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Spannung, Temperatur und indizierter Druck bei der Arbeit luftfórmiger Kórper.
Von Dipl.-Ing. W. We i h, Lehrer an der Bergschule zu Bochum.

Die Verfahren von Brauer1 und von T o lle2 zur 
Zeichnung polytropischer Spannungskurven luftfórmiger 
Kórper sind allgemein bekannt3. So sehr auch die 
guten Dienste, die sie bei der Untersuchung der hier 
behandelten Zustandsanderungen bisher geleistet haben, 
anerkannt werden miissen, so ist doch nicht zu ver- 
kennen, daB sich, besonders wenn man mehrere Kurven 
mit verschiedenen Exponenten gleichzeitig nebenein- 
ander zeichnen will, ihre Anwendung ais einigermaBen 
schwerfallig erweist. Die vielen nacheinander zur Auf
findung von Kurvenpunkten zu ziehenden Herstellungs- 
linien vermindem die Klarheit der Zeichnung, und bei 
dem zuerst erwahnten Verfahren vervielfachen sich auBer
dem unter Umstanden die beim Zeichnen schrittweise 
begangenen Fehler. Im Schrifttum ist daher schon 
haufiger darauf hingewiesen worden, daB die »Ein- 
rechnung« von Punkten oft schneller und genauer zum 
Ziele fiihrt4. Die nachstehend angegebene Polytropentafel 
hat den Zweck, die Ermittlung der Punkte polytropischer 
Kurven durch Rechnung noch zu vereinfachen und zu 
erleichtern. Dabei wird sich zeigen, daB man, nacli- 
dem eine geniigend genau gezeichnete polytropische 
Spannungs- und Raumkurve einmal vorliegt, die ihr zu- 
geordnete Temperaturkurve durch das Ziehen weniger 
gerader Linien gewinnen kann und daB auch der 
Wert der indizierten Spannung durch Malnehmen einer 
bequem auffindbaren Lotlange aus der Zeichnung 
hervorgeht.

A. Begrundung und Erklarung des Herstellungsverfahrens 
der Kurve.

Der Druck des luftfórmigen Kórpers auf die Flachen- 
einheit soli mit p und sein Rauminhalt ganz allgemein 
mit v bezeichnet werden, wobei im besondern Falle auch 
der Rauminhalt der Gewichtseinheit, also das soge- 
nannte spezifische Volumen, gemeint sein kann. Fiir 
den mit dem Stoffe etwas Vertrauten wird leicht erkenn- 
bar sein und im Zweifelsfalle erlautert werden, ob an 
der betreffenden Stelle p in ata, in atu oder in kg/m2 
gemessen zu denken ist, oder ob man p einfach ais 
Millimeterlange des Lotes (der Ordinate) im Achsen- 
kreuz zu werten hat. Die Raumwerte v sind in m3 aus- 
gedriickt, oder es ist unter v, soweit die Zeichnung in 
Betracht kommt, die Millimeterzahl der Lange (Abszisse) 
im Achsenkreuz zu verstehen.

Die polytropischen Kurven folgen bekanntlich dem 
von Poisson aufgestellten Gesetze:

P v" Pa van F (Festwert) . . .  1,

woraus sich die Gleichungen ergeben:
' z. V. d. I. 1SS5, s. 433.
5 Z. V.d.l. 1894, s. 1458.
3 s. Taschenbuch Hiitte, 24. Aufl., Bd. 1, S. 489.

1 z. B. S c h u l e :  Technische Thermodynamik, 2. Aufl., Bd. 1, S. 113; 
Hutte, 24. Aufl., Bd. 1, S. 488.
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in denen die Zeiger a die gedachten, einander zuge- 
ordneten Anfangswerte von p und v kennzeichnen sollen. 
Werden dann die in den Gleichungen 2b und 3b
rechts des Gleichheitszeichens stehenden Werte

p - Y /n = x . . 4 u n d ( J - V - y  . . 5
\P/Pa/  \V/Va/

gesetzt, so folgen zur Berechnung bestimmter neuer 
Raumwerte v und bestimmter neuer Spannungswerte p 
die beiden einfachen Beziehungen:

v = x*va . . . 2c und p ^ y - p a - • • 3c.

Die nachstehende Polytropentafel beruht auf der 
Erfahrung, daB, wenn nicht schon funf, so doch meist 
zehn entsprechend voneinander entfernt liegende Punkte 
zur Zeichnung einer fiir die gewóhnlichen Zwecke
geniigend genauen polytropischen Kurve ausreichen 
und daB, wo dies nicht zutrifft, von dem gewonnenen 
Endpunkte oder von einem Zwischenpunkte aus die 
Tafelwerte aufs neue angewendet werden konnen.

LaBt man pa von seinem gegebenen Anfangswerte 

nacheinander auf p 9/io pa, 8/io pa, 7/io pa oder von 

pa auf p 4/5 pa, 3/5 pa usw. sinken, so daB fiir p/pa 

schrittweise die Werte gl 10, 8/io, 1110 oder 4/s, 3/s, 2/s 
usw. Geltung gewinnen, so kann fiir einen ins Auge 
gefaBten Exponenten n der jedem neuen p-Wert zu- 
zuordnende v-Wert durch einfaches Malnehmen des 
va-Wertes mit dem Tafelwerte x (Gleichung 4) gefunden 

und aufgetragen werden. So entstehen mit Benutzung 
der Werte im obern Teil der Tafel, besonders bei 
gleichzeitiger Zuhilfenahme des Rechenschiebers, fast 
miihelos die fiir die Anwendung wichtigen Dehnungs- 
oder Expansions- Polytropen, und durch Einschaltung 
von Zwischenwerten lassen sich auch fiir veranderte Ex- 
ponenten derartige Kurven zeichnen.

In gleich einfacher Weise ist auch die Herstellung 
von Yerdichtungs- (Kompressions-) Polytropen móglich,
indem man fiir stufenweise abnehmendes va auf

9/iova, 8/io va oder auf 4/s va, % v , usw. —, mithin fiir 

v/va = 9/10 , 8/io, 4/5 , 3/5 usw., im untern Teil der 

Tafel diejenigen y-Werte (nach Gleichung 5) findet, 
mit denen sich aus den verminderten neuen v-Werten 
die diesen zugeordneten neuen p-Werte durch Mal
nehmen berechnen lassen.

B. Anwendung der Polytropentafel.

Beispiel 1. Eine bestimmte Raummenge trocknen 
Sattdampfes sei durch die Lange va — 8 mm und die
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P o ly tro pe n ta fe l.

Dehnungs-Polytropen.

1 2 3 4 5 6 7

c\

j—co 10 11

P
Werte x = (l : JL )

/"
V =  X •

P

Pa Pa/ Pa

n =  0,9 1 1,05 1,1 1,135 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4

1 9/10 1,124 1,111 1,106 1,100 1,097 1,096 1,092 1,088 1,084 1,081 1,078 0,9 1
2 s/io 1,281 1,25 1,237 1,225 1,217 1,214 1,204 1,195 1,185 1,180 1,173 % 0,8 2

3 7/l0 1,486 1,429 1,405 1,384 1,370 1,359 1,346 1,331 1,316 1,303 1,290 0,7 3
4 6/l0 3/s 1,764 1,667 1,626 1,591 1,568 1,557 1,531 1,505 1,481 1,460 1,440 3/5 0,6 4

5 5/to 2,16 2 1,935 1,878 1,842 1,824 1,782 1,741 1,704 1,671 1,641 0,5 5
0 4/l0 % 2,769 2,5 2,392 2,3 2,242 2,213 2,146 2,081 2,023 1,971 1,924 % 0,4 6

7 3/l0 3.81 3,333 3,146 2,987 2,888 2,840 2,727 2,620 2,560 2473 2,396 0,3 7
8 2/lO */5 5,979 5 4,628 4.319 4,129 4.036 3,823 3,624 3,449 3,294 3,157 >/5 0,2 8

9 </io 12,92 10 8,954 8,111 7,603 7,406 6,813 6,310 5,879 5,504 5,180 0,1 9
10 'ho 27,91 20 17,32 15.23 14,00 13,43 12,14 10,99 10,02 9.198 8,498 0,05 10
11 ł /40 60,26 40 33,22 28,59 25,79 24,49 21,63 19,13 17,07 15,37 13,94 0,025 11

Yerdichtungs-Polytropen.

1 2 3 |- .4 1 5 6 1 8 9 10 H

V

va
Werte y  = K)

n

p =  y 'Pa
V

n =  0,9 / 1,05 1,1 1,135 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4
12 0/10 1,099 1,111 1,117 1,123 1,127 1,129 1,135 1,141 1,147 1,153 1,159 0,9 12
13 8/lO % 1,222 1,25 1,264 1,278 1,288 1,293 1,307 1,322 1,337 1,352 1,367 4/5 0,8 13

14 7/l0 1,378 1,429 1,455 1,481 1,500 1,508 1,535 1,562 1,591 1,619 1,648 0,7 14
15 6/l0 % 1,584 1,667 1,710 1,754 1,786 1,800 1,846 1,894 1,943 1,993 2,045 % 0,6 15

16 5/10 1,866 2 2,071 2,144 2,196 2,219 2,297 2,378 2,462 2,549 2,639 0,5 16
17 *110 2/5 2,281 2,5 2,617 2.740 2,829 2.868 3,003 3,144 3,291 3,445 3,607 % 0,4 17

18 3/lO 2,955 3,333 3,540 3,760 3,922 3,993 4,241 4,504 4,783 5,080 5,400 0,3 18
19 2/l0 'li 4,257 5 5,419 5,873 6,213 6,365 6,899 7,477 8,103 8,782 9,538 Vs 0,2 19

20 '/ io 7,943 10 11,22 12,59 13,65 14,13 15,85 17,78 19,95 22,39 25,12 0,1 20
21 lho 14,82 20 23,23 26,99 29,97 31,02 36,41 42,29 49.13 57,07 66,29 0,05 21
22 ‘/40 27,66 40 48,10 57,84 65,82 69,56 83,65 100,36 120,96 145,5 174,94 0,025 22

absolute Spannung dieser Menge durch die Hohe pa 

wiedergegeben. Die Dehnungskurve soli unter der 
Voraussetzung gezeiclinet werden, daB sich der Dampf 
in einem Zylinder mit warmedichten Wandungen, also 
adiabatisch, ausdehnt.

>1
, 8 /77 /77  '

"ś/ś ~/\r~ ~ *2 h ~~ “ "~fs

/_ _ --- S-r,P2*9,75/bm
v/5 \ (S p a //e  S ^/fe s/je  2)

bejftotfeA33  ̂ (/fęjfre
T mm ~~%;

•SctT" sc/riiM/fsum  

Abb. 1. Dehnungspolytrope fiir trocknen Sattdampf.

Losung: Nach den Lehren der Warmemechanik 
ist in solchem Falle der Exponent der polytropischen 
Kurve =1,135 zu setzen, und somit kommen die 
x-Werte in der Senkrechtspalte 5 (Oberer Tafelteil) zur 
Verwendung. Nimmt man in Abb. 1 die Teilung der 
Hohe pa in 5 Teile auf irgendeine beąuem erschei- 

nende Weise vor und zieht in den Teilpunkten wag- 
rechte Geraden, so sind auf ihnen nach den vor- 
stehenden Ausfuhrungen nacheinander aufzutragen die 
Langen 8-1,22-9,75; 8-1,57-12,55; 8-2,24-17,9; 
8-4,13 — 33,1 mm. Wird dann das letzte Funftel der 
Hohe pa in 2 gleiche Teile geteilt, wodurch der Teil- 

punkt ]/io pa (oder p/pa — >/io) entsteht, so ist auf der 

durch ihn gehenden Wagrechten, da x nach Reihe 9, 
Spalte 5 = 7,60, die Lange 8 • 7,60 = 60,8 mm aufzu
tragen. Wiirde man dagegen den hellen Viereckpunkt 
ais neuen Anfangspunkt auffassen, so waren auf der 
Wagrechten durch den neuen Teilpunkt 5/io -('/s pa) nach 

Spalte 5, Reihe 5 nunmehr 33,1 -1,84 = wiederum 
60,8 mm aufzutragen. Nach Funfteilung der Lotlange 
!/s pa lassen sich weitere Kuryenpunkte gewinnen.

Beispiel 2. In einem Zylinder (und einem schad- 
lichen Raum) sei die in Abb. 2 durch die Lange va 

dargestellte Luftmenge eingeschlossen, die eine der 
Hohe pa  ̂ 15 mm entsprechende absolute Spannung 

habe. Die Luft werde bei mittelguter Kiihlung der 
Zylinderwand und des Deckels nach einer polytropischen
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Kurve mit dem Exponenten n = 1,30 zusammengepreBt; 
diese Kurve soli gezeichnet werden.

Losung: Nachdem die Fiinfteilung der va-Grund- 

strecke durchgefiihrt worden ist, werden nach Spalte 9, 
Reihen 13, 15, 17 die Hóhen 15 • 1,34 =20,1; 15 • 1,94 
= 29,1; 15-3,29 49,4 mm auf den Loten durch die
Teilpunkte aufgetragen, wodurch man zu dem helien 
Viereckpunkt gelangt. Falls man die Kurve nicht bis 
zum '/s-Teilpunkt der Grundstrecke benótigt, wird man 
nun den erhaltenen Punkt ais neuen Anfangspunkt auf- 
fassen, die Lange aa' wieder funfteln und im ersten 
Teilpunkt 4/s • (2ls • va) die Hohe 49,4-1,34 66,3 mm

von der Grundlinie aus auftragen usw.
Wenn man nachtraglich die durch die Teilpunkte 

gehenden Wagrechten und die Lote aus derZeichnungent- 
femt, was, weil sie notigenfalls jederzeit leicht wieder 
eingezeichnet werden kónnen, unbedenklich ist, hat man 
eine klar verlaufende Polytrope vorliegen.

C. Einzeichnung der Kurve der absoluten Temperaturen.

1. Elementargeometrische Vorbetrachtungen. 
Damit die weitern Darlegungen klar und kurz ausfallen, 
erscheint es mir ais unerlaBlich, ihnen zwei Betrachtungen 
iiber die flachengleiche Verwandlung eines gegebenen 
Rechtecks in ein anderes von vorgeschriebener gróBerer 
oder kleinerer Grundlinie vorauszuschicken.

a) Die Verwandlung des aus Abb. 3 ersichtlichen 
stark ausgezogenen Rechtecks mit der Grundlinie g und

Abb. 3. Flachengleiche Rechteckverwandlung 
bei vorgeschriebener gróBerer Orundlinie.

der Hohe li in ein flachengleiches (zweites) Rechteck 
mit der vorgeschriebenen groBern Grundlinie g' und 
der Hohe h' laBt sich am einfachsten wie folgt durch- 
fiihren. Man legt die neue Grundlinie g' so wie in 
der Abbildung unter das erste Rechteck und zieht alsdann 
die beiden sieli im Punkte Z schneidenden gestrichelten 
wagrechten und lotrechten Geraden. Die Schrage S 
schneidet dann auf der lotrechten Innenseite des ersten 
Rechtecks den Punkt P ein, durch den die strich- 
gepunktete Firstlinie des gesuchten zweiten Rechtecks 
gleichlaufend zur Grundlinie zu legen und damit h' 
gefunden ist. Nach den Lehren der geometrischen 
Ahnlichkeit kann man aus Abb. 3 unniittelbar ablesen: 
g : h' g ': h, mithin g • h = g' • h', so daB das erste 
Rechteck flachengleich dem zweiten ist. Beachtet man 
noch die in der Abbildung mit rómischen Zahlen be- 
zeichneten Einzelflachen, wobei die deckungsgleichen 
Dreiecke gleich bezeichnet sind, und legt dem Gleich- 
heitszeichen die Bedeutung »flachengleich« bei, so kann 
man noch ablesen

I I + 1 + 1 - IV + 1 + 1 
- 1 - 1 =  - i - |

II = IV

und ebenso: III + III + II = IV + 111 + III.

b) Etwas anders gestaltet sich die Losung der Auf- 
gabe, wenn, wie in Abb. 4, in der das gegebene (erste) 
Rechteck wieder ais das stark ausgezogene erscheint,

Abb. 4. Flachengleiche Rechteckverwandlung 
bei vorgeschriebener kleinerer Orundlinie.

die fiir das zweite Rechteck vorgeschriebene neue Grund
linie g' kiirzer ais g werden soli. Nachdem wieder g' 
unter das erste Rechteck gelegt ist und die Lote I, 1' 
und 1" in entsprechender Lange gezeichnet worden 
sind, wird durch den auf der Firstlinie des Erstrecht- 
ecks gelegenen Punkt Z die Schrage S gezogen. Sie 
schneidet auf der AuBenseite 1 des gegebenen Rechtecks 
den Punkt P ein, der die Firstlinie des gesuchten 
zweiten Rechtecks festlegt, wenn durch ihn eine Gleich- 
Iaufende zur Grundlinie gezogen wird.

Der Beweis ist derselbe wie vorher. Ebenso wie 
fur Rechtecke kann dieses Verwandlungsverfahren sinn- 
gemaB verandert auch fiir Schiefecke angewendet werden. 
Wenn in Abb. 3 das schmalere Rechteck g nicht in 
der Ecke, sondern seitwarts verschoben auf g' 
steht, schneidet gleichwohl die Schrage des Um- 
rahmungsrechtecks auf den im Abstand g gleichlaufen- 
den Loten zwei Punkte ein, dereń lotrechter HShen-
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abstand = h' ist. Hat man so eine Anzahl von auf g' 
nebeneinanderstehenden Rechtecken verschiedener Breite 
und Hohe samtlich fur die Grundlinie g' flachengleich 
verwandelt und die Ersatzrechtecke iibereinander an- 
geordnet, so ergibt sich ohne weiteres die Richtigkeit 
des sogenannten zeichnerischen Integrationsverfahrens, 
wobei g' ais Polabstand erscheint.

2. Anw endung des Boyle- (Mariotte-) Gay- 
Lussacschen Gesetzes.

a) Dieses Gesetz laBt sich, wenn unter Ta und T 

die anfangliche und schlieBliche absolute Temperatur 
verstanden werden, bekanntlich schreiben:

v • p va • Pa ,

r  r ,  ........................... 6'

woraus folgt:

~̂a ^a ' Pa

Hierbei stellen Zahler und Nenner des Bruches rechts 
des Gleichheitszeichens im Achsenkreuz je ein Reehteck 
dar mit den Grundlinien va (oder v) und den Hohen pa 

(oder p). Verwandelt man das Rechteck v • p in ein 
flachengleiches mit der Grundlinie va, nennt nachtrag- 

lich die Hohe pa des ersten Rechtecks ha (= pa) und 

die durch die flachengleiche Verwandlung von v • p 
gewonnene neue Hohe h', so gilt, weil nunmehr beide 
Rechtecke die gleiche Grundlinie besitzen,

Man kann also, wenn die Hohe pa=ha ais anfang

liche absolute Temperatur aufgefaBt wird und so ein 
MaBstab fiir die Temperaturen gegeben ist, mit dessen 
Hilfe an der Hohe h' die absolute Temperatur T im 
Punkte mit der Lange v und der Hohe p fiir solche 
luftfórmigen Kórper, die bei Spannungs- und Raum- 
inhaltsanderungen geniigend genau dem Gesetze

2p = F folgen, ohne weiteres ablesen. Aus diesen Be-

trachtungen ergibt sich somit fiir die Herstellung der 
Temperaturkurve aus der Spannungs- und Raumwert- 
kurve fiir Dauergase und geniigend hoch iiber- 
hitzte Dampfe das nachstehend beschriebene einfache 
Yerfahren.

aus der abfallenden Spannungskurve.

b) Tempera turkurve  fiir die Dehnungs- 
poly trope.  Im Zylinder und im schadlichen Raum 
eines Druckluftmotors sei eine gewisse Raummenge 
(=va) Luft von 8 ata Spannung und von 82°C, mit- 

hin 82 + 273 = 355° absoluter Temperatur enthalten. 
Diese Luft entspanne sich arbeitleistend nach einer 
Polytrope mit dem Exponenten 1,30. Zu einzelnen 
Punkten dieser Kurve sind zugeordnete Punkte der 
Kurve der absoluten Temperaturen zu bestimmen.

Werden beliebige Punkte der Polytrope (Abb. 5), 
z. B. die Punkte I, II und III, gewahlt, so ist nach den 
Ausfiihrungen unter 2a sofort klar, daB die Rechtecke 
mit den durch Halbkreise gekennzeichneten rechten 
obern Ecken, dereń linkę untere Ecken samtlich im 
NuIIpunkte aufeinander liegen, durch ihre Flachen 
die gesuchten Temperaturen richtig abbilden, wenn man 
die Flachę des Anfangsrechteckes pa • va, dessen rechte 

obere Ecke in P liegt, ais MaB der absoluten Anfangs- 
temperatur (355° abs.) auffaBt.

Verwandelt man alle Rechtecke in neue Rechtecke 
mit der Grundlinie va, so geben die neuen Hohen 

r i " ;  2'2"; 3'3", im TemperaturmaBstabe abgelesen, d. h. 
mit der Hohe pa=ha verglichen, die gesuchten 

Temperaturen in den Punkten I, II und III richtig an. 
Um dies ais zutreffend zu erkennen, beachte man, daB 
nach Abb. 4 die Wagrechten durch I, II, III hier auf 
dem Fiillungslote die Punkte 1, 2, 3 einschneiden, die 
mit dem Punkte Z jener Abbildung gleiche Bedeutung 
haben. Deshalb geben hier die Punkte 12 ' ,  3', wo die 
Schragstrahlen durch 1, 2, 3 die p-Lote schneiden, 
die Firstlinienhóhen von neuen Rechtecken I', II', III' 
wieder, die den Rechtecken I, II, III flachengleich sind, 
denn die Punkte 1', 2', 3' entsprechen hier dem 
Hóhenpunkte P in Abb. 4.

Die Lote 1"1'; 2"2'; 3"3' sind daher die gesuchten 
Hohen h' (Temperaturlote). Das Lot pa=ha (durch P) hat in 

der Abb. 5 eine Lange von 64 mm und bedeutet 355° abs. 
64

Demnach ist 1° abs. = —  = 0,18 mm und umgekehrt 
355

355
1 m m =-- = 5,54° abs. Die absolute Temperatur im

64
Punkte I (bei 6,0 ata) ist 60 mm -5,54 = 332° abs. 
= 332-273 = 59° C, im Punkte II (bei 4 ata) 54,5-5,54 
= 302° abs. = 29°C  und im Punkte III (bei 2,50 ata)
48,5 • 5,54 = 268,0 0 abs. = — 5,0 °C. Fiir v = 75 mm Ge- 
samtlange,va = 30mm, pa = 8 ata und Ta= 355° ergibt sich 

durch Rechnung zunachst p = 2,434 ata und alsdann

T = ?'.f3_4_«_75 ,355= 270° abs., wahrend aus Abb. 5 
8-30

i o
hervorgeht: p = — = 2,435 ata, und T = 48,5-5,54 

8
= 269 °, so daB die Zeichnung eine reclit befriedigende 
Genauigkeit aufweist.

In Abb. 5 ist auch die Isotherme gepunktet ein- 
gezeichnet, die eine zur Grundlinie gleichlaufende 
Gerade ais Temperaturkurve ergibt, wie dies lehrgemaB 
verlangt werden muB. Alle drei Temperaturpunkte 
liegen in derselben Hohe mit P.

Wird die Eispunkttemperatur + 273 ° abs. einge- 
zeichnet, so konnen auch die gewóhnlichen Celsius- 
temperaturen mit dem MaBstabe aus der Zeichnung 
entnommen werden.

c) Temperaturkurve fiir die Verdichtungs- 
polytrope. Auch hier sei wieder ein bestimmter Fali
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ins Auge gefaBt, und zwar die adiabatische Verdichtung 
atmospharischer Luft von 10° C, also 283° abs. und 
von 1 ata Spannung, so daB die Angaben des Taschen- 
buchs Hiitte zum Vergleich herangezogen werden 
konnen1.

In Abb. 6 ist die Adiabate gezeichnet und sind in 
den Punkten I bis V die Temperaturen bestimmt. Wird 
im Punkte I der Polytrope durch eine Wagrechte der 
Punkt 1 festgelegt und dann der Strahl 01  gezogen, 
so schneidet auf ihm das Lot durch I den Punkt 1' 
sowie darunter auf der Grundlinie den Punkt 1" ein,

ate

Abb. 6. Ableitung der Temperaturkurve aus der ansteigenden 
Spannungskurve.

und 1'1" ist das Lot der gesuchten Temperaturkurve. 
Seine Lange h' gibt die absolute Temperatur im Punkte I 
an, wenn das Lot im Punkte P von der Lange 
Pa=ha gleich der absoluten Anfangstemperatur gesetzt 

wird. Wie unter 2a nachgewiesen, entspricht wiederum 
die Flachę des Rechtecks mit der rechten obern Ecke 
in I und der linken untern Ecke in 0, wenn sie mit 
der Rechteckflache vapa verglichen wird, dem MaB der 

Temperatur im Punkte I, und, auf die Lange va ais neue 

Grundlinie ausgestreckt, verwandelt sich die Hohe II"  in 
die kleinere Hohe l ' l "  = h, so daB dann gilt T:Ta 

= h : ha.

Punkt 1' hat hier die Bedeutung des Punktes P in 
Abb. 3, wahrend Punkt 1 gleichbedeutend mit Punkt Z 
isł, wodurch ersichtlich wird, daB das Rechteck mit der 
strichgepunkteten Firstlinie durch 1' dem Temperatur- 
Rechteck I flachengleich ist, und demnach sich Recht
eck P : Rechteck I = h : ha = T : Ta verhalt. Fiir die Recht- 

ecke II, III, IV und V gilt sinngemaB dasselbe; ihre 
Flachen werden durch die Hóhen 2 '2"; 3 '3 "; 4 '4"; 5 '5" 
gemessen. Ferner ist pa = ha= 12 mm = 283° abs., mit- 

hin 1 mm Temperatur-Lothóhe = 23,6° abs. oder um- 
gekehrt 1° abs. = 0,0425 mm. Somit ergeben sich in den 
Punkten I, II, III, IV, V bei 2, 3, 4, 5, 6 ata Spannung 
folgendeCelsiustemperaturen: 14,6 mm2 - 23,6=344°abs.

1 24. Aufl., Bd. 2, S.711; die dort angegebcnen Zahlen sind zum Ver- 
glelch in Klammern hinter die aus Abb. 6 hervorgehenden gesetzt.

8 Infolge des kleinen MaBstabes ist naturgemaB die Oenauigkeit der 
Zeichnung geringer ais bei gróBerm MaBstabe. Die Zehntelmilliraeter 

niuBten deshalb durch Schatzung nach AugenmaB bestimmt werden.

-273 = 71 °C  (73); 16,5 • 23,6-273 = 117® (l 17); 18 
•23,6-273=1520(151); 19,2 • 23,6 — 273 = 1800(179);
20,5 • 23,6-273 = 201° (203).

Will man fiir die Temperaturen gróBere Lotlangen 
erhalten, um ein bequemeres Nachmessen zu ermóg- 
lichen, so muB man entweder das ata-MaB der Ab- 
bildung gróBer wahlen oder aber samtliche Rechtecke 
auf eine geringere Lange ais die Grundlinienlange 
ausstrecken.

D. Arbeitsflachenermittlung.

1. Die in Abb. 7 mit wagrechten Geraden bedeckte 
Flachę Fs, die sich von der Kurve aus seitwarts bis 

zum Null-Lote erstreckt, bezeichne ich weiterhin kurz ais 
Kurven-Se i ten f lache  und die durch lotrechte 
Geraden gekennzeichnete Flachę Fu, die unter der 

Kurve liegt und bis zur Grundlinie des Risses hinab- 
reicht, ais Ku rven-Unterf  lachę. Die Flachen

W---P'
7------- 7

S,

”  K .....
V.

N

1

Abb. 7. Die Kurven-Seitenflache Fs 

und die Kurven-Unterflache F .

Fs und Fu bilden einen sehr wesentlichen Teil der zu 

ermittelnden Gesamtarbeitsflachen, und es gilt zunachst, 
sie auf tunlichst schnelle und doch geniigend genaue 
Weise in Rechtecke zu verwandeln, die zu den andern, 
ausnahmslos rechteckig geformten Teilen der Arbeits- 
flachen bequem hinzugefugt oder von ihnen abgezogen 
werden konnen.

2. Folgen die in Abb. 7 im Achsenkreuze darge- 

stellten Kurven dem Gesetze p v" = F (= Festwert), sind 
sie also sogenannte Polytropen, so gelten fiir ihre Be- 
rechnung die Gleichungen1:

Kurven-Seitenflache F .=— - (Pv-pV) . . 7 a
n- 1

Kurven-Unterflache F 1 (Pv-pV) . . 7b. 
n — 1

Werden die Langen (Abszissen) und Lote (Ordinaten) 
nicht in Langeneinheiten (Miliimetern), sondern die ersten 
ais Raumwerte in m3, die zweiten ais Spannungswerte 
in kg/m2 mit bestimmten MaBstaben abgeiesen, so bilden 
die Flachen ein MaB der vom Iuftfórmigen Kórper

verrichteten Arbeit. Bedeutet 1 mm Lange z. B. m3

und 1 mm Lothóhe 1250 kg/m2, so entspricht 1 mm2

Flachę 1250 = 12,5 mkg, weil m3 • kg/m2 = mkg ist.

Die Malwerte Pv und pV erscheinen in der Zeich- 
nung ais Rechtecke, und der Unterschiedsbetrag (Pv — pV) 
in den vorstehenden Gleichungen kann ebenfalls ais

1 Sch f i l e :  Technische Thermodynamik, 2. Aufl., Bd. 1, S. 112 und 151.
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Abb. 9. Ersatzrechteck fiir die Kurven-Seitenflache Fs.

Abb. 10. Ersatzrechteck fur die Kurven-Unterflache Fu.

wiederum mit stark gepunkteten Ecken gekennzeichnete 
Rechteck ais Ersatzflache fur Fu zu gelten hat. Diese 

Ermittlung ist jedoch nur ais vorlaufig anzusehen, 
weil der weiter unten durchgefiihrte Ausbau des Flachen- 
verwandlungsverfahrens es wunschenswert macht, die 
Flachę Fu nachtraglich in ein Ersatzrechteck von der 

geringern Grundlinienlange k zu verwandeln.
Angesichts der gewahlten Lage des vorlaufigen 

Ersatzrechteckes ist es gemaB dem im Abschnitte C 1 b 
beschriebenen Verfahren moglich, die zur Breite k ge- 
hórige neue Hóhe u' einfach durch Zielien der Schragen 
S' auf dem Null-Lote zu gewinnen, so daB das mit 
dieser Hóhe gezeichnete Rechteck mit den durch Kreuz- 
punkte hervorgehobenen Ecken und der gewiinschten 
Breite k ais endgiiltige Ersatzflache fiir Fu gelten darf. 

Ahnlich wie friiher ist hier der SplieBflachenteil a' 
flachengleich b'1; die Flachę des Ersatzrechteckes bildet

1 Durch eine mir beim Zeichnen unterlaufene Ungenauigkeit ist in 

Abb. 10 u' und dadurch auch die SplieBfiache b ' etwas zu groB ausgefallen.

Rechteck dargestellt werden. Seine Auffindung ist ohne 
Rechnung in besonders einfacher Weise moglich (Abb. 8). 
Bringt man namlich die Wagrechte durch 2 und das 
Lot durch 3 im Punkte Z zum Schnitt, so schneidet 
die Schrage S auf dem Lote durch 2 den hier mit R 
bezeichneten Punkt ein, und das Rechteck mit der

Abb. 8. Unterschiedsbetrag (Pv —pV) ais Rechteck.

Hóhe e und der Lange V ist nun nach Abschnitt C 1 a 
flachengleich dem GroBdruckrechteck Pv. Das Ersatz
rechteck eV darf demnach im Klammerausdrucke 
(Pv - pV) an die Stelle von Pv treten.

Mithin ist (Pv-pV) = (eV-pV) = (e-p)V. Da aber 
(e-p) = x ist, gilt auch: (Pv-pV) = xV, und man er- 
kenrit, daB dasschrag gestrichelte Rechteck dem Klammer- 
ausdruck der Gleichung 7a bzw. 7b genau entspricht.

Wird also das genannte Rechteck—— -oder--- mai
n— 1 n - 1

iibereinander angeordnet, d. h. unter Beibehaltung der 
Lange 3 4=V die Hóhe x (spater x0 malgenommen mit 

n 1
---oder -— , so mussen Rechtecke entstehen, welche
n— 1 n - 1
die Flachenwerte rechts der Gleichheitszeichen in den 
Gleichungen 7 a und 7b genau wiedergeben und daher 
ais Ersatzflachen fiir Fs und Fu gelten diirfen.

In den Abb. 9 und 10 sind solche Ersatzflachen 

(Rechtecke) eingezeichnet worden, indem ich die Hóhe

n 1
s ----- x und die Hóhe u • x' gemacht habe,

n - 1  n - 1
wahrend die Lange (3 4 oder V) unverandert geblieben
ist. In Abb. 9 ist das mit sfark gepunkteten Ecken
gekennzeichnete Rechteck das Ersatzrechteck fiir die 
starkgeranderte Flachę Fs, und somit ist auch klar, daB 

die SplieBflachen a und b oberhalb bzw. unterhalb 
der strichgepunkteten Firstlinie einander inhaltsgleich 
sein mussen. Weiterhin diirfte auch einleuchten, daB 
die unter der Linie 123 liegende, bis zur Grundlinie 
hinabreichende Flachę die sogenannle absolute Gesamt- 
arbeit wahrend des Spannungsverlaufes 123 und so
nach pra den zugehórigen mittlern absoluten Druck 

wiedergibt.
In Abb. 10 ist die Hóhe u, wie bereits erwahnt,

 ̂ • x'. Sie ist, aus Griinden, die sogleich ersicht-
n - 1

lich werden, hier nicht oberhalb der Wagrechten 34, 
sondern von der Grundlinie aus aufgetragen, so daB das
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ein MaB fur die absolute Arbeit wahrend des Spannungs- 
verlaufes 2 3, und pm. ist der zugehórige mittlere absolute 

Druck. Anderseits erkennt man auch, daB derjenige 
Teil des endgultigen Ersatzrechteckes, der oberhalb 3 5 
gelegen ist, die i iber dieser Linie befindliche gesamte 
SplieBflache inhaltlich genau ersetzt1.

3. Wird der Exponent n der Polytrope 1, die Kurve 
also eine gleichseitige Hyperbel , so wird bekannt- 
lich Pv = pV, der Klammerausdruck (Pv—pV) = 0 und 
damit auch x = x' = 0. Das vorstehend unter 2 be- 
schriebene zeichnerische Verwandlungsverfahren fiir die 
Kurvenflachen ist dann nicht mehr anwendbar, und 
die Hóhe des Ersatzrechteckes, die fur hyperbelfórmigen 
Spannungskurvenverlauf mit li bezeichnet werden soli, 
muB durch Rechnung bestimmt werden. Im Flachen- 
mafie sind Kurven-Seitenflache und Kurven-Unterflache 
in dem erwahnten Falle gleich groB, so daB, wenn 
ais Grundlinie zunachst wieder die V-Lange benutzt 
wird, nur ein einziger Wert h in Betracht kommt, der 
liervorgeht aus2:

h - 2,303 p log P . . . .  8.
P

Aus den Abb. 11 und 12 ist die Herstellung der 
Ersatzrechtecke, wenn der Exponent n = 1, die Kurve 
somit eine gleichseitige Hyperbel ist, ersichtlich und 
nach den Erlauterungen zu den Abb. 9 und 10 wohl 
ohne weiteres verstandlich. Ebenso wie in Abb. 10

wenn die Kurve eine gleichseitige Hyperbel ist.

ist in Abb. 12 das vorlaufige Ersatzrechteck mit der 
Hóhe h und der Lange V (kO in ein endgiiltiges mit 
der Hóhe h' und der Lange k verwandelt und die 
mittlern pra und pm- sind fiir die Kurvenstrecke 1 23 und

2 3 kenntlich gemacht worden.

4. Bei der Anwendung versagt das zeichnerische 
Verfahren nach den Abb. 9 und 10 allerdings nicht 
erst, wenn n = 1 ist, sondern schon vorher, wenn der 
Wert von n sich der Eins stark nahert. Besonders 
wenn der MaBstab der Zeichnung verhaltnismaBig 
klein ist, sind die Werte x und x' nicht mehr zuver- 
Iassig meBbar, und wegen des gleichzeitig gróBer

werdenden Vielfachers--- und --- ergeben sich bei
n-1 n -1

1 Die Bezelchnung k' in der Zeichnung an Stelle von V flndet spSter 
Verwendung,

s S chu l e ,  a. a. O . Bd. 1, S. 148.

Abb. 12. Ersatzrechteck fiir die Kurven-Unterflache Fu, 

wenn die Kurve eine gleichseitige Hyperbel ist.

unsicher bestimmten x- und x'-Werten leicht ansehnliche 
Fehler.

Man wird in solchen Fallen gut tun, entweder die 
Ermittlung der Hóhen s und u durch die Rechnung

—  (— — ] und — ^ vorzunehmen oder 
n-1 \ V j  n-1 \ V )
aber, um einen Anhalt fur die Schatzung nach Augen-
maB zu gewinnen, Gleichung 8 anzuwenden. Im
iibrigen kann, da die Exponenten n ohnehin meist
nur naherungsweise bekannt sind, von der Einzeichnung
der Firstlinien der Ersatzrechtecke »nach AugenmaB* in
zahlreichen Fallen unbedenklich Gebrauch gemacht
werden, wodurch sich das Verfahren wesentlich ver-
einfacht.

Die Spannungskurven mussen sorgsam gezeichnet, 
und in zweifelhaften Fallen muB eine geniigende 
Anzahl von Zwischenpunkten bestimmt werden, weil 
sich Fehler bei Feststellung der x-Werte meist stark 
vervielfachen. Auch hier wird man, um grobe Fehler 
zu vermeiden, die gefundene Firstlinienlage des Ersatz
rechteckes durch Vergleichung der SplieBflachen iiber- 
prufen1.

E. Zeichnerische Ermittlung der indizierten Spannung.

1. Vorbem erkungen :

a) Wagrechte und lotrechte Geraden sollen, damit 
die Zeichnungen nicht durch zu viele Linien an 
Deutlichkeit einbiiBen, nótigenfalls bloB durch einen 
ihrer Punkte bezeichnet werden.

b) Soweit von Rechtecken unterhalb von bestimmten 
wagrechten Geraden (Firstlinien) gesprochen wird, sind 
diese Flachen in der aus der Firstlinie hervorgehenden 
Lange und, falls nicht ausdriicklich anderes bemerkt 
ist, bis zur Grundlinie des Achsenkreuzes hinabreichend 
zu verstehen.

c) Das an das Null-Lot anschlieBende Rechteck, 
dessen Breite der GróBe des schadlichen Raumes ent- 
spricht, bezeichne ich ais Nullflache.

d) Da die Fiachenbestimmung und der Wert pf nicht 

davon abhangig sind, ob die Grenzlinien der Arbeits- 
flachen in einem bestimmten Richtungssinne oder im 
entgegengesetzten Sinne beschrieben gedacht werden, soli 
die jeweils genannte Reihenfolge der Kurvenpunkte

1 s. Anm. auf S. 242.
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auch im umgekehrten Sinne Giiltigkeit besitzen. Nur 

wenn ein bestimmter Fali ins Auge gefaBt ist (in den 

Beispielen), soli die Punktfolge auch den Richtungssinn 

der Linie angeben.

e) Die Arbeit luftfórmiger Kórper in Maschinen 

mit hin- und hergehenden Kolben findet bekanntlich 

in Zylindern mit sogenannten schadlichen Raumen 

statt. Stellt man sich vor, der schadliche Raum ware 

ais solcher nicht vorhanden, sondern der seiner tat- 

sachlich auftretenden GróBe entsprechende Rauminhalt 

wiirde vom Kolben ebenfalls unter Arbeitsverrichtung 

durchlaufen, und bezeichnet man den entsprechend 

vergróBerten Hubraum dieser gedachten volIkommenen 

Maschine kurz ais den Vollzylinder, so ergeben sich 

aus dieser Ausdrucksweise, wie nachstehend gezeigt 

wird, gewisse Vorteile. So entspricht z. B. in Abb. 13 

das MaB der sich im wirklichen Zylinder bei einem 

Doppelhube abwickelnden Arbeit der schrag ge- 

strichelten Flachę, die man erhalt, wenn von der durch 

wagrechte Strichelung wiedergegebenen gróBern abso- 

luten Arbeit im Vollzylinder bei dem einen Kolbenhube 

die beim darauffolgenden Hube entwickelte kleinere 

absolute Arbeit (lotrecht gestrichelte Flachę) in Abzug 

kommt. O b die schrag gestrichelte Flachę eine Arbeits- 

lieferung oder einen Arbeitsverbrauch zu bedeuten hat, 

wird lediglich davon abhangen, ob es sich um eine 

Kraft- oder um eine Arbeitsmaschine handelt, d. h. ob 

die gróBern Spannungen treibend oder hemmend auf

treten. Zerlegt man die einzelnen Flachen in passend 

gewahlte Unterteile, so wird die Reihenfolge ihrer Zu-

Abb. 13. Arbeitsflachenzerlegung.

sammenfiigung, wenn nur die positive oder negative 

Beschaffenheit der Einzelflachen richtig beachtet wird, 

auf das Ergebnis keinen EinfluB ausiiben.

♦ 2. Mit Benutzung der im Abschnitte D gewonnenen 

Erkenntnisse soli nunmehr in Abb. 14 die ze i ch-  

n e r i s c h e  E r m i t t l u n g  de r  i n d i z i e r t e n  S p a n 

n u n g  p; durchgefiihrt werden, und zwar soli der 

Kurve 3 4 das Gesetz pvl,2:,=  F und der Kurve6 7 das 

Gesetz pv1,15 =  F zugrundeliegen. Zunachst wird die 

Seitenflache zur Kurve 3 4 bestimmt. Nachdem x ge- 

1 25
funden ist, wird s =  — --- • x berechnet und so der

1,25-1

groBe Dreieckspunkt gewonnen, durch den die Firstlinie 

des Ersatzrechteckes verlauft. Das Rechteck unter der 

Wagrechten durch 8, das sich uber die ganze Breite 

des Risses erstreckt, entspricht nun der absoluten 

Arbeit im Vollzylinder bei Beschreibung der Spannungs- 

kurve 1 3 4.

W ill man die absolute Arbeit im wirklichen Zy

linder bei Beschreibung der Spannungskurve 2 34 

erhalten, so muB man vom genannten Rechtecke (unter 

der Wagrechten durch 8) die ganze Nullflache abziehen.

Der unter dem Punkte 8 Iiegende Teil der Nullflache 

wird durch das von 8 nach unten laufende Lot fort- 

geschnitten; deshalb ist nur noch der mit lotrechten 

Strichen bedeckte obere Teil der Nullflache besonders 

abzuziehen. Der Abzug erfolgt am beąuemsten, nach

dem zuvor das lotrecht gestrichelte Rechteck in ein 

Ersatzrechteck von der Lange V h verwandelt worden 

ist. Die Ersatzhóhe a wird, wenn man 12 =  2 2'macht 

und durch 2' ein Lot zieht, durch die Schrage S' ab- 

geschnitten; das vollstandige Ersatzrechteck ist nicht 

eingezeichnet, sondern nur ein Teil seiner Firstlinie 

angedeutet. W ird a nach unten umgeklappt und durch 

den so erhaltenen Ellipsenpunkt die strichgepunktete 

Wagrechte gezogen, so stellt nunmehr das unter dieser 

Iiegende Rechteck die gesuchte absolute Arbeit im 

Hubraum bei Beschreibung der Spannungslinie 23 4 dar, 

denn dieses Umklappen des Ersatzrechteckes von der 

Hóhe a ist offenbar gleichbedeutend mit dem Abzug 

des obern Nullflachenteiles. Man denkt sich weiter 

von der zuletzt genannten absoluten Arbeit das Rcchteck 

unter der Wagrechten 5 9 abgezogenjm d hat nun, um 

das genaue MaB der Flachę 2345672 zu erhalten, nur 

noch die SplieBflache iiber 9 6 abzuziehen. Die Schrage 

S" liefert x', die Vervielfachung dieser Strecke mit

——  ergibt u und die Schrage S"' das MaB u', wo- 
1,15-1 s

durch die mit Kreuzen bezeichnete Firstlinie gewonnen

wird. Das mit Strichelung umrandete j^echteck ist nun

das Ersatzrechteck der SplieBflache 9 6 7.

Um das mit Strichelung umrandete Rechteck von 

dem Rechteck unter der strichgepunkteten Firstlinie 

abzuziehen, streckt man es durch die Schrage S"" auf 

die Lange Vh aus und gewinnt so die zugehórige 

Hóhe b. Das Rechteck zwischen der aus Doppel- 

punkten und Strichen bestehenden und der strich-
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gepunkteten Wagrechten ist nun die Arbeitsflache fiir 
den Hubraum und der Abstand beider Linien ist pj.

Die vorstehende Darstellung des zeichnerischen 
Ermittlungsverfahrens fiir pt mag zwar den Anschein der 

Umstandlichkeit erwecken, jedoch ist seine Anwendung 
fiir denjenigen, der sich mit dem Sinn der Arbeits- 
weise einmal vertraut gemacht hat, viel einfacher 
ais die ermiidenden und wenig iibersichtlichen logarith- 
mischen Berechnungen. Nach der Aufzeichnung der 
Kurven, die, wenn man sich ein genaueres Urteil bilden 
will, ohnehin nicht zu umgehen ist, sind lediglich 
gerade Linien zu ziehen und zwei einfache Verviel- 
fachungen durchzufuhren. Wie aber die folgenden 
Beispiele beweisen, laBt sich das Verfahren unter be- 
stimmten Verhaltnissen noch weiter vereinfachen und 
bei einiger Sorgsamkeit ein befriedigender Grad von 
Genauigkeit erzielen.

F. Beispiele.

1. Fiir einen Druckluftmotor mit 6,5 ata Zutritts- 
druck, 1,2 ata Auspuffdruck, mit 11% schadlichem 
Raum, 44,5 % Fiillung, ~ 19 % Kompression soli die 
indizierte Spannung Pj unter der Voraussetzung be- 

stimmt werden, daB die Dehnungskurve eine Polytrope 
mit dem Exponenten n = 1,15 und die Verdichtungs- 
kurve eine solche mit dem Exponenten n = l,2 ist.

Losung (Abb. 15). Man findet zunaehst x = 3,25,

also s = 3,25— —— = 25 mm, damit den groBen
1,15 — 1

Dreieckpunkt und die Firstlinie des Rechteckes der abso- 
luten Arbeit im VolIzyIinder. Nach dem Fortschneiden der 
Nullfiache unterhalb von 7 bleibt nur noch dereń oberer 
Teil abzuziehen. Das Umklappen der Ersatzhóhe a liefert 
mit dem Ellipsenpunkt die strichgepunktete Firstlinie 
der absoluten Hubraumarbeit beim Kolbenvorlauf l 2 3. 
Nunmehr wird das untere Rechteck mit der Hohe 
1.2 ata fortgeschnitten. Durch die Schrage S" findet

sich das MaB 2,6 mm, durch Malnehmen m it----1,2 - 1
der Wert u, dann u' und damit das die SplieBfiache 
ersetzende Rechteck. Die Schrage S"' liefert fur dieses 
bei der Lange Vh die Ersatzhóhe b.

Durch den Ellipsenpunkt liegt die mittlere Treib- 
spannung p0 beim Kolbenvorlauf, durch den Doppel- 

kreispunkt die mittlere Gegendruckspannung pu beim
30

Kolbenriicklauf fest, und p ist = p0 - pu = 39 mm = —

3,9 atii. Setzt man das Lot im Punkte 2, dessen bis zur 
Grundlinie gemessene Lange 65 mm betragt, gleich der 
absoluten Anfangstemperatur Ta und nimmt diese zu 

273 + 26 0 = 299 0 abs. an, so ergibt sich ein Temperatur- 
299

maBstab von 1 mm = —  4,6° abs. Die Wagrechte im
65

Endpunkte 3 der Dehnung schneidet das Lot durch 2 im 
Dreieckpunkt und die Schrage S"" das Lot durch 3 
im Te-Punkt, der 58 mm iiber der Grundlinie liegt. 

Mithin ist die Temperatur Tc der Druckluft im Punkte 3 

(nach Abschnitt C2b )  58-4,6 267-273 - 6 ° C.
Man erkennt, daB man mit kleinerer Fiillung nicht 
arbeiten darf, wenn nicht die Gefahr des Festfrierens 
des Kolbens zu groB werden soli.

2. Fiir einen einstufigen Kompressor, der Luft von 
1 ata auf 5 ata verdichten soli und dessen schadlicher 
Raum ~ 9 % des Hubraumes betragt, soli der sich im

f? 3 L //7 ?

Abb. 16. Spannungs- und ArbeitsriB 
eines einstufigen Kompressors.

Zylinder ergebende mittlere Druck Pj ermittelt werden, 

wenn sowohl die Luftverdichtung ais auch die Dehnung 
aus dem schadlichen Raum nach Polytropen mit n = 1,2 
verlaufen.

L o su n g  (Abb. 16). Nachdem x 3,1 mm und 
1 2

s 3,1 • — —  = 18,6 mm ermittelt worden sind, steht1,2 - 1
durch den groBen Dreieckpunkt die mittlere Spannung 
im Vollzylinder beim Verdichtungshube bereits fest. 
Hier erscheint es ais einfacher, nicht die Nullfiache, 
sondern gleich die ganze Seitenflache der Dehnungs- 
kurve 34 abzuziehen. Da diese Kurve denselben 
Exponenten wie die Verdichtungskurve hat, haben 
die beiden Seitenflachen 12 und 34 auch die gleiche 
Ersatzrechteckhohe s. Es bleibt, wenn von dem iiber 
die ganze Breite des Risses durchlaufenden Ersatz- 
rechteck der Kurven-Seitenflache 12 das mit Doppel- 
linien umrandete Ersatzrechteck fiir die Kurven-Seiten- 
flache 3 4 abgezogen wird, das mit schwarzen Eck- 
punkten bezeichnete Rechteck iibrig, das der schr^g 
gestrichelten Arbeitsflache gleich ist. Um p; zu finden, 

braucht man daher nur das zuletzt genannte Rechteck
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von der Lange 14 auf die Lange Vh auszustrecken, 

was durch die Schrage S', welche die Ersatzhóhe, 
hier p,, in bekannter Weise einschneidet, geschieht. 

Der mittlere Druck ist bei der Verdichtung der Luft

auf 5 ata Pr
13,8 mm 

10 mm
1,38 atii.

Hat die Saugluft im Punkte 1 eine absolute 
Temperatur von 273 + 17 = 290°, so ergibt sich, wenn 
das Anfangslot 1 l '=  10 mm =290° gesetzt wird, der

Abb. 17. Spannungs- und ArbeitsriS 
einer Kondensations-Dampfmaschine.

TemperaturmaBstab 10 mm = 290°, also 
990

1 mm —— = 29° abs., und da die 10
Schrage S auf dem Lote durch 2 das 
MaB 1 = 13 mm abschneidet, findet sich 
(nach Abschnitt C 2c) die Temperatur im 
Punkte 2 = 13-29 = 377° abs. = 377
- 273 = 104° C.

Angesichts des sehr kleinen MaBstabes 
der Zeichnung wird man fiir die ge- 
troffenen Feststellungen keine besonders 
groBe Genauigkeit fordern diirfen; wenn 
man jedoch bedenkt, daB die Abbildung  ̂
eine ganze Anzahl erklarender Angaben ^ 
und Linien enthalt, die fiir den Geubten  ̂
entbehrlich sind, wird man diesem Ver- § 
fahren eine besondere Einfachheit und 
Klarheit nicht absprechen diirfen.

3. Die Arbeitsflache einer Konden
sations-Dampfmaschine soli entworfen 
werden, die mit HeiBdampf von 10 ata und 
von 160 - 200° C Uberhitzung arbeitet. 
Der schadliche Raum mag 7,5 %, die 
Fiillung 19%, die Kompression 50%  
und der Ausschubdruck 0,2 ata betragen. 
Wegen der sehr hohen Uberhitzung soli 
die Dehnungspolytrope den Exponenten 
n = l,25 und die Verdichtungspolytrope 
n = 1,15 besitzen; p; ist zu bestimmen.

sc/j.ft.dttC .

Losung  (Abb. 17). Die sehr klare Zeichnung 
wird nach den vorausgegangenen ausfiihrlichen Er- 
klarungen ohne weiteres verstandlich sein. Es sei nur 
darauf hingewiesen, daB hier das Ersatzrechteck fiir 
die der Verdichtungsarbeit entsprechende SplieBflache 
unmittelbar, d. h. nach AugenmaB, eingezeichnet und 
dann auf die Vh-Lange ausgestreckt worden ist. Man 

erhalt Pj = 4,95 atii.

4. Ais Beispiel fiir die Ermittlung der Arbeitsflachen 
von Verbundmaschinen soli der SpannungsriB eines 
Verbundkompressors entworfen werden, der Saugluft 

in einem Niederdruckzylinder von 1 auf V6 ~ 2,5 ata 
und in einem Hochdruckzylinder von 2,5 auf 6 ata 
preBt und fortdruckt, wobei ein Zwischenkiihler die 
aus dem Niederdruckzylinder ausgeschobene Druckluft 
vor dem Eintritt in den Hochdruckzylinder wieder auf 
Anfangstemperatur abkiihlt. Im Hochdruck- und Nieder
druckzylinder wird mittelgute Kiihlung angenommen, 
so daB die Verdichtungspolylropen mit einem Expo- 
nenten n = l,3 verlaufen, wahrend fiir die Expansion 
aus den schadlichen Raumen (5 % der Hubraume) 
n = l,15 gelten moge. Das Verfahren soli der Kiirze 
halber nur in groBen Ziigen erlautert werden.

Losung  (Abb. 18). Nachdem eine passende Lange 
fiir den Hubraum des Niederdruckzylinders samt dessen 
schadlichem Raum gewahlt worden ist, wird zuerst der 
Punkt 4 festgelegt, indem nach Wahl eines geeigneten 
SpannungsmaBstabes die Wagrechte in Hóhe von 

Vó ata gezogen und mit dem Lote, das den schadlichen 
Raum begrenzt, zum Schnitt gebracht wird. Nunmehr 
stellt man die Dehnungskurve vom Punkt 4 nach ab
warts und aufwarts her, wodurch sich die Punkte 7 
und 8 ergeben. Alsdann legt man durch 1 die gestrichelte 
Isotherme und gewinnt damit in Hóhe von 2,5 ata 
Punkt 3 und in Hóhe von 6 ata Punkt 6. Zwei Poly- 
tropen mit n = l,3 durch 1 und 3 liefern die Punkte

Abb. 18. Arbeitsflachen fur einen Verbundkompressor,
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2 und 5. In der angegebenen Weise werden nunmehr 
die indizierte Spannung fiir den Niederdruckzylinder 

pn und diejenige fiir den Hochdruckzylinder ph un- 

abhangig voneinander bestimmf. Die Ersatzrechtecke 
fiir die SplieBflachen sind durch AugentnaB gefunden.

pn wird 111111 0,935 afii und ph ~ ~ 2,13 atu.
" 15 mm 15

Die Umrechnung der letzfgenannfen Spannung auf den
Hubraum des Niederdruckzylinders ist in der Zeichnung
durchgefiihrt. Das Rechteck der Verdichlungsarbeit im
Hochdruckzylinder zwischen den beiden strichgepunkte-
ten Linien ist von der Lange VHC auf die Lange VNC

ausgesfreckt worden, wodurch auf dem Endlote der
helle Viereckpunkt gewonnen wird, der die auf den
Niederdruckzylinder umgerechnete Spannung des Hoch-'

druckzylinders angibt. Man findet phr=12 mm = - —
15 mm

= 0,8 atii, also fiir beide Zylinder eine Gesamtspannung 
von pn + phr = 0,93 + 0,80 =1,73 atii.

Nimmt man den Barometerstand = 780 mm QS-
780

1,06 ata 1,06 - 15 mm = 16 mm an, so gibt die

Lange L die bei jedem Hub des Niederdruckzylinders

angesaugte Frischluftmenge wieder, und - t- ist der
V nc

Raumwirkungsgrad. Die je Hub gelieferte Raummenge 
warmer Druckluft ist an der Strecke a, diejenige kalter 
Druckluft an der Strecke b im RaummaBstabe nach- 
meBbar. Die Temperaturen in den Punkten 3 und 5, 

die, wenn der Enddruck im Hochdruckzylinder genau j'6  
wird, gleich sind, kann man bei vorgeschriebener An- 
fangstemperatur in derselben Weise wie friiher bestimmen. 

0. Erganzungen.

1. Diejenigen Flachenteile, die vom Flacheninhalt des 
vorbildlichen Spannungsrisses infolge Drosselung, Vor- 
ausstrómung und Voreinstromung in Fortfall kommen, 
wird der Fachmann besonders dann in bequemer Weise 
berucksichtigen kónnen, wenn die Zeichnung auf 
Millimeterpapier zur Ausfuhrung kommt, was sich schon 
wegen des dadurch ermóglichten erleichterten Auftragens 
der mit der Hilfstafel berechneten Werte empfiehlt.

2. Zum SchluB sei nachstehend noch eine Uber
sicht iiber die unter gewóhnlichen Verhaltnissen anwend- 
baren Warmeexponenten n (Uberhitzungs- und Kiihlungs- 
exponenfen) gegeben, bei deren Aufstellung ich besonders 
die Veróffentlichungen H rab a k s 1 und Sch u les2 be- 
nutzt habe.

1 H r a b a k :  Theorie und praklische Berechnung der HelBdampf- 
maschinen, 1904.

Schu l e :  Technische Thermodynamik, 2. Aufl., Bd. 1, z. B. S. 153, 
159, 216, 220, 221 und 222.

Warmeexponenten n fiir die Formel pvn = Festwert.

Dampfmaschinen n Luftkompressoren n

D. stark feucht ................... 0,9 Kuhlung:
E 
rt , normal, maBig feucht. . 1,0 vollkommen
3

CO

im warmedichten GefaB 
(adiabatisch) . . . . 1,135

(isothermisch) . 
sehr gut . . . .

1,0
1,2

im gut ....................... 1,25
Uberhitzung °C Mittel mittelgut . . . 

schwach . . . .
1,3
1,35

*Ł
n gering. . 10— 50 30 1,05 keine (adiabatisch) 1,4
c
ci maBig . . 50- 80 65 1,10
T3
CQ mittelhoch 80-120 100 1,15
'Z hoch . . 120-160 140 1,2
r sehr hoch 160—200 180 1,25

im warmedichten GefaB
(adiabatisch) . . . . 1,3

3. Fiir Druckluftrnotoren sind im Schrifttum nahere 
Angaben iiber die gewóhnlich fiir die Spannungs- 
polytropen der Druckluft zutreffenden Exponenten n 
meines Wissens nicht enthalten. Aus den wenigen mir 
vorliegenden mit dem Indikator aufgenommenen 
Spannungslinien, fiir die auBerdem die GróBe der 
schadlichen Raume nur naherungsweise ermittelt werden 
konnte, habe ich sichere Zahlen fiir die Werte dieser 
Exponenten leider nicht gewinnen kónnen. Nur, um 
einen beilaufigen Anhalt zu geben, und unter gewissem 
Vorbehalt will ich erwahnen, daB meine Unter
suchungen der Dehnungs- und Verdichtungslinien 
solcher Motoren nach dem logarithmischen Verfahren 
fiir ~ 4,5 ata Zutrittsspannung, 50 — 60 % Fiillung 
und ~ 30%  Kompression etwa n = 1,15 fiir Deh- 
nungs- und etwa n = 1,2 fiir Verdichtungspolytropen 
ergeben haben.

Zusammenfassung .

Im Hinblick darauf, daB die luftfórmigen Betriebs- 
stoffe (Dauergase, Druckluft, HeiBdampf) bei ihren Zu- 
standsanderungen in den Arbeitsraumen der Kraft- und 
Arbeitsmaschinen im allgemeinen mit groBer Annaherung 

dem Poissonschen Gesetze (pvn = unveranderlich) folgen, 
wird zunachst der Gebrauch einer neuen Rechnungs- 
tafel zur bequemern Bestimmung zusammengehóriger 
Spannungs-und Raumwerte bei derartigen polytropischen 
Zustandsanderungen erlautert und anschlieBend die 
Zeichnung der Spannungskurven im Achsenkreuz an 
Beispielen durchgefiihrt. Die Auffindung der zugeordneten 
Kurve der absoluten Temperaturen durch Ziehen weniger 
gerader Linien wird gezeigt und begriindet sowie ein 
zeichnerisches Verfahren zur Ermittlung des indizierten 

Druckes p, angegeben.

Gesichtspunkte bei Abbriichen, 

Stillegungen, Einschrankungen und Umgestaltungen von Zechen.
Von Oberbergamtsdirektor Dr. A. Wei se,  

standigem bergsachverstandigem Kommissar fiir Stillegungsangelegenheiten, Dortmund.

Seit dem Weltkriege steht der Steinkohlenmarkt 
starker Umstellung. Nach der Ruhrbesetzung und 

bei der Einfiihrung der Rentenmark zum Wieder- 
aufbau der deutschen Wahrung setzten ais Folge- 
wirkung, zunachst langsam beginnend, jedoch allmah- 
lich inutier schneller zunehmend, zahlreiche Still- 
legungen und Betriebseinschrankungen von Zechen

ein, und zwar zunachst im siidlichen Ruhrbezirk1. Im 
Hinblick darauf fanden am 13. und 14. Oktober 
1924 im Oberbergamt zu Dortmund Verhandlungen 
statt zwischen Vertretern der zustiindigen Reichs- und 
Landeszentralbehórden sowie allen an diesen Fragen

1 Die friiher in anderm Zusaramenhang erfolgten Stillegungen sind hier 

nicht beriicksichtigt worden.
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beteiligten Stellen, im besondern den Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbanden und den Gemeinden. 
Diese Verhandlungen sfiihrten zu dem iibereinstim- 
menden Ergebnis, daB die Aufrechterhaltung nicht 
lebensfahiger Betriebe mit kunstlichen Mitteln den 
Anforderungen der Gesamtwirtschaft zuwiderlaufen 
\viirde«.

Ferner setzte der Reichswirtschaftsminister durch 
ErlaB vom 27. Oktober 1924 einen paritatischen 
»AusschuB zur Priifung der mit der Stillegung von 
Zechen im siidlichen Ruhrgebiet zusammenhangenden 
Fragen« ein, der aus je 3 Vertretern der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite sowie 2 beamteten Vorsitzen- 
den bestand. Dem AusschuB wurde die Untersuchung 
einer Anzahl von Stillegungsfallen iibertragen. Soweit 
er zu dem Ergebnis karne, daB Betriebsstillegungen 
oder Betriebseinschrankungen wirtschaftlich unver- 
meidbar seien, sollte er auch die Frage der Unter- 
bringungsmóglichkeit der arbeitslos gewordenen Be- 
legschaftsmitglieder priifen. SchlieBlich sollte der 
AusschuB in eine Untersuchung des »Dauerproblems« 
eintreten, inwieweit namlich der sudliche Ruhrberg- 
bau auf die Dauer lebensfahig sei. Der AusschuB 
hat eine Reihe von Stillegungsfallen untersucht und 
auch zur Lósung des Dauerproblems Stellung ge- 
nommen. Uber dieses hat er unter dem 7. Januar und
21. Juli 1925 zwei allgemeine, indessen nicht fiir die 
Óffentlichkeit bestimmte Berichte erstattet.

Nachdem sich der AusschuB gegen Ende 1925 
aufgelóst hatte, wurden die wichtigern Abbriiche und

Stillegungen von Zechen, z. B. Massen 3/4, Gliickauf- 
segen, Ver. Margarethe und Hermann, vom Verfasser 
ais Sonderbeauftragten des PreuBischen Ministers fiir 
Handel und Gewerbe nachgepriift.

Der ErlaB des Handelsministers vom 14. Juli 1926 
bestellte sodann den Verfasser dauernd ais standigen 
bergsachverstandigen Kommissar fur Stillegungs- 
angelegenheiten »fur die eingehende Nachpriifung 
aller Stillegungen und umfangreichern Betriebsein
schrankungen von Zechen des rheinisch-westfalischen 
Steinkohlenbergbaus in den Regierungsbezirken 
Arnsberg, Munster und Dusseldorf, soweit sie zum 
Verwaltungsbezirk des Oberbergamts in Dortmund 
gehóren«. Die Nachpriifung derartiger Falle durch 
den Kommissar soli unter Zuziehung von Arbeitgeber- 

'und Arbeitnelimervertretern sowie der zustandigen 
Behorden erfolgen. Da durch die Bestellung eines 
bergsachverst;indigen Kommissars an der Zustandig- 
keit der Regierungsprasidenten nach MaBgabe der 
Stillegungsyerordnung nichts geandert werden soli, 
sind die Anzeigen der Zechen iiber Betriebsabbriiche, 
Betriebsstillegungen oder Betriebseinschrankungen 
nach wie vor an den zustandigen Regierungsprasiden
ten zu richten, der auch die Sperrfristen usw. fest- 
setzt. Dem Kommissar ist freigestellt, mit der Unter
suchung weniger wichtiger Falle die zustandigen 
Bergrevierbeamten zu betrauen.

In der nachstehenden ubersicht sind die in den 
Jahren 1924-1927 erfolgten Zechenstillegungen zu- 
sammengestellt.

Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme

Arbeiterzahl Datum

des
Bergreviers

1913 1922 1924 1925 1926 1927
der

Stillegung

Werden
1924 

1.12.1917 95 6 1. Mai
Witten 16. 1.1920 • 189 38 • • 5. Mai1

Hattingen 1. 2.1921 • 52 9 • • 26. Juni

Hattingen 1. 1.1918 217 62 28. Juni
Kamen 2. 3.1920 • 34 • • • 1. Juli

Hattingen 1. 12.1923 . 6 . . 23. Juli
Witten 28. 3. 1898 471 448 113 31. Juli
Witten Letztelnbetrieb- 3 326 42 1. Aug.1

Siid-
setzung 2.1.1919 

1863 1285 1438 1 450 1. Aug.
Bochum

Witten Letztelnbetrieb- 15 61 9 15. Aug.

Dortmund
setzung 2.1.1912 

1857 1241 1919 . 847 72 , 15. Aug.

Hattingen 9.11.1923 • 6 • • i9. Aug.

Witten 12. 3. 1924 6 1. Sept.
Witten Seit Jahrh. 12862 341 192 . 5. Sept.

Witten

Stollenbetrieb, 
seit 1893 Tiefbau 

22. 7.1922 12 15. Sept.
Hattingen 1906 85 613 121 • • * 23. Sept.

Hattingen

Summę 1924

1925 
10. 7.1917

4386 5733

236

2919

62

72 • *

1. Jan.
Witten 13.10.1924 . 3 # . 10. Jan.
Witten Seit Jahrh. in ,3 616 397 48 27. Jan.

Werden

Betrieb, seit 
1893 Tiefbau 
15. 9.1922 • 4 • • • • 15. April

der Zeche

Namen 

der Gesellschaft

4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

15
16

17
18 
19

20

Nockerskottenbank 
Kleine Windmiihle, 
Gew.

Anna und Sybilla, 
G. m. b. H.

Vincenz
Muhlhausen

Kónigskrone
Alte Haase 3, Gew.
Bergmann

Carl-Friedrich-Erb-
stolln

Stóckerdreckbank,
Gew.

ver. Wiendahlsbank

Hermanns ge- 
segnete Schiffahrt 

ver. Tulipan 
Deutschland, 
Schacht Ulenberg

Ohnverzagt 
Yerlohrner Sohn

Neugliick, Gew. 
Helene-Gertrud 
Deutschland, 
Schacht Beust

Gewalt und Gott- 
vertraut

Bergbau-A. G. 
Lothringen

Vereinigte Stahl- 
werke A.G.

Vereinigte Stahl- 
werke A.G.

Gew.MontCenis 
Gew. ver. Con- 
stantin der 
GroBe

Bergwerks-A. G. 
ver. Gliickauf

Gew.MontCenis 
Gew. ver. Con- 
stantin der 
GroBe

1 Wiederinbetrlebnahme Okt. 1926. a Einschi. Schacht Beust, vgl. Nr. 19. 2 s. Nr. 14.



25. Februar 1928 G 1 u ck a u f 249

ł-I
z der Zeche

Namen

der Gesellschaft
des

Bergreviers

Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme 1913 1922

Arbeit

1924

erzahl

1925 1926 1927

Datum
der

Stillegung

21 Alte Haase 1 (Jo- Bergbau-A.O. Hattingen 1867 500 619 420 165 30. April
hannessegen),Gew. Lothringen

22 ver. Schurbank und Bergbau-A. G. Kamen 1817 999 1 301 790 738 1. Mai
Charlottenburg Lothringen

23 Gertha-Maria Kohlenforde- Sud- 1. 3.1922 , 27 16 2 1. Mai
rungs-G.m.b.H. Bochum
Bochum

24 Schleswig Vereinigte Stahl Kamen 1855 2 042 1 3501 894 450 15. Mai
werke A. G.

25 Westende 1/2 Vereinigte Stahl Duisburg- 1864 1 394 1 417 1 016 963 15. Mai
werke A.G. Meiderich

26 Herbeder Steinkoh- Bergbau-A. G. Hattingen 10. 2.1913 91 698 764 388 30. Juni2
lenbergwerke,Qew. Lothringen

27 Massen 1/2 Buderussche Kamen 1855 2 442 3 5403 1 347 697 30. Juni
Eisenwerke

28 Robert Hattingen 1917 — 334 122 85 1. Juli
29 Admirał . Dortmund 1910 548 1 127 889 648 15. Juli
30 Freie Vogel und Bergbau-A. G. Dortmund 1844 1 394 1 544 1 122 587 15. Juli4

Unverhofft Lothringen
31 Eintracht Tiefbau Gew. ver. Con Hattingen 1865 1 981 1 712 1 258 844 31.Juli

stantin d. Gr.
32 RheinpreuBen 1/2 Gew. Rhein-

R Ati
Krefeld 1876 3 390 3 633 3 112 1 796 1. Aug.

33 Nordstern 3/4
preuDcn

Vereinigte Stahl Gelsen 1901 4197 ,5 .5 1 431 8. Aug.
werke A.G. kirchen

34 ver. Oibraltar Erb- Gutehoffnungs- Hattingen 19. 3.1919 496 306 272 15. Aug.
stollen, Gew. hiitte

35 Bonifacius 3 Vereinigte Stahl Essen II 1899 # 428 311 273 15. Aug.
werke A.G..

36 Rheinelbe 1/3 Vereinigte Stahl Watten- Ende der . 3 108 2 019 1998 15. Aug.
werke A.G. scheid 1850 er Jahre

37 Teutoburgia Vereinigte Stahl Castrop- 1. 5.1911 1 512 1 451 1 115 1 124 31. Aug.6
werke A.G. Rauxel

38 Victoria, Gew. Werden 1857 516 827 398 192 31. Aug.
39 Hercules Essener Stein- Werden 1. 1.1865 2 699 1254 822 633 1. Sept.

kohlenberg-
werke A.G.

40 Kaiser Friedrich Vereinigte Stahl Dortmund 1830 1 591 1 998 1 701 1 104 1. Sept.
werke A.G.

41 Blankenburg, Gew. . Hattingen 1865 522 637 422 367 15. Sept.
42 ver. Hammerthal, Hattingen 1913 5 131 72 68 15. Sept.

Gew.
43 Hibernia Bergwerks-A. G. Gelsen , 1 214 2 022 1 526 807 17. Sept.7

Hibernia kirchen
44 ver. Hamburg Vereinigte Stahl Witten Seit dem 1 375 281 71 27. Sept.

werke A. G. 18. Jahrh. Stol-
lenbetrieb.seit
1852 Tiefbau

Z D4D

45 Franziska Vereinigte Stahl Witten desgl., Tiefbau 1 333 418 125 . 27. Sept.
werke A. G. seit 1837

46 Gliickauf Tiefbau Vereinigte Stahl Dortmund 1840 1 660 2 155 1 856 1 199 , . 1. Okt.
werke A. G.

47 Neumuhl 3 Gew. Neumuhl Duisburg 1913 1 821 2 200 1 900 1 965 . 1. Okt.
48 Konigin Elisabeth, Mannesmann- Essen II 1. 7.1872 1 245 1 974 1 590 1 465 . 31. Okt.8

Schacht Friedrich rohren-Werke,
Joachim Abt.Bergwerke,

Gelsenkirchen
49 ver. Schellenberg Deutsche Berg- Werden 1. 8.1921 50 41 22 . . 15. Nov.

bau-u.Handels-
A.G., Essen

50 Prinz Wilhelm Adler A.G. fur Werden 1.12.1920 • 179 231 211 • 15. Nov.

51 ver. Trappe, Gew.
Bergbau

Witten Tiefbau seit 1863 516 555 328 240 27 . 15. Nov.
52 Massen 3/4 Buderussche Kamen 1895 ,9 .9 1 579 1 903 . 15. Dez.

Eisenwerke
53 Unser Fritz 2/3 Mannesmann- Gelsen 1885 1 340 1 709 1 655 1 578 . 31. Dez.

rohren-Werke kirchen

54
55

Stralsund, Gew. 
ver. Hannibal 2

Summę 1925 |36 164 |42 040 |30 783 |24 459 | 

1926

27

Kruppsche 
Zechenverwal- 
lung Hordel

Hattingen
Nord-
Bochum

15. 3.1922 46 15 13 8 .

1876 3 569 1 112 913 923 922
6. Febr. 

20. Marz

1 Żabien geschJtzt, Abbruch tellweise 7. Sept. 1926 genehmigt. 3 Wlederlnbetriebnahrae Febr. 1927. 3 Forderung und Belegschaft Massen 3/4, stillgelegt 

am 31. Dez. 1925, mltenthalten, s. Nr. 49. * Abbruch am 7. Marz 1927 genehmigt. 5 Zahlen fflr 1922 und 1924 fallen mit Nordstern 1/2 zusammen. 6 Teitweise 

Abbruch 18. Okt. 1926 genehmigt. 7 Teilweise Abbruch (Versuchsgrube) 21. M3rz 1927 genehmigt. 8 Forderung Juli 1926 wieder aufgenommen. > Bei 
Massen 1/2 mitentbalten. s. Nr. 27.
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1J
z

der Zeche

Namen

der Gesellschaft
des

Bergreviers

Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme 1913 1922

Arbeit

1924

erzahl

1925 1926 1927

Datum
der

Stillegung

56 PreuBen 1 Harpener Berg- Liinen 1873 1 323 I 693 1 019 1 076 971 3. April
bau-A.G.

57 Gluckaufsegen, Bergbau-A.G. Dortmund 1846 1 519 1 634 1 132 1 176 . 15. April
Bergw.-G. m. b. H. Lothringen

58 ver. Margarete Aplerbecker Kamen 1813 1 193 1 248 905 S90 . . 15. Juni
AkŁ-Verein fur
Bergbau, Sólde,

Stumm-Konzern
59 Hermann, Berg- . Lunen 1907 2194 3191 2 597 2 752 2 279 . 20. Juni

werks-G.m.b. H.

Summę 1926 9 798 8 924 6 581 6 830 4 180

1927
60 ver. Charlotte Markische Berg Hattingen 1915 # 278 82 225 221 38 15. Febr.

bau-A.G.
61 ver.Mulheimergliick • Hattingen 45 121 31 . 17 7 7. Jan.
62 ver. Nachtigall . Hattingen 1921 5 3 3 3 . 15. Febr.
63 Flotę Werden 1924 . 12 50 51 1. Jan.
64 Katharina Hattingen 1926 . 2 1. Febr.
65 Fernergluck . Hattingen 1.10.1922 " 1 ' 6 1 9 . 1. Febr.

Summę 1927 45 405 134 279 303 45

Die Angaben der vorstehenden Ubersicht er- 
strecken sich auf 1913, das letzte volle Friedensjahr 
vor dem Kriege, das Jahr 1922 vor der Ruhrbesetzung 
in 1923 und die Jahre danach, also von 1924 ab. In 
den Jahren 1924, 1925, 1926 und 1927 wurden 16, 37, 
6 und 6 Zechen stillgelegt.

Die Ubersicht gibt iiber die Zahl der durch die 
Stillegungen betroffenen Arbeiter nur ein bedingt 
giiltiges Bild; sie bringt zwar die genaue Zahl der 
Entlassenen, laBt jedoch nicht erkennen, daB diese 
zum wahrscheinlich sogar weit uberwiegenden Teil 
wieder auf andern Zechen des Bezirks neu in Arbeit 
getreten sind. Nach der Ubersicht haben die Zechen- 
stillegungen ihren Hóchststand im Jahre 1925 er- 
reicht und danach stark abgenommen, was darauf zu- 
ruckzufiihren ist, dafi seit 1926 die Rationalisierung 
der Zechenbetriebe in der Hauptsache nur noch durch 
Betriebseinschrankungen sowie betriebliche Um- 
gestaltungen erfolgt. Eine genaue Statistik iiber diese 
lafit sich nicht aufstellen, man kann nur sagen. dafi der- 
artige Mafinahmen wohl bei allen Zechen des Bezirks 
mehr oder minder getroffen worden sind. Aus dem 
angegebenen Grunde sind auch hier keine zmerlassi- 
gen Angaben iiber die Zahl der durch diese Mafi- 
nahmen arbeitslos gewordenen Bergleute móglich; 
dazu kommt noch, dafi nur die unter die Voraussetzun- 
gen der Stillegungsverordnung fallenden Rationalisie- 
rungsvorgange anzeigepflichtig sind. SchlieBlich 
haben auch verschiedentlich nur Verlegungen von 
einer Zechenanlage nach einer andern stattgefunden.

Durch die Fórderzahlen kann der Umfang jener 
Mafinahmen ebenfalls nicht genauer erfafit werden, 
weil dereń Ver;inderungen in betrachtlichem Ausmafi 
auf rein technische und wirtschaftliche Rationalisie- 
rungsvorgange mit zuruckzufuhren sind.

Den besten, indessen nur bedingt zuverlassigen 
Mafistab fiir die Auswirkungen der Betriebsstillegun- 
gen, -einschrankungen und -umgestaltungen gibt die 
Entwicklung der Zahl der angelegten Arbeiter auf 
den Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund fiir 
die einzelnen Kalendervierteljnhre 1924 bis 1927 in der 
nachstehenden Zahlentafel.

Kalen-
der-
jahr

Zahl der angelegten Arbeiter im Oberl 
bezirk Dortmund im

1. | 2. [ 3. 4. 

Vierteljahr

)ergamts-

ganzen
Jahr

1924
1925
1926
1927

427444 
454 235 
369 680 
400 656

446 926 
436 615 
353 324 
394 945

453 413 
399 572 
366 461 
387 900

449 961 
384 748 
3S9 635 
384 516'

448 964 
418 357 
370 046 
392 004'

1 V o r l3 u f ig e  Z a h le n .

Die Stillegungen haben nach der Ubersicht haupt- 
sachlich in der 2. Halfte des Jahres 1924 eingesetzt. 
Die bis zum 3. Vierteljahr 1924 gestiegene Beleg- 
schaftsziffer ist im folgenden Vierteljahr gesunken. 
hat dann bei voriibergehender Zunahme im 1. Viertel- 
jahr 1925 den Hóchststand von 454235 angelegten Ar
beitern erreicht und sich weiterhin standig bis auf 
353324 Mann im 2. Vierteljahr 1926, also um 100911 
Mann verringert. Danach ist der fur den Ruhrberg- 
bau giinstige Einflufi der am l .Mai 1926 im eng
lischen Steinkohlenbergbau ausgebrochenen Arbeits- 
streitigkeiten in Erscheinung getreten, die bis Ende 
1926 angehalten haben. Dereń vorteilhafte Auswir- 
kung auf den Ruhrkohlenabsatz hat sich natiirlich 
auch in einer entsprechenden Zunahme der Beleg- 
schaften geaufiert, jedoch hat vom 2. Vierteljahr 1927 
ab die Zahl der angelegten Arbeiter wieder zu sinken 
begonnen und sich fiir das 4. Vierteljahr 1927 auf 
384516 Mann gestellt, das ist gegeniiber dem Hóchst
stand im 1. Vierteljahr 1925 ein Weniger von 69719. 
Vergleichsweise mag hier noch angefiihrt werden, 
dafi sich die bisher erreichte grófite Belegschaftszahl 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund auf 540360 ange- 
legte Arbeiter im 4. Vierteljahr 1922 beziffert hat.

Da beim niederrheinisch-westfalischen Stein
kohlenbergbau die bestehen gebliebenen Kohlenpreise 
einerseits und der scharfe Wettbewerb der Ausland- 
kohle ande.rseits immer noch zu neuen, mit Entlassun- 
gen von Arbeitnehmern verbundenen Betriebsein
schrankungen und -umgestaltungen fiihren, ist es ais 

zweckdienlich erschienen, einige wichtigere Gesichts- 
punkte zusammenzustellen und bekanntzugeben, die 
nach MaBgabe der Stillegungsverordnung bei Ab-
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briichen, Stillegungen, Einschrankungen und Umge- 
staltungen von Zechen zu beachten sind. Diese Ge- 
sichtspunkte hat der bergsachverstandige Komniissar 
am 20. Oktober 1927 mit den Vertretern der Arbeit
geber- und Arbeitnehmerseite sowie den bcteiligten 
amtlichen provinziellen Stellen erortert und .elanach am
22. Oktober 1927 mit den Sachbearbeitern der Regie- 
rungsprasidcnteii von Arnsberg, Munster und Dussel
dorf im Wortlaut festgelegt. Wahrend einige allge- 
meine Ausfiihrungen in den Gesichtspunkten dem 
Kommentar zur Stillegungsverordnung von We iger t 1 
folgen, sind die andern sowie dic Erlauterurigen und 
die unter Ziffer 7 abgcdruckte Rundverfugung des 
Oberbergamts Dortmund vom 3. Mai 1926 an siimt- 
liche Bergrevierbeamte des Bezirks der Niederschlag 
der Verwaltungspraxis, wie sie sich seit 1924 bei den 
Zechenstillegungen usw. im niederrheinisch-westfali- 
schen Bergbaubezirk herausgebildet hat.

Zusammenstel lui ig einiger Ges i chtspunkte ,  die 
nach Maf igabe der St i l l egungsverordnung vom 
8. November 1920/15. Ok t obe r  1923 bei Zechen- 
abbri ichen,  -st i l legungen,  -einschrankungen und 

-umorganisat ionen zu beachten sind.

1. Die Stillegungsverordnung hat bei jeder giinz- 
lichen oder tei lweisen N i ch t benu t zung  von Betriebs- 
anlagen Anwendung zu finden, bei der die in § 1 Abs. 1 
Nr. 2 genannte Zahl von Arbeitnchmern zur Entlassung 
kommt (vgl. HandelsministerialerlaB vom 30. Mai 1921,
III, 6586). Teilweise wird die Benutzung eingestellt, wenn 
Teile der Anlagen nicht mehr benutzt werden. Diese An
lagen mussen aber nicht notwendig einen geschlossenen 
Teil des Betriebs bilden, wie das fiir das Betriebsrategesetz 
angenommen wird.

2. Den Betriebsanlagen stehen Sachen und Rechte, die 
zum Betriebe gehoren, gleich. Dagegen stellen organi- 
satorische Anderungen keine Betriebsstillegung im Sinne 
der StiIlegungsverordnung dar. (Erlauterung: Belegschafts- 
verdunnungen sowie die Zusammenlegung von 2 Arbeits- 
schichten auf 1 Arbeitsschicht, sofern sie nicht die Folgę 
einer Nichtbenutzung von Betriebsanlagen sind, fallen nicht 
unter die Stillegungsverordnung. Werden bei Gelegcnheif 
von Belegschaftsverdiinnungen oder Zusammenlegungen 
auf eine Arbeitsschicht auBerdem noch weitere Arbeit
nehmer iiber die im § 1 Abs. 1 Nr. 2 genannte Zahl von 
Arbeitnehmern entlassen, so fallt die Entlassung dieses 
Teiles der Arbeitnehmer unter dic Stillegungsverordnung, 
sofern diese Mehrentlassungen eine Folgę von ganzlicher 
oder teilweiscr Nichtbenutzung von Betriebsanlagen dar- 
stellen.)

3. Die Stillegung kann nach der Verordnung von un- 
vorhersehbaren Ereignissen erzwungen werden, nicht auch 
der Betriebsabbruch. Ist die Nichtbenutzung nicht gewollt, 
sondern tritt sie aus elementaren Griinden von selbst ein, 
z. B. Betriebsstórung durch hóhere Oewalt, wie Zerstórung 
wesentlicher Teile des Betriebes durch Feuer iiber- oder 
untertage, Wassereinbruch in das Grubengebaude und 
anderes, so liegt keine Stillegung, sondern eine Betriebs
stórung vor, und die Bestimmungen der Stillegungsverord- 

nung finden keine Anwendung bis auf die Vorschrift in 
§ 1 Abs. 3, nach der auch bei unvorhersehbaren Ereignissen 
die Anzeige unyerzuglich, spatestens innerhalb von drei 
Tagen, nachzuholen ist.

4. Sperrfristverlangerungen bei Betriebsabbruchen 
sollen nur dann erfolgen, wenn von der Aufrechterhaltung 
der Verfiigungsbeschrankung im Sinne des § 2 und den 
innerhalb der verlangten Sperrfrist weiterhin beabsichtigten 
Hilfsmafinahmen die Wiederaufnahme des Betriebes wah
rend oder nach Ablauf der Sperrfrist zu erwarten ist. Dieses

1 We i g e r t :  Betriebsstillegungen und Arbeitsstreckung, 1924, 2. Aufl., 
sowie Naehtrag zur 2. Aufl., 1926.

Ziel muB nur durch Verlangerung der Sperrfrist erreicht 
werden kónnen.

5. Die Anmeldepflicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 besteht 
auch dann, wenn die im § 1 Abs. 1 Nr. 2 festgesetzte 
Mindęśtzahl von Arbeitnehmern in zeitlichen Zwischen- 
raumen zur Entlassung kommt, sofern nur der ursachliche 
Zusammenhang mit der ganzlichen oder teilweisen Nicht
benutzung der Betriebsanlagen feststeht. Ob der Arbeit
geber rechtlich in der Lage ist, die Arbeitnehmer zu ent
lassen, bestinunt sich nach den einschlagigen Gesetzen und 
Verordnungen. (Erlauterung: Durch die Zustimmung des 
zustandigen Regierungsprasidenten zu der beabsichtigten 
MaBnahme sowie bei Abkiirzung von Sperrfristen durch 
ihn werden die Arbeitsvertragsbestimmungen der betroffe
nen Arbeitnehmer nicht beriihrt.)

6. Die Einstellung einer veralteten Kokerei mit langer 
Garungszeit infolge Inbetriebnahme einer neuen Kokerei 
mit kurzer Garungszeit auf derselben Zeche ist nicht ais 
Stillegung oder Betriebsabbruch anzusprechen. Ebenso- 
wenig ist untertage die Einstellung eines Schachtabteufens 
nach dessen Beendigung ais Betriebsabbruch anzusehen. 
Auch der Ersatz einer alten betrieblichen oder maschinellen 
Anlage u. dgl. unter- oder iibertage durch eine neue oder 
eine zeitmafligere Einrichtung u. dgl. auf derselben Zeche 
fallt nicht unter die Stillegungsverordnung.

7. Rundverfugung des Oberbergamts Dortmund vom
3. Mai 1926, I, 2066, an samtliche Bergrevierbeamte seines 
Bezirks: Auszug aus der Verhandlungsniederschrift iiber die 
Stillegung einer Zeche am 23. April 1926. Der Verhand- 
lungsleiter gab sodann Kenntnis von einer ihtn zugegange- 
nen Anzeige, wronach auf der Zeche X Materialien und 
Gerate ausgebaut wurden und zum Teil auch bereits fort- 
geschafft worden seien. Der Zechenvertreter erklarte, daB 
nur 2 Grofischrammaschinen fortgeschafft und an Konzern- 
zechen abgegeben worden seien. Der Ausbau von Schiittel- 
rutschen u. dgl. sei lediglich erfolgt, um diese vor Ver- 
schiitten u. dgl. zu bewahren. Der Verhandlungsleiter 
machte in diesem Zusammenhang iiber die Rechte und 
Pflichten des Bergwerksbesitzers wahreild der Laufzeit der 
Sperrfristen der Stillegungsverordnung folgende Fest- 
stellung: Es sei dem Bergwerksbesitzer unbenommen, 
Materialien und Gerate, die infolge der Stillegung dem 
Verlust infolge des Zubruchgehens oder sonst der Beschadi- 
gung oder dem Vcrderben ausgesetzt seien, von ihrer Ver- 
wendungs- bzw. Lagerstelle fortzuschaffen und unter- oder 
iibertage auf der Grube  magazinmaGig sicherzustellen. 
Alle Einrichtungen, die der Wiederinbetriebnahme zu 
dienen hatten und nicht dem Verlust oder Verderben aus
gesetzt seien, hatten dagegen an Ort und Stelle zu ver- 
bleiben. Ebenso musse die Wasserhaltung unterhalten und 
fortbetrieben werden. Unter keinen Umstanden sei es 
jedoch zulassig, Einrichtungsgegenstandc irgendwelcher 
Art von der Anlage, solange diese unter dem Zwange der 
Sperrfrist stehe, ohne vorherige ausdriickliche Genchmi- 
gung des Demobilmachungskommissars fiir jeden Einzelfall 
fortzuschaffen, sei es zwrecks VerauBerung, zur Verleihung 
an Konzernwerke oder zu sonstigem Behuf. VerstóBe hier- 
gegen unterlagen den Strafbestimmungen der Stillegungs- 
verordnung. Der Vertreter des Regierungsprasidenten 
schloB sich dieser Auslegung und Klarstellung vollinhait- 
lich an.

Zusammenfassung.

Infolge der Umstellung des Steinkohlenmarktes 
seit dem Weltkriege Rationalisierungsmaf5nahmen 
beim niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenberg
bau. Einsetzung eines paritatischen Ausschusses zur 
Priifung der mit der Stillegung von Zechen im sud- 
lichen Ruhrgebiet zusammenhangenden Fragen. Nach 
Auflosung dieses Ausschusses Bestellung eines stćindi- 
gen bergsachverstiindigen Kommissars zur eingehen- 
den Nachpriifung aller Stillegungen und umfang-
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reichern Betriebseinschrankungen von Zechcn. Zah- 
lenmaBige Angaben iiber die Betriebseinstellungen 
sowie die damit zusammenhangenden Arbeiterent- 
lassungen fiir 1024 bis 1927. Zusammenstellung von

Die bergbauliche Gewinnung

Das Jahr 1926 ist eins der schwarzesten in der 
Geschichte des englischen Bergbaus. Der grofie Berg- 
arbeiterausstand hatte nicht allein eine ungemein schadi- 
gende Wirkung auf den Kohlenbergbau selbst ausgeiibt, 
sondern er beeintrachtigte mehr oder weniger auch die 
iibrigen Bergbauzweige, vor allem den Eisenerzb.ergbau. 
Trotz der im ganzen gestiegenen Preise ging der Wert 
der Gewinnung, wenn man die Kohle aufier acht laBt, von 
22,4 Mili. £  im Jahre 1925 auf 19,8 Mili. .£ im Berichtsjahr 

zuriick.
Seit 1922 umfafit die amtliche britische Bergbau- 

statistik, der wir die nachstehenden Zahlenangaben ent- 
nominen haben, nicht mehr die Fórderergebnisse Irlands;

Zahlentafel  1. Zahl der im britischen Bergbau 
tatigen Personen.

Jahr
niann-
liche

Arbeiter
untertage

Kohlengruben 

raSnn- ! weib
liche ! liche

Arbeiter iibertage
zus.

Erz-
gruben

Stein-
brfiche

insges.

1913 909 834 211 483 6 573 1127 S90 27 412 80 909 1 236 211
1915 754 673 191 448 7 521 953 642 19 831 62 127 1 035 600
1916 792 911 195 430 9 722 998 063 19455 48 196 1 065 714
1917 811 510 198 783 11 047 1021 340 20 500 43 631 1 085 471
1918 794 843 202 625 11 399 1008 867 20821 43 215 1 072 903
1919 945 806 236 131 9 376 1 191 313 21 661 57 076 1 270 050
1920 990 359 249 547 8318 1248 224 21 323 67 750 1 337 297
1921 918 066 220 103 6 142 1 144311 12627 69 979 1 226917
1922 933 029 223 748 5 977 1 162 754 12 526 67 489 1 242 769
1923 979 7S5 234 423 6 223 1220 431 15 754 74 438 1 310 623
1924 979 10S 244 785 6 355 1230 248 15 8S7 79 428 1 325 563
1925 890 849 221 212 5 767 1 117 S28 15 593 82 71S 1 216 139
1926:

MSrz 899 778 222 744 5 687 1128 209 \ t c 1 225 602
Dez. 753 208 197 618 4 230 955 056 I 15

DOU Ol OOj
1 052 449

diese sind allerdings nur unerheblich. — Insgesamt waren 
in der bergbaulichen Gewinnung GroBbritanniens vor 
Beginn des Ausstandes 1226000 Personen beschiiftigt, nach 
dem Ausstand 1052000 Personen, gegen 1216000 im Jahres- 
durchschnitt 1925. Der Riickgang der Belegschaftsziffer um

Zahlentafe l  2. Gliederung der Belegschaft im Jahre 1926.

Kohlen
gruben1

Erz-
gruben

Stein-
briiche insges.

Arbe i t e r  
untertage2; 

mannliche unter 16 . . 
„ uber 16 . .

36 510 
863 268

53
SS13

550 
51 841

37 113 
923 922

zus.
iibertage: 

mannliche unter 16 . .
„ iiber 16 . . 

weibliche unter 16 . . 
„ uber 16 . .

899 778

15 302 
189 187 

337 
4 46S

8 866

305 
5 842 

2 
3S

52 391

888 
25 739 

1
32

961 035

16 495 
220 768 

340 
4 538

zus. 209 294 6187 26 660 242 141

Arbeiter insges. 

Beamte  
mannliche unter 16 . .

„ uber 16. . 
weibliche unter 16 . . 

„ iiber 16 . .

1 109 072

359
17S96

15
867

15 053 

5
466

36

79 051

41
2 505 

3
233

1 203 176

405 
20 867 

1S 
1 136

Beamte insges. 19 137 507 2 782 22 426
1 Beiegschaftsstand Marz 1926.

1 Untertage bei den Gruben bzw. im Innem der Steinbriiche.

wichtigen Gesichtspunkten, die nach MaBgabe der 
Stillegungsverordnung bei Abbnichen, Stillcgungen, 
Einschrankungen und Umgestaltungen von Zechen zu 
beachten sind.

GroBbritanniens im Jahre 1926.

164000 Mann entfallt iiberwiegend (163000) auf den Kohlen
bergbau. Der Erzbergbau verzeichnet mit 15600 Arbeitern 
annahernd die gleiche Belegschaftsziffer wie im vorauf- 
gegangenen Jahre, wahrend in den Steinbriichen bei 
81800 Personen im Berichtsjahr rd. 1000 weniger beschiiftigt 
waren ais 1925.

Uber die Gl i ederung der Belegschaf t  im Jahre 
1926 unterrichtet die yorstehende Zahlentafel.

Von der Gesamtbclegschaft waren 1220000 oder 99,51 o/o 
miinnlichen Geschlechts, darunter 54000 Jugendlichc unter 
16 Jahren, und 6000 gleich 0,49°/o Frauen. Die Zahl der 
im Beamtem-erhaltnis stehenden Personen belief sich 
im Gesamtbergbau auf 22400, d. s. 1,83 % der insgesamt 
Beschaftigten; im Kohlenbergbau allein waren 19100 Be
amte gleich l,70o/o tatig. Auf 100 Arbeiter kamen 1926 
im britischen Steinkohlenbergbau 1,73 Beamte, im Ruhr
bergbau dagegen 6,08.

Der Anteil der Untertagearbeiter an der Belegschafts
ziffer (ausschlieBlich Beamte) im britischen Kohlenbergbau 
stellte sich im Marz 1926 auf 81,13 °/o, der Obertagearbeitcr 
auf 18,87o/o; die entsprechenden Verhaltniszahlen fiir den 
Ruhrbergbau lauten 77,47 und 22,53 °/o.

Uber die Zahl der je Arbeiter verfahrenen Schich
ten in den einzelnen Bergbauzweigen gibt fiir die Jahre
1925 und 1926 die folgende Zahlentafel AufschluB.

Z a h l e n t a f e l  3. Zahl der verfahrenen Schichten 
je Arbeiter in den Jahren 1925 und 1926.

Kohlen
berg
bau

Eisen-
erz-

berg-
bau

Zinn-
und

Arsen
gruben

Blei-
und

Zink
gruben

Sonstige
Gruben

1925: l.Viertelj. 65 69 72 70 59
2- „ 60 67 77 70 66
3. „ 61 64 79 69 67
4- „ 65 68 79 71 71

zus. 252 268 307 280 263

1926: l.Viertelj, 67 68 75 71 69
2- „ 74 72 58
3- „ 77 70 63
4- „ . . 78 71 66

ZUS. 304 284 256

Die groBte Zahl von Schichten je Kopf weisen im 
Berichtsjahr die Zinn- und Arsengruben mit 304 auf, es 
folgen mit 2S4 die Blei- und Zinkgruben. Fiir den Kohlen- 
und Eisenerzbergbau liegen fiir 1926 keine Ziffern vor, fiir 
erstern ergaben sich in 1925 252 Schichten, fiir Ietztern 268.

Die auf die einzelnen Zweige des britischen Bergbaus 
entfallende Zahl von Betr ieben ist fiir die Jahre 1913,
1925 und 1926 nachstehend aufgefiihrt.

Z a h l e n t a f e l  4. Zahl der betriebenen Werke.

Bergbauzweig 1913 1925 1926

Kohlengruben . . 3 121 2721 2840
Erzgruben . . . 141 355 333
Steinbriiche . . . 6 940 5503 5403

ZUS. 10 202 8579 8576

Die fiir 1926 angegebene Zahl der Kohlengruben, dic 
um 119 iiber der des yoraufgegangenen Jahres liegt, ist nur 
bedingt richtig, da eine groBe Anzahl von Zechen nach der
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Beendigung des Ausstandes ihren Betrieb nicht mehr auf
genommen hat. Immerhin waren, wenn man die Durch- 
schnittsziffer des Berichtsjahres fiir einen Vergleich mil 
der Vorkriegszeit gelten laBt, in 1926 281 Kohlengruben 
weniger in Betrieb ais im Jahre 1913. An Erzgruben wur
den im Berichtsjahr 333, d. s. 192 mehr betrieben ais im

letzten Friedensjahr; die Zahl der Steinbriiche ging gleich
zeitig lim 1537 auf 5403 zuriick.

Das Ergebnis der bergbaulichen Gewi nnung  GroB
britanniens im Jahre 1926 im Vergleich mit dem Vorjahr 
und dem letzten Friedensjahr ist nach Menge und Wert 
in Zahlentafel 5 niedergelegt.

Z a h l e n t a f e l  5. Bergwerksgewinnung GroBbritanniens.

Fórdermenge Fórderwert insges. Fórderwert je Tonne
1913 1925 1926 1913 1925 1926 1913 1925 1926
1.1 l.t l.t £ £ £ £ s d £ s d £ s d

I. Kohle....................... 287 430 473 243 176 231 126 278 521 145 535 669 198 978 154 123 383 578 10 2 16 4 19 6
II. Eisenerz, Eisenstein:

Hamatit (Westkiiste) 1 767 088 951 873 497 123 1 582 814 942 741 468 357 — 17 11 — 19 10 — 18 10
Jura (Cleveland) . . 6 010 800 2 284 186 976 562 1 524 300 724 668 316 994 — 5 1 — 6 4 — 6 6
„ (andere Sorten) 6 561 468 6 464 081 2 464 290 727 170 941 544 351 611 — 2 3 — 2 11 __ 2 10

Kohleneisenstein. . 1 542 053 343 021 •122 451 659 484 226 503 81 892 — S 7 — 13 2 13 5
andere Sorten. . . 115919 99 717 33 960 49 790 83 507 27 770 — 8 7 — —

zus. 15 997 328 10 142 878 4 094 386 4 543 558 2 918 963 1 246 624 _ _ 5 9 .—. 6 1
III. Nicht eisenhaltige

Erze:
B a u x it ................... 6055 - 1 563 _ 5 2 _ __
Kupfererz . . . . 2 569 - 155 21 138 _ 1 160 8 4 7 _ 7 9 8
Kupferniederschlag . 163 148 128 5 891 4 721 4 026 36 2 10 31 18 — 31 9 1
Oolderz................... 4 — _ 434 _ _ 108 10 _ _ _
Bleierz ................... 24 282 15 578 19 076 293 525 348 386 368 037 12 1 9 22 7 3 19 5 10
Manganerz . . . . 5 393 829 128 4 072 '383 — 15 1 2 19 10
Z innerz................... 8 355 4 032 3 878 960 134 532 061 571 469 114 18 4 131 18 11 147 6 11
Wolframerz . . . 182 1 19 17 687 70 801 97 3 8 51 17 _ 42 19 11
Uranerz................... 95 114 — __ __
Z inkerz................... 17 294 1 603 1 944 69 502 il 826 11 868 4 _ 5 7 7 7 6 2 1
Chromerz . . . . — 448 — — 1 220 — — 2 14 6 —

zus. _ __ _ 1 373 946 902 833 957 744 _ _ _

IV. Mineralien fiir che-
mische und ver-
wandtelndustrien:

Alaunschiefer . . . 8 741 11 255 8 260 874 _ 2 _
ArsenweiB . . . . 1 695 2 545 1 666 16616 41 447 12 541 9 16 1 16 5 9 7 10 7
Arsenhaltige Pyrife . 35 , — 29 — — 16 2 —
Schwerspat. . . . 50 045 4S 681 42 775 42 136 94 632 85 468 — 16 10 1 18 10 2 — —
Rasenerz . . . . 3 835 4 791 3 583 959 — 5 _
Porzellanerde . . . S38 651 850 160 825 954 607 390 1 259 941 1 206 544 _ 14 6 1 9 8 1 9 3
China stone . . . 66 626 57 379 47 769 32 402 82 334 73 706 — 9 9 1 8 8 1 10 10
Diatomite . . . . 154 — _ 308 _ __ 2 — _ — __
K re id e ................... 4S5S126 5 035 350 4 315 376 213 479 410 994 364 287 — — 11 — 1 8 - 1 8
Fuller’s-earth . . . 31 609 42 904 1 7 2
G ip s ........................ 285 338 414 302 465 102 90 450 215 045 261 689 — 6 4 — 10 5 - 11 3
Schwefelkies . . . 11 427 5 2S8 4 239 5 9S8 3 609 3 012 — 10 6 — 13 8 - 14 3
Braunkohle. . . . 81 — __ 40 - — 9 11 — —
Ocker-Umbererde . 15 135 11 224 10 203 14 460 — 19 1
Olschiefer . . . . 3 280 143 2 464 829 1 959 795 822 394 741 283 680 497 — 5 _ — 6 — - 6 11
Petroleum . . . . — 383 279 — . .
Tópferton . . . . 235 526 206 826 184 526 93 765 189 239 169 394 — 8 — — 18 4 - 18 4
Salz . . , 2 247 758 1 916 581 1 716 467 608 869 1 395 541 1 374 710 — 5 5 — 14 7 - 16 —
Seifenstein . . . . 40 - _ 30 _ _ — 15 _ — —

Strontiumsulfat . . 18 425 1 072 380 14 287 — 15 6 .

zus. — — 2 607 880 4 577 634 4 374 831 — —

V. Sonstige Stoffe:
FluBspat................... 53 663 39 079 35 883 14 955 41 498 39 6S9 — 5 7 1 1 3 1 2 1
Quarz........................ 74 858 134 688 119 162 12 781 43 065 34 879 — 3 5 — 6 5 - 5 10
Ton, Kiesel. . . . 10 134 632 13 073 940 12 918 792 494 811 1 369 091 1 333 646 — 1 — — 2 1 - 2 1
Feuerfester Ton . . 2 585 763 2 229 274 1 491 648 519 033 853 071 580 691 — 4 — — 7 8 - 7 9
Kies, Sand . . . . 2 409 152 4 421 520 5 005 282 184-818 762 084 8S7 701 — 1 6 — 3 5 — 3 7
G ran ile ................... 7 098 493 8 221 983 8 245 729 1 386 022 3 449 587 3 249 643 — 3 11 __ 8 5 -- 7 11
Kalkstein . . . . 12 740 664 13 060 753 11 018 779 1 369 168 3 212 671 2 859 070 — 2 2 — 4 11 -- 5 2
Ganister................... 311 697 494 293 337 815 \ i i /iq /ło i 203 357 131 363 C n

— 8 3 -- 7 9
Sandstein . . . . 3 665 606 2 8S8 741 2 984 184

j 1 14 ó 4  o  i
1 803 244 1 790 182 /

D y
— 12 6 -- 12 0

Schiefer................... 370 756 305 763 300 124 926 739 2 270 679 2 338 228 2 10 — 7 8 6 7 15 10

zus. — __ — 6 051 758 14 008 347 13 245 092

Gesamtsumme — — — 160112811 221 3S5 931 143 207 869

Die britische Bergbaugewinnung hat sich im Berichts
jahr wenig gunstig entwickelt, die Mehrzahl der Erzeug- 
msse weist, worauf schon eingangs hingewiesen wurde, 
gegen das yoraufgegangene Jahr eine Abnahme auf. Fiir
1926 ergibt sich ein Fórderwert von insgesamt 143,2 Mili. £

gegen 221,4 Mili. £  in 1925 und 160,1 Mili. £  im letzten 
Friedensjahr. Die starkę Zunahme in 1925 gegen 1913 cr- 
klart sich zum guten Teil aus dem gegen die Vorkriegs- 
zeit wesentlich hóhern Preisstand. Die uberragende Be
deutung der Kohle im Bergbau GroBbritanniens erhellt
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aus dem Umstand, daB sie 1925 bei 199 Mili. £  an dem 
Gesamtwert der bergbaulichen Gewinnung mit 89,88o/o be- 
teiligt war, im Berichtsjahr, infolge des Ausstandes, aller- 
dings nur mit 123,4 Mili. £  oder 86,160/0. Uber die Kohle 
werden fortlaufend in dieser Zeitschrift Mitteilungen 
gemacht, so dafi sich hier ein naheres Eingehen auf sic 
eriibrigt.

An zweiter Stelle steht in der bergbaulichen Gewinnung 
des Landes Eisenerz,  von dem 1926 4,09 Mili. t, d. s.
6,05 Mili. t oder 59,63o/0 weniger ais im Vorjahr, gefórdert 
wurden. A11 dem Gesamtwert der bergbaulichen Gewinnung 
war Eisenerz im Berichtsjahr mit 1,2 Mili. £  oder 0,870/0 
beteiligt, 1925 dagegen mit 2,9 Mili. £  oder 1,320/0. Das in 
GroBbritannien vorl<ommende Eisenerz gehórt zum iiber- 
wiegenden Teil — 1926 3,4 Mili. t, d. s. 84,04 % — der Jura- 
Formation an; an Haniatit wurden in diesem Jahr 497000 t 
oder 12,14 °/o, an Kohleneisenstein 122000 t gewonnen. Das 
wertvollste Erz ist der Hainatit, der in Cumberland und

Lancashire gefórdert wird und einen Eisengehalt von durch- 
schnittlich 53o/0 verzeichnet. Dagegen weist die Haupt- 
m.asse des in England gewonnenen Eisenerzes (Jura-Erz) 
nur einen durchschnittlichen Eisengehalt von 28»/o auf. Der 
Kohleneisenstein, der vornehmlich in Nord-Staffordshire 
und Schottland gefórdert wird, hat einen Eisengehalt von 
30«/o. Im Durchschnitt des ganzen Kónigreichs ergibt sich 
ein Eisengehalt von 310/0, der in etwa dem Gehalt des 
Minette-Erzes in Lothringen entspricht.

Die n i chteisenhal t i gen Erze spielen in der berg
baulichen Gewinnung des Inselreichs keine grofie Rolle. 
Mit einer Fórderziffer von mehr ais 1000 t erscheinen im 
Jahre 1926 nur Bleierz (19000 t), Zinnerź (4000 t), Zink- 
erz (2000 t). Der Fórderwert dieser Erze belauft sich im 
Berichtsjahr auf 958000 £.

In Zahlentafel 6 wird eine Ubersicht iiber die G e 
wi nnung  von Me tal len aus einheimischen Er 7. en 
geboten.

Z a h l e n t a f e l  6. Aus einheimischen Erzen erschmolzene Metalle.

Metali
1913 

1.1

Menge

1925 

1. t

1926 

1.1

1913

£

Wert

1925

£

1926

£

E i s e n .......................................... 5 138 958 3 042 S63 1 269 260 22 096 984 13 312 526 5 198 677
B l e i ............................................... 18 130 11 839 14 498 341 977 432 271 449 136
K up fe r.......................................... 421 95 108 31 170 6 235 6 865
Z in k ............................................... 5 823 563 652 132 255 20 650 22182
Z in n ............................................... 5 288 2 339 2 327 1 OSO 515 612516 677 535

Unzen Unzen Unzen
G o ld ............................................... 153 — — 522 — —

S i l b e r .......................................... 138 046 32 433 41 350 15 854 4 341 4 943

zus. — — — 23 699 277 14 388 539 6 359 338

Die Gesamterzeugung des Landes an den betreffenden 
Metallen — abgesehen von Gold und Silber — ist ein Viel- 
faches der vorstehend aufgefiihrten Menge.

Unter den Mineral i en,  die hauptsiichlich den 
Zwecken der chemischen und verwandten Indu- 
strien dienen und, wie aus Zahlentafel 5 ersichtlich ist, 
im Jahre 1926 einen Fórderwert von 4,37 Mili. £ hatten, 

stehen Salz (1,37 Mili. £), Porzellanerde (1,21 Mili. £) und 
Ólschiefer (680000 £) an erster Stelle.

Der Vollstandigkeit halber sind in der Zahlentafel auch 
die Stoffe aufgefiihrt, die ais Steine und Erden bczeichnet 
zu werden pflegen und vornehmlich dem Haus- und Wege- 
bau dienen. Insgesamt belief sich ihr Gewinnungswert im 
Jahre 1926 auf 13,2 Mili. £ oder 9,25 °/o des Gesamtwertes 
der bergbaulichen Gewinnung. Auf Granite entfielen dabei

3,25 Mili. £ , auf Kalksteine 2,86 Mili. £ , auf Schiefer 
2,34 Mili. £  und auf Sandstein 1,79 Mili. £.

Die Zahlentafel 7 bietet ein Bild von der Entwicklung 
der Gewinnung der hauptsachl i chsten Bergwerks- 
erzeugnisse seit Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahr- 
hunderts.

Bei der Betrachtung der nachstehenden Zahlen ergibt 
sich, daB die bergbauliche Gewinnung GroBbritanniens 
langst den Hóhepunkt iiberschritten hat. Das gilt jetzt auch 
von der Kohlengewinnung, von der man bis zum Kriege 
sagen konnte, daB sie sich in einer nur voriibergehend 
durch Riickschlage gehemmten Aufwartsbewegung befand. 
So betrug die Gewinnung des zweitwichtigsten Minerals, 
Eisenerz, im Durchschnitt des Jahrzehnts 1873/82 16,34 
Mili. t, in den folgenden 4 Jahrzehnten vermochte sie

Zahlentafel  7. Gewinnung der hauptsachlichsten Bergwerkserzeugnisse in den Jahren 1873—1923.

Jahres-
durchschnitl-

Kohle Eisenerz Zinnerz Bleierz Zinkerz
Kupfer-

erz
Mangan-

erz
Schwefel-

kies
Salz Ólschiefer

Porzellan
erde

Krelde

bzw. Jahr
1.1 1.1 1. t 1.1 1. t 1.1 1. t 1.1 1.1 i. t 1 .1 i. t

1873/82 138 086 800 16338 805 14114 73 357 25 519 64 733 3 362 40 680 2 373 648 712 928
1883/92 169 921 705 14 315 492 14 432 49 651 24 628 20 267 7162 22 322 2 160 129 1 835 174
1893/1902 203 322 846 13 204 252 8 741 34 480 22182 7 305 1 103 11 703 1 959 089 2 192 597 4 051 926
1903/12 253 983 464 14 668 388 7 534 28 076 19108 5 023 8 661 10134 1 957 897 2 736 700 . 4 547 235
1913/22 241 109 385 12 317 805 5716 16 539 8419 855 7 172 9 841 1 916 090 2 883 257 809 794 3 257 349

1913 287 430 473 15 997 328 8 355 24 282 17 294 2 569 5 393 11 427 2 247 758 3 280 143 1 140 803 4 858126
1914 265 664 393 14 867 582 8 085 26 013 15 419 2 373 3 437 11 654 2 069 989 3 268 666 1 101 586 4 291 170
1915 253 206 081 14 235 012 8144 20 744 12 067 579 4 640 10 535 2 005 605 2 998 652 759 600 3 233 897
1916 256 375 366 13 494 658 7 883 17107 8 476 787 5 140 10 481 1 960 448 3 009 232 769 145 2 786321
1917 248 499 240 14 845 734 6 576 15 322 7 484 969 9 942 8515 2 013 388 3 117 658 623 112 2 264 350
1918 227 748 654 14 595 417 6 378 14 784 9 025 1 013 17 456 22 195 1 976 014 3 080 867 557 470 2 304 248
1919 229 779 517 12 239 993 5156 13 868 6 933 144 12 078 7 336 1 787 591 2 763 875 636 042 2 629 406
1920 229 532 081 12 677 670 4 858 15 399 5 064 81 12 875 6 659 2 039 090 2 842 582 1 013 988 3 747 165
1921 163 251 181 3 470 516 1 078 6 787 814 36 514 3 943 1 306 170 1 866 896 628 926 3 434 357
1922 249 606 864 6 836 507 650 11 079 1 620 _ 250 5 669 1 754 850 2 603 996 872 112 3 024 448
1923 276 000 560 10 875 211 1 760 12499 2 124 — 2 021 6 908 1 868 672 2 860 633 982 321 3 593 354
1924 267 118 167 11 050589 3 547 14 294 2 317 _ 2 457 5 569 2 027 450 2 857 103 1 087 018 4 402 560
1925 243 176 231 10 142 878 4 032 15 578 1603 — 829 5 288 1 916 581 2 464 829 1 114 365 5 035 350
1926 126 278 521 4 094 386 3 878 19076 1 944 155 128 4 239 1 716 467 1 959 795 1 058249 4 315 376
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sich nicht auf dieser Hohe zu behaupten. 1913/22 betrug 
sic nur noch 12,32 Mili. t und in den folgenden Jahren war 
sie noch geringcr. Bei einem Vergleich mit dem Jahres- 
durchschnitt 1873/82 betrug die Gewinnung im Jahre 1926 
bei Zinnerz nur 27,48“/o, bei Bleierz 26,00»/o, bei Zinkerz 
7,62o/o, bei Manganerz 3,80o/o. Die Fórderung von Kupfer- 
erz, von dem 1926 nur noch 155 t gewonnen wurden, stellte 
sich im Jahresdurchschnitt 1873/82 auf 65000 t. Auch an 
Scliwefelkies wurden 1926 nur noch 10,42"/o der Gewinnung

vor 50 Jahren gefórdert. Die Salzgewinnung hat sich bei
72,31 o/o einigermaBen zu halten vermocht, die Fórderung 
von Olschiefer weist sogar eine Steigerung auf das Zwei- 
einhalbfache auf, sie blieb aber hinter der Gewinnung der 
voraufgegangenen Jahre betrachtlich zuriick. Fiir Porzellan- 
erde und Kreide stehen fur die Jahre 1873/82 keine Ver- 
gleichszahlen zur Verfiigung.

Uber den AuBenhandel  in Kohle, Erzen und Metallcu 
im Jahre 1926 unterrichtet die Zahlentafel 8.

Z a h l e n t a f e l  8. AuBenhandel in Kohle, Erzen und Metallen im Jahre 1926.

Erzeugnis
Einfuhr1

Menge in 

Ausfuhr

. t
Einfuhr- (- ) 

bzw.Ausfuhr-(+) 
UberschuB

Einfuhr1

Wert in i 

Ausfuhr
Einfuhr- (—) 

bzw.Ausfuhr-(+ 
UberschuB

Mineralische Brennstoffe:
K o h le ............................................... 19 971 596 20 596 372 + 624 776 42 843 949 19 137 106 — 23 706843
K o k s ............................................... 644 545 763 679 + 119 134 1 499 333 833 392 — 665 941
PreBkohle.......................................... 424 747 502 805 + 78 058 1 008 372 529 526 _ 478 846

Eisen und Stahl:
Eisenerz, manganhaltig...................
Chromerz und eisenh. Chromerz .

30 100 9 — 30 091 47 932 86 — 47 846
6 745 10 _ 6 735 28 901 75 — 28 826

andere S o r te n ................................. 2 057 625 7 903 _ 2 049 722 2 099 038 24 014 _ 2 075 024
Eisen- und Stahlerzeugnisse . . . 3 723 744 2 987 930 — 735 814 29 229 189 55 060 875 + 25 831 686
A lte is e n ..........................................

Kupfer:
176 144 71 943 — 104 201 626 439 261 359 365 080

Kupfererz.......................................... 34 717 9 821 — 24 896 1 724 061 46 586 — 1 677 475
Kupfererzeugnisse............................ 139412 38 514 — 100 898 9 278 001 3 069 941 — 6 208 060
Altkupfer.......................................... 2 051 3 963 + 1 912 98 832 203 033 + 104 201
Kupfersulfat..................................... 164 38 038 + 37 874 3 597 812 392 + 808 795
Kupferhaltige Pyrite .......................

Blei:
Bleierz ...............................................

234 441 1 234 440 457 948 18 - 457 930

1 884 17 624 + 15 740 48 809 199 807 + 150 998
Bleierzeugnisse................................. 268 213 13 264 254 949 8 566 663 544 424 8 022 239
BleiweiB usw..................................... 10 294 10 254 — 40 395 744 421 955 + 26 211

Zinn:
Zinnerz............................................... 62 172 379 — 61 793 9 450 195 23 838 — 9 426 357
Zinnerzeugnisse............................ 6 204 29 836 + 23 632 1 758 665 8 326 412 + 6 567 747

Arsen:
Arsenmetall...................................... 12 24 -f- 12 1 261 655 _ 606
A rsenw e iB ............................ • . 2915 198 — 2717 41 256 4 032 — 37 224

Sonstige Arsenzusammensetzungen 277 114 - 163 6 077 4 568 — 1 509

Zinkerz ............................................... 97 178 49 586 __ 47 592 487 512 522 059 + 34 547
Zinkerzeugnisse............................ 163 064 4 786 — 158 278 5 768 440 204 938 5 563 502

Zinkoxyd..........................................
M anganerz..........................................
Aluminium: Bauxite............................

11 480 

142 605 

63 374

1 396 10 084 399 210 

621 086 

76 344

57 132 342 078

1 Im Lande verblieben.

Nur in drei Erzeugnissen, namlich Kohle, Eisen und Zinn, 

kommt Grolibritannien in der Versorgung der iibrigeii 
Lander eine gróBere Bedeutung zu. Den bedeutendsten 
AusfuhriiberschuB weist in normalen Jahren die Kohle auf, 
allerdings ergab sich im Berichtsjahr wegen der durch den 
grolScn Ausstand gestórten Verhaltnisse ein betrachtlicher 
Einfuhriiberschuli (24,9 Mili. £). Der AusfuhriiberschuB an 
Eisen- und Stahlerzeugnissen stellte sich im Berichtsjahr 
auf 25,S Mili. £ , an Zinnerzeugnissen auf 6,6 Mili. £ . Beide

Industrien sind aber in ihrem Erzbezug in starkem MalSe 
vom Ausland abhangig. Einem geringern Ausfuhriiber- 
schuB begegnen wir bei Altkupfer (104000 £), Kupfer- 

sulfat (809000 £ ), Bleierz (151000 £ ), BleiweiB (26000 £), 
Zinkerz (350Ó0 £ ). Den gróBten EinfuhriiberschuB vcr- 
zeichnen im Berichtsjahr, abgesehen von Kohle, Zinnerz 
(9,4 Mili. £ ), Bleierzeugnisse (8,0 Mili. £), Kupfererzeug- 
nisse (6,2 Mili. £), Zinkerzeugnisse (5,6 Mili. £), Eisenerz 
(2,2 Mili. £).

U M S C H A U.
Eine praktische Vorrichtung zur Gasuntersuchung.

(Mitteilung aus dem berggewerkschaftlichen 
Laboratorium zu Bochum.)

Die Geriite wie die Verfahren zur Vornahme von Gas- 
analysen sind sehr mannigfaltig. Von den dem Laborato
rium bekannten Vorrichtungen fiir die technische Gas- 
analyse hat hier jedoch hinsichtlich der angewandten 
Arbeitsweise und der erreichbaren Genauigkeit keine ganz 
geniigt. Deshalb ist hier eine eigene Vorrichtung gebaut 
worden, die sich bewahrt hat und in der nachstehenden

Abbildung schematisch wiedergegeben ist. Die angewand
ten Bestimmungsverfahren sind bekannt. Die MeBbiirette 
ist eine lange, von einem Wassermantel umgebene Hempel- 
biirette mit einer Einteilung, die das Ablesen des Volumens 
auf Yio era3 gestattet. Die Kapillaren sind so eng gehalten, 
wie es eben praktisch zuliissig ist, und durch 2 einfache 
Winkelhahne abschlieBbar. Dreiweghahne und Schwanz- 
hiihne sind vermieden worden, weil man mit ihnen durch 
einen MiBgriff leicht eine Analyse vernichtet.

Die Bestimmung der schweren Kohlenwasserstoffe er
folgt mit rauchender Schwefelsaure, die 1 o0 Silbersulfat
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enthalt1, Sauerstoff wird mit alkalischer Natriumliydro- 
sulfitlósung und Kohlenoxyd mit salzsaurer Kupferchloriir- 
lósung in 2 Waschpipetten nach Kleine bestiinmt. Zur Be
stimmung des Wasserstoffs und des Methans dient die Ver- 
brennung iiber Platindraht in einer Quarzkapillare. Nach 
der Absorption des Kohlenoxyds wird das Gas bis auf 
30 cm3 abgelassen und mit ungefnhr der doppeltcn Menge

Sauerstoff vermischt. Die Anordnung der Halinę gestattet, 
dic Restmenge genau ein/.ustellen und mit Sauerstoff zu 
vermischcn, ohne dali durch Riickleitung irgendwclche 
Verluste entstehen konnen.

Zunachst wird die Mitte der Quarzkapillare mit der 
kleinen Flamme eines Teklubrenners ganz schwach crhitzt 
und die Gasmenge langsam (in etwa 3-4 min) durch die 
Kapillare geleitet. Bei der Riickleitung kann die Flamme 
schon etwas gróGer sein. Dann wird die Kapillare mit der 
vollen Flamme des Teklubrenners erhitzt und das Gas 
weiter iiber das Platin geleitet, wobei man die Geschwindig- 
keit zweckmaBig mit einem Schraubenquetschhahn an dem 
Verbindungsschlauch zwischen Biirette und NiveaugefaB so 
regelt, daB in 1 min nicht mehr ais 9-10 cm3 iibergeleitet 
werden. Nach einmaligem Hin- und Herleiten ist auch das 
Methan quantitativ verbrannt. Wasserstoff- und Methan- 
gehalt werden aus Kontraktion und nachher erfolgter Ab
sorption in Kalilauge berechnet. Ais Sperrfliissigkeit fiir 
Biirette und AuffanggefaB dient angesauerte gesattigte 
Kochsalzlósung.

Die Quarzkapillare ist gegen ein Palladiumasbest- und 
ein Kupferoxydróhrchen auswechselbar. Die Verbrennung 
iiber Kupferoxyd wird jedoch vermieden, weil sie nicht 
genau genug ist. Das Kupferoxyd bringt bekanntlich Ab- 
sorptions- und Adsorptionsfehler mit sich, die beim Platin 
wegfallen; zitdem ist die restlose Methanverbrennung im 
Kupferoxydróhrchen schwer zu erzielcn. Im Restgas lieli 
sich namlich, nachdem Volumenbestandigkeit durch dic 
Verbrennung erreicht worden war, wiederholt noch bis zu 
1 °/o Methan nachweisen, wenn es entsprechend mit Luft oder 
Sauerstoff verdiinnt und dann in dem Wetteruntersuchungs- 
apparat von Schondorf und Broockmann untersucht wurde.

Die beschriebene \'orrichtung2 ist fiir die Untersuchung 
von hochhaltigen Grubenwettern und von Rauchgasen

i O l u u d  und S c h n e i d e r  haben festgestelit, daB Silbersulfat die 

Absorption von Athylen in Schwefelsaure kaialytisch stark bescbleunigt, 
(Ber. Oes. Kohlentechn. 1923, S.210).

3 Sie wird von der Firma F. Kurt Retsch in Dusseldorf, Birken- 
traBe 2, hergestellt.

ebenso geeignet wie fiir die Analyse von Kokereigasen. 
Wegen ihrer auBerst einfachen Handhabung diirfte sie sich 
fiir Kokereilaboratorien besonders empfehlen.

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Sitzung vom 1. Februar 1928. Vorsitzender: Abteilungs- 
direktor Professor F l i ege l .

Zunachst sprach Prasident Kr usch  iiber die 
B e z i e h u n g e n  spani scher Wol f ram- und Bleierz- 
lagerstat ten zu Gran i ten  usw. und zur Tektonik.  
Der Vortragende, der neuerdings zweimal Gelegenheit 
gehabt hatte, die groBen Erzgebiete im Westen und Siiden 
Spaniens zu besuchen, gab zunachst einen allgemeinen 
Uberblick iiber den geologischen Aufbau der Iberischen 
Halbinsel, der zu einem groBen Teil einfach, im Suden und 
Norden aber hóchst verwickelt sei, und besprach dann die 
von ihm untersuchten Lagerstatten.

Einer der bekanntesten Z i n n - W o l f  r a mb e z i r k e ,  im 
Nordwesten des Landes gelegen, sollte wahrend des Krieges 
unsern Feinden groBe Erzmengen geliefert haben, so daB 
man berechtigt war, an sehr bedeutende Vorkommen zu 
glauben. Schon in Calabor, westlich von Zamora, konnte der 
Vortragende aber feststellen, daB die Zinn-Wolframerze, wie 
im ganzen Gebiet so auch hier, bereits in geringer Tiefe in 
Arsenkies iibergehen, ein auBerordentlich wichtiger, fur den 
Bergmann hóchst unerwunschter primarer Teufenunterschied 
der bis 40 cm starken, im Kambrium aufsetzenden Gange, 
die in der Durchschnittsprobe nur 0,04 °/o Zinn fiihren. Ganz 
ahnlich liegen die Verha!tnisse in dem Grubenbezirk von 
Muga und Zafara, nordwestlich von Zamora, wo die Gange 
aus dem Granit in das hangende Kambrium hineinsetzen. 
Es handelt sich hier um echte Pegmatitgange, in denen 
die Erze auBerordentlich fein eingesprengt sind und dereń 
Machtigkeit mehrere Meter erreicht. Die Englander hatten 
recht groBe Summen in den Gruben angelegt und sie bis 
zu 40 ni Teufe untersucht. Der genannte Teufenunterschied 
driickte sich deutlich darin aus, daB mit der Vertiefung der 
Gruben die Gewinnung zuriickging, obwohl es an Mitteln 
und Anstrengungen nicht fehlte. In der ganzen Provinz 
Zamora sind 1914 nach zuverlassigen Angaben 227 t Erz 
mit 3,1 °/o W O3 gefórdert worden. Machtige Gange und 
eluviale Seifen finden sich in dem Bezirk von Berruecopardo, 
westlich von Salamanka, dessen tiefster Schacht 46 m Teufe 
hat. Das Erz ist hier etwas abweichend ausgebildet. 
Wahrend im Norden der Wolframit zweifellos primar ist, 
erwies sich hier der Scheelit ais alter, der Wolframit ais 
jiinger. Aber auch hier muBte man nach der Teufe hin den 
Ubergang in Arsenkies feststellen. Im Jahre 1914 sind in 
diesem Bezirk 53,2 t mit 11,6% W O3 gewonnen worden. 
Weiter nach Siiden folgt der Bezirk von Navas Frias, sudlich 
von Ciudad Rodriguez, in dem Hunderte von Stollen den Erz- 
reichtum bekunden; denn im Granit und den sie bedeckenden 
Schiefern setzen hier noch zahlreiche andere Lagerstatten auf. 
Bei Minas Dolores, wo sich die Gange besonders gut er- 
forschen lieBen, handelt es sich um linsenfórmige Spalten von 
oft nur wenigen Zentimetern Machtigkeit, die haufig auskeilen 
und verquarzen. Der Granit ist vielfach in Greisen um- 
gewandelt. Der Wolframit tritt ausschlieBlich in Leisten auf. 
Die gróBte Machtigkeit betragt 50 cm. Neben diesen 
Wolframgangen gibt es auch Gange von Antimonglanz mit 
Gold. Es hat sich ergeben, daB das Wolfram den letzten, 
auBerordentlich sauern Nachschuben des Granitmagmas 
angehórt.

Im Siiden, in der Provinz Kordova, besuchte der Vor- 
tragende groBe B l e i e r z l a g e r s t a t t e n  bei Santa Barbara, 
Linares und La Carolina, an der Kuste Mazaron bei Carta- 
gena. Bei Santa Barbara ist ein nordóstlich streichender 
Bleiglanzgang mit Quarz und Kalkspat ais Gangart, der in 
wohl silurischem Grunstein (Diabas) aufsetzt, in groBartigen 
Aufschlussen zu studieren. Sehr reiner, derber Bleiglanz 
findet sich in groBen Massen in einem 600 m langen, 37 m 
starken Erzfall, der, da die tiefsten Strecken erst 300 m zu
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Felde gehen, noch eine grofie Zukunft hat. Leider wird 
der Erzfall im Suden durch eine Verwerfung abgeschnitten, 
dereń Ausrichtung noch nicht gelungen ist. Bei El Madero 
kommt der sonst nur in Kontaktlagerstatten gefundene 
Franklinit vor, woraus der Vortragende den SchluB zieht, 
dafi sich die Gange, dereń Beziehungen zum Granit sehr 
eng sind, bei hoher Temperatur gebildet haben. Bei Maria 
Teresa deutet der die Gangart darstellende FluBspat gleich- 
falls auf die Entstehung bei hoherer Temperatur hin. Hier 
erst findet sich eine Spur von Zinkblende, die in den 
nórdlichern Bezirken fehlt. Auch dieses Revier hat eine 
groBe Zukunft. An der Kuste sind die Bleierzgange an 
jurige Dazite und Trachyte gebunden, in denen nicht seiten 
Kohlensaureausbriiche auftreten.

Die besprochenen Gange, die sich alle vom Granit- 
magma herleiten lassen, kann man ungezwungen in ein 
Idealprofil einordnen, in dem die Zinn- und Wolframerze 
der heiBesten Phase angehóren. Man kann daraus schlieBen, 
daB die im Karbon aufsetzenden, im Profil am hóchsten 
liegenden Gange nicht schon an der Unterkante des Karbons 
aufhóren, sondern noch sehr tief hinabsetzen. Die Be
ziehungen zur Tektonik lassen sich deutlich aus der Ab- 
hangigkeit der Gange von den beiden Hauptrichtungen des 
Rumpfgebirges erkennen, der nordwestlichen und der fast 
ostwestlichen, wie sie namentlich die groBe sudliche Rand- 
verwerfung des iberischen Massivs zur Guadalquivir-Senke 
hin aufweist.

In der Besprechung wies Dr. v. zu r M i i h l e n  auf die 
grofie Ahnlichkeit der geschilderten Vorkommen mit denen 
der Gegend óstlich vom Baikalsee (Nertschinsk) hin, Dr. 
S t appenbeck  auf Analogien, die sich in Peru und 
Argentinien finden.

Ebenfalls spanisches Gebiet behandelte der von Dr. 
Kegel  gehaltene Vortrag iiber das Pa l aozo i kum Astu- 
riens. Asturien ist zur Untersuchung des Palaozoikums 
besonders geeignet, weil die quer zur Kuste streichenden 
Schichten ausgezeichnete Profile erzeugen, ebenso die 
vom Kantabrischen Gebirge herabkommenden, tief ein- 
schneidenden Fliisse. Die ersten grundlegenden Studien 
gehen auf den Deutschen Guillermo Schu l z  zuriick. Seine 
Oliederung wurde von Ba r r o i s  weiter ausgebaut, der aber 
in der vorgefafiten Meinung befangen war, dafi Schichtlucken 
und Diskordanzen fehlten. Ohne Berucksichtigung der Pala- 
ontologie arbeitete A dar o, der deshalb wenig zum Ausbau 
der Stratigraphie beitragen konnte. Durch die Untersuchungen 
des Vortragenden ist festgestellt worden, dafi die b i s he r  
a n g e n o m m e n e  L i i c k en l o s i g k e i t  n i c h t  bes t eh t ,  
sondern dafi mehrere Schichtlucken vorhanden sind. Fur 
das Silur hat sich ergeben, dafi zwischen dem armori- 
kanischen Quarzit des tiefen Untersilurs und dem hier erst- 
malig durch Graptolithen nachgewiesenen Obersilur eine 
erhebliche Lucke klaffen kann. Auch der jiingere Teil des 
Obersilurs fehlt in der Regel, ebenso der grofite Teil des 
Unterdevons. Das Devon beginnt mit einer Transgression 
und in einer petrographischen Entwicklung (Schiefer, rote 
Sandsteine, Eisenerz), die dem Cultrijugatus-Eisenerz-Hori- 
zont der Eifel ahnlich ist. Das bisher in Asturien ange
nommene kalkige Unterdevon ruckt in die Cultrijugatus- 
Zone hinauf. Das Obere Mitteldevon scheint zu fehlen. 
Dasselbe gilt fur das jungste Oberdevon und das altere 
Oberkarbon. Hinsichtlich des tektonischen Aufbaus von 
Asturien wurde der Zusammenklang von varistischer und 
pyrenaischer Faltung gezeigt. Im westlichen Teil von Astu
rien herrscht das nordnordóstlich gerichtete varistische 
Streichen vor. In Zentral-Asturien machen sich bereits in 
ganz flachen Wellungen der eingesenkten mesozoischen 
Becken kleinere Anzeichen der jiingern Faltung geltend, 
die aber die Streichrichtung des Palaozoikums nicht beein-

flussen. Im óstlichen Asturien dagegen weist auch das 
Mesozoikum schrittweise zunehmende Faltung in der Pyre- 
naenrichtung auf, und gleichzeitig werden die palaozoischen 
Faltenachsen aus ihrer NNO- in die OW-Richtung umge- 
bogen.

Den von den franzósischen Forschern fur den óstlichen 
Teil von Asturien angenommenen Deckenbau lehnt der 
Vortragende unter Hinweis darauf ab, dafi dabei irrtiim- 
liche stratigraphische Untersuchungen zugrundegelegt 
worden sind. Der Faltenwurf ist nur in einzelnen Teilen 
isoklinal, im ganzen handelt es sich auch im Palaozoikum 
um aufrecht stehende Falten. Nur dort, wo die Falten
achsen enger aneinandergedrangt sind, tritt eine isoklinale 
Neigung hervor. Zur Erlauterung der Faltung diene die 
nachstehende Zusammenstellung:

Kohlenfiihrende Schichten 
Konglomerat der Ottweiler Stufe 

Transgression 
asturische Faltung

Kohlenfiihrende Schichten 
Konglomerat der westfalischen Stufe 

Transgression 
sudetische Faltung?

Marbre griotte (Pericyclus-Stufe) 
Transgression 

bretonische Faltung

Sandstein des Narranco 
Regression

Iberger Kalk 
Transgression?

Faltung? — Regression?

Kalksedimente

Sandstein von Furada (Oberkoblenz) 
Transgression 

kaledonische Faltung

Graptolithenschiefer (Llandovery) 
Transgression 

Regression

Schiefer von Luarca

Armorikanischer Quarzit

W. Haack.

KongreB und Ausstellung fur industrielle Feuerung 

in Paris.

Vom 23. Juni bis 8. Juli 1928 findet in Paris der zweite 
KongreB fiir industrielle Feuerung statt, der sich, ebenso 
wie die gleichzeitig veranstaltete Ausstellung, mit dem Ge- 
samtgebiet der Oewinnung und Verwertung von Brenn- 
stoffen befafit. Ais Aussteller sind sowohl Franzosen ais 
auch Auslander zugelassen.

In den einzelnen Abteilungen der Ausstellung werden 
behandelt: Aufbereitung der Brennstoffe, Verwendung der 
Brennstoffe, Verwendung der Warme, Warmespeicherung, 
Uberwachung der Feuerungsanlagen, Dampfverwendung, 
Feuerungstechnik. Die Veranstaltung erstreckt sich auf alle 
Arten von Kohlen und andern Brennstoffen, auf die Erzeug- 
nisse der Kokerei und der Brikettierung, die verschiedenen 
Bauarten von Feuerungen einschlieBlich der Kohlenstaub- 
feuerung, auf feuerfeste Baustoffe, Dampfkessel, Uberhitzer, 
Wasser- und Luftvorwarmer sowie auf samtliche zugehórigen 
Hilfsgerate.

Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den 
Commissaire Gćneral M. Charles Compfere, Paris-8e, Rue 
de Rome 66.

Oberkarbon . . . . 

Unterkarbon . . . .

Oberdevon . *. . .

Oberes Mitteldevon . 

Unteres Mitteldevon •. 

Unterdevon . . . .

Obersilur...................

Untersilur...................
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W I R  T S C H  A F T L I C H  E S.
Kolilengewinnung des Deatschen Reiches im Jahre 1927.

Dezember Januar—Dezember5

Bezirk Stein-
kohlc

t

Braun
kohle

t

Koks

t

PreB
steinkohle

t

PreBbraun
kohle (auch 
NaBprefl- 

steine) 

t

Stein
kohle

t

Braun
kohle

t

Koks

t

PreB
steinkohle

t

PreBbraun
kohle (auch 
NaBpreB- 

steine) 

t

Niederschlesien 510 205 929 642 77712 12 259 201 523 5844278 9837170 921 042 177 984 2 231 796
Oberschlesien . 1 680 593 — 120 815 16446 — 19377829 — 1 239 084 228 306 —
Halle . . . . 5215 6 755 1534 — 4418 1 465 432 56386 70307963 — 44 429 17 258 650
Clausthal1 . . 52^89 258 310 8 624 9 164 16 648 571163 2220893 99 791 109 848 182 558
Dortmund . . 9 768 1572 — 2 450 341 309 744 — 113549365 — 26 787 795 3 372 100 —
Bonn7 . . . . 858 0983 3 980 180 224 015 47 857 875 556 10036051 44250197 2 535 625 461 670 10 360 288

PreuBen7. . . 12 874 457 11 923 285 2 881 507 399 888 2 559 159 149435072 126616223 31 583 337 4 394 337 30 033 292
Bayern7 . . . 171 264 136 — — 4 408 2502931 — —
Sachsen . . . 352 238 963 665 18 295 4 235 250 201 4 032 052 10 751 326 225 993 52 097 3 072 224
Baden . . . . — — — 37 493 — — — — 416 896 —
Thuringen . . — 481 200 — — 232 1006 — 5 993 369 — — 2662992fl
Hessen . . . — 36 915 — 6 588 — — 426 890 — 86 911 3 063
Braunschweig . — 383 696 — — 62 672 — 3 537 463 — — 621 204
Ąnhalt. . . . — 79 621 — — 3 155 — 977 509 — 70 007
Ubrig. Deutschl. 11 534 — 39 657 2 054 — 126 068 — 451 202 20 922 —

Deutsches Reich 
netziger (1927 
Oebietsum-1 /oo/r 
fang ohne | 
Saargebiet) \1913

13 238 400 14 132 518 2 939 459 450258 3 107 287 153597600 150805711 32 260 532 4 971 163 36 462.7S2
13782699 13 197104 2812983 496890 3117308 145279174 139150557 27297398 5901593 34358043
11320534 7448631 2438438 411 170 1730057 140753158 87228070 31667515 6490300 21976744

alter Oebiets- 
umfang 1913 15599694 7448631 2 674-950 441 605 1730057 190109440 87233084 34630403 6992510 21 976 744

1 Die Gewinnung des Obernkirchener Werkes ist zu einem Drittel unter >Obriges Deutschland* nachgewiesen. Dez.

2 Davon entfallen auf das eigentliche R uh rrev le r .................................................................................................................. 9722138 t
3 Davon aus linksrheinischen Zechen des R u h rb e z ir k s ........................................................................................................  411406 t

4 Davon aus Oruben links der Elbe 4064380 t.

5 Einschl. der Berichtigungen aus den Vormonaten.
8 Einschl. Bayern.
7 Ohne Saargebiet.

Jan.-Dez. 

112987399 t 
5013 327 t

R u h r b e z i r k  insges. 10 133 544 t j 118003726 t

Die Entwicklung der Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen Monaten des Berichtsjahres im Vergleich 
mit der Oewinnung im Monatsdurchschnitt der Jahre 1913,1924, 1925 und 1926 geht aus der folgenden Ubersicht hervor.

Durchschnitt
K-rtir

Deutsches Reich (jetziger Oebietsumfang ohne Saargebiet)

Steinkohle Braunkohle Koks PreBsteinkohle PreBbraunkohle

Monat
insges.

t
1913=100

insges.

t
1913 = 100

insges.

t
1913=100

insges.

t
1913 =  100

insges.

t
1913 =  100

1913 11 729 430 100,00 7 269 006 100,00 2 638 960 100,00 540 858 100,00 1 831 395 100,00
1924 9 902 387 84,42 10363 319 142,57

160,26
1 976 628 74,90 311 911 57,67 2 472 090 134,98

1925 11 060 758 94,30 11 649143 2 234175 84,66 416 953 77,09 2 802 729 153,04
1926 12113 575 103,28 11 656 451 160,36 2 187 891 82,91 446 591 82,57 2 862 911 156,32
1927: Januar. . . 13 355 360 113,86

108,64
12 461 733 171,44 2 675 051 101,37 479 829 88,72 3 044 972 166,27

Februar . . 12 742 699 12 035 754 165,58 2 529 570 95,85 467 217 86,38 2 947 519 160,94
Marz . . . 14 046 337 119,75 12 973 112 178,47 2 695 150 102,13 459 206 84,90 3 236 928 176,75
April . . . 11 794 320 100,55

104,84
11 386051 156,64 2 480 658 94,00 366 374. 67,74 2 768 534 151,17

Mai . . . . 12 297 382 12010911 165,23 2 635 207 99,86 370 070 68,42 3 053 645 166,74
Juni . . . . 11 820352 100,78 11 782 405 162,09 2 530318 95,88 393 215 72,70 3 020 480 164,93
Juli . . . . 12 635 236 107,72 12 088 609 166,30 2 658 202 100,73 408 659 75,56 3 118 381 170,27
August . . 12 997 304 110,81 12 817 291 176,33 2 731 437 103,50 405 807 75,03 3 205 920 175,05
September 12 710 654 108,37 12 906 965 177,56 2 697 316 102,21 372 652 68,90 3 135 819 171,23
Oktober . . 13 094 299 111,64 12 529 485 172,37 2 858 655 108,33 409 857 75,78 2 818 658 153,91
November . 12 864 491 109,68 13 430078 184,76 2 828 116 107,17 385 756 71,32 3 005 212 164,09
Dezember . 13 238 400 112,86 14 132 518 194,42 2 939 459 111,39 450 258 83,25 3 107 287 169,67

Durchschnitt 1927 112 799 800| 109,13 12 567 143 172,89 2 688 378 101,87 414 264 76,59 3 038 565 165,92

Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbezirks im Januar 1928.

Im Berichtsmonat stellte sich die Kohlenfórderung bei
25 5/s Arbeitstagen auf 10,30 Mili. t; sie hat damit gegen den 
Vormonat eine Zunahme um 165 000 t oder 1,63% erfahren 
und uberragte den Durchschnitt des Jahres 1927 um 460 000 t 
oder 4,68%. Auch die arbeitstagliche Fórderung ist von 
399000 t im Dezember (390000 t im Monatsdurchschnitt 1927) 
auf 402 000 t oder um 0,64% (3,02%) gestiegen. Die 
Kokserzeugung betrug 2,59 Mili. t, was gegenuber dem 
Vormonat einem Mehr von 84 000 t oder 3,34% ent- 
spricht. In der taglichen Koksgewinnung ist eine Steigerung 
um 2700 t oder 3,34% zu verzeichnen. Gegenuber 1927 
mit 75 000 t taglich erfuhr sie eine Vermehrung um 8300 t 
oder 11,05%. Bei einer arbeitstaglichen Erzeugung von

12 000 t ist die PreBkohlenherstellung um 27 000 t oder
8,31 % auf 302 000 t zuruckgegangen. Die Zahl der 
betriebenen Koksófen hat gegenuber dem Vormonat um 187, 
die Zahl der betriebenen Brikettpressen um 6 zugenommen.

Die Belegschaft erfuhr im Berichtsmonat mit 398140 
Mann einen Zugang um 97 oder 0,02%. Die Zahl der 
technischen Beamten verringerte sich um 58 auf 16 300, die 
der kaufmannischen Beamten stieg dagegen um 3 auf 7191.

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

Nach vorlaufigen Feststellungen belief sich die Zahl 
der Feierschichten wegen Absatzmangels im Berichtsmonat 
auf 22 000 gegen 23 500 im Vormonat, was einem Fórder- 
ausfall von rd. 26 000 bzw. 27 000 t entspricht.
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Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbezirks im Januar 1928*.

Monat

A
rb

e
it

s
ta

g
e Kohlenfórderung

Koks-
gewinnung

Zahl
der
be
trie

benen
Koks-
ófen

PreBkohlen
herstellung

Zahl
der
be

trie
benen

Brikett-
pressen

Zahl der Beschaftigten 
(Ende des Monats)

Ins
gesamt

1000 t

Ins
gesamt

1000 t

tag-
licll 

1000 t

Ins
gesamt

1000 t

arbeits
taglich

1000 t

Arbeiter 8 Beamte

arbeits
taglich

1000 t

ins
gesamt

davon

techn. kautm.in Neben- 
betrieben

bergniannische
Belegschaft

Durchschnitt 1913 25'/? 9 544 380 2106 69 413 16 426 033 15 358 4285
1922 25 '/a 8123 323 2110 69 14 959 352 14 189 552 384 33 101 519 283 19 972 9106
19242 25'/< 7 844 310 1748 57 12 648 233 9 159 462 693 24 171 438 522 19 491 8668
1925 25'h 8 695 345 1881 62 12 987 301 12 164 433 879 23 272 410 607 18 155 7643
1926 25 7« 9 349 371 1870 61 11 831 312 12 172 384 507 20019 364 488 16 167 7193

)> 1927 25 J/s 9 835 390 2285 75 13 744 298 12 168 407 577 23 523 384 054 16 333 7128

1928: Januar .  . 25% 10 295 402 2586 83 14 393 302 12 161 398 140 23 617 374 523 16 300 7191

1 Seit 1924 ohne die zum niedersSchsischen Kohlenwlrtschaftsgebiet zahlenden, bei IbbenbGren gelegenen Bergwerke.

2 Einschl. der von der franzósischen Regle betriebenen Werke.
3 Einschl. Kranke und Beurlaubte sowie der sonstigen Fehlenden (Zahl der »angelegten« Arbeiter).

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

Monats- 
durchschnitt 
bzw. Monat

Yerkaufsbeteiligung

Kohle* |Koks 

1000 t

PreB
kohle

Auf die Verkaufsbeteiligung 
in Anrechnung kommender Absatz

von der
Beteiligung %

Kohle> Koks
PreB
kohle 1000*t

davon

bestrltt. | bcstritt. 

Oebiet

Zechenselbst- 
verbrauch 

und Deputate 

vo_n der 

insges Forde-

1000 t

rung

%

Oesamtabsatz (ohne Zechenselbstverbrauch) 

Inland Ausland

insges. 

1000 t

von der 
I Fórde- 
1 rung 

10001 %

insges.

lOOOt

von der 
F5rde- 

! run£
i  %

davon 
Zwąngs- 
lieferung. 

1000 t

von der 
Ausfuhr

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

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

1928: Jan. .

7 010
10 492
11 230 
10 940 
10 797 
12147
10 742
11 190
10 585
11 637
12 0S8 
11 640 
11 653
10 889
11 384 
11 360

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

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

97.88 
57,81
64.40 
69,09
67.40 
61,98
57.89 
61,26 
60,64
57.34 
56,19 
57,79 
60,07 
63,29 
61,73
64.34

80,19
42,58
49,68
51.96
57.72 
45,17 
42,33 
44,32 
41,98 
42,30 
43,77
45.73 
46,40 
46,94 
49,13
54.96

90,93
43.81 
42,80 
45,18 
44,86 
40,20 
33,35 
32,43 
37,48 
34,66 
34,29 
33,11 
36,85
36.82 
40,00 
35,97

6861
6028
7232
7559
7277
7529
6218
6855
6419
6673
6792
6727
7000
6892
7028
7309

17782
3118
3324
3083
3033
2572
2946
2633
2666
2906
2764
2763
2702
2702
2733

45472
4114
4235
4195
4496
3647
3909
3786
4007
3886
3962
4237
4190
4326
4576

519
861
785
866
800
847
784
784
760
773
806
821
875
876 
989 
975

6,13
10,01
8,47
8,49
8,21
7,84
8,65
8,33
8,35
8,04
8,18
8,53
8,77
8,89
9,83
9,52

7973
7758
8964
9674
9149
9746
8187
8809
8458
8818
8958
8859
9246
9146
10 152 

10 383

5909

5116
6335
5895
6157
5402
5804
5643
5876
5918
5843
6380
6352
6544

69,76

55,22
62,07
60,48
57,09
59,60
61.67 
61,97 
61,11 
61,45
60.67 
64,31 
65,15 
65,01

2064

3848
3339
3254
3589
2785
3005
2815
2942
3040
3016
2866
2794
3608

24,37 —

41,54
32.72 
33,38 
33,28
30.73 
31,94 
30,92 
30,60 
31,57 
31,32 
28,89 
28,66 
35,84

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

26,33
10,69
10.79 
11,31
13.79 
11,78 
13,53 
14,45 
12,30 
11,37 
12,07 
11,95
9,51

* Einschl. Koks und PreBkohle, auf Kohle umgerechnet. 2 Im Durchschnitt der Monate Juni — Dezember.

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

Ende
des

Monats

Zechenbestande Syndikats
bestande

Ruhrkohle insges.
Kohle Koks PreBkohle ZUS.

10001

von der 
Fórderung 

des 
jeweiligen 

Monats 

% 10001

von der 
Erzeugung 

des 
jeweiligen 

Monats 

% 1000 t

von der 
Her

stellung 
des 

jeweiligen 
Monats 

%

ohne
Um-
rech-
nung

lOOOt

Koks und PreBkohle auf Kohle umgerechnet

10001

von der 
Fórderung 

des 
jeweiligen 
Monats 

% 1000 t 10001

von der 
Fórderung 

des 
jeweiligen 
Monats 

°/o

1927: Jan. . 548 5,33 669 29,54 4 1,07 1221 1409 13,70 44 1453 14,12
Febr. . 590 6,00 568 26,38 10 3,05 1168 1328 13,51 38 1366 13,90
Marz . 900 8,28 605 26,42 12 3,62 1517 1686 15,51 36 1722 15,84
April . 1115 12,21 553 26,19 14 5,42 1682 1837 20,12 35 1871 20,50
Mai . 1018 10,74 543 24,24 14 5,29 1575 1727 18,22 46 1773 18,70
Juni . 1021 11,11 513 23,83 9 3,34 1543 1687 18,34 50 1737 18,89
Juli . 1083 11,19 500 22,13 10 3,58 1594 1734 17,91 55 1789 18,48
Aug. . 1233 12,42 474 20,44 10 3,58 1718 1S51 18,64 67 1917 19,31
Sept. . 1300 13,41 446 19,49 11 3,83 1756 1881 19,41 80 1961 20,23
Okt. . 1237 12,38 412 16,93 11 3,44 1659 1774 17,76 91 1865 18,68
Nov. . 1098 11,19 390 16,19 8 2,95 1496 1605 16,36 96 1702 17,34
Dez. . 1028 10,14 326 13,01 7 2,27 1361 1452 14,33 93 1545 15,25

1928: Jan. . 952 9,25 210 8,13 U 3,51 1173 1232 11,96 92 1324 12,86

Uber die Entwicklung des Absatzes im Rheinisch-West
falischen Kohlen-Syndikat gibt die Zahlentafel 2 AufschluB.

Zahlentafel 3 zeigt die Entwicklung der Bestande des 
Ruhrbezirks einschliefilich der Syndikatsbestande. Hiernach 
beliefen sie sich am Ende des Berichtsmonats (Koks und 
PreBkohle auf Kohle umgerechnet) insgesamt auf 1,32 Mili. t 
und entfielen mit 1,23 Mili. t auf Zechen- und mit 92000 t 
auf Syndikatsbestande; von der Fórderung des Berichts
monats machten sie 11,96 bzw. 0,90% aus.

Uber die Verkehrsverhaltnisse gibt Zahlentafel 4 
einen Uberblick. Die Zahl der gestellten Wagen 
weist gegen den Vormonat eine Zunahme um 2000 
Wagen oder 0,26% auf, wogegen nach vorlaufigen An- 
schreibungen der Versand aus den Rhein-Ruhr-Hafen um 
277 000 t oder 11,77 °/o auf 2,08 Mili. t abgenommen hat. 
Der Wasserstand des Rheins bei Caub betrug Mitte des 
Berichtsmonats 2,39 m gegeniiber einem Normalstand 
von 2,30 m.
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Za h l e n t a f e l  4. Verkehrsverhalłnisse.
—— ----- ;---- ------------------ —

Wagenstellung Brennstoffversand Wasserstand
des

Monatsdurchschnitt 

bzw. Monat

Zechen, Kokcreien und Prefi- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht 

zuruckgefuhrt)

Duisburg-
Ruhrorter-

Kanal-
Zechen-

Ha f en

private
Rhein- insges.

Rheins 
bei Caub
Mitte des 
Monats

rechtzełtig
gestellt gefehlt t t t t

(norraal 2,30 m) 

m

1925 ..................................... 616215 1 418 206 680 487 285 963 2 384 656
1926 ..................................... 713 909 6816 1 888 665 1 073 553 307 221 3 269 439

1927:
Januar ................................. 729 866 1 262 771 1 141 962 317 649 2 722 382 2,80
Februar ................................. 680 610 — 1 341 291 1 161 178 323 108 2 825 577 1,41
Marz ................................. 745 906 — 1 712 341 1 284 690 349 174 3 346 205 3,03
A pril.....................................
M a i ......................................

677 737 3 612 1 372 598 972 915 262 993 2 608 506 3,93
751 943 11 489 1 568 278 1 111 171 285 334 2 964 783 3,24

J u n i ..................................... 652 969 — 1 426 812 1 108 794 281 742 2 817 348 3,57
J u l i ...................................... 678 999 — 1 463 969 1 245 090 295 898 3 004 957 3,7S
A ug us t................................. 729 918 — 1 469 534 1 191 579 287 862 2 948 975 3,08
September............................ 691 133 — 1 424 406 1 153 579 259 672 2 837 657 3,06
Oktober ............................ 763 764 2070 1 295 258 1 205 062 276277 2 776 597 • 2,75
November ....................... 736 809 — 1 376 814 1 012 288 254 528 2 643 630 4,33
Dezember............................ 769 640 — 1 382 740 736 861 235 782 2 355 383 1 59

Januar - Dezember 8 609 294 17 171 17 096 812 13 325 169 3 430 019 33 852 000
im Monatsdurchschnitt 717 441 1 431 1 424 734 1 110431 285 835 2 821 000

1928:
Januar1 ................................. 771 663 — 1 131 390 685 832 261 033 2 078 255 2,39

1 Voriaufige Zahlen.

Der Saarbergbau im November 1927.

Die nachstehende Zusammenstellung laBt die Ent
wicklung von Fórderung, Belegschaft und Leistung in 
den Monaten Januar bis November der letzten beiden 
Jahre ersehen.

c
o
£

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

Z U S .

bzw.
Durch-
schnltt

Fórderung

1926 I 1927 

t i 1

1 112658 
1 102072 
1266877 
1072235 
1054730 
109425211 
1191 1S81 
1135050 1
1126190 
1 168813 
1124958

192153 
211312 
288813 
041518 
085380 
071 305 
106417 
120116 
112703 
121747 
142974

12449 023 1 12494438

Bestande Insges.1 

1926 1927

t t

106904
91381

145730
135735
1098S5
84031
80169
71820
63953
85706
70666

74227
133105
333383
411201
448573
507523
538346
550675
567214
571420
589437

Belegschaft
(einschl.Beamte)

1926 i  1927

75701
75587
75456
75329
75445
75690
75684
75805
75955
76412
77013

75825

77684
77598
77357
76957
76339
75709
75014
73630
72864
72089
71532

75161

Leistung-

192611927

kg I kg

686
696
708
688
683
688
679
678
683
692
702

724
741
732
717
726 
735
727 
735 
743 
756 
779

689 738

1 Ende des Monats; Kohle, Koks und PreBkohle ohne Urarechnung 
zusammengefafit.

2 Schichtfórderantei! eines Arbeiters der bergni3nnlschen Belegschaft, 

das ist Gesaratbelegschaft ohne die Arbeiter in den Nebenbetrieben.

Die St e i nkohlenfórderung des Saarbezirks betrug 
im November vorigen Jahres 1,14 Mili. t gegen 1,12 Mili. t 
im voraufgegangenen Monat und 1,12 Mili. t im November 
1926; das bedeulet gegen den Vormonat eine kleine Zu- 
nahme um 21 000 t oder 1,89% und gegen das Vorjahr 
eine Steigerung von 18000 t oder 1,60%. Die arbeits- 
tagliche Fórderung belief sich auf 48 370 t gegen 46 681 
bzw. 47507 t in den vorgenannten Zeitraumen. Die Steige- 
rung betragt somit 1689 t oder 3,62% bzw. 863 t oder 1,82%.

Die Kokserzeugung hat bei 23000 t gegenuber 
24 000 t um rd. 1000 t oder 3,75% abgenommen, wahrend 
die PreBkohlenherste l l ung seit Marz 1927 ruht.

Die Bestande erhóhten sich von 571 000 t im Oktober 
auf 5S9 000 t im August.

Die Zahl  der Arbei ter ist gegen den Vormonat um 
552 auf 67 883 Mann zuriickgegangen; die Zahl der 
Beamten verminderte sich von 3654 auf 3649. Der 
Schichlfórderanteil eines Arbeiters der bergmannischen 
Belegschaft betrug 779 kg gegen 756 kg im Oktober.

November Januar— Novernber

1926 1927 1926 1927 ± 1927 
gegen 1926

t t t t %

Fórderung:
Staatsgruben 1092252 1104292 12 121 S13 12 123 339 + 0,05
Grube Franken-

holz . . . . 32706 386S2 327210 366099 + 11,89

insges. 1 124958:1142974 12 449 023 12 494 43S + 0,36
arbeitstaglich 47507 48370 41049 48513 + 18,18

Absatz:
Selbstverbrauch. 89623 88380 949345 946483 - 0,30
Bergmannskohle 32432 30535 337006 333918 - 0,92
Lieferung an

Kokereien . . 29485 31930 320485 336525 + 5,00
PreBkohlen-

384 -  64,93werKe 246 1095
Verkauf , , . 988420 976138 10 894 553 10 356 865 -  4,94
K o ks 

e r z e ug u n g 1 21239 22865 232878 238452 + 2,39
PreBkohlen

herstellung 202 — 746 285 -  61,80
Lagerbestand

am Ende des
Monat s2 . . 70666 589437

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

2 Kohle, Koks und PreBkohle ohne Urarechnung zusammengefaBt.

Uber die Oliederung der Belegschaft unterrichtet die 
folgende Zahlentafel.

Nove

1926

mber

1927

Januar- N 

1926 | 1927

ovember 
± 1927 

gegen 1926
%

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats 

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

55 284 
15217 
2 847

50 842 
14 282 
2 759

54 132 
15 378 
2 906

53 810 
14 870 
2 827

-  0,59
-  3,30
-  2,72

zus.
Zahl der Beamten .

73 348 
3 665

67 883 
3 649

72 416 
3 409

71 507 
3 654

-  1,26 
+ 7,19

Belegschaft insges. 
Schichtfórderanteil 

eines Arbeiters1 kg

77 013 

702

71 532 

779

75 825 

689

75 161 

737

-  0,88 

+ 6,97

d. h. Oesamtbelegschaft ohne die Arbeiter in den Nebenbetrieben.
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Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stalli.

Monats- 
durchschnitt 
bzw. Monat

Roheisen 

Deutschland

insges.

t

arbelts- 
tSglich 

: t

davon Rheinland- 
Westfalen

>'»sges.!“ - 
t t

Rohstahl 

Deutschland

insges.

t

I arbeits- 
j tłiglich 

t

davon Rheinland* 
Westfalen

arbeits-
insges. taglich 

t t

Walzwerkserzeugnisse 

Deutschland

insges.

t

! arbeits- 
; taglich 

t

davon Rheinland* 
Westfalen

inccrpc : arbeits-msges., taKljch 

t t

Zahl der 
in Betrieb 

befind- 
lichen 

Hochofen

1913‘ . . , 
19132 . . . 
1926 . . . 
1927: Jan. 

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

1 609 098 
908 933 
803 6271 

1 061 167 
968 774 

1 085 S59 
1 051 872 
1 129 802 
1 067 583 
1 108 893 i 
1 115 503! 
1 104 653, 
1 139 357 
1 119 385! 
1 149 680*

52 901 i 
29 883! 
26 421 
34 231
34 599!
35 028;
35 062
36 445, 
35 586 
35 771
35 984
36 822
36 753
37 313 
37 086

684 096 
684 096 
646 936 
839 993 
766 296 
865 617 
828 602 
894 888 
835 798 
876 965
881 767 
871 679 
901 772
882 397 
906 683

22 491 
22 491 
21 269 
27 097 
27 368 
27 923
27 620
28 867
27 860
28 289
28 444
29 056 
29 089 
29 413 
29 248

1 577 924l 
1 014 788! 
1 028 470, 
1 308 924 ‘ 
1 233 609 
1 415 694 
1 289 183! 
1 377 737: 
1 328 140 
1 362 362 
1 432 110 
1 375 057 
1 414 076 
1 400 754 
1 367 684

61 879
39 796!
40 332 
52 357 1
51 400
52 433 1 
53716 1
55 109 1
53 1261
52 399,1
53 04111 
52 887 1
54 388 1
56 030 1 
52 603:1

842 670 
842 670 
823 294 
045 962 
984 481
129 842 
027 641 
094 420 
055 865 
085 867
130 743 
087 714 
120 843 
116 882 
097 226

33 046 
33 046 
32 2S6 
41 838 
41 020
41 846
42 818
43 777
42 235 
41 764 
41 879
41 835
43 109
44 675
42 201

1 391 579’ 
908 746: 
856 340 

1 049 552 
960 056 

1 115 263 
1 016 632 
1 087 068 
1 063 460 
1 052 905 
1 132 847 
1 125 765 
1 094 153 
1 083 828 
1 090 756

54 572: 
35 637i 
33 582 
41 982
40 002
41 306
42 359
43 483!
42 5381
40 496:
41 957!
43 299;
42 083!
43 353! 
41 952!

765 102 
765 102 
674 804 
814441 
740 418 
858 619 
789 306 
S40 178 
827 633 
820 249 
868 817 
866077 
837 530 
831 232 
846 649

30 004
30 004 
26 463
32 578 
30851
31 801
32 888
33 607 
33105
31 548 
32178
33 311 
32213 
33 249
32 563

313

109
116
112
111
113
112
113 
115
115
114 
113
116 
116

13 102 5281 35 897| 10352 457 j 28 363 

1 091 877' 35 8971 862 705 j 28 363 

_______ 120,13 126,11

1 Deutschland In seinera friihern, a in seinem jelzlgen Oebietsumfang. * Einschl. Ost-Oberschlesien.

Gewinnung von Kali und mineralischen Ólen in Frankreich

zus.
Monats- 

ilurchschnitt 
Monatsdurch- 

schnltt in % 1913

16 305 330 53 285 12977 486 42 410 

1 358 778 53 285j 1 081 457 j 42 410 

133,90 128,34

12 872 285; 42 066 9941 149 32 487 

1 072 690 42 0661 828 429 32 487 

118,04 108,28

114

3. Vierteljahr 

1926 1927 
t t

1.—3. Vierteljahr 

1926 1927 
t t

Kali:
Rohsalz 12 — 16 °/0 . . . 
Diingesalz 20—22°/„ . . .

„ 30-40% . . . 
Cnlorkalium mehr ais 50 °/„

48 790 
124 466 
54 668 
56 605

56 403 
139 614 
51 748 
49 607

236 604 
403 212 
129 871 
182 634

172216 
438 173 
115 076 
216 079

zus. Ręinkali (K2O; 
Mineralische Ole . . . .

85 137 
18 343

94 945 
21 824

267 227 
53 860

278 883 
62 082

Die belgisclie Kohlen- und Eisenindustrie 
Januar bis September 1927.

Die nachstehendc Zusammenstellung lafit die Entwick
lung der Kohlenforderung sowie die Herstellung von Koks 
und PreBkohle in den Monaten Januar bis September 1927 
erkennen.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Zahl
der
For-
der-
tage

KohlenfSrderung

je
Insges. 1 Forder- 

1 tag 
t t

Koks
erzeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Kohlen- 
besiSnde 
Ende des 
Monats 

t

1913 . . 24 1 903 460 79 311 293 580 217 220 955 8901
1925 . . 24 1 927 710 80 321 342 358 187 570 1558 020'
1926 . . 25 2 109 963 84 399 405 489 179171 168 5901
1927: Jan. 25 2345 740 93 830 435 S20 120 OSO 350 410

Febr. 24 2 251 330 93 SOS 393 S70 127 440 705 560
Marz 26 2 477 400 95 285 432 880 141 590 1104 100
April 25 2 280 380 91 215 440 100 121 700 1275 020
Mai 24 2 233 730 93 072 461 050 147 950 1201 620
Juni 25 2 262 570 90 503 447 690 159 600 1111380
Juli 25 2 239 210 89 568 461 810 143 430 1160 420
Aug. 26 2 273 800 87 454 469 420 156 790 1352 310
Sept. 26 2 278 390'87 630 455 800 155 100 1536470

Jan.-Sept. 226 20 642 550 91 339 3 998 440 1 273 680

1 Ende Dezember.

Insgesamt betrug die S t e i nkoh l engewi nnung in den 
ersten 9 Monaten 1927 20,64 Mili. t gegen 18,36 Mili. t in der 
entsprechenden Zeit 1926, was einer Mehrfórderung von 
2,28 Mili. t oder 12,44% entspricht. In den einzelnen 
Monaten bewegte sich die Gewinnung zwischen 2,23 Mili. t 
(Mai) und 2,48 Mili. t (Marz). Die arbeitstagliche Fórde- 
rung belief sich im Durchschnitt auf 91339 t und war damit 
um 6940 t oder 8,22»/0 hóher ais im Jahre 1926 (84399 t).

Die belgischen Kohlenvorrate ,  die bei Abbruch des 
englischen Bergarbeiterausstandes gegen seinen Beginn

von 1,3 Mili. t auf 116000 t zuriickgegangen waren, er- 
fuhren in der Folgezeit, abgeschen von kleinen Schwau- 
kungen in den Monaten Juli und August 1927, eine fort- 
gesetzte Steigerung. Im September schwollen die Bestande 
auf 1,54 Miii. t an und erreichten im November sogar 
1,83 Mili. t, womit sie dem Hóchststand vom Juni 1925 
(1,86 Mili. t) sehr nalie kamen. Durch das Mitte Dezember 
plótzlich eingetretene Frostwetter hat das Hausbrand- 
geschaft, das bis dahin infolge der bereits wahrend der 
Sommerzeit erfolgten Eindeckung mit Wintervorr;itcn sehr 
schwach war, eine giinstige Wendung erfahren. Zu dieser 
Zeit gestaltete sich die Nachfrage wider Erwarten auBer- 
gewóhnlich lebhaft. Wenngleich inzwischen die Kalte und 
somit auch die Nachfrage wieder nachgelassen haben, 
rechnet man in den eingeweihten Kreisen mit einer bevor- 
stehendeh Belebung des Marktes, zuinal die Ausfuhr nach 
Frankreich ab 1. Januar 1928 wieder freigegeben worden 
ist. Hiuzu tritt ferner die Erneuerung der franzosisch- 
belgischen Kohlenkonvention fiir Lieferungen nach dem 
Pariser Gebiet, wodurch die Stimmuiig auf dem belgischen 
Kohlenmarkt wesentlich gehoben wurde in der Hoffnung, 
die Haldenbestande noch weiter abbauen zu konnen. Wah
rend die Preise im Januar 1928 fiir Industriekohle gegen- 
iiber Dezember unverandert geblieben sind, gingen dic 
Notierungen fiir Hausbrandkohle in der gleichen Zeit um 
5-25 Fr. zuruck. Bei einer Belebung des Markteś dtirfte 
indessen mit einer erneuten Preissteigerung zu rechnen 
sein.

Um dem stark zunehmenden auslandischen Wettbewerb 
— besonders dem der hollandischen Kohle — standhalteń 
zu konnen, sahen sich die Zechenbesitzer im Liitticher 
Bezirk gezwungen, bereits im Oktober/Noyember Preis- 
sęnkungen bis zu 25 Fr. je t eintreten zu lassen.

In Anbetracht der schwierigen Lage des Bergbaus 
glaubte die neue belgische Regierung auch ihrerseits ein- 
greifen zu miissen, indem sie einen K o h l e n a u s s c h u B  
einsetzte. Den von diesem ernaniiten drei Unterausschussen 
wurde folgende Aufgabe gestellt:

1. die ZusammenschluBfrage zu priifen,
2. Mittel und Wege zu finden, um das Auślandsdumping 

zu bekampfen und Auslandskohlc durch einheimisćhe 
Kohle, die durch Vorzugsfrachtsatze begiinstigt werden 
soli, zu ersetzen,

3. die Arbeiterfrage einer neuen Priifung zu unterziehen. 
Die Kokserzeugung entwickelt sich fortgesetzt sehr

giinstig. Wahrend im Monatsdurchschnitt der ersten 
9 Monate 1927 rd. 4440001 Koks gewonnen wurden, waren es 
1913 nur 294000 t; mithin ist im Monatsdurchschnitt gegen-
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iiber 1913 eine Mehrgewinnung von 150000 t oder 51,33 o/o 
zu verzeichnen. Insgesamt belief sich die Gewinnung in 
den Monaten Januar bis September 1927 auf rd. 4 Mili. t 
gegeniiber 3,74 Aiilh.t in der gleichen Zeit 1926, was einer 
Zunahme um 262000 t oder 7,01 o/0 entspricht. Zur Koks
gewinnung wurden im September insgesamt 620000 t Kohle 
benótigt, wovon 329000 t oder 53,06o/o auf auslandische 
und 291000 t oder 46,94 o/o auf inlandische Kohle entfielen. 
Die auslandische Kohle, die seit dem Kriege den Haupt- 
anteil bei der Kokserzeugung stellt und lediglich im Jahre
1926 voriibergehend von der inlandischen Kohle an die 
zweite Stelle gedrangt worden ist, hat in der Berichtszeit 
bei 53,06 o/o wieder die Oberhand gewonnen.

An PreBkohle wurden in den ersten 3 Vierteljahren
1927 1,27 Mili. t hergestellt gegeniiber 1,72 Mili. t in der 
cntsprechenden Zeit 1926; mithin ergibt sich ein Weniger 
von 443000 t oder 25,82%. Im Monatsdurchschnitt wurden 
142000 t gegen 217000 t im letzten Friedensjahr hergestellt; 
das bedeutet gegen 1913 einen Riickgang auf 65,15 o/0.

Die folgende Zahlentafel bietet nahere Angaben iiber 
die Belegschaf t  in den Gruben-, Kokerei- und PreB- 
kohlenbetrieben.

Zahl der Arbeiter
Monats

durchschnitt 
bzw. Monat Hauer

ZU S .

unter
tage

uber- ! unter- u. 
tage i Obertage 

ohne

im
Kokerei-
betrieb

im
PreB-

kohlen-
Nebenbetriebe betrieb

1913 . . . . 24 844 1051921 
110 432

40163 146 0S4 4229 1911
1925 . . . . 22 032 51 435 161 868 5345 1578

1926 . . . . 21 691 110 993 45 729 160 022 5902 1432
1927:Januar. . 23 626 124 959 49 724 174 683 5778 1267

Februar . 24 003 126 789 52 171 178 960 5952 1314
Marz . . 23 732 124 648 52 873 177 521 5844 1241
April . . 23 512 123 302 52 605 175 907 5919 1153
Ma i . . . 23 103 120 979 53 117 174 096 5877 1251
Juni . . 23 211 122 365 52 561 174 926 5869 1366
Juli . . . 22 984 121 355 52 642 173 997 5780 1391
August 23136 121 903 52 740 174 643 5840 1315
September 22 983 121 416 52 190 173 606 5731 126S

Die Arbei terzahl  im eigentlichen Grubenbetrieb hat 
in der Nachkriegszeit gegeniiber 1913 mit einem Durch
schnitt von rd. 146000 Mann eine wesentliche Vermehrung 
erfahren. Der Hóchststand wurde im Februar 1927 mit 
179000 Mann erreicht. Im Durchschnitt der ersten 9 Monate 
belief sich die Belegschaft auf 175000 Mann, was gegen
iiber dem Jahre 1913 eine Zunahme um 29000 Mann oder
20,05 o/o ergibt. Im ganzen ist jedoch in der Zeit von 
Februar bis September 1927 ein wesentlicher Riickgang 
der Belegschaft zu beobachten; in den folgenden beiden 
Monaten liifit sich eine erneute Steigerung auf zunachst 
175 000 im Oktober und schlieBlich auf 179000 Mann im 
November feststellen. Nachdem die Zahl der Untertage- 
arbeiter mit 117000 Mann ihren Hóchststand vom Jahre 
1924 erreicht hatte, trat in den folgenden beiden Jahren eine 
starkę Abnahme auf 110000 bzw. 111000 Mann ein; die 
Berichtszeit dagegen lii lit von neuem eine bemerkenswerte 
Steigerung auf durchschnittlich 123000 Mann erkennen. In 
der Berichtszeit schwankte die Zahl der Untertagearbeiter 
zwischen 121000 (Mai) und 127000 (Februar). Nach einem 
yorubergeheiiden Riickgang auf 121000 Mann im Sep
tember stieg sic auf 126000 im November. Auch die Zahl 
der Obertagearbeiter hat bei einem Monatsdurchschnitt von 
rd. 52 000 Mann in den Monaten Januar bis September 1927 
das Ergebnis von 1926 um rd. 6600 Mann oder 14,35 o/0 iiber- 
holt. In der gleichen Zeit wurde die Hóchstziffer des Jahres 
1924 noch um ein Geringes uberschritten. Die Belegschaft 
der Kokereibetriebe schwankte zwischen 5731 (September) 
und 5952 (Februar)'; im Durchschnitt wurden 5843 Mann 
beschaftigt gegeniiber 5902 im Jahre 1926. Einer Beleg- 
schaftsverminderung um 59 Mann oder 1 o/o steht bei den 
Kokereien eine durchschnittliche Mehrerzeugung von 
39000 t oder 9,56o/0 gegeniiber. Die verminderte PreB
kohlenherstellung hatte auch eine entsprechende Abnahme

der Belegschaftsziffer zur Folgę; sie sank von 1432 Mann 
im Monatsdurchschnitt 1926 auf 1285 im Durchschnitt der 
ersten 9 Monate 1927 oder um 10,27o/o.

Die giinstige Entwicklung der Lei stung,  die beson
ders seit Mitte 1925 zu beobachten ist und auch in der
I. Halfte 1927 — abgesehen von den Untertagearbeitern — 
noch anhielt, erfuhr im 3. Vierteljahr 1927 einen Riickschlag, 
um sich in den folgenden Monaten allerdings wieder etwas 
zu bessern.

Der Schichtfórderanteil eines Hauers bewegte sich 
zwischen 3874 kg (August) und 3976 kg (Januar) gegen 
3913 kg im Monatsdurchschnitt 1926. Die Leistung auf den 
Kopf der Gesamtbelegschaft sank von 526 kg im Januar 
auf 508 kg im September, wogegen sie im Jahre 1926 
518 kg betragen hatte. Wahrend sich die Schichtleistung 
eines Untertagearbeiters im Monatsdurchschnitt 1926 auf 
757 kg belaufen hatte, wurden in der Berichtszeit durch
schnittlich nur 739 kg erreicht. Der hóchste Stand entfallt 
mit 747 kg auf den Monat Marz, die niedrigste Ziffer weist 
mit 729 kg der Monat August auf.

Im einzelnen sei auf die folgende Zahlentafel ver- 
wiesen.

Monatsdurchschnitt 
bzw. Monat

Sc

Hauers

kg

hichtfórderan

Untertage
arbeiters

kg

;eil eines

Arbeiters der 
Gesamt

belegschaft 

kg

1 9 1 3 ................... 3160 731 525
1925 ................... 3591 706 479
1926 ................... 3913 757 51S
1927: Januar . . 3976 744 526

Februar . . 3957 744 523
Marz . . . 3952 747 522
April . . . 3939 744 518
Mai . . . 3973 741 513
Juni . . . 3913 ' 740 512
Juli . . . 3906 731 506
August . . 3874 729 506
September . 3880 731 508

Die Eisen- und Stahl i ndust r ie ,  die seit Beendigung 
des Arbeiterausstandes im Bezirk von Charleroi Anfang
1926 einen betrachtlichen Aufstieg verzeichnen konnte, der 
durch die Auswirkungen des britischen Bergarbeiteraus- 
standes noch gefórdert wurde, hat wahrend der Berichts
zeit weitere Fortschritte gemacht. Die Roheisen- 
gewinnung stieg von 2,44 Mili. t in den ersten 9 Monaten
1926 auf 2,80 Mili. t in der Berichtszeit, mithin um 358000 t 
oder 14,65u/o. Die St ah l erzeugung einschl ieBl ich 
GuBwaren erster Schmel zung erhóhte sich in der 
gleichen Zeit um 354000 t oder 14,62o/o auf 2,77 Mili. i 
(1926: 2,42 Mili. t). Ein Vergleich mit dem Monatsdurch
schnitt 1913, der bei Roheisen 207000 t und bei Stahl 
206000 t betrug, ergibtim Durchschnitt der Monate Januar

Monatsdurch
schnitt bzw. 

Monat

Zahl
der

betrie
benen
Hoch-
ófen

Roh
eisen

t

Gew

Roh-
stahl

t

innung
GuB-
waren
erster

Schmel
zung

t

an

Fertig-
stahl

t

Fertig-
eisen

t

1913. . . . 541 207058 200398 5154 154922 25362

1925. . . . 421 211780 195321 5562 164942 8761

1926. . . . 52 > 283272 274118 7043 231 SOS 13159

1927: Jan. . 55 316430 305450 7140 259 040 15240

Febr. . 55 292620 287530 9300 245230 14150

Marz . 55 314340 306590 8035 269740 14780

April . 54 309920 293250 7820 237 700 13210

Mai 54 318790 311450 7140 252 ISO 14200

Juni 54 302010 291930 7S40 242230 13360

Juli . 55 319650 306500 7640 246830 12120

Aug. . 55 316690 317110 8580 2548S0 12910

Sept. . 55 308800 280940 8930 257190, 12690

Jan.-Sept. ■ 2799250j2700750 72425 | 2265 020 122660

1 Ende Dezember.
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bis September 1927 eine Zunahme von 104000 t oder
50,21 o/o bzw. 103000 t oder 49,90o/0.

An Fer t i gstahl  wurden in den ersten 9 Monaten 1927 
2,27 Mili. t gewonnen gegeniiber .2,00 Mili. t in der ent- 
sprechenden Zeit 1926; die Mehrgewinnung betriigt somif 
269 000 t oder 13,49o/o. Gegeniiber 1913 mit einem Monats- 
durchschnitt von 155000 t liifit das Ergebnis in der Bcrichts- 
zeit bei 252000 t eine Steigerung um 97000 t oder 62,45o/o 
erkennen.

Die Erzeugung von Fer t i ge i sen , die im Monats- 
durchschnitt 1925 auf 8761 t zuriickgegangen war, 1926 
aber wieder 13159 t erreicht hatte, stellte sich im Durch
schnitt der Monate Januar bis September 1927 auf 13 629 t. 
Gegeniiber dem Monatsdurchschnitt 1913 (25362 t) ergibt 
sich ein Weniger von 12000 t oder -16,26o/o. Insgesamt belief 
sich die Erzeugung in der Berichtszeit auf rd. 123000 t 
gegeil 108000 t 1926, was einer Zunahme um 15000 t oder 
13,66 o/o entspricht.

GroBliandeIsindex des Statistisclien Reiclisamts (1913 =  100)'. (Neue Berechnung.)

1926: 
Jan. . 
April, 
Ju li. . 
Okt. .

1927: 
Jan. . 
Febr. 
Marz. 
Apri l . 
Mai . 
Juni . 
Juli. . 
Aug. . 
Sept.. 
Okt. . 
N ov.. 
Dez. .

1928: 
Jan. .

Agrarstoffe Industrielle Rohstoffe und Halbwaren

111,2
120.7
136.4
149.7

154,2
155.7
155.5
157.8 
169,0
167.8
161.6 
150,4
143.8
143.8 
141,6
143.8

120,1
116.5
120.5
124.7

116.6 
111,4
107.7
107.1
107.1
111.9110.8
116.1
120.9 
115,0
108.9

150.0
135.8
137.0
148.9

148.6
146.7
138.6
131.9
127.7 
125,6
129.2
138.3 
152,2
154.4
163.1

104,9 157,9 

144,6 102,1 146,6 140,9 132,2

104.1
108.2
112.3
130.4

142.3
144.0
144.2 
145.9
156.5
157.2
150.7
145.5
142.1
141.8 
142,0
141.4

122.3
121.5
128.7
139.7

140.3
139.1 
136,0
135.2
139.3 
139,9
137.5
136.8
138.9 
137,7
137.3
135.6

129.3 
128,0
127.7 
126,6
128.7
127.8
129.8
128.8 
130,2
131.4
131.8
129.9

135.1 
134,8 
134,7
130.6 
129,4
129.7
129.8
130.1
130.2
130.7
130.7
130.7

124,6
194.5
124.0
124.9
126.1 
126,3
126.6
125.9
124.2
124.3
124.4
124.5

110.7
109.2
111.7 
110,1
108.3
106.7
105.7
107.3
104.9
103.7 
104,5
106.9

138.5
141.3
144.4
146.6

123.3
122.4 
119,6 
121,8

149,8 1 124,3 
152,51 124,9 
155,3 I 133,8 
158,9! 135,6 
165,9, 139,3 
163,4' 144,9
161.5 152,9
158.5 160,7

130,0 130,8 126,0 105,9 159,0*167,9 125,7 i 81,9

125.1
125.2
125.4 
124,9
124.1
123.5
123.3
123.5
123.7
123.7 
123,Q
124.1

86,0
86.9
86.9
85.2
83.8
84.5
70.9 
81,1
81.9
82.5
80.3 
81,1

132,2
132.8 
131,1
128.9
129.0
126.4
125.1
123.2
121.4 
120,6 120,0 
118,8

114,8

49.2
47.2
50.6
50.3
50.6
47.3 
44,1 
44,9
42.4
41.6
46.3
50.3

148.6
148.9
148.9
148.9
150.0
150.3 
150,5
150.4
150.7
150.7
151.5
152.1

149.7
151.0
155.1
154.7
160.1
160.8 

; 160,7
161,0 

i 162,4 
162,0 
160,9 
157,8

Industrielle
Fertigwaren

128,8
129.3
130.3
129.9
131.2 
131,6
132.2
133.0
134.1
134.0
134.0
133.9

129.3 
129,1 
128,8
129.0
129.4
129.9
130.0 
130,3
130.6 j
130.9
132.0
133.6 !

150,9
151.0
152.0
153.6 
155,5
158.2
160.0 
162,0 
165,8 
169,4
171.7
172.2

48,3 151,5 i 157,6 134,4 134,4 172,5

158.0
154.3
146.5
143.9

141.6
141.6
142.0
143.0
144.3
146.0
147.1
148.3
150.7
152.9
154.6
155.6

135.8
132.7
133.1
136.2

135.9
135.6
135.0
134.8
137.1
137.9
137.6
137.9
139.7
139.8
140.1 
139,6

156,1 138,7

Die Entwicklung des OroBhandelsindex seit Januar 1924 s. Gliickauf 1927, S. 66.

Fórderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks
er

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rheines 
b d  Caub 

(normal 
2,30 m)

m

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen auf 10 

zurfickg

rechtzeitig
gestellt

eien und PrqB- 
les Ruhrbezirks 

t Ladegewicht 
;efiihrt)

gefehlt

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Kipper-
leistung)

Kanał- 
Zechen- 

H S f  en

t

prtvate
Rheln-

t

insges.

t

Febr. 12.
13.
14.
15.
16. 
17. 
18

Sonntag
400 770 
407 295 
396 123 
398 157
401 958 
401 221

}l56 969 
90 049 
81 435 
86 035 
86 636 
88 975

9 652 
10 162 
10 037 
9 992 

10 946 
9 929

5 565 
2S503 
27 S02 
27 576
27 801
28 100 
28 418

_ 35 846 
46 848 
45 727 
41 803 
34 269 
43 415

39 856 
35 885 
29 960 
43 660 
28 843 
39 342

8 191 
11 132
9 835 

11 557
8 877 
9718

83 893 
93 865 
85 522 
97 020 
71 989 
92 475

3,15.
3,32
3,56
3,90
4,76
5,43

zus.
arbeitstagl.

2 405 524 
400 921

590 099 
84 300

60 71S 
10 120

173 765 
28 961 —

247 908 
41 318

217 546 
36 258

59 310 
9 885

524 764 
87 461 .

1 Vorl3ufige Zahlen.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Nebenerzeugnis

Benzol, 90er ger., Norden 1 Gall, 
,, „ „ Siiden. 1 „

Rein-Toluol.................... 1 „
Karbolsaure, roh 60% . 1 „

„ krist. . . . 1 Ib. 
Solventnaphtha I, ger.,

Norden....................... 1 Gall.
Solventnaphtha I, ger.,

S iid e n ......................... 1 „
Rohnaphtha, Norden . . 1 „
Kreosot ............................  1
Pech, fob. Ostkiiste . . 1 1.1.

>» fas. Westkuste . . 1 „
Teer...................................j

schwefelsaures Ammo- 
niak, 20,6% Stickstoff 1 „

1 Nach Colliery Guardian.

In der Woche endigend am 

10. Febr. | 17. Febr.

1/1  >/2 

1/2
1/9-1/10

2/5 >/2 
/6>/«

/10>/2

1/9

/I0

72/6
75

/10>/2
/8>/2

m *
70

70-72/6
62/6

I
10 £ 13 s

Der Markt fur Teererzeugnisse war bei geringem 
Geschaft weiter flau. Pech war wieder ruhiger, Benzole 
still und Toluol schwach. Naphtha im Westen ruhiger. 
Kreosot bestandig und fest bei besserer Nachfrage an der 
Westkuste. Teer war bestandig und gefragt bei indes nur 
geringfiigigen Abschliissen. Karbolsaure war fest, die Ver- 
schiffung aber nicht sehr lebhaft.

Der Inlandmarkt in schwefel sauerm A m m o n i a k  
besserte sich und war fest bei einem Preise von 10 £ 13 s. 
Das Ausfuhrgeschaft zeigte demgegenuber nicht die gleiche 

Lebhaftigkeit.

Engiischer Kohlen- und Frachtenmarkt 
in der am 17. Februar 1928 endigenden Woche1.

1. Ko h len m arkt  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Der 

Kohlenhandel der letzten Woche stand unter dem EinfluB 
der Ankundigung von weit reichenden Lohnverhandlungen 
im Marz, die wesentliche Lohnherabsetzungen bringen sollen. 
Allerdings war die Auswirkung dieser Ankundigung noch nicht 
durchschlagend, wenn sie auch dem Markt eine schwachere

1 Nach Colliery Ouardian.
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Note verlieh. Die Wirkung auf den Aufienhandel bleibt 
noch abzuwarten, da die Kaufer noch keine Eile hatten, 
die billigere Kohle zu kaufen, wenngleich die Nachfrage 
sich auch besserte. Die AbschluBtatigkeit war recht lustlos. 
Man niuS die Erregung im Kohlenbezirk Durham in Ver- 
bindung mit der oben erwahnten Ankiindigung betrachten, 
um eine eigentliche Wurdigung der Marktlage gewinnen zu 
kónnen. Inzwischen wurden groBe Kohlenmengen angeboten, 
und das laufende Geschaft reichte nicht hin, um eine 
Festigkeit in den Preisen erzielen zu kónnen, yielmehr 
waren sie recht unregelmaBig und gingen durchweg zuriick. 
Beste Kesselkohle Blyth notierte 13-13/6 s, zweite Sorte 
11/6 —11/9 s, kleine Kesselkohle Blyth 7/9—8 s und Tyne 10 s; 
auch Kokskohle ging auf 13/3 — 13/9 s zuryck.

P A  T E N  T B
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht Im Patentblatt vom 9. Februar 1928.

5b. 1020038. Math. Horsters, Essen-Frintrop. Vor- 
richtung zur Unschadlichmachung des Bohrstaubes im Berg- 
werk. 18.1.28.

5b. 1020249. Maschinenfabrik Westfalia A.G., Gelsen
kirchen. Schramstange mit verstellbaren Schramstiften.
20. 6. 25.

5d. 1019770. Heinrich Rohde, Wanne-Eickel. Anord
nung zum selbsttatigen SchlieBen von Wetterturen. 16.1.2S.

12a. 1020248. Maschinenbau A.G. Balcke, Bochum. 
GroBraum-Laugenvorwarmer. 16.5.25.

12 e. 1019800. Dipl.-Ing. R. v. Linde, Berlin-Neukólln, 
und Fritz Schammer, Berlin-Schóneberg. Trockenvorrichtung 
fur Gase. 12.12.27.

42f. 1019839. Schnellwaagenfabrik G. m. b. H., GroBen- 
baum (Kr. Dusseldorf). Selbsttatige Waage, besonders fur 
pulverfórmige Brennstoffe. 17.1.28.

421. 1019707. Dr. Fr. Pels Leusden, Greifswald. Gas- 
analysengerat. 17.12.27.

42 n. 1019805. Rudolf Weber, Koln. Plastische Dar- 
stellung der Lagerung der Steinkohle. 24.12.27.

47 g. 1020006. Gerhard Scholten, Duisburg-Ruhrort. 
Selbsttatig schmierender PreBlufthahn mit ÓIeinguBventiI- 
verschluB. 2.1.28.

78e. 1019504. Heinrich Kempchen, Oberhausen (Rhld.). 
Unentflammbare Umhullung fiir Lóschstaub. 12.5.26.

81 e. 1019607. Carlshiitte A.G. fiir EisengieBerei und 
Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser (Schlesien). Fórder- 
band. 11.1.28.

81 e. 1019755. Gebr. Hinselmann G. m.b. H., Dortmund. 
Gegenzylinder fur Schuttelrutschen. 14.1.28.

81 e. 1020071. N. V. Carbo-Union Industrie Maatschappij, 
Rotterdam. Duse fiir pneumatische Fórderleitungen. 18.11.27.
V. St. Amerika 18.11.26.

87b. 1020189. Oert Scholten, Duisburg-Ruhrort...Óler 
fur durch PreBluft betriebene Werkzeuge u. dgl. mit Ólein- 
guBventilvetschluB. 5.1.28.

Patent-Anmeldungen.
die vom 9. Februar 1928 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5a, 12. O. 63089. Edgar Eugene Greve, Bellevue 
(V. St. A.). Drehtisch fur Tiefbohrmaschinen. 7.1.25.

5 a, 23. S. 73827. William Valentine Seifert, Los Angeles 
(V. St. A.). Bohrwerkzeug mit umlaufenden Schneidscheiben. 
24. 3. 26.

5b, 34. St. 38471. Hans Hundrieser, Berlin-Halensee, 
und Alfred Stapf, Berlin. GesteinzerreiBer. 26.9.24.

10 a, 12. K. 103297. Dr.-lng. eh. Heinrich Koppers, 
Essen. Bedienungsvorrichtung fur selbstdichtende Koksofen- 
turen. 10.3.27.

12e, 3. C. 39723. Cheminova Gesellschaft zur Ver- 
wertung chemischer Verfahren m. b. H., Berlin. Verfahren 
zur Vermeidung von Verdunstungsverlusten bei der Ge
winnung fluchtiger Stoffe aus Gas- oder Dampfgemischen 
mit Hilfe eines Absorptionsmittels. 27.4.27.

12 e, 5. F. 61132. Lurgi Apparatebau-G. m. b. H., Frank
furt (Main). Brudenabzug fur Brennstoff-, besonders Braun-

2. F r a ch t en ma r k t .  Der Markt war in Cardiff im 
allgemeinen lebhafter ais in den nordóstlichen Hafen, wo 
er einerseits unter dem schlechten Wetter und Verspatungen 
der ankommenden Schiffe und anderseits unter der Stille 
auf dem Kohlenmarkt zu leiden hatte. Das siidamerikanische 
Geschaft von den Waliser Hafen aus war besser ais vor 
einiger Zeit, und auch die Frachtsatze im Mittelmeergeschiift 
erhóhten sich leicht. Das westitalienische Geschaft war 
unregelmaBig. Die Verschiffungen zu den Kohlenstationen 
zeigten in der letzten Woche eine Besserung nach Menge 
und Preis, wahrend das Kiistengeschaft das gleiche wie 
in der Vorwoche war. Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 
8/4V4 s, -Le Havre3/3s, -Alexandrien 10/9 s, -La Plata 12/9 s 
und fiir Tync-Hamburg 3/7 '/2S .

E R I C H T.
kohlenlrockner mit Schlotvorkammer und eingebauter elek- 
trischer Niederschlagseinrichtung. Zus. z. Pat.441 562. 30.3.26.

12i, 1. B. 128737. Heinrich Bomke, Dortmund, Eisen- 
und Stahlwerk Hoesch. Herstellung von Wasserstoff oder 
Stickstoff-Wasserstoff-Gemischen. 13.12. 26.

12 i, 1. N. 26865. Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstof- 
aktieselskab, Oslo. Reinigung von Gasen, welche zur Am- 
moniakherstellung verwendet werden sollen. 24.1.27. Nor- 
wegen 25. 2. 26.

20d, 8. T. 29918 und 31174. Dipl.-Ing. Rudolf Tobias, 
Bad Oeynhausen. Achslager fiir Abraum - Fórderwagen. 
10.2. und 28. 2.25.

20d, 8. T. 31578. Dipl.-Ing. Rudolf Tobias, Bad Oeyn
hausen. Achslager fiir Abraumfórderwagen mit einem ge- 
meinsamen Gehause fiir die beiden Lagerschalen des Rad- 
satzes. 19.3.26.

20g, 3. L. 66863. Lubecker Maschinenbau-Gesellschaff, 
Liibeck. Verfahren zum Uberfiihren von auf Oleisen arbeiten- 
den Fórdergeraten von einer Gleisstrecke auf eine andere. 
22. 9. 26.

23 b, 1. A. 48831. A.O. fur Kohlensaure-Industrie und 
Dr. Ernst B. Auerbach, Berlin. Verfahren zur Behandlung 
von Mineralólen und Mineralólprodukten, besonders zu ihrer 
Trennung in verschiedene Bestandleile. 25.9.26.

23 b, 3. R. 70834. A. Riebecksche Montanwerke A.G., 
Halle (Saale). Verfahren zurTrocknung von Rohbraunkohle 
bei der Montanwachsherstellung. 8.4.27.

24e, 10. B. 117046. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Ver- 
fahren zum Vorwarmen der Blaseluft fiir Gasgeneratoren.
3. 12. 24.

24 k, 4. U. 9085. Union d’Electricite, Paris (Frankreich). 
Warmeaustauschvorrichtung, besonders zur Erhitzung von 
Luft. 12.12.25. Frankreich 21.11. 25.

26 d, 8. L. 62931. Dipl.-Ing. Franz Lenze, Miilheim 
(Ruhr)-Styrum. Abscheidung von durch Kalte abscheidbaren 
Bestandteilen aus Gasen. 8.4.25.

26 d, 8. St. 42345. Firma Karl Still, Recklinghausen, 
Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Gasen. 5. 3. 27.

35 a, 10. 0 . 16203. Dipl.-Ing. Otto Ohnesorge, Bochum. 
Treibscheibenfórderung mit Spannungsausgleich. Zus. z. 
Anm. 0 . 15610. 29.12.26.

35 a, 22. A. 48896. A.G. Brown, Boveri & Cie., Baden 
(Schweiz). Einrichtung zum selbsttatigen Regeln von elek- 
trisch betriebenen Fórderanlagen nach einem bestimmten 
Fahrdiagramm. 2. 10. 26.

74c, 10. S. 80675. Siemens & Halske A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Elektrische Signalanlage, besonders fiir 
Gruben u. dgl. 9.7.27.

80 a, 25. T. 32040. »TeIex« Apparatebau-G. m. b. H., 
Frankfurt (Main). Einrichtung zur Absaugung und Ruck- 
gewinnung der beim Pressen von Braunkohlenbriketten 
entstehenden Fallkohle. 2.7.26.

81 e, 25. O. 15748. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Kokslósch- und Verladeeinrichtung. 4. 6. 26.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patcntes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjShrige Frist, innerhalb dereń eine N l c h t i g k e i t s k l a g e  gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

5c (9). 454685, vom 25. Februar 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 29. Dezember 1927. M ax  H u p p e r t
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und Franz  Bock in W a n n ę .  Kappschuh fiir  die im 
Bergwerksstreckenausbau verwendeten Tiirstdcke aus T-Profil- 
eisen.

Der Schuli umfaBt den untern Flansch der I-fórmigen 
Kappschiene und hat zwei Lappen, die nach Art eines 
Sattels auf dem Steg des I-fórmigen Stempels aufsitzen. 
Die auf dem Steg des Stempels aufruhende Flachę des 
Schuhes ist dabei so nach unten gewolbt, daB der Schuh 
auf dem Steg des Stempels eine Schaukelbewegung aus- 
fiihren kann, wenn die Kappschiene aus der wagrechten 
Lage gebracht wird. Die nach den Flanschen des Stempels 
gerichteten Flachen der Lappen des Schuhes kónnen so 
nach auBen gewolbt sein, daB die Lappen bei jeder Lage 
des Schuhes auf dem Stempel an dessen Flanschen anliegen.

5d (3). 454686, vom 13. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 29. Dezember 1927. Gutehof fnungs- 
hiitte A.O. in  O b e r h a u s e n  (Rhld.). Schleusenrutsche.

Die Rutsche, die in ais Fórderschachte dienenden 
Wetterschachten Verwendung finden soli, ist allseitig ge
schlossen. In der Rutsche sind eine oder mehrere Pendel- 
klappen o. dgl. angeordnet, die selbsttatig den Unter- oder 
Uberdruckraum gegen die AuBenluft absperren, wenn sich 
nicht geniigend Fórdergut in der Rutsche befindet. Eine 
der oder samtliche Pendelklappen sind so mit dem Antrieb 
einer am Austragende der Rutsche vorgesehenen Austrag- 
vorrichtung sowie mit einer Signalvorrichtung und einem 
VerschluBschieber verbunden, daB der Antrieb der Austrag- 
vorrichtung ausgeriickt wird, die Signalvorrichtung in Tatig
keit tritt und der VerschluBschieber geschlossen wird, wenn 
die Klappen in die VerschluBlage pendeln.

5d (3). 454687, vom 13. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 29. Dezember 1927. Gutehof fnungs- 
hfitte A.G. in Oberhausen (Rhld.). Schleuseneinrichtutig.

Die Einrichtung, die zum Ausschleusen von Fórdergut 
aus dem Unter- oder Uberdruckraum von ais Fórderschachte 
dienenden Wetterschachten in die AuBenluft verwendet 
werden soli, besteht aus einem endlosen Kratzerband, das 
durch eine kastenfórmjge, d. h. allseitig geschlossene Rinne 
aus dem Unter- oder Uoerdruckraum in den Raum gefuhrt 
wird, in dem Atmospharendruck herrscht. Die obere Wan- 
dung der Rinne, durch die das obere Bandteil lauft, ist in 
ihrer ganzen Breite oder auf einem Teil ihrer Breite in der 
Fórderrichtung verschiebbar und wird durch eine Feder 
oder ein Gewicht in der Ruhelage gehalten. Auf dem ver- 
schiebbaren Teil der Wandung ist eine Anschlagnase an
geordnet. Falls sperrige Stucke auf das Fórderband ge- 
langen, driicken diese Stucke die verschiebbare Wandung 
zuruck, wobei die Anschlagnase der Wandung den Antrieb 
des Bandes ausriickt und eine Signalvorrichtung in Tatig
keit selzt.

lOa (11). 454689, vom 13. Januar 1924. Erteilung 
bekanntgemacht am 29. Dezember 1927. C o l l i n  & Co. 
und J ose f  Scha f e r  in D o r t m u n d .  Beschickung von 
Kokskammern oder Steilretorten.

Die nach der Beschaffenheit der Kohle jeweilig erforder- 
liche Verdichtung der Kohle in den Kokskammern oder 
Retorten soli dadurch erzielt werden, daB die Kohle mit 
einer groBen Fallgeschwindigkeit in die Kammern oder 
Retorten eingetragen wird. Dieses kann dadurch geschehen, 
daB die Fulltrichter hóher ais es bisher ublich ist, uber den 
Kammern angeordnet, bei ihrer Entleerung gehoben oder 
mit in verschiedener Hohe liegenden Austrittsóffnungen ver- 
sehen werden, oder daB die Kohlen durch SchIeudervor- 
richtungen senkrecht nach unten in die Kammern oder Re
torten geschleudert werden. Die in diesen befindliche ver- 
dichtete Kohle soli alsdann durch aufgesetzte Gewichte 
unter Druck gehalten werden. Damit die ganzen Kammern 
oder Retorten mit verdichteter Kohle gefiillt werden, kann 
die Einfiillóffnung sich uber den ganzen. Querschnitt der 
Kammern oder Retorten erstrecken. Die Óffnung laBt sich 
dabei durch einen mehrteiligen, gegebenenfalls durch Ver- 
steifungen unterstutzten Deckel schlieBen, an dem die sich 
auf den Kokskuchen aufsetzenden Belastungsgewichte auf- 
gehangt sind. Diese kónnen mit Abzugsóffnungen fiir die 
sich in den Kammern oder Retorten bildenden Gase ver- 
sehen sein.

lOa (11). 454690, vom 16. Mai 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 29. Dezember 1927. Co l l i n  8t Co. und 
Josef Schafer in Dor tmund.  Beschickung von Koksofen.

Zus. z. Pat. 454689. Das Hauptpatent hat angefangen am
13. Januar 1924.

Die Kohle soli mit groBer Wucht aus den Kammern 
oder Retorten in die fahrbaren Beschickungsbehalter ein- 
gefiillt und dadurch bereits in diesen verdichtet werden. 
Aus den Beschickungsbehaltern soli der verdichtete Kohlen- 
kuchen alsdann durch eine der Einfiillóffnung der Kammern 
oder Retorten angepaBte Bodenóffnung der Behalter von 
oben her in die Kammern oder Retorten eingeschoben 
werden. Zwischen die Kohlen- oder Vorratsraume und die 
Beschickungsbehalter laBt sich ein Zwischenbehalter ein- 
schalten, aus dem die Kohle mit groBer Wucht in die Be
schickungsbehalter fallt.

10 a (26). 454691, vom 27. Januar 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 29. Dezember 1927. D ipl.-Ing. Got t f r i ed 
Begas in Ber l i n .  Schwelofen aus zwei stehend angeord- 
tieten gleichaclisigen Trommeln.

In dem Ringraum zwischen den beiden Trommeln des 
Ofens ist ein ein- oder mehrgangiger schraubenfórmiger 
Rost angeordnet, dessen Stabe teils mit der auBern, teils 
mit der innern Trommel fest verbunden sind. Die beiden 
Trommeln werden in entgegengesetzter Richtung hin und 
her gedreht, wodurch der auf dem Rost liegenden Kohle 
eine Vorschubbewegung erteilt wird. Die eine der Trommeln 
kann auch fest stehen, wahrend die andere hin und her 
gedreht wird.

lOa (36). 454621, vom 18. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 22. Dezember 1927. Dr.-Ing.  Fr i t z
G. H o f f m a n n  in L u g a u - N e u ó l s n i t z  (Erzgebirge). 
Schwelofen mit Aufienbeheizung.

Der Ofen hat oben und unten offene, stehende eiserne 
Retorten, die durch senkrechte Querwande in nebeneinander 
liegende schmale Schwelraume geteilt sind. Die Retorten 
sind durch schmale, oben und unten geschlossene Heiz- 
raume voneinander getrennt, in denen wagrechte eiserne 
Fuhrungsleisten fur die Heizgase so angeordnet sind, daB 
die Gase in wagrechter Richtung zickzackfórmig durch die 
Heizraume strómen. Die Querwande und Fuhrungsleisten 
sind so mit den Retortenwandungen verbunden, daB ein 
Verziehen des Ofens bei hóherer Temperatur nicht ein- 
treten kann. Die senkrechten Querwande der Schwelraume 
lassen sich hohl ausbilden und so mit Óifnungen versehen, 
daB die in den Raumen entstehenden fliichtigen Schwel- 
stoffe durch sie abgeleitet werden. Der aus Retorten und 
Heizraumen bestehende Ofenkórper kann zwecks leichterer 
Entleerung der Schwelraume und zwecks Verdichtung des 
Schwelgutes wahrend des Einfullens und Erhitzens des 
Schwelgutes einer mechanischen Erschiitterung ausgesetzt 
werden. Mehrere Ofenkórper kónnen strahlenfórmig (radial) 
mit einem auf Kugeln ruhenden Zahnkranz verbunden 
werden, der sich drehen laBt. In diesem Fali wird unter- 
halb der Ofenkórper eine ringfórmige Platte ortfest ange
ordnet, die mit einer Durchtrittsóffnung versehen ist, durch 
die der Inhalt der Retorten ausgetragen wird. Die Heiz
gase werden den Heizraumen von der Mitte her aus einem 
Sammelraum zugefuhrt und nach der Mitte hin in einen 
Sammelraum abgeleitet, wobei die Abdichtung der sich mit 
den Ofenkórpern drehenden Sammelraume durch Flussig- 
keitsverschlusse bewirkt wird.

12 r (1). 454 764, vom 12. August 1921. Erteilung be
kanntgemacht am 29. Dezember 1927. Zeche  M a t h i a s  
St innes in Essen.  Verfahren zur Hersteilung von Leicht- 
ólen durch Warmespaltung von Urteer.

Die bei der Destillation der Kohle entstehenden heiBen 
urteerhaltigen Gase sollen kurz nach ihrem Austritt aus 
dem Ofen bei iiber dem Taupunkt des Teeres liegenden 
Temperaturen gleichzeitig mit iiberhitztem Wasserdampf 
uber erhitzte poróse Massen, z. B. Schwelkoks, geleitet 
werden.

40 c (6). 454646, vom 3. Dezember 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 22. Dezember 1927. Deutsche Ver- 
suchsanstal t  fur Luftfahrt  e. V. in Berl in-Adlershof.  
Verfahren zur Hersteilung von chemisch reinem Aluminium.

Bei der elektrolytischen Reinigung von gewóhnlichem 
Huttenaluminium, bei der mit drei iibereinanderliegenden 
Schichten gearbeitet wird, soli ais unterste Schicht (Anoden- 
schicht), die von der obersten Schicht (Kathodenschicht) 
durch den Elektrolyten getrennt ist, ein vorgereinigtes Alu
minium mit etwa 99,8-99,9 °/o Aluminiumyerwendet werden.
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Zur Erhohung des spezifischen Gewichts der untersten 
Schicht sollen dabei dem diese Schicht bildenden vorge- 
reinigten Aluminium schwer oxydierbare Edelmetalle mit 
hohem spezifischem Gewicht zugesetzt werden, besonders 
solche Edelmetalle (Gold, Platin), die im festen Zustand in 
Aluminium nicht loslich sind.

40c (6). 454719, vom 13. Januar 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 29. Dezember 1927. R i cha rd  Mu l l e r  
in Ber l i n  -Wi lmersdor f .  Verfahren zur Erhohung des 
spezifischen Oewichts eines geschmolzenen Elektrolyten.

Dem geschmolzenen Elektrolyten soli Barium- oder 
Slrontiumoxyd, Barium- oder Strontiumsuperoxyd oder 
Barium- oder Strontiumkarbonat in kunstlicher oder natiir- 
licher Form (Witherit oder Strontianit) zugesetzt werden.

40d (1). 454593, vom 23. Februar 1922. Erteilung be
kanntgemacht am 22. Dezember 1927. Siemens & Halske 
A.G. in Berl in-Siemensstadt .  Vergiitung vorbehandelter 
Metalle. Zus. z. Pat. 420337. Das Hauptpatent hat ange
fangen am 22. Mai 1919.

Metalle, die bei einer Vorbehandlung (z. B. bei der 
Oewinnung aus Flussigkeiten durch Elektrolyse oder aus 
einem Oxyd durch Reduktion) eine Phasenanderung unter- 
halb ihres Schmelzpunktes erlitten haben, sollen dem durch 
das Hauptpatent geschutzten Yerfahren unterworfen werden,

d. h. die Metalle sollen vor der weitern Bearbeitung einem 
TemperaturstoB ausgesetzt werden, um die sehadlichen 
Wirkungen der Rekristallisation (Bruchigwerden, Ande- 
rungen der technischen Eigenschaften o. dgl.) zu verhindern.

81 e (103). 454562, vom 14. Januar 1927. Erteilung 
bekanntgemacht am 22. Dezember 1927. Oberschlesische 
Damp f ke s se l -Beda r f s-G .  m. b. H. in Gleiwi tz.  Von 
fiand zu bedienender Zweiseitenkipper.

Der Kipper besteht aus einem zur Aufnahme der zu 
kippenden Fórderwagen dienenden Obergestell und einem 
quer zum Gleis liegenden Untergestell. In diesem sind 
auBerhalb und innerhalb der Schienen des Fórdergleises 
Rollen gelagert, auf denen die bugelartigen Endteile des 
Obergestelles aufruhen. Die Endteile des Obergestelles 
sind so gebogen und die Rollen so angeordnet sowie be- 
messen, daB die Endteile bei der Ruhelage des Gestelles 
auf den auBerhalb der Oleisschienen liegenden Rollen des 
Untergestelles aufruhen, wahrend die Endteile sich beim 
Kippen des Obergestelles zuerst auf den auBerhalb des 
Gleises liegenden und dann auf den innerhalb des Gleises 
liegenden Rollen abwalzen, die einen kleinern Durchmesser 
ais die auBern Rollen haben. Dadurch werden beim Kippen 
des Obergestelles dessen Unterstiitzungsachsen so verlegt, 
daB das Kippen und Aufrichten der Fórderwagen nur einen 
ganz geringen Kraftaufwand erfordert.

B U C H E R S C H A  U.
Grundziige der Bergwirtschaftslehre. Von Bergrat A. 

Dahms.  1. T.: Al lgemeine Bergwi r t schaf t s
lehre. 3. Aufl. 76 S. 2. T.: Speziel le Bergwi r t 
schaftslehre.  2. Aufl. 85 S. (Die Bergbautreibenden.) 
Leipzig 1927, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. 
Werner Scholl. Preis jedes Teiles geh. 2,30 „H, geb. 3 M. 
Der Verfasser spricht im Vorwort von seiner Erteilung 

des Unterrichts in der Bergwirtschaftslehre an einer Berg- 
schule, die ihn die Liicke einer kurzeń Zusammenfassung 
der wichtigsten allgemeinen bergwirtschaftlichen Aufgaben 
hiitte empfinden lassen. Hierzu ist zunachst zu bemerken, 
daB die Lehrplane der verschiedenen preuBischen und 
sachsischen Bergschulen wohl »WirtschaftsIehre«, aber 
nicht »Bergwirtschaftslehre« ais besonderes Lehrfach an- 
fiihren. Selbstverstandlich ist es durchaus richtig, wenn 
der Lehrer der Wirtschaftskunde immer wieder im Unter- 
richt Beispiele aus dem Berg- und Hiittenwesen verwendet, 
die es ja in Fiille gibt. Sehr vieles aus dem Inhalt beider 
Bandę kommt in der eigentlichen Bergbaukunde zur 
Sprache, die doch auch immer die Wirtschaftlichkeit des 
Bergbaus betonen muli, ferner auch in der Geologie 
(Lagerstiittenlehre), in der Gesetzeskunde (Berggesetz. 
soziale Gesetzgebung) und im Grubenrechnungswesen.

Ohne Frage enthalten die beiden Bandę viel Stoff, der 
sich fiir den Lehrer der Bergschule in den verschiedenen 
oben genannten Fachern gut verwenden laBt, so daB ihr 
Studium nur empfohlen werden kann. Auch fiir den prak- 
tischen Grubenbeamten und den im Gewerkschaftswesen 
Arbeitenden bietet sich besonders im zweiten Teile viel 
Beachtenswertes.

Im ersten Teil werden behandelt: Die Bauwurdigkeit 
einer Lagerstatte nach Selbstkosten und Yerkaufspreis, der

Raubbau — ein Begriff, der gerade in der gegenwartigen 
Zeit der Rationalisierung strittiger denn je ist —, die 
Statistik und die Lagerstatteninventur; im zweiten Teil 
hauptsiichlich die Form des Bergwerksbetriebes und seine 
Organisation mit den Unterabschnitten: die Bergwerks- 
besitzer, die Arbeitnehmer, die Organisationen der Berg- 
bautreibenden, die Arbeitsvermittlung, das Versicherungs- 
wesen im Bergbau und die Griindung und Finanzierung von 
Bergwerksunternehinungen. Ais Anlage ist der Entwurf zu 
einem Betriebsplane beigefiigt. Der Verfasser bringt tiberall 
die neusten Zahlen aus der Statistik und sehr voII- 
standige Verzeichnisse aller Verbiindc der Arbeitgeber, der 
Arbeiter und der Angestellten. Grahn.

Gesetz zur Abanderung der Arbeitszeitverordnung vom
14. April 1927. Nachtrag zum Arbeitszeitrecht. Von 
Ministerialrat i. R. Gerhard Klehmet ,  Geh. Ober- 
regierungsrat. (Das neue Arbeitsrecht, Bd. 7a.) 80 S. 
Berlin 1927, Franz Vahlen. Preis in Pappbd. 2 JL  

Der Verfasser bringt in Erganzung des voa ihm im 
Jahre 1924 herausgegebenen bekannten Erlauterungs- 

buches zu der Verordnung iiber die Arbeitszeit vom
21. Dezember 1923 den Wortlaut des Abanderungsgesetzes, 
dann die neue Fassung der Arbeitszeitverordnung nebst 
Erlauterungen und anhangsweise die Ausfiihrungsbestim- 
mungen in ihrer neuen Gestalt sowie die sonst seit 1924 im 
Bereiche des Arbeitszeitrechtes erlassenen Vorschriften. Die 
Erlauterungen behandeln eingehend die abgełinderten Teile 
der Verordnung. Bescheide des Reichsarbeitsministers, die 
inzwischen ergangen sind, werden iiberall angezogen.

Schltiter.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkunungen Ut in N r. 1 au f den Seiten 34-37 yerdffentlicht. * bedeutet Text■ oder Tafelabblldungen.)

Mineralogie und Geologie.

D ie  n u t z b a r e n  Lage r s t a t t e n  S u d a m e r i k a s .  
Von Gerth. Intern. Bergwirtsch. Bd. 3. 1928. H. l .  S. 1/6*. 
Kurzer Uberblick uber die wichtigsten MineraWorkommen 
und den Stand ihrer ErschlieBung.

D as G o l d v o r k o m m e n  des Pi t anguy-Dist r i kts  
im ó s t l i c h e n  M i n a s -Ge r a e s  (Brasi l i en) .  Von

Knecht. Z. pr. Geol. Bd.36. 1928. H. l .  S. 7/11*. Oeolo- 
gischer Aufbau des Gebiets. Mineralfiihrung und Ent- 
stehung der Goldquarzgange. Nutzbarmachung der Lager
statten.

D ie  P l a t i n l a g e r s t a t t e n  der  Repub l i k  Kolum- 
b i en  (Sudamer i ka ) .  Von Kellner. Z. pr. Geol. Bd.36.
1928. H. 1. S. 1/7*. Kennzeichnung der geographischen, 
geologischen und lagerstattlichen Verhaltnisse.
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Fu r t he r  m o d i f i c a t i o n s  of the c o r r e l a t i o n  of 
the coa l-seams  of the N o r t h u m b e r l a n d  and 
Durham C o a l f i e l d .  Von Hopkins. Trans. Eng. Inst. 
Bd.74. 1928. Teil 4. S. 221/41*. Erorterung stratigraphischer 
Beziehungen zwischen Flózen in den genannten Kohlen- 
becken. Aussprache. Schrifttum.

O re  at deep  l eve l s  in the C r i p p l e  Creek  
Distr i ct ,  Co l o r a do .  Von Loughlin. Trans. A. I. M. E. 
Bd.75. 1927. S. 42/73*. Eingehende geologische und lager- 
staltliche Beschreibung des Vorkommens an Hand der berg
baulichen Aufschlusse.

S t r oo m t i n e r t s- a f z e t t i n g ę n  in Mex i co .  Mijn
wezen. Bd. 5. 1928. H. 7. S. 73/5. Uber das Vorkommen von 
Zinnerzen in Mexiko.

Bergwesen.

B e r gn i an n i s c h e  P r o b l e m e  der O ege n wa r t .  
Von Orumbrecht. Z. Oberschl. V. Bd.67. 1928. H.2. S. 74/80. 
Geophysikalische Verfahren. Abteufen von Gefrierschachten. 
Auswahl und Ausgestaltung des Abbauverfahrens. Aus- 
nutzung des Oebirgsdruckes. Verdrangung der SchieBarbeit. 
Band- und Skipfórderung. MaschinenmaBiger Streckenvortrieb 
im Braunkohlenbergbau. Schwimmaufbereitung. Chemische 
Verarbeitung der Kohle. Arbeitsschulung.

D ie  E n t w i c k l u n g  des  B e r g b a u s  i n_ J u g o - 
s!avien. Mont. Rdsch. Bd. 20. 1.2.28. S .63/71. Uberblick 
uber die geologischen Verhaltnisse und die bergniannische 
ErschlieBung der verschiedenen Erz- und Kohlenlager- 
statten. Bergbaustatistik.

An t h r a c i t e  d e v e l o p m e n t s  at G w a u n - C a e -  
Ourwen.  Coli. Engg. Bd. 5. 1928. H.48. S.58/69*. Be
schreibung der neuen Anlagen auf dem Steer-Schacht. 
Hangebank. Fullórter. Fórdermaschine und Kesselhaus. 
Kraftzentrale. Sieberei.

Kupfer l and Katanga.  Von Kroll. Metali Erz. Bd.25.
1928. H. 3. S. 49/53*. Oewinnung, Aufbereitung und Ver- 
huttung der Kupfererze. Andere Metalle und Mineralien so
wie deren Vorkommen und Oewinnung. Verkehrswege. 
Wasserkrafle. Bergrechtliche und wirtschaftliche Verhalt- 
nisse.

D as A b t e u f e n  v on  G e s e n k e n  u n t e r  Ver- 
wendung von  W a g e n f ó r d e r u n g  a n s t a t t  Kubel- 
f ó r d e r u n g .  Von Leinau. Bergbau. Bd.41. 2.2.28.
S.49/54*. Genaue Beschreibung des Verfahrens sowie Er- 
5rterung seiner Vor- und Nachteile.

U n d e r g r o u n d  deep-ho l e  p r o s pe c t i n g  at the 
Eagl e-P i c h e r M i n e s. Von Netzeband. Trans. A. l.M. E. 
Bd.75. 1927. S .35/41*. Die Aufsuchung von Lagerstatten im 
Erzbergbau mit Hilfe tiefer Bohrungen von den Gruben- 
bauen aus. Beschreibung und Betriebsweise einer Bohr- 
maschine. Kosten.

Loss of s l ack coa l  in m i n i n g .  Von Roberts. 
Coli. Engg. Bd. 5. 1928. H. 48. S. 71/2 und 77. Unter
suchung der Frage, in welcher Weise die heute noch in 
den Versatz gebrachte Feinkohle verwertet werden kann. 
Brikettieren der mit Koksstaub vermischten Kohle. Ver- 
kokung der Brikette.

Der wa s s e r d i c h t e  A u s b a u  v o n S c h a c h t e n  in 
nicht s t an d f e s t e n  G e b i r g s s c h i c h t e n .  Von Muller. 
Gluckauf. Bd.64, 11.2.28. S. 169/76*. Die nachteiligen Ein- 
wirkungen auf den Schachtausbau im schwimmenden Deck- 
gebirge. Einsturz von Hohlraumen hinter dem Schachtaus
bau. Eisdruck. Gebirgsdruck. Nachgeben der den wasser- 
dichten Schachtausbau tragenden Griindung. (SchluB f.)

G e b i r g s d r u c k e r s c h e i n u n g e n  im K o h l e n 
b e r gb a u ,  e r l a u t e r t  an der  G r u b e  H a u s h a i n  in 
Oberbayern. Von Langecker. B. H. Jahrb. Bd. 76. 15.1.28. 
S. 25/40. Eingehende Untersuchungen uber den Ursprung 
und die Auswirkungen des Gebirgsdruckes.

Accelerat ion st resses in wi re hoist ing-ropes.  
Von Boomsliter. Trans. A. 1. M. E. Bd.75. 1927. S .74/96*. 
Untersuchungen uber die in F5rderseilen auftretenden Be- 
schleunigungskrafte. Beschreibung einer Versuchseinrichtung 
und von Versuchen. RechnungsmaBige Auswertung der 
Ergebnisse.

Para l l e l  d r ums  and  rope  angl es .  Von Lindley. 
Coli. Engg. Bd.5. 1928. H.48. S .73/7*. RechnungsmaBige 
Ermittlung des gunstigsten Durchmessers einer zylindrischen 
Fórdertrommel fur einen gegebenen Schacht.

Der A n s c h l u B  der L u f t b e h a l t e r  an die Rohr- 
•ei tungen fur  den  Be t r i eb  der  Druck l u f t l oko- 
wot iven un te r t age .  Von Sauermann. Gluckauf. Bd.64.

11.2.28. S. 187/8*. Beschreibung einer Anordnung, die der 
rechtzeitigen Auscheidung des Wassers Rechnung tragt.

D ie B e k a m p f u n g  der  K o h l e n s a u r e g e f a h r  in 
N i e de r s ch l e s i e n .  Von Kindermann. (SchluB). Z. Ober
schl. V. Bd.67. 1928. H. 2. S. 80/6*. Mechanische Wirkungen 
von Kohlensaureausbruchen. EinfluB auf die Oesundheit. 
Unterweisung der Belegschaft. ErschutterungsschieBen. Die 
neuern Verfahren der Kohlensaurebekampfung.

A p r ac t i c a l  s o l u t i o n  of  the h i gh- t empera-  
t ure deep-mini ng problem by natural  vent i lat ion.  
Von Miller. Trans. Eng. Inst. Bd.74. 1928. Teil 4. S.242/60*. 
Versuche und Erfahrungen uber die Bewetterungsmóglich- 
keit tiefer, heiBer Gruben ausschlieBlich durch den natiir- 
lichen Wetterzug. Kritische Betrachtungen.

The v e n t i 1 a t i o n of m i ne s  c o n s i d e r e d  f r o m  
the e n g i n e e r i n g  s t an d p o i n t .  Von Briggs. Coli.Engg. 
Bd. 5. 1928. H.48. S. 52/7*. Kosten der Wetterfuhrung. Die 
Gesetze der Wetterbewegung in Grubenbauen. Die Be
ziehungen zwischen Druck und Wettermenge. EinfluB des 
natiirlichen Wetterzuges und seine Bestimmung. Der 
Widerstand einer Orube.

U n d e r g r o u n d  ai r c o n d i t i o n s  and  vent i I at ion 
m e t h o d s  a t  T o n o p a h ,  Nev. Von Pickard. Trans. 
A. I. M. E. Bd.75. 1927. S. 107/21. Untersuchung der Wetter
fuhrung verschiedener Gruben des genannten Bezirks. Vor- 
schlage zu ihrer Verbesserung. Aussprache.

V e n t i l a t i o n  of the L i b e r t y  T u n n e l s  at Pitts- 
b u r g h. Von Huber. Trans. A. I. M. E. Bd.75. 1927.
S. 122/40*. Besprechung der Einrichtujigen zur Beluftung 
der groBen Verkehrstunnel. Aussprache.

P h y s i o l o g i c a l  effects of mine dusts. VonCollis. 
Trans. A. I. M. E. Bd.75. 1927. S. 97/106. Die gesundheit- 
lichen Gefahren des Staubes in Bergwerken. Sterblichkeit 
der Bergarbeiter. Staubbekampfung. Aussprache.

S u r f a c e  s u b s i d e n c e  c a u s e d  by m i n i n g  
ope r a t i on s .  Von Louis. Coli. Engg. Bd. 5. 1928. H.48.
S. 81/4*. Untersuchungen iiber den EinfluB des Bergbaus 
auf die Senkung der Tagesoberflache. Bruchwinkel. Theorien. 
Die Wirkung des Abbaus auf die hangenden Schichten. Ein
fluB der Zeit.

B a u m e c h a n i k  bei  B e rgs ch ad e n. Von Dahlmann. 
Techn. BI. Bd. 18. 4.2.28. S.57/9*. Kennzeichen des Auf- 
tretens von Bergschaden an Gebauden.

Dampfkessel- und Alaschinenwesen.

Koh l e n s t a u b -  oder  Ros t f e u e ru n g ? Gesichts- 
punkte fiir die Wahl  einer geeigneten Dampfkessel- 
f e u e r u n g  f u r  f e s t e  B r e n n s t o f f e .  Von Niessen. 
Arch. Warmewirtsch. Bd. 9. 1928. H.2. S. 55/8*. EinfluB des 
Kapitaldienstes, des Fórderweges und der Aufbereitung auf 
die Wirtschaftlichkeit der Kohlenstaubfeuerung. Betriebs- 
technische Gesichtspunkte. Versuchsergebnisse.

U n t e r s u c h u n g  uber  die V e r b r e n n u n g  de r  
Koh l e  auf  dem Ros t  mi t  v o r g e w a r m t e r  O be r -  
luft.  Von Jungę. (Forts.) Zentralbl. Hutten Walzw. Bd.32.
8.2.28. S.84/9*. Allgemeine Grundlage. Verbrennung der 
festen Bestandteile der Kohle auf dem Rost. (Forts. f.)

U n t e r s u c h u n g e n  uber  Schmel zvorgange  bei 
B r enns t o f f a s c hen .  Von Bunte und Baum. GasWasser- 
fach. Bd.71. 4.2.28. S. 97/101*. Bisherige Untersuchungs- 
verfahren und Erkenntnisse. Eigene Versuche uber Kegel- 
schmelzpunkte. (SchluB f.)

E l ec t r i c  c on t r o l  in the b o i l e r  house.  (SchluB 
statt Forts.) Engg. Bd. 125. 3.2.28. S. 145/6*. Anordnung 
und Schaltweise der elektrischen Uberwachungseinrichtungen 
in einem gróBern Kesselhause.

Ber i c h t  uber  d i e  Fo r t s c h r i t t e  in der  A u f b e 
r e i t u n g  des  S p e i s e  w a s s e r s  i n  d e n  J a h r e n  
1925- 1927. Von Hofer. Chem. Zg. Bd.52. 8.2.28. Fort- 
schrittsber. S. 10/18. Klaren und Filtern. Enthartungsver- 
fahren. Elektrochemische Reinigung. Neutralisieren. Ent- 
ólen, Entgasen. Abscheiden von Kesselstein. Analytische 
Untersuchung.

B e r e c h n u n g  e i ner  Bergwerksfórdermaschine 
bei  A n w e n d u n g  neuer  Me t hoden .  Von Bernhard. 
Fórdertechn. Bd.2I. 20.1.28. S.42/7*. Theorelische Grund- 
Iagen zur Berechnung einer Neuanlage. Durchfuhrung eines 
Zahlenbeispiels. (Forts. f.)

Elektrotechnik.

D ie  Erzeugung sehr hoherOl e i chspannungen .  
Von Marx. E .T .Z. Bd.49. 9.2.28. S. 199/201*. Erzeugung
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von SpannungsstóBen sowie einer ruhenden Gleichspannung. 
Berechnung der Spannungshohe. Anwendung.

Fo r t s c h r i t l e  im Bau e l ek t r i s che r  Maschinen.  
Von Niethammer. Z. V. d. I. Bd. 72. 4.2.28. S. 129/36*.
Turbo-Synchronstromerzeuger. Berechnung der Grenzlei- 
stung. (Forts. f.)

A. C. m o t o r s fo r  c o 11 i e r i e s. IV. Von OHiver. 
(Forts.) Coli. Engg. Bd.5. 1928. H.48. S. 78/80*. Kaskaden- 
Motoren. Verfahren zur Geschwindigkeitsreglung groBer 
lnduktionsmotoren. (Forts. f.)

Hiittenwesen.

Be i t r ag  zur  S c h w i n d u n g  von S t ah l guB.  Von 
Kórber und Schitzkowski. Stahl Eisen. Bd. 48. 2.2.28.
S. 129/35*. Versuchsanordnung. Schwindungsversuche an 
StahlguB aus dem Siemens-Martinofen mit saurer Zu- 
stellung. (SchluB f.)

D ie E i g e n s c h a f t e n  von G u Be i s e n  bei niedri- 
gen T e m p e r a t u r e n  un t e r  b e s on d e r e r  Be r u c k 
s i c h t i g u n g  v on  G u B r o h r e n  u n d  G u B r o h r -  
l e i t u n gen .  Von Pardun und Vierhaus. OieB. Bd. 15.
3.2.28. S. 99/102*. Beobachtungen an GuBstiicken im 
Winter. Festigkeitsversuche an verschiedenen GuBarten 
bei Gefriertemperaturen.

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  
be i  H i i t t e n ó f e n ,  u n t e r  Be r u c k s i c h t i g u n g  de r  
e r ha l t e n e n  B e t r i e b s e rge bn is s e. Von Beckmann. 
(SchluB.) Warme. Bd.51. 4.2.28. S. 93/6*. Vereinigter
Platinwarm- und Blechgliihofen.

Chemische Technologie.

Coa l  c a r b o n i s i n g  to p roduce  oi l.  Coli. Engg. 
Bd.5. 1928. H.48. S. 70*. Kurze Beschreibung einer nach 
dem Verfahren von Doorkovitz ausgefiihrten Anlage.

T he  M a c l a u r i n  smoke l ess- fue l  p l a n t  at  
G l a s g o w .  Engg. Bd. 125. 3.2.28. S. 128/9*. Beschreibung 
der Anlage. Betriebsweise und Betriebsergebnisse.

T h e r e a c t i v i t y o f c o k e .  Gas World, Coking Sec- 
tion. Bd. 88. 4.2.28. S. 18/20. Mitteilung neuer Forschungs- 
ergebnisse des britischen Brennstofforschungsinstituts iiber 
die Reaktionsfahigkeit von Koks.

L ’ i n f l uen ce  d ’ une i n s t a l l a t i o n  de f ours  a 
coke dans  une u s i ne s i d e r u r g i ą u e  sur l ’ econo- 
mi e  de combust ible.  Von Berthelot. (SchluB statt Forts.) 
Genie civil. Bd.92. 4.2.28. S. 107/10*. \Varmeverbrauch 
je t .. verkokter Kohle. Technische Verbesserungen an 
den Ófen. Wirtschaftlichkeit.

By-product coke c apac i t y  ga i ns  l i t t le.  Iron 
Age. Bd. 121. 26.1.28. S. 268/9. Zusammenstellung aller in 
den Ver. Staaten vorhandenen Koksófen mit Nebenprodukten- 
gewinnung nach Gesellschaften unter Angabe der Leistungs- 
fahigkeit der Anlagen.

S t u d i en  u b e r  d i e  W a l t e r  Fe l dschen  Po l y-  
t h i ona t-Ver f ah ren .  Von Terres und Overdick. (Forts.) 
Gas Wasserfach. Bd. 71. 4.2.28. S. 106/10*. Partialdrucke 
der Regenerationslósungen sowie ' der einzelnen Lósungs- 
kurven. Das Lósungspaar Ammoniumthiosulfat und 
Ammoniumsulfit. (SchluB f.)

P r ope r t i e s  of  s i l i ca  and f i rec l ay  p r o d u c t s  
in r e l a t i on  to t he i r  i n d u s t r i a l  usage.  Von Green. 
Gas World, Coking Section. Bd. 88. 4.2.28. S. 14/7. Die 
wesentlichen Eigenschaften feuerfesten Materials und dereń 
Berucksichtigung bei der Verwendung in der Technik.

Uber  die in der Na t u r  v o r k o m m en d e n  E r d 
óle ,  i hre c he m i s c h e n  Be z i e h un ge n  u n t e r e i n -  
ande r  und  zu den Schwelerzeugni ssen der Kohle.  
Von Koetschau. Petroleum. Bd. 24. 1.2.28. S. 119/30*. Die 
in der Natur vorkommenden Erdóle. Chemische Beziehungen 
der Erdóle untereinander. Beziehungen zu den Schwel
erzeugnissen der Kohle. Entstehung der Erdóle.

Chemie und Physik.

For t s ch r i t t e  in der Gasanalyse in den Jahren 
1922-1927. Von RajJfeld. Chem. Zg. Bd.52. 8.2. 28. Fort- 
schrittsber. S. 1/10. Ubersicht uber die neuen Verfahren zur 
Bestimmung der verschiedenen Oasarten.

Wirtsćhaft und Statistik.

D ie  Z e i t s t u d i e n  be i m Be r gbau ,  ein M i t t e l  
zur  Le i s t u ng s s t e i g e r u ng .  Von Hlouschek. B.H.Jahrb.

Bd. 76. 16.1.28. S. 14/25*. Art und Form der Durchfiihrung 
von Zeitstudien. Auswertung der Zeitaufnahmen.

P r a k t i s c he  Ver suche  zur  R a t i o n a l i s i e r u ng  
der A rbe 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 
s t ud i en .  Von Popovici. (SchluB.) Z. Intern. Bohrtechn. V. 
Bd.36. 5.2.28. S .33/8*. Mitteilung weiterer Versuchsreihen 
und Zeitaufnahmen.

R e g u l i e r u n g  des Le i s t u n g s koe f f i z i e n t en  
bei  K o h l e n b e r g b a u  en. Von Nieszner. Mont. Rdsch. 
Bd. 20. 1.2.28. S. 71/3. Beziehung zwischen produktiven und 
unproduktiven Schichten. Berechnung des Leistungskoeffi
zienten.

W e r k s w o h n u n g s p o l i t i k .  Von Culemann. Wirlsch. 
Nachr. Bd.9. 26.1.28. S. 131/6. Oegenwartiger Stand der 
Werkswohnungen in der Eisenindustrie. Aufwendungen. 
Zahl und Belegung besonders mit Werksfremden. Gesetz- 
liche Bestimmungen. Raumung und Wiedereinweisung.

Q u e r s c h n i t t e  du r ch  di e  We i t  w i r t s ch  af t. Von 
Winschuh. Wirtsch. Nachr. Bd.9. 2.2.28. S. 162/8. Genfund 
Stockholm. Stabilisierung der Wahrungen. Marktgestaltung 
und Kapitalbildung. Allgemeine Entwicklungslinien.

A r b e i t s z e i t  und  L ó h n e  in der  rheinisch- 
west fal i schen Eisenindustr ie.  VonSchoppen. Wirtsch. 
Nachr. Bd.9. 26.1.28. S. 137/41. Arbeitszeit der weiter- 
verarbeitenden und erzeugenden Industrie. Tagliche Arbeits
zeit. Sonntagsarbeit. Mehrarbeit. Lohnreglung.

D er r h e i n i s c he  A r b e i t s m a r k t  im 2. H a 1 b j a lir 
1927. Von Jentzsch. Wirtsch.Nachr. Bd.9. 2.2 28. S. 175/8. 
Erwerbslosigkeit nach Regierungsbezirken. Arbeitsuchende 
in den verschiedenen Industrien.

Me t a l  and non -me t a l l i c  m i n i n g ,  m i l  l ing,  
sme l t i n g ,  r e f i n i n g ,  ma rke t i n g .  Engg.Min.J. Bd.125.
21.1.28. S. 81/152*. In einer Reihe kleinerer Aufsatze wird 
die Entwicklung des Erzbergbaus und des Hiittenwesens in 
den Ver. Staaten im Jahre 1927 dargestellt.

D er K o h l e n b e r g b a u  F r a nk r e i c h s  im Jahre 
1926. Gluckauf. Bd.64. 11.2.28. S. 183/7*. Kohlenfórderung. 
Kokserzeugung und Koksversorgung. PreBkohlenherstellung. 
Belegschaft. Schichtleistung. (SchluB f.)

Sal t ,  b r o m i n e  and c a l c i um  c h l o r i d e  in 1926. 
Von Coons. Miner. Resources. 1926. Teil 2. H.6. S. 71/SO. 
Steinsalzgewinnung, Ein- und Ausfuhr der Ver. Staaten. 
Weltgewinnung. Brom- und Chlorkalziunigewinnung.

Bar i t e  and  b a r i u m  p r o d uc t s  in 1926. Von Sant- 
meyers und Stoli. Miner. Resources. 1926. Teil 2. H.7.
S. 81/9. Schwerspatgewinnung. Herstellung und Vertrieb von 
Bariunierzeugnissen. Marktlage, Preise.

A r sen i e  in 1926. Von Heikes. Miner. Recources. 1926. 
Teil 1. H.3. S. 19/23. Arsengewinnung in den Ver. Staaten. 
Einfuhr. Arsenmarkt. Weltgewinnung an Arsenerzen und 
atseniger Saure.

A nt i mony  in 1926. Von Furness. Miner. Resources. 
1926. Teil 1. H.7. S. 67/79. Gewinnung, AuBenhandel und 
Verbrauch der Ver. Staaten von Antimon. Weltvorrate und 
Antimonmarkt.

S l a t e  in 1926. Von Coons. Miner. Resources. 1926. 
Teil 2. H.9. S. 99/107. Gewinnung, AuBenhandel und Ver- 
sand von Dachschiefer.

Verkehrs- und Verladewesen.

H a n g a r  en be t on  ar me de s  M i n e s  Do  ma
ni  a les de po t as se  pres  de Mu l h o u s e .  Von Joukoff. 
Genie civil. Bd.92. 4.2.28. S. 105/7*. Beschreibung eines in 
Eisenbeton ausgefiihrten Lagerhauses fiir Kalisalze.

Verschiedenes. 

B e r g m a n n s f a m i l i e n .  VII. Von Serio. Gluckauf. 
Bd. 64. 11.2.28. S. 176/83. Die alte Mansfelder Bergmanns- 
familie Ziervogel, die Siegerlander Familien Weyland und 
Dresler sowie ihre Beziehungen zueinander und zu andern 
Familien.

P E R S Ó N L / C M E S .
Gestorben:

am 15. Februar in Hamburg der Generaldirektor des 
Gumpel-Konzerns zu Hannover, Bergassessor Wilhelm 
Gro lman ,  im Alter von 47 Jahren.


