m langen Rohren und 300 mm Durch
messer auf 100 m Lange nur rd. 9,5 m Dichtungsfugen 
besitzt. Die Lange der Dichtungsfugen ist also im 
Schachte rd. 260 mai so groB, wobei es sich oft um 
Driicke von mehr ais 50 at handelt.

Diese Umstande erklaren, daB es bei der iiber- 
wiegenden Anzahl der tiefen Gefrierschachte nicht 
gelungen ist, mit nur einer Tubbmgsaule eine hin- 
reichende Wasserdichtigkeit zu erzielen. Man muBte 
nachtraglich noch eine innere Tiibbingsaule einbauen 
und den Zwischenraum zwischen den beiden Saulen 
mit Beton verfiillen. Die Wasserdichtigkeit wird nun- 
mehr durch die innere Siiule und hauptsachlich durch 
den Zwischenbeton gewahrleistet. Die iiuBere Siiule 
kann nie mehr dicht halten, weil sie sich nicht ver- 
stemmen laBt. Mithin ware es fiir die Wasserdichtig- 
k̂ it des Schachtes besser, wenn der Raum, den diese 
Saule einniinmt, mit einem guten Beton ausgefiillt 
wiirde; Durch den Einbau der innern Tubbirigsaule

werden in der Rcgel dic gesamten Piane fiir dic Ein
richtung der Schachtfórderung hinfallig.

Die mit der Verkleinerung der Schachtscheibe ver- 
bundenen Schwierigkeiten sowie die hohen Kosten 
fiir das Einbauen der innern Siiule machen es ver- 
standlich, daB man sich nur in den dringendsten 
Fallen zu dieser MaBnahme entschlieBt. In manchen 
Schachten, in denen der Einbau einer innern Siiule 
sehr am Platze gewesen ware, hat man es daher unter- 
Iassen. Diese Schachte bediirfen einer besonders 
scharfen Beaufsichtigung sowie eines reichlich be- 
messenen Sicherheitspfeilers, damit jede Bodenbewe- 
gung von ilmen ferngehalten wird.

Da der iiuBere Tubbingzylinder fiir die hohen 
Kosten, die er verursacht, keine nennenswerten Vor- 
teile bietet, muB man ihn kiinftig ganz zu vermeiden 
suchen. Dies laBt sich dadurch erreichen, daB man den 
stark ausgefiihrten innern Zylinder mit einem dichten, 
nach einem besondern Verfahren bewehrten Eisen- 
beton umhiillt. Die von mir vorgeschlagene Ausbau- 
weise wird nachstehend unter Darlegung der an den 
Ausbau zu stellenden Anforderungen naher erórtert.

W asserdichtigke it.

Die Wasserdichtigkeit der Schachte mit zwei und 
mehr Tiibbingzylindern ist luiufig wenig befriedi- 
gend. Es gibt in Doppelkuvelage stehende Schachte, 
die einen WasserzufluB von 200-300 l/min haben. 
Fiir 300 l/min stellen sich die jahrlichen Wasserhebe- 
kosten bei einem Preise von 0,2 auf 31 536 JL 
Die ungeniigende Wasserdichtigkeit der Doppel- 
kuvelageschiichte hat ihren Grund darin, daB der 
auBere Tubbingzylinder nicht mehr nachgedichtet 
werden kann. Aber auch die Abdichtung der innern 
Siiule geht bei Temperaturschwankungen mehr oder 
weniger verloren, wie folgende Uberlegung zeigt. Der 
innere Zylinder ist meistens bei einer Temperatur 
zwischen -5 und - 10°C eingebaut worden. Beim 
Auftauen erwarmt sich der Schacht allmahlich auf die 
Soinmertemperatur der einziehenden Schachte von 
20-25°. Da die Tubbingzylinder durch den Beton mit 
dem Gebirge und untereinander fest verbunden sind, 
konnen sie sich nicht ausdehnen, solange sie an dem 
Hinterfiillbeton haften. Die Langenzunahme eines 
Tiibbingringes von 1,5 m Hohe betragt bei 30° 
Warmezunahme 30 • 1,5 • 0,0000107 -= 0,00048 m = 
rd. 0,5 mm. Um diesen Betrag wird das Lagerblei zu- 
sanimengepreBt. Im Winter, wenn die einziehenden 
Schachte auf 0° C und oft noch tiefer abkuhlen, 
schrumpft die Lange eines Ringes um 20 • 0,0000107
- 0,32 mm ein. Da das Blei seine alte Starkę nicht 
zuriickgewinnt, bleibt in jeder Lagerfuge ein Spalt
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von 0,32 mm offen, durch den Wasser eindringt. Bei 
der groBen Anzahl der Lagerfugen kann der ZufluB in 
tiefen Schachten die oben- genannten Betrage leicht 
erreichen. Eine Dichtung des Schachtes im Winter 
hilft nicht viel, weil das mit grofiem Aufwand von 
Miihe und Kosten eingestemmte Blei im folgenden 
Sommer doch wieder aus den Fugen gepreBt wird.

Ist der Tiibbingzylinder an seiner Riickwand nicht 
mit Tragrippen versehen, dann haftet jeder Ring 
von 1,5 m Hóhe und 6,6 m auBerm Durchmesser mit 
einer AuBenflachę von rd. 310800 cm-’ am Hinter- 
fiillbeton. Unter der Voraussetzung, daB die Haft- 
festigkeit nicht bereits beim Auftauen des Schachtes 
verlorengegangen ist, haftet der Ring bei Annahme 
des gróBten Haftfestigkeitswertes von 5 kg/cm2 mit
1 554000 kg an seinem Hinterfiillbeton. Das Lager- 
blei des Ringes hat bej 30 cm Breite einen Flachen- 
inhalt von 59346 cm2. Nach Abzug von 80 Lager- 
schraubenlóchern, mit einem Gesamtąuerschnitt von 
1970 cm2 verbleibt dem Lagerblei ein tragender 
Flacheninhalt von 57376 cm2. Da das Blei erst bei 
einer Belastung von 750 kg cm2 zu flieBen beginnt, 
muB die Lagerbleiplatte einen Druck von rd. 
43 Mili. kg erhalten, wenn sich die Langenzunahme 
im Zusammenpressen des Lagerbleis auswirken soli. 
Der Ring wird sich also viel friłher vom Hinterfiill- 
beton lósen, ais das Blei flieBt. Bei Tiibbingringen 
mit Tragrippen an der Riickwand wird der zwischen 
diesen befindliche Hinterfiillbeton auf Abscherung 
beansprucht. Hat beispielsweise jeder Ring an der 
Riickwand 3 wagrechte Tragrippen von 10 cm 
Starkę, dann muB die Abscherfestigkeit des Betons

. J 43 000 000 , , ,  , , ,
wcmgslens 660 3>14 ( 1 5 o r 3  l b r  .73 kg/cm-

betragen, wenn sich an der Tiibbingriickwand keine
Absprengtrennfuge bilden soli. 
Bei Bildung einer solchen 
Fugę wird der Beton in der 
Absprengzone stark zertriim- 
mert und infolge des in die 
Triimmerzone eindringenden 
Gebirgswassers der ZufluB
yermehrt.

Nach Lósung des Tubbing- 
zylinders vom Beton wirkt 
sich die Langenzunahme im 
Zusammendriicken der An- 
schluBpikotage aus, die sich 
beim Abkiihlen des Schachtes 
so stark lockern kann, daB 
sie trotz der Sicherungen 
herausgeschleudert wird. Bei 
Schachten mit Doppelkuve- 
lage versucht man letzten 
Endes immer, die Abdich- 
tung durch planmaBige Ver- 
steinung des Zwischenbetons 
zu erreichen. Dabei macht 

Abb. 2. Neuartiges Aus- man {jberraschende Beob- 
bauverfahren fur Oefr.er- achtungen. So ist es vorge.

kommen, daB durch ein Ver- 
gieBloch mehr ais 1000 Sack Zement eingespiilt 
werden konnten. In dem mit groBer Sorgfalt ein- 
gebrachten und daher verhaltnism;iBig dichten 
Zwischenbeton fand diese Zementmenge, die in festem 
Zustande einen Raum von etwa 45 m3 einnimmt,

keinen Platz. Der Zementstrom muBte also durch den 
auBern, sehr undichten Ausbau in den dahinter liegen
den Beton und in die Kliifte und Hohlraume des 
Gebirges gewandert sein.

Das starkę Feuchtwerden der Tiibbingschachte in
folge der Temperaturschwankungen liiBt sich nur da
durch vermeiden, daB man kiinftig den Schachtausbau 
vom GebirgsstoB lóst und ihm die Móglichkeit gibt, 
sich bei Temperaturwechsel in lotrechter Richtung frei 
auszudehnen und zusammenzuziehen. An Stelle der

Abb. 3. Wagrechter und senkrechter Schnitt 
durch den Schachtausbau nach Abb. 2.

bis jetzt gebrauchlichen AnschluBpikotagen miissen 
Einrichtungen geschaffen werden, die eine starkę Auf- 
und Abbewegung gestatten, ohne daB Wasser durch- 
tritt.

Das von mir ausgearbeitete Schachtausbamer- 
fahren erfiillt diese Forderung durch die in den 
Abb. 2 und 3 wiedergegebene Anordnung. Ais innere 
Schachtwand wird ein starker Tiibbingzylinder 
eingebaut, der an seiner Riickwand wagrechte Ver- 
starkungsrippen mit Lóchern fiir Schraubenbolzen 
besitzt. An diesen Flanschen greifen die wagrecht 
verlegten gelochten Bleche a an, die an ihrem auBern 
Ende an den senkrechten, an der AuBenseite voll- 
standig glatten Blechzylinder b angeschlossen sind. 
Zwischen dem Tubbingring und dem Blechzylinder 
kónnen die senkrechten Verstiirkungsstabe c in einer 
oder mehreren Reihen angeordnet werden, fiir die 
in den wagrechten Blechen besondere Offnunge'n vor- 
gesehen sind. Durch diese Einrichtung erhalt jeder 
Teil des Verbundausbaus seine genau bestimmte Lage. 
Fiir den Einbau der Bewehrung benótigt man daher 
keine besondern Eisenflechter. Der Zwischenraum d 
zwischen Tiibbing- und Blechzylinder wird mit bestem 
Stampfbeton ausgefiillt. Zu diesem Zweck sind in den
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wagrechten Blechen die Offnungen e (Abb. 3) aus- 
gespart, durch die das Stampfen erfolgen kann. 
Zwischen dem Blechzylinder und dem GebirgsstoB 
blcibt der Spalt / von 10-15 cm Breite frei. Dieser 
soli mit einer Masse ausgefiillt werden, die sich nie 
verfestigt; man wahlt zweckmaBig einen warme- 
schutzenden Stoff, wie gesiebte Kohlenasche in Ver- 
bindung mit Kieselgur oder Lavasand, damit beim 
Abbinden des Betons die Kśilte ferngehalten wird. 
An diesem mit losen Massen ausgefullten Spalt kann 
sich der Verbundausbau in lotrechter Richtung frei 
auf- und abbewegen. Da sich die Spaltausfullung nie 
verfestigen darf, muB man verhuten, daB im Faile einer 
spatern Versteiriung des Zwischenbetons Zernent- 
milch in den Spalt gelangt, und zu diesem Zweck 
den Blechmantel durch sorgfaltiges VerschweiBen der 
einzelnen Segmente an Ort und Stelle vóllig dicht 
gestalten. Die Lange eines Ausbausatzes betragt 
zweckmaBig nicht mehr ais 50 m. Tiibbing- und 
Blechzylinder werden auf einem gemeinsamen Trag- 
kranz verlagert. Da man den Segmenten des Ttibbing- 
und Blechzylinders leicht die gleiche Hohe geben 
kann, ist eine genaue Verlegung der wagrechten 
Blechbewehrung gewahrleistet.

Die Wasserdichtigkeit des Verbundausbaus wird 
in dreifacher Weise erreicht: 1. durch den geschweiB- 
ten Blechmantel, 2. durch den Zwischenbeton, der 
hier, da man ihn gegen die Kalte der Frostmauer 
besonders scnutzt, erheblich besser ais in andern Ge- 
frierschachten werden muB, und 3. durch die einwand- 
frei aufgebaute Tubbingsiiule. Der Tiibbingausbau 
soli beim Einbau Ring fur Ring von auBen sauber 
verstemmt werden. Die Fugen bleiben dicht, weil sich 
der Ausbau bei Temperaturschwankungen leicht be- 
wegen kann, ohne am GebirgsstoB festzuluingen. Aus 
dieseni Grunde entstehen auch zwischen Hinterfiill- 
beton und Tiibbingzylinder keine Absprengtrummer- 
zonen, die fur die Schachtdichtigkeit und Schacht- 
sicherheit so verhangnisvoll werden konnen.

W iderstandsf ah igke it 
gegen e inseitigen Druck.

Der Verbundausbau ist durch die siarkę Bewehrung 
aufierhalb des Tiibbingzylinders besonders befiihigt, 
einseitigen Druck aufzunehmen. Infolge der starren 
Verbindung des Tiibbingzylinders mit dem auBern 
Blechmantel, die durch starkę, wagreehte Bleche und 
einwandfreien Zwischenbeton erzielt wird, entsteht ein 
Kórper, der sehr hohen Biegungsmomenten zu wider- 
stehen vermag. Stiirzen spater hinter dem Schacht
ausbau Hohlraume ein, so wird die Wucht der auf- 
prallenden Massen zuerst durch die Spaltausfullung 
abgeschwacht, die den StoB auf den Verbundausbau 
iibertragt. Hier nimmt ihn zunachst der Blechmantel 
in Gemeinschaft mit dem Hinterfiillungsbeton auf. 
Gelangt der StoB schlieBlich zum Tiibbingzylinder, 
dann ist er schon so stark gemildert, daB selbst das 
Aufprallen sehr groBer Massen die Tubbinge nicht 
mehr in Mitleidenschaft zieht.

W iderstandsfiih igke it 
gegen konzentrischen Druck.

Zur Aufnahme von konzentrischem Druck ist 
GuBeisen, wie bereits erwahnt, besonders geeignet. 
Die Druckfestigkeit einzelner der hier in Betracht 
kommenden Ausbaustoffe betragt im Mittel1:

Hutte, Taschenbncti fu r Betriebsingenieure, 1924, S. 178.

GuBeisen SchweiBeisen FluBeisen FluBstahl 

7500 3750 4400 6250
StahlguB Beton 

7500 250

Daraus ergibt sich die Gleichwertigkeit von GuBeisen 
und StahlguB hinsichtlich der Belastung auf Druck. 
Allerdings ist die Zugfestigkeit des Stahlgusses er
heblich hóher; sie liegt bei StahlguB der Firma 
Krupp zwischen 3500 und 7000 kg/cm2, wahrend die 
Zugfestigkeit des GuBeisens im Mittel nur 1500 kg/ 
cm2 betragt. Gegen die Verwendung von StahlguB 
sprechen aber anderseits schwerwiegende Nachteile, 
namlich der hohe Preis, das hiiufige Vorkommen von 
starken Lunkerstellen, die Eigenschaft, sich beiifi Er- 
kalten zu verziehen, und die geringere Rostbestiindig- 
keit. Da die Verbundwirkung des neuen Ausbaus ihn 
zum Ertragen starker Biegungsbeanspruchungen be- 
faliigt, liegt kein Grund vor, von dem billigen, wasser- 
dichten, druckfesten, rostsichern und formbestandigen 
GuBeisen abzugehen.

Der konzentrische Druck kann unter Umstanden 
sehr groB sein. So ist oben bei driickenden Ton- 
schiehten der 8,4fache und bei den durch den Ab- 
bau des Schachtsieherheitspfeilers ausgelósten PreB- 
driicken sogar der 9fache Betrag des hydrostatischen 
Druckes errechnet worden. Der Schachtausbau inuB 
also beim Abbau des Sicherheitspfeilers eine mehr 
ais neunfache Sicherheit gegen konzentrischen Druck 
besitzen.

Der durch den Abbau des Schachtsicherheits- 
pfeilers hervorgerufene PreBdruck lastet naturgemaB 
schon dicht unterhalb der Rasenhangebank auf dem 
Ausbau. Die fiir die Obersten Teufen bestimmten Tub
binge haben meist eine sehr geringe Wandstarke, weil 
sie nur fiir den hydrostatischen Druck berechnet 
worden sind. Die diinne Wandung dieser Ringe in 
Verbindung mit ihrer geringen Profilhóhe macht sie 
unfahig, starkern einseitigen Driicken zu widerstehen. 
Oft kann man beobachten, wie die dunnen Ringe 
schon beim nicht ganz gleichmaBigen Einstampfen des 
Hinterfiillbetons aus der Kreisform gedrangt werden. 
Darum ist es angebracht, fiir die Tiibbingringe vom 
Tage bis rd. 100 m Teufe die gleiche Wandstarke 
zu wahlen.

Meines Erachtens empfiehlt es sich, beim Abbau 
des Schachtsieherheitspfeilers den Tubbingen wenig- 
stens eine zwolffache Sicherheit gegen konzentrischen 
Druck zu geben. Bis zu 100 m Teufe wurden dann 
bei einem Schachte von 6 m lichtem Durchmesser die 
Tubbinge, wenn sie eine Profilhóhe von 15 cm 
besitzen, eine mittlere Querschnittsbreite von
. 315-1012 t u . . .  ,v, ,
d = -- 7200--- 0111 erhalten, die einer Wand

starke von 4,3 cm entspricht. hi 400 m Teufe muBte 
die mittlere Querschnittsbreite der Tubbinge bei 

335•40 ■ 19
35 cm Profilhóhe---^ j o — ' 23>3cm betragen, ent-

sprechend einer Wandstarke von rd. 19 cm. Da man 
bereits Tubbinge von 200 mm Wandstarke herstellt, 
liegt darin keine Schwierigkeit.

Die in dem Spalt auBerhalb des Blechzylinders 
befindliche Ausfullungsmasse wird durch den PreB
druck zusammengedruckt, was dem Verbundausbau 
etwas Naehgiebigkeit verleiht. Damit diese noch etwas 
erhoht wird, schlage ich vor, den StoBbleiplatten,
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statt wie bisher 2 mm, in Zukunft wenigstens 5 mm 
Starkę zu geben. Da sieli die StoBfugen des Tiibbing- 
ringes infolge des auf ihm lastenden Druckes leicht 
dichten, macht auch das Abdichten von 5 min starken 
StoBfugen keine Schwierigkeiten. Bei 12 StoBfugen 
von je 5 mm Starkę kann jeder Tubbingring seinen 

1 2 - 5
Durchmesser um - = rd. 19 mm verringern. Das

AusflieBen des StoBbleis erfolgt, wie erwahnt, bei 
einem Tubbingring von 6,5 m auBerm Durchmesser 
und 100 mm Wandstarke bereits bei einem auf dem 
Ringe lastenden konzentrischen Druck von 58 kg/cm2, 
wahrend zur Zerstórung des GuBeisens bei den ange- 
gebenen Abmessungen ein konzentrischer Druck vcm 
295 kg/cm2 erforderlich ist. Es besteht also ge- 
niigend Sicherheit, dafi das StoBblei nachgibt, bevor 
der Tiibbing ubermaBig belastet wird.

U nem p find lichke it 
gegen Langung und Stauchung.

Die Langung und Stauchung jedes Ausbausatzes 
kommt bei dem Verbundausbau am AnschluB des 
Satzes an den nachsthóhern Kcilkranz zur Aus- 
wirkung. M arbach hat einen Fali beschrieben, bei 
dem infolge des Abbaus eines Sicherheitspfeilers ein 
10 cm starker RiB im Schachtausbau entstanden ist. 
Hier soli, da man den Hóchstbetrag der Senkungen 
nicht Yorausbestimmen kann, die Fórderung gestellt 
werden, daB jeder Ausbausatz eine dreimal so groBe 
Zerrung und Stauchung gefahrlos auszuhalten ver- 
mag. Erhalt jeder Ausbausatz eine Hohe von 30 m, 
dann kann sich der Ausbau eines 300 ni tiefen 
Schachtes um 3 m dehnen oder zusammenziehen. 
Eine Dehnung und Stauchung in diesem AusmaBe 
laBt sich nicht durch wagrechte Pikotagen 'aus- 
gleichen. Diese werden schon bei einer viel geringern 
Dehnung so locker, daB der Wasserdruck sie trotz der 
Sicherung herausschleudert, und ihre Nachgiebigkeit 
ist sehr gering, weil man sie fest pikotieren muB. So- 
mit bleibt nur die Móglichkeit, den AnschluB stopf- 
biichsenartig zu gestalten. Gewóhnliche Schachtstopf- 
biichsen, wie sie bisher vereinzelt zur Anwendung 
gelangt sind, bieten fiir groBere Bewegungen nicht 
die nótige Sicherheit. Ich habe daher fur diesen Zweck 
einige Anschliisse durchgebildet, die allen Anforde- 
rungen genugen diirften (Abb. 4-6).

Ein groBer Vorteil des Ausbaus mit zwei Tiibbing- 
zylindern besteht darin, daB man die AnschluBfugen 
gegeneinander versetzen kann, so daB die AnschluB- 
fuge der hintern Saule stets durch den Zwischenbeton 
festgehalten wird. Diesen Vorteil gewahrt auch die 
von mir vorgeschlagene Ausfuhrung. Abb. 4 zeigt 
den AnschluB mit Hilfe einer Doppelpikotage. Da 
sich auch hier der Zwischenraum a zwischen der 
innern Pikotage b und der auBern c mit GuBbeton 
ausfiillen laBt, wird die auBere Pikotage niemals 
herausgedriickt; zum Festhalten der innern Pikotage 
dient die Platte cl. Diese AnschluBweise geniigt je
doch nur fiir die durch den Temperaturwechsel 
hervorgerufenen Langenunterschiede.

Zum Ausgleich der Bewegungen, die der Abbau 
des Schachtsicherheitspfeilers verursacht, dienen die 
beiden in den Abb. 5 und 6 wiedergegebenen Anschliisse, 
bei dereń Verwendung man wie folgt vorgeht. Der Ein- 
bau des obern Ausbausatzes hat nach Fertigstellung 
des zugehórigen MauerfuBraumes nicht, wie bisher

ublich, mit dem Aufmauern des MauerfuBes und der 
anschlieBenden Verlegung des Keilkranzes, sondern 
mit dem Einbau des innern Stopfbiichsenringes a zu 
beginnen. Nachdem dieser genau ausgerichtet, gut 
zusammengeschraubt und von auBen sorgfiiltig ge- 
dichtet worden ist, wird der MauerfuB fast bis zum 
obern Rande dieses Ringes aufgemauert. Dann baut 
man den konischen Erweiterungsring b ein und fiihrt

Be/on 
fHZD ó/am/żfde/o/i

Abb. 4. AnschluB mit Hilfe 
einer Doppelpikotage.

Abb. 5. Fiir groBere 
Langenunterschiede 

geeignete AnschluBweise 
mit Wellring.

den MauerfuB bis zu seinein obern Rande hoch. An- 
schlieBend wird der Keilkranz verlegt und verkeilt 
oder pikotiert und darauf der Verbundausbau auf- 
gesetzt. Ist der Keilkranz gegen das Gebirge pikotiert 
worden, so empfiehlt es sich, den Spalt c auf 0,5 bis 
1 ni Hohe mit Beton auszufullen, damit die AnschluB- 
pikotage fest umhiillt ist. Erst iiber dem Beton beginnt 
die Ausfullung des Spaltes mit Kohlenasche o. dgl. 
Auf den letzten Normalring des Satzes setzt man den 
untern konischen Erweiterungsring d. Den auBern 
AbschluB zwischen den Ringen a und d stellt bei der 
AnschluBweise nach Abb. 5 der gewellte Stahlring e 
her, der aus bestem Schmiedestahl bestehen und vor 
dem Einbau des konischen Ringes cl aus einzelnen 
Segmenten an Ort und Stelle einwandfrei zusammen- 
geschweiBt werden muB. Der Wellring, der oben und 
unten eine Bleidichtung von 2 mm Dicke erhalt, wird 
zweckmaBig 6 - 8  mm kurzer genommen, ais die Ent- 
fernung zwischen den Ringen a und d. betragt, damit 
sich der Ring cl leichter einbauen laBt. Nachdem dies 
geschehen ist, inussen die Schraubenlocher in den 
untern Flansch des Wellringes gebohrt werden. Die 
vorherige Hersteilung der Lócher ist unzweckmaBig,
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weil sich selbst bei der gróBten Aufmerksamkeit eine 
gewisse Abweichung zwischen dem obern und untern 
Ausbausatz nicht vermeiden lliBt. Darauf schraubt 
man den Wellring mit dem Ring d zusammen, wobei 
sich der noch verbleibende Zwischenraum von 4 mm 
durch Dehnung des Wellringes leicht schlieBt, und 
gieBt durch ein VergieBloch den Raum zwischen dem 
OebirgsstoBe und dem Tubbingausbau mit Beton aus. 
Die aufiere Wólbung des Wellringes ist nicht mit 
Beton auszufiillen, weil sich der Ring dann nicht frei 
bewegen kann. Man umhullt daher die Wólbung mit 
dem dunnen, aufgeschweiBten Blechmantel / und 
schlieBt, damit der OuBbeton nicht in den Spalt g 
dringen kann, auch diesen vor dem Einbau des 
Ringes d mit der Betonplatte h ab. Nach Fertig- 
stellung des auBern Anschlusses wird der innere 
Ring i eingebaut, der genau nach dem Ring a aus- 
zurichten ist. Erst dann bohrt man die Schrauben- 
lócher in den Tragflansch k des Ringes d und setzt 
den Stopfbiichsenring l auf. Dieser ist zur Aufnahme 
der Packung mit einem tiefen Raume versehen, der 
zweckmaBig unten einen engen und oben einen 
weiten Querschnitt erhalt. In den untern, engen Teil 
sollen zur Abdichtung Gummiringe, Ledermanschetten
u. dgl. eingebracht werden, wahrend der obere weitere 
Raum zur Aufnahme von Metallpackungen bestimmt 
ist. Die Stopfbiichsenbrille muB man an Ort und Stelle 
aus einzelnen Stahlsegmenten zusammenschweiBen.

Beim Auskleiden der Gefrierschachte bedeutete 
es immer einen groBen Nachteil, daB man die fertig- 
gestellten AnschluBpikotagen nicht auf ihre Wasser- 
dichtigkeit priifen konnte. Erst Monate oder Jahre 
spater, wenn der Schacht aufgetaut war, kam die 
Wirklichkeitsprobe mit ihren Sorgen. Oft hielten die 
Pikotagen dem Drucke stand, manchmal wurden sie 
jedoch herausgepreBt, wobei der Schacht in Gefahr 
geriet. Dieser ungepriifte Zustand muB kiinftig, zur 
Sicherung der gefahrdeten Belegschaft und des Bau- 
werks, unbedingt verschwinden. Daher ist der Ring i 
mit einer Bohrung versehen worden, die es ermóg- 
licht, den Raum zwischen dem auBern Wellring und 
der Stopfbiichse mit 01 zu fiillen und mit Hilfe einer 
angeschlossenen PreBpumpe die Stopfbiichse auf den 
gewiinschten Probedruck abzupressen. ZweckmaBig 
wird der Wellring von dem auf ihm ruhenden Wasser- 
druck teilweise entlastet und zu diesem Zweck die 
Durchbohrung m des Ringes i an eine diinne Rohr- 
leitung angeschlossen, die mit einem Olbehalter in 
Verbindung steht. Je nach der Hóhenlage des Be- 
halters kann man in dem Raume zwischen dem Well
ring und der Stopfbiichse jeden gewiinschten Druck 
dauernd einstellen. Man hat es also in der Hand, den 
unter dem Wasserdruck stehenden Wellring ganz oder 
teilweise zu entlasten und den gewiinschten Ent- 
lastungsdruck auf dic Stopfbiichse zu iibertragen. 
Ferner bietet diese Einrichtung den Vorteil, daB so- 
wohl die Stopfbiichsenpackung ais auch die Metall- 
teile in dem mit 01 gefiillten Raume gut erhalten und 
stets gebrauchsfahig bleiben.

Bei dem vorstehend beschriebenen AnschluB kann 
man das Bedenken hegen, ob sich ein Wellring in der 
geforderten Giite herstellen laBt und ob ein derart 
starker Ring um den Betrag von 30 cm gedehnt 
werden kann, ohne dafi die obern oder untern Lager- 
schrauben leiden. Deshalb zeigt Abb. 6 eine andere 
Anordnung, bei der sogar ein vierfacher Wasser-

abschluB erreicht wird. Unter dem Ring a ist hier 
statt des Wellringes der glattwandige, starkę Stahl- 
ring n aufgehiingt, dessen einzelne Segmente gleich- 
falls an Ort und Stelle zusammengeschweiBt werden 
mussen. An dem untern Flansch dieses Ringes wird 
der von unten hochkommende Blechmantel o mit 
Hilfe des kurzeń, gewellten Blechringes p ange- 
schweiBt, der, wie z. B. die ausgezogene und die ge- 
punktete Darstellung zei- 
gen, in verschiedener Weise 
ausgefiihrt sein kann. Nach 
Fertigstellung dieses ersten 
Abschlusses fiillt man den 
Raum hinter dem Stahl- 
ring n durch ein besonderes 
VergieBloch mit gutem 
GuBbeton aus. Die Beton
platte h verhindert auch in 
diesem Falle das Eindrin- 
gen des GuBbetons in den 
Spalt g. Dann setzt man den 
untern konischen Ring d 
auf, richtet ihn genau nach 
dem Ring n aus, bohrt die 
Lócher im obern Lager- 
flansch des obersten Nor- 
malringes und verschraubt 
dic beiden Ringe mitein- 
ander. Der Zwischenraum 
zwischen dem Blechmantel 
o und dem Tubbingausbau 
wird jetzt gleichfalls bis 
zum Punkte q ausgegossen.
In den Spalt zwischen der 
Riickwand des Ringes d 
und der Innenwand des 
Ringes n bringt man dic 
zweite Dichtung, die aus 
eingestemmtem Blei nach 
Art der Muffenrohrdich- 
tungen oder aus einer leich- 
ten Holzpikotage bestehen
kann. Dann wird die auBcre vierfachem WasserabschlulB. 

Stopfbiichse /' aufgebaut,
die sich durch dic in den Raum zwischen der 
zweiten Abdichtung und der auBern Stopfbiichse fiih- 
rende Óffnung 5 abdriicken liifit. Ist auch die dritte Ab
dichtung einwandfrei, dann wird ais vierte die innere 
Stopfbiichse eingebaut. Den Raum t zwischen den 
beiden Stopfbuchsen fiillt man auch hier zweckmaBig 
nach dem bereits besprochenen Verfahren mit 
Druckól.

U nem pfind lichke it 
gegen Sch ie fste llung  der Schachtrohre.

Wird der Sicherheitspfeiier planmaBig in gleich- 
mittigen Kreisen um den Schacht abgebaut, dann bleibt 
die Schachtrohre in der Pressungszone, und es findet 
keine nennenswerte Seitenverschiebung statt. Da sich 
indes meist nicht voraussehen laBt, wie und unter 
welchen Umstanden der Abbau des Sicherheitspfeilers 
vor sich gehen wird, muB zur Sicherheit mit einer 
Schiefstellung des Schachtes gerechnet werden. Hier 
soli fiir einen Schacht von 600 m Tiefe eine Seiten- 
verschiebung von 2 m angenommen werden, die der 
wasserdichte Ausbau ohne eine Gefahrdung der An
lage aushalten muB. Fiir je 100 m Teufe ergibt dies

Abb. 6. Anordnung mit
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eine Seitenverschiebung von 333 mm, folglich fur 
jeden 1,5 m hohen Tiibbingring von 5 mm. Die 
Seitenverschiebung kann sich nur in den Lagerfugen 
des Tubbingringes auswirken, wobei sich die Lager
schrauben dem Seitenschub entgegenstemmen. Da sie 
in den Bohrungen in der Regel hóchstens 4 mm Spiel- 
raum haben, ertragen sie nur eine ganz geringe Schief- 
stellung und liegen schon bei der geringsten Seiten- 
verschiebung unten und oben an der Wandung des 
Schraubenloches an. Die Lagerschrauben sind meines 
Erachtens auch bei deutschen Tiibbingen unnótig. Um 
diese Ansicht zu erproben, habe ich schon vor einigen 
Jahren in einem tiefen Oefrierschacht zwei Tiibbing- 
ringe ohne Lagerschrauben ubereinanderbauen lassen 
und dabei beobachtet, daB in diesem Lagerflansch 

das Lagerblei genau so gut 
dichtet wie dort, wo Lager
schrauben vorhanden sind. Der 
schraubenlose Lagerflansch bie
tet den Vorteil, daB er nie un- 
dichte Lagersclirauben hat. Ich 
schlage deshalb vor, die Tiib- 
binge in Zukunft ohne Lager
schrauben einzubauen. Ledig
lich zum Einhangen der Seg- 
mente in den Schacht und zum 
Zusammenbau soli jeder Lager
flansch mit zwei Lagerschrau- 
benlochern versehen sein. Bevor 
mit dem Abbau des Schacht- 

sicherheitspfeilers begonnen 
wird, sind die Lagerschrauben 
zu entfernen und ihre Lócher 
sauber auszupikotieren. Da der 
Verbundausbau von der losen 
Spaltausfiillung umhullt ist, wird 
er bei einer Seitenverschiebung 
nicht in Spannung geraten, son
dern sich den oft korkzieher- 
ahnlich verlaufenden Seitenver- 
schiebungen ohne Briiche an- 
schmiegen konnen, wenn die 

Abb. 7. Orundung eines auBere Blechumhullung aus 
Ausbausatzes beim Ver- einem stauch- und dehnbaren 

bundausbau. Materiał besteht. Geeignet diirfte
der fiir nahtlos gezogene Ge- 

frierrohre verwendete Werkstoff sein, der bis zum 
ReiBen 15-18 o/o Dehnung ertragt.

Fah igke it, jeden Ausbausatz ohne eine feste 
Verbindung des Ausbaus m it dem SchachtstoB 

sicher zu tragen.

Der Verbundausbau niuB durch eine gute Griin- 
dung des Keilkranzes und der beiden unter ihm be- 
findlichen Sonderringe a und b (Abb. 5 und 6) zu- 
verlassig getragen werden. Es empfiehlt sich, dic 
MauerfuBe an ihrer Riickwand konisch auszubilden, 
damit die Last auf das Gebirge iibertragen wird 
(Abb. 7). In dem fest mit dem Gebirge verbundenen 
MauerfuB darf kein Aufblattern des Gebirges er
folgen, weil sonst die fest mit dem MauerfuB ver- 
bundenen Ringe a und b mitreiBen. Deshalb soli nur 
die untere Flachę des MauerfuBes auf einer festen 
Bank ruhen, wahrend der oberhalb der untern koni- 
schen Auflageflache liegende Teil des MauerfuBes 
nach Móglichkeit in einer weichen Gebirgsschicht 
stehen soli. Ęntspricht das Gebirge diesen Bedingun-

gen nicht, dann kann man, falls die feste Schicht 
starker ist, die obere konische Flachę des MauerfuBes 
durch Schaffung eines ausfiillbaren Spaltes vom Ge
birge losen. Die obere konische Flachę braucht nicht 
fest am Gebirge anzuliegen, weil sie keinen Druck 
aufzunehmen hat. Man kann den MauerfuB zur Ver- 
gróBerung der Wasserdichtigkeit ringsum mit einem 
zusammenschweiBbaren Blechmantel (c in Abb. 7) 
uinhiillen, der an den von unten hochkommenden 
Blechmantel mit Hilfe des gewellten Ringes cl ange- 
schlossen wird. Er laBt sich auch hinter dem Keil- 
kranz vorbeileiten und an den nach oben fuhrenden 
Blechmantel anschlieBen oder treppenfórmig, wie die 
gepunktete Linie in Abb. 7 andeutet, durch den Mauer
fuB legen. Nachstehend sind die Auflagedriicke fur 
einen Verbundausbausatz von 30 m Hohe in 500 tn 
Teufe angegeben.

Gesamtgewicht des 30 m hohen Ausbau
satzes ...................................................  t 3500

Auflageflache des 1 m breiten Keil
kranzes bei einer Profil hohe der Tub- .
binge von 50 c m ..........................m2 11,78

Auflagedruck auf den MauerfuB kg/cm2 30
Da dic Festigkeit eines guten Zement- 

klinkermauerwerks 300 900 kg/cm- be- 
tragt, ist eine mindestens zehnfachc 
Sicherheit vorhanden.

Auflagedruck auf die Gebirgsunterlage.

Inhalt der Auflageflache, rd. 30 m2 cm- 300000
Belastung...............................................t 3500
A uflagedruck ..................... kg/cm2 rd. 12

Abscherfestigkeit des MauerfuBes.

Inhalt der Mantelflachę zwischen dem 
Keilkranz und der Unterlage des Mauer
fuBes ...................................... cm2 rd. 510000

Belastung...............................................t 3500
Abscherbeanspruchung . . . kg/cm2 rd. 7

Das Einbringen des Zwischenbetons in Schachte, 
die y o ii Hand unter Hebung des zusitzenden Wassers 
abgeteuft werden, unterscheidet sich nicht wesentlich 
von den Betonarbeiten iibertage. Man muli nur be
sonders darauf achten, daB die Zufliisse nicht mit dem 
frisch eingebrachten Beton in Beriihrung kommen, 
damit das Gebirgswasser den Zement nicht aus dem 
Beton herausspiilt. Bei dem hier besprochencn Ver- 
bundausbau wird das Gebirgswasser durch den 
auBern Blechmantel vollstandig vom Beton ab- 
gehalten. Damit das Wasser nicht iiber den obern 
Rand des Blechmantels in das Schachtinnere und 
somit auch zum Beton gelangt, miissen iiber dem 
Keilkranz in dem Ausbau AbfluBrohre, die man nach 
dem Erharten des Betons rerschlieBen kann, vor- 
gesehen werden. Das Wasser sammelt sich in dem 
Spalt zwischen Gebirge und Blechmantel und gelangt 
durch dic AbfluBrohre in den Schachtsumpf. Das Ge
birgswasser ist genau zu untersuchen und, falls es 
Bestandteile enthalt, die fiir gewisse Zementsorten 
besonders gefahrlich sind, ist entsprechend ein 
anderer Zement zu wahlen.

Fiir die Wasserdichtigkeit ist auBer der Hohe des 
Zementzusatzes ganz besonders die Art und Kornung 
der Zuschlagstoffe inaBgebend. Am geeignetsten sind 
diejenigen, die ein Gemenge mit kleinstem Poren- 
volumen ergeben. Mit einem Zuschlagstoffgemenge, 
das aus einem gewissen Anteil gesiebten Rheinsandes
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in Verbindung mit Basaltsplitt verschiedener Kórnung 
besteht, hat man die besten Ergebnisse erzielt. Basalt
splitt ais Zuschlagstoff darf nur benutzt werden, wenn 
er geniigend ausgesiebt und aus einem einwandfreien 
BasaItvorkommen gewonnen ist. Bekanntlich gibt es 
eine ganze Reihe von Basalten, bei denen das Gesamt- 
vorkommen oder gewisse Lagen »sonnenbrandig« 
sind. Dieser Mangel macht den Basalt fur Beton- 
bauten vollstandig ungeeignet, weil er nach einer 
gewissen Zeit zerfallt. Da manche Basaltwerke zu 
ihren Splitten auch sonnenbrandiges Gestein ver- 
arbeiten, ist hier scharfste Nachprufung angebracht. 
Einen Teil der Zuschlagstoffe lagert man zweck- 
lnaBig in Behaltern, aus denen sie mit Hilfe be- 
sonderer MeBwagen unter Einhaltung eines genauen 
Mengenverhaltnisses in die Mischmaschine gebracht 
werden.

Wird der Beton in Gefrierschachte eingebracht, 
so ist ganz besonders Wert darauf zu legen, daB er 
einige Tage abbinden kann, bevor seine Temperatur 
unter 1°C sinkt. Nacii Erreichung einer wenn auch 
nur geringen Anfangsfestigkeit schadet die Kalte dem 
Beton nicht mehr. Sobald die Temperatur weniger 
ais -1°C betragt, erhiirtet der Beton nicht weiter, »er 
schlaft ein«. Beginnt das Auftauen des Schachtes, dann 
bildet sich, wenn das Auftauen von innen nach auBen 
vor sich geiit, um den Schachtausbau der schon oben 
besprochene aufgetaute Ringraum. In diesem Raume 
kann der Beton ungestórt weiter erharten, solange er 
noch nicht durch den Wasserdruck belastet wird. Fur 
die Erhartung des Betons ist es daher empfehlenswert, 
in dem Gefrierlochkreise keine Warme zuzufiihren, 
damit die Frostmauer nicht zu rasch durchbrochen 
wird. Das Auftauen soli nur vom Schachtinnern aus 
und nicht mit zu hoher Temperatur erfolgen.

Temperaturmessungęn in diinnen Gasrohren, die 
in den Zwischenbeton zwischen dem innern und dem 
auBern Tiibbingzylinder tiefer Gefrierschachte ein- 
gebettet worden waren, haben ergeben, daB der Beton 
fiir die Dauer von 70-100 h eine Temperatur von 
mehr ais 0° C behalt. In dieser Zeit kann er also eine 
gewisse Abbindefestigkeit erreichen. Der Gefrier- 
punkt wird desto spiiter unterschritten, je dicker die 
Betonwand ist. Die Versuche wurden bei Beton- 
starken von 40 -60 cm vorgenommen. Dicht an der 
auBern Tiibbingwand, die eine Temperatur zwischen

- 3 und - 8° C hatte, lieBen sich wegen der breiten 
wagrechten Rippen keine Temperaturtnessungen aus- 
fiihren. Hier, wo die kalte Tiibbingwand kraftig Kalte 
ausstrahlte, war die Betonmasse schon sofriih erstarrt, 
daB sie sich teilweise nicht verfestigen konnte. Nach 
dem Auftauen der Schachte wurde beim Durchbohren 
der VergieBlocher festgestellt, daB sich an dem auBern 
Tiibbingzylinder eine 4-10 cm starkę gar nicht oder 
nur mangelhaft verfestigte Betonschicht * befand. 
Dieser Ubelstand wird bei dem neuartigen Verbund- 
ausbau yermieden, da die Ausfiillung des Spaltes 
hinter dem Blechmantel die Kalte vom Beton fern- 
halt.

Das Abbinden des Betons in Gefrierschachten 
laBt sich durch Beitnengung von chemisch reinem 
Chlorkalzium zum Anmachwasser beschleunigen. Das 
mit Chlorkalzium vermengte Anmachwasser soli am 
Aerometer so viel Grade Beaume zeigen, wie die StoB- 
temperatur des Schachtes Grade Celsius aufweist. 
Wird dem Anmachwasser warme Chlorkalziumlauge 
zugesetzt, so besteht die Gefahr, daB die Masse schon 
ubertage im Fórderkiibel erhartet. Da das Anmach
wasser nach Beimengung von Chlorkalzium bei den 
in Betracht kommenden StoBtemperaturen nicht mehr 
gefriert, konnen ungebunden gebliebene Wasserreste 
den Beton auch nicht mehr durch Sprengwirkung zer- 
stóren.

Bei der groBen Wichtigkeit der sachmaBigen 
Betonherstellung fiir die Gefrierschachte und bei der 
geringen Zahl von Schachtbautechnikern, die alle hier 
angeschnittenen Fragen beherrschen, empfiehlt es 
sich, fiir diese Arbeiten eine erfahrene Betonbaufinna 
hinzuzuziehen.

Zusam m enfassung.

Die Beanspruchungen, denen der wasserdichte 
Schachtausbau von Gefrierschachten im wasser- 
reichen, nicht standfesten Gebirge ausgesetzt ist, wer
den erórtert und die Umstande hervorgehoben, die 
AnlaB zum Zusammenbrechen des Schachtausbaus 
geben konnen. Darauf werden die gebotenen Eigen- 
schaften fiir einen Ausbau besprochen, der diesen Be- 
lastungen zu widerstehen vermag und iiberdies den 
Abbau des Schachtsicherheitspfeilers erlaubt. Den 
SchluB bildet die Beschreibung eines neuartigen Ver- 
bundausbaus, der allen Anforderungen geniigen 
diirfte.

Die Ursachen des Roststabverschlei6es 

und die zu treffenden Vorbeugungsma6nahmen.

Von Dr.-Ing. K. Hofer ,  Essen.

In den nachstehenden Ausfuhrungen soli die 
wichtige Frage der Roststabzerstórung vom Stand- 
punkt des Chemikers aus betrachtet, d. h. auf Grund 
physikalischer und chemischer Erkenntnisse der Ver- 
such gemacht werden, die mannigfachen Ursachen fiir 
den teilweise sehr raschen VerschleiB der Roststabe 
aufzudecken, der vielfach eine Quelle dauernder Be- 
unruhigung fur den Betriebsmann ist, ganz abgesehen 
davon, daB ein starker Roststabverbrauch eine erheb
liche Belastung der Betriebskosten bedeutet. In den 
letzten Jahren ist diese Frage verschiedentlich Gegen- 
stand bemerkenswerter Erorterungen gewesen, und

man hat an verschiedenen Steilen Versuche angestellt, 
die einerseits zu dem iiberraschenden Ergebnis ge- 
fuhrt haben, daB dem Werkstoff der Roststabe nicht 
die allein ausschlaggebende Bedeutung zukommt, wie 
friiher vielfach angenommen worden ist, anderseits 
aber auch wieder vieles bestatigt haben, was den 
Betriebsleuten auf Grund ihrer Beobachtungen bereits 
bekannt gewesen ist. Die Schwierigkeit einer restlos 
befriedigenden Lósung dieser Frage liegt jedenfalls 
in der groBen Zahl aufeinander -einwirkender Um
stande, von denen man, wie es bei Betrachtung der 
Verhiiltnisse auf dem Rost sehr leicht geschieht, den
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einen oder andern iibersieht, so daB infolge eines man- 
gelnden Gesamtiiberblickes Schliisse gezogen werden, 
die keinen allgernein giiltigen Wert besitzen.

In dem vorliegenden Fali handelt es sich um ein 
Stoffsystem, dessen einzelne Bestandteile und dessen 
physikalische Verhaltnisse einem dauernden Wechsel 
unterworfen sind. Hauptsachlich wirken folgende
3 Stoffe aufeinander: 1 . Roststabmaterial (GuBeisen 
oder Stahl), 2 . Luft (Sauerstoff und Stickstoff),
3. Brennstoff (Verbrennliches, Schwefel, Minera- 
lisches). Welche Reaktionen kónnen nun eintreten?

Die Zerstórungsvorgange.

Der Sauerstoff wird mit den oxydierbarcn Be- 
standteilen in Reaktion treten, so daB ais erster cliemi- 
scher Vorgang eine Oxydation des Verbrennlichen und 
teilweise des Schwefels zu crwarten ist, der bei erhóh- 
ter Temperatur eine mehr oder weniger starkę Oxyda- 
tion, Verzunderung, des Roststabmaterials folgi. Mit 
der Zunahme der Temperatur gelangen die minera- 
lischen Bestandteile der Brennstoffe in einen teigigen 
oder flussigcn Zustand, in dem irgendwelche noch un- 
bekannte Vorgange stattfinden, dereń Ergcbnis ein ais 
Schlacke bezeichnetes Produkt ist. In dem gekenn- 
zeichneten Zustande besitzen die mineralischen Be- 
standteile die Eigenschaft, das Eisenoxyd aufzulósen, 
das sich vorher durch Oxydation des Roststab
materials mit dem Sauerstoff der Luft oberflachlich 
gebildet hatte. Parallel dazu verlauft móglichcrweise 
ein elektrochemischer Vorgang, bei dem Eisen in 
Lósung geht, weil dieses unedler und die Schlacke 
cdler Bestandteil ist. Endlich findet Yermutlich noch 
eine Reaktion des nicht verbrannten Schwefels mit 
Eisen und des zu schwcfliger Siiure Verbrannten mit 
den alkalischen Bestandteilen der Schlacke statt.

Die angedeuteten Vorgange werden teilweise 
nacheinander, teilweise gleichzeitig verlaufen. Ein- 
geleitet wird der GesamtprozeB naturgemaB durch 
eine Oxydation des Brennstoffes, also durch die Ver- 
brennung. Innerhalb der Brennstoffschicht tritt dabei 
eine mehr oder weniger starkę, Yon der Art des Brenn
stoffes abhangige Erhóhung der Temperatur ein, die 
sich durch Strahlung und Leitung den Roststiiben mit- 
teilt. Bei hóherwertigen und kurzflammigen Kohlen 
wird die Temperatur in der Brennschicht hóher sein 
und demnach eine verhaltnismaBig starkere Erwiir- 
mung der Roststiibe herbeifiihren ais bei Verfeuerung 
minderwertiger oder langflammiger Kohle. Auf Grund 
von Betriebserfahrungen ist es daher ratsam, bei 
der Verfeuerung hochwertiger Brennstoffe mit der 
Schichthóhe nicht iiber 100 mm zu gehen. Folge- 
richtig ergibt sich bei Beriicksichtigung dieser Ver- 
haltnisse ais erste Forderung zum Schutz des Rost- 
stabmaterials die einer geniigenden Kiihlung des 
Rostes. Auf welche Art und Weise sich diese erzielen 
laBt, soli spater besprochen werden. Bei unzureichen- 
der Kiihlung erhitzt sich das Eisen der Roststśibe auf 
eine Temperatur, bei der eine merkliche Oxydation, 
in der Hauptsache wohl zu Fe30 „  eintritt. Die 
Schnelligkeit und Griindlichkeit mit der die O xy- 
dation der Roststabe vor sich geht, hangt weiter- 
hin von der chemischen und metallographischen Be
schaffenheit des Roststabmaterials ab. Es liegt nicht 
im Rahmen dieses Aufsatzes, zu untersuchen, welche 
Beziehungen zwischen der Struktur und der chemi
schen Zusammensetzung des Werkstoffs einerseits 
und der Yerzunderung anderseits bestehen. Hier móge

der Hinweis geniigen, daB nach den Untersuchungen 
von S tum per1 die Graphitverteilung bei der Zer- 
stórung der GrauguBroststabe eine wesentliche Rolle 
spielt, indem die Oxydation an den Graphitlamellen 
entlang in das Innere der GrauguBroststabe vordringt, 
von wo aus die allmahliche Oxydation der Gesamt- 
grundmasse stattfindet. Die dem angefiihrten Aufsatz

Abb. 1-5. Graphilverteilung im Roststab bei zunehmender 
Oxydation.

entnommenen Abb. 1-5 veranschaulichen die ge- 
schilderten Verhaltnisse. Abb. 1 zeigt die Graphit- 
verteilung des gesunden Roststabes. In Abb. 2 hat die 
Oxydation liings der Graphitlamellen begonnen, und 
in Abb. 3 ist sie bereits weiter fortgeschritten. Abb. 4 
liiBt eine oxvdierte Grundmasse erkennen, die be- 
standigere Graphitlamellen eingebettet enthalt, wah
rend in Abb. 5 nur noch eine lócherige Oxydschicht 
iibriggeblieben ist, die beim Schiiren des Feuers leicht 
abgestofien wird.

Stumper empfiehlt, fiir die Roste einen dichten 
Werkstoff zu wiihlen, damit das Eindringen von Luft- 
sauerstoff verhindert wird, oder, physikalisch- 
chemisch gesprochen, eine Verkleinerung der Ober- 
flachę der reagierenden Stoffe herbeizufiihren, die 
bekanntlich bei derartigen Reaktionssystemen eine 
groBe Rolle spielt. In ahnlicher Weise erklart sich die 
Beobachtung, daB Stabe aus Stahl leichter zundern 
ais guBeiserne, wie es auf den Zechen im Ruhrbezirk 
iiberall festgestellt worden ist.

Gleichzeitig mit den geschilderten Erscheinungen 
verlauft bei der Verbrennung auf dem Rost eine Um- 
wandlung der mineralischen Bestandteile des Brenn
stoffes. Bei der erhóhten Temperatur treten die 
Mineralstoffe teilweise miteinander in Reaktion und 
bilden ein Endprodukt, das man schlechthin ais 
Schlacke bezeichnet. Diese setzt sich auf dem Rost 
in teigigem oder diinnfliissigem Zustande ab, sofern 
ihr Schmelzpunkt nicht so hoch liegt, daB sie in festem 
Zustande ais Asche durchfallt. Ihr Erweichungs- und 
ihr Schmelzpunkt sind in hohem MaBe von der chemi
schen Beschaffenheit der Schlacke abhangig, und zwar 
sind dabei hauptsachlich die Beschaffenheit und die 
Menge der FluBmittel bestimmend, also der Gehalt 
an Oxyden und Salzen der Erdalkalien und Alkalien. 
Dabei handelt es sich in erster Linie um Kalk, 
Magnesia, Natrium- oder Kaliumoxyd, Gips, Glau- 
bersalz und Kochsalz. Die Oxyde und Salze der

' Arch. W arm ew irtsch. 1927, S. 335.
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Alkalien wirken stiirker erniedrigend auf den Schmelz
punkt ais die der Erdalkalien. Eisenoxydul und 
Eisenoxyd verhalten sieli verschieden iti der Herab- 
setzung des Schmelzpunktes, und zwar ist das in der 
Hauptsache durch Reduktion gebildete Eisenoxydul 
hinsichtlich dieser Eigenschaft erheblich unange- 
nelimer ais Eisenoxyd. Man konnte feststellen, dafi 
durch Reduktion des Eisenoxydes zu Eisenoxydul 
der Schmelzpunkt der Schlacke um etwa 100° sank. 
Kieselsaure und Tonerde sind nicht ais FluBmittel 
anzusehen. > ’

Der Schmelzpunkt der Schlacke allein besagt je
doch noch wenig iiber ihr Verhalten auf dem Roste, 
denn die Schlacke muB erst in einen teigigen oder diinn- 
fliissigen Zustand gelangen, bevor sie mit dem oxy- 
dierten Roststabmaterial reagiert, und die Erreichung 
dieses Zustandes hangt wesentlich von der Tempe
ratur des Feuerbettes ab, fiir die, wie bereits aus- 
gefiihrt, die Art der verfeuerten Kohle maBgebend 
ist. Bei hochwertigen Brennstoffen wird der kritische 
Punkt, bei dem die Reaktionsfahigkeit der Schlacke 
beginnt, viel eher erreicht ais bei minderwertigen. 
So ist es auch verstandlich, daB-sich eine der Be- 
schaffenheit und Menge nach gleiche Schlacke zweier 
Brennstoffe auf dem Rost ganz verschieden verhalten 
kann, indem sich die einer Magerkohle in hohem 
Grade ais zerstórend fiir die Roststabe erweisen wird, 
wahrend die einer Gasflammkohle bei sonst gleichen 
Eigenschaften ganz harmlos sein kann.

Liegen die Verhaltnisse auf dem Rost derart, daB 
eine mehr oder weniger diinnflussige Schlacke ent- 
steht, so wird diese auf das gebildete Eisenoxyd des 
Roststabmaterials aufschlieBend wirken und die Eisen- 
oxyde lósen, wobei die Diinnfliissigkeit durch Auf
nahme neuer FluBmittel noch zunimmt. Ais zweite 
Hauptreaktion im Zerstórungsvorgang des Roststab
materials ist also der AufschluB der gebildeten 
Eisenoxyde durch die Schlacke zu nennen, die 
weiterhin die Spalten verstopfen und zu ihrem Teil 
auch noch dazu beitragen wird, die notwendige 
Kiihlung des Rostes zu verhindern. Beim Ent- 
schlacken werden die gelósten Bestandteile mit ent
fernt und blankes Eisen dem Angriff des Sauerstoffes 
preisgegeben. Der ZerstórungsprozeB beginnt in der 
geschilderten Weise von neuem. Je ófter sich diese 
beiden Vorgange wiederholen, desto starker werden 
sich die Zerstórungsreaktionen auswirken, weil durch 
den SchlackenaufschluB immer gróBere Teile blanken 
Eisens fiir den Sauerstoffangriff freigemacht werden. 
Nach den in letzter Zeit von Dipl.-Ing. Baum im Gas- 
institut Karlsruhe ausgefiihrten Untersuchungen be- 
steht auBerdem die Móglichkeit, daB blankes Eisen 
bei der Beriihrung mit teigiger und fliissiger Schlacke 
ais Anodę in Lósung geht, wahrend die feste Schlacke 
ais edlerer Stoff zur Kathode wird. Es ist denkbar, 
daB dieser elektrochemische Vorgang nicht unerheb- 
lich zur raschen Zerstórung der Roststabe beitragt.

Von dem Schwefel der Brennstoffe wird der 
groBte Teil abgeróstet und zieht ais schweflige Saure 
entweder mit den Rauchgasen ab, oder er wird von 
den alkalischen Bestandteilen der Schlacke ais Sulfit 
oder Sulfat gebunden, in welcher Form er dann eben- 
falls mit aufschlieBend wirkt.

Stumper hat neuerdings nachgewiesen1, daB 
Eisen den elementaren Schwefel bereits bei Tempe-

1 Arch. W irm ew irtsch , 1927, S. 335.

raturen von 600-700° C aus dem Brennstoff auf- 
nimmt, das Gefiige infolgedessen durch die Bildung 
von Schwefeleisen aufgelockert und auf diese Weise 
der Sauerstoffangriff erleichtert wird. Er stellt sich 
damit im Gegensatz zu andern Forschern, wie bei- 
spielsweise K iihn le1, die behaupten, daB der Ein- 
wanderung des Schwefels keine besondere Bedeutung 
beizumessen sei. Es ist zweifellos wichtig, daB man 
in dieser Richtung kiinftig planmaBig aufklarende 
Versuche durchfiihrt, um ein klares Bild dariiber zu 
gewinnen, welche Wirkungen der Schwefel des Brenn- 
stoffes auf den Rost auszulósen vermag.

Im Schrifttum finden sich Angaben, aus denen 
hervorgeht, daB man auf Grund von Versuchen an 
andern Stellen zu ahnlichen oder gleichen Anschauun- 
gen iiber die Ursachen des Roststabverschleifies ge- 
langt ist. So berichtet S tum per2 iiber Versuche, die 
er auf der Burbacher Hiitte mit guBeisernen Rost- 
staben vorgenommen hat, um ihr Verhalten im Feuer 
zu erforschen. Aus seinen Ausfiihrungen geht ein
wandfrei hervor, daB er den Angriff des Luftsauer- 
stoffs hauptsachlich fiir die Zerstórung der Roststabe 
verantwortlich macht, die noch verstarkt wird durch 
den Angriff der Silikate der Schlacke und durch 
mechanische Einfliisse. H o p fe lt3 auBert sich bei 
Besprechung der Ergebnisse seiner Versuche mit 
Dampfkesselroststaben mit Schutziiberzug wie folgt: 
»Eine Verlangerung der Lebensdauer der Roststabe 
tritt durch Verhinderung der Bildung von Eisen- 
oxyden und Verhinderung der Aufnahme an Schwefel 
ein«. Aus den Versuchen, die K iihnle beschreibt4, 
geht ebenfalls hervor, daB die Lebensdauer der Rost
stabe durch geniigende Kiihlung verlangert werden 
kann. SchlieBlich hat auch Dipl.-Ing. Schulte, Mann
heim, in einem vom Kohlensyndikat in Essen im Januar 
1927 veranstalteten Vortrag betont, daB der Kiihlung 
der Roststabe der groBte Wert beizumessen ist.

Vorkehrungen zur Verhutung des 
raschen VerschleiBes der Roststabe.

In erster Linie muB man dafiir sorgen, daB die 
Bildung von Eisenoxvden móglichst verhindert wird, 
was sich durch eine ausreichende K iih lung  der 
Roststabe weitgehend erzielen laBt. Diese Kiihlung 
wird in hervorragendem MaBe durch die Form der 
Stabe beeinfluBt. Diese miissen eine geniigend groBe 
Kiihlflache haben, d. h. eine ausreichende Hohe, damit

Abb. 6. Glatter Roststab.

eine móglichst groBe Flachę mit der vorbeistreichen- 
den und sich gleichzeitig erwarmenden Luft in Be- 
riihrung steht. Die Beriihrungsflache des Stabes mit 
den gliihenden Brennstoffen darf ebenfalls nicht 
zu klein sein, damit ein geniigendes Warmegefalle 
im Roststab vorhanden und die Brennbahn keiner zu

i OleBerel 1926, S. 809.
1 Chaleur Industrie 1925, S. 549; W irnic 1926, S. 114.

» Z. V .d . 1. 1925, S.411.

* OieBerei 1926, S. 809.
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hohen Temperatur ausgesetzt ist. Eine ausreichende 
Spaltweite verhindert, dali sich die feine Asche 
zwischen die Stabe setzt und den Luftdurchgang 
hemmt. Ais Spaltweite kann man selbst bei feinern 
Kórnungen immerhin noch etwa 6 mm wahlen. Fiir 
gute Zugverhaltnisse ist ebenfalls Sorge zu tragen. 
Hinsichtlich der Gestaltung der Roststabe sei noch 
erwahnt, daB sich glatte Stabe (Abb. 6), besonders

Abb. 7. Roststab mit unten konischer Verjungung.

solche mit unten konischer Verjiingung (Abb. 7), 
besser bewahren ais sogenannte Schlangenstabe 
(Abb. S), bei denen die Spalten sich leicht verstopfen 
und somit die Kiihlflachę sich verringert. Roststabe 
mit Kopf (Abb. 9) eignen sich im allgemeinen nicht, 
weil nach dem Wegbrennen des Kopfes sofort eine 
zu groBe Spaltweite entsteht und der Brennstoff 
durchfallt. Ein Abbrennen an den Roststabenden laBt

Abb. 8. Schlangenstab.

sich dadurch venneiden, daB man die Stabe dort ab- 
schragt. Sie diirfen daher nicht, wie es bei solchen mit 
senkrecht begrenzten Enden der Fali ist, in der Liings- 
richtung kiirzer ausgefiihrt werden, ais der Ketten- 
teilung entspricht (Abb. 10).

Die Kuhlwirkung kann bei Wanderrosten noch 
vergrofiert werden, indem man die einzelnen Bahnen 
auf ihrem Riickweg freiliiiiigend laufen liiBt. Durch

Abb. 9. Roststab mit Kopf.

diese Anordnung gelangt der Rostdurchfall nicht 
zwischen die Stabe, so daB die Kuhlwirkung ent- 
sprechend gróBer wird. Auch hat es sich ais sehr vor- 
teilhaft erwiesen, eine Schlackenabklopfyorrichtung 
einzubauen, die móglichst hinter der Feuerbriicke 
angebracht und von den Rostbahnen mechanisch be- 
tatigt wird. Es konnte beobachtet werden, daB die 
in dichten Fladen auf dem Rost sitzende Schlacke

restlos entfernt wurde. Durch Betriebsversuche hat 
sich jedenfalls ergeben, daB die geschilderten MaB- 
nahmen die Kuhlwirkung erheblich vergróBern und 
dazu beitragen, die Lebensdauer der Stabe zu ver- 
liingern.

Eine wirksame Rostkiihlung kann ferner, wie 
Schulte in dem erwiihnten Vortrag hervorgehoben 
hat, mit Dampf oder besser noch mit fein zerstaubtem

Abb. 10. Riickansicht des Roststabes mit Kopf nach Abb. 9.

Wasser erzielt werden. Nach seinen Ausfiihrungen 
lieB sich durch niaBigen Dampf- oder Wasserzusatz 
die Verbrennlichkeit der Kohle so fórdern, daB eine 
Erhohung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades 
ohne Rostschwierigkeiten eintrat.

Bei GrauguBroststaben hat es sich weiterhin ais 
sehr vorteilhaft herausgestellt, das Gefiige in der 
Brennbahn durch Hiirten zu verdichten, da auf 
diese Weise der Angriff des Sauerstoffs eingeschrankt 
wird. Nach diesem Verfahren behandelte Stiibe haben 
sich iiberall bewahrt.

Selbstverstandlich ware der einfachste Weg, Stabe 
aus móglichst rostsicherm Werkstoff zu verwenden, 
die eine lange Brenndauer gewahrleisten. Aber der 
Preis fiir solche Stiibe ist noch derart hoch, daB man 
bisher vorgezogen hat, mit einfachern und billigern 
Mitteln wenigstens teilweise eine Verlangerung der 
Lebensdauer von Roststaben herbeizufuhren. Man 
sucht daher die gut gekiihlten Roststabe vor zu 
starker Oxydation noch dadurch zu schiitzen, daB man 
ihre Oberflache durch Alitieren, Chromalieren usw. 
veredelt. Beispielsweise soli, wie Versuche ergąben 
haben, schon ein Aluminiuiniiberzug in sehr diinner 
Lage einen Schutz bis zu etwa 1000° C gewahren. 
Dariiber hinaus versagt er, weil die gebildete Eisen- 
aluminiumlegierung zu erweichen beginnt und das 
Aluminium leicht Karbid bildet, das sich mit Wasser- 
dampf unter Methanentwicklung wieder zersetzt, wo- 
durch das Gefiige gelockert und dem Luftsauerstoff 
der Weg zum Angriff. freigeinacht wird. Der Schutz 
des Eisens gegen .die Oxydation durch Metallisierung 
ist also auch nur begrenzt, und er kann sich erst 
dann richtig auswirken, wenn ausreichende Kiihlung 
vorhanden ist.

In zweiter Linie muB man zu verhindern suchen, 
daB die Schlacke die gebildeten Eisenoxyde auf- 
schlieBt. Dies laBt sich einmal dadurch erreichen, daB 
man den Schmelzpunkt durch geeignete M ischung 
von Brennstoffen mit verschiedenem Gehalt an 
mineralischen Bestandteilen erhoht. Broche1 fuhrt 
einige bemerkenswerte Beispiele dafiir an, die durch 
Betriebsversuche auf Zechenanlagen durchaus be- 
statigt worden sind2. Durch die genannte MaBnahme 
laBt sich das Schmelzpunktintervall in der Schlacke

1 Arch. Warraewirtsch. 1926, S. 99.

- Zu demselben Ergebnis haben umfangreiche Versuche von Dr.-Ing. 
L a u b e r  ira Laboratorium des Dampfkessel-0berwachungs*Vereins der 

Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund gefuhrt, iiber die demnSchst hier 
berichtet wird.
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derart verschieben, daB sie nicht mehr aufschlie- 
Bend wirkt und ais harmlos gelten darf. lii ahnlicher 
Weise kann man auch durch Mischung verschiedener 
Brennstoffsorten die Temperatur des Feuerbettes in 
giinstigem Sinne beeinflussen, d. h. so weit herunter- 
driicken, daB das fur die Schlacke kritische Tempe- 
raturintcrvall nicht erreicht wird.

Z usa ni menf assung.

Die wichtigsten Ursachen des Roststabver- 
schleiBes sind: 1. die Oxydation des Eisens der Rost- 
stlibe durch den Luftsauerstoff bei erhóhter Tempe

ratur, 2 . die Lósung der gebildeten Eisenoxvde durch 
den Angriff der teigigen Schlacke.

Ais VorbeugungsmaBnahmen kommen haupt- 
sachlich in Betracht: 1. genugende Kuhlung des 
Rostes, so daB die zur Oxydation des Eisens not- 
wendige Temperatur nicht erreicht wird, 2 . Ver- 
edelung der Oberflache der Roststabe durch Alitieren, 
Chromalieren usw. 3. Hartung der Brennbahn durch 
geeignete Nachbehandlung, 4. giinstige Beeinflussung 
des Schmelzintervalls der Schlacke und der Tempe
ratur des Feuerbettes durch zweckmaBige Brennstoff- 
mischurig.

Die Verordnung vom 10. Oktober 1927 iiber einen erweiterten Staatsvorbehalt 

zur Aufsuchung und Gewinnung von Steinkohle und Erdól.

Von Oberbergrat Dr. W. Sch iiite r, Dortmund.

Entstehungsgeschichte .

Die Aufsuchung und Gewinnung von Steinkohle und 
von Erdól war in PreuBen bis zum lQ*Oktober 1927, dem 
Tage der Verkundung der obeńgenannten Verordnung' 
von demselben Tage, in folgender Weise geregelt. Die 
Steinkohle und die Braunkohle unterliegen im soge- 
nannten Mandatsgebiete, das Teile der Provinzen Sachsen, 
Brandenburg und Niederschlesien umfaBt, dem Verfiigungs- 
rechte des Grundeigentiimers-’; dasselbe gilt von der 
Steinkohle im Fiirstentum Kalenberg einschlieBlich der 
Orafschaft Spiegelberg3 und fiir die Landesteile des west- 
preuBischen Provinzialrechts4. In diesen Gebieten gehórt 
also die Steinkohle zu den sogenannten Grundeigentiimer- 
mineralien. In den Provinzen OstpreuBen, Pommern und 
Schleswig-Holslein hat jeder das Recht, die Steinkohle 
aufzusuchen und zu gewinnen, ebenso in den Teilen 
der Provinz Brandenburg, die nicht zum Mandatsgebiete 
gehóren6; hier ist also die Steinkohle noch bergbaufreies 
Minerał. Im OberharzG und in der Grafschaft Schaumburg7 
steht auf Grund alter Rechte dem Staate allein die Be- 
fugnis zum Aufsuchen und Gewinnen der Steinkohle zu. Im 
iibrigen Staatsgebiete ist gleichfalls dem Staate das Recht 
vorbehalten, allein die Steinkohle aufzusuchen und zu 
gewinnen; dieses Vorbehaltsrecht beruht auf § 2 Abs. 1 
ABG. in der Fassung der Berggesetznovelle vom 18. Juni 
19078. Das Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von 
Erdol, das im preuBischen Staatsgebiete nur in der 
Proyinz Hannover gewonnen wurde, stand bisher allgemein 
dem Grundeigentiimer zu; fiir die Aufsuchung und Ge
winnung sind nach dem Gesetz vom 7. Juni 19049 Teile des 
Berggesetzes fiir anwendbar erldart worden.

Dieser Rechtszustand hinsichtlich der Aufsuchung und 
Gewinnung von Steinkohle und von Erdol ist durch die 
Verordnung iiber einen erweiterten StaatsvorbehaIt zur Auf- 
suchung und Gewinnung von Steinkohle und Erdol vom 
10. Oktober 1927 fiir das Gebiet der Provinz Brandenburg, 
einschlieBlich der Stadtgemeinde Berlin, und fiir die 
Gebietsteile der Provinzen Sachsen und Niederschlesien, so- 
weit sie im sogenannten Mandatsbezirk liegen, geandert 
worden.

1 OS. S. 189.

- vgl. Oesetz, betreffend die Reclitsveriialfnisse des Stein- und Braun- 

kohlenbergbaus im sogenannten Mandatsgebiete, vom 22. Febr. 1869, GS. 
S. 401.

3 Art. X II der Verordnung, betreifend Einfuhrung des Allgemeinen
Berggesetzes in Hannover, vom 8. Mai 1867, OS. S. 601.

* §210 ABG.

5 §2  Abs. 1 Satz 2 ABG. In der Fassung der Berggesetznovelle vom 
18. Juni 1907, OS. S. 119.

c Art. XV I der Verordnung votn 8. Mai 1867 (vgl. Anm. 3).

7 Art. XVI der Verordnung, betreifend Einfuhrung des Allgemeinen

Berggesetzes in Hcssen, vom 1. Juni 1867, GS. S. 770.
8 OS. S. 119.
” OS. S. 105.

Die Verordnuiig dehnt das bisherige Vorbeha!tsrecht 
des Staates auf Steinkohle weiter aus, einmal auf die 
Provinz Brandenburg und das Gebiet der Stadtgemeinde 
Berlin, soweit die Steinkohle dort bisher bergbaufrci war, 
und sodami auf diejenigen Gebietsteile der Prorinzen 
Brandenburg, Sachsen und Niederschlesien, in denen die 
Steinkohle bisher dem Verfiigungsrechte des Grundstucks- 
eigentiimers unterlag. AuBerdem nimmt der Staat jetzt 
fiir sich das Recht in Anspruch, in den genannten Gebieten 
das Erdol, das bisher in ganz PreuBen dcm Grundeigen- 
tiimer gehórte, aufzusuchen und zu gewinnen. Dcm Erdol 
sind in der Verordnung vom 10. Oktober 1927 gleich- 
gestellt Erdgas, Bergwachs und Asphalt sowie der wegen 
des Gehaltes an Bitumen vom Oberbergamt ais technisch 
verwertbar erklarte Olschiefer und Ólsandstein. Das 
Gebiet, in dem der Staat allein das Recht hat, Steinkohle 
aufzusuchen und zu gewinnen , ist also wiederum er- 
weitert und fiir einen betrachtlichen Bezirk ein neues Vor- 
behaltsrecht des Staates auf Erdól und der diesem gleich- 
gestellten Stoffe geschaffen worden.

Die Vcrordnung vom 10. Oktober 1927 ist gemiiB 
Artikel 55 der Verfassung des Freistaates PreuBen vom 
30. November 19201 vom PreuBischen Staatsministerium in 
Ubereinstimmung init dem standigen AusschuB des preuBi
schen Landtags ais sogenannte Notverordnung erlassen 
worden. Solche Notverordnungen kónnen zur Beseitigung 
eines ungewóhnlichcn Notstandes oder zur Aufrechterhal- 
tung der óffentlichen Sicherheit erlassen werden, sofern der 
Landtag nicht versammelt ist, und soweit sie nicht der 
Verfassung zuwiderlaufen; sie mussen aber dem Landtage 
bei seinem nachsten Zusammentritt zur Genehmigung vor- 
gelegt werden. Das ist im vorliegendeu Falle geschehen; 
der Landtag hat in seiner 325. Sitzung vom 14, Dezember 
1927 die Verordnung gcnchmigt. Sie ist damit zu einem 
wirklichen Gesetz geworden. Nun hat aber der Staatsrat, 
nicht, weil er gegen den materiellen Inhalt der Verordnung 
Bedenken yorzubringen hatte, sondern lediglich aus recht
lichen Erwagungen, namlich weil Zweifel vorl;igen, ob ein 
Notstand von solcher Dringlichkeit vorhanden gewesen 
ware, daB eine Notverordnung gesetzlich berechtigt ge
wesen sei8, beschlossen, gemaB Artikel 19 der Verfassung 
des Deutschen Reiches voin U. August 1919 eine Entschei- 
dung des Staatsgerichtshofes fiir das Deutsche Reich, der im 
Jahre 1921 geschaffen und vorlaufig dem Reichsgericht an- 
gegliedert worden ist3, iiber diese Verfassungsstreifigkeit 
innerhalb des Landes PreuBen herbeizufiihren. Ob diese 
Entscheidung praktische Bedeutung haben wird, steht dahin, 
denn in dem Falle der Aufhebung der Notverordnung

1 OS. S. 543.
2 vgl. die Ausfiihrungen des Handelsrainisters in der 325. Sitzung des 

Landtages voni 14. Dez. 1927.
3 Oesetz vom 9. Juli 1921, ROBI. S. 905.
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durch den Staatsgerichtshof diirfte der Freistaat PreuBen 
den Inhalt der Notverordnung ais Gesetz mit Ruckwirkung 
vom Tage des Inkrafttretens der Notverordnung ab in Kraft 
treten lassen, weil nicht anzunehinen ist, daB der Land
tag, welcher der Notverordnung seine Genehmigung erteilt 
hat, nachtraglich der Verordnung in Gesetzesform seine 
Zustimmung versagen wird.

V eranlassung und Begriindung .

Der Verordnung liegt folgender Sachverhalt zugrunde. 
Bis in die jiingste Zeit hinein nahm man allgemein an, daB, 
abgesehen von dem verhaltnismaBig kleinen, von dem Stein- 
kohlenbergwerk Plótz G.m .b.H . in Plótz bei Lóbejiin in An- 
spruch genommenen Gebiete, in den Provinzen Branden
burg, Sachsen und Niederschlesien Steinkohle in wirtschaft- 
lich ver\vertbarem AusmaBe nicht vorkame. Erdól, Erdgas 
und sonstige bituminóse Stoffe waren in diesen Provinzen 
nicht bekannt geworden. In den letzten Jahren haben nun mit 
Hilfe der im Staatshaushalt der preuBischen Bergverwaltung 
ausgeworfenen Mittel wissenschaftliche Untersuchungen 
stattgefunden. Die PreuBische Geologische Landesanstalt in 
Berlin hat Teile der Provinzen Brandenburg und Sachsen 
mit Hilfe magnetometrischer Messungen nach Boden- 
schatzen durchforscht. Nach diesen Untersuchungen ist 
dort das Vorhandensein von Steinkohle in bergmannisch 
leicht erreichbarer Tiefe wahrscheinlich. Man hat im Kreise 
Liibben durch Bohrungen schon bei 100 m unter dem Deck- 
gebirge das Steinkohlengebirge erreicht und darin in
237 m Tiefe ein 37 cm machtiges reines Kohlenflóz er
schlossen. In dem jetzt mehr ais 300 m tiefen Bohrloch
ist auBerdem noch Erdól aufgetreten.

Die auf diese Vorkommen gegriindete Verordnung vom 
10. Oktober 1927 ist zum Teil stark angegriffen worden. 
Man hat das Vorgehen der Regierung ais einen vóllig un- 
berechtigten Eingriff in das Privateigentum, ais eine neue 
SozialisierungsmaBnahme bezeichnet und darauf hinge- 
wiesen, daB die Ausbeutung und Verwertung namentlich 
des Erdóls in den Handen einer an Erfahrung reichen 
Privatindustrie besser aufgehoben sei, ais wenn der Staat 
sich damit befasse. Die neue Verordnung sei, so wurde 
betont, lediglich zum Vorteil der PreuBischen Bergwerks- 
und Hiitten-A. G., der Preufiag, erlassen worden. Die von 
der Regierung getroffene Neuordnung sei zudem rechts- 
ungiiltig, weil sie niemals im Wege der Notverordnung 
hatte erfolgen diirfen. Der Artikel 55 der PreuBischen 
Verfassung gestatte, wenn der Landtag nicht versammelt 
sei, dem Staatsministerium in Ubereinstimmung mit dem 
standigen AusschuB des Landtages nur dann den ErlaB 
von Notverordnungen mit Gesetzeskraft, wenn es die Auf- 
rechterhaltung der Sicherheit oder die Beseitigung eines 
ungewóhnlichen Notstandes dringend erfordere. Zur Er- 
haltung der óffentlichen Sicherheit diene aber die Verord- 
nung nicht, und ein ungewóhnlicher Notstand liege auch 
nicht vor.

Die Regierung hat diesem Vorbringen gegeniiber 
folgendes erklart. Ein Urteil iiber die Abbauwiirdigkeit 
des Vorkommens sei zurzeit noch nicht moglich. Weitere 
griindliche Untersuchungen miiBten erst ergeben, welche 
Ausdehnung die kohlenfiihrenden Schichten hiitten, wie 
groB ihre Machtigkeit sei, und ob es sich dabei tatsach- 
lich um ein sehr groBes aus dem Mittelalter der 
erdgeschichtlichen Entwicklung stammendes Vorkommen 
handle, das ais Verbindungsbriicke zwischen dem rheinisch- 
westfiilischen und dem oberschlesischen Steinkohlengebiet 
gelten konne. Auch hinsichtlich des Erdóls sei eine ab- 
wartende Haltung nótig. Es konne sein, daB das jetzt fest- 
gestellte Vorkommen nichts weiter darstelle ais eine ver- 
einzelt in Verbindung mit Kohlenflózen gefundene 01- 
spalte. So erfreulich die neuen Fundę an Steinkohle und 
Erdól auch seien, sei es doch angebracht, einstweilen nicht 
zu weit gespannte Hoffnungen zu liegen.

Immerhin hatte die Sicherung dieser Bodenschatze 
unverzuglich MaBnahmen erfordert, damit jede, unter den 
gegenwartigen Wirtschaftsverhaltnissen unertragliche Er-

schiitterung der deutschen Rohstoffwirtschaft nach Móglich- 
keit vermieden werde. Wenn die beabsichtigte weitere 
wissenschaftliche Untersuchung zur Feststellung wirtschaft- 
Iich vielleicht bedeutsamer Vorkommen fiihren wurde, sei 
bestimmt damit zu rechnen gewesen, daB schon die ersten 
Aufschliisse dieser durch Bohrungen nachzuweisenden Vor- 
kominen in kurzer Zeit allgemeiner bekannt geworden 
waren, und daB alsdann sofort ein unwirtschaftlicher Wett- 
streit aller an der ErschlieBung solcher Bodenschatze inter- 
essierten Kreise eingesetzt haben wiirde. Diese wurden 

aller Voraussicht nach bemiiht gewesen sein, sich durch 
Wettbohrungen und Mutungen oder — im Gebiete des 
Grundeigenttimerbergbaus durch Vertrage mit den Grund- 
eigentiimern — alle aussichtsreichen Gebiete zu sichern. 
Daran wiirde, soweit die Steinkohle in Frage karne, auch 
dadurch kaum etwas geandert worden sein, daB ein 
Bedurfnis zu baldiger ErschlieBung neuer Steinkohlen- 
vorkommen zurzeit nicht vorliege. Es wiirde eben unter 
allen Umstanden zu spekulativen Grundstucksankiiufen und 
zu einem planlosen Abbau gekommen sein, ehe das in 
Betracht kommende Gebiet genugend erforscht gewesen 
sei, ehe die Ergiebigkeit der Vorkotnmen und deren 
Abbauwiirdigkeit unter Beriicksichtigung des heutigen 
Standes der Technik und der Preisgestaltung ais lohnend 
in die Erscheinung hatte treten kónnen. Um so weniger 
gehe es an, daB solche Vorrate wichtiger Bodenschatze 
von vornherein der Spekulation ausgesetzt wiirden.

Nach alledem habe man nicht abwarten zu diirfen 
geglaubt, daB auch nur die ersten Anzeichen der erwarteten 
Vorkommen bekannt wiirden, vielmehr habe der mit Be- 
stimmtheit drohenden, voraussichtlich unmittelbar bevor- 
stehenden erheblichen Schadigung wichtiger Interessen der 
deutschen Rohstoffwirtschaft und der Allgemeinheit sofort 
mit allen gesetzlichen Mitteln vorgebeugt und dadurch der 
vorliegende Notstand beseitigt werden mussen. Die Dring- 
lichkeit des Einschreitens habe es auch nicht gestattet, den 
zeitraubenden Weg der ordentlichen Gesetzgebung zu 
beschreiten, weil bis zum Zustandekommen eines Gesetzes 
sein Zweck durch die schon angedeuteten MaBnahmen der 
Interessenten ganz oder zum groBen Teil hatte vereitelt 
werden kónnen. Somit sei nur der Weg einer Notverord- 
nung gemaB Artikel 55 der Verfassung geblieben.

Nach Lage der Dinge habe man die Reglung nur dahin 
treffen kónnen, dem Staate und den von ihm mit der Auf- 
suchung und Gewinnung betrauten Personen die zu er- 
wartenden Bodenschatze vorzubehalten. Dieser Weg sei 
durch die Entwicklung der preuBischen Berggesetzgebung 
seit dem Jahre 1905 auch schon yorgezeichnet1. Die 
Gesetze vom 5. Juli 1905 und 18. Juni 1907 hatten dem 
Staate schon fiir weite Teile des Staatsgebietes das Recht 
vorbehalten, allein die Steinkohle und andere Stoffe auf- 
zusuchen und zu gewinnen, damals aber einige Gebietsteile 
von dieser Reglung ausdriicklich ausgenommen, weil die 
gesetzgebenden Kórperschaften der Meinung gewesen 
seien, daB die Móglichkeit, durch Bohrungen und Mutungen 
in den Besitz von Kohlenfeldern zu kommen, fiir die 
Industrie ein wirksamer Anreiz sein wiirde und die Industrie 
rascher die geologische ErschlieBung bewirken wiirde ais 
die staatliche Forschung, deren haushaltmaBige Mittel 
damals nicht ausreichend gewesen seien. Wenn der Staat 
nun sein Recht auf alleinige Aufsuchung und Gewinnung 
von Steinkohle ausdehne und sich hinsichtlich des Erdóls 
fiir gewisse Landesteile ein gleiches Recht schaffe, so 
bedeute das nur die zielbewuBte Verfolgung des seit mehr 
ais 20 Jahren im preuBischen Bergrecht geltenden 
Gedankens, die Ausfiillung einer Liicke, die das Gesetz 
vom 13. Juni 1907 gelassen habe.

Was die Behauptung anlange, es liege ein besonders 
schroffer Eingriff in das Privateigentum vor, so sei zu 
beachten, daB der Staat selbst die in Rede stehenden Boden
schatze mit seiner wissenschaftlichen Anstalt und mit seinen

1 vgl. die Oesetze vom 5. Juli 1905, OS. S. 265, 18. Juni 1907, OS. 
S. 119, 11. Dez. 1920, OS. 1921, S. 74, 22. Mai 1922, OS. S. 118 und 3. )an. 
1924, OS. S. 18.
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geldlichen Mitteln entdeckt habe, daB vorher die Grund- 
eigentiimer, denen im Mandatsgebiet die Bodenschatze zu- 
gestanden hatten, weder Steinkohle noch Erdól in ihrern 
Orundbesitz vermutet, gesucht oder gefunden hatten, und 
dal? die Notverordnung den Vermógensrechten Dritter 
insoweit Schutz gewahre, ais sie ihnen eine angemessene 
Entschadigung fiir die aus ihrem Grund und Boden ge- 
hobenen Bodenschatze an Steinkohle und Erdól zusage. Fiir 
die Behauptung, dal? die neue Verordnung zugunsten der 
PreuBischen Bergwerks- und Hiitten-A. G. erlassen worden 
sei, lasse sich nach dem bisherigen Verhalten des Handels- 
ministeriums, das z. B. in den ebenfalls dem Staate vor- 
behaltenen Braunkohlcngebieten zahlreiche Schiirf- und 
Abbauvertr;ige mit verschiedenen Industriegesellschaften 
geschlossen habe, kein Beweis erbringen.

Die Erweiterung des Staatsvorbehaltes fiir Erdól 
bedeute etwas Neues. Diese Erweiterung sei aber ebenfalls 
nótig gewesen, denn der in dem bisher einzigen preuBischen 
Erdólgebiet Hannover bestehende Zustand, wonach dort 
den Grundeigentiiniern das Recht, das Erdól aufzusuchen 
und zu gewinnen, zustehe, habe zu wenig erfreulichen Zu- 
standen gcfilhrt. Die Sorge jedes Grundbcsitzers, im 
Untergrunde seines Besitzes durch benachbarte Bohrungen 
erschlossenes Erdól zu verlieren, habe dazu getrieben, dal? 
auBerhalb der technischen Notwendigkeiten viele Bohrun
gen nur mit Riicksicht auf die Eigentumsverhaltnisse an der 
Oberflache gestofien wurden; haufig wurden dadurch Bohr- 
lócher yerwiissert, d. h. das yorhandene Ol werde yerdrangt 
und gehe dauernd der Nutzung verloren. Der Abbau des 
Erdóls konne eben nur dann am wirtschaftlich richtigsten 
durchgefiihrt werden, wenn ein móglichst grofies Gebiet 
planmafiig abgebohrt werde. Die Oberlassung der Aus- 
beutung an zahllose kleine Grundeigentiimer fiihre stets 
zu einer Zersplitterung der Olgewinnung mit allen ihren 
unerfreulichen Folgeerscheinungen. Wenn endlich vor- 
gebracht werde, dafi die Ausbeutung und Verwertung 
namentlich des Rohóls in den Hiinden einer Privatindustrie 
besser aufgehoben sei ais beim Staate, so miisse darauf hin- 
gewiesen werden, dafi es sich zunachst nur um Forschungs- 
und Aufschlufiarbeiten handle, die jedenfalls von der staat- 
lichen Unternehmertatigkeit wirtschaftlicher durchgefiihrt 
werden kónnten, und daB man zunachst einmal weitere 
Versuchsbohrungen und geologische Arbeiten in Angriff 
nehmen miisse, um ein klarcs Urteil iiber die Abbau- 
wiirdigkeit der festgestellten Lagerstatten zu gewinnen.

In h a lt der V erordnung .

Was den Inhalt der Verordnung anbelangt, so enthiilt 
ihr Artikel I im § 1 die raumlichc und sachliche Umschrei- 
bung des neuen Staatsvorbehaltes, wie er oben dargelegt 
worden ist. Die §§ 2 und 3 steilen die Rechtslage fiir die 
dem Staate innerhalb des Vorbehaltsgebietes zu verleihende 
Steinkohle dar. Die §§ 4 und 5 regeln die Rechtslage hin- 
sichtlich des dem Staate vorbehaltenen Erdóls, Erdgases 
und der iibrigen bituminósen Stoffe. Nach den §§ 3 und 5 
kann der Staat die Steinkohle und das Erdól sowie die 
diesem gleichgestellten Stoffe ganz oder teilweise unter 
bestimmten Bedingungen andern Personen, in der Regel 
gegen Entgelt und auf Zeit, iibertragen. Die dariiber 
geschlossenen Vertrage bediirfen der Genehmigung des 
Ministers fiir Handel und Gewerbe und des Finanzministers.

Nach § 2 wird dem Staate das Bergwerkseigentum an 
dieser ihm vorbehaltenen S te inkoh le  durch den Minister 
fiir Handel und Gewerbe verliehen. Die Verleihung ist 
von dem Nachweis abhiingig, daB die Steinkohle innerhalb 
des zu yerleihenden Feldes auf ihrer natiirlichen Ablagerung 
in solcher Menge und Beschaffenheit entdeckt worden ist, 
dafi eine zur wirtschaftlichen Verwertung fiihrende berg- 
mannische Gewinnung ais móglich erscheint. Die Ver- 
leihung erfolgt durch Ausstellung einer mit Siegel und 
Unterschrift versehenen Urkunde, welche die im § 34 ABG. 
aufgezahlten Angaben enthalten und mit einem von einem 
konzessionierten Markscheider oder vereidigten Landmesser 
angefertigten SituationsriB verbunden sein muB. Die Ver-

leihungsurkunde wird durch den Deutschen Reichs- und 
den PreuBischen Staatsanzeiger veróffentlicht. Diese fiir 
den neuen Staatsvorbehalt hinsichtlich der Steinkohle ge- 
gebenen Bestimmungen entsprechen den schon fiir den bis- 
herigen Staatsvorbehalt an Steinkohle erlassenen Anord- 
nungen der Gesetze vom 11. Dezember 1920 und vom 
22. Mai 19221.

Was das E rdó l anbetrifft, so bestehen Vorschriften 
iiber die Aufsuchung und Gewinnung von Erdól in dem 
Gesetz vom 6. Juni 1904, betreffend die Ausdehnung einiger 
Bestimmungen des Berggesetzes auf die Aufsuchung und 
Gewinnung von Erdól2. § 4 des Artikels I der Veror,d- 
nung vom 10. Oktober 1927 wendet die durch das Gesetz 
vom 6. Juni 1904 auf das Erdól ausgedehnten Vorschriften 

des Berggesetzes auch auf die dem Staate vorbehaltenen 
bituminósen Stoffe an. Durch den § 4 sind aber iiber den 
Rahmen des Gesetzes vom 6. Juni 1904 hinaus weitere Be- 
stimmungen des Berggesetzes auf die Aufsuchung und 
Gewinnung des dem Staate vorbehaltenen Erdóls fiir 
anwendbar erklart worden, so §§ 3 bis 11 iiber das 
Schiirfen, §§ 60 bis 63 iiber den Hilfsbau, §§ 135 bis 147 
nebst der Obergangsbestimmung des § 241 iiber die Grund- 
abtretung, §§ 148 bis 152 iiber den Schadenersatz fiir 
Beschadigungen des Grundeigentums, §§ 153 bis 155 iiber 
das Verhaltnis des Bergbaus zu den óffentlichen Verkehrs- 
anstalten und endlich die SchluBbestimmung des § 242, 
der Rechtssatze iiber die Fristen enthalt. Diese weitere 
Ausdehnung iiber die Bestimmungen des Gesetzes vom 
6. Juni 1904 hinaus erschien, wie die Begriindung der Ver- 
ordnung besagt, ais nótig, um den besondern Verhiiltnissen 
im Bereich des neuen Staatsvorbehaltes gerecht zu werden.

Nach Artikel II der Verordnung vom 10. Oktober 1927 
sind mit dem Inkrafttreten der Verordnung alle auf 
dem Verf iigungsrech te  des G runde igentiim ers be- 
ruhenden Rechte zur Aufsuchung und zur Gewinnung 
der unter den neuen Staatsyorbehalt fallenden Stoffe, also 

der Steinkohle, des Erdóls usw., erloschen. Soweit solche 
Rechte im Grundbuch eingetragen sind, sind sie von Amts 
wegen oder auf Ersuchen des Oberbergamts zu lóschen. 
Von diesen beiden Vorschriften bleiben nur die fiir die 
Betriebszwecke des Steinkohlenbergwerks Plótz G. m. b. H. 
in Plótz bei Lobejun abgeschlossenen Vertrage iiber die 
Aufsuchung und Gewinnung von Steinkohle unberiihrt. 
Diese Reglung erschien ais erforderlich, damit die unge- 
hinderte Durchfiihrung des neuen Staatsvorbehaltes sicher- 
gestellt wurde. Alle dem Staatsyorbehalt entgegenstehenden 
schuldrechtlichen und dinglichen auf dem bisherigen Ver- 
fiigungsrechte des Grundeigentiimers beruhenden Rechte 
muBten beseitigt werden. Dieser Reglung standen um so 
weniger Bedenken entgegen, ais im Vorbehaltsgebiet — ab- 
gesehen vom Steinkohlenbergw'erk Plótz, das von seiner 
bisherigen Rechtsstellung nichts einbiiBt — sonstige Schiirf- 
und Gewinnungsbetriebe nicht yorhanden waren, welche 
die dem Staate vorbehaltenen Stoffe zum Gegenstande 
hatten. Da trotzdem mit der Móglichkeit zu rechnen ist, 
daB gelegentlich einmal im sogenannten Mandatsgebiet das 
Recht zum Steinkohlenbergbau durch Eintragung im Grund- 
buche dinglich sichergestellt worden ist, besonders in 
Gestalt einer selbstandigen Gerechtigkeit, yielleicht auch 
in Verbindung mit einem gleichartigen Recht zum Braun- 
kohlenbergbau, so soli, wie die Begriindung der Verord- 
nung sagt, die in solchen Fallen erwiinschte Berichtigung 
des Grundbuches durch die zweite Bestimmung des 
Artikels II der Verordnung gesichert werden.

Uber die Schadenersa tzp flich t des Staates be- 
stimmt Artikel III der Verordnung folgendes: »Fiir einen 
nach Artikel II eintretenden Rechtsverlust hat der Staat an
gemessene Entschadigung zu leisten. Eine Entschadigung 
gemiiB Absatz I kann jedoch nur fiir solche Grundstiicke 
gefordert werden, unter dereń Oberflache ein im Artikel I 
§ 1 bezeichneter Stoff gewonnen wird. Ob diese Voraus- 
setzung erfiillt ist, entscheidet im Streitfall — unter Aus-

1 ÓŚ. 1921, S. 74; 1922, S. 118.

» OS. S. 105.
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schluB des ordentlichen Rcchtsweges — das Oberbergamt 
nach Anhórung der Beteiligten. Die Entschadigung soli 
fiir jedes Orundstiick regelmaBig in einem Bruchteil des 
Erlóses oder Wertes der aus dem Grundstiick gewonnenen 
Stoffe festgesetzt werden. Statldessen kann bei Stein- 
kohlenbergwerken und bei der bergmannischen Gewinnung 
bituminóser Gesteine die nach dem Erlos oder Wert der 
gewonnenen Produkte ermittelte Gesamtentschadigung auf 
die jeweils /.u beriicksichtigenden Grundstiicke im Verhalt- 
nis ihrer GroBe verteilt werden. Die gesetzliehen Vor- 
schriften iiber die Entschadigung fiir die Inanspruchnahme 
(Abtretung) von Grundstiicken fiir Betriebszwecke bleiben 
hierdurch unberiihrt.«

Die Begriindung der Verordnung fiihrt hierzu folgen- 
des aus. Es konne mindestens zweifelhaft sein, ob und 
inwieweit der an sich durch die Verordnung eintretende 
Rechtsverlust zugleich einen gegenwartigen Vermógens- 
schaden fiir den bisher Berechtigten zur Folgę habe. Regel
maBig werde dieser hochstens eine ganz ungewisse Gewinn- 
aussicht einbiiBen, fiir die nach allgemeinen Rechtsgrund- 
siitzen keine Entschadigung zu leisten sei. Dieser Gesichts- 
punkt habe besonders in den von Bremen am 19. Juli 1906' 
und von Braunschweig am 13. Juni 19172 erlassenen Ge- 
setzen ahnlichen lnhalts zur Versagung jeglichen Entschiidi- 
gungsanspruches wegen des Ausschlusses des Verfiigungs- 
rechtes des Grundeigentiimers gefiihrt. Die Verordnung 
vom 10. Oktober 1927 habe aber geglaubt, im Hinblick auf 
Art. 153 Abs. 2 Satz 2 der Reichsverfassung nicht so weit 
gęhen zu diirfen, und sehe daher — entsprechend dieser 
Vorschrift der Reichsverfassung — ausdriicklich eine an- 
gemessene Entschadigung aller derjenigen vor, die genui!! 
Artikel li der Verordnung einen Rechtsverlust erleiden 
sollten. DaB auch nach dieser Vorschrift eine Entschadi
gung nicht zu leisten sei, wenn ein Beteiligter trotz Ver- 
lustes eines fórmlichen Rechtes keinen Vermógensschaden 
erleide, sei selbstrerstandlich und brauche daher nicht aus
driicklich hervorgehoben zu werden; im Streitfalle ent- 
scheide hieriiber das ordentliche Gcricht. Im iibrigen 
bleibe wegen der Hohe der Entschadigung gleichfalls der 
ordentliche Rechtsweg offen, wie dies die Reichsverfassung 
im Art. 153 Abs. 2 Satz 3 vorschreibc. Das Gericht werde 
dann nach freiem Ermessen dariiber zu entscheiden haben, 
welche Entschadigung im Einzelfalle angemessen sei. Die 
Verordnung habe jedoch geglaubt, zur Klarstellung dessen, 
was unter besondern Verhaltnissen des vorliegenden Falles 
ais angemessene Entschadigung anzusehen sei, zwei grund- 
satzlichc Regeln aufstellen zu miissen. Einmal solle namlich 
eine Entschadigung nur fiir solche Grundstiicke gefordert 
werden diirfen, unter dereń Oberflache ein dem Staate vor- 
behaltener Stoff gewonnen werde, und ferner solle die etwa

1 OS. S. 235; Z . Bergr. Bd.48, S. 46.

J OS. S. 213; Z . Bergr. Bd. 59, S. 63.

zu gewahrende Entschadigung regelmaBig in einem Bruch
teil des Erlóses oder Wertes der jeweils aus den Grund
stiicken gefórderten oder gewonnenen Stoffe festgesetzt 

oder aber die in gleicher Weise ermittelte Gesamtentschadi- 
gung auf die zu beriicksichtigenden Grundstiicke im Ver- 
haltnis ihrer GroBe umgelegt werden. Oblich seien zurzeit 
Siitze von lo/o bei Steinkohle und von 5«/o bei Erdól. Hier- 
nach entstehe ein klagbarer Anspruch des Eigentiimers oder 
Nutzungsberechtigten eines Grundstiicks nur dann und 
auch erst dann, wenn die oben angegebene Voraussetzung 
— eine bergmannische Gewinnung — gegCben sei; iiberdies 
werde auch die in andern Gebieten des Grundeigentiimer- 
bergbaus iibliche Gewahrung eines sogenannten Warte- 
geldes ausgeschlossen. Beides rechtfertige sich aus der Er- 
wagung, daB das Vorkommen der vorbehaltenen Stoffe im 
Geltungsbereiche der Verordiuing bisher unbekannt ge- 
wesen sei und daB es nirgends zu einer Wertsteigerung 

des Grundeigentums gefiihrt habe, sowie ferner daraus, 
daB vor Gewinnung der vorbehaltenen Stoffe nicht mit 
Sicherheit festzustellen sei, ob sie gerade auch in dem 
einzelnen Grundstiick anzutreffen seien und ob mithin der 
Griindstuckseigentiimer iiberhaupt eine VerinógenseinbuBe 
erleide. Diese letztgenannte Feststellung konne besonders 
dann, wenn es sich um fliissige oder gasfórinige Stoffe 
handle, im Einzelfalle Schwierigkeiten machen. Zur Ver- 
meidung langwieriger tind im Ergebnis unsicherer Aus- 
einandersetzungen vor Gericht sehe daher die Verordnung 
eine auch das ordentliche Gericht bindende Feststellung 
iiber den Gewinnungsort der dcm Staate vorbehaltenen 
Stoffe durch das Oberbergamt ais die besonders sachver- 
standige Behórde vor. Bei dem durch Bohrung gewonnenen 
Erdól, Erdgas und damit in Zusammenhang stehenden 
bituminósen Stoffen werde ais Gewinnungsort nur das 
Grundstiick festzustellen sein, in dem das Bohrloch stehe. 
Dem ordentlichen Gericht bleibe in diesen Fallen die Ent- 
scheidung iiber die Hohe der Entschadigung vorbehalten, 
jedoch solle es regelmaBig auf eine laufende Entschadigung 
erkennen, weil diese sich der haufig wechselnden Fórder- 
lióhe am besten anpasse. Eine einmaHge Kapitalabfindung 
sei jedoch fiir besonders liegende Falle nicht ausgeschlossen.

Der Artikel Ul der Verordnung bestimmt, daB die Ver- 
ordnung mit dem Tagc ihrer Verkiindung, dem 10. Oktober 
1927, in Kraft tritt sowie daB gleichzeitig a lle  entgegen- 
stehenden gesetzliehen V orschriften  aufgehoben 
werden, und beauftragt den Minister fiir Handel und Ge

werbe mit der Ausfiihrung der Verordnung. Danach sind 
aufgehoben im besondern § 2 Abs. 1 Satz 2 ABG., soweit er 
die Prorinz Brandenburg von dem Steinkohlenvorbehalt 
des Staates ausnimmt, und ferner die auf Steinkohle be- 
ziiglichen Vorschriften des sogenannten Mandatsgcsetzes 
vom 22. Februar 1869. Fiir den Geltungsbereich der Ver- 
ordnung vom 10. Oktober ist auch das Erdólgesetz vom
6. Juni 1904 auBer Kraft getreten.

Der Kohlenbergbau Frankreichs im Jahre 1926.

(SchluB.)

Eine weit gróBere Steigerung ais die Leistung haben 
die L ó hn e  erfahren. Sie erhóhten sich 1926 gegen das 
voraufgegangene Jahr auf den Kopf der Gesamtbelegschaft 
von 23,59 Fr. auf 28,40 Fr. um 4,81 Fr. oder 20,39% und 
je Untertagearbeiter von 25,60 Fr. auf 30,66 Fr. um 5,06 Fr. 
oder 19,77%.

Im einzelnen ist die Lohnentwicklung im franzósischen 
Kohlenbergbau vom Jahre 1900 ab aus der folgenden Zahlen
tafel 10 zu ersehen.

Um eine bessere Beurteilung der wirklichen Lohnhóhe 
zu ermóglichen, bieten wir in der nachstehenden Zahlen
tafel 11 unter Berucksichtigung der in der Nachkriegszeit 
eingetretenen betrachtlichen Geldentwertung und der damit 
verbundenen starken Verteuerung der Lebenshaltung anstatt 
der Nominallóhne eine Ubersicht iiber die R ea l l ó hn e .

Dieser Berechnung ist die amtliche Teuerungszahl zugrunde- 
gelegt. Letztere stellte sich (1913 =  100) in den Jahren 1919 
bis 1926 auf 238, 342, 309, 295, 334, 369, 400 und 505. 
Vergleicht man den Schichtverdienst in der Berichtszeit mit 
dem des letzten Friedensjahres, so ergibt sich fur ganz 
Frankreich auf den Kopf der Gesamtbelegschaft eine 
Steigerung des Realverdienstes um 0,22 Fr. oder 4,07% 
(1925 + 9,26%). Fur den Untertagearbeiter belief sich die 
Erhóhung in der gleichen Zeit auf nur 0,11 Fr. oder 1,85%. 
Ein anderes Bild tritt in Erscheinung, wenn man ais Ver- 
gleich das Jahr 1925 heranzieht, Wahrend der Realschicht- 
verdienst 1925 5,90 Fr. betrug, erfuhr er in der Berichtszeit 
einen Ruckgang um 0,28 Fr. oder 4,75% auf 5,62 Fr.; der 
Realverdienst eines Untertagearbeiters ging gleichzeitig von 
6,40 Fr. auf 6,07 Fr. oder um 5,16% zuruck.
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Z a h l e n t a f e l  10. Schichtverdienst eines Arbeiters
im Kohlenbergbau.

Jahr

Gesa

Frank
reich

insges.

Fr.

mtbelegs

Pas de 
Calais

Fr.

chaft

Loire

Fr.

Unte

Frank
reich

insges.

Fr.

rtagearb

Pas de 
Calais

Fr.

siter

Loire

Fr.

1900 4,66 4,86 4,75 5,11 5,27 5,21
1901 4,82 5,08 4,76 5,28 5,48 5,25
1902 4,57 4,83 4,69 4,99 5,21 5,15
1903 4,55 4,82 4,56 4,96 5,18 5,03
1904 4,53 4,78 4,44 4,93 5,14 4,90
1905 4,53 4,81 4,30 4,94 5,16 4,73
1906 4,75 5,17 4,46 5,22 5,59 4,92
1907 4,90 5,32 4,54 5,38 5,75 5,01
1908 4,96 5,35 4,59 5,41 5,79 5,07
1909 4,97 5,34 4,62 5,46 5,77 5,09
1910 5,01 5,37 4,66 5,50 5,81 5,14
1911 5,12 5,43 4,69 5,58 5,89 5,21
1912 5,19 5,54 4,76 5,70 6,01 5,31
1913 5,40 5,72 4,06 5,96 6,25 5,51
1914 4,94 . 4,85 5,88 5,81
1915 4,78 5,40 4,91 5,64 5*80 6,01
1916 5,49 6,02 5,56 6,35 6,50 6,89
1917 6,92 7,63 6,85 7,83 8,18 8,08
1918 10 12 11,67 10,27 11,15 12 33 11,78
1919 13,44 15,62 13,12 15,21 16,63 15,97
1920 19,10 20,12 16,70 20,84 21,55 21,82
1921 18,84 21,11 17,78 20,49 22,77 18,65
1922 17,17 17,63 17,89 18,81 19,04 19,71
1923 20,05 20,51 20,82 21,55 21,70 22,74
1924 22,80 23,89 23,01 24,67 25,49 25,06
1925 23,59 24,72 23,83 25,60 26,36 25,97
1926 28,40 29,39 28,76 30,66 31,33 30,07

Z a h l e n t a f e l  11. Realschichtlohn im franzósischen
Kohlenbergbau.

Gesamtbelegschaft Untertagearbeiter

Jahr
Frank
reich

Pas de 
Calais

Loire
Frank
reich

Pas de 
Calais

Loire
insges. insges.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1913 5,40 5,72 4,06 5,96 6,25 5,51
1919 5,65 6,56 5,51 6,39 6,99 6,71
1920 5,58 5,8S 4,88 6,09 6,30 6,38
1921 6,10 6,83 5,75 6,63 7,37 6,04
1922 5,82 5,98 6,06 6,38 6,45 6,68
1923 6,00 6,14 6,23 6,45 6,50 6,81
1924 6,18 6,47 6,24 6,69 6,91 6,79
1925 5,90

5,62
6,18 5,96 6,40 6,59 6,49

1926 5,82 5,70 6,07 6,20 5,95

rs rj 7 3  20 2 f 22 23 24 25 7926

Abb. 4. Entwicklungdes Realschichtverdienstes 1913 
und 1919-1926.

Eine Verbindung der Zahlen fiir den Fórderanteil mit 
denen iiber den Schichtverdienst gestattet die folgende Be- 
rechnung iiber die Lohnkosten.

Z a h l e n t a f e l  12. Lohnkosten je t Fórderung.

Jahr

Frank
reich

insges.

Pas de 
Calais

Loire
Jahr

Frank
reich

insges.

Pas de 
Calais

Loire

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1900 6,46 5,57 7,10 1914 7,40 7,06
1901 7,08 6,26 7,91 1915 7,64 7*57 7,79
1902 6,82 6,20 8,09 1916 9,00 8,79 8,77
1903 6,44 5,81 7,46 1917 10,91 10,64 11,47
1904 6,57 5,98 7,20 1918 17,94 20,30 17,23
1905 6,38 5,85 6,76 1919 26,56 27,17 25,53
1906 6,81 6,47 7,06 1920 34,21 36,12 34,29
1907 7,05 6,78 7,32 1921 37,68 38,17 37,51
1908 7,36 6,94 8,00 1922 35,26 34,64 33,63
1909 7,43 7,07 8,09 1923 36,65 36,05 38,20
1910 7,46 7,12 8,16 1924 40,28 41,19 42,07
1911 7,51 7,10 8,18 1925 40,81 41,20 42,86
1912 7,44 7,07 8,03 1926 46,41 45,01 50,81
1913 7,77 7,59 6,63

Nachstehend bringen wir vom Jahre 1919 ab die Lohn
kosten im Gesamtdurchschnitt des franzósischen Kohlen- 
bergbaus. Zur Beurteilung der Wettbewerbsfahigkeit der 
franzósischen Kohle auf dem Weltmarkt sind hier die Lóhne 
iiber den D o 11 ar berechnet.

R e a l l o h n k o sten je t Fó  rd e r u n

Jahr G.-Fr. 1913=100

1913 7,77 100,0
1919 18,89 243,1
1920 12,43 160,0
1921 14,56 187,4
1922 15,00 193,1
1923 11,51 148,1
1924 10,90 140,3
1925 10,09 129,9
1926 7,82 100,6

Nachdem die Lohnkosten in den letzten 5 Jahren einen 
fortgesetzten Riickgang zu verzeichnen hatten, lagen sie in 
der Berichtszeit bei 7,82 Fr. nur noch 0,05 Fr. hoher ais im 
letzten Friedensjahr.

Wie in Deutschland, so ist auch in Frankreich der 
Kohlenbergbau langst nicht mehr so gewinnbringend wie 
in der Zeit vor dem Kriege. Wahrend 1913 je t Fórderung 
eine Di v i dende  von 2,11 Fr. ausgeschuttet werden konnte, 
wurden 1926 nur noch 5,13 Papier-Fr. verteilt, das sind unter 
Zugrundelegung der amtlichen Teuerungszahl, 1,02 Goid-Fr. 
Mithin blieb die Rente im Berichtsjahr um 51,66% hinter 
der des letzten Friedensjahres zuriick. Anderseits iibertraf 
der Realschichtverdienst des franzósischen Bergarbeiters 
gleichzeitig den Vorkriegsstand um 4,07%. An Steuern 
waren, wenn man lediglich die Kapitalertragsteuer und die 
redevance proportionelle berucksichtigt, vom franzósischen 
Kohlenbergbau 1926 4,27 Papier-Fr. je t Fórderung auf- 
zubringen, das sind, uber die amtliche Teuerungszahl ge- 
rechnet, 0,85 Gold-Fr. gegen 0,39 Fr. im Jahre 1913.

Die in den folgenden Zahlentafeln gemachten Angaben 
iiber den A u B e n h a n d e l  Frankreichs in Kohle in den 
Jahren 1925 und 1926 sind mit den Zahlen fur die vorauf- 
gegangenen Jahre insofern nicht vergleichbar, ais der Saar- 
bezirk seit Januar 1925 in das franzósische Zollgebiet ein- 
geschlossen ist und demzufolge die hierfur in Betracht 
kommenden Ein- und Ausfuhrmengen von diesem Zeit- 
punkte ab in den Zahlen fur Frankreich enthalten sind. Wenn 
wir dennoch Vergleiche anstellen, so geschieht das auf 
Grund erganzender Angaben, die wir dem Bericht des 
»Comite Central des Houilleres de France« fiir 1926 ent- 
nehmen.

Im letzten Jahr ist die E i n f u h r  auslandischer Kohle, 
wie aus der vorstehenden Zusammenstellung hervorgeht, 
merklich zuriickgegangen. Bei einer Gesamteinfuhr von 
23,82 Mili. t gegeniiber 26,11 Mili. t im Yorjahr ergibt sich



220 GI  iick  a u f Nr. 7

Z a h l e n t a f e l  13. Kohlenein- und -ausfuhr 1913 — 1926.
(Koks und PreSkohle auf Kohle zuriickgerechnet.)

Jahr Einfuhr

t

Ausfuhr

t

Einfuhr-
iiberschuB

t

1913 23 791 028 1500 522 22 290 506
1914 18 056 943 737 387 17 319 556
1915 19 734 923 114 201 19 620 722
1916 20 421 688 117261 20 304 427
1917 17 453 174 125 633 17 327 541
1918 16 835 000 1851 640 14 983 360
1919 22 605 045 538 918 22 066 127
1920 33 851 011 347 089 33 503 922
1921 24 196 863 2 189 272 22 007 591
1922 30 567 306 2 725 719 27 841 587
1923 31 825 914 3 004 051 28 821 863
1924 33 212 848 2 774 866 30 437 982
1925 26108 882 5 293 044 20 815 838
1926 23 817 282 5 059 470 18 757 812

ein Riickgang von 2,29 Mili. t oder 8,78%. Die Steigerung 
der Inlandforderung einerseits, der britische Bergarbeiter- 
ausstand anderseits waren die Hauptursachen dieser Ver- 
minderung. Des weitern trat insofern ein Umschwung ein, 
ais an Stelle Englands Deutschland die gróBten Kohlen- 
mengen nach Frankreich lieferte. Auch die A u s f u h r  ver- 
ringerte sich, und zwar von 5,29 Mili. t auf 5,06 Mili. t oder 
um 234000 t gleich 4,41%. Oleichzeitig verminderte sich 
der EinfuhriiberschuB von 20,82 Mili. t auf 18,76 Mili. t.

Auf Kohle, Koks und PreBkohle verteilt zeigt der 
AuBenhandel Frankreichs an mineralischem Brennstoff von 
1913 ab die folgende Entwicklung.

Z a h l e n t a f e l  14. AuBenhandel in mineralischem 
Brennstoff1.

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

Jahr Kohle Koks
PreB
kohle

Kohle Koks
PreB
kohle

t t t t t t

1913 18710935 3 070 038 1 085 994 1 113 700 205 443 123 729
1914 15 430 258 1 457 931 749 060 562 461 89 208 61 306
1915 19 067 738 224 917 400 920 62 996 28 715 14 177
1916 18 774 723 790 992 648 090 98 816 12164 2 470
1917 15 868 917 670 895 753 777 95 293 19 516 4 776
1918 15 385 099 516 765 830 723 1 773 160 35 836 33 570
1919 19 107 598 1 821 683 1 170 598 458 397 52 380 11 826
1920 25 809 197 4 575 498 2131157 325 356 8 905 10 772
1921 18 398 026 3494 668 1 253 735 1 454 829 489 757 90 486
1922 22 421 491 5 142183 1 423 434 2 021 130 463 040 96 673
1923 26 283 763 3 630 051 777 977 2130105 496 949 232 030
1924 25 152 811 5 382 773 981 426 1 955 860 507 974 156 210
19252 18 298230 5 002 554 1 260 626 4 507 033 473 336j 170 451
19262 15 402 828 5 554 955 1 118 044 4 205 193 471 753! 247 109

1 Bunkerkohle fiir f r a n z o s is c h e  Schiffe nicht eingerechnet.

- Seit dem 10. Januar 1925 ist der Saarbezlrk in das franzosische Zoll- 
gebiet eingeschlossen.

Hiernach ergibt sich, daB die E i n f u h r  von Koh l e  
im letzten Jahr um 2,9 Mili. t oder 15,82% kleiner gewesen 
ist ais 1925. Die Pre Bko h 1 e lieferungen gingen ebenfalls 
zuruck, und zwar um 143000 t oder 11,31 %. Denigegen- 
uber weist der Koksbezug trotz der gesteigerten Selbst- 
erzeugung Frankreichs eine Zunahme um 552 000 t oder
11,04% auf. Die Mehreinfuhr wurde veranlaBt durch die 
gute Beschaftigung der franzósischen Huttenindustrie.

Die A u s f u h r  von Kohle laBt eine Verminderung 
um 302000 t oder 6,7% erkennen. Der Versand an Koks  
hielt sich bei 472 000 t annahernd auf der gleichen Hohe 
wie im Vorjahr; P r e Bk oh l e  dagegen verzeichnete eine 
Erhohung um 77000 t oder 44,97%.

In den einzelnen Monaten 1926 gestaltete sich der AuBen
handel wie folgt.

Die hóchste Einfuhrziffer an Kohle weist der Monat 
Februar mit 1,6 Mili. t, den niedrigsten Stand der Monat 
Oktober mit 1,03 Mili. t auf, im Monatsdurchschnitt wurden 
1,28 Mili. t (1925: 1,52 Mili. t) eingefuhrt. Die Ausfuhr

Z a h l e n t a f e l  15. Monatlicher AuBenhandel Frankreichs
in mineralischen Brennstoffen im Jahre 19261.

Monat

...

Kohle

t

iinfuhr

Koks

t

PreB
kohle

t

t-

Kohle

t

Ausfuhr

Koks

t

PreB
kohle

t

Januar . . . 
Februar . . 
Marz . . . 
April . . . 
Mai . . . .  
Juni . . . .  
Juli . . . .  
August. . . 
September 
Oktober . . 
November 
Dezember. .

1 432409 
1 604764 
1352114 
1571000 
1510532 
1087717 
1095010 
1293667 
1 107663 
1075035 
1 109835 
1 280345

459 578 
448 251 
518 084 
436 827 
474 417 
481 210 
417 885 
415 681 
467 842 
444 451 
446 990 
543 760

125 997 
140 102 
91 294 
73 966
90 794 
83 375 
79 289 
93 440

127 194
91 569 
45 858 
75 166

300 605
418 776 
390 392 
386400 
384 924 
375 338 
469 810
419 109 
356552 
331 050 
231 493 
154 482

55 652 
52 905
49 872 
31 311 
23 176 
48 620 
52 874 
36 372
50 608 
31 762 
23 309 
15 292

18 338 
29 231 
21 848 
15 642
19 884 
19 114
15 937 
18 950
16 439 
27 266 
13 105 
31 355

Monats
durch
schnitt

<-19262
1925
1924
1923

U913

1283569
1524853
2096067
2190314
1559245

462 913 
416 880 
448 564 
302 504 
255 837

93 170 
105 052 
81 786 
64 831 
90 500

350 433 
375 586 
162988 
177 509 
92808

39 313 
39 445 
42 331 
41 412 
17 120

20 592 
14 204 
1301S 
19 336 
10311

1 Bunkerkohle ffir f r a n z o s i s c h e  Schiffe nicht eingerechnet; seit 

dem 10. Januar 1925 ist der Saarbezirk in das franzosische Zollgebiet ein- 

geschlossen.
2 In der Surame berichtigte Zahlen.

erreichte den gróBten Umfang mit 470000 t im Juli; in der 
Folgezeit machte sich ein allmahliches Abflauen bis auf 
154000 t im Dezember bemerkbar. Der Monatsdurchschnitt 
belief sich auf 350000 t (376000 t).

Die V e r t e i l u n g  der Ein- und Ausfuhrmengen auf 
die verschiedenen He rkun f t s-  bzw. E m p f a n g s l a n d e r  
ist aus Zahlentafel 16 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  16. BrennstoffauBenhandel in den Jahren 
1913 und 1924—1926 nach Landern1.

1913

t

1924

t

19253

t

19263

t

Einfuhr :

Kohle:
GroBbritannien 11 257 228 13 075 765 9 938 473 4 175 382
Belgien2 . . . 3 669 395 1 710 693 1 897 713 2 356 393
Ver. Staaten 11 580 344 645 204 199 259 219
Deutschland

| 3 490 576
4 265 178 5 518 097 >7 643 869

Saargebiet . . 5 214 030
Niederlande . 274 747 509 028 563 677 747 225
andere Lander. 7 409 33 472 176 071 220 740

zus. 18 710 935 25 152811 18 298 230 15 402 828
Koks:

GroBbritannien 9 989 53 493 7 838 3 392
Belgien2 . . . 547 228 389 781 498 778 643 188
Deutschland .

J 2 392 897 4 540233 4 115 402 4 539 955
Saargebiet . . 64 362 .

367 286Niederlande 111 814 322 229 372 406
Ver. Staaten 6378 .
andere Lander. 1 732 12 675 8 130 1 134

ZUS. 3 070 038 5 382 773 5 002 554 5 554 955
PreBkohle:

GroBbritannien 175 061 110 957 168 398 76493
Belgien2 . . . 641 572 400 893 662 929 473 257
Deutschland . 187 834 461 531 387 992 529352
Niederlande 81 489
andere Lander. 38 8 045 41 307 38 942

ZUS. 1 085 994 981 426 1 260 626 1 118 044

Ko h l e :
Belgien2 . . . 810 503

Aus f  

1 066 053

uhr :

1 417 690 1 505 531
Schweiz . . . 159 859 512 654 1 100 585 893 672
Italien. . . . 49 685 26 961 502 941 499 042

1 Ohne Bunkerverschiffungen fur franzosische Schiffe.

'  Ab 1. Mai 1922 einschlieBUch Luxetnburg.
* Seit dem 10. Januar 1925 ist der Saarbezirk in das franzosische Zoll

gebiet eingeschlossen.
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1913

t

1924

t

. 19253 

t

19263

t

Spanien . . . 27 038 1 933
Deutschland 1 7 861

143 780 1 359 989 959 416
Saargebiet . . / 152 532 .
andere Lander 17 695 14718 59 368 147 929
Bunkerver- 

schiffungen1 . 41 059 37 229 66 460 199 603

zus. 1 113 700 1 955 860 4 507 033 4 205 193
Koks:

Schweiz . . . 41 445 96 963 101 479 107 982
Italien . . . . 92 438 242 912 252 554 249 831
Belgien2 . . . 49 544 97 630 95 024 71 475
Deutschland 1 6 933 999
Saargebiet . . 1 34 099 .
Spanien . . . 5 524 3 990 ,
andere Lander 9 559 31 381 24 279 42 465

ZUS. 205 443 507 974 473 336 471 753
PreBkoh l e :  

Schweiz . . . 37 019 129 495 99 359 98 682
Deutschland 9149
Saargebiet . . 4 638 . .

Italien . . . . 11 594 '2 118
Algerien . . . . 4 837 2812 8 933
andere Lander 74 574 4 948 67 896 123 731
Bunkerver- 

schiffungen1. 542 1 025 384 15 763

ZUS. 123 729 156 210 170 451 247 109

>, *, *s. Anra. auf S. 220.

Abb. 6. Einfuhr an Koks 1913 und 1926.

Wir gehen zunachst auf die Ei nfuhr  naher ein. Nach- 
dem die Bezuge an brifischer Kohle 1923 im Zusammen- 
hang mit dem Ruhreinbruch mit 17,96 Mili. t ihren Hóchst- 
stand erreicht hatten, konnte in den folgenden beiden Jahren 
ein starker Abfall auf 13,08 bzw. 9,94 Mili. t festgestellt 
werden. Der britische Bergarbeiterausstand bewirkte 
schlieBlich ein weiteres betrachtliches Sinken auf 4,18 Mili. t 
in der Berichtszeit. Dieser Tiefstand stellt nur 23,24% der 
Menge des Jahres 1923 dar und 37,09% derjenigen von 1913. 
Im Vergleich mit dem Vorjahr erhóhten sich demgegenuber 
die Lieferungen aller iibrigen Lander, und zwar aus Deutsch
land (einschlieBlich Reparationsleistungen) um 2,13 Mili. t 
oder 38,52%, aus Belgien um 4590001 oder 24,17%, aus den 
Niederlanden um 184000 t oder 32,56% und aus den Ver.

Staaten um 55000 t oder 26,94%. Insgesamt betrug die 
Kohleneinfuhr 15,4 Mili. t. AuBerdem kamen nach dem 
Bericht des »Comite Central des Houilleres de France* an 
Saarkohle 5,5 Mili. t auf den franzósischen Markt gegen 
4,69 Mili. t 1925. Selbst wenn man diese Menge der eben- 
genannten von 15,4 Mili. t hinzufiigt und sich demzufolge 
die Gesamteinfuhr an Kohle auf rd. 20,9 Mili. t erhoht, so 
wurde sich nach dieser Berechnung gegeniiber 1924, dem 
letzten Jahr vor der Einverleibung des Saarbezirks in das 
franzosische Zollgebiet, immerhin ein Minderbezug von
4,25 Mili. t oder 16,91% ergeben. Diese Tatsache beweist, 
daB Frankreichs Absicht, in der Deckung seines Kohlen- 
bedarfs unabhangig vom Ausland zu werden, der Ver- 
wirklichung schon naher geriickt ist.

Ein nicht ganz so gunstiges Bild ergibt sich bei Koks. 
Wenngleich nicht zu verkennen ist, daB die Koksherstellung 
Frankreichs in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte 
gemacht hat, so ist doch angesichts des Mangels an Fett
kohle kaum anzunehmen, daB es den gewaltigen Koksbedarf 
seiner Industrie jemals selbst zu decken in der Lage sein 
wird. Nach wie vor ist der Ruhrbezirk der unentbehrliche 
und hauptsachlichste Kokslieferant Frankreichs. Die Zufuhr 
an Koks aus Deutschland erhóhte sich gegen das Vorjahr 
um 425000 t auf 4,54 Mili. t, das ist die gleiche Menge wie 
im Jahre 1924, sie stellt annahernd eine Verdopplung der 
Bezuge des letzten Friedensjahres dar. Auch die Lieferungen 
aus Belgien erfuhren gegen 1925 eine Steigerung, und zwar 
um 144 000 t oder 28,95%; die Friedensziffer wurde gleich
zeitig um 96000 t oder 17,54% iiberholt. Nachdem die 
Kokseinfuhr aus GroBbritannien bereits im Vorjahr um
46 000 t auf 7800 t zuruckgegangen war, wurde sie im 
Berichtsjahr bei nur 3400 t vollkommen bedeutungslos. Aus 
den Niederlanden kamen rd. 5000 t weniger ais im Vorjahr. 
Insgesamt wurden 1926 5,55 Mili. t Koks aus dem Ausland 
eingefiihrt, ungerechnet 85 000 t (1925: 78000 t), die der 
Saarbezirk Iieferte.

Die Mindereinfuhr von PreBkohle um 143000 t entfallt 
vorwiegend auf Belgien (-  190000 t) und GroBbritannien 
(-  92 000 t). Dagegen erhóhte sich der Bezug aus Deutsch
land um 141 000 t.

An der gesamten K o h l e n a u s f u h r  in Hóhe von
4,21 Mili. t war der Saarbezirk, fur den ais Absatzgebiete 
vorwiegend Deutschland, die Schweiz und Italien sowie 
ElsaB-Lothringen in Betracht kommen, mit 2,12 Mili. t 
(1925: 2,38 Mili. t) beteiligt. Belgien ais Hauptabnehmer 
erhielt 1,51 Mili. t (1,42 Mili. 1), Deutschland 959 000 t 
(1,36 Mili. t), die Schweiz 894000 t (1,1 Mili. t) und Italien 
499 000 t (503000 t). Abgesehen von Belgien-Luxemburg, 
das einen Minderbezug an Koks von 24000 t aufzuweisen 
hat, laBt der Koksversand nach den verschiedenen Landem 
kaum eine Veranderung erkennen. Ais beste Koksabnehmer 
sind Italien mit 250 000 t oder 52,96 % der Gesamtausfuhr 
und die Schweiz mit 108000 t oder 22,89 % anzusprechen.

Die Ausfuhr an PreBkohle ist nach wie vor uberwiegend 
nach der Schweiz gerichtet, nach dort gingen rd. 99 000 t 
oder 39,93% der Gesamtausfuhr.

Die franzosische Brennstoffeinfuhr belief sich im letzten 
Jahr dem Werte nach auf 3613 Mili. Fr. gegen 2921 Mili. Fr. 
im Jahre vorher. Wahrend einerseits die Einfuhr mengen- 
maBig (s. Zahlentafel 13) um 8,78 % zuruckgegangen ist, 
erfuhr anderseits der Wert infolge des erneuten Wahrungs- 
sturzes (£-Kurs im Januar 1926 125, im Juli 240 und Ende
1926 erneut 125) eine Steigerung um 692000 Fr. oder 23,68%.

Im Interesse der wirtschaftlichen Lage setzt bekanntlich 
die franzosische Kohlenindustrie — unterstutzt von der Re- 
gierung, jedoch heftig bekampft von den Einfuhrhausern und 
der Huttenindustrie — alle Hebel in Bewegung, die Einfuhr 
auslandischer Kohle nach Móglichkeit vom franzósischen 
Markt fernzuhalten, um auf diese Weise den Inlandabsatz 
der eigenen Kohle steigern zu kónnen. Zu diesem Zweck 
ist beabsichtigt, die auslandische Kohle mit hóhern Zóllen 
zu belegen. Hiervon soli hauptsachlich Anthrazitkohle, die
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die Regierung trotz der Abneigung der Geschaftskreise durch 
billigere Iniandbrennstoffe ersetzen will, betroffen werden. 
Nach der franzósischen Fachzeitschrift »L’usine« vom 10. De
zember 1927 diirfte mit einer Erhohung des franzósischen 
Kohlenzolls auf 6 Fr. — das ist das Fiinffache des Vor- 
kriegszolls — schon in allernachster Zeit zu rechnen sein. 
Damit wurde der Inlandkohlenpreis gegeniiber dem Aus- 
land allein durch Frachten und Zoile einen Vorsprung von 
16 — 18 Fr. je t erfahren. Hierzu sei bemerkt, daB die Brenn- 
stoffeinfuhr auf Grund dieser Vorkehrungen wohl einge- 
schrankt, nicht aber vollkommen ausgeschaltet werden kann, 
schon deshalb nicht, weil Frankreich auf gewisse aus- 
landische Industriekohlensorten unbedingt angewiesen ist. 
Zudem diirfte die britische Kohle aus gewissen Kiisten- 
gebieten dank ihrer naturlichen Vorrangstellung wohl kaum 
je verdrangt werden kónnen. Fiir den ins Auge gefaBten 
erweiterten Umsatz inlandischer Kohle kommen vorwiegend 
der Westen und Siidwesten Frankreichs sowie die Mittel- 
meerkuste in Frage; der Osten sowie der Pariser Bezirk 
werden von den lothringischen und saarlandischen Gruben 
ausreichend versorgt, auBerdem entfallt auf diese Bezirke 
auch noch die Reparationskohle. Mit Riicksicht darauf, daB 
der Wettbewerb nach diesen weiter entfernten Landesteilen 
durch die Hóhe der Eisenbahntarife sehr erschwert wird, 
ist angestrebt worden, durch Vermittlung der Regierung 
eine wesentliche Herabsetzung der Frachtsatze auf groBe 
Entfernungen zu beantragen. Daraufhin ist von samtlichen 
Eisenbahngesellschaften, mit Ausnahme derjenigen von 
Orleans, auch bereits eine allerdings zunachst nur voriiber- 
gehende ErmaBigung der Frachtsatze zugestanden worden. 
Nach Angaben der Zeitschrift L’usine« vom 10. Dezember
1927 soli diese FrachtermaBigung fiir Inlandkohle etwa 
10—12 Fr. betragen.

Das »Comite Central des Houilleres de France* hebt 
noch besonders hervor, daB alle diejenigen Bezirke, die sich 
der einheimischen Kohle bedienen, im Berichtsjahr eine 
weit geringere Preissteigerung zu tragen hatten ais die mit 
auslandischer Kohle versorgten Gebiete. So soli beispiels- 
weise der Durchschnittswert fiir 1 t Kohle im Bezirk Valen- 
ciennes, der ausschlieBlich mit Inlandkohle beliefert wird, 
eine Erhohung um nur 37% erfahren haben, wahrend dem- 
gegeniiber die von auslandischer Kohle abhangigen Bezirke, 
wie Paris, Bordeaux und Brest, eine Steigerung um 46 bzw.
86 und 110% aufzuweisen hatten.

Durch diese MaBnahmen hofft man, die franzósische 
Kohlenfórderung nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern 
noch zu steigern. Bei eintretendem Absatzmangel soli die 
Fórderung weder eingeschrankt noch auf Halde gestiirzt, 
sondern vielmehr nach dem Westen und Siidwesten ab- 
geleitet werden. Gleichzeitig mit der Neuorganisation der 
Kohlenwirtschaft ist eine Rationalisierung ins Auge gefaBt, 
sowohl im Hinblick auf sparsamern Kohlenverbrauch wie 
bessere Ausnutzung der Kohle. Mit der Verminderung 
der Kohleneinkaufe im Ausland wird eine Stutzung des 
franzósischen Franken und gleichzeitig eine Besserung der 
Handelsbilanz bezweckt. Die Ausgaben fiir die in Frank
reich eingefiihrten mineralischen Brennstoffe, die 1913 
584 Mili. Fr. betrugen, stiegen 1920 bei 2550 Mili. Gold-Fr. 
auf mehr ais das 4fache und beliefen sich 1925 und 1926 
auf 710 bzw. f)02 Mili. Gold-Fr. Ein Vergleich dieser letzten 
beiden Betrage mit den voraufgegangenen Jahren ist jedoch 
nicht angangig, weil der Saarbezirk seit 1925 in das fran
zósische Zollgebiet eingeschlossen ist und deshalb in den 
Jahren 1925 und 1926 ais Einfuhrland ausscheidet. Bei ent- 
sprechender Steigerung der Eigenfórderung wird sich natur- 
gemaB auch diese Belastung vermindern. In Regierungs- 
kreisen rechnet man mit der Móglichkeit, die Kohleneinfuhr 
innerhalb der nachsten 7 Jahre von 20 auf 12 Mili. t herab- 
drucken zu kónnen. Die Kohlenschlacht hat begonnen*,

erklarte der Minister der Offentlichen Arbeiten, Andre 
Tardieu, vor der Kammer Anfang April des Jahres 1927 
»Um sie zum Erfolg zu fiihren, wird sich die Regierung 
aller Waffen bedienen, die die Gesetze ihr geben oder 
geben werden.«

Auf Grund der in den Zahlentafeln 1 und 13 gebrachten 
Angaben iiber die Gewinnung und den AuBenhandel in 
Kohle berechnet sich fur die Jahre 1913 bis 1926 der 
folgende V e r b r a u c h  Frankreichs an mineralischem Brenn- 
stoff.

Z a h l e n t a f e l  17. Kohlenverbrauch Frankreichs 
1913-1926.

Jahr
Verbrauch

t

Verhaltnis der Fórderung 
zum Verbrauch 

<= 100%)

1913 63 134 724 64,69
1914 44 847 665 61,38
1915 39 153 654 49,89
1916 41 614 500 51,21
1917 46 242 948 62,53

63,671918 41 242 443
1919 44 507 508 50,42
1920 58 764 980 42,99
1921 50 968 064 56,82
1922 59 754 697 53,41
1923 67 365 533 57,22
1924 75 419 538 59,64
1925 81 860 5S7 74,57
1926' 84 902 4S6 77,91

1 Einschl. Saarbezirk.

m
t
so

70

60

50

40

30

20

10 

O

Abb. 7. Verbrauch an mineralischen Brennstoffen.

Der Verbrauch war 1926 bei 84,9 Mili. t um 3 Mili. t 
oder 3,72 % gróBer ais im voraufgegangenen Jahr. Rd. 62% 
der Versorgung konnten 1926 der einheimischen und rd. 
16% der Saarfórderung entnommen werden gegen rd. 59 
bzw. 16% im Jahre 1925. Wie aus diesen Zahlen erhellt, 
ist Frankreich trotz seiner verbesserten Kohlenlage auch 
heute noch fiir seine Brennstoffversorgung in starkem MaBe 
vom Ausland abhangig. Wenn erst nach der Abstimmung 
im Jahre 1935 das Saargebiet wieder an Deutschland zu- 
ruckgelangt und damit hoffentlich auch die Saargruben wieder 
aus dem Besitz des franzósischen Staates ausgeschieden 
sein werden, wird diese Abhangigkeit noch weit mehr in 
Erscheinung treten.

I
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Abb. 3. SutanaufschluB iibertage.

BloBlegung der Sutan-Uberscliiebung in einem Tages- 

aufschluB bei der Zeche Carl Funke in Heisingen.

Von Markscheider K. Manskopf ,  Essen.

Der Sutan, eine plattdeutsche Umformung des Wortcs 
Satan, ist im Laufe der Jahre durch dic Grubenbaue vieler 
Zechen aufgeschlossen worden und sein Verlauf daher 
untertage im allgemeinen in der ganzen Erstreckung des 
Ruhrkolilenbeckcns von Kettwig bis Hamm bekannt.

In dem nicht mehr vom Deckgebirge iiberlagerten 
Teile, also sitdlich von Steele, kann man den Verlauf des 
Sutans in siidwestlicher Richtung auch iibertage an ver- 
schicdenen Merkmalen, wie Oberlagerung jiingerer Schich
ten des Stcinkohlcngebirgcs durch iiltcre, Doppellagerung 
einer Gebirgsschicht, Fehlen einer Flózgruppc, starkę 
Faljungserscheinungen usw. yerfolgen. So zeigen dic Abb. 1 
und 2 in besonders schóner Ausbildung stark gefaltete 
tmd gestórte Gebirgsschichten, die auf beiden Seitcn des 
Borner Weges im sudlichen Teil der Stadt Werden kurz 
vor dem Schlachthof in einem kleinen Steinbruch auf
geschlossen worden sind. Cr cm er hat schon im Jahre 1897 
auf diesen AufschluG und die Nśihe des Sutans hingewiesenJ.

der uber den Zechenpiatz zur Bredeneyer StraBe in 
Heisingen hinauffiihrt, darauf liin, dali der Sutan in der 
Nahe vermutet wurde. Auch die Bezeichnung einer Langcn-

Abb. 2. Faltungserscheinung in der Nahe des Sutans.

feldberechtsame, dereń Vierung sich am Ausgehendcn des 
Sutans entlangzieht, mit »Sutansbank« lieB vermuten, dafi 
den Alten der Verlauf des Sutans an der Tagcsoberflache in 
etwa bekannt war. Ferner mufite der Sutan auch nach den 
Grubenaufschliissen der Zeche Carl Funke gleich west- 
lich der Tagesanlage zutage ausgeheu, die LandstraBe 
Heisirlgen-Werden durchcjueren und in den Berghang cin- 
schueiden; Waldbestand, Stniucher, Graswuchs und Ver- 
witterung des Gesteins machten jedoch eine klare Er- 
kennung der Gebirgsschichten linmóglich.

Im Laufe des Sommers 1927 ist nun am westlichcn 
Eingang zur Zeche Carl Funke der Berghang an der 
genannten LandstraBe zwecks Platzgewinnung abgctragen 
und dabei das in Abb. 3 wiedergegebene Schichtenprofil 
bloBgelegt worden. Darin sieht man zum ersten Małe die 
Sutanuberschiebung selbst ais eine 2,5 m breite, mit zer- 
riebenem Gestcin ausgefiillte Stórungszone deutlich ais 
helles Band hervortreten. Die Schichten im Liegenden des 
Sutans bestehen durchweg aus Schiefer. Sie zeigen schone, 
wellenfórmige Druckerscheinungen in Form von mehreren 
kleinern Siitteln und Mulden. Dic Faltcn sind teilweise 
scharf ausgeprjigt und etwas iiberkippt. Dieses Faltungs- 
bild wird unvermittelt von der mit 52° nach Siidosten ein
fallenden eigentlichen Stórung abgeschnittcn. Im Hangen- 
den folgen dann in regelmaBiger Lageruug abwechselnd 
Sandschiefer- und Schieferschichten mit einem siidostlichen 
Einfallen von 35-42°. Der Aufschluli erstreckt sich bis 
zu dem sogenannten Flóz Banksgen, einem 15 cm starken 
Brandschieferflóz, ungefahr 15 m im Liegenden des Flózes 
Mausegatt, das in Abb. 3 nicht mehr erscheint. Die im 
Liegenden des Sutans aufgeschlossenen Schichten gehóren 
dem Horizont des Flózes Plasshofsbank an. In diesem

Abb. 1. Faltungserscheinung in der Nahe des Sutans.

Eine Gelegenhcit, die Stórung selbst, also die eigent- 
liche Uberschiebungskluft, iibertage zu sehen, hatte sich 
jedoch bisher nicht geboten. Auf der Zeche Carl Funke 
in Heisingen deutete wohl der Name des Sutansweges,

1 C re rae r: Die Sutan-Ubcrsclilcbung, Gluckauf 1S97, S. 373.
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Abb. 4. Magerkohlengruppe im Hangenden des Sutans.

t fu  p / £ ,  J - - ł -

dureh die Schachtabteilung der Zeche Carl Funke, ist 
schlieBIich noch der weitere Verlauf des Sutans nach der 
Teufe hin wiedergegeben.

Sicherung von Hochbauten in Bergbaugebieten.

Von Bauoberinspektor Dipl.-Ing. E. S z e n t k i r a l y i ,  
Pecs (Ungarn).

Die Ausfiihrung von Hochbauten in Abbaugebieten 
erfordert bekanntlich auBerst umsichtige BaumaBnahmen 
zum Schutze der Gebiiude gegen Beschiidigungen, die sich 
infolge der mehr oder minder heftigen Bodenbewegungen 
auf solchem Gelande einstelien konnen. Die zu erwartenden 
Bodenbewegungen sind von verschiedener Art und Starkę, 
so daB sich MaB und Richtung mit unbestrittener Sicher- 
heit nicht vorausbestimmen lassen. Es erscheint daher fiir 
alle Falle angezeigt, die Sicherheitsmafinahmen derart zu 
treffen, daB der im Bruchgeliinde auszufiihrende Hochbau 
sowohl den durch Bodensenkungen hervorgerufenen senk- 
rechten Spannungen ais auch den infolge von Zerrungen 
und Stauchungen des Bodens entstehenden wagrechten Bc- 
anspruchungen in gleicher Weise móglichst gewachsen ist.

Vor diese Aufgabe war man im Friihjahr 1922 gestellt, 
ais sich im Pecser (Funfkirchner) Liaskohlenbezirk der 
Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Oesellschaft die Notwendig
keit ergab, im nordlichen Abbaugebiete des Sankt-Stefan- 
Schachtes an einer Stelle, die vom Schachte 120 m ent- 
fernt und in der Nahe seines Sicherheitspfeilers gelegen 

ist, ein Ledigenheim fiir 210 Bergarbeiter zu bauen. Dieses 
viergeschossige Gebaude, das auBer den erforderlichen 
Schlaf-, Aufenthalts-, Wasch- und Nebenraumlichkeiten 
eine Gemeinschaftskiiche und einen Speisesaal von ent
sprechenden Abmessungen sowie eine Dampfwascherei ent- 
hiilt, hat eine Lange von 35,20 m, eine Breite von 15,40 m 
und eine Hohe von 14,50 m.

Ais Folgen der erheblichen Bodenbewegungen, die in 
diesem Abbaugebiete vor sich gehen, weist das Gelande 

ostlich von der Baustelle in einer Entfernung von rd. 20 m 
eine Abbruchstufe von 0,5 m sowie etwa 100 m nordlich 
eine solche von 2,5 in auf, ferner zeigten sich beim Aus- 
liub der Fundamentgruben machtige Bodenrisse, die den 
Baugrund an mehreren Steilen durchtjuerten.

Zwecks Sicherung des OebSudes gegen die Wirkung 
der wagrechten Krafte verlangerte man zunachst die Grund- 
mauern samtlicher im Hausinnern endigenden Zwischen-

Schf.2

W _ę_r_c/_ę_n____
W er Je n  e r  - ó tr ą /ś  e

Abb. 5. AufschluB des Sutans in der Schachtabteilung 
der Zeche Karl Funke.

AufschluB liegen also Schichten der mittlern Magerkohlen
gruppe auf solchen der untern Fettkohlengruppe. Der senk- 
rechtc Abstand dieser Horizonte betragt nach dem Normal- 
profii ungefahr 300 m, das AusmaB der Oberschiebung 
belauft sich dagegen auf ungefahr 1200 m.

Abb. 4 zeigt im ostlichen Teil einen TagesaufschluB 
bei dem neuen Schacht 2 der Zeche Carl Funke, wo die 
Schichtenfolge von Flóz Finefrau bis Flóz Geitling blofi- 
gelegt worden ist. Der westliche Teil der Abbildung gibt 
noch einmal den beschriebenen SutanaufschluB wieder. 
Der mittlere, zwischen den beiden Aufschliissen liegende 
Teil ist dem Grubenbild entnommen.

Das steilere Einfallen der Gebirgsschichten im Hangen
den des Sutans hat es mit sich gebracht, daB die darin auf- 
tretenden Flóze zutage ausgehen und so in fruhern Zeiten 
sanitlich ais Liingenfelder verliehen worden sind, wahrend 
sich bei der flachen Lagerung im Licgenden die Langen- 
feldverleihungen auf die obersten Flóze Plasshofsbank und 
Girondelle beschrankt haben. In Abb. 5, einem Querprofi!



18. Februar 1928 G l i i c k a u f 225

wiinde bis an die Grundmauern der AuBenwande. Zur 
Aufnahme der zu erwartenden Zugspannungen wurden 
samtliche Grundmauern, die planmaBig olinehin in Beton 
auszufiihren waren, iiberdies mit Eiseneinlagen in Gestalt 
von alten Grubenschienen reichlich bewehrt, so daB das 
Gebaude auf einem Eisenbetonrost stellt. Um ferner das 
aufgefiihrte Gebaude samt der Griindung ais einen zu- 
sammenhangenden Kórper gegen die Zerstórung durch die 
sich infolge der bevorstehenden weitern Bodenbewegungen 
auslósenden Krafte zu schiitzen, verband man in jedem 
Geschosse die aus Eisenbeton hergestellten Fensteriiber- 
lagen in ihrer vollen Starkę um das Gebaude herum mit- 
einander, so daB diese im Zusainmenhang mit den Eisen- 
betondecken geschoBweise starre Rahmen bilden, die mit 
dem Fundamentrost durch je vier gleichfalls in Eisenbeton 
errichtete Eck- und Mauerpfeiler an den Langsseiten des 
Gebaudes verbunden sind. Sowohl die Haupt- ais auch die 
Zwischenwande des Gebaudes wurden ais Fiillmauerwerk 
in gebrannten Ziegeln ausgefiihrt.

Mit diesen nur geringe Mehrkosten erfordernden 
SicherheitsmaBnahmen hat man erreicht, daB das Gebaude, 
das seit mehr ais fiinf Jahren in Benutzung steht, die Boden
bewegungen unversehrt mitzumachen vermag. Infolge der 
ungleichmaBigen Senkungen hat es sich mittlerweile tat- 
sachlich geneigt, weist aber weder an den Wiinden noch 
an den Decken, ja selbst nicht einmal an den iiberaus emp- 
findlichen fugenlosen AsbestitfuBbóden, mit denen dic 
Schlaf- und Aufenthaltsraumc in samtlichen Stockwerken 
versehen sind, Spriinge auf.

Das haufig empfohlene Verfahren zum Schutze von 
Hochbauten gegen Abbauschaden, wonach das ganze 
Oebaude einfach auf eine durchgehende biegungsfeste 
Orundplatte zu stellen ist, wird sich nur dann bewśihren, 
wenn die Bodenbewegung das Gebaude im wesentlichen 
nur parallel zu seiner urspriinglichen Lage verschiebt, d. h. 
sofern es hóchstens eine ganz geringe Schiefstellung er- 
falirt und von kleinen Abniessungen ist. Da man aber 
niemals vorausbestimmen kann, an welchen Stellen und in 
welchem MaBe dis Bodensenkung eintreten wird, ist die 
genaue Bemessung von Griindungsplatten iiberhaupt nicht 
durchfiihrbar; auBerdem ist ihre Herstellung in der Regel 
sehr kostspielig, ohne daB sie die nótige Sicherheit fiir das 
Bauwerk bei etwaiger Schiefstellung gewahrt.

Eine andere vorgeschlagene SicherheitsmaBnahme 
gegen RiBbildung an Gebauden in Bergsenkungsgebieten, 
die darin besteht, dali die Grundmauern von dem auf- 
gehenden Mauerwerk durch Zwischenschaltung zweier 
Lager von Walzkórpern vollstandig getrennt werden, ver- 
spricht ebenfalls nur in jenen Fallen Erfolg, in denen sich 
die Bodensenkung ganz gleichmaBig vollzieht und an der 
Baustelle weder Zerrungen noch Stauchungen auftreten, 
was aber in der Wirklichkeit kaum vorkommen diirfte.

Demnach empfiehlt ^ich im allgemeinen bei Errichtung 
von Gebauden im Bruch jeliinde die Verwendung des weit- 
aus geringere Mehrkosten verursachenden Verfahrens, 
einerseits die Grundmauern ais Eisenbetonroste auszu- 
bilden, anderseits die Fensteriiberlagen aus Eisenbeton 
geschoBweise durchlaufend miteinander zu verbinden und 
diese Rahmen mit Hilfe der gleichfalls in Eisenbeton aus- 
gefiihrten Eckpfeiler, bei Gebauden von gróBerer GrundriB- 
ausdehnung jedoch auch noch durch einige Zwischenpfeiler 
in Eisenbeton, mit dem Fundamentrost in Verbindung zu 
bringen. Hierdurch stellt man das Gebaude sozusagen in 
ein Eisenbetonfachwerk, das starken, sowohl senkrechten 
ais auch wagrechten Beanspruchungen Widerstand zu 
leisten vermag und das Gebaude gegen wesentliche Be- 
schadigungen infolge von Bodenbewegungen zuverlassig 
schutzt.

Zuschriften an die Scliriftleitung.
(Ohne Verantwortlichkeit der Schriftleitung.)

Bei seiner Besprechung des Emscherkoksofens1 
nimmt Bergassessor Dr. Mat th i ass zu dem Koppers-Ofen

■ G liickauf 1927, S. 1356.

Stellung. Da hierbei der von mir im Schrifttum1 benutztc 
Gedankengang sogar unter Verwendung des von mir ent- 
worfenen Stromungsbildes erórtcrt wird, ist es wohl be
rechtigt, daB ich zu der ganzen Frage Stellung nehme.

An sich gibt Matthiass in seiner Abb. 3 den nach dem 
Patent 174323 von Koppers angestrebten Strómungsverlauf 
durch die Heizwand richtig wieder. Da er aber unter 
Bezugnahme auf seine Abb. 4 ausfiihrt, in Wahrheit tratę 
ein Strómungsverlauf ein, bei dem die Gase von den untern 
Munduhgsstellen in die Regeneratoren nach den seitlichen 
Abzugsóffnungen im wesentlichen diagonale Wege ein- 
schlugen, muB ich auf folgendes hinweisen. Ich habe selbst 
an Hand der Abb. 1 meines Aufsatzes-, der im ganzen die 
von Matthiass wiedergegebene Abb. 4 entspricht, dargetan, 
dafi die Gase, die stets den Weg des geringsten Wider- 
standes einschlagen, in einem Leerraum solche diagonalen 
Wege nehmen wurden, durch die, nun wieder ruckwirkend, 
die gleichmafiige Beheizung gestort wiirde. Damit wiirde 
namlich die von mir auch zeichnerisch dargestellte Bevor- 
zugung der mittlern Heizzuge bedingt sein, weil hierbei 
nicht nur die Gase die kiirzeste Strecke durch den obern 
Horizontalkanal zuriickzulcgen haben, sondern auch der 
kiirzeste Weg der des geringsten Widerstandes ist.

In dem Augenblick aber, in dem das feuerfeste Gitter- 
werk der Regeneratoren dazwischengeschaltet wird, fiihrt 
hier der Weg des geringsten Widerstandes unzweifelhaft 
senkrecht durch das Gitterwerk, da auf diese Weise die 
Gase auf dem kiirzesten Wege den einen sehr bctracht- 
lichcn Widerstand (vgl. z. B. die Anmeldung O. 14723 
Vl/10a vom 4. Febr. 1925) bietenden Regenerator durch- 
setzen. Wenn auch vielleicht nicht ganz das ideale 
Strómungsbild (Abb. 3 bei Matthiass) erreicht werden 
mag, so ist es anderseits doch klar, daB der von Matthiass 
in Abb. 4 gezeichnete, angeblich tatsachliche Strómungs- 
verlauf nicht eintritt, weil dieser gerade das Kennzeichen 
einer Strómung ohne Beriicksichtigung des Regenerator- 
widerstandes sein wiirde.

Dafi sich auch tatsachlich bei den Koppers-Ofen ein 
durchaus befriedigendes Strómungsbild im Betriebe heraus- 
gestellt haben mufl, geht, abgesehen von der praktischen 
Bewahrung der Koppers-Ofen in der ganzen Welt, wohl 
eindeutig aus folgendein hervor. Schon Koppers hatte in 
seinen Zusatzpatenten 189148 und 201137 innerhalb der 
Regeneratoren zur geregelten Zugfiihrung dienende Leit- 
wiinde im Zuge der angestrebten Strómung in Verbindung 
mii gesetzmafiig bestimmten Zutritts- und Abzugsquer- 
schnitten der einzelnen Regeneratorabteile vorgesehen. Von 
zwei gerichtlichen Sachverstiindigen wurden iiberein- 
stimmend solche in dem Patent 275699 von Koppers bis 
zur Absonderung von den einzelnen Heizziigen zugeord- 
neten Einzelregeneratoren weiter gebildete Leitwande auch 
ais Verstarkung bzw. Verfeinerung des mit dem Patent 
174323 angestrebten Stromungsbildes bezeichnet. Da also 
Koppers sehr wohl Mittel zur Verfiigung standen, um den 
mit dem Patent 174323 angestrebten Strómungsverlauf nach 
Abb. 3 auch zu erzwingen, falls sich eine unbefriedigende 
praktische Erfiillung ergeben haben sollte, geht aus dem 
Umstand, dafi Koppers, wenigstens im wesentlichen, von 
solchen Leitwanden keinen Gebrauch machte, klar das 
Nichtvorhandensein eines entsprechenden Bediirfnisses 
hervor.

Patentanwalt Dipl.-Ing. O. Ohnesorge,  Bochum.

Zu den vorstehenden Ausfiihrungen bemerke ich 

folgendes:
1. Ich habe weder zu dem Koppers-Ofen, noch zu irgend- 

einer andern Ofenbauart Stellung genommen.

2. Es liegt mir fern, Ohnesorges Urheberschaft irgendwic 
Abtrag zu tun. Das angefiihrte Schrifttum war und 
ist mir nicht bekannt, auch fehlt es mir an Zeit, es 
zu priifen. So nehme ich gern an, dafi die Angaben

1 Koppers-Mitt. 1922, S. 150; 1925, S. 24; 1926, S. 79; Mitt. v. Verband 

deutscher PatentanwJtlte 1927, S. 170.

2 Koppers-Mitt. 1925, S. 25.
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zutreffen. Die Zwangliiufigkeit der Erwagungen iiber 
Strómui]gsverhiiltnisse in Regeneratoren fiilirt cben 
unvermeidbar inuner wieder zu denselben Gedanken- 
gangen und Darstellungen, dereń erste Ver6ffentliclumg 
Ohnesorgc fiir sich beansprucht.

3. Die von ihm erwahnten »Leitwande im Zuge der an - 
gestrebten Strómung« sind senkrechte Leitwiinde. Dies 
ergibt sieli aus dein das Wesen solcher Regeneratoren 
grundlegend bestimnienden Streben, den Speicher móg- 
lichst in der Senkrechten von unten nach oben durch- 
strónicn zu lassen. Hierbei sind tote Winkel vorhanden, 
eine Tatsache, die ja auch Ohnesorgc nicht letignet. 
Infolgedessen wurden >;gesetzmaBig bestinimte Zutritts-

und Abzugsquerschnitte« vorgesehen, d. h. man ver- 
ringerte den Durchtrittsquerschnitt im vordern Speicher- 
teil, um die Luft nach dem hintern Speiclierteil hin zu 
zwingen.

Die senkrechten Leitwiinde und die Drosselung 
im vordern Speicherraum sind beim Enischerkoksofen 
vermieden. Dies vor allem sehe ich ais wesentliche 
Verbesserung an. Maclien andere Firmen von einer 
solchen Verbesserung keinen Gebrauch, so ist das 
meines Erachtens kein Beweis fiir mangelnde Ver- 
besserungsbediirftigkeit oder -fiihigkeit der Regene
ratoren. •

Bergassessor Dr. W. Mat th i ass ,  Essen.

W I R T S C H A
Der Steinkohlenbergbau in der englischen Grafschaft Kent.

Neuerdings begegnet man in der Offentlichkeit Hin- 
weisen auf die Entwicklungsmóglichkeit des Steinkolilen- 
bergbaus in der britischen Grafschaft Kent, die den siid- 
óstlichen Teil des Inselreiches bildet und dadurch frachtlich 
fiir die Ausfuhr, im besondern nach Frankreich, Belgien, 
Holland, aber auch nach Deutschland und den skandinavi- 
schen Landem, eine sehr giinstige Lage hat. 35 Jahre sind 
verflossen, seitdem die in unmittelbarer Nahe von Dover, 
hart an der Kanalkiiste durchgefiihrte Brady-Bohrung durch 
Fundigwerden den Beweis fiir die Richtigkeit der Ver- 
mutung erbrachte, daB im Gebiet von Kent groBe Kohlen- 
vorrate lagern. Die an dieser Stelle niedergebrachten 
Śchachte mufiten jedoch wegen starker Wasserzufliisse 
auBer Betrieb gesetzt werden, man hofft aber, die Arbeit 
zu gegebener Zeit wieder aufnehmen zu kónnen, um wenig- 
stens die dort in einer Teufe von 600 FuB lagernden wert- 
vollen Eisenerzvorkommen zu erschlieBen. Durch diese 
MiBerfolge kliiger geworden, begann man nach einer Reihe 
von Jahren mit neuen Bohrversuchen mehr im Innern des 
Landes, die wiederum erfolgreich waren und zur Anlage 
der Gruben Snowdown und Tilmanstone fuhrten; vor 
14 Jahren wurde auf diesen beiden Gruben das Kohlenflóz 
erreicht. Im laufenden Jahre hofft man die Wochenfórde- 
rung von Tilmanstone auf 10000 t zu steigern. 1919 konnte 
auf einer weitern Zeche, Chislet, in der Nahe von Canter- 
bury, die Gewinnung von Kohle aufgenommen werden; 
die wóchentliche Forderung betriigt zurzeit 5000-6000 t. 
Den wichtigsten Abschnitt in der Geschichte des jiingsten 
englischen Kohlenbezirks stellt aber die im letzten Jahre 
erfolgte Inbetriebnahnie der Grube Betteshanger, Nahe von 
Dcal, dar, die nach ihrer vollstandigen Fertigstellung 
750000 t jahrlich fordem soli. Ferner wurde in 1927 auf 
der Grube Snowdown ein zweiter Schacht niedergebracht, 
der in 3000 FuB gleich 914 m das Kohlenvorkommen er- 
reichte. Fiir die Gruben Snowdown und Tilmanstone kommt 
ais Ausfuhrhafen Dover in Frage. Nach jahrelangen An- 
strengungen ist es der letztgenannten Gesellschaft vor 
kurzem gelungen, die Genehmigung zur Anlage einer Seil- 
bahn zwecks Befórderung der Kohle von der Zeche nach 
Dover zu erhalten. Durch diese Einrichtung, die die Be- 
fórderungskosten um rd. 1 s auf 1 s 91/2 d herabdriicken 
diirfte, wird Tilmanstone in der Lage sein, gewinnbringend 
zu arbeiten, was bislang nicht der Fali war. Die Kohlen- 
ausfuhr von Betteshanger und Chislet wird iiber Rich- 
borough erfolgen, wo umfangreiche Befórderungsanlagcn 
in Ausfuhrung begriffen sind.

Aus den Se l bs t kos tenzusammcnste l l ungen ,  die 
Y011 der britischen Bergverwaltung im Zusammenhang mit 
der im Steinkohlenbergbau bestehenden Lohnreglung seit 
dem Jahre 1921 alMerteljahrlich veróffentlicht werden, 
lassen sich iiber die Entwicklung von Forderung  und 
Belegschaf t  in der Grafschaft Kent die folgenden An
gaben gewinnen.

F T L I C H E S.
Zahlentafe l  1. Forderung und Belegschaftsziffer in Kent.

Zeitraum
Forde
rung 

1.1

Beleg
schaft

Zeitraum
Forde
rung 

1.1

Beleg
schaft

1921: 3. V j . . . 89 456 1962 1924: l .V j  . . 117818 1763

4. „ . . 71 198 1SS7 2. „ . . 109 598 1823
1922: l . V j . . . 83 451 1381 3. „  . . 43 084 1742

2. „ . . 99 539 1511 4. „ . . 47 645 S56
3. „ . . 98 095 1627 1925: 1. V j . . . 89 100 1180

4. „ . . 119418 1762 2. „ . . 93 703 1363
1923: l .V j . .  . 131 363 1798 3. „  . . 91 540 1388

2. „ . . 127 167 1851 4. „ .  . 91 751 1493
3. „  . . 121 762 1870 1926: l .Vj  . . 95 165 1542
4. „  . . 98 583 1895

Daraus ist zu entnehmen, daB bis zu dcm groBen Aus- 
stand Forderung und Belegschaft noch keine nennenswerte 
Bedeutung erlangt haben. In den neuern Selbstkosten- 
aufstellungen ist Kent nicht mehr gesondert, sondern zu
sammen mit andern Fórdergebieten behandelt, so daB sieli 
seine Entwicklung fiir die letzte Zeit nicht verfolgen laBt. 
Die Forderung macht jedoch nach wie vor nur den Bruch- 
teil eines Prozentsatzes der Gesamtfórderung von GroB
britannien aus. Das gleiche gilt von der Belegschaft.

Die Wettbewerbsfahigkeit des Bezirks wird zum 
gróBten Teil bedingt von der Hóhe der Selbstkosten, fiir 
die nicht zuletzt die Schicht l e i s tung und der Schicht- 
verdienst  bestimmend sind.

Uber beide unterrichtet die folgende Zahlentafel, die 
zum Vergleich auch die entspreclienden Angaben fiir GroB
britannien und die wichtigsten Kohlenausfuhrbezirke fiir 
das 1. Yierteljahr 1926 enthiilt.

Zah lentafe l  2. Schichtleistung und Schichtverdienst.

Schicht
leistung

Sćhicht-
Schicht
leistung:

Schicht-

Zeitraum ver-
dienst

Zeitraum ver-
dienst

cwts s d cwts s d

Kent Kent
1921: 4. Vj. . 15,40 13 9.25 1924: 4. Vj. . 20,00 12 7,08

1922: l .V j .  . 19,25 13 0,38 1925: l .V j .  . 22,30 12 9,29
2. „ . 20,73 12 9,35 

12 10,42
2. „ . 20,71 12 9,98

3. „ . 19,82 3. „ . 18,32 12 5,33
4. „ . 20,31 12 5,49 4. „ . 18,08 13 0,74

1923: 1. Vj. . 21,53 12 9,91 1926: l.V j. . 18,90 13 3,12
2. „ .
3. „ .

4. „ . 
1924: l.V j. .

2. „  . 
3. „ .

19,97
18,82

16,70
18.72 

18,69
19.72

12 4,53 

12 6,91 
11 11,99
11 11,79
12 3,80 
12 8,54

1926: 1. Vj.: 
GroBbrit. 
Yorkshire . 
Durham . 
Sudwales .

18,46
20,60
18,65

16,69

10 4,79 
10 10,55 
9 11,23 

10 8,S3

Die Schichtleistung war im 1. Viertel 1926 bei 18,90 cwts 
nur um ein geringes (2,38 %) hóher ais im Durchschnitt des 

ganzen Landes. Mit dem Fórderanteil von Durham deckte 
sie sich annahernd, hinter dem von Yorkshire, der aber ais
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Ausfuhrbezirk nur wenig in Frage kommt, blieb sie bc- 
deutend zuriick, wahrend sie den von Siidwales um mehr 
ais 2 cwts iiberschritt. Es mag sein, dali der Forderanteil, 
wenn erst die Oruben in Kent voll ausgebaut sind, eine 
wesentliche Erhohung erfahrt. Die Lohnverh;iltnisse liegen 
dagegen zurzeit und wohl auch weiterhin infolge des

Mangels an Arbeitern fiir den Wettbewerb keineswegs 
giinstig. Einem Schichtverdienst auf den Kopf der Gesamt- 
belegschaft von 10 s 4,79 d im ganzen Lande steht in Kent
ein solcher von 13 s 3,12 d gegeniiber.

Ober Selbstkosten und Erlós bzw. Gewinn je t ab
gesetzte Kohle gibt Zahlentafel 3 AufschluB.

Z a h l e n t a f e l  3. Selbstkosten, Erlós, Gewinn je t abgesetzte Kohle.

Zeitraum Lóhne 

s d

Gesamt
selbstkosten

s d

Regierungs-
zuschuB

s d

Verminderte
Selbstkosten

s d

Erlós 

s d

Gewinn (+) 
oder 

Verlust (—) 
s d

Kent
1921: 3. Vierteljahr . . 20 3,05 32 0,13 31 11,64 _ 0 0,49

4. 23 2,53 35 1,14 24 11,50 __ 10 1,64
1922: 1. Vierteljahr . . 16 0,05 24 0,78 19 11,95 _ 4 0,83

2. „ 14 2,72 21 0,78 17 7,98 — 3 4,80
3. 15 2,44 22 3,66 18 5,78 _ 3 9,88
4. 14 2,58 20 2,13 18 2,75 _ 1 11,38

1923: 1. Vierteljahr . . 13 8,41 18 11,42 18 3,27 — 0 8,15
2- 14 1,64 19 7,12 18 11,02 __ 0 8,10
3- 15 1,98 19 8,16 20 5,37 + 0 9,21
4............................ 17 2,50 23 9,73 19 4,09 4 5,64

1924: 1. Vierteljahr . . 14 6,45 19 4,36 21 1,89 + 1 9,53
2. „ 15 0,13 19 11,15 21 3,73 + 1 4,58
3- 16 7,94 26 8,28 19 11,16 6 9,12
4. 15 6,10 21 8,86 19 4,77 __ 2 4,09

1925: 1. Vierteljahr . . 13 3,27 18 2,21 20 4,95 + 2 2,74
2. 14 2,24 21 3,11 21 3,72 + 0 0,61
3. 15 8,60 21 4,36 1 2,76 20 1,60 19 11,20 0 2,40
4. 16 9,00 22 9,32 3 1,64 19 7,68 19 6,59 + 0 1,09

1926: 1. Vierteljahr . . 16 1,97 22 1,27 4 10,12 17 3,15 17 10,37 + 0 7,22

1926: 1. Vierteljahr;
GroBbritannien . . . 12 3,88 17 3,49 2 9,62 14 5,87 15 10,86 + 1 4,99
Yorkshire................... 11 5,54 15 7,10 1 1,89 14 5,21 16 1,98 + 1 8,77
D u r h a m ................... 11 5,70 17 0,57 4 0,80 12 11,77 13 10,26 + 0 10,49
Siidwales................... 14 0,46 19 11,35 4 5,89 15 5,46 16 9,74 + 1 4,28

Aus Lohn und Leistung berechnet sich im 1. Vierteljahr 
1926 ein Lohnaufwand fiir Kent von 16 s 197 d je t abgesetzte 
Kohle, wahrend der Lohnaufwand im ganzen Lande im Durch
schnitt nur 12 s 3,88 d betragt. Das ist ein Unterschied von 
3 s 10,09 d. Dieser Unterschied vergróBert sich fiir dic 
Gesamtselbstkosten, die fiir Kent mit 22 s 1,27 d angegeben 
werden, noch erheblich, nainlich auf 4 s 9,78 d. Einem 
RegiertmgszuschuB von 4s 10,12 d in Kent stand vor dem 
Ausstand ein solcher von nur 2 s 9,62 d in ganz GroB- 
britannien gegeniiber. Der Erlos lag allerdings auch iiber 
dem Landesdurchschnitt, und zwar um annahernd 2 s, was 
wohl damit zusammenhangt, daB die geringe Fórderung 
auf dem lokalen Markte abgenommen wurde, ohne einem 
Wettbewerb zu begegnen. LaBt man den Regierungs- 
zuschuB auBer Betracht, so ergibt sich fiir Kent im 
l.Viertel 1926 ein Betriebsverlust von 4s 2,90 d, fiir GroB- 
britannien insgesamt dagegen nur ein solcher von 1 s 4,63 d.

Z a h l e n t a f e l  4. Zechenselbstverbrauch 
(in °/o der Fórderung).

Zeitraum °/o Zeitraum °/o

Kent Kent
1921: 4. Vierteljahr . 20,75 1924: 4. Vierteljahr . 17,42
1922: 1. Vierteljahr . 13,53 1925: 1. Vierteljahr . 12,26

2- 12,02 2. 11,42
3- 13,42 3. 12,29

4‘ . >■ 12,22 4. 12,07
1923: 1. Vierteljahr . 11,60 1926: 1. Vierteljahr . 11,37

2- 11,07

”
10,86 1926: 1. Vierteljahr:

4- 14,81 GroBbritannien . 6,02
1924: 1. Vierteljahr . 10,18 Yorkshire . . . 5,24

2- 10,72 Durham . . . . 3,04
3- „ 21,28 | Siidwales . . . 5,99

l.Viertel 1926 in Kent 11,37u/o, in GroBbritannien dagegen 
nur 6,02%, in YorKshire 5,24 °/o, in Durham 3,04 °/o.

Alles in allem braucht man hinsichtlich des von Kent 
zu erwartenden Wettbewerbs auf dem Weltkohlenmarkt vor- 
laufig noch nicht angstlich zu sein.

Brennstoffverkaufspreise 
des Rheinisch-Westfalischen Kolilen-Syndikats.

Mit Wirkung vom 1. Februar 1927 gelten die nach- 
stehenden Preise.

Auch der Zechenselbs tverbrauch ist betrachtlich 
hoher ais in den iibrigen Fórderbezirken. Er betrug im

EBkohle: 
gew. NuB I .................................

„ „ H I .................................
Magerkohle (óstliches Revier): 

gew. NuB I ............................

„ „ I I I  ............................
Magerkohle (westliches Revier): 

gew. NuB I Gruppe I . . . .
„ „ I »> II . . .  .
„ „ I I  „ I •
„ „ U  „ II • • •

n i  | (grobe
»  „  „  • Kflrnung)

„ „ H I  „ I • • • ■
,, „ III „ II . . .  .

IV  I (grobe
»  „  1 v »  * • Kórnung)

„ „ I V  „ I . . . .
„ „ I V  „ II . . . .
„ „ V  „ I . . . .

V II„ ,, v ,, II . . .
„ Feinkohlen „ 1 . . . .
„ „ jj II . . .  .

ungew. „ „ I . . . .  .
„ ,, „ II . . .  .

1 A b 1. Oktober 1926.

1.4.

1926

1. 2.
1927

1. j 1.2. 

1928

26,30
20,84

27,78
21,33

32,78 
26,33

39,71 
35,24 

44,66 
40,20

31.76

29.77

14,87 16,87

14,87
13,96
13,96

7,94 9,501
7,94 9,50'
6,94 8,90'
6,94 8,90'

24,30
22,64

25,78
23,13

131,24

36,20

31.76

28.76
25.77

16.87

14.87 
15,62 
12,97 
14,71 
10,25 
10,50
9,65
9,90
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Zusammensetzung der Belegschaft1 im Rahrbezirk nach Arbeitergruppen (Gesamtbelegschaft =  100).

Untertage Ubertage
Gesamt- 

belegschaft 
(Spalten 
2 bis 9)

davon
Arbeiter

in
Neben-

betrieben

Kohlen- und 
Gcstelnshauer

Gedinge-
schlepper

Reparatur-
hauer

sonstige
Arbeiter

Fach-
arbeiter

sonstige
Arbeiter

Jugendliche 
unter 

16 Jahren

Weibliche
Arbeiter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1922 37,97 4,43 11,97 19,28 6,29 16,35 3,60 0,11 100 5,99
1924 43,01 4,22 11,44 17,42 6,27 16,14 1,44 0,06 100 5,48
1925 43,21 4,81 11,82 16,92 6,30 15,58 1,30 0,06 100 5,80
1926 44,91 4,59 11,32 16,68 6,55 14,73 1,16 0,06 100 5,51
1927:Jan. 44,79 5,66 11,06 17,04 6,32 13,83 1,24 0,06 100 5,70

Febr. 44,56 5,80 11,15 17,10 6,29 13,80 1,24 0,06 100 5,65
Marz 44,47 5,93 11,17 17,06 6,27 13,80 1,24 0,06 100 5,66
April 44,55 5,99 11,17 16,83 6,32 13,81 1,27 0,06 100 5,50
Mai 44,64 5,93 11,15 16,59 6,38 13,92 1,33 0,06 100 5,62
Juni 44,67 5,86 11,07 16,40 6,51 14,07 1,36 0,06 100 5,79
Juli 44,63 5,88 11,12 16,39 6,47 14,08 1,37 0,06 100 5,79
Aug. 44,55 5,80 11,20 16,39 6,51 14,13 1,36 0,06 100 5,84
Sept. 44,57 5,84 11,28 16,27 6,53 14,10 1,35 0,06 100 5,87
Okt. 44,57 5,91 11,33 16,18 6,55 14,07 1,33 0,06 100 5,87
Nov. 44,63 6,00 11,26 16,07 6,57 14,10 1,31 0,06 100 5,92

i Zahl der vorhandenen angelegten Arbeiter im Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt.

Deutschlands AuBenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen im Jahre 1927.

Monats-
Hurchqchnitt

Bleierz
Eisen- und 

Manganerz usw.
Schwefelkies usw.

Kupfererz, 
Kupferstein usw.

Zinlcerz

bzw. Monat Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
t t t t t t t t t t

1913 . . . . 11 915 372 1 334 156 231 308 85 329 2 351 2 300 2102 26106 3 728
1925 . . . . 2 939 608 1 040 626 36 828 77 718 972 7187 1759 7 699 6136
1926 . . . . 4 156 1 146 862 792 32 251 65 930 902 11 865 2512 13 334 9 223
1927: Jan. . . 6 062 1 276 1 256 755 27 386 87 295 529 14 954 132 11 918 15 331

Febr. 4 766 1 623 1 385 071 29 504 64 668 269 12 183 335 8 914 19711
Marz . 3 590 1 615 1 377 439 37 499 71 102 907 7175 2107 21 707 15 766
April . 
Mai . .

3110 1 714 1 407 035 35159 63 779 1 451 20 456 367 13 030 17 176
2 207 1 687 1 394 279 50 726 62 797 2 195 19 093 165 9 342 16 643

Juni . . 
Juli . .

3 453 2 367 1 820 771 33 820 91 859 2 778 34 767 50 18 865 19347

1 838 1 742 1 831 819 40 503 76 934 2 948 27 714 44 17152 23 445
Aug. . 3 712 2 068 2 056 052 34 438 144 184 3 102 17 384 50 10 869 20 250
Sept. . 4 765 1 406 1 737 088 40 668 73 888 4 991 2 760 60 15 009 16 290

Okt. . . 3 704 1 788 1 593 892 49 204 47 966 3 825 38 925 262 13 058 17 704

Nov. 3 526 1 713 1 431 493 28 114 105 023 6 992 24 245 394 8 859 13918
Dez.. . 4 793 1 147 1 289 597 32 585 62 250 5 576 29 238 ' — 25 501 17 265

Jan. —Dez.:
Menge . . . 
WertinlOOO^

45 525 20145 18 581 290 439 604 951 745 35 562 258 894 3966 174 224 212 846
12 994 4 802 401 521 6 997 19 605 754 16163 608 28 881 26355

Deutschlands AuBenhandel in Erzeugnissen der Huttenindustrie im Jahre 1927.

Eisen und Eisenlegierungen
Kupfer und Blei und Nickel und Zink und

Monatsdurchschnitt AUS unr Kupferlegierungen Blellegierungen Nickellegierungen Zinklegierungen

bzw. Monat Einfuhr Reparations*
lieferungen Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr

t t t t t t t t t t t

1913........................ 51 524 541 439 21 397 9 228 7 010 4 814 285 201 4 877 11 508
1925 ........................ 120 715 295 731 • 22 865 10 259 11 558 1 809 232 71 11 176 2 295
1926 ........................ 105 123 445 652 16 025 11 849 7 809 2 345 177 72 9 370 2 597
1927:Januar . . . 188 217 514 961 . 19 004 10 852 10811 1 678 378 144 9 164 3 982

Februar . . 195 632 387 302 22 535 10 783 6 953 1 689 257 53 8 720 3 675
Marz . . . 156 169 418 947 • 24 884 8 741 9 727 1 646 249 64 14 629 2149
April . . . 232 715 371 688 25 590 10 072 11 032 1 921 178 42 13 249 3 577
Mai . . . . 223 345 380 8271 9 813 29 514 9 9431 10102 2 2261 403 141 13 953 2132
Juni . . . . 252 625 335 2101 9 3S8 33 564 19 3741 7 580 2191‘ 580 514 8 834 1 243
Juli . . . . 253 215 352 7561 6 794 27 926 9 3091 16 104 1 8791 445 73 15 218 3 037
August. . . 299 919 344 9811 9 622 32131 s ^ is 1 

8.6821
20 051 1 9401 384 93 15 608 2 134

September . 268 523 357 9241 8 055 32 028 14 934 2 0781 335 164 15 492 3 597

Oktober . . 298 557 352 7341 11 488 29 823 9 5101 12 343 2 7381 237 172 13 018 2 942

November 296 013 336 4851 12 631 24 533 9 9461 9 962 2 2681 320 148 13 040 2 943

Dezember 231911 352 4721 5 421 28 442 11 4391 17 603 2 098* 444 214 12 975 3 691

Januar—Dezember:
35 512Menge . . . 2896 840 4 530 6911 99 704 325 682 117 1731 157 224 24 3641 3 775 1407 160 182

Wert in 1000 J i 408 175 1 440 403 31427 384 237 269 320 65 730 26138 14 070 7219 93 277 24160

1 Einschl. Reparationslieferungen.
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Deutschlands AuBenhandel in Nebenerzeugnissen der Steinkohle im Dezember 1927.

Dezember Januar— Dezember
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr

1926 1927 1926' 1927 1926 1927 1926 | 1927

Menge in t
Steinkohlenteer...................................... 2019 1 342 1 275 1 371 23 29S 40 653 42 168 73 284
Steinkohlenpech...................................... 25S3 2 831 7 929 7 652 24129 26 979 92 837 74 S09
Leichte und schwere Steinkohienteeróle,

Kohlenwasserstoff, Asphaltnaphtha . 7419 18 551 10 751 11 558 71 824 143 379 171 271 190 45S
Steinkohlenteerstoffc............................ 504 674 2 077 2 857 3S67 S 076 24 052 22 429
Anilin, Anilinsalze................................. 2 13 131 297 86 126 1 571 2 342

Wert in 1000 JC
Steinkohlenteer...................................... 258 129 159 157 1 954 4 339 3 340 9 734
Steinkohlenpech...................................... 368 277 1 305 723 2 503 2 776 7 6S9 8 641
Leichte und schwere Steinkohienteeróle,

Kohlenwasserstoff, Asphaltnaphtha . 2841 6 352 2 809 1 803 28 660 50814 27 474 30258
Steinkohlenteerstoffe............................ 208 241 838 1 042 1 508 3 378 11 123 10 204
Anilin, Anilinsalze................................. 4 21 161 354 138 201 2 035 3 056

i Ohne Reparatlonslieferungen.

Uber die Zwangslieferungen Deuischlands an Neben- 
erzeugnissen in den Jahren 1926 und 1927, die in obiger 
Zahlentafel enthalten sind, unterrichtet die folgende Zu- 
sammenstellung.

Menge Wert

1926 1927 1926 1927
t t 1000^11000,0

Steinkohlenteer........................ 14417 48 461 1012 6488
Steinkohlenpech........................ 25 068 34 714 1539 3789
Leichte und schwere Stein

kohienteeróle, Kohlenwasser
stoff, Asphaltnaphtha . . . 21 498 19 558 2746 2906

Steinkohlenteerstoffe . . . . 1 230 1 553 245 308
Anilin, Anilinsalze................... 59 117 96 161

Reichsindex fur die Lebenshaltungskosten 
(1913/14=100).

1925:Jan. 
April 
Juli 
Okt. 

1926: Jan. 
April 
Juli 
Okt. 

1927:Jan. 
Febr. 
Marz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

1928:Jan.

c c 5rt u  3
v) n
««15 
O — js

135.6
136.7
143.3
143.5
139.8
139.6
142.4 
142,2
144.6
145.4
144.9
146.4
146.5 
147,7.
150.0
146.6
147.1
150.2
150.6
151.3 
150,8

Gesamt-
lebens-
haltung

ohne
Woh-
nung

152.0
151.4 
158,9
157.3
152.1
150.3
152.0
151.7
154.7
155.7
155.0
154.3
154.5
156.0
158.8
154.6
155.2 
156,5
157.0
157.8
157.3

bo
c
3t-l
SZ
C *—• 
w

145.4
144.2 
153,8
150.5
143.3
141.6
145.3
145.4
150.7 
152,3
151.2
150.3
150.8
152.8
156.8
150.3
150.6
151.6 
152,0
152.8
151.9

ba
E
3
C

-C

I

71.0 
78,5 
81,8
89.0
91.1 
97,4

104.4
104.9
104.9
104.9
104.9
115.1
115.1
115.1
115.1
115.1
115.1
125.4
125.4
125.4
125.5

3  bo
bflS
c t i
3  3

’5 73
r  oa

138.0
138.2
139.2
142.1
142.5
141.7
141.1
143.5
144.7
144.5
144.6
143.1
140.6
140.4
141.6
142.8
144.5
146.1
146.1 
146,4 
146,0

bo
c
3
-a

03

173.0
173.5
173.7
173.9
171.1 
167,0
162.7
159.6
156.7
156.4
156.4
155.9
155.7
156.4
156.4
157.7
159.6 
162,3
164.2
165.7
166.5

Sonst.
Bedarf
einschl.

Vcr-
kehrs-

ausgab.

176.4
178.0
184.8
188.5
189.1
188.8
186.3
185.1
182.4 
182,0
182.2
182.9
183.2
183.3
183.5
183.9 
184,1
185.3
185.8
185.8 
185,7

Der Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten ist nach 
Feststellungen des Statistischen Reichsamts von 151,3 im 
Dezember auf 150,8 im Januar oder um 0,33 % zuriick- 
gegangen. Der Ruckgang ist im wesentlichen auf eine 
Senkung der Ernahrungsausgaben zuriickzufuhren; besonders 
haben die Preise fur Butter, Fleisch und Eier nachgegeben. 
Innerhalb der Bedarfsgruppe Bekleidung haben vor allem 
die Schuhpreise angezogen, wodurch die Senkung der Er
nahrungsausgaben in der Hauptsache wieder ausgeglichen 
wird.

Wagenstellung in den wichtigem deutschen Bergbaubezirken 

im Monat Dezember 1927.

(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuriickgefuhrt.)

Insgesamt Arbeitstaglich

gestellte Wagen 

1926 1927 I 1926 1927

±  1927 
geg .1926

0/
70

A. Steinkohle:

Insgesamt . . . . 1 194 762 1 130 153 47 666 45 023
davon

R u h r ................... 822 445 769 640 32 898 30 786
Oberschlesien . . 140 011 147 617 5 834 5 905
Niederschlesien . . 41 196 40 629 1 584 1563
Saar........................ 105 155 92 875 4 044 3 715
Aachen . . . . 43 156 42 519 1 660 1635
Sachsen . . . . 33 721 28 413 1 297 1093

+

5,54

6,42 
1,22 
1,33

-  8,14
-  1,51
-  15,73

B. Braunkohle:

Insgesamt. . . .  
davon

H a l l e ...................
Magdeburg . . .
E r fu r t ...................
Rhein. Braunk.-Bez.
Sachsen . . . .
Bayern ...................

i Die durchschnlttllche Stellungszlffer fiir den Arbeitstag Ist er- 

mlttelt durch Tellung der insgesamt gestellten Wagen durch die Zahl der 

Arbeltstage.

Von den angeforderten Wagen sind nicht  gestel l t  

worden:

470 032 482 115 18 080 18 566 + 2,69

196 272 198 497 7 549 7 635 + 1,14
48 261 53 319 1 856 2 051 + 10,51
19 558 22 081 752 849 + 12,90

102 017 105 152 3 924 4 044 + 3,06
72 688 70 533 2 796 2713 — 2,97
13 513 14 802 520 592 + 13,85

Bezirk
Insgesamt Arbeitstaglich

1926 1927 1926 : 1927

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

Insgesamt................... 1858 1 74 .
davon

Ruhr............................ 1560 - 62 -

Oberschlesien . . . — — --
Niederschlesien. . . — _ — --
Saar............................ — — — --

24 — 1 --
Sachsen ................... 209 — 8 —

B. B r a u n k o h l e :

Insgesamt................... 1069 89 42 3
davon

H a l l e ....................... 184 — 7 —
Magdeburg . . . . 44 — 2 —
E r fu r t ........................ 359 — 14 —
Rhein. Braunk.-Bez. . 289 83 11 3
Sachsen ................... 117 — 5 —

— — — —
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Beltrage der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu den einzelnen Versicherungseinrlchtungen' der Ruhrknappschaft3.

Kranken
kasse

Pensio

Arbeiter-
abteilung

nskasse

Angcstclltcn-
abteilung

Invaliden- und 
Hinterblleb.- 
versicherung

Ange-
stellten-

ver-
siche-

Erwerbslosen-
fursorge

Unfall-
versłcherung

Insgesamt

in
1000

i - 
For- 

derung

in
1000

je t 
Fór

derung

in
1000

je t 
Fór

derung

in
1000

Fór
derung

rung 
in 1000

in 1000
je t 
Fór

derung
in 1000 i-ror-

derung
in 1000

je
Ford

absolut

11
erunK

1913
.46 J6 M J6 .« J6 J6 .46 .fi J6 J6 J6 .46 J6 =  100

1913 . . . 
Monatsdurchschn.

23443
1954 }  0,21

31179 
2598 } 0,28

4013
334 }  0,04

10822
902 } 0,10 ~ 14764

1230
0,13

84221
7018 } 0,76 100,00

1924 . . . 
Monatsdurchschn.

50342
4195 }  0,55

89475
7456 }  0,99

12667
1056

}  0,14
20891
1741 } 0,23

2311
193

7 547 
629

| 0,08
10152

846
}  0,11

193385
16115 } 2,13 280,26

1925 . . . 
Monatsdurchschn.

49487
4124 }  0,49

82807
6901 } 0,82

8582
715 }  0,09

22202
1850 }  0,22

2906
242

8147
679

0,08 16465
1372 }  0,16

190596
15883 } 1,00 250,00

1926: Januar . . . 3763 0,47 6295 0,78 562 0,07 2143 0,27 296 1882 0,23 2303 0,29 17244 2,14 281,58
Februar . . 3560 0,46 6239 0,81 558 0,07 2120 0,27 293 1780 0,23 2304 0,30 16854 2,18 2S6.S4
Marz . . . 3754 0,46 6147 0,75 559 0,07 2085 0,25 293 1877 0,23 2305 0,28 17020 2,07 272,37
April . . . 3433 0,46 6015 0,81

0,74
.558 0,07 2038 0,27 288 1717 0,23 2305 0,31 16354 2,19 288,16

Mai . . . . 3 645 0,45 5966 541 0,07 2015 0,25 290 1823 0,23 2305 0,29 16585 2,06 271,05
juni . . . . 3894 0,44 6003 0,68 558 0,06 2024 0,23 288 1947 0,22 2305 0,26 17019 1,92 252,63
Juli . . . . 5428 0,55 7462 0,76 963 0,10 2021 0,21 — 2107 0,21 2305 0 24 20286 2,07 272,37
August . . 5360 0,56 7588 0,79 994 0,10 2049 0,21 — 2083 0,22 2305 0,24 20379 2,11 277,63
September . 5382 0,56 7800 0,81 994 0,10 2075 0,22 — 2295 0,24 2305 0,24 20851 2,17 285,53
Oktober . . 5702 0,56 10193 1,01 1000 0,10 2263 0,22 — 2408 0,24 2305 0,23 23871 2,36 310,53
November . 5655 0,56 9911 0,99 1004 0,10 2246 0,22 — 2356 0,23 2305 0,23 23477 2,33 306,58
Dezember . 5754 0,56 10067 0,98 1010 0,10 2285 0,22 — 2437 0,24 2305 0,22 23858 2,32 305,26

ganzes Jahr 
Monatsdurchschn.

55330
4611 j  0,51

89686
7474

| 0,83
9301

775
j  0,09

25364
2114 | 0,24

1748
146

24712
2059 J 0,23

27 657 
2305

| 0,26
233798
19483 | 2,17 285,53

1927: Januar . . . 5671 0,57 9744 0,98 1034 0,10 2212 0,22 — 2372 0,24 2334* 0,24 23367 2,36 310,53
Februar . . 5392 0,57 9251 0,98 1115 0,12 2094 0,22 — 2337 0,25 2334* 0,25 22523 2,38 313,16
Marz . . . 6061 0,58 10420 1,00 1161 0,11 2365 0,23 — 2502 0,24 2334» 0,22 24843 2,37 311,84
April . . . 5288 0,60 8994 1,02 1365 0,16 2038 0,23 — 2181 0,25 2334-i 0,27 22200 2,52 331.5S
Mai . . . . 5788 0,63 9854 1,08 1 197 0,13 2239 0,25 — 2381 0,26 2334* 0,26 23 793 2,61 343,42
juni . . . . 55S0 0,63 9453 1,07 1 175 0,13 2156 0,24 — 2301 0,26 2334* 0,26 22999 2,61 343,42
Juli . . . . 5901 0,63 9545 1,03 1144 0,12 2659 0,29 — 2426 0,26 2334* 0,25 24009 2,58 339,47
August. . . 6038 0,63 9789 1,03 1154 0,12 2727 0,29 — 2468 0,26 2334- 0,24 24510 2,57 338,16
September . 5877 0,63 9519 1,02 1149 0,12 2649 0,28 — 2377 0,25 2334- 0,25 23905 2,56 336,84
Oktober . . 6003 0,63 9 6-16 1,00 1 145 0,12 2684 0,28 — 2429 0,25

0,25
2334-’ 0,24

0,25
24241 2,52 331,58

November . 5798 9311 1 149 0,12 2589 2373 23342 23554 2,490,61 0,99 0,27 — 327,63

1 Die BeltrUge zur Unfallversicherung fallen lediglich den Arbeilgebern zur Lasł. Die BeitrSge zur Kranken- und Pensionskasse verteilten sich bis 

1. Juli 1926 zu gleichen Teilen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, seitdem steuern die Arbeitnehmer zu diesen Kassenabteilungen drei, die Arbeitgeber 
zwei Teile bei. Bei der Invaliden- und Hinterbliebenen-Versicherung sowie bei der ErwerbslosenfUrsorge werden wie bisher die BeitrSge zu gleichen 
Teilen aufgebracht. In den Aufwendungen fur die Krankenkasse ist auch der Beltrag zum Soziallohn wahrend der Krankheit, der seit 1. August 1922 

gewShrt und nur vom Arbeitgeber gezahlt wird, eingeschlossen.

3 Vorl3ufige Zahl.
3 Das Ist der Oberbergamtsbezirk Dortmund ohne die am linken Niederrhein gelegenen Werke.

Gliederung der Belegschaft Im Ruhrbergbau nach dem 

Famllienstand.

Auf 100 Arbeiter entfielen

yerheiratete

Monat
ledi-
ge

davon

ins
ohne

Kinder

mit
ges.

1 Kind
2 Kin- 
dern

3 Kin- 
dern

4 und 
mehr 

Kindern

1926:
Juli . . . 32,14 67,86 17,98 19,48 15,33 8,35 6,72
August 32,72 67,28 17,82 19,37 15,23 8,27 6,59
September 33,16 66,84 17,65 19,31 15,15 8,21 6,52
Oktober . 33,52 66,48 17,63 19,16 15,09 8,12 6,48
November 33,S0 66,20 17,62 19,10 15,00 8,08 6,40
Dezember 33,93 66,07 17,57 19,13 14,97 8,05 6,35

1927:
Januar. . 34,15 65,85

65,81
17,55 19,04 14,93 8,00 6,33

Februar . 34,19 17,47 19,06 14,93 8,00 6,35
Marz . . 34,24 65,76

65,82
17,49 19,02 14,92 8,00 6,33

April . . 34,18 17,67 19,08 14,95 7,96 6,16
M ai. . . 33,87 66,13 17,84 19,18 15,03 7,95 6,13
Juni . . 33,78 66,22 17,96 19,22 15,06 7,90 6,08
Juli . . . 33,68 66,32 18,00 19,24 15,12 7,89 6,07
August 33,64 66,36 18,07 19,33 15,07 7,90 5,99
September 33,73 66,27 18,10 19,30 15,02 7,88 5,97
Oktober . 33,66 66,34 18,19 19,32 15,06 7,80 5,97
November 33,45 66,55 18,25 19,37 15,12 7,85 5,96
Dezember 33,35 66,65 18,27 19,43 15,14 7,85 5,96

Ausfuhrgeschaft war besonders gering. Es verlautet, daB 
einige PreBkohlenhersteller, die niedrigen Preise wahr- 
nehmend, kleinere Abschliisse getatigt haben sollen. Der 
Teermarkt zeigte bei fester Haltung eine gewisse Belebung.

Nebenerzęugnis
In der Woche endigend am 

3. Febr. | 10. Febr.

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gall. 1/1 Va
„ „ ,, Siiden . 1 i) 1/2

Rein-Toluol................... 1 ft 1/10 1/9-1/10
Karbolsaure, roh 60% . 1 if 2/51 h

„ krist. . . . 1 Ib. 17'I* /6>/4
Solventnaphtha I, ger.,

N orden....................... 1 Gall. /10V2
Solventnaphtha I, ger., 1

S i id e n ........................ 1 ft /10‘/2
Rohnaphtha, Norden . . 1 )) 18'12
K r e o s o t ........................ 1 jy /9 Wl<
Pech, fob. Ostkuste . . 1 1.1. 77/6 72/6

„ fas. Westkuste . . 1 )» 77-82/6 75
Teer................................. 1 i) 62/6
schwefelsaures Ammo-

niak, 20,6 % Stickstoff 1 ii 10 £  11 s | 10 £ 13 s
Der Inlandmarkt in schwefel sauerm A m m o n i a k

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt fur Teererzeugnisse war im allgemeinen 
ziemlich flau, selbst Kreosot gab nach, und zwar von 9 auf 
83/4 d. Kristallisierte Karbolsaure war bei 6'A d schwach. 
Durch die teilweise herabgesetzten Preise wurde wider 
Erwarten eine bessere Nachfrage nicht angeregt, das Ge- 
schaft blieb vielmehr ausgesprochen still. Pech gab weiter 
nach auf 72/6 s gegenuber 77/6 s in der Vorwoche; das

* Nach Colliery Guardian.

hat sich bei guter Nachfrage wesentlich gebessert, der amt- 
liche Preis zog auf 10 £ 13 s an. Das Ausfuhrgeschaft lieB 
demgegeniiber sehr zu wiinschen tibrig.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 10. Februar 1928 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). In 
der Berichtswoche zeigte sich fur Sichtgeschafte eine etwas 
bessere Haltung; die Tatsache jedoch, dafi in der vorauf- 
gegangenen Woche verschiedene groBere Auftrage dem 
britischen Markt entgangen und nach Polnisch-Oberschlesien 

vergeben worden sind, verwirrte die Lage insofern, ais man 
gerade zu dieser Zeit die Aussichten fur die Zukunft ais 
auBerst gunstig bezeichnete. Von den zu erwartenden

i Nach Colliery Ouardlan.
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Lohnkampfen der Bergarbeiter im Ruhrbezirk verspricht man 
sich eine giinstige Auswirkung auf den britischen Koiilen- 
rnarkt. Die Veroffentlichung der Dezember-Ermittlungen iiber 
das Kohlengeschaft, wonach Northumberland einen Verlust 
von iiber 1 Mili. £ und Durham einen solchen von mehr ais 
3 Mili. £ aufzuweisen haben, rief groBe Bestiirzung hervor. 
In Anbetracht dessen, dafi der Wert inzwischen nicht wesent- 
lich gestiegen ist, dafi ferner der gegenwartige Umsatz kaum 
gróBer ist ais im Dezember, durfte auch jetzt noch mit ent
sprechenden Verlusten zu rechnen sein. In der Berichtswoche 
beschriinkte sich die Nachfrage vorwiegend auf die bessern 
Kohlensorten. Kokskohle war zu 13/6 — 14 s Iebhaft begehrt. 
Auch Gaskohle war zu abgeschwachten Preisen gut gefragt. 
In GieBerei- und Hochofenkoks zeigte sich bei anziehenden 
Preisen, auf 18/6 —19 s, eine gewisse Belebung. Gaskoks war 
bei 23 s besonders fest und knapp.

2. F r a c h t en ma r k t .  Zu Beginn der Berichtswoche 
war das Oeschaft ziemlich flau, gegen Ende trat eine 
Besserung ein. Die Frachtsatze fiir die nordeuropaischen 
Hafen sowie fur das Kiistengeschaft waren gut behauptet, 
sowohl in Cardiff ais auch am Tyne. Das Geschaft 
nach dem Mittelmeer und Weslitalien war leicht abge- 
schwacht. Auch ein wesentlicher Teil des Geschaftes mit 
den Bunkerstationen wurde zu etwas niedrigern Preisen 
getatigt. Das sudamerikanische Geschaft zeigte wenig 
Anderungen, weder in seinem Umfang noch in den 
Frachtsatzen. Die Aussichten haben sich gebessert; 
die vom Nordosten eingegangenen Kohlenauftrage sind 
umfangreicher ais anfangs angenommen wurde. An- 
gelegt wurden fiir Cardiff-Genua 8/4'/2, -Alexandrien 
10, -La Plata 12 und fiir Tyne-Rotterdam und -Hamburg 
je 3/9 s.

Forderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

Prefi-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rhelnćs 
bel Caub 

(norraal 
2,30 m)

m

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen auf 10 

zuruck

rcchtzeltig
gcstellt

eien und PreS- 
les Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 

jefiihrt)

gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

(Kipper-
ieistung)

t

Kanał-
Zechen-

H S f e n

t

prlvatc 
Rhein-

t

insges.

i

Febr. 5. Sonntag \ — 5 626 — _ _ _
6. 402 891 /160 174 8 387 27 963 — 40 821 38 642 11 529 90 992 2,22
7. 401 747 86 807 10 250 27 511 — 42 240 37 104 12133 91 477 2,20
8. 400 853 87 924 9 390 27 600 — 40 927 39 186 12 387 92 500 2,12
9. 402 407 8S 538 9 465 28 259 — 41 329 38 464 11 466 91 259 2,08

10. 404 565 86 980 10 590 28 593 — 43 888 37 458 10 681 92 027 2,07
11. 399 675 90 692 9 632 28 001 — 39 227 36 481 13 100 88 808 2,56

zus. 2 412 138 601 115 57 714 173 553 — 248 432 227 335 71 296 547 063
arbeitstagl. 402 023 85 874 9 619 28 926 — 41 405 37 889 11 883 91 177 •

Vorliluflge Zahlen.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 2. Februar 1928.

5b. 1019492. Albert Hamel, Meuselwitz. Schramforder- 
maschine. 12.1.28.

5d. 1019208. Heinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik, 
Witten (Ruhr). Rollkasten mit oberm HebelverschluB.
12.1.28.

lOa. 1019315, Firma C. B. Konig, Altona (Elbe). Strahl- 
rohrmundstiick. 30.12.27.

lOb. 1018983. Richard Schlobach, Hermulheim. Dampf- 
tellerofen. 16.12.27.

24 b. 1019042. Gustav Otto Hanel, Leipzig; Einrichtung 
zur selbsttatigen Brennerrohrentleerung an Ólfeuerungen, 
die den Brennstoff in zerstaubter Form erhalten. 27.12.27.

24e. 1018872. Frankfurter Gasgesellschaft und Dipl.- 
Ing. Ernst Schumacher, Frankfurt (Main). Schwel- und 
Trockenaufsatz fur Generatoren u. dgl. 1.2.24.

241. 1018884. Gewerkschaft Orange, Gelsenkirchen. 
Hangedecke fur die Verbrennung von Kohlenstaubfeue- 
rungen. 24. 3. 27.

35 a. 1018923. Gustav Schleef, Essen. Aufhaltevor- 
richtung fiir Fórderwagen. 2.1.28.

35 a. 1019367. Karl Barkei, Bielefeld. Haspel mit zwei 
ZahnradervorgeIegen. 23.11.27.

35a. 1019386. Maschinenfabrik Rudolf Hausherr & Sohne
G. m. b. H., Sprockhóvel. Fiihrungsschlitten fur Fórderwagen- 
aufschiebevorrichtungen. 4.1.28.

35a. 1019387. Maschinenfabrik Rudolf Hausherr & Sohne
O. m. b. H., Sprockhovel. Hubbegrenzung von Fórderwagen- 
aufschiebevorrichtungen durch am Hubende eingebaute 
Federn. 4.1.28.

37b. 1019074. Hermann Schweinitz, Beuthen (O.-S ). 
Formstein fur Ausbauzwecke in Bergwerken, bei Tunnel- 
bauten o. dgl. 27.12.26.

421. 1019383. Dr.-Ing. Theodor Hópner, Dresden-A. 
Elektrische Heizvorrichtung fiir Destillationskolonnen. 3.1.28.

47 f. 1019430. Rheinhold & Co., Vereinigte Wesel
eniu- und Korksteingesellschaft, Berlin. Einrichtung zur 
Trockenstopfisolierung. 19.1. 28.

61 a. 1018805. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager,
Liibeck. Sehutzhulle fiir Atmungsgerate. 1.10.26.

61 a. 1 019352. Hanseatische Apparatebau-Ges. vorm.
L. von Bremen 8t Co. m. b. H., Kiel, und Deutsche Gas- 
gliihlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin. Steuerfahne fiir 
Atmungsgerate. 25. 5. 26.

61 a. 1019431. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager,
Liibeck. Kopfbanderanordnung fiir aus schmiegsamem Stoff 
bestehende Gasschutzmasken. 7.1.25.

61 a. 1019442. Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft 
m. b. H,, Berlin. Atemschutzgerat. 19.8.27.

74b. 1019262. Friemann & Wolf G. m. b. H., Zwickau 
(Sa.). Grubenlampe fiir elektrische Beleuchtung und Schlag- 
wetterpriifung. 10.1.28.

75 c. 1018704. Joh. Weinlich, Eichwalde (Kr. Teltow). 
Wasserabscheider mit elektrischer Heizung fiir PreBluft- 
leitungen. 2.1.28.

81 e. 1 018903. Maschinenfabrik Buckau A.G. zu Magde
burg, Magdeburg-Buckau. Anordnung der Gleise fur Forder- 
briicke und Bagger fiir den Betrieb von Tagebauen. 9.12.27.

81 e. 1018904. Maschinenfabrik Buckau A.G. zu Magde
burg, Magdeburg-Buckau. Ausbildung der Stiitze fiir die 
Forderbrucke und Anordnung der Gleise fiir Briicke und 
Bagger fiir den Betrieb von Tagebauen. 9.12.27.

87 b. 1019388. Maschinenfabrik Rudolf Hausherr & Sohne
O. m.b. H., Sprockhóvel. Steuerung fur Prefiluftwerkzeuge.
4. 1.28.

Patent-Anmeldungen,

die vora 2. Februar 1928 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausllegen.

4c, 18. H. 105964. Hochdruckgas-Oesellschaft m.b. H., 
Ratingen b. Dusseldorf. Vorrichtung zur Verhinderung einer 
Fortpflanzung von Flammenruckschlagen in Gasleitungen. 
25.3. 26.

5 c, 9. P. 53465. Konstanz Petermann, Schiiren b. Apler- 
beck (Westf ). Nachgiebige Streckenauskleidung aus Natur- 
steinen. 24.8. 26.
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5c, 10. 0.67909. Charles Oascard, Wiesbaden. Vor- 
richtung zum Rauben eines zweiteiligen Grubenstempels.
4. 8. 26.

5c, 10. M. 88473. Dipl.-Ing. Joseph Maercks, Bochum. 
Nachgiebiger eiserner Grubenstempel. 18.2.25.

lOa, 13. O. 16566. Dr. C. Otto & Co. G. m.b.  H„ 
Bochum. Kammerofen. Zus. z. Anm. O. 16338. 14.6.27.

lOa, 22. K. 99250 und 99609. Dr.-Ing. eh. Heinrich 
Koppers, Essen. Verkokungsverfahren. 29. 5. und 25.6.26.

lOa, 30. T. 31088. Trocknungs-, Verschwelungs- und 
Vergasutigs-G. m. b. H., Miinchen. Verfahren zum Ver- 
schwelen von feinkornigem Gut. 26.11.25.

lOa, 36. K. 101102. Dr. Hermann Koelsch, Miinchen. 
Verfahren zur Herstellung von Kunstkohle in einer fiir 
Brennzwecke geeigneten StiickgroBe ohne mechanische Zer- 
kleinerung. Zus. z. Anm. K. 91495. 9.10.25.

10 c, 7. G. 66020. Gesellschaft fiir maschinelle Druck- 
entwasserung m. b. H., Duisburg. Presse zum Entwassern 
und Brikettieren von stark wasserhaltigen Stoffen, besonders 
von Torf. Zus. z. Pat. 387637. 9. 12. 25.

12c, 1. B. 126841. Karl Heinrich Borrmann, Essen. 
Vorrichtung zum ununterbrochenen Auslaugen und Waschen 
von fliissigen Stoffen. Zus. z. Pat. 403252. 11.8 26.

20a, 14. Sch. 79312. Schenck und Liebe-Harkort A.G. 
und Dipl.-Ing. Paul Ullner, Dusseldorf. Schragaufzug fiir 
Braunkohlenbergwerke o. dgl. 1.7.26.

24 e, 9. 0.15199. Dr. C. Otto & Co. G. ni. b. H., Dahl- 
hausen (Ruhr)^ ;Gaserzeuger. 29.9.25.

24 e, 12. P. 52200. Poetter G. m. b. H., Dusseldorf. Um 
eine lotrechte Welle drehbares Riihrwerk fiir Gaserzeuger. 
27.1.26.

24e, 12. P. 55863. Poetter G. m. b. H., Dusseldorf. 
Vorrichtung zur Sicherstellung des Eingriffs der unter- 
brochenen Gewinde beim Riihrwerk fiir Gaserzeuger. Zus. 
z. Anm. P. 55011. 12.8.27.

26 d, 1. K. 101533. Dr.-Ing. eh. Heinrich Koppers, 
Essen. Kiihlung und Reinigung der Gase der trocknen 
Destillation. 11.11.26.

35 a, 9. Sch. 70496. Wilhelm Schwarzenauer, Hannover. 
GefaBforderung. 12. 5.24.

35 a, 10. A. 46387. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, 
Berlin. Einrichtung zur Anzeige von Seilrutsch bei Treib- 
scheibenfordermaschinen. 17.11.25.

40a, 40. R. 66012. Alexander Roitzheim und Wilhelm 
Remy, Berlin-Oberschoneweide. Ofen und Verfahren zur 
Verhiittung von Zinkerzen und andern zinkhaltigen Mate- 
rialien in senkrechten Reduktionsraumen im kontinuierlichen 
Betriebe. 13.11.25.

42 i, 16. B. 123914. Dipl.-Ing. Gerhard Berling, Welper- 
Hattingen (Ruhr). MeBgerat fur den Abgasverlust von 
Feuerungen. 1.2.26.

61 a, 19. D. 47383. Dr.-Ing. eh. Alexander Bernhard 
Drager, Lubeck. Gasschutzmaske. 24.2.25.

61 a, 19. F. 61529. Maurice Fernez, Alfortville (Seine). 
Filter fiir Atmungsgerate. 11.6.26. Frankreich 18.11.25 
und 5.1.26.

80 a, 25. G. 64147. Gesellschaft fiir maschinelle Druck- 
entwasserung m. b. H., Duisburg. Kolbenstrangpresse zur 
Herstellung von Briketten aus Torf o. dgl. 18.4.25.

81 e, 21. W. 73400. Bernhard Walter, Gleiwitz. Vor- 
richtung zum selbsttatigen Beschicken und Drehen von 
Wippern. 17.8.26.

81 e, 53. K. 98023. Heinrich Ludwig KeBler, Oberlahn- 
stein. Antrieb fiir Ruttelrinnen. 24.2.26.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dera die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht 

worden ist, 13uft die funfjShrłge Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeits- 

klage gegen das Patent erhoben werden kann.)

la  (11). 454451, vom 6. Oktober 1922. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. O t t o  Sch n e i d e r  
in Stuttgart .  Wasch- und Siebmaschine fiir  korniges Gut.

Die Maschine hat eine um eine wagrechte oder nur 
wenig geneigte Achse umlaufende, mit dem untern Teil in 
ein Wasserbad tauchende Trommel, die nur in der Nahe 
ihres Auslaufendes gelocht oder ais Sieb ausgebildet ist. 
In dem gelochten oder ais Sieb ausgebildeten Teil der 
Trommel sind Fórdereinrichtungen vorgesehen, die das 
Waschgut zu den am Austragende der Trommel angeord
neten Hubschaufeln befordern, wahrend im iibrigen Teil 
der Trommel an dereń Innenwand zum Umwalzen des 
Waschgutes dienende Mitnehmer vorgesehen sind.

5 a (14). 454304, vom 4. Februar 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 15. Dezember 1927. Edmond  Lachamp 
in W i e n  und  E d o u a r d  Per r e t  in Ge  uf. Tiefbohr- 
vorrichtung mit hydraulischem Antriebsmotor, z. B. Turbinę, 
im. Bohrloch.

Der Antriebsmotor der Vorrichtung ist mit dem Bohr- 
werkzeug mit Hilfe eines Kabels heb- und senkbar in der 
aus Rohrstiicken zusammengesetzten Leitung aufgehangt, 
die zum Zufiihren des Druckwassers zum Motor dient. 
Dieser ruht bei seiner tiefsten Lage auf einer Tragstiitze, 
die am untern Ende der Rohrleitung so befestigt ist, daB 
sie sich in der Leitung nicht drehen kann. Die Stiitze 
nimmt den durch den Antrieb des Motors hervorgerufenen 
Ruckdruck auf. Zwischen dem Antriebsmotor (Turbinę) und 
dem Bohrwerkzeug ist eine Vorrichtung eingeschaltet, durch 
die selbsttatig der Abstand zwischen dem Bohrwerkzeug 
und der Tragstiitze fiir den Motor so verandert wird, daB 
der Druck des Bohrwerkzeuges auf die Bohrlochsohle nicht 
durch das Gewicht der Rohrleitung beeinfluBt wird.

5 a (40). 451341, vom 7. April 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 6. Oktober 1927. Ma s c h i n e n -  und Bohr- 
ge r a t e f ab r i k  A l f r ed  W i r t h  & Co., Kom  m.-Ges., 
und  B r un o  S c h w e i g e r  in E r ke l e n z  (Rhld.). Vor- 
richtung zum Trennen von Erdol und Salzwasser bei der 
Ólgewinnung.

Die Vorrichtung, die bei der Ólgewinnung aus unter 
Druck fórdernden Bohrlóchern Verwendung finden soli, 
hat zwei achsrecht ineinander angeordnete Rohrleitungen, 
dereń Langęn so bemessen sind, daB die eine Leitung inner
halb der Ólschicht und die andere innerhalb der Wasser- 
schicht des Bohrloches miindet. Die Mittel, die den Zu- 
fluB des Óles und des Wassers zu den Rohrleitungen regeln 
und absperren, sind im Bohrloch angeordnet. Sie konnen 
an der iunern, zum Fordern des Wassers dienenden heb- 
und senkbaren Leitung befestigt sein, und zwar kann ein 
am untern Ende der Leitung angeordneter Kolbenschieber 
zum Regeln und Absperren des Wasserzuflusses zur innern 
Leitung verwendet werden, wahrend zum Regeln und Ab
sperren des Ólzuflusses zur auBern Leitung ein auf der 
innern Leitung befestigtes Ventil Verwendung finden kann, 
das in die obere Miindung eines ip der aufiern Leitung 
achsrecht verschiebbar angeordneten, am untern Ende ge- 
schlossenen, mit Eintrittsóffnungen fiir das Ó1 versehenen 
Rohrstiickes eingreift.

I0a(12). 454319, vom 15. Mai 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 15. Dezember 1927. F i r ma  Kar l  S t i l l  in 
Reckl i nghausen.  Turhebevorrichtung fiir  liegende Kammer- 
ofen.

Die langs der Ofenbatterie verfahrbare Vorrichtung ist 
mit einer aus zwei parallel zur Achse der Ofenkammern 
liegenden, voneinander entfernbaren Seitenschilden bestehen- 
den Fuhrung fiir die aus den Ofenkammern tretenden Koks- 
kuchen versehen. Jedes Seitenschild kann z. B. durch Lenker 
so an der Turhebevorrichtung befestigt sein, daB es parallel 
zur Achse der Ofenkammern verschoben wird und sich da
bei von der Achse entfernt. Oder jedes Schild kann an 
einem Fahrgestell aufgehangt sein, das an der Tiirhebevor- 
richtung quer zur Achse der Ofenkammern yerfahren wird. 
Endlich laBt sich jedes Seitenschild um eine obere oder 
untere, parallel zur Achse der Ofenkammern liegende wag
rechte Achse drehen.

lOa (21). 454404, vom 4. September 1923. Erteilung 
bekanntgemacht am 15. Dezember 1927. H i n s e l m a n n  
K o k s o f e n b a u g e s e l l s c h a f t  m. b. H. in Essen,  yer
fahren zur Erzeugung von metallurgischem Koks.

Gasreiche Kohle soli durch unmittelbare Einwirkung 
erhitzter Gase oder Dampfe ohne Ortsveranderung zuerst 
bei etwa 400—500° C vorentgast und dann bei etwa 850 
bis 1000° C verkokt werden. Der Ofen, in dem die Kohle 
mit Hilfe der Gase behandelt wird, ist mit zwei oder mehr 
yollkommen oder zu einem Teil durch fremde Heizmittel 
zeitweise und auf verschiedene Temperaturstufen erhitzten 
Kammern versehen, in denen die Gase oder Dampfe auf 
die Nutztemperatur erhitzt werden.

20a (12). 454462, vom 16. Juli 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. Dr.-Ing.  Ot to 
A m m a n n  u nd  Dr.- Ing.  Ko n r a d  von Gruenewaldt  
in Ka r l s r uhe .  Seilschwebebahn mit Umlaujbetrieb.
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Samtliche Wagen der Bahn sind mit elektromagnetischen 
Sicherheitsbremsen ausgeriistet, die beim ReiBen des Zug- 
seiles zugleich mit einer Bremse der Antriebsmaschine fur 
das Zugseil ausgelóst werden, so daB die Wagen und der 
Antrieb fiir das Zugseil zum Stillstand kommen. Die Bremsen 
lassen sich auch bei einem Kupplungsfehler und- bei einem 
Bruch oder einer Entgleisung des Laufwerkes eines Wagens 
selbsttatig auslosen. Die Zug- und Tragseile der Bahn 
kónnen ferner zum Zufiihren des elektrischen Stromes zu 
den Bremsen dienen, oder der Strom kann den Bremsen 
durch Induktion zugefiihrt werden.

26 d (1). 454535, vom 27. August 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. Dipl.-Ing. Dr. Karl 
Hassel  in He i de (Holstein). Einrichtung zum gleich- 
zeitigen Kiihlen von Oasdampfgemischen und Abscheiden von 
Fliissigkeitsteilchen daraus.

In ein geschlossenes Gehause, durch welches das zu 
kuhlende und zu trocknende Gasdampfgemisch von unten 
nach oben hindurchgefiihrt wird, sind in der Strómungs- 
richtung des Gemisches liegende Prallplatten eingebaut. 
Zwischen den Prallplatten sind Spritzrohre angeordnet, aus 
deren Óffnungen entspanntes Gas in Schleierform gegen die 
Prallplatten strómt. Die Gasschleier kiihlen das zwischen 
den Platten hindurchstrómende, die Schleier durchąuerende 
Gasdampfgemisch und schleudern die sich bildenden Fliissig- 
keitsnebel und -trópfchen auf die Prallplatten, auf denen 
sich Sammelrinnen fur die Fliissigkeit anbringen lassen.

26d (3). 454383, vom 15. Juni 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 15. Dezember 1927. Fi rma Eduard Theisen 
in Mi i nchen .  Venlilatoren und Desintegratoren mit und 
ohne Zugabe von Waschfliissigkeit zum Reinigen, Kiihlen und 
Mischen von Gasen.

Hinter dem Gasaustrittsstutzen des VentiIators ist eine 
von dessen Gehause gegen das Fliigelrad vorspringende 
zungenartige Flachę vorgesehen, die nicht bis zur Gehause- 
wand reicht. Durch den Zwischenraum zwischen der 
Flachę und der Gehausewand flieBt die im Diffusor des 
Ventilators oberhalb der Flachę vom Fliigelrad fortgeschleu- 
derte Waschfliissigkeit ab, wodurch Wirbelbildungen ver- 
mieden werden. Die Flachę kann durch Schrauben oder 
Bolzen, auf die Abstandstiicke aufgeschoben sind, an dem 
Gehause befestigt und mit diisenartigen runden, rechteckigen 
oder quadratischen Óffnungen sowie an ihrer innern Kante 
mit einer Leiste versehen sein. Sie kann auch unmittelbar 
mit der Gehausewand verbunden sein und einen sich iiber 
ihre ganze Breite erstreckenden Schlitz haben. Die sich 
zwischen der Flachę und der Gehausewand sammelnde 
Fliissigkeit wird in diesem Fali durch ein Rohr abgeleitet.

47g (46). 454476, vom 22. Marz 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. Maschinenfabr i k  
W. Knapp  in E i cke l  (Westf.). Absperrhahn, besonders 
fur Schrammaschinen.

Der Hahn wird gegen ungewolltes Óffnen durch der 
Zufiihrungsleitung fiir die Druckluft entnommene, auf einen 
mit einer Verriegelungsvorrichtung versehenen Kolben 
wirkende Druckluft in der SchlieBlage gesichert. Die den 
Hahn sichernde Druckluft strómt, wenn sie zwecks Óffnens 
des Hahnes aus dessen Gehause abgelassen wird, durch 
eine in dem Ausstrómungskanal angeordnete Signalvor- 
richtung, so da8 vor dem Inbetriebsetzen der Schram- 
maschine ein Warnungszeichen ertónt.

61 a (19). 454478, vom 26. Mai 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. H an s e a t i s c h e

A ppa r a t  eb au-G e sei  I sch af t vorm. L. von Bremen
& Co. m.b. H. in Kieł  und Deutsche Ga s g l u h l i c h t -  
Auer-Gesel i schaf t  m. b. H. in Berl in.  Steuerfahne fu r 
Steuerungen zur bedarfsweisen Reglung der Atmungsgaszu- 
fuhr bei Atmungsgefdten.

Am Ende des Steuerhebels der Gerate ist ein elastischer 
Rahmen befestigt, gegen den sich beim Zusammensinken 
des Atmungsbeutels dessen bewegliche Wand legt. Der 
Rahmen kann z. B. aus einem federnden, in Schleifen ge- 
wundenen Draht bestehen.

80 a (25). 454520, vom 9. Oktober 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. Dr. Fri tz Hof inann,  
Myr onHeyn ,  Manf red Dunkel  und Wo l f gang  Grotę 
in Breslau.  Verfahren zur Beheizung von zum Brikettieren 
von Steinkohlen- oder Braunkohlenstaub, Halbkoks, Torf oder 
Mischungen dieser Stoffe dienenden Vorwannern und Pressen.

Die Beheizung soli durch ein Metallbad bewirkt werden, 
das den Vorwarmer und die Presse umgibt. Zu dem Metall
bad kann Blei, ein anderes leicht schmelzendes Metali oder 
eine leicht schmelzende Legierung im geschmolzenen (fliis- 
sigen) Zustand verwendet werden.

81 e (103). 454561, vom 21. September 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 22. Dezember 1927. J ohann  Hol l and  
in Herne (Westf.). Selbsttatiger Fdrderwagenkipper.

Der Kipper besteht aus einem die seitlich zu kippenden 
Forderwagen an den Radem haltenden Gestell, das um in 
Richtung der Gleisachse liegende wagrechte Zapfen kipp- 
bar ist. Die Zapfen sind so an dem Gestell angebracht, 
daB sie sich aus der Bahn der Forderwagen schwenken 
lassen. Nach dem Ausschwenken der Zapfen kann daher 
der zu kippende Forderwagen vom Fórdergleis auf die in 
der Verlangerung der Gleisschienen liegenden Schienen des 
Gestells geschoben werden. Ist dieses geschehen, so werden 
die Kippzapfen des Gestells in die zum Kippen des Ietztern 
erforderliche Lage geschwenkt und in dieser Lage gesichert. 
Dabei wird der das Gestell in der Ruhelage haltende Sperr- 
hebel entsichert, so daB das Gestell mit dem Forderwagen 
kippt, wenn dieser Hebel umgelegt wird. Nach der Ent- 
leerung des Fórderwagens wird das Gestell mit dem Ieeren 
Wagen durch das Gewicht des Ietztern in die Ruhelage 
zuriickgedreht und durch Freigabe des Sperrhebels in dieser 
Lage gesichert.

81e (111). 454490, vom 11. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 22. Dezember 1927. Rheinische A.G, 
fi ir B r a u n k o h l e n b e r g b a u  und  Br iket t fabr ikat i on 
in Ko l n  und  A d o l f  Maye r  in G r e f r a t h  b. Koln .  
Fiilhorrichtung fiir  Massenforderung.

Seitlich von einem unterhalb der Auslaufóffnung eines 
Vorratsbehalters (Bunkers) fur das Fórdergut liegenden 
Fórdergleis ist eine mit Mitnehmern versehene endlose 
Kette so angeordnet, daB die Kasten der unter dem Be- 
halter hinwegfahrenden Forderwagen an die Mitnehmer 
stoBen und die Kette antreiben. Die Achse der einen Um- 
kehrrolle der Kette ist durch ein Kegelraderpaar o. dgl. mit 
der Welle einer Nockenscheibe verbutiden, die bei ihrer 
durch die Forderwagen hervorgerufenen Drehung den 
KlappenverschluB der Auslaufóffnung des Vorratsbehalters 
óffnet, so daB Fórdergut aus diesem in die Forderwagen 
fallt. Die Nockenscheibe ist leicht auswechselbar, so daB 
durch Auswechseln der Scheibe der Fullungsgrad der 
Forderwagen geandert werden kann.

B U C H E R S C M A  U.
Die Gewinnung von Erdól mit besonderer Beriicksichtigung 

der bergmannischen Gewinnung. Von Bergwerks- 
direktor Gottfried Schneiders.  363 S. mit 295 Abb. 
Berlin 1927, Julius Springer. Preis geb. 32 Jk. 
t'ber den Erdólbergbau ais Tiefbaubetrieb, wie er seit 

den Kriegsjahren in Deutschland einschlieBlich des Elsasses 
cntstanden ist, war bisher kaum etwas in die Offentlichkeit 
gcdrungen. Vereinzelte Hinweise in den Tageszeitungen 
auf Ungliicksfalle oder in den Geschaftsberichten der

Gesellschaften waren alles, was man vernahm. Es bcdeutet 
deshalb eine wichtige Bereicherung unseres bergmannischen 
Schrifttums, daB nunmehr ein anerkannter Fachmann auf 
dem Gebiete des Óltiefbaus, der in leitender Stellung die 
ersten Versuche mitgemacht und iiber die zahlreichen 
Kinderkrankheiten hat hinweghelfen miissen, mit einem 
zusammenfassenden Bericht hervortritt. Die Schwierig- 
keiten der Monographie eines einzelnen Bergbauzweigs: 
sind — das sei vorausgeschickt — erheblich; sie liegen
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yor allem in der Abgrenzung des Stoffgebietes. Das habe 
ich selbst nachdriicklich erfahren, ais ich die »Kalibergbau- 
kunde« bearbeitete. Immer wieder trat mir die Frage ent- 
gegen: Was sind allgemeine Regeln des Bergbaus, die man 
ais bekannt voraussetzen darf, und wo fangt das Sonder- 
gębiet an? Fiir das Buch von Schnęiders haben sich diese 
Schwierigkeiten noch yermehrt durch den doppelten Leser- 
kreis, an den es sich wendet.

Nach dem Vorwort ist das Buch gleichzeitig fiir die 
Olinteressenten und fiir die bergmannischen Facligenossen 

in den altem Bergbauzweigen bestiinmt. Leider muB ich 
dem Verfasser zugeben, daB diese — wissenschaftlich un- 
erfreuliche — Verbindung wirtschaftlich notwendig war, 
weil die Zahl der Leser allein aus dem bergmannischen 
Kreise wahrscheinlich klein geblieben ware. Das Hasten 
der Zeit hat es, meines Erachtens zum Schaden unseres 
Bergbaus, mit sich gebracht, daB man fiir das Studium 
anderer Bergbauzweige ais des eigenen nicht viel Zeit cr- 
iibrigt. Sicherlich kann ein solches Studium wirtschaftlich 
nutzbare Gedanken und Anregungen bringen. Die Riicksicht 
auf die Olinteressenten hat den Verfasser dazu gezwungen, 
im Anfang jedes Kapitels die Grundlagen zu erlautern, 
Betrachtungen, die der ziinftige Bergmann ais bekannt iiber- 
schlagen wird. Vom bergmannischen Standpunkte aus liegt 
darin ein Mangel. Die kiare Stoffanordnung ermóglicht es 
aber dem bergmannischen Leser, das Wichtige schnell 
herauszufinden. Die Sonderabschnitte uber den eigentlichen 
Olbergbau sind von dem fiir die Olinteressenten bestimmten 
Beiwerk ausreichend unterschieden, so daB der Leser sie 
ohne Zeitverlust finden kann. Diese Kapitel aber seien jedem 
gebildeten Bergmann zum Studium empfohlen. Aus jeder 
Zeile erkennt man, daB der Verfasser nicht nur iiber reiche 
praktische Erfahrungen verfiigt, sondern auch bei allen 
Fragen das Fiir und Wider griindlich durchdacht hat. Jeder 
wird daher Anregungen aus dem Buche entnehmen kónnen. 
Steinkohlenbergleute seien besonders auf die Ausfulmmgen 
iiber Wetterfiihrung hingewiesen. Die Tatsache, daB der 
Erdólbergmann bald mit Erdgas (Methan), das leichter ais 
Luft ist, bald mit Oldampf, schwerer ais Luft, zu rcchnen 
hat, ergibt eine Parallele zu Steinkohlengruben mit CH,- 
und C 02-Entwicklung. Abwarts gehende Wetterfiihrung, 
dereń Notwendigkeit im Oltiefbau nachgewiesen wird, er- 
scheint auch in andern Gruben ais zweckmaBig, in denen 
C 02 in erheblichen Mengen auftritt.

Der deutsche Oltiefbau steht hoffentlich am Anfang 
seiner Entwicklung; Technik und Wissenschaft werden 
daher fortschreiten. So bedarf z. B. die Frage der Abhangig- 
keit der 01verdunstung von Feuchtigkeit, Temperatur und 
Geschwindigkeit der Wetter unbedingt einer ńahern wissen- 
schaftlichen Untersuchung. Zurzeit baut man vielfach noch 
auf rein praktischer Erfahrung auf. Die Sorge oder die 
Hoffnung, daB das Buch bald von neuen uberholt werden 
wird, kann aber das Verdienst des Verfassers nicht ver- 
klcinern, der, wie er einst die kiihne Tat des ersten Tief- 
baus auf 01 unternahm, jetzt ais erster dieses Gebiet wissen
schaftlich bearbeitet hat. Sein Buch sei allen Fachgenossen 
empfohlen, auch denen, die nicht mit dem Olbergbau im 
besondern zu tun haben.

Professor Dr. G. Spackeler ,  Breslau.

Technisches Auskunftsbuch fiir das Jahr 1928. Eine alplta- 
betische Zusammenstellung des Wissenswerten aus 
Theorie und Praxis auf dem Gebiete des Ingenieur- 
und Bauwesens unter Beriicksichtigung der neusten 
Errungcnschaften. Preise und Bezugsquellen techni- 
scher Erzeugnisse und Materialien. Von Hubert Joly. 
33. Jg. 1455 S. Kleinwittenberg 1927, Joly Auskunfts- 
buch-Verlag. Preis geb. 10 JL

Der Text des bekannten Auskunftsbuchcs hat sieli 
gegeniiber dem Vorjahre nur unwesentlich yeraridert und 
vergróBert.

Wenn die neusten Fortschritte und Errungenschaften 
darin zu finden sein sollen, muB auch iiber die neusten 
Werks tof fe ,  die auf der Werkstoffschau der Technik 
so vorziiglich vorgefiihrt worden sind, berichtet werden. 
Das vermifit man, denn weder iiber Elektron-Metall noch 
iiber Duralumin usw. werden irgeridwelche Angaben 
iiber Festigkeit, Dehnung und Preis gemacht. Ebenso ver- 
miBt man die Beriicksichtigung der neusten Fortschritte in 
der SchweiBtechnik.

Bringt das Buch solche Fortschritte nicht, so durfte 
eine Herausgabe fiir jedes Kalenderjahr nicht notwendig 
sein. Maercks.

Der Bergmannsfreund. Ein Ratgeber zur Bekampfung 
der Unfallgefahren im Steinkohlenbergbau. Von den 
Direktoren der Bergmannischen Berufsschule im Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund: Karl Haarmann ,  Witlen, 
Joseph Hi l berg ,  Liinen, Wilhelm Nat tkemper ,  
Bochum, Wilhelm Or tmeier ,  Gerthe, Fritz Senft, 
Hamborn. 417 S. mit 270 Abb. und 1 Taf. Bochum
1927, Westfalische Berggewerkschaftskasse.

Der Bergmannsfreund hat sich die Aufgabe gestellt, 
auf diejenigen Unfalle hinzuweisen, dereń Verhi\tung dem 
Bergmann selbst inóglich ist. Die Herausgabe des Buches 
bedeutet einen weitern Schritt auf dem von der Berg- 
werksindustrie vor geraumer Zeit betretenen Wege zur Er- 
ziehung einer Arbeiterschaft, die auf Grund eigenen 
Wissens und Wollens alles tut, was irgendwie der Unfall- 
verhi\tung zu dienen geeignet ist. Diesem im Text klar 
zum Ausdruck kommenden Streben muB ein móglichst 
groBer Erfolg, dem Buche also eine móglichst weite Ver- 
breitung gewiinscht werden.

Der Stoff ist, entsprechend den Unfallgebieten, in 
5 groBe Hauptteile gegliedert; ein sechster Teil, »Dic 
Unfallgefahren im Bergbau in zahlenmaBiger Darstellung«, 
bildet den SchluB. Eine weitere Unterteilung ergibt sich aus 
der technischen Gliederung des Bergwerksbetriebes. Alles 
dies ist in schlichter, klarer und wiirdiger Sprache dar- 
gestellt, wird durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis 
belegt und mit ganz ausgezeichneten Bildern erlautert. 
Das Lesen des Bergmannsfreundes regt zum Nachdenken 
an; diese Tatsache erweist den Wert des Buches. L.eider 
verhindert sein Umfang die Verbreitung in Arbeiterkreisen, 
so daB der Wunsch naheliegt, den Stoff durch laufende 
Veróffentlichung in den Werkszeitungen, durch Heraus
gabe in gekiirzter Form und zu geringerm Preis oder auf 
sonst geeignete Weise auch jenen Kreisen zuganglich ge
macht zu sehen. Matthiass.

Z  E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 34—37 verdffentlicht. ’ bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Die H a r z s c h w e l l e  zur  j u n g e r n  Zech s t e i n-  

zei t  u nd  ihr 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 em Bere i che  l i e g e nd e n  Sa l z l age r s .  Von 
Grupę. Kali. Bd.22. 1.2.28. S .38/41*. Entwicklung des
Untern Buntsandsteins am Harzrande. Lage, Form und 
Bewegungsvorgange der Harzschwelle. Zusammenfassung 
der Ergebnisse.

Uber  die B r a u n k o h l e n f e l d e r  der  Al tmark.  
Von Schróder. Kohle Erz. Bd. 25. 20.1.28. Sp. 33/40*.
Geologische und lagerstattliche Verhaltnisse der Braun
kohlenfelder von Arendsee und Lindstedt. Kurze Ketin- 
zeichnung der sonstigen Lager.

The G i l l e t t e  coal  f i e l d  n o r t h e a s t e r n  Wyo- 
mi ng .  Von Dobbin und Barnett. Buli. Geol. Surv. 1927.
H. 796. S. 1/64*. Geographische Lage, Geologischer Aufbau.
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Wirtschaftsgeologie. Der Minturn-Bezirk und der nordwest- 
liche Teil des Gillette-Kohlenfeldes.

T he  b r o w n  i r o n  o r e s  of  w e s t - m i d d l e  
Tennessee.  Von Burchard. Buli. Geol. Surv. 1927. H. 795. 
S. 53/112*. Geologische Verhaltnisse. Vorkommen, Zu- 
sammensetzung und Entsłehungsweise der Erze. Beschrei
bung bemerkenswerter Vorkommen. Forderung und an- 
stehende Erzmenge.

M i n i n g  in N e_w f o u n dl a n d. Can. Min. J. Bd. 49.
13.1.28. S. 27/32. Ubersicht iiber die wichtigern Erzvor- 
kommen in Neufundland. Eisen, Kupfer, Bleizinkerz, Schwefel- 
kies, Chromeisen, Molybdan. Bergbauliche Anlagen.

Q u i c k s i l v e r  d ep o s i t s  of the Pi lot  Mount a i ns ,  
Minerał  Co un t y ,  Nevada .  Von Foshag. Buli. Geol. 
Surv. 1927. H. 795. S. 113/23*. Geologische und lagerstatt- 
liche Verhaltnisse. Entstehung der Lagerstatte. Bergbauliche 
Anlagen.

D ie  N a t u r s c h a t z e  der  UdSSR .  Vo!kswirtsch. 
RuBland. Bd. 6. 1927. H. 24. S. 43/9. Schwefellagerstatten 
und -gewinnung an der Wołga, in der Krim, im Kaukasus, 
in Turkmenistan, Usbekistan, Transbaikalien und Kamt- 
schatka.

E x p l o r i n g  for  ore by p o t e n t i a l  me t hods .  
Von Leonardon und Kelly. Engg. Min. J. Bd. 125. 14.1.28. 
S. 46/9*. Das Aufsuchen von Erzen unter Ausnutzung ihrer 
elektrischen Leitfahigkeit. Wesen und Anwendungsweise 
der Verfahren. Grundsatze fiir die Feldarbeit. (SchluB f.)

Berg wesen.

Le bass i n  h o u i l l e r  du No r d  de la Be l g i que .  
Von Vrancken. Ann. Belg. Bd. 28. 1927. H.3. S. 847/98. 
Bericht iiber die neuere Entwicklung der bergbaulichen 
Anlagen. Mitteilung von Bohrprofilen.

R a t i o n a l i s i e r u n g  u nd  W a r m e w i r t s c h a f t  in 
Bergbau u nd  Kokere i .  Von Stahr. Brennstoffwirtsch. 
Bd. 10. 1928. H.2. S. 19/22. Nutzbarmachung der schwer 
verwertbaren Brennstolfe im eigenen Betriebe der Stein- 
und Braunkohlenbergwerke. RationalisierungsmaBnahmen in 
den Kokerei- und Schwelbetrieben.

Up t o n  Co l l i e ry .  II. Coll.Guard. Bd. 136. 27.1.28. 
S. 327/30*. Ventilatoranlage. Sieberei und Kohlenwasche. 
Bergmannswohnungen.

Tho re sby  Co l l i e r y .  Iron Coal Tr.Rev. Bd.116.
27.1.28. S. 107/9*. Allgemeines iiber die nach neuzeitlichen 
Grundsatzen angelegte Grube. Elektrische Fórdermaschine. 
Luftkompressoranlage.

Prak t i s che  Ve r suche  zur  R a t i o n a l i s i e r u n g  
der Arbe i t  in der  E r d ó l i n d u s t r i e  m i t t e l s  Zei t- 
studien.  Von Popovici. Z. Intern. Bohrtechn. V. Bd. 36.
5.1.28. S. 1/7*. 20.1.28. S. 17/23*. Mitteilung der Ergebnisse 
zahlreicher Versuchsreihen zur Erforschung der Arbeitsvor- 
gange beim Aufholen und Einlassen des Bohrwerkzeuges. 
(SchluB f.)

Das D u r c h t e u f e n  des R h e i n k i e s e s  i n  d e n  
Schachten de r  G e w e r k s c h a f t e n B a d e n  u n d  
Markgraf l er .  Von Albrecht. Kali. Bd.22. 1.2.28. S.30/7*. 
Beschreibung des Abteufens nach dem Senkschachtverfahren 
und der dabei aufgetretenen Schwierigkeiten. Errechnung 
der in beiden Schachten wirksam gewesenen Druck- und 
Reibungskrafte. Bedeutung spezifisch schwerer Baustoffe 
beim Senkschachtverfahren.

Emp l o i  de 1’ e n r e g i s t r e u r  de v i t esse  et du 
double c a r r o t i e r  p o u r  la c o n s t a t a t i o n  des 
couches de hou i l l e .  Von Meyers. Ann.Belg. Bd.28.
1927. H.3. S. 839/45*. Beschreibung und Anwendungsweise 
zweier Gerate zum Feststellen von Kohlenflózen beim Tief- 
bohren,

D ie  B e d e u t u n g  d e r f o r t s c h r e i t e n d e n  
M e c ha n i s i e r u n g  und  K o n z e n t r a t i o n  der B e 
triebe fiir d i e  u n t e r t a g i g e  E l e k t r i f i z i e r u n g  der 
S t e i n koh l e nbe r gwe r ke .  Von Bohnhoff. Elektr. Berg
bau. Bd. 3. 27.1.28. S. 20/4. Darlegung, inwiefern die 
fortschreitende Mechanisierung eine Umstellung des Druck- 
luftbetriebes auf elektrischen aus betriebstechnischen und 
wirtschaftlichen Grunden fordert, und in welcher Weise 
sich die Vorteile durch Zusammenfassung der Betriebe 
weiterhin erhóhen.

Aus s i c h t en  fur  die we i t e re  A u s d e h n u n g  des 
elekt r i schen A n t r i e b e s  im A b b a u b e t r i e b  auf  
j > t e i nkoh l enbergwerken .  Von Herbst. Elektr. Berg- 
oau. Bd. 3. 27.1.28. S. 1/6*. Erórterung der Aussichten in 
verschiedenen Bergbaubezirken. Die gegen die Einfuhrung

des elektrischen Antriebes gemachten Einwande. Eignung 
der Elektrizitat fiir die verschiedenen Maschinengattungen.

S t r e c k e n f ó r d e r u n g  mi t  F ó r d e r b a n d e r n  auf  
der S c h a c h t a n l a g e  R h e i n p r e u Be n  4. Von Ostertag. 
Gliickauf. Bd.64. 4.2.28. S. 152/5*. Bauart der Fórder- 
bander. Anwendung und Wirtschaftlichkeit der Bandfórde- 
rung.

S c r a p e r - A bb a u f ó r d e r u n g .  Von Vollmar. Berg
bau. Bd. 41. 26.1.28. S. 37/8*. Bauart und Anwendungs
weise eines durch Maschinenkraft bewegten eisernen Kratz- 
gefaBes.

E l ek t r i s c he  A b b a u m a s c h i n e n  im engl i schen 
und  a m e r i k a n i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von 
Stródter. Elektr. Bergbau. Bd. 3. 27.1.28. S. 13/20*. Be
sprechung einiger kennzeichnender Bauarten von Schram- 
maschinen, Lademaschinen, Schiittelrutschen und Band- 
fórderern.

Safe use of  e x p l o s i v e s  in mi nes .  Von Payman. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd.116. 27.1.28. S. 115/6. Kritik an der 
Zuverlassigkeit der Priifungsverfahren, die zur Unter- 
suchung der Schlagwettersicherheit von Sprengstoffen 
dienen. Neue Versuchsergebnisse. Erfahrungen mit Besatz 
vor und hinter der Sprengladung. Entztindbarkeit von Gas- 
gemischen. Móglichkeit der Gasentzundung durch adiaba- 
tische Kompression. (Forts. f.)

C e m e n t a t i o n  a n d  t h e  w a t e r  p r o b l e m  in 
mi n i ng .  Engg. Min. J. Bd. 125. 14.1.28. S. 60/2*. Die An
wendungsweise des Zementierverfahrens im Bergbau zum 
AbschluB von Wasserzuflussen. Beispiele.

The h i g h - t emp e r a t u r e  deep-mining problem.  
Von Miller. Coll.Guard. Bd. 136. 27.1.28. S. 331/2. Iron 
CoalTr. Rev. Bd.116. 27.1.28. S. 112. Mitteilung weiterer 
Versuchsergebnisse iiber die Bedeutung des naturlichen 
Wetterzuges fiir die Kiihlung tiefer Gruben. Aussprache. 
Die Erfahrungen auf der Parsonage-Grube.

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. (SchluB statt Forts.) Coll.Guard. Bd. 136.
27.1.28. S. 333/4. Die Verfahren und Gerate zum Messen 
geringer Wettergeschwindigkeiten. Schwierigkeiten beim 
Eichen der Anemometer.

O r a p h s  and observat ions on mine vent i laf ion.  
Von Davies. Coll.Guard. Bd. 136. 27.1.28. S .340/1*. Der 
ungunstige Wirkungsgrad der Wetterfuhrung bei einer An
zahl kleinerer Gruben in England. Kosten der Wetterfuhrung.

L i c h t  vor  Or t !  Von Gaertner. Elektr. Bergbau. Bd. 3.
27.1.28. S .6/13*. Die Grubenbeleuchtung in Vergangenheit 
und Gegenwart. Physiologische und psychologische Aus- 
wirkung der elektrischen Beleuchtung untertage. Ver- 
besserung der Arbeitsbedingungen und der Leistung.

N e u e r u n g e n  au f  dem Ge b i e t e  der  Abbau- 
beleuchtung.  Von Heyer. Elektr.Bergbau. Bd.3. 27.1.28. 
S. 24/9*. Vorteile einer guten Beleuchtung untertage. 
Akkumulatorlampen. Verlegung von Lichtkabeln in Abbau- 
betrieben. Verwendung von Gluhlicht-Scheinwerfern im 
Kalibergbau. Abbaubeleuchtung mit gesonderter Strom- 
erzeugung.

D ie e l ek t r i s che  A b b a u b e l e u c h t u n g  und ihre 
W i r t s c h a f t l i c h k e i t .  Von Manygel. Elektr. Bergbau. 
Bd.3. 27.1.28. S. 29/32*. Priifung der Wirtschaftlichkeit einer 
elektrischen Abbaubeleuchtung mit 40-W-Lampen. Be
sprechung der einzelnen Zubehórteile und der beim Abbau 
mit breitem Blick iiblichen Anordnung.

The l i g h t i n g  p ow e r  of f l ame  sa fe t y- l amps .  
Von Wheeler und Woodhead. Safety Min. Papers. 1927.
H .40. S. 1/66*. Coll.Guard. Bd. 136. 27.1.28. S .341/2*. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd.116. 27.1.28. S. 118. Eingehende 
Untersuchungen uber die Leuchtstarke von Sicherheits- 
lampen. EinfluB des Brennstoffs sowie der Lampen- und 
Brennerform auf die Leuchtstarke.

Les a c c i d e n t s  s u r venus  dans  les charbon- 
nages  de B e l g i ą u e  p e n d an t  1’ annee  1923. Von 
Raven. (Forts.) Ann. Belg. Bd.28. 1927. H.3. S. 769/837*. 
Zusammenstellung von Einzelberichten uber die im bel- 
gischen Kohlenbergbau im Jahre 1923 durch Stein- und 
Kohlenfall herbeigefiihrten Unfalle.

D ie  B e s t i m m u n g  von Ko h l e  und  Ge s t e i n  in 
W a s c h b e r g e n  und a nde r n  E r z e u g n i s s e n  de r  
S t e i n k o h l e n w a s c h e .  II. Von Kattwinkel. Gluckauf. 
Bd.64. 4.2.28. S. 156. Mitteilung iiber ein verbessertes Ver- 
fahren zur schnellen gewichtsanalytischen Bestimmung der 
Waschbergebestandteile an Ort und Stelle. Versuchsergeb- 
nisse.
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Dampfkessel- und Maschinenwesen.

D ie  A n w e n d u n g  der  K o h l e n s t a u b f e u e r u n g  
bei  H i i t t e n ó f e n  u n t e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  der  
e r h a l t e n e n  Be t r i e b s e r ge b n i s s e .  Von Beckmann. 
(Forts.) Warnie. Bd.51. 21.1.28. S.35/8*. Wirtschaftlichkeit 
der Abhitzebewertung. Bandagenrollofen. (SchluB.)

C o m b u s t i o n  c on t r o l  f o rmu ł a s .  V. S impl i -  
f y i ng  the heat  l oss f o rmu ł as .  Von Uehling. Power. 
Bd.67. 17.1.28. S.94/6*. Ableitung vereinfachter Oleichungen 
fur die Uberwachung des Verbrennungsvorganges.

Wa s t e  hea t  b o i l e r s  save S 50,000 per year. Von 
Capell. Power. Bd.67. 17.1.28. S .90/2*. Beschreibung der 
neuen Betriebsanlagen der Portland Oas and Coke Com
pany, auf denen durch den Einbau von Abhitzekesseln be- 
deutende Ersparnisse erzielt werden. Bauweise der Abhitze- 
kessel.

K r a f twe r k  der Bergbau-A.G .  L o t h r i n g e n  auf 
S c hach t  4 in O e r t h e  be i  Bochum.  Von Dettenborn. 
Z. V. d. I. Bd. 72. 28.1.28. S. 97/102*. Anordnung des 
Dampfbetriebes. Eingehende Beschreibung des Kesselhauses 
und der Kohlenstaubmahlanlage. (SchluB f.)

Z w e i s t o f f g e m i s c h e  in der  Dampf  technik.  Von 
Merkel. Z. V. d. 1. Bd. 72. 28.1.28. S. 109/15*. Verflussigung 
und Absorption. Der KreisprozeB der Lósung. Technische 
Anwendungen. Berechnung der Zweistoff-Kreisprozesse. 
Zahlenbeispiel.

Hiittenwesen.

D ie H e r s t e l l u n g  b l a nke r  S t a h l p r o f i l e  u n t e r  
b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  der  Damp f t u r -  
b i n e n s c h a u f e l n .  Von Braun. Stahl Eisen. Bd.48. 26.1.28. 
S. 97/101*. Profilherstellung. Einleitung der Fertigung und 
das Warmwalzen, Kaltwalzen und Ziehen. Die eigentliche 
Fertigung. Herstellung von Dampfturbinenschaufeln.

L’ essai  de c o r r o s i o n  des aciers.  Genie civil. 
Bd.92. 28.1.28. S. 90/2*. Die Untersuchung eines Stahles 
mit Hilfe der Korrosionserscheinungen.

S t u d i u m  i i ber  die e l e k t r i s c he  L e i t f a h i g k e i t  
des GuBe i s ens .  Von Pinsl. GieB. Zg. Bd. 25. 1.2.28. 
S. 73/83*. Bisherige Untersuchungen. Eigene Messungen an 
yerschiedetien GuBsorten. EinfluB wechselnder Erstarrungs- 
verhaltnisse sowie des Ausgliihens.

Chemische Technologie.

L ’ i n f l u e n ce  d ’ une i n s t a l l a t i o n  de f ou r s  a 
coke dans  une  us i ne  s i de r u r g i c i ue  de com- 
bus t i b l e .  Von Berthelot. Genie civil. Bd.92. 28.1.28. 
S. 81/7*. Beschreibung der Hiittenkokerei von Thy-le Chateau 
und ihrer technischen Neuerungen. Silikasteine. Breite, Hohe 
und Lange der Kokskamttiern. Beheizung der Ófen. Betriebs- 
gang. (Forts. f.)

S t u d i e n  uber  di e  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. (Forts.) 
Gas Wasserfach. Bd. 71. 28.1.28. S. 81/6*. Arbeitsplan 
und analytische Bestimmungen fiir das Ammoniunipoly- 
thionatverfahren. Einwirkung von schwefliger Saure auf ge- 
sattigte wasserige Ammoniumthiosulfatlósung. (SchluB f.)

R u b b e r  in the m i n i n g  i n dus t r y .  Engg. Min. J. 
Bd. 125. 14.1.28. S. 50/2. Ubersicht iiber die yielseitige Ver- 
wendung von Gummi in der Bergtechnik.

Chemie und Physik.

D ie  U m w a n d l u n g  von  M e t h a n  in W a s s e r 
s tof f  u n d  K o h l e n o x y d .  Von Fischer und Tropsch. 
Brennst. Chem. Bd. 9. 1.2.28. S. 39/46. Geschichtlicher Riick- 
blick. Bericht iiber eigene Versuche. Besprechung der Ver- 
suchsergebnisse.

Ube r  das S o r p t i o n s v e r„m ó g ę n des L i gn i ns .  
Von Wedekind und Garre. Z. angew. Chem. Bd. 41. 28.1.28. 
S. 107/12*. Ausfuhrung der Sorptionsmessungen mit ver- 
schiedenen Ligninarten und Lósungen.

Wirtschaft und Statistik.

The C h i l e a n  coa l  i ndus t ry .  Von Sheppard. Iron 
Coal Tr. Rev. Bd.116. 27.1.28. S. 117. Ubersicht iiber die 
Kohlenbergwerke. Staatliche Unterstutzung des Bergbaus. 
Zukunft.

M o r t a l i t y  a m o n g s t  coa l  mi ners .  Coli. Guard. 
Bd. 136. 27.1.28. S. 335/7. Mitteilung des Ergebnisses ein- 
gehender Erhebungen uber die Sterblichkeit unter den Berg-

arbeitern in England und Wales. Sterblichkeit nach dem 
Alter. Einteilung nach den Todesursachen. Sterblichkeit 
nach der Art der Beschaftigung. Kinderzahl und Kinder- 
sterblichkeit.

D er F e l d e r b e s i t z  im n i ed  er rh ein is ch-west- 
f a l i s c he n  Be r gbaube z i r k .  Von Jiingst. Gliickauf. 
Bd.64. 4.2.28. S. 137/52*. Rechtsgrundlage. Entwicklung 
des Felderbesitzes. Vorriicken des Bergbaus nach Norden. 
Stillgelegte Zechen. Verteiiung der Fórderung nach Kohlen- 
arten. Entwicklung der Schachtteufe. Gewinnung nacii 
Teufenklassen. Fórderung und Belegschaft der Wirtschafts- 
einheiten. Felderbesitz. Jahresfórderanteil eines Arbeiters 
der einzelnen Gesellschaften. Fórderung nach BetriebsgróBen- 
klassen. Auslandisches Kapitał. Namenverzeichnis zur 
Felderkarte.

D e r K o h l e n b e r g b a u  in den N i e de r l a nden .  
Von Fink. Wirtsch. Nachr. Bd.9. 19.1.28. S. 94/7. Das neue 
Holland. Standorte der Kohlen. Der Bergbau in Siidlimburg. 
Arbeiterfragen. Zukunftsaussichten. Belange des Ruhrgebiets.

D ie  er s ten  P i a ne  der R u h r b e s e t z un g .  Von 
Spethmann. Wirtsch. Nachr. Bd.9. 12.1.28. S. 52/6. Nach- 
weis, daB Piane der Ruhrbesetzung seit 1919 bei der fran- 
zósischen Regierung bestanden haben.

G r u n d l e g e n d e  G e s i c h t s p u n k t e f i i r die 
E i sen  - und  S t a h l i n d u s t r i e  in Bras i l i en .  Von Uhl- 
mann. Zentralbl. Hulten Walzw. Bd.32. 1.2.28. S. 70/2. Er
órterung der Rohstoff- und Absatzverhaltnisse. Vorteile eines 
Kustenwerks.

D ie  e ng l i s c he  Koh lenwi r t schaf t  im Jahre 1927. 
Von Flemmig. Wirtsch. Nachr. Bd. 9. 19. 1. 28. S. 97/102. 
Fórderung, Belegschaft, Ausfuhr, Preise, GesamtauBenhandel.

S t a t i s t i q u e  des  i n d u s t r i e s  ex t r a c t i v es  et 
m e t a l l u r g i ą u e s  et des a p p a r e i l s  a vapeu r  pour 
1’ a nnee  1926. Von Lebacqz. Ann. Belg. Bd. 28. 1927. H.3. 
S. 913/1042. Ausfiihrliche Statistik uber den Bergbau und 
die Hiittenindustrie Belgiens fiir 1926.

A s p h a l t  and  re l a t ed  b i t u  mens  in 1926. Von 
Hopkins. Miner. Resources. 1926. Teil 2. H. 5. S. 51/69. 
Naturliche Asphalte. Petroleum-Asphalt. Statistik uber Er- 
zeugung und AuBenhandel der Ver. Staaten. Einteilung der 
bituminósen Stoffe.

T in  i n 1926. Von Furness. Miner. Resources. 1926. 
Teil 1. H. 5. S. 29/50*. Berg- und Hiittenproduktion der 
Ver. Staaten an Zinn. Marktlage. Handel mit Zinnerzeug- 
nissen. Erzeugung usw. der wichtigsten Lander.

Go l d ,  s i l ver ,  copper ,  l ead and  z i nc  i n  the 
Eas t e r n  S t a t es  in 1926. M i n ę  report...Von Dunlop. 
Miner. Resources. 1926. Teil 1. H.8. S. 81/6. Ubersicht uber 
die bergbauliche Gewinnung. Wirtschaftliche Entwicklung.

P o t a s h  in 1926. Von Coons. Miner. Resources. 1926. 
Teil 2. H. 11. S. 119/25. Statistische Ubersicht iiber Er
zeugung, AuBenhandel, Verbrauch, Marktlage und Preise 
von Kali in den Ver. Staaten. Weltproduktion.

P r og r es s  and p r o s pe c t s  of o i l  p roduc t i on .  
Von Cunningham-Craig. Can. Min. J. Bd.49. 6.1.28. S. 7/9. 
Ubersicht iiber die wirtschaftlich nutzbaren Ól- und Ól- 
schiefervorkommen des britischen Weltreiches.

Chemie und Physik.

C o n c e p t s  mo d e r n e s  sur  les v a l enc e s  du 
carbone .  Von Grebel. Chaleur Industrie. Bd.9. 1928. H.93. 
S. 11/6*. Darstellung der neuern Anschauungen uber den 
Aufbau der Kohlenstoffverbindungen.

R e f l e x i o n s  sur la t he rmodynami ąue  statiąue. 
Von Coblyn. (Forts.) Chaleur Industrie. Bd, 9. 1928. H.93.
S. 31/5. Analytische Untersuchung eines naturlichen Stromes. 
(Forts. f.)

E t u de  sur  les pe r t es  de cha r ge  dans  les 
a j u t a g e s  de Ven t u r i .  Von Toussaint und Carafoli. 
Chaleur Industrie. Bd.9. 1928. H.93. S .37/42*. Analytische 
Untersuchungen uber die in einem Strómungsmittel auf
tretenden Druckverluste beim Durchgang durch konver- 
gierende und divergierende Leitungen. (Forts. f.)

P E R S Ó N L I C H E S ,
Die Vorstande der Bergamter Stollberg (Erzgebirge) 

und Dresden, Regierungsbergrate Dr.-Ing. NieB und 
Spi tzner,  sind zu Oberregierungsbergraten ernannt worden.


