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Fiir die genaue Oberwachung der Druckluftwirt- 
schaft einer Grube und die richtige Selbstkosten- 
verteilung ist es wichtig, den Verbrauch durch ge- 
eignete Gerate in den Ansaugleitungen vor oder in 
Druckleitungen hinter den Luftkompressoren zu 
messen oder z. B. bei Kolbenkompressoren durch zeit- 
weilige Indizierung das Ansaugvolumen zu priifen 
und dann laufend die angesaugten Mengen durch Um- 
laufzahler zu bestimmen. Bekanntlich haben jedoch 
Turbokompressoren die Eigenschaft, daB sie sich 
unter eine bestimmte Mindestliefermenge nicht herab- 
regeln lassen, weil sie sonst, ahnlich wie eine Kreisel- 
pumpe, abschnappen oder zu »pumpen« beginnen. In 
den nieisten Fallen braucht aber die Grube nachts 
weit weniger Luft ais die untere Lieferungsgrenze 
der Maschine betriigt, so daB entweder der Maschińen- 
warter gezwungen ist, die mehr gelieferte Luft durch 
ein Ventil ins Freie ausstrómen zu 
lassen, sobald der Netzdruck trotz 
geringster Liefermenge des Turbo- 
kompressors iiber eine bestimmte 
Hóchstgrenze steigt, oder an der 
Leitung ein Sicherheitsventil ange- 
bracht werden muB, das die Uber- 
schreitung der hóchsten Druck- 
grenze selbsttatig verhindert, wobei 
aber dieselbe Luftmenge verIoren- 
geht. Um den wahren Luftver- 
brauch der Grube zu bestimmen 
und gegebenenfalls durch Betriebs- 
umstellung das Abblasen zu ver- 
meiden, muB man diese abgeblasene 
Luft ebenfalls messen. Handelt 
es sich um zwei untertage ver- 
bundene Schachtanlagen, so hat sich 
die Messung auch auf die durch 
die Verbindungsleitung strómende 
Luftmenge zu erstrecken, wobei 
der Fali eintreten kann, daB die 
Luft die Leitung bald in der einen, bald in der andern 
Richtung durchflieBt. Hierdurch wird die Messung 
schwieriger. Den nachstehenden Ausfiihrungen liegen 
die in Abb. 1 wiedergegebenen Verhaltnisse zugrunde.

Man sieht daraus, daB auf der Schachtanlage A 
zwei Turbokompressoren iibertage stehen, von denen 
jeweils einer lauft, wahrend das Grubenfeld der 
Schachtanlage B von zwei Turbokompressoren und 
einem Kolbenkompressor versorgt wird. Die beiden 
Luftnetze sind untertage auf einer Sohle durch eine 
1800 m lange Leitung yon 250 mm Durchmesser ver- 
bunden. Friiher bestand hier eine Leitung von nur 
150 mm Durchmesser; durch den Einbau der gróBern 
ist es, wie noch gezeigt werden soli, entsprechend den

MeBergebnissen móglich geworden, z. B. nachts beide 
Grubenfelder von einer Anlage aus hinreichend mit 
Druckluft zu versorgen.

Ais MeBgerate sind in die Ansaugleitungen der 
Turbokompressoren Staurander eingebaut worden, an 
die sich Debro- oder Hydromengenmesser mit plani- 
metrierbaren Diagrammen anschlieBen, so daB an 
allen vier Turbokompressoren die angesaugte Luft
menge aufgezeichnet wird. Der Kolbenkompressor 
hat einen Umlaufzahler; die Luftmenge bestimmt man 
aus dem Ansaugvolumen durch Malriehmen mit der 
Drehzahl. Die Messung in der Ansaugleitung ge- 
staltet sich bei den Turbokompressoren meist ein- 
facher ais die Luftmessung in der Druckleitung, 
weil die Aufstellung und Wartung einer an die 
6-atii-Leitung angeschlossenen Vorrichtung im allge
meinen etwas umstandlicher ist.
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Abb. 1. PreBluftversorgung der Schachtanlagen A und B.

Besondere Beachtung verdient das an die Ver- 
bindungsleitung untertage angeschlossene MeBgerat, 
das naturgemaB unter Uberdruck steht und imstande 
sein muB, die Luftmenge, sowohl wenn sie nach A ais 
auch wrenn sie nach B strómt, auf demselben Dia- 
gramm anzuzeigen. Fiir diesen Zweck ist ein Debro- 
luftmesser besonders hergerichtet worden (Abb. 2), 
dessen Nullinie man in die Mitte des Diagramms ver- 

legt hat. Die fiir /h  oder m3 Iineare, planimetrier- 
bare Diagrammeinteilung, die sonst beim Strómen der 
Luft in nur einer Richtung durch eine an der Seite 
befindliche, in Quecksilber tauchende Sichel bewirkt 
wird, erfolgt jetzt durch je eine an jeder Seite der 
Ringwaage angebrachte Sichel. Je nach dem Ausschiag



334 G l u c k a u f N r. 11

taucht die eine oder die andere Sichel ein. Das Schreib- 
werk des Gerats ist mit auswechselbaren Uber- 
setzungen versehen, so daB sich nach Bedarf Dia- 
grannnvorschiibe von 20, 40, 80 und 160 mm/h er- 
zielen lassen. Der groBte Ausschlag der Vorrich-

tung entspricht einem 
Druckunterschied von 
2000 mm W.-S. In 
Abb. 3 ist ein Teil eines 

solchen Diagramms 
wiedergegeben, das die 
zweckentsprechende Ar
beitsweise des Gerats 
erkennen laBt. Wie die 
Eichung ergeben hat, 
zeigt es noch 10 o/o der 
gróBten Luftmenge mit 
ausreichender Genauig- 
keit an. Die vom Druck 
in der Leitung abhan- 
gige, wechselnde Luft- 
dichte wird selbsttatig 
ausgeglichen, und die 
Diagrammeinteilung ist 
so getroffen, daB sich 
unmittelbar die Luft
menge, bezogen auf den 

Atmospharenzustand 
oder 0° C und 760 mm 
Q.-S., ablesen laBt.

Der fiir diesen Zweck besonders ausgebildete 
Staurand ist aus Abb. 4 ersichtlich. Er besteht aus 
drei wesentlichen Teilen, dem Flansch a und den 
beiden an den Flansch angeschraubten Staurandern b 
und c, die am besten aus Stahl oder Kruppschem V 2a- 
Stahl verfertigt werden. Von der Anwendung der 
etwas zuverlassigern ringfórmigen Druckentnahme1 
muBte abgesehen werden, weil man sonst den zu dick 
ausfallenden Flansch nicht mehr zwischen die an 
dieser Stelle sehr fest verlegten Leitungen gebracht 
hatte. Die Staurander kehren ihre scharfe Kante je- 
weils nach auBen. Dadurch ist auf jeder Seite die 
Voraussetzung der Scharfkantigkeit erfiillt, und da 
sich die Luft unmittelbar hinter dem Staurand schon 
einschniirt, wird der Luftstrahl auch durch den da- 
hinterliegenden zweiten Staurand nicht beeinfluBt. Ein 
Flansch mit einer einfachen, scharfgeschnittenen 
zylindrischen Bohrung hatte wohl auch geniigt, je
doch ist in den meisten Fallen das vorgeschraubte

Abb. 2. Abgeanderter Debro- 
luftmesser.

Abb. 3. Diagramm des Debroluftmessers.

Stahlblech vorzuziehen, weil es leicht ausgewechselt 
werden kann, wenn man sich in der zugrundegelegten 
Hóchstmenge verschatzt hat, und weil die Scharf
kantigkeit besser erreicht wird.

1 s. Regeln fur Leistungsversuche an Yentilatoren und Kompressoren.

Fiir die Messung derabgeblasenen Luftmengen wurde 
eine dem Grundsatz nach bekannte Teilstrommessung 
angewendet. Da namlich die Abblaseleitungen ver- 
hąltnismaBig eng waren, trat an den Staurandern ein 
groBer Differenzdruck auf, fiir den keine geeigneten 
aufzeichnenden MeBgerate vorhanden waren und auch

nicht neu beschafft werden sollten. Fiir diesen Zweck 
standen nur Debromesser mit einem hóchsten Druck
unterschied von 30 mm W.-S. zur Verfiigung, 
wahrend der am Staurand auftretende Druckunter
schied bei zweckmaBigem Offnungsyerhaltnis des 
Staurandes ungefahr 700 mm W.-S. betrug. Hatte man 
einen Staurand von groBem Óffnungsverhaltnis ver- 
wendet, so ware die Messung zu ungenau geworden, 
weil schon kleine Fehler im Stauranddurchmesser, der 
sich wahrend langerer Betriebszeit auch infolge yon

Abb. 5. Anordnung der Teilstrommessung.

Angriffen des zu messenden Mittels verandern kann, 
gróBere Fehler in der Messung nach sich ziehen.

Die Anordnung der Teilstrommessung ist in 
Abb. 5 dargestellt. Man schaltet in die Haupt- 
leitung, dereń Durchstrómungsmenge man messen 
will, den Staurand Fj ein. Dieser muB so be- 
schaffen sein, daB sich ein Druckunterschied von 
eben noch zulassiger Hóhe, der keinen zu groBen 
EinfluB auf die Dichte ausiibt, und kein zu groBes 

Durchmesserverhaltnis d :D  ergibt. Dann tritt ent- 
sprechend der durchflieBenden Menge ein bestimmter 
Druckunterschied auf. An die Entnahmestelle fiir den 
MeBdruck wird nicht das MeBgerat angeschlossen, 
sondern eine Leitung von geniigender Weite, durch

JP  
■  

Abb. 4. Staurand fiir Hin- und Ruckstromung.
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die der Teilstrom geht. In dieser Leitung befinden sich 
noch die beiden Stauflansche F2und F3. Der Staurand F2 
hat den Zweck, den gróBern Teil des Druckunterschiedes 
abzudrosseln, wahrend an F.,das MeBgerat angeschlossen 
wird. Den Durchmesser dieser Hilfsstaurander wahlt 
man ziemlich klein, damit der abgezweigte Teilstrom 
moglichst gering ist und gegeniiber der gesamten bei
F, durchstrónienden Menge nicht ins Gewicht fallt. 
Der Gang der Berechnung ist dann folgendermafien.

Zunaehst errechnct man nach Wahl eines passen- 
den Staurandes den Druckunterschied h,, der bei 
F( auftritt, wenn die grófite zu erwartende Luftmengc

Zah len ta fe l 1. DurchfluBziffer fiir Normalstaurander 
(Durchmesser in mm).

m 100 200 300 400 500 600 900 1200

0,05 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625

0,06
0,07
0,08
0,09

0,624
0,623
0,622
0,621

0,624
0,623
0,622
0,621

0,624
0,623
0,622
0,621

0,623
0,621
0,619
0,617

0,623
0,621
0,619
0,617

0,623
0,621
0,619
0,617

0,10 0,620 0,620 0,620 0,615 0,615 0,615 0,610 0,605

0,11
0,12
0,13
0,14

0,619
0,618
0,617
0,616

0,619
0,618
0,617
0,616

0,619
0,618
0,617
0,616

Ct,614 
0,613 
0,612 
0,611

0,614
0,613
0,612
0,611

0,614
0,613
0,612
0,611

0,609
0,60S
0,607
0,606

0,604
0,603
0,602
0,601

0,15 0,615 0,615 0,615 0,610 0,610 0.610 0,605 0,600

0,16
0,17
0,18
0,19

0,616
0,617
0,618
0,619

0,616
0,617
0,618
0,619

0,615
0,614
0,614
0,615

0,611
0,612
0,613
0,614

0,610
0,609
0,609
0,610

0,610
0,609
0,609
0,610

0,605
0,605
0,605
0,605

0,600
0,600
0,600
0,600

0,20 0,620 0.620 0,615 0,615 0,610 0.610 0,605 0,600

0,21
0,22
0,23
0,24

0,622
0,624
0,626
0,628

0,622
0,624
0,626
0,628

0,617
0,619
0,621
0,623

0,616
0,617
0,618
0,619

0,611
0,612
0,613
0,614

0,611
0,612
0,613
0,614

0,606
0,607
0,608
0,609

0,601
0,602
0,603
0,604

0,25 0,630 0,630 0,625 0,620 0,615 0,615 0,610 0,605

0,26
0,27
0,28
0,29

0,632
0,634
0,636
0,638

0,632
0,634
0,636
0,638

0,627
0,629
0,631
0,633

0,622
0,624
0,626
0,628

0,618
0,621
0,624
0,627

0,617
0,619
0,621
0,623

0,611
0,612
0,613
0,614

0,606
0,607
0,608
0,609

0,30 0,640 0,640 0,635 0,630 0,630 0,625 0,615 0,610

0,31
0,32
0,33
0,34

0,643
0,646
0,649
0,652

0,643
0,646
0,649
0,652

0,638
0,641
0,644
0,647

0,632
0,634
0,636
0,638

0,632
0,634
0,636
0,638

0,627
0,629
0,631
0,633

0,617
0,619
0,621
0,623

0,612
0,614
0,616
0,618

0,35 0,655 0,655 0,650 0,645 0,640 0,635 0,625 0,620

0,36
0,37
0,38
0,39

0,659
0,663
0,667
0,671

0,658
0,661
0,664
0,667

0,653
0,656
0,659
0,662

0,648
0,651
0,654
0,657

0,643
0,646
0,649
0,652

0,638
0,641
0,644
0,647

0,627
0,629
0,631
0,633

0,622
0,624
0,626
0,628

Teilstromleitung. Die Staurander F2 und F3 sind 
so zu bemessen, dafi bei der gróBten durch die 
Hauptleitung strómenden Menge der Staurand F2 von 
dem Druckunterschied hx so viel abdrosselt, daB fur 
F3 noch der gróBte Druckunterschied iibrigbleibt, fur 
den das an F, angeschlossenc MeBgerat gebaut ist. 
Dabei ist zu beachten, daB durch einen in eine Leitung 
eingeschalteten Staurand nicht etwa der unmittelbar 
vor und hinter ihm gemessene Druckunterschied li

fOO

Abb. 6. Beziehung zwischen MeBdruck und Druckabfall 
in Abhangigkeit vom Durchmesserverhaltnis.

nbgedrosselt wird, sondern dafi der durch einen Stau- 
rand verursachte Druckabfall kleiner ist; die Be
ziehung zwischen Mefidruck und Druckabfall, ab- 
hangig vom Durchmesserverhaltnis, yeranśchaulicht 
Abb. 61.

Bezeichnet man ais h^, h'2 und h'3 die durch die 
einzelnen Staurander verursachten Druckverluste und 
ais h1( h2 und h3 die unmittelbar an ihnen auftretenden 
Druckunterschiede, dann ist nach Abb. 6 h' = c ■ h, 
wobei c voin Durchmesserverhaltnis des Staurandes 
abhangt. AuBerdem besteht fiir die Teilstromleitung 
die Beziehung

1.

mu fi

h, = h'w + h'2 + h'3

Fiir die Errechnung der Staurander F, und 
bei vmax des Mefigerates gelten:

h j=  h'w + h'2 + h'3 . . . .  2. 
bei vmax des MeBgerates

Die Zusammenhange zwischen den Differenzdriicken 
h und den Druckverlusten h' gibt Abb. 7 wieder. Darin 
bezeichnet h'w den durch die Teilstromleitung infolge 
der Geschwindigkeitsanderung beim Einstrómen usw. 
verursachten Druckverlust, der nur schiitzungsweise 
eingesetzt werden kann. Aus diesem Grunde kann man

hindurchstrómt, die das MeBgerat 
anzeigen soli. Dies geschieht 
zweckmaBig unter Benutzung der 
a-Werte fiir Staurander nach 
Kretschmer und Jakob oder nach 
den unter Zugrundelegung dieser 
Werte entworfenen Kurventafeln, 
die das Durchmesseryerhaltnis 
d : D oder das Querschnittsver- 
haltnis d2: D2 = m ais Funktion 
von a darstellen (Zahlentafel 1 *).
Der Druckunterschied hx treibt 
den Teilstrom durch die kleinere

1 Mitteilung der WSrmestelle Dusseldorf Nr. 76 
WSrmestelle Nr. 276 vom 4. Jan. 1927.

O #
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Abb. 7. Druckverlauf am Hauptflansch und an den Teilstromflanschen.

Rundschreiben der 1 Nach den vora Verein deutscher Ingenleure fiir Leistungsversuche
an Yentilatoren und Kompressoren aufgesteilten Regeln.
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auch die Staurander F2 und F3 zuniichst nur nahe- 
rungsweise berechnen. Nachher wird der Staurand F3 
beim Eichen der ganzen MeBanordnung so umge- 
andert, daB das MeBgerat die durch die Hauptleitung 
strómende Menge richtig anzeigt.

Die fiir den Berechnungsgang in Betracht kom
menden Punkte, sind nachstehend der Reihe nach zu- 
sammengestellt: 1. Wahl eines Staurandes Fj von 
gunstigem Durchmesserverhaltnis und noch zuliissi- 
gcm Druckunterschied in der Hauptleitung. 2. Er- 
rechnung der Beziehung zwischen Durchstrómmenge 
und auftretender Druckdifferenz (Menge zweckmaBig 
bezogen auf 0°C und 760 mm Q.-S.) in der Haupt
leitung. 3. Gegebenenfalls Berichtigung des Druck- 
unterschiedes durch Staurandanderung und Berichti
gung der auftretenden mittlern Dichte. 4. Wahl eines 
Staurandes Fs von giinstigem Durchmesserverhaltnis 
d : D fiir das MeBgerat. 5. Errechnung der Teilstrom- 
menge und Priifung, ob man sie gegen die MeBmenge 
vernachlassigen darf. Sonst kann sie auf einfache 
Weise beriicksichtigt werden. 6. Ermittlung des 
Druckverlustes h2 fiir Fs aus Gleichung 2. 7. Er
rechnung des Widerstandsflansches F, (aus 5 und 6). 
8. Eichung des Gerates und Anpassung des MeBgerat- 
flansches an den entsprechenden Druckabfall.

Zum bessern Verst;indnis sei fur einen bestimmten 
Fali die Berechnung nach den genannten Punkten 
unter Zugrundelegung folgender Verhaltnisse durch- 
gefiihrt: Durchmesser der Hauptleitung DŁ = 248 mm, 
Durchmesser der Teilstromleitung D2=D 3 = 40,5 mm, 
anzuzeigende Luftmenge V => 0-60Ó0 m3/h (0°C, 
760 mm Q.-S.), Temperatur der abgeblasenen Luft = 
80° C, mittlerer Uberdruck der Luft an der MeBstelle
— etwa 200 mm W.-S.

1. Gewiihlter Staurand in der Hauptleitung
dx =■ 180 mm Durchmesser; dt : Dt = 0,726.
2. Errechnung der auftretenden Beziehung 

zwischen Druckunterschied und Rauminhalt.

V j=  1,25-a.d!2. j / i i 1 . . . .  3i 

d2
oder, da m = ̂ ....................4

ist, ergibt sich V j= 1,25. a . m . D ,2|/-ł.

In dieser Formel ist auszudriicken Dx in cm, hj in 
mm W.-S., y in kg/m3 und VŁ in m3/h.

Setzt man die oben angegebenen Werte ein, und 
/180\2

zwar D2~ 615 cm2, mj f 248) ”  a “ 0,718, y

fiir 80° an der MeBstelle und einen mittlern Uberdruck 

von rd. 200 mm W.-S. = 1,016 kg/m3, so ergibt sich 

Vj = 289 / h j ,
worin Vj die Menge vom Zustand an der MeBstelle 
bedeutet. Auf 0°C und 760 mm Q.-S. bezogen lautet 
der Ausdruck

Vi (0,760) =228 .yh1.

Soli die Vorrichtung ais Hóchstinenge 6000 m3 (0° C, 
760 mm Q.-S.) anzeigen, so wird hlmax - 693 mm.

1 Bekanntlich ist beim gewólinlichen Staurand V =  f0-a] 25^- =  d0, ~
Y *

worin V daj Volumen in m3/s, f0 den Staurandąuerschnitt in

m2, a die Staurandziffer (dimensionslos), g die Erdbeschleunlgung =  9,81 m/s2, 
h den Druckunterschied in mm W.-S., y das spezifische Oewicht des Oases 
oder der Luft in kg/m* bedeutet. W ird d in cm und V in ms/h eingesetzt, 

to erhalt man nach kurzer Umrechnung die Formel 3.

3. Der auftretende mittlere Differenzdruck ist mit 
rd. 200 mm W.-S. ziemlich richtig geschiitzt worden, 
so daB eine Berichtigung der Dichte wegfallen kann, 
die auf das Ergebnis nur wenig EinfluB haben wiirde. 
Wenn man die geringe Dichteanderung, die durch die 
unerhebliche Druckabweichung bei vcrschiedenen 
Mengen sowie gegebenenfalls durch Temperaturande- 
rung hervorgerufen wird, beriicksichtigen will, kann 
man eine Berichtigung anbringen, jedoch sei hier nicht 
naher darauf eingegangen.

4. Ais MeBgerat an der Teilstromleitung sollte 
der erwahnte vorhandene Debromesser mit paraboli- 
schem Schwimmer (planiinetrierbares Diagramm) und 
einem hóchsten Druckunterschied von 30 mm W.-S. 
verwendet werden. Der Staurand F3 wurde mit d : D 
^  0,6 gewahlt, also d3 => 24,3 mm.

5. Nach der Formel 4 ist dann der auftretende 
Teilstrom

V3= 1,25. a . m . D32. |/-3.

D32 = 4,052 = 16,4; m = 0,36; a = 0,662; h3 = 30mm 
W.-S.; y = 0,996 kg/m3. Dies ergibt V3 =* 26,8 m3/h 
oder fiir 0° C, 760 mm Q.-S. V3 20,8 m3/h, einen 
Betrag, der gegen die Mefimenge von 6000 m3/h 
vernachlassigt werden kann.

6. Der Druckunterschied h3 betriigt 30 mm W.-S. 
Der durch den Staurand verursachte Druckverlust h'3 
ist dann nach Abb. 7 fiir dieses Durchmesserverhaltnis
0,61 • 30 = 18 mm W.-S.

Die Widerstande der Rohrleitung seien mit h'w = 
20 mm veranschlagt, so daB man nach Gleichung 2 
erhalt 693 - h'2 + 18 + 20, h'2 = 655 mm W.-S. Das 
Durchmesserverhaltnis fiir den Flansch F2 wird 
bei diesem hohen Druckverlust ziemlich klein sein, 
so daB nach Abb. 7 h'2 - 0,92 h2 geschatzt werden 
soli. Diesem entspricht h, = 712 mm.

0 996
7. Aus h2 712 mm und V3 =•• 26,8 • =

2 3 ’ 1,016
26,3 ms/h laBt sich dann der Staurand F2 errechnen. 

Nach Gleichung 4 ist 26,3 =1 ,25 .a . m • 16,4

am = 0,486.
Dies ergibt bei a = 0,622 nach Zahlentafel l 1 

d : D =• 0,284 oder d2 = 11,3 mm.

Da sich in den meisten Fallen die Leitungs- 
durchmesser, besonders in der Teilstromleitung, 
nicht genau messen lassen und auch bei der 
werkstattmaBigen Herstellung der Staurander (bei 
kleinen Durchmessern) kleine Abweichungen vor- 
kommen konnen, da ferner, wie erwahnt, der Wider
stand der Teilstromleitung nur zu schatzen war, sind 
die errechneten Werte lediglich ais angenahert zu 
betrachten. Besonderes Gewicht ist auf die genaue 
Bestimmung des Durchmessers der Hauptleitung und 
die genaue Herstellung des Hauptstaurandes Fi zu 
legen, damit die Hauptmenge mit Sicherheit iiber- 
wacht werden kann.

Bei der Eichung der Vorrichtung laBt man durch 
die Leitung so viel Luft strómen, daB sich am Ger&t

1 Die Ermittlung erfo'gt in der Weise, daB man auf der Quadratein* 
teilung des Rechenschiebers den Wert a m  einstellt, durch ein vor!3ufig 
angenommenes a teilt und dann das auf der obern Schieberskala erhaltene 
m oder das auf der untern erhaltene d :D  mit der Zahlen- oder Kurven- 

tafel vergleicht. Die Zunge des Schiebers wird so lange verschoben, bis 
a und ra mit der Zahlentafel in Obereinstimmung sind, was nur geringe 

Zeit in Anspruch nimmt, oder man benutzt Kurventafeln, die d :D a ls  

Funktion von V, D, h und y darstellen, jedoch ein weniger genaues Er
gebnis liefem.



17. Marz 1928 G l u c k a u f 337

0,96 ausreichend bekannt ist. Dieser Wert gilt fiir die 
Durchstrómung eines Rohres. Fiir die Einstrómung 
in ein Rohr ist jedoch die veranderte Zustrómungs-

30 mm W.-S., also der gróBte Ausschlag, einstellen, 
was durch Mikromanometer zu vergleichen.ist. Gleich
zeitig wird der am Hauptstaurand auftretende Druck 
hj abgelesen. Bei der Eichung ergab sich dieser zu 
hj = 736 mm W.-S., was an sich schon eine gute 
Ubereinstimmung bedeutet, da die Abweichung nur 

3,2 o/o betragt.
Der Staurand F;! wurde nun durch Proben ge- 

iindcrt. Nach Einbau eines solchen von 24,8 mm ergab 
sich Ubereinstimmung, so daB 693 mm W.-S. am 
Hauptstaurand 30 mm W.-S. am Gerat entsprachen.

Abb. 9. Staurand mit Zentrierstiffen.

rand mit drei Zentrierstiften (a in Abb. 9) versieht, 
die seine richtige Lage sichern.

Die Anordnung der ganzen MeBeinrichtung geht 
aus Abb. 10 hervor.

Dieselbe Einrichtung wurde an der Ansaugleitung 
eines Turbokompressors verwendet, die so in der 
Erde lag, daB sich kein Staurand ohne schwierige Ura- 
:inderungen einbauen lieB. Auch muBte man hier im 
Filter an der Ansaugleitungsóffnung messen. Auf den 
Einbau eines Staurandes wurde verzichtet, weil fiir 
die Anwendung von Stauriindern in solchen Fallen zu 
wenig Erfahrungen vorliegen. Es war aber eine Nor- 
maldiise vorhanden, fiir die ja der DurchfluBwert a -

Abb. 10. Gesamtanordnung der MeBeinrichtung.

geschwindigkeit in Betracht zu ziehen; nach den
0 948

Regeln fiir Leistungsversuche wurde a = —!-- - mit

m = 0 eingesetzt, so daB sich a = 0,948 ergab. Die Be
rechnung und Eichung der TeilstrommeBanordnung 
erfolgte in der geschilderten Weise. Die Teilstrom- 
messung bietet hier und auch bei Durchstrómung den 
Vorteil, daB man eine Normaldiise benutzen kann, 
wenn das A^eBgerat fiir einen geringern Druckunter- 
schied, ais die Normaldiise gibt, gebaut ist oder man 
ein solches verwenden will. Abb. 11 veranschaulicht 
die MeBanordnung.

Auf eine Erscheinung, die sich zu Anfang zeigte, 
sei noch aufmerksam gemacht. Wie aus Abb. 7 er- 
sichtlich ist, stellt sich hinter Fj ein betrachtlicher 
Unterdruck ein, wenn 
man die Luft am Ende 
der Abblaseleitung un- 
mittelbar ins Freie stró- 
men laBt. Ein ent- 

sprechender Unter
druck herrschte also 
auch am Minus-An- 
schluB des MeBgerats, 
was zur Folgę hatte, 
daB durch das Fiih- 

rungsróhrchen der 
Schreibfederstange, das 
nur ungefahr 200 mm 
in das ÓI tauchte, bei 
Unterschreitung eines 
gewissen Druckes Luft 
eindrang und das Ge
rat. nicht mehr anzu- 
zeigen vermochte. Die

ser MiBstand wurde Abb. 11. MeBanordnung 
dadurch beseitigt, daB bei einem Turbokompressor.

Ferner wurde durch Versuch festgestellt, daB 
zwischen hŁ und h3 eine lineare Beziehung besteht, 
d. h. das Gerat wird iiber den ganzen MeBbereich 
richtig anzeigen, wie Abb. 8 erkennen laBt.

Von Wichtigkeit ist es, daB die Staurander genau 
zentrisch in den Leitungen sitzen. Besonders bei 
kleinen Leitungen kommen leicht Verschiebungen 
gegen die Mitte vor, was zu Fehlern fiihrt. Man er
reicht den zentrischen Sitz dadurch, daB man den Stau-

20
f?j sm  M ejsgeraf

Abb. 8. Beziehung zwischen hi und h3.
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man am Ende der Abblaseleitung durch einen ein- 
fachen Einsteckschieber so viel drosselte, bis sieli 
hinter Fj ein Druck von ± 0 einstellte, der natur- 
gemaB bei allen Mengen erhalten bleibt.

Die Messungen ergaben zunachst, dali es móglich 
sein muBte, nachts beide Grubenfelder von einer 
Schachtanlage aus mit Druckluft zu versorgen. Die 
Luftverteilung stellte sich in der Nachtschiclit wie 
folgt:

Schachtanlage
A B A + B

m3/h | m3/h m3/h

Lufterzeugung
(untere Lieferungsgrenze
der Kompressoren). . . 14 000 11 000 25 000

Abgeblasene Luftmenge . . 3 900 5 400 9 300

Luftverbrauch 10 100 5 600 15 700

Demnach konnte der Gesamtluftverbrauch von 
15700 m3/h von einem Kompressor auf einer Schacht
anlage geleistet werden. Dadurch wurden arbeits
taglich etwa 68000 m3 oder monatlich etwa 1 770000 
m3 Prefiluft gespart, was bei einem Wert der PreBluft 
von 2,50 M l1000 m3 einem Betrage von rd. 4400 M 
monatlich entspricht. Nach Einrichtung der Vcr- 
sorgung von einer Schachtanlage aus stellte man fest, 
daB der Luftdruck auch auf der Schachtanlage, wo die 
Kompressoren stillstanden, noch 5,1 atii iibertage 
betrug, wenn auf der versorgenden Anlage 5,8 atu 
gehalten wurden. Da die Kosten fur die Verbindungs- 
luftleitUng untertage etwa 40000 Jfc betragen haben, 
ist sie bei den genannten Ersparnissen in weniger ais 
einem Jahr abgeschrieben worden. AuBerdem verfiigt 
man bei Betriebsstórungen iiber eine gleich leistungs- 
fahige Aushilfsanlage.

Der Luftv.erbrauch je t Forderung erfuhr bei bei
den Grubenfeldern eine. sehr betrachtliche Verminde- 
rung, weil man nach Einbau der beschriebenen Mefi- 
einrichtungen in der Lage war, den wahren Bedarf 
jeder Schachtanlage zu bestimmen und das Abblasen 
von Luft fast ganz zu vermeiden. Dies ist aus der 
Zahlentafel 2 ersichtlich.

Z ah le n ta fe l 2.

Schachtanlage 
A | B | A+K

Vor der Umstellung:
Forderung
vom 5.7. bis 13.7. 27 . t 19 229,7 18 863,9 38 093.6

Lufterzeugung . . . m3 2 799 200 3 731 250 6 530 450
Luftverbrauch . . . . m3/t 145,4 198,0 171,5

Nach der Umstellung:
Forderung
vom 5.8. bis 13.8.27 . t 18 823,7 18 928,8 37 722,6

Lufterzeugung unter
Berucksichtigung des
Austausches untertage
bei Wegfall des Ab-
blasens ....................... ni3 2 368 800 3 372 330 5 741 130

Luftverbrauch . . . . m3/t 126,0 178,2 152,0
Verminderung des Luft-
verbrauches je t gegen
den Vormonat . . . % 13,4 9,9 11,4

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

Es werden MeBeinrichtungen zur Yollstiiiidigen 
Erfassung der Drucklufterzeugung und des Druckluft- 
verbrauclies zweier untertage verbundener Schacht- 
anlagen geschildert, wobei vorhandene MeBgerate fiir 
besondere MeBverfahren Verwendung finden kónnen. 
Die auf Grund der MeBergebnisse vorgenommene 
Betriebsumstellung hat es ennógliciit, betrachtliche 
Druckluftverluste zu vermeiden und den Druckluft- 
verbrauch je t Forderung zu verringern.

Maschinenwirtschaft untertage.

Von Dipl.-Ing. P. Wi l son ,  Neurode.

»Rationalisierung< und »Mechanisierung« sind im 
Bergbau so innig miteinander verbunden, daB sie 
sich begrifflich kaum mehr trennen lassen. Der 
groBe Fortschritt, den die vermehrte Anwendung von 
Maschinen darstellt, beschrankt sich nicht auf den 
Ersatz oder dic Unterstiitzung der teuern Menschen- 
kraft, die wegen ihres geringen Wirkungsgrades un- 
wirtschaftlich arbeitet. Die Durchfiihrung der Mecha- 
nisierung hat vieimelir fiir den Bergbau neue Móg- 
lichkeiten eróffnet, dic fiir die Betriebsfiihrung von 
entscheidender Bedeutung geworden sind. So hat die 
Einfiihrung der Schuttelrutschenfórderung auf flach 
gelagerten, schwachen Flózen den streichenden Abbau 
hoher StóBe ermóglicht; Schrammaschinen und Ab- 
bauhammer gestatten, auch bei schlecht gehender 
Kohle die Bclegung derart zu regeln, daB taglich dic 
geplante Fórderleistung und der vorgeschriebene 
Fortschritt des Verhiebes erzielt werden. Damit ist 
die Móglichkeit der Betriebszusammenfassung zu
nachst innerhalb der Reviere, weiterhin in der Grube 
und endlich fiir ganze Gesellschaften gegeben. Diese 
Zusammenfassung bedeutet: Verkleinerung des Gru- 
bengebaudes, Einschrankung der Grubenunterhaltung 
sowie der Aus- und Vorrichtung, Ertragsteigerung.

Die Einfiihrung der Bandforderung untertage eróffnet 
bemerkenswerte Aussichten fiir eine weitere Verein- 
fachung der Aus- und Vorrichtung und eine noch 
straffere Betriebszusammenfassung. Ahnliclie Bei
spiele lassen sich fiir alle Zweige des Grubenbetriebes 
anfiihren. Die fortschreitende Erkcnntnis dieser Zu- 
sammenhange erklart die Schnel 1 igkeit, mit der sich 
dic Maschinen im Steinkohlenbergbau Eingang ver- 
schafft haben1.

Indessen liiBt sich nicht bestreiten, daB gerade 
bei der A^echanisicrung nicht selten noch Fehler 
begangen werden, die den angestrebten wirtschaft- 
lichen Erfolg schmalern und daher dem Ziel einer 
planmaBigen Betriebsfiihrung zuwiderlaufen. Einer- 
seits verfiihren die einleuchtenden Vorziige des 
maschinenmaBigen Betriebes manche Gruben zu einer 
ubernlaBigen Ansammlung von Maschinenmaterial, 
die iiber die wohherstandene Wahrung ihrer Belange 
hinausgeht und letzten Endes auf die Eigenbrótelei 
der Einzeiwerke und das Fehlen einer gemeinsameii
l.eitung in diesem Betriebszweige zuruckzufuhren ist. 
Zinsverluste sind die notwendige Folgę. Anderseits 
bleiben wertvolle Hilfsmittel und wichtige Erfahrun-

' O luckauf 1927, S. 1124.
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gen ungenutzt, weil die zu ihrer Verwertung erforder- 
iichen Kriifte nicht durchgehends zur Verfugung 
stehen konnen; die Gruben sind daher in der vollen 
Entfaltung ihrer I.eistungsfahigkeit — wenn auch un- 
bewufit - gehemmt und erleiden somit laufende 
FórdereinbuBen und Verluste. Diese stellen sich 
ais Folgen eines Organisationsfehlers dar, dessen 
Ausschaltung angestrebt werden muB. Nachstehend 
soli daher die Frage der zweckmaBigen Gestaltung 
der Maschinenwirtschaft untertage unter besonderer 
Berucksichtigung der Verhaltnisse bei gróBern Berg- 
werksgesellsćhaften mit mehreren Schachtanlagen 
uiiher untersucht werden.

MSngel der Maschinenwirtschaft untertage.

Die Mechanisierung ist auf den einzelnen Gruben 
im Laufe der letzten Jahre durchgefiihrt und auf einen 
neuzeitlichen Stand gebracht worden. An Kraft steht 
untertage vorzugsweise PreBluft zur Verfiigung. Die 
Anschaffung von Maschinen der einzelnen Gattungen 
und Bauarten erfolgt auf Anforderung der Gruben; 
sie hat sich geschiclitlich entwickelt und ist nach den 
fiir den jeweiligen Sonderzweck inaBgebenden Ge- 
sichtspunkten getatigć worden. Eine planmaBige, ein- 
heitliche Ausriistung hat man dabei nicht erzielt, so 
daB unter den verwendeten Maschinenarten keine 
E inhe itlichke it herrscht. Einerseits hat man Aus- 
fuhrungsformen, die sich im Betriebe der Grube be- 
wahrt haben, nachbestellt, anderseits sind auch Ver- 
suche mit neuern Bauarten Yorgenommen worden, die 
zu ihrer Ubernahme gefuhrt haben. Entsprechend der 
Anzahl der verscln'edenen Ausfiihrungsarten ist ein 
umfangreiches Lager an mannigfachen Ersatzteilen 
vorhanden. Daneben hat man Maschinen beschafft, 
die nach einer gewissen Betriebszeit abgelegt worden 
sind, weil sie sich entweder fiir die gegebenen Verhalt- 
nisse ais ungeeignet erwiesen haben oder ihre Ver- 
wendung infolge Mangels an geniigender Erfahrung 
und geeigneten Kriiften und bei dem bekannten MiB- 
trauen des Bergmanns gegen alles Neue auf die Dauer 
nicht mit befriedigendem Erfolg durchzusetzen ge- 
wesen ist. Bekanntlich laBt sich auf vielen Gruben 
eine ganze Reihe derartiger Maschinen zusammen- 
suchen, die in versteckten Winkeln oder gar auf dem 
>Werkfriedhof« ein fruchtloses Dasein fuhren. Die 
Verbannung ist in zahlreichen Fiillen zu Unrecht er
folgt; bei zweckmiiBiger Vcrwendung erweisen sich 
diese abgelegten Gerate vielfach ais betriebstuchtig 
und wirtschaftlich, wenn sich der Einsatz auch nicht 
unter allen Verhaltnissen lohnt.

Die Zahl der nicht ausgenutzten Maschinen wird 
weiterhin erheblich vermehrt durch die der Ersatz- 
maschinen. Im allgemeinen ist jeder Grubenbeamte 
bemuht, sich fiir die ihm ubertragene Betriebs- 
abteilung eine ihm ausreichend erscheinende, d. h. 
móglichst umfangreiche Reserve zu sichern, um bei 
Stórungen keinen Fórderausfall zu erleiden. Das gilt 
besonders fiir Rutschenmotoren, Bohr- und Abbau- 
hammer sowie fiir alle Kleinarbeitsmaschinen. Dieses 
Bestreben ist da verstandlich, wo nicht durch eine 
planmaBige Uberwachung die GewiBheit gegeben ist, 
daB Maschinenschadcn nicht auftreten konnen, und 
das durfte auf nur wenigen Gruben der Fali sein. Ein 
gewisser Bestand an Arbeitsmaschinen zum Einsatz 
bei Stórungen oder zur Verwendung in der Vorrich- 
tung neuer Betriebspunkte muB der Grube zwar zu-

gebilligt werden; indessen sind aus den erórterten 
Griinden diese Vorrate vielfach ungerechtfertigt groB.

Endlich muB mit der Zusammenfassung des 
Grubenbetriebes zwanglaufig eine Anzahl von Maschi
nen — vor allem Haspel und Seilbahnmaschinen — 
freiwerden, die bis zur weitern Verwendung, die mit- 
unter jahrelang auf sich warten laBt, aufbewahrt 
werden, wahrend man gleichzeitig auf einer andern 
Grube der Gesellschaft ahnliche Maschinen beschafft. 
Infolge langerer Lieferfristen der Maschinenfabriken 
wird unter Umstanden die Anlieferung hinaus- 
gezogen, wodurcli wichtige Arbeiten in der Aus- und 
Vorrichtung eine unliebsame Verzógerung erleiden. 
Der Austausch von Gerat zwischen den einzel
nen Gruben ist bekanntlich ein sehr miBlicher Punkt, 
weil jede Grube bemuht ist, gute und bewahrte Stiicke 
fiir sich zu behalten und daher die von andern Werken 
abgegebenen Maschinen von vornherein mit Mifi- 
trauen aufnimmt.

Zu der Verschwendung, die in der Ansammlung 
von Maschinen und Ersatzteilen liegt, kommt ferner 
der unnótige Kapitał- und Kraftaufwand durch die 
Verwendung unzweckmafiig gewahlter Maschi- 
nengróBen. Auch hier spielt das Bestreben der 
Grubenbeamten, sich eine reichliche Reserve zu 
sichern, eine schadenbringende Rolle. Mcist ist den 
Verantwortlichen dieser Fehler gar nicht bewuBt, 
denn es kann von dem Steiger nicht die erforder- 
liche kraftwirtschaftliche Oberschlagsrechnung ver- 
langt werden. Die Feststellung des Gesamtwirkungs- 
grades aller Maschinen untertage wiirde auf zahl
reichen Gruben zu beschamenden Ergebnissen fuhren.

Eine weitere Verlustquelle ist oft der mangelhafte 
Betriebszustand der Maschinen. Vielfach werden 
die Instandsetzungsarbeiten, vor allem die eiligen, 
nicht in der Hauptwerkstiitte, sondern in der Gruben- 
werkstatt ausgefiihrt. Die Maschinen gelangen hiiufig 
aber erst zutage, nachdem in der Grube von wenig 
berufenen Krąften allerlei »Ausbesserungen« und Ver- 
iinderungen yorgenommen worden sind, die den Zu- 
stand noch weiter verschlimmert haben, so daB die 
Werkstatt die letzte Zuflucht darstellt. AuBer dem 
Verderben der Maschinen sind damit noch Zeit- 
rerluste und Fórderausfalle verkniipft. Die Schlosser 
der Zechenwerkstatten pflegen sich aber erfahrungs- 
gemaB sehr rasch der beriiehtigten bergmannischen 
Arbeitsweise mit dem dicken Hammer anzupassen; 
Kaliberlehre und andere neuzeitliche Arbeitsverfahren 
sind in der iiblichen Zechenschmiede seiten anzu- 
treffen. Das Uberholen der Maschinen beschleunigt 
daher ihren VerschleiB, um so mehr, ais Sonderarbeiter 
in den einzelnen schwach belegten Werkstiitten oft 
fehlen. Die zwangliiufige Untersuchung der ausge- 
besserten Maschine auf dem Prufstand scheitert meist 
an dem Mangel an technisch geschulten Kriiften, die 
mit der Handhabung der Priifvorrichtungen und der 
Auswertung der Ergebnisse hinreichend vertraut sind.

Damit wird einer der hiiufigsten Ubelstande der 
gesamten bergmannischen Maschinenwirtschaft iiber- 
haupt beruhrt. Das Streben nach Rationalisierung 
drangt zur Beschrankung aller nicht unmittelbar bei 
der Gewinnung tatigen Kriifte. Die Zahl der mit 
Grubenmaschinen vertrauten Beamten steht daher 
vielfach in gróBtem MiBverhaltnis zu der Vermehrung 
der eingesetzten Maschinen. Gruben, dereń Bestand 
an Steigern einschlieBlich Wettersteiger, SchieBstei-
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ger, Fórdersteiger, Wirtschaftssteiger, Spiilsteiger 
usw. durchaus reichlich bemessen ist, begniigen sich 
mit einem oder zwei Maschinensteigern und unter- 
stellen den gesamten Maschinenbestand, in dcm er- 
liebliche Summen angelegt sind, einem Fahrsteiger. 
Die maschinentechnischen Abteilungen der Verwal- 
tungen sind mit der Bearbeitung der im Tagesbetrieb, 
in der Krafterzeugung und -verteilurig, Aufbereitung 
und Kohlenveredlung zu losenden Fragen voll be- 
schaftigt und nicht in der L.age, sich in die Aufgaben, 
die zum Teil tief in das rein bergmannische Gebiet 
hineingreifen, einzuarbeiten. Die Verwaltung des Ma- 
schinenbetriebes untertage bleibt daher der Grube 
selbst uberlasśen, ohne daB ihr die erforderlichen 
Krafte dafiir zur Verfiigung stehen. Das ist um so 
schwerwiegender, ais die Uberwachung der Maschinen 
untertage durch die Órtlichen Verhaltnisse erschwert 
wird. Die erwahnten MiBstjinde inussen so sich 
standig fortschleppen, indem einerseits betrachtliche 
Werte an Materiał und Kraft durch unsachmiiBige 
Behandlung und Verwendung vernichtet werden, 
anderseits erhebliche Betrage, die in ruhenden Maschi
nen festgelegt sind, brachliegen. Welche Summen 
dabei unniitz rerlorengehen, ist im Schrifttum hiiufig 
erortert worden1. Diese Verluste, dereń GroBe erst 
beim Vergleich mit den erziclbaren Ersparnissen 
richtig zum Ausdruck kommt, lassen sich durch 
zweckmaBige Gestaltung der Maschinenwirtschaft 
vermeiden.

Gesichtspunkte 
fur die Reglung der Maschinenwirtschaft untertage.

Fiir den gesamten Maschinenbestand untertage ist 
eine gemeinsame Hauptverwaltungsstelle zu schaffen. 
Diese ubernimmt die Oberwachung des in Betrieb 
befindlichen Gerates, die regelmaBige Untersuchung 
aller Maschinen auf dem Priifstand und im Betriebe 
sowie die Vornahme von Ausbesserungen. Sie sammelt 
und verteilt die Maschinen entsprechend den Anforde- 
rungen der einzelnen Gruben. Vor allem werden von 
ihr alle Erfahrungen, Anregungen und Neuerungen 
bearbeitet und ausgewertet.

Anlagen.

Die notwendigen Anlagen, die man unabhangig 
von den einzelnen Gruben in geeigneter Lage, móg- 
lichst in der Nahe der Hauptwerksfatte errichtet, glie- 
dern sich in Werkstatt, Priifstand und Lager.

Die W erkstatt ist fiir die Sonderbediirfnisse der 
Instandhaltung von Maschinen fiir den Betrieb unter
tage einzurichten. Sie wird daher nicht iibermaBig 
groB sein; ebenso kann die Ausstattung mit Arbeits- 
maschinen zunachst beschrankt bleiben. Die Her
stellung besonderer, nur ausnahmsweise benótigter 
Zubehórteile und die Ausfuhrung von Ausbesserun
gen, die mit den Mitteln der Werkstatt nicht bewaltigt 
werden konnen, iibertragt man der Hauptwerkstatt. 
Grundsatzlich aber sollte die Ausstattung nicht . aus 
alten, abgegebenen Werkzeugmaschinen bestehen, 
sondern nach neuzeitlichen Gesichtspunkten erfolgen; 
denn es soli eine Musterwerkstatt, die ein schnelles, 
genaues und wirtschaftliches Arbeiten ermóglicht, ge- 
schaffen werden, und es handelt sich um wertvolle, 
unter besonders schwierigen Verhaltnissen arbeitende 
Maschinen, auf dereń Instandhaltung man nicht genug 
Sorgfalt verwenden kann. Einrichtung und Anlage

> R o n g e ,  G lu c k a u f  1926, S. 1482 ; P u t z ,  O l u c k a u f  1926, S . 1519 ; 1927, 

S . 1188.

miissen hervorragend iibersichtlich sein, da die Werk
statt, wie spater niiher ausgefiihrt wird, neben den 
betrieblichen Zieleń auch erzieherische Zwccke zu 
verfolgen hat. Die hier beschaftigten Arbeiter sollen 
nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch Gewóhnung 
an Ordnung und Sauberkeit mitnehmen. Es empfiehlt 
sich daher, neben der Werkstatt einen gesonderten 
Mannschaftsraum yorzusehen, in dem sich die Ar
beiter waschen und umkleiden und ihre Pausen ver- 
bringen konnen. Eine derartige Kaue erleichtert 
gleichzeitig die Obersichtlichkeit und Ordnung in der 
Werkstatt.

Fiir das P riiffe ld  kann man bei der Einrichtung 
einer Hauptstelle Aufwendungen machen, die der 
Wichtigkeit dieser Anlage entsprechen, wahrend eine 
einzelne Grube haufig nicht iiber die erforderlichen 
Mittel verfiigt. Der Ausbau einer groBztigig ausge- 
statteten gemeinsamen Versuchsstatte ist um so mehr 
am Platze, ais die benótigten Geriite und Einrichtun
gen an Indikatoren, Luft- und Stromverbrauchs- 
rnessern, Leistungspriifern usw.1 nicht so stark bean- 
sprucht werden, daB die Anschaffung fur jede 
Einzelgrube erforderlich ist. Voraussetzung ist die Be- 
schaffung eines geeigneten Raumes, der geniigend 
Platz bietet, daB sich darin z. B. Luttengeblase in 
Luttenstrangen von ausreichender Liinge untersuchen 
lassen.

Das Lager ist fiir seinen doppelten Zweck auszu- 
gestalten, einmal ais Sammelstelle fiir alle ruhenden 
Maschinen der Gesellschaft, die nach erfolgter Reini- 
gung, Instandsetzung und Priifung bis zur weitern 
Ver\vendung hier Aufnahme finden, daneben ais Vor- 
ratsraum fiir die Werkstatt, in dem auBer den be- 
notigten Betriebsstoffen und Werkzeugen auch die 
Ersatzteile aller Art aufbewahrt werden. Man ist da
durch in der Lage, den Bedarf leichter zu uberwachen 
und zu verhindern, daB sich an einzelnen Steilen un- 
nótige Materialmengen aufhiiufen, wahrend an andern 
Steilen Mangel besteht. Zur Vermeidung von Material- 
ansammlungen, wie sie bei der Magazin- und Ein- 
kaufsverwaltung yielfach Brauch sind, muB auf die 
Erreichung dieses Zieles hingearbeitet werden. Auch 
die Lagerraume sollen geniigend Ausdehnung und 
Licht bieten; uberall muB der Grundsatz gelten, dafi 
ein Musterbetrieb fiir die Gruben geschaffen werden 
soli.

H ilfskriifte .

Die Besetzung. der Maschinenwirtschaftsstellc 
richtet sich nach der GróBe ihres Aufgabenkreises. 
AUzu starkę Einschrankung dieser »unproduktiven 
Belegschaft« racht sich durch iiberhastete, ungenaue 
Ausfuhrung der Arbeiten. Die Bewilligung der er
forderlichen Belegschaft wird die Uberlegung er- 
leichtern, daB die Schaffung eines ausreichenden 
Stammes von Facharbeitern, die ausschlieBlich mit 
der Ausfuhrung regelmaBig wiederkehrender Instand- 
setzungsarbeiten beschaftigt sind, zu einer Sonder- 
ausbildung fiihren muB, die eine Verbesserung und 
Beschleunigung der Arbeiten zur Folgę hat. Die Be- 
legschaftsziffer der vorgeschlagenen Werkstatte wird 
infolgedessen kleiner bleiben ais die Zahl der in den 
einzelnen Zechenwerkstatten freiwerdenden Arbeiter.

Fiir den Werkstattbetrieb erscheint bei einer ange- 
nommenen Gesamtforderung von 12000 t taglich eine

1 v g l .  W i l s o n :  U n te r s u c h u n g e n  in  P r e O lu f t a n la g e n ,  B e rg - T e c h n ik

1923.
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Stammannschaft von 6 altem, erfahrenen Meister- 
schlossern und 12 Schlossergesellen, die mit der Be- 
arbeitung der Maschinen untertage geniigend yertraut 
sind, ais erforderlich; dazu treten 6 Grubenschlosser 
und 6 Berglehrlinge.

Die Auffuhrung der beiden letzten Gruppen durfte 
zunachst uberraschen; ihre Einstellung bietet aber fiir 
die Zeche so wesentliche Vorteile, daB auf sie nicht 
verzichtet werden kann. Auf allen Gruben herrscht 
bękanntlich ein empfindlicher Mangel an guten 
Grubenschlossern. Es steht zwar eine geniigende 
Anzahl von Maschinenschlossern, die zum Teil in be- 
kannten Maschinenfabriken ausgebildet worden sind, 
zur Verfiigung; diese sind jedoch mit dem Auf bau 
von Grubenmaschinen nicht yertraut und miissen sich 
die erforderlichen Kenntnisse erst allmahlich im Be
triebe aneignen. Welche Verluste an Fórderaus- 
fallen, Arbeitszeit und Materiał dadurch entstehen, 
braucht nur angedeutet zu werden. Es ware daher 
wertvoll, wenn den Werksleitungen Gelegenheit ge- 
boten wiirde, derartige Schlosser noch einen Lehrgang 
in Grubenmaschinen durchmachen zu lassen. Geeignet 
erscheinende Leute werden von den Gruben der Leitung 
der Maschinenwirtschaftsstelle zur Ausbildung vorge- 
schlagen. Die Arbeiter werden dort zunachst — zur 
Vermeidung der Ausbildung ungeeigneter Kriifte — 
auf ihre Fahigkeiten gepriift und dann fiir 3 Monate 
eingestellt. Nach Ablauf dieser Ausbildungszeit unter- 
ziehen sich die Grubenschlosser einer theoretischen 
und praktischen. Priifung, erhalten ein Zeugnis ais 
Grubenschlosser (entsprechend dem Hauerschein) 
und treten dann zur Grube zuruck. Zu dem betrieb- 
lichen Nutzen, den die Gruben bei der Verwendung ge- 
schulter Krafte haben, kommt der weitere Vorteil, daB 
sich ausgebildete Grubenschlosser ais Sonderarbeiter 
ftihlen und bestrebt sein werden, ihre Tatigkeit bei- 
zubehalten. Man yermeidet also, daB gute Schlosser, 
die bei Arbeitslosigkeit in ihrem Berufszweig ein 
Unterkommen im Bergbau gesucht haben, bei Besse- 
rung der Verhaltnisse die Grube verlassen, um ihre 
Tatigkeit in einer Maschinenfabrik o. dgl. wieder auf- 
zunehinen, und gewinnt im Verlauf weniger Jahre 
einen hochwertigen Stamm von Gruben- und Revier- 
schlossern. Durch peinliche Sichtung bei der Aitf- 
nahme und wahrend der Ausbildung ist es móglich, 
ungeeignete Krafte auszuscheiden. Hand in Hand mit 
der praktischen Ausbildung mufi ein theoretischer 
Unterricht von 1-2 Wochenstunden gehen, wobei den 
Teilnehmern die gebotenen Kenntnisse iiber den 
Zweck und die Verwendungsart der iiblichen 
Maschinen, die Bedeutung der PreBluftwirtschaft, der 
Verluste, der zweckmaBigen Leitungsdurchmesser, des 
wirtschaftlichen ólverbrauches usw. zu vermitteln 
sind.

Die Beschaftigung von Berg lehrlingen in der 
Werkstatt ist nicht neu. Sie verfolgt den Zweck, die 
jungen Leute mit dem Aufbau, der Wartung und Aus- 
besserung der Grubenmaschinen bekannt zu machen. 
Die Lehrlinge werden von der Ausbildungsstelle iiber- 
wiesen, der auch die Bestimmung der Art und Dauer 
der Beschaftigung im Rahmen des Lehrplanes obliegt.

Die einzelnen Arbeiter werden in Gruppen be
schaftigt, die aus je einem Facharbeiter (Gesellen) 
und einem Grubenschlosser oder Berglehrling be
stehen; diese sollen im allgemeinen gemeinsam eine 
Maschine durcharbeiten. Je zwei Gruppen unterstehen

einem Meisterschlosser. Zur Oberwachung des Werk- 
stattbetriebes sind zwei Meister (je einer in der Friih- 
und in der Mittagschicht) erforderlich. Siimtliche Ar- 
beiten werden im Gedinge ausgefiihrt; bei der Ver- 
dienstberechnung bekomint der Schlossergeselle einen 
Zuschlag fiir die Behinderung, die er durch das An- 
lernen der Grubenschlosser und Lehrlinge erfahrt.

Fiir das Priiffeld ist eine besondere Bedienung 
entbehrlich. Grundsatzlich soli jede Arbeitsgruppe 
bei der Abnahmeuntersuchung der von ihr abgeliefer- 
ten Maschine zugegen sein und die erforderliche Hilfe 
leisten. Dadurch wird das Streben gefordert, hoch- 
wertige Arbeit zu leisten, und Verstandnis fiir die 
Zusammenhange zwischen Betriebszustand, Leistung 
und Kraftverbrauch einer Maschine erzielt. Gleich
zeitig hiilt man damit bei den Leuten das BewuBtsein 
wach, daB alle Maschinen laufend iiberpriift werden 
und Pfuscharbeit in der Grube wie in der Werkstatt 
spatestens bei der Abnahme nachgewiesen wird.

Fiir die Lagerhaltung sind ein Lagerverwalter und 
1-2 Arbeiter, fiir Schreibarbeit, Listenfuhrung, Rech- 
nungs- und Lohnwesen 1-2 Schreibkrafte anzustellen, 
wahrend die Anfertigung von Zeichnungen und Ent- 
wiirfen sowie die Arbeiten auf dem Priifstand einen 
Techniker oder Maschinensteiger erfordern, der ent- 
weder in groBern Zeitraumen (etwa alle 6 Monate) 
abwechselnd von den Einzelwerken zur Vertiefung 
seiner Ausbildung iiberwiesen oder hier fur seine Ver- 
wendung im Betriebe yorbereitet wird. Die aufgefiihr- 
ten Hilfskrafte werden auf den einzelnen Zechen 
wieder gespart; man braucht also nicht nur keinen 
Mann mehr anzulegen, sondern macht im Gegenteil 
noch Facharbeiter zu anderweitiger Verwendung frei 
und ęntlastet die Zechenwerkstatten.

Der Gedanke der Rationalisierung fiihrt zwang- 
liiufig zur Schaffung einer Beamtenschaft, die in 
der Lage ist, den yielseitigen Aufgaben der Maschi
nenwirtschaftsstelle zu entsprechen. Die Gruben- 
beamten, von denen die erforderlichen maschinen- 
technischen Kenntnisse nicht yorausgesetzt werden 
kónnen und denen die zur einwandfreien Fiihrung 
des Maschinenbetriebes benótigte Zeit neben der 
Erledigung ihres mit der neuzeitlichen Umgestaltung 
des Grubenbetriebes gewachsenen Aufgabenkreises 
nicht zur Verfiigung steht, sind móglichst von der 
Sorge um diesen Betriebszweig zu entlasten. Diese 
Erleichterung kann fiir die Gruben nur vorteilhaft 
sein, weil die Beamten ihre Arbeitskraft ausschlieBlich 
ihrem eigentlichen Tatigkeitsgebiet widmen kónnen. 
Sie werden zwar nicht von der Oberwachung der 
Maschinen entbunden, ihre Aufmerksamkeit wird aber 
auf die Priifung des Betriebszustandes, des ólver- 
brauches usw. beschrankt. Weiterhin empfiehlt es 
sich, dieses verhaltnismaBig neue Feld, dessen Móg- 
lichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschópft sind, 
nicht den Grubenbeamten zu iiberlassen, sondern 
akademisch geschulte Krafte zu yerwenden, die mit 
Arbeiten nach wissenschaftlichen Verfahren yertraut 
sind, Kenntnis der MeB- und Untersuchungstechnik 
haben und iiber das erforderliche Fachwissen ver- 
fiigen.

Die Maschinen- und Hiittenindustrie, besonders 
aber die chemische Industrie, haben diesen Weg 
langst mit Erfolg beschritten, wahrend im Stein
kohlenbergbau derartige Forschutigsstellen auf den 
Werken noch yerhaltnismaBig seiten sind. Dies ist
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um so bedauerlicher, ais in Deutschland Forschungs- 
anstalten nach Art des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 
Kohlenforschung sowie der Seilpriifungsstelle, der 
Anemometer-Priifungsstelle und der Versuchsstrecke 
der Westfiilischen Berggewerkschaftskasse fiir die 
eigentliche Bergtechnik noch fehlen. Es sei an die 
wertvollen Arbeiten des amerikanischen Bureau of 
Mines erinnert, dereń Bedeutung standig im Wachsen 
ist. Die Untersuchungsarbeiten des Dampfkessel- 
Gberwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamts- 
bezirk Dortmund und die Stoffsammlungen und Ver- 
óffentlichungen des Vereins fiir die bergbaulichen 
Interessen in Essen sind bemerkenswerte Ansiitze auf 
diesem Oebiet, kónnen aber bei dcm Uinfang des zu 
behandelnden Stoffes nicht ais ausreichend gelten. Es 
liegt daher bei den Werkeri, sich in cigenen Anstalten 
einwandfreie Unterlagen zu beschaffen und die er- 
kannten Vorteile auf dem kiirzesten Wege nutzbar zu 
machen.

Dazu gehórt auch die kritische Wiirdigung der 
wirtschaftlichen Grundlagen gewisser Zweige der 
Mechanisierung. Der Wechsel in der Bewertung von 
Schrammaschinen, der sich in einem plótzlichen 
starken Anstieg der Zahl der verwendeten Maschinen 
und seit 1926 in einem allmahlichen Riickgang dieser 
Ziffer ausdriickt, ist bezeiclmend. Die mit bestimmten 
Geriiten auf Einzelzechen erzielten Erfolge haben 
wiederholt fast allgemein zur Beschaffung wertvoller 
Einrichtungen gefuhrt, ohne daB uberall die Voraus- 
setzungen fiir ihre wirklich lohnende Ver\vendung 
gegeben waren. Betriebliche Untersuchungen einer 
Maschinenwirtschaftsstelle unter abweichenden Ver- 
haltnissen und auf yerschiedenen Gruben miissen die 
Unterlagen fiir die Bewertung neuer Maschinen 
liefern, auf Grund dereń erst iiber die Beschaffung 
iiberhaupt und weiter iiber die Wahl der Ausfiihrungs- 
form entschieden werden kann. Diese Frage ist um so 
griindlicher zu prufen, ais man bei Grubenmaschinen 
geradezu von einer Mode gesprochen hat und die 
Mechanisierung mitunter zu weit getrieben worden ist. 
Den Forschungsstellen erwachst daher die Aufgabe, 
einerseits die iibereilte Einfuhrung neuer Maschinen 
zu yerhinden, anderseits aber doch jeder neuen Móg- 
lichkeit griindlich nachzugehen.

Soli dic Maschinenwirtschaftsstelle aufier der Ver- 
waltung und Instandhaltung der vorhandenen Maschi
nen auch der Erforschung neuer Wege dienen, d. h. 
der Untersuchung der yorteilhaftesten Betriebsbcdin- 
gungen von Neuschópfungen und der Schaffung 
weiterer, vom Betriebe geforderter Bauarten, so er- 
scheinen ais notwendig ein Bergingenieur ais Leiter 
der Stelle; ais Hilfsarbeiter ein Maschineningenieur 
und ein zweiter Bergingenieur. Die Ingenieure sollen 
neben einer gediegenen wissenschaftlichen Ausbildung 
Erfahrung im Steinkohlenbergbau und Anlage zu 
selbstandigem wissenschaftlichem und praktischein 
Arbeiten besitzen.

Tatigke it der M aschinenw irtschaftsste lle .

Die Arbeitseinteilung yollzieht sich nach folgen
den Gesichtspunkten. Dem Leiter der Wirtschafts- 
stelle liegt die verantwortliche Verwaltung seines Be- 
triebszweiges ob. Er berat die Leitung und Einkaufs- 
stelle der Grube bei der Auswahl und Beschaffung 
von Maschinen, Zubehór und Materiał. Dazu ge- 
hóren Ersatzteile, Bohrer, Spitzen fur Abbauhammer, 
Schlauche, Dichtungen, Rohrleitungen, Schieber und

Ventile, Kabel, Schalter Usw., also Gegenstiinde, fur 
dereń Beurteilung eirie kaufmannische Verwaltungs- 
stelle nicht zustiindig ist; die einwandfreie Belieferung 
wird von der Wirtschaftsstelle stichprobenmaBig durch 
Versuche nachgepriift. Der Leiter iiberwacht ferner 
die Ausnutzung der eingesetzten Maschinen und den 
Ausbau des Kraftnetzes untertage, entwirft Rohr- 
und Kabelpliine, leitet die Bearbeitung der Maschinen- 
kartei sowie der Schriftensammlung und priift die 
Móglichkeiten, die sich bei der Umstellung vom Prefl- 
luft- auf elektrischen Betrieb bieten. In erster Linie 
soli seine Tatigkeit aber forschend sein, d. h. in der 
laboratonumsmaBigen und betrieblichen Unter
suchung neuer Maschinenarten und der Schaffung 
der noch fehlenden Hilfsmittel bestehen. Gerade auf 
diesem Gebiet sind noch groBe Aufgaben zu lósen, 
die dem Bergmann yorbehalten sein diirften. Ohne 
das Verdienst der Maschinenfabriken bei der Durch- 
bildung ihrer Erzeugnisse schmalern zu wollen, inuB 
man doch zugeben, daB die wertvollsten Anregungen 
hiiufig vom Bergbau ausgegangen sind, wobei nur 
an das Beispiel des Kohlenschneiders erinnert sei. Das 
noch zu bearbeitende Gebiet ist groB genug; Streb- 
lademaschinen, Versatzmaschinen und andere Arbeits- 
maschinen sind trotz aller Bemiihungen bis heute nur 
in Sonderausfiihrungen, dereń Eignung sich auf be
stimmte Verhaltnisse beschrankt, bekannt geworden.

Der M aschineningenieur ist Leiter der Werk- 
statt und des Pruffeldes; er ubernimint die einge- 
lieferten Maschinen und gibt sie nach der Ausbesse- 
rung und Untersuchung an das Lager ab. Er hat die 
Gedinge und die Abrechnung mit den Gruben zu 
bearbeiten, die Ausbildung und Priifung der Gruben- 
schlosser und Berglehrlinge zu iiberwachen und vor 
allem die Messungen und Untersuchungen aus- 
zufiihren, die gewonnenen Ergebnisse auszuwerten 
und aktenmiiBig oder in der Maschinenkartei nieder- 
zulegen. Seine Tatigkeit muB auch auf eine Ver- 
besserung und Vereinfachung der teilweise noch un- 
vollkommenen Verfahren zur Priifung von Arbeits- 
maschinen gerichtet sein. Daneben wirkt er beim Ent- 
wurf neuer Maschinen mit.

Dem zweiten Bergingenieur untersteht dic 
Verwaltung des gesamten Maschinenbestandes der 
Gesellschaft. Er iiberwacht die Lagerhaltung, be- 
arbeitet die Anforderungen der Gruben, bestimmt die 
abzugebenden Maschinen und verfolgt ihren Verbleib 
vom Verlassen des Lagers bis zum Wiedereintreffen 
in der Werkstatt. Seine Aufmerksamkeit soli die An- 
sammlung oder das Brachliegen von Maschinen auf 
den Gruben verhindern. Er pruft die Kraftwirtschaft 
und Kraftverteilung der Einzelgruben untertage. Die 
betriebliche Untersuchung der giinstigsten Arbeits- 
bedingungen neuer Maschinenarten und ihre Ein- 
fiihrung auf den Gruben, die Ausbildung der Be- 
dienungsmannschaften usw. sind seine Aufgabe. In 
erster Linie soli er standig den Gruben zur Beratung 
und Unterstutzung zur Verfiigung stehen und durch 
Austausch der Erfahrungen die Unterlagen fiir die 
betriebliche Beurteilung der Maschinen sammeln. 
Dieses Materiał wird gleichfalls in den Maschinen- 
akten und Karteien niedergelegt. Die Tatigkeit dieses 
Hilfsarbeiters spielt sich somit vorzugsweise auf den 
Gruben ab.

Neben den genannten Obliegenheiten haben die 
Beamten der Maschinenwirtschaftsstelle die Aufgabe,
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die Grubenbeamten in ihrem Fachgebiet weiterzubil- 
den. Die Bergschulen haben zwar Lehrgange einge- 
richtet, in denen die Beamten mit den neuen 
Maschinen bekanntgemacht werden sollen. So wert- 
voll diese Tatigkeit auch ist, darf doch nicht verkannt 
werden, daB der planniiiBigen Ausbildung aller Be
amten betrachtliche Schwierigkeiten entgegenstehen, 
die in der groBen Zahl der zu Unterrichtenden, der 
raumlichen Entfernung der Gruben vom Sitz der Berg- 
schulen und der dienstlichen Inanspruchnahme der 
Beamten liegen. Ubernimmt die Maschinenwirtschafts- 
stelle die Abhaltung dieser Lehrgange, so wiirde es 
moglich sein, alle Beamten in regelmafiigen Zeit- 
raumen zu erfassen und die Vortriige auf die be
sondern Verhaltnisse der einzelnen Gruben zuzti- 
schneiden. Der Wirtschaftsstelle ist dabei Gelegenheit 
geboten, das Verstandnis fiir ihre Tatigkeit zu wecken 
und sich der Unterstutzung und Mitarbeit der Gruben
beamten zu yęrsichern. In der den Vortragen ange- 
schlossenen Aussprache kónnte man wertvolle An- 
regungen gewinnen, welche die Wirtschaftsstelle un- 
verziiglich auszuwerten hatte. Das Priiffeld gestattet 
die Veranstaltung aller erforderlichen Vorfiihrungen 
und bietet gleichzeitig einen geeigneten Hórsaal, der 
sich durch Anschaffung eines Bildwerfers noch weiter 
ausbauen laBt. Auch die Einfiihrung von Fort- 
bildungskursen fiir Grubenschlosser, Berglehrlinge 
und Bergvorschiiler verspricht Erfolg.

In der Maschinenwirtschaftsstelle wird weiterhin 
das Fachschrifttum laufend gepriift und ausgewertet; 
vielleicht empfiehlt es sich auch, ihr die Normungs- 
arbeiten der Gesellschaft und die Vertretung im Fach- 
normenausschuB zu iibertragen. Endlich erscheinen 
ihre Beamten ais berufen, sich auf andern Werken 
iiber Neuerungen zu unterrichten, neue Anlagen zu be- 
sichtigen und den Erfahrungsaustausch mit den dort 
zustandigen Stellen zu pflegen.

Die Eingliederung der Maschinenwirtschaftsstelle 
in die Verwaltung muB so erfolgen, daB ihre Selb- 
standigkeit gewahrleistet ist; sie wird daher zweck
maBig unmittelbar der Hauptverwaltung unterstellt. 
Das Verhaltnis zu den Betriebsleitungen der Gruben 
muB klar abgegrenzt sein, etwa in der Weise, daB die 
Maschinenabteilung den Gruben fiir Auskiinfte und 
Beratung in vollem Umfang zur Verfiigung steht, daB 
aber Anordnungen gegenseitig unzulassig sind. Ander
seits diirfen die Betriebsleitungen grundsatzliche 
Anderungen im Maschinen- und Kraftbetriebe unter
tage nicht ohne Zustimmung der Wirtschaftsabteilung 
treffen. Die Maschinen unterstehen, solange sie im 
Betriebe sind, der verantwortlichen Verwaltung 
der Grube. Nach der AuBerbetriebsetzung wer
den sie mit móglichster Beschleunigung der Ma- 
schinenabteilung uberwiesen. Dies bedeutet jedoch 
nicht, daB dic Gruben iiberhaupt kein Aushilfs- 
material fiihren sollen; man muB es aber móg- 
lichst einschranken. So brauchen z. B. Haspel, 
Schrammaschinen und andere GroBmaschinen nicht 
auf den Gruben zu lagern. Dagegen ist es zweck
maBig, der Grube eine ausreichende Aushilfe an 
Rutschenmotoren, Luttengeblasen, Bohr- und Abbau
hammern usw. zu belassen. Ais ausreichend kann fur 
je 500 t Fórderung 1 Rutschenmotor und 1 Lutten
geblase gelten, fiir 250 t Fórderung 1 Bohrhammer, 
fiir 100 t Fórderung 1 Abbauhammer. Fur diese Klein- 
arbeitsmaschinen legt man an geeigneter Stelle an den

Hauptfórderwegen verschlieBbare Aufbewahrungs- 
rauine an, von denen aus die angeforderten Geriite in 
der kurzesten Zeit in die Reviere gelangen kónnen. 
Rutschenmotoren werden fertig aufgebaut mit Gier, 
AnschluB und allem Zubchór fahrbar auf Teckeln be- 
reitgestellt. Luttengeblase, Antriebsrutschen, einige 
Bohr- und Abbauhammer, Olei-, Erśatzschlauche, 
Ventile usw. bewahrt man ebenfalls dort auf. Die Ver- 
waltung dieser Grubenmagazine wird den Maschinen- 
steigern iibertragen. Die Aufbewahrung von Ersatz- 
teilen in den Revieren ist dann urinótig und zu unter- 
binden, weil sich dabei erfahrungsgemaB eine iiber- 
fliissige Anhaufung von Materiał in der Grube und 
das Verderben wertvoller Teile nicht vermeiden lassen.

Uber den Bestand der einzelnen Magazine, Zu- 
gang und Abgang, berichten die Gruben wóchentlich 
der Maschinenwirtschaftsstelle schriftlich auf Vor- 
drucken etwa nach folgendem Muster.

Orube Maschinenniagazin Nr.

Sohle Querschlag, Richtstrecke

Datum
Be-

sland
Zu-

gang
von

Ab
gang

nach
Be

stand

Rutschenmotoren .
Luttengeblase . .
Abbauhammer . .
Bohrhammer . . .
Óler fiir Rutschen

motoren . . . .
Schlauche fiir Mo

toren ...................
Schlauche fur PreB- 

lufthammer . . .
Pumpen...................

Die regelmaBige Priifung und Instandsetzung der 
Bohr- und Abbauhammer findet auch weiterhin auf 
den Zechen statt, die dafiir besondere Werkstatten 
einrichten, soweit sie noch nicht bestehen. Diese 
liegen, wenn die Grubenverhaltnisse es zulassen, 
zweckmaBig in der Nahe des Fiillortes der Haupt- 
fórdersohle, damit die unnótige Befórderung zutage 
fortfallt. Der Schlosser wird in der Werkstatt der 
Maschinenwirtschaftsstelle ausgebildet und der Grube 
uberwiesen. Die Aufsicht iiber die Werkstatt unter
tage und die Fiihrung der Kartei iibertragt man einem 
Maschinensteiger. Die Wirtschaftsstelle hat die Ar- 
beitsweise der Werkstatte sowie die genaue Fiihrung 
der Kartei zu iiberwachen und fiir ausreichende Be- 
lieferung mit Ersatzteilen zu sorgen. Es muB erreicht 
werden, daB jeder Bohr- und Abbauhammer monatlich 
einmal zur Priifung in diese Werkstatt kommt, wo- 
durch ein stórungsfreies Arbeiten gewahrleistet ist. 
Hier werden nur die kleinern Ausbesserungen vor- 
genommen; fiir gróBere Arbeiten, wie Ausbohren der 
Zylinder usw., iiberweist man die Hammer der 
Werkstatt der Maschinenwirtschaftsstelle. Bei dieser 
Art der Handhabung erscheint es ais angebracht, 
den Zechen noch eine gewisse Anzahl von Bohr- 
und Abbauhammern iiber die genannte Zahl hinaus 
zu belassen. 10 Abbauhammer und 6 Bohrhammer 
diirften dafiir ausreichen, wenn bei gróBerm Bedarf 
die Anlieferung in kurzer Zeit gesichert ist. Alle 
weitern Prefilufthammer, im besondern die nur aus- 
nahmsweise verwendeten Sonderhammer — wie Ab- 
teufhammer u. dgl. —, werden bei der Wirtschafts
stelle auf Lager genommen. Instandsetzungsarbeiten 
an andern Maschinen ais Bohr- und Abbauhammern
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sollen mit Ausnahme kleinerer Ausbesserungen an 
schweren, ortfesten Haspeln auf der Grube nicht aus- 
gefiihrt werden. Schadhafte Rutschenmotoren usw. 
leitet man der Hauptwerkstatt zu. Damit fallt auch die 
Lagerung von Ersatzteilen fiir diese Maschinen auf 
den Zechen fort; die Ersatzlager werden bei der 
Maschinenwirtschaftsstelle vereinigtund entsprechend 
verkleinert.

Die Vornahme der Ausbesserungen in der Haupt
werkstatt bietet den Gruben die Gewahr fiir eine sach- 
maBige und schnelle Ausfiihrung. Vor allem wird 
unnótiges Warten vermieden, weil man fiir jede 
schadhafte Maschine sofort eine in allen Teilen 
griindlich iiberholte und auf dem Priifstand unter- 
suchte Ersatzmaschine erhalt. Maschinen mit geringer 
Nutzleistung und unangemessen hohem Kraftver- 
brauch werden rechtzeitig ausgeschieden. AuBerdem 
laBt sich die Fiihrung der Maschinenkarteien genau 
iiberwachen, dereń wissenschaftliche Genauigkeit bei 
der iiblichen Reglung anzuzweifeln und billigerweise 
auch nicht zu verlangen ist. Auf diesen Punkt muB 
man aber den gróBten Wert legen, um in Ermanglung 
geeigneter Untersuchungsverfahren Unterlagen fiir 
den VerschleiB der einzelnen Maschinen zu gewinnen. 
Bekanntlich treten bei den Arbeitsmaschinen ver- 
schiedener Herkunft nicht nur erhebliche Unter- 
schiede in der Leistung und im Kraftverbrauch, 
sondern auch hinsichtlich der Lebensdauer auf. Ge
rade auf dem Markt der Grubenmaschinen finden sich 
noch Firmen, dereń Lieferungen von ungleichmiiBi- 
ger Giite sind, weil ihnen die erforderlichen Werk- 
stoffkenntnisse fehlen. Diese Werke liefern zu Kampf- 
preisen Gerate, dereń Leistung und Kraftverbrauch 
befriedigen, dereń VerschleiB aber ais ungerechtfertigt 
hoch erscheint. Der eitfwandfreie Nachweis derartiger 
Mangel laBt sich nur auf Grund genauster Unter
lagen erbringen, wie sie eine gewisęenhaft gefiihrte 
Kartei bietet. Ebenso ist hąufig die Wirtschaftlichkeit 
grofier und wertvoller Maschinen nur auf Grund der 
Ermittlungen einer Hauptstelle móglich, die in stiindi- 
ger Fiihlung mit den M.aschinen bleibt. Stiitzt man 
sich nur auf die Angaben der Gruben, so sind Wider- 
spriiche und Fehlschliisse unvermeidlich.

Verkehr zwischen der 

M aschinenw irtschaftsste lle  und den Gruben.

Die vorgeschlagene Reglung, bei der die Gruben 
von der Ausfiihrung der Instandsetzungsarbeiten fast 
vollstandig befreit sind, setzt vor allem groBte 
Schnelligkeit der Belieferung voraus. Die Gruben 
werden der Maschinenwirtschaftsstelle nur dann Ver- 
trauen entgegenbringen und ihre Bestrebungen unter- 
stiitzen, wenn sie die unbedingte GewiBheit haben, 
nicht nur gut, sondern vor allem rasch beliefert zu 
werden. Schnelligkeit — ein wesentliches Ziel aller 
Rationalisierung — muB das erste Gesetz sein. Die 
Uberweisungen miissen daher mit einem kleinen 
Lieferwagen, der ausschlieBlich fiir diese Zwecke zur 
Verfiigung steht und taglich auf alle Gruben fahrt, 
durchgefuhrt werden, so daB jede Bestellung 
spatestens innerhalb 24-Stunden erledigt ist.

Bedarf die Grube einer Maschine, so schickt sie 
einen Bestellzettel an die Maschinenwirtschaftsstelle. 
Die Bestellung lautet nicht auf eine bestimmte Aus- 
fiihrungsform, sondern kennzeichnet kurz die Be- 
triebsverhaltnisse. Man verwendet dafiir vorgedruckte

Bestellkarten in den Farben der Karteiblatter etwa 
folgenden Inhalts:

Bestellung auf Ru t schenmotoren .
Grube:.................. .........................

Verwendungsoit: Sohle: Revier:
Flóz:.....Streb:

Rutschenlange:....... ni
Fórderung je Schicht: t
Einfallen:..........0

PreBluftdruck an der Vcrwendungsstelle: at
Stromart und Spannung: stroni, Volt
Verlagerung (unter der Rutsche, seitlich von der Rutsche, 

im Blindort usw.):
Flózmachtigkeit:.......  cm
Lieferzeit:..........................................
Bemerkungen:

Bestellung auf Bergekipper .
Grube:
Verwendungsort: Sohle: Revier:

Flóz:.......  Streb:
Leistung je Schicht:.................Wagen
Erforderliche Auswurfhóhe: cm
Zulassige Hohe: cm
Lange:.........cm
Breite: cm
Flózeinfallen:..........0
PreBluftdruck an der Verwendungsstelle:. at
Stromart und Spannung:..................... strom, Volt
Lieferzeit:.......
Bemerkungen

Bestellung auf Sei 1 bahnmasch i nen .  
Grube:........................
Verwendungsort:................... Sohle: Revier.\

Flóz:.......  Strecke:
Lange der Seilbahn: m
Ansteigen in der Fórderrichtung: ± 0
Leistung je Schicht: Wagen
Anzahl der gleichzeitig gefórderten Wagen:
Art der geplanten Fórderung: 

einspurig — zweispurig:
Oberseil — Unterseil:..............
Seil ohne Ende — Anholseil:.....................

PreBluftdruck an der Verwendungsstelle: at
Stromart und Spannung: strom, Vo!t
Lieferzeit:...................................
Bemerkungen:

Bestellung auf Schram maschinen.
Grube:..................................................................
Verwendungsort: Sohle: Revier:

Flóz:.....  Streb:
Flózeinfallen:.......... 0
Flózmachtigkeit: cm
Flachę Bauhóhe:.......  m
Geplante Schramtiefe: cni
Beschaffenheit der Kohle:.............
Bauart der Schramstangen (rechts- oder linksgangig):
PreBluftdruck an der Verwendungsstelle:..........at
Stromart und Spannung: stroni. Volt
Lieferzeit:.........................
Bemerkungen:

Fiir den Umtausch beschadigter Maschinen wer
den besondere Karten hergestellt, die durch einen 
breiten roten Rand ais Eilkarten gekennzeichnet sind 
und auf dem Kopf ein U tragen. Die Bestellungen
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auf Umtauschmaschinen gibt man gleichzeitig fern- 
miindlich zur beschleunigten Anlieferung auf.

Auf Grund der Angaben der Bestellkarten trifft 
die Maschinenwirtschaftsstelle die Auswahl der ge- 
eigneten Bauarten. Fiir Rutschenmotoren beispiels- 
weise ist auBer der Leistung anzugeben, ob ein ein- 
fach: oder doppeltwirkender Motor vervtfendet wer
den soli, ob Gegenzylinder mitzuliefern sind, welcher 
Antrieb in Frage kommt usw. Bei Schrammaschinen 
muB man unter anderm die GroBe und Leistung kenn- 
zeichnen, die Wahl zwischen Stangen- und Ketten- 
schrammaschinen treffen und die Form der MeiBel 
bestimmen. Fiir alle Maschinen ist die wirtschaft- 
lichste GroBe zu wahlen, unter Berucksichtigung eines 
ausreichenden Kraftiiberschusses, wie er fiir schwan- 
kenden Luftdruck, bei Rutschenmotoren fiir ver- 
schniutzte Roilenstiihle usw. in Betracht -kommt. Die 
Maschinenwirtschaftsstelle ist fiir die piinktliche und 
vollstandige Anlieferung der Maschine mit allen 
Zubehórteilen — ólern, Schliiuchen, Anschliissen, 
Schliisseln, Sicherlieitswinden u. dgl. — verantwort- 
lich. Die Gruben sind dadurch aller Uberlegungen 
hinsichtlich der Wahl geeigneter M.aschinen und der 
Zusammenstellung des Zubehors enthoben und haben 
die GewiBheit, daB das gelieferte Gerat fur den ange- 
gebenen Zweck am geeignetsten ist, weil die Auswahl 
nach der Summę aller vorIiegenden Beobachtungen, 
Erfahrungen und Untersuchungen getroffen wird. Sie 
wissen gleichzeitig, daB sie nur griindlich iiberholte 
und gepriifte Maschinen mit voller Ausriistung erhalten, 
die unmittelbar vom Lastkraftwagen in Fórderwagen 
verladen und vor Ort gebracht werden konnen. Sind 
diese Vorteile den Gruben erst einmal vollstandig 
bewuBt geworden, so kann man mit einer vertrauens- 
vollen und reibungslosen Zusammenarbeit zwischen 
der Maschinenwirtschaftsstelle und den Grubenver- 
waltungen rechnen. Vor allem werden dann die Gruben 
die Hauptstelle unterstiitzen, indem sie schadhafte 
oder frei gewordene Maschinen schleunigst zutage 
und mit dem Lieferwagen zur Werkstatt schicken.

Mit der Ablieferung an die Grube gehen die 
Maschinen aus dem »Besitz« der Maschinenwirt
schaftsstelle in den der Grube iiber, die damit dic Ver- 
antwortung fiir die Ver\vendung und pflegliche Be- 
handlung iibernimmt. Der Sammelstelle muB aber zur 
Fiihrung der Karteien weiter die Uberwachung iiber 
die Maschinen vorbehalten bleiben. Die Gruben 
liefern ihr dazu monatlich die erforderlichen Unter- 
lagen. Fiir diesen Zweck sind Vordrucke in der Kartei- 
farbe nach etwa folgendem Muster zu verwenden:

Betriebsiibersicht iiber Rutschenmotoren. 
Grube:..................................Monat:...................................

Motor
Nr.

Be
triebs
punkt

Rutschen-
lange

m

Fórde
rung

t

Versatz

Wagen

Ein-
gesetzt
(Datum)

Bemerk.

Betriebsiibersicht iiber Schrammaschinen. 
Grube:..................................Monat:......................._....

Schram-
maschine

Nr.

Be
triebs
punkt

Schram-
leistung

m

Schram-
zeit

h

Fórde
rung

t

Ein-
gesetzt
(Datum)

Bemerk.

Aus diesen Angaben ist die Leistung iiberschlagig 
zu bestimmen. Fiir Rutschenmotoren kann man an
nehmen, daB an jedem Betriebspunkt 2 Motoren 
arbeiten, so daB auf einen Motor die Halfte der 
Kohlen- und der Versatzfórderung entfallt. Vor- 
richtungsbetriebe, Aufhauen usw. werden in der 
Spalte »Bemerkungen« ais solche gekennzeichnet. 
Diese Ubersichten gestatten der Maschinenwirt
schaftsstelle, Vergleiche iiber die Ausnutzung der 
einzelnen Maschinen, ihrC Wirtschaftlichkeit und den 
VerschleiB anzustellen; sie geben gleichzeitig den 
Gruben die Móglichkeit, die Ausnutzung ihrer Be- 
triebsmittel zu iiberwachen. Die Mehrbelastung der 
Zechen durch diese Monatsmeldungen ist unwesent- 
lich, da die in Betracht kommenden Zahlen ohnehin 
fiir die Gedingeberechnung ermittelt werden.

Daneben ist von den Gjubenmaschinensteigern 
eine Tagesmeldung zu erstatten, die sich auf be- 
sondere Vorkommnisse, Veranderungen in der Ver- 
wendung der Maschinen, Stórungen usw. erstreckt. 
Derartige Tagesberichte werden schon jetzt auf zahl
reichen Gruben von den Maschinensteigern gefordert, 
so daB ihre Weitergabe keine nennenswerte Mehr- 
arbeit verursacht. Die Maschinenwirtschaftsstelle 
bleibt auf diese Weise standig iiber die Maschinen 
unterrichtet.

Die Auswertung der so gesammelten Unterlagen 
laBt neben der Beurteilung der Maschinen, ihrer Eig- 
nung und des VerschleiBes auch Riickschliisse auf die 
Art der Behandlung und Pflege zu, die das Gerat auf 
den einzelnen Gruben und in den Revieren erfahrt. 
Das Ergebnis der Beobachtungen gibt man den 
Gruben in geeigneter Form bekannt, um die Auf- 
merksamkeit der Grubenbeamten auf diesen Punkt 
zu lenken und den Ehrgeiz zu wecken. Jeder Revier- 
steiger wird dann bestrebt sein, wegen der hohen 
Leistungsziffern seiner M.aschinen bei stórungsfreiem 
Betrieb iiber lange Zeitraume hinaus erwahnt zu wer
den. Anderseits sind Beobachtungen iiber nachlassige 
Behandlung oder leichtfertige Beschadigungen, die 
sich bei der Ausbesserung zeigen, den Gruben eben
falls zur Kenntnis zu bringen. In diesem Zusammen
hang durfte sich auch die Bekanntgabe des Schmier- 
mittelverbrauches der einzelnen Reviere, bezogen auf 
die eingesetzten kW und die Fórderung, sowie des 
Kraftverbrauches der Gruben empfehlen. Die Ge- 
wahrung von Pramien an Beamte, Grubenschlosser, 
Rutschen- und Schrammeister, die besonders gute 
Ergebnisse erzielt haben, erscheint ais geeignet, 
den Eifer und das Verstandnis fiir die Geratebehand- 
lung zu heben. Der Geschaftsverkehr zwischen der 
Maschinenwirtschaftsstelle und den Gruben schlieBt 
mit der monatlichen Rechnungslegung iiber die aus- 
gefiihrten Instandsetzungsarbeiten, Untersuchungen 
usw. ab, da die Stelle sich selbst unterhalten muB.

Bei einem Ausbau des Maschinenbetriebes unter
tage nach den gezeichneten Richtlinien durfte sich der 
Erfolg bald zeigen, wobei angesichts der erzielten 
Ersparnisse die Aufwendungen fiir die Einrichtung 
der Maschinenwirtschaftsstelle ais unbetrachtliche 
werbende Unkosten erscheinen werden.

Die vorgeschlagene Reglung ist auf die Be- 
diirfnisse einer gróBern Bergwerksgesellschaft zuge- 
schnitten. Es erscheint aber nicht ais ausgeschlossen, 
daB sich auch kleinere Einzelwerke zum gemeinsamen 
Betrieb der Maschinenwirtschaft untertage zusam-
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menschlieBen. Gerade fiir diese Gruben sind die 
Schwierigkeiten der Rationalisierung gróBer. Einer- 
seits ist die Einstellung von besondern Kraften wirt- 
schaftlich nicht móglich, so daB die Verwaltung des 
Mascliinenbestandes vollstandig in das Arbeitsgebiet 
des Grubenbeamten fallt. Anderseits ist ein Er- 
fahrungsaustausch mit andern Gruben schwieriger, so 
daB Fehler bei der Beschaffung und Behandlung 
neuer Maschinen nicht einmal, sondern von jedem 
Werk fiir sich gesondert gemacht werden. Endlich 
ist eine gegenseitige Aushilfe mit Materiał, das nur 
fiir kiirzere Zeit benótigt wird, praktisch nicht an- 
giingig. Móglicherweise laBt sich ein Zusammen- 
scliluB herbeifiihren, bei dem jede Grube ihren 
Maschinenbestand zu einem abgeschatzten Werte ein- 
bringt und dic Leistung eines einmaligen Beitrages 
fiir die Einrichtung des Betriebes iibernimmt. Gc- 
nossenschaften fiir Einkauf und Verkauf sind nicht 
neu und Verbindungcn zu gemeinsamem Betrieb be- 
stimmter Anlagen kennt man im Bergbau von alters 
her. Die Schwierigkeiten, eine Gesellschaft zu bilden, 
dereń Tiitigkeit die Erzeugung beeinflussen soli, sind

naturgemaB gróBer, jedoch wird die vielfach un- 
giinstige Lage gerade der kleinern Werke ihnen Ver- 
anlassung geben, alle Rationalisierungsmóglichkeiten 
sorgfaltig zu priifen, um jede sich bietende giinstige 
Gelegenheit im Wirtschaftskampfe auszunutzen.

Zusammenf assung.

Nach Darlegung der Fehler in der Verwaltung und 
im Betriebe der Maschinenwirtschaft untertage wird 
vorgeschlagen, Maschinenwirtschaftsstellen zu schaf- 
fen, welche die Verwaltung, Instandsetzung und Unter
suchung aller Grubenmaschinen ubernehmen. Gleich
zeitig sollen diese Stellen die zur Beurteilung der 
einzelnen Maschinen erforderlichen Unterlagen sam- 
meln, neue Móglichkeiten priifen und Anregungen fiir 
Verbesserungen geben. Weiterhin ist es ihre Aufgabe, 
geeignete Hilfskrafte auszubilden und die erforder
lichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzufuhren. 
Aufbau und Tiitigkeit der Stelle werden geschildert 
und Vorschlage fiir ihre Eingliederung in den Ver- 
waltungskórper und den Geschaftsverkehr mit den 
Gruben gemacht.

Salzgewinnung, -auGenhandel und -verbrauch der Welt.

Die Sa l zgewi nnung  der Welt (nur Chlornatrium, 
und zwar auBer Stein-, Siede- und Meersalz auch die von 
der Industrie unmittelbar gebrauchte Salzsohle) belief sich 
nach einer Zusammenstellung der Zeitschrift »Wirtschaft 
und Statistik« im Jahre 1925 auf 23,57 Mili. t. In diese Menge 
teilen sich alle Erdteile, in erster Linie Europa, das mit 
10,86 Mili. t 46,08% der Gesamtmenge lieferte. In Amerika 
wurden 7,45 Mili. t oder 31,62°/o und in Asien 4,62 Mili. t, 
d. s. 19,610/g, gewonnen. Der Rest entfallt auf Afrika 
(506000 t oder 2,15°/o) und Australien (129000 t oder 
6,550/0). Unter den europaischen Landern steht Deutsch
land hinsichtlich der Salzgewinnung an erster Stelle. Mit 
2,72 Mili. t trug es 11,53 0/0 zur gesamten Salzgewinnung 
bei. Dabei ist zu beritcksichtigen, daB Deutschland durch 
den Versailler Vertrag bedeutende Salzlagerstatten in El- 
saB-Lothringen und Posen verloren hat. An der Salzerzeu- 
gung des Jahres 1913 (ehemaliges Reichsgebiet) in Hohe 
von rd. 2,75 Mili. t waren die abgetretenen Gebiete mit 
400000 t beteiligt. Davon entfielen auf EIsaB-Lothringen 
78000 t Stein- und Siedesalz und 231000 t Salzgehalt der 
Sole, auf Posen 30000 t Stein- und Siedesalz und 61000 t 
Sotesalz. Im Jahre 1925 blieb die deutsche Salzgewinnung 
noch um rd. 30000 t hinter der 
letzten Vorkriegsgewinnung des alten 
Reichsgebiets zuruck, sie hatte jedoch 
die damals innerhalb der heutigen 
Grenzen gewonnene Menge um 
370000 t oder 15,66% iiberschritten.
Die hóchste deutsche Gewinnungs- 
ziffer zeigt das Jahr 1922 mit 3,7 
Mili. t; sie lag damit um 57,53 % 
iiber der innerhalb der heutigen 
Grenzen im Jahre 1913 gewonnenen 
Menge. Der starkę Ruckgang im 
Jahre 1923 auf 2,2 Mili. t oder 95,23 % 
von 1913 ist im wesentlichen auf 
die Ruhrbesetzung zuriickzufuhren.

A11 zweiter Stelle steht GroB- 
britannien mit 1,9 Mili. t, das in- 
dessen seit dem Jahre 1913 wesent
lich an Bedeutung verloren hat.
Sein Anteil an der Weltgewinnung 
ist von 10,96% in 1913 auf 8,26% 
in 1925 zuriickgegangen. Von der

Vorkriegsgewinnung wurden 1925 nur noch 85,25 0/0 auf- 
gebracht. Einen ahnlichen Ruckgang verzeichnet RuBland, 
dessen Erzeugung von 2 Mili. t 1913 auf 1,36 Mili. t
1925 oder auf annahernd zwei Drittel zuriickging. Von der 
Weltgewinnung machte diese Menge im Jahre 1925 nur 
noch 5,75o/o gegen 9,57°/o 1913 aus. Frankreich dagegen 
konnte selbst unter Berucksichtigung der neu hinzugekom- 
menen Gebiete fiir das Jahr 1913 seine Gewinnung wesent
lich steigern, und zwar um 133000 t oder 8,360/0. Seine Ge
winnung hat von 1921 an stetig zugenommen. AnteilmaBig 
die hochste Steigerung unter den europaischen Landern 
gegeniiber 1913 kommt der Salzgewinnung Polens 
(4- 74,60o/o), Italiens (+ 42,24o/0) und Spaniens (--(- 40,98o/o) 
zu, so dali diese Staaten auch mengenmaBig eine Rolle 
auf dem Salzmarkt zu spielen beginnen.

Die Salzgewinnung Amerikas hat in der Zeit von 1913 
bis 1925 um rd. die Hiilfte zugenommen. Die Steigerung 
entfallt nahezu ausschlieBlich auf die Ver. Staaten und 
Kanada. Mit annahernd 30o/o der Welterzeugung und dem 
2V2fachen der deutschen Gewinnung standen die Ver. 
Staaten im Jahre 1925 unter allen Landern weitaus an 
erster Stelle. Die Salzgewinnung Kanadas ist gegenuber
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Z a h l e n t a f e l  1. Die Salzgewinnung der Weit (in 1000 t).

1913 1925
von der 1920 1921 1922 1923 1924 von der
Summę Summę

1000 t % 1000 t 1000 t 1000 t • 1000 t 1000 t 1000 t %

Deutschland1 ........................ 2 350 11,28 3 240 2 396 3 702 2 238 2 488 2 718 11,53
OroBbritannien........................ 2 284 10,96 2 072 1 327 1 783 1 899 2 060 1 947 8,26
Frankreich1 ............................ 1 591 7,64 1 273 1 005 1 390 1 527 1 575 1 724 7,31
RuBland1, 2 ............................ 1 995 9,57 579 984 790 967 1 192 1 356 5,75
Italien1...................................... 644 3,09 722 514 790 765 S07 916 3,89
Span ie n ................................. 610 2,93 992 623 671 716 968 860 3,65
Rumanien................................. 335 1,61 247 233 285 307 303 330 1,40
Polen1 ...................................... 189 0,91 263 302 295 363 275 330 1,40
iibriges E u r o p a ................... 579 2,78 225 575 652 629 692 680 2,89

Europa2 10 577 50,76 9913 7 959 10 358 9 411 10 360 10 861 46,08
Ver. Staaten............................ 4 369 20,97 6 205 4519 6 162 6 469 6 172 6711 28,47
Kanada ................................. 91 0,44 191 149 165 188 191 217 0,92
Mittelamerika........................ 131 0,63 144 136 156 141 131 150 0,64
Sudamerika............................ 445 2,14 489 377 396 418 427 374 1,59

Amerika 5 036 24,17 7 029 5 181 6 879 7 216 6 921 7 452 31,62
China3 ...................................... 2 000 9,60 2 104 2 075 2 000 2 000 2 000 2 000 8,49
Britisch-Indien....................... 1 497 7,18 1 656 1 558 1 680 1 810 1 650 1 316 5,58
Japan ...................................... 769 3,69 651 673 848 759 813 906 3,84
Aden4 ...................................... 118 0,57 186 152 175 190 207 187 0,79
iibriges A s ie n ........................ 325 1,56 200 238 301 239 219 213 0,90

Asien5 4 709 22,60 4 797 4 696 5 004 4 998 4 889 4 622 19,61
A gypten ................................. 157 0,75 226 154 187 157 210 211 0,90
iibriges A frika ........................ 244 1,17 291 187 226 239 299 295 1,25

Afrika 401 1,92 517 341 413 396 509 506 2,15
A us tra lie n ............................ 115 0,55 121 106 98 100 113 129 0,55

Weit 20 838 100,00 22 377 18 283 22 752 22 121 22 792 23 570 100,00

1 Jetzłges Oebiet. 8 Einschl. Slbirien. 3 Schatzung nach den Einnahmen der Salzsteuer. 4 Ausfuhr. 5 Ohne Sibirien.

Z a h l e n t a f e l  2. Entwicklung der Salzgewinnung 
der Weit (1913 =  100).

1920 1921 1922 1923 1924 1925

Deutschland1 . . 
GroBbritannien. 
Frankreich1 . . . 
RuBland1 2 . . . 
Italien1..............

137,87
90.72 
80,01 
29,02

112,11
162,62
73.73 
139,15 
38,86

101,96
58,10
63,17
49,32
79,81

102,13
69,55

159,79
99,31

157,53
78.06 
87,37 
39,60 

122,67 
110,00
85.07 

156,08 
112,61

95,23
83,14
95,98
48,47

118,79
117,38
91.64 

192,06
108.64

105,87
90,19
98,99
59,75

125,31
158,69
90,45

145.50
119,52

115,66
85,25

108,36
67,97

142,24
140,98
98,51

174,60
117,44

Spanien...........
Rumanien . . . .
Polen1 ..............
iibriges Europa.

Europa2

Ver. Staaten. . .
Kanada ...........
Mittelamerika. . 
Sudamerika . . .

93,72

142,02
209.89 
109,92
109.89

75,25

103,43
163,74
103,82
84,72

97,93

141,04
181,32
119,08
88,99

88,98

148,07
206,59
107,63
93,93

97.95

141,27
209,89
100,00
95.96

102,69

153,60
238,46
114,50
84,04

Amerika

China3 ..............
Britisch-Indien .
Japan ..............
Aden4 ..............

139,58

105,20
110,62
84,66

157,63
61,54

102,88

103,75
104,07
87,52

128,81
73,23

136,60

100,00
112,22
110,27
148,31
92,62

143,29

100,00
120,91
98,70

161,02
73,54

137,43

100,00
110,22
105,72
175,42
67,38

147,97

100,00
87,91

117,82
158,47
65,54iibriges Asien .

Asien5

Agypten............
iibriges Afrika .

101,87

143,95
119,26

99,72

98,09
76,64

106,26

119,11
92,62

106,14

100,00
97,95

103,82

133,76
122,54

98,15

134,39
120,90

Afrika 

Australien . . . .

128,93

105,22

85,04

92,17

102,99

85,22

98,75

86,96

126,93

98,26

126,18

112,17

Weit 107,39 87,74 109,19 106,16 109,38 113,11

Anmerkungen: siehe Zahlentafel 1.

1913 auf melu ais das Doppelte gestiegen. Asien ist der 
einzige Erdteil, dessen Salzerzeugung im Jahre 1925 auch 
mengenniaGig niedriger war ais in der Vorkriegszeit. Die 
in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren eingetretene 
Zunahme der Gewinnung hat sich gegeniiber dem Wett

bewerb der benachbarten Erdteile nicht halten kónnen. 
Gestiegen ist die Erzeugung nur in Japan von 769000 auf 
906000 t oder um 17,82o/o und in Aden von 118 000 auf 
187000 t, d. i. um 58,47o/0. Der Anteil Asiens an der Welt- 
gewinnung ging von 22,60 auf 19,61 °/o zuruck. Die Zu
nahme der afrikanischen Salzgewinnung hangt mit der ge- 
steigerten Ausfuhr der Mittelmeerlander Agypten, Tunis 
und Algier zusammen, auf die der gróBte Teil der statistisch 
ermittelten Gewinnung Afrikas entfallt. Agypten allein 
lieferte im Jahre 1925 211000 t, was gegeniiber 1913 einem 
Mehr von 34,39o/o entspricht. Die Gewinnung Australiens 
ist kaum von Bedeutung. Uber die Salzgewinnung in den 
verschiedenen Landern in den Jahren 1913 und 1920 bis 
1925 sowie iiber die Entwicklung gegeniiber 1913 geben 
die Zahlentafeln 1 und 2 nahern AufschluB.

Eine Gliederung der Gewinnung nach Salzsorten 
(Stein-, Siede- und Solesalz), die zugleich einen Uberblick 
iiber die Verbreitung der einzelnen Gewinnungsverfahren 
gibt, laBt sich ziffernmaBig nur fiir die wichtigsten Er- 
zeugungslander mit rd. 70°/o der Weltgewinnung durch- 
fiihren; fiir die iibrigen Lander sind nur Schatzungen móg- 
lich. Von der gesamten in der Nachkriegszeit erzeugten 
Salzmenge durfte rd. ein Drittel aus Meer- und Seewasser 
gewonnen worden sein. Die restlichen zwei Drittel ent- 
fallen zu annahernd gleichen Teilen auf Stein-, Siede- und 
meist zu industriellen Zwecken unmittelbar verbrauchtes 
Solesalz. Gegeniiber der Vorkriegszeit hat die kostspielige 
Erzeugung von Siedesalz wesentlich an Bedeutung ver- 
loren, ebenso die sich auf eine Ausbeutung des Meer- und 
Seewassers griindende. Weitaus vorherrschend ist letztere 
Gewinnungsart in der tropischen Zone und den atigrenzen- 
den Gebieten der gemaBigten Zone. Wichtige europaische 
Gewinnungslander sind die Mittelmeerstaaten, besonders 
Spanien und Italien. Auch Asien, Afrika, Mittel- und Siid- 
amerika erzeugen hauptsachlich Meer- und Seesalz. In den 
Ver. Staaten, Kanada, England und Deutschland wird 
Siedesalz teilweise aus kiinstlichen Solquellen gewonnen, 
die durch Zuleiten von Tageswasser zu den Steinsalzlager- 
statten geschaffen werden. Die Steinsal z fórderung wie 
die Gewinnung von Salzsole fiir den unmittelbaren Ver-
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brauch beschrankt sich hauptsachlich auf die technisch 
entwickelten Lander Nord- und Mitteleuropas und die Ver. 
Staaten.

Zwei Drittel des in Deutschland gewonnenen Salzes 
bestehen aus Steinsalz. Gegeniiber 1913 ist diese Ge
winnung mengenmaBig um 399000 t oder 28,680/0, anteil- 
maGig um 6,67o/0 gestiegen. Demgegeniiber hat das Siede- 
salz an Bedeutung wesentlich eingebiiBt. Sein Anteil an 
der gesamten deutschen Salzgewinnung ging von 24,260/0 
1913 auf 16,810/0 im Jahre 1925 zuriick. In GroBbritannien 
kommt die groBte Bedeutung dem Solesalz zu, von dem
1,1 Mili. t oder 56,80o/o der Gesamtinenge gewonnen wur

den. In Italien und Spanien wird zur Hauptsache Seesalz 
gewonnen, aber auch die Steinsalzforderung hat in Spanien 
wesentliche Fortschritte gemacht und ist gegeniiber 1913 
auf mehr ais das Vierfache gestiegen. In den Ver. Staaten 
verteilt sich die Gew'innung des Salzes fast zu gleichen 
Teilen auf Steinsalz (2,13 Mili. t oder 31,66°/o), Siedesalz 
(2,03 Mili. t oder 30,22 o/0) und Sole, dereń Salzinhalt sich 
auf 2,56 Mili. t, d.s. 38,12o/o der Gesamtmenge, belauft. 
Naheres ist aus nachstehender Zahlentafel zu ersehen.

Der Wel tsa l  z handel  dient auBer der Versorgung 
von Landem mit unzureichenden oder unerschlossenen 
eigenen Yorkommen dem Sortenausgleicli, vor allem von

Z a h l e n t a f e l  3. Die Salzgewinnung nach Sorten.

1913 1925 1925

Sorten von der 1920 1921 1922 1923 1924 | von der gegen
Summę Summę 1913

10001 o/o 10001 10001 lOOOt 10001 1000 t 1000 t i o/o (1913=100

Steinsalz . . . 
Siedesalz . . . 
Sole (Salzinhalt2)

Stein- und Siedesalz 
Sole (Salzinhalt) . 
Seesalz...................

Steinsalz . . .
Siedesalz . . .
Sole (Salzinhalt)

Steinsalz 
Siedesalz 
Seesalz .

Steinsalz . . . .
Siede- und Seesalz

Steinsalz . . . .
Siedesalz . . . .
Sole (Salzinhalt) .

Steinsalz . . . .  
Siede- und Seesalz

Deutschland1

1391 59,19
570 24,26
389 16,55

484 30,42
725 45,57
382 24,01

218

■2066

41
18

585

26
584

964
1933
1472

164
1333

9,54

90,46

6,37
2.79

90,84

4,26
95,74

22,06
44,24
33,69

10.96
89,04

2600
336
304

313
527
433

110

1962

47
22

653

63
929

1461
2186
2558

213
1443

1696
304
396

293
500
212

36

1291

45
46 

423

38
585

1336
1752
1431

150
1408

2736
391
575

1639
292
306

1627
377
484

1790
457
471

65,86
16,81
17,33

128,68
80,18

121,08

Frankreich1

344
739
307

463
726
338

475
843
257

1 1462 

262

84,80

15,20

120,93

68,59

GroBbritannien

27

1756

38
797

1064

43
892

1125

35
806

1106

1,80
41,40
56,80

16,06 

| 92,55

Italien

50
86

654

53
89

623

57
152
598

64
215
637

6,99
23,47
69,54

156,10
1194,44
108,89

Spanien

114
557

99
617

105
863

107
753

12,44
87,56

411,54
128,94

Ver. Staaten

1766
2065
2331

1908
2032
2529

1873
2018
2281

2125
2028
2558

31,66
30,22
38,12

220,44 
104 91 
173,78

Britisch-lndien

210
1470

122
1688

192
1458

1 1316 • 87,91

Jetzlges Oebiet. - Salzinhalt berechnel auf Orund der Salzsteucrstatistik (1 hl Sole ■= 30 kg Salz).

hochwertigem Tafelsalz und von Meersalz, das zum Kon- 
servieren der Fische vielfach bevorzugt wird. Zu den 
wichtigsten Ausfuhrgebieten zahlen Europa, Nordafrika, 
die Kuste des Roten Meeres und China. Zufuhrlander 
auBerhalb Europas sind Indien, Japan, Mittel- und Sud- 
afrika, Australien und Amerika mit Ausnahme der Ver. 
Staaten. Diese sind seit dem Weltkriege im allgemeinen 
Selbstversorger und erobern sich dariiber hinausgehend 
fortschreitend die benachbarten Markte.

Das wichtigste Ausfuhrland Europas und der Weit ist 
Deutschland, das reichlich ein Drittel seiner Erzeugung 
ausfiihrt. Es yersorgt gemeinsam mit den andern europa- 
ischen OberschuBlandern die benachbarten salzarmen 
Staaten, wie Belgien, Holland, die nordischen Lander, die 
Randstaaten, die Tschecho-Slowakei und Ungarn. Die tiber- 
seeische Ausfuhr geht zum gróBten Teil nach Indien und 
Siidamerika. Gegeniiber 1913 ist die deutsche Salzausfuhr 
um 65,970/0 gestiegen. Die Salzausfuhr Englands ist gegen 
die Vorkriegszeit um 34,62o/o zuruckgegangen. Auch der 
Anteil der Ausfuhr an der englischen Erzeugung, der fiir 
die Nachkriegszeit nur rd. die Halfte der deutschen Ver- 
gleichziffer betragt, ist gesunken. Der franzósische Aus- 
fuhriiberschuB ist gleichfalls niedriger ais im Jahre 1913; 
denn wahrend Frankreich seine Ausfuhr nur um 0,570/0 
erhóhen konnte, ist die Einfuhr um 30,30<Yo gestiegen. Der 
AusfuhriiberschuB betrug in der Nachkriegszeit durch-

schnittlich nur rd. ein Neuntel der entsprechenden deut
schen Menge. Das Haupteinfuhrland ist Indien, das im 
Jahre 1925 569000 t erhielt, Belgien fiihrte 265000 t, Nor- 
wegen 188000 t und Kanada 181000 t ein. Am meisten ge- 
stiegen ist die Einfuhr Japans, die sich 1925 auf die vier- 
fache Menge gegeniiber 1913 belief, danach folgt GroB- 
brilannien mit einem Mehr von 147,83 0/0. Nahern Auf
schluB iiber die Entwicklung des AuBenhandels der ein- 

. zelnen Lander in Salz bietet die nachstehende Zahlentafel 4.

Die Verteilung der Welterzeugung von Salz auf die 
beiden groBen Verwendungszwecke, die Zubereitung von 
Speisen und die gewerbliche Verarbeitung laBt sich nur 
durch Schatzung ermitteln. Wird der Berechnung ein 
durchschnittlicher Speisesalzverbrauch von jahrlich 6,5 kg 
je Kopf der Weltbevolkerung (1884,7 Mili. im Jahre 1925) 
zugrundegelegt, so ergibt sich fiir Speisez.wecke ein Ver- 
brauch von insgesamt 12,3 Mili. t, d. i. etwa die Halfte 
der Welterzeugung. Die iibrige Halfte dient ais gewerb- 
licher Roh- und Hilfsstoff. Die wichtigsten gewerblichen 
Verbraucher sind auBer der Natriumsalze herstellenden 
Industrie zahlreiche weitere Zweige des cheinisch-pharma- 
zeutischen Gewerbes, ferner die Seifen-, Glas-, Leder-, 
Nahrungs- und Genufimittelindustrie sowie die Landwirt
schaft und Viehzucht.

Der Speisesalzverbrauch kann von dem angenommenen 
Durchschnittsbcdarf (6,5 kg je Kopf) nur in geringem
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Zahlentafel  4. Einfuhr und Ausfuhr an Salz 
in den wichtigsten Landem (in 1000 t).

1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925

± 1925 
getren 
1913
%

Deutschland
Einfuhr . . 21 2 , 1 - 95,24
Ausfuhr . . 432 1256 746 964 746 731 717 + 65,97

Spanien
Einfuhr . . 4
Ausfuhr . . 564 380 370 484 465 581 561 - 0,53

GroBbritannien
Einfuhr . . 46 27 86 52 79 114 114 +147,83
Ausfuhr . . 543 388 245 290 346 363 355 -  34,62

Frankreich . .
Einfuhr . . 33 43 44 50 57 62 43 + 30,30
Ausfuhr . . 175 109 68 164 184 172 176 + 0,57

Italien
Einfuhr . . — — 12 9 2 16 19
Ausfuhr . . 161 127 81 101 114 156 131 -  18,63

Belgien
Einfuhr . . 212 230 119 229 271 243 265 + 25,00
Ausfuhr . . 3 1 2 1 1 1 1 - 66,67

Norwegen . .
Einfuhr . . 215 141 119 178 218 237 188 - 12 56
Ausfuhr . . 8 1 — — _ __ __ -100,00

Schweden
Einfuhr . . 222 182 S3 114 122 133 123 -  44,59
Ausfuhr . . 1 1 1 2 1 1 ± 0

Niederlande
Einfuhr . . 127 101 88 89 95 li 8 104 -  18,11
Ausfuhr . . 9 5 5 6 7 9 8 - 11,11

Tschecho-
Slowakei

Einfuhr . . — 280 149 223 136 153 94
Ausfuhr . . _ 1 __ ,__,

Ver. Staaten 
Einfuhr . . 140 125 84 101 81 81 78 -  44,29
Ausfuhr . . 64 126 99 122 114 131 141 + 120,31

Kanada
Einfuhr . . 144 153 123 178 153 161 181 + 27,46
Ausfuhr . . 2 1 1 1 1 2 ± 0

China1
Ausfuhr . . 94 341 293 288 224 202 177 + 88,30

Aden1
Ausfuhr . . 118 186 152 175 190 207 187 + 58,47

Indien
Einfuhr . . 584 453 482 553 485 628 569 - 2 57
Ausfuhr . . 4 2 30 36 28 36 12 + 200,00

Japan
Einfuhr . . 40 417 193 288 153 201 157 +292,50

. Ausfuhr . . 8 3 3 5 1
Agypten1

Ausfuhr . . 157 226 154 187 157 210 211 + 34,39
Australien

Einfuhr . . 30 8 10 10 13 11 11 - 63,33
Ausfuhr . . 7 13 7 6 5 6 5 - 28,57

der in nachstehender Zahlentafel und dem zugehórigen 
Schaubild wiedergegeben ist, gibt deshalb annahernd Auf- 
schluB iiber die Hohe der gewerblichen Salzverwendung 
eines Landes.

Z a h l e n t a f e l  5. Salzverbrauch der wichtigsten Lander 
im Durchschnitt der Jahre 1920—1925.

insges. 

1000 t

je Kopf 
der Be- 
v61ke- 
rung

kg

insges. 

1000 t

je Kopf 
der Be- 
v51ke- 
rung

kg

Deutschland . 1937,7 31,4 Niederlande . 119,7 16,9
GroBbritannien 1595,5 37,0 Danemark . . 64,2 19,4
Frankreich. . . 1320,0 33,1 Ver. Staaten . 6009,2 54,6

643,7 16,9 Kanada . . . . 339,7 37,8
Rumanien . . . 252,2 15,4 Argentinien. . 184,5 21,3
Belgien . . . . 225,0 29,8 Japan ........... 1007,8 17,4
Norwegen . . . 180,0 66,4 Siidafrik.Union 70,3 9,9
Schweden . . . 125,2 21,0 Australien . . 114,7 20,3

1 Die Einfuhr ist ganz unbedeutend.

Umfange nach oben oder unten abweichen. Der durch- 
schnittlichc Gesaintyerbrauch je Kopf der Bevólkerung.

Abb. 2. Salzverbrauch der wichtigsten Lander im 
Durchschnitt der Jahre 1920—1925 je Kopf der Bev6Ikerung.

Den gróBten Sal/.verbrauch je Kopf hat danach Nor- 
wegen. Diese fiihrende Stellung erklart sich aus dem hohen 
Verbrauch zur Konservierung von Fischen und Fellen. In 
den Ver. Staaten von Amerika ist der Verbrauch von
42,3 kg im Durchschnitt 1909 bis 1913 auf durchschnittlich
54,6 kg in der Zeit von 1920 bis 1925 gestiegen. Haupt- 
verbraucher sind die seit Ausbruch des Krieges stark ent- 
wickelte chemische und Nahrungsmittelindustrie. Wahrend 
Deutschland im Jahre 1913 einen um 5,3 kg hóhern Salz- 
verbrauch je Kopf hatte ais Frankreich, ist die deutsche 
Nachkriegsziffer infolge des Verlustes von ElsaB-Loth- 
ringen unter die franzósische gesunken. Der hohe Salz- 
verbrauch in einigen yorwiegend landwirtschaftlichen 
Landem, wie Kanada, Schweden, Danemark und Australien, 
liegt in dem yerhaltnismafiig groBen Bedarf der Nahrungs
mittelindustrie begriindet.

U M S C  H A U.
Tlieoretisclie und praktische Betrachtungen 

Ober das Deckgebirge des Karbons nordlich von Essen.

Von Dr. K. Fiege,  Essen.

(Mitteilung aus dem Museum der Stadt Essen fur Natur- 
und Volkerkunde.)

Dank dem Entgegenkommen der Zechenverwaltungen 
konnte ich in den letzten Jahren, zum Teil gemeinsam 
mit Bergrat Fischer,  die beim Abteufen der Schachte 
Bismarck 9, Carolus Magnus, Christian Lewin 2, Hannover 6, 
Heinrich (Luftschacht) und Zollyerein 11 durchfahrenen 
Schichten geologisch yerfolgen und bei der Auswertung der 
Beobachtungen auch das von Dr. Kah r s  fruher aus dem

Schacht Barbara gesammelte und mir zur Verfugung gestellte 
Materiał benutzen. Uber das Cenoman ist an anderer Stelle 
bereits berichtet worden1. Es sei hier nur bemerkt, daB das bei 
Essen yorwiegend in grunsandiger Mergelfazies mit oder 
ohne Grundkonglomerat yorliegende Cenoman nordlich von 
Duisburg zum Teil sandig entwickelt ist. Diese Fazies 
sendet Auslaufer bis in das Oebiet von Borbeck. Bemerkens- 
werterweise sind die obersten Dezimeter des Cenomans oft 
kalkig yerfestigt, manchmal so stark, daB eine zahe, knor- 
pelige Dachbank entstanden ist. Sie bietet eine gute 
Móglichkeit fur die Abgrenzung des Cenomans vom Turon,

1 F ie g e : Die fazieile Differenzierung des Cenomans am Sudrande 

der rhein.-we^tf. Kreide, Sitz. Ber. Nałurh. V. preuB. Rheinl. Westf. 1926, S. 66.
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das in seinen untern Lagen ebenfalls griinsandig ist. Wenn 
die Dachbank fehlt, sind Obercenoman und Unterturon 
petrographisch schwer zu trennen, Fossilfunde aber, die in 
diesen Schichten unschwer zu machen sind, kennzeichnen 
die Grenze ohne weiteres. 2—3 m uber der Unterkante 
des Turons tritt der Grunsandgehalt zuriick, meistens so 
stark, daB die nunmehr sehr kleinen Glaukonitkorner nur 
noch mit der Lupę zu erkennen sind. Uber diesen Schichten 
wird das Unterturon bald griinsandfrei (Helle Mergel).

Der das Hangende der Hellen Mergel bildende Bochumer 
Grunsand wird unmittelbar von dem Soester Grunsand 
uberlagert, ohne daB ein griinsandarmes oder griindsand- 
freies, mehr kalkiges Zwischenmittel, der Planer, auftritt, wie 
es weiter im Osten der Fali ist1. Beide Grunsande sind 
Bildungen von Transgressionen, denen Regressionen voran- 
gegangen sind. Der Bochumer Grunsand besteht aus hellen 
Mergeln mit ziemlich dicht liegenden, jedoch unregelmaBig 
verteilten Glaukonitkomern, die dem Gestein eine griine 
Gesamtfarbe geben. Er sieht den mittlern und obern 
Partien der cenomanen Griinsandmergel sehr ahnlich und 
ist in dem betrachteten Gebiet durchgehend gleichfórmig 
ausgebildet. Der Soester Griinsand unterscheidet sich von 
dem Bochumer Grunsand sehr deutlich durch die lebhaft 
giftgriine Farbę. An allen der Beobachtung zuganglichen 
Stellen war die Grenze durchaus scharf, und uberall konnten 
an der Basis beider Grunsande Bohrgange von 1 —2 cm Durch
messer festgestellt werden, die in das Liegende hineingingen. 
Die tiefern Schichten des Soester Grunsandes bestehen 
etwa zu gleichen Teilen aus Glaukonit- und Quarzkórnern 
mit Grunschlick, im ubrigen tritt das Bindemittel, abgesehen 
von kalkig verfestigten Banken, so weit zuruck, daB das 
Gestein im Wasser zerfallt. Nach oben nimmt der Gehait 
an Quarz- und Glaukonitkomern ab und der Mergelgehalt 
zu, wodurch das Gestein dem Bochumer Grunsand sehr 
ahnlich wird. Diese Schichten gehen ohne petrographische 
Grenze in die aus schwach griinsandigen oder grunsand- 
freien grauen Mergeln bestehenden Schichten mit Inoceramus 
Schloenbachi J. Bdhm (oberstes Turon) und diese wieder 
ohne scharfe Grenze in die grauen Emschermergel uber. 
Fiir das hier behandelte Gebiet wird man zweckmaBig die 
beiden obern Stufen des Turons, die Scaphitenschichten 
mit dem Soester Grunsand an der Basis und den Horizont 
des Inoceramus Schloenbachi J . Bdhm, ais Oberturon zu- 
sammenfassen. Die Abgrenzung von Turon und Emscher 
ist nur mit palaontologischen Mitteln móglich. Im Schacht 
Bismarck 9 liegt der Soester Grunsand auffallenderweise 
uber stark verringertem Unterturon. Infolge kraftiger 
epirogener Bewegungen ist hier eine Sedimentlucke entr 
standen. Die beiden erwahnten Epirogenesen an der 
Grenze zwischen Unterturon und Mittelturon sowie 
zwischen Mittelturon und Oberturon bedingen die starken 
Machtigkeitsschwankungen der einzelnen Turonglieder.

Es ist daher bis heute nicht móglich, iiber die Machtig- 
keit der einzelnen Unterabteilungen des Turons sowie iiber 
die Ausbildung des Gesteins, namentlich uber das Vor- 
kommen und die Machtigkeit von Kalkbanken, die besonders 
in den Hellen Mergeln und im Soester Grunsand auftreten 
kónnen, im voraus auch nur angenaherte Angaben zu 
machen, die fur das Abteufen neuer Schachte sehr wichtig 
waren. Denn die Wasserfuhrung ist, abgesehen von 
etwa yorhandenen Verwerfungen im Deckgebirge, von Art 
und Beschaffenheit des Gesteins abhangig. Kliiftige Kalk- 
banke fuhren erfahrungsgemaB reichlich Wasser. Lockere 
Ablagerungen kónnen trocken sein, da die Kliifte verdriickt 
werden; liegen sie dagegen auf Wassertragern, so werden sie 
wasserfuhrend sein kónnen. Nicht minder wichtig wurden 
Angaben uber die voraussichtliche Bankung, Hartę usw. 
des Deckgebirges sein, da sich ja nach diesen Kennzeichen 
das Abteufverfahren und die Schichtleistung richten. Immer- 
hin scheinen mir die bisher schon móglich gewesenen 
Feststellungen doch beachtenswert und das mitgeteilte

1 B a r t l in g :  Transgressionen, Regressionen und Faziesverteiiung in 
der mittlern und obern Kreide des Beckens von Munster, Z. Geol. Oes. 
1920, S. 161.

Oberturon

negative Ergebnis insofern brauchbar zu sein, ais die 
Beobachtungen in einem Schachte nicht verallgemeinert und 
auch nicht ohne weiteres auf einen in der Nahe nieder- 
zubringenden Schacht iibertragen werden durfen. Auf 
Grund dieser Uberlegungen ergibt sich aber fiir die Zukunft 
die Aufgabe, auch weiterhin Abteufarbeiten auf das genauste 
zu verfolgen. Da jetzt die Sedimentationsbedingungen im 
groBen bekannt sind, wird es durch weitere Verengerung 
des Beobachtungsnetzes móglich werden, die GesetzmaBig- 
keiten der Machtigkeit und der Ausbildung der einzelnen 
Glieder der Kreideformation zu ermitteln und damit die 
Grundlage fiir brauchbare Vorhersagen zu schaffen.

In den meisten Schachtprofilen sind die beiden turonen 
Grunsande bei fehlendem mergeligem Zwischenmittel nicht 
auseinandergehalten worden, obwohl das aus wissenschaft- 
lichen und praktischen Grunden sehr wichtig ist. Es ware 
daher zweckmaBig, daB das Turon des besprochenen Ge- 
bietes kiinftig wie folgt eingeteilt wird:

graue, griinsandarme oder griinsandfreie Mer
gel, allmahlich hervorgegangen aus 

giftgriinen, lockern oder kalkig verfestigten 
Griinsanden (Soester Grunsand) 

mergeliger Grunsand (Bochumer Grunsand) Mittelturon 

weiBe oder helle Mergel, an der Basis grun- \ i jn tp rfu rnn  

sandig, gelegentlich mit Kalkbanken )

Noch schwieriger ist es, Vorhersagen iiber die vom 
Diluvium gebildeten obersten Schichten des Deckgebirges 
zu auBern, denn die Ausbildung ist infolge des Ineinander- 
greifens einer groBen Anzahl von Umstanden so wechselnd, 
daB sich das Profil selbst auf ganz kurze Entfernungen hin 
weitgehend andern kann. Diese obersten Schichten, die 
meist sehr locker und oft besonders feinkórnig sind (FlieB), 
bereiten dem Bergbau mit ihrem zum Teil hohen Wasser- 
gehalt nicht selten die gróBten Schwierigkeiten. Nur sorg- 
faltig geprufte und bis auf einwandfreie Kreideschichten 
niedergebrachte Versuchsbohrungen vermógen vor unlieb- 
sainen Uberraschungen zu bewahren.

Die Deckgebirgsprofile der Schachte Zollverein 11 
und Barbara.

Von cand. rer. mont. L. Riedel ,  Berlin.

In einer verdienstvollen Arbeit hat B a r t l i n g  im Jahre 
1920 die faziellen Verhaltnisse der Kreideablagerungen im 
Ruhrbezirk im Zusammenhang beschrieben1. Seine Dar- 
stellung ist dann durch weitere Arbeiten, die von ihm 
selbst2 sowie von F i e g e 3, Kahrs4 und Lóscher5 her- 
riihren, bestatigt und auf Grund neuerer Aufschltisse erganzt 
worden. Demselben Zweck sollen die nachstehenden Mit- 
teilungen dienen. Die Zahl der Schachte, dereń Deckgebirgs
profile eine wissenschaftlich einwandfreie Bearbeitung er- 
laubt haben, ist nur gering, so daB die Erórterung der in den 
nórdlich von Essen gelegenen beiden Schachten Zollverein 11 
und Barbara erschlossenen Profile willkommen sein durfte. 
Eine vollstandige Sammlung von Belegstucken aus jedem 
Meter der Schachte befindet sich in der Essener Bergschule.

Das Deckgebi rgsprof i l  im Schacht  Zol l verein 11.

Aus Ammonitenfunden von Desmoceras subplanulalus 
Schlut. und Schloenbachia yarians Sow. in drei Abarten geht 
hervor, daB die unmittelbar iiber dem Karbon liegenden 
Schichten bis zu 121 m Teufe dem Cenoman (coi) an-

1 B a r t l in g :  Transgressionen, Regressionen und Faziesbildung in der 

mittlern und obern Kreide des Beckens von Munster, Z. Geol. Oes. 1920, 

S .161.
- B a r t l in g :  Oeologisches Wanderbuch fur den rheinisch-westfSIlschen 

Industriebezirk, 1925.
3 F ie g e : Die fazielle Differenzierung des Cenomans am Sudrande der 

rhelnisch-westfalischen Kreide, Sitz. Ber. Naturh. V. preuB. Rheinl. Westf. 

1926, S. 66.
* K ah rs : Beitrag zur Kenntnls des Deckgebirges bei Mulhelm 

(Ruhr), Ber. Hauptvers. niederrhein. geol. V. 1924, S. 10; Zur Palaogeo- 

graphie der Oberkreide in Rheinland und Westfalen, Pompeckj-Festschrift, 

Neues Jahrb. Minerał., Bei!., 1927, S. 627.
6 L 8 s c h e r :  Trans- und Regressionen in der obern Kreide der 

Essener Umgebung, Ber. Hauptyers. niederrhein. geol. V. 1924, S. 18.
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gehóren (Abb. 1). Die untersten 0,9 m stellen das Trans- 
gressionskonglomerat des Untercenomans (coiu) dar, der 
ubrige Teil das Mittelcenoman (co]m), den Essener Grunsand. 
Nach den Ansichten von Kahrs und Fiege regredierte das

Meer des Untercenomans 
nach Ablagerung des Ge- 
róllhorizontes, transgre- 
dierte dann, wobei es den 
Essener Grunsand ab- 
lagerte, und regredierte 
schlieBlich wieder. Das 
Obercenoman, das einer 
neuen Transgression ent- 
sprechen wurde, und das 
in Kustennahe der Zone 
des Adinocamax plentis 
gleichzustellen ist, hat 
nicht nachgewiesen wer
den kónnen, ebenso auch 
keine Geróllage im Orun- 
sand, wie sie Kahrs in 
Schachtprofilen von Alten- 
essen festgestellt hat. Ob 
der Horizont mit Actino- 
camax plenus vorhanden 
war und durch die Trans
gression des Labiatus- 
Turons (co2a) zerstórt 
worden ist, muB dahin- 
gestellt bleiben.

In 121 m Teufe folgt 

G3 ęrun$Bnc//gefferge/ au*‘ das Mittelcenoman
Cenomgn, Trsrrsgrej- SOgleich der Labiatus-
sionsfrong/omerat pianer (co2 a). Er ist an

der Basis auf etwa 1 m 
Abb. 1. Deckgebirgsprofil glaukonithaltig und be
im Schacht ZolWerein 11. steht im iibrigen bis zur

Teufe von 110 m aus 
gleichmaBig hellen Mergeln, in denen das Leitfossi! 
Inoceramus labiatus v. Schlołh. haufig vorkommt. In den 
Labiatus-Mergeln beobachtet man an der obern Grenze 
mit Grunsand ausgefiillte Lócher, die auf die Tatigkeit 
von Schwammen oder Bohrmuscheln hindeuten (Abb. 2). 
Die Ausfiillungsmasse entspricht dem iiber dem Labiatus- 
Planer liegenden Bochumer Grunsand, der Fetzen von 
Labiatus-Mergel enthalt (Abb. 3). Daraus darf man schlieBen, 
daB sich das Kreidemeer nach Ablagerung des Labiatus- 
Planers zuriickgezogen und bei seinem erneuten Yordringen

Grunsand. (Abb. 4.) Dieser helle, giftgrune Grunsand trans- 
grediert uber den Bochumer Grunsand. Er steht im 
Schacht von 103,5 m, wo sich die Transgressionsflache be- 
findet, bis 93 m an. Von da ab schwindet der Glaukonit- 
gehalt allmahlich, wohl infolge einer Verliefung des 
Meeres, und es entsteht ein gleichmaBig grauer, mehr

Abb. 4. Von transgredierendem giftgrunem Grunsand 
ausgefiillte Lócher im dunkelglaukonitischen Grunsand.

Jedoch móchte ich mich nicht auf diese Bezeichnungen fest- 
legen, weil bis heute noch der einwandfreie palaontologische 
Beweis fehlt, nachdem sich die Schlutersche Zone des 
Spondylus spinosus ais unbrauchbar erwiesen hat.

Der oberturone Mergel (co2 5) laBt sich im Profil bis 
zu etwa 50 m verfolgen, wo die nachsthóhere Stufe, der 
Emschermergel (co3), ohne petrographische Grenze erreicht 
wird. Den palaontologischen Beweis liefern die Vorkommen 
von Inoceramus Koeneni O. M uli. bei 53 m und von Ino
ceramus Schloenbachi J . Bohm bei 50 m. Ferner treten nur 
oberhalb dieser Grenze linkę Schalen von Inoceramus Koeneni
O. M uli. oder Inoceramus involutus Sow. auf. Die altere 
Koeneni-Zone des Emschers (co3a) geht ganz allmahlich 
in die jungere Involutus-Zone (co3 p) iiber, wie der Fund 
einer Ubergangsform dieser beiden Inoceramen bei 15,3 m 
dartut. Eine petrographische Grenze laBt sich nicht ziehen.

Das D e c k g e b i r g s p r o f i l  im Schach t  Barbara .

Das Kreideprofil zeigt im Schachte Barbara (Abb. 5) 
fast denselben Schichtenaufbau wie im Zollverein-Schacht. 
Das durch Fundę von Schloenbachia varians Sow., Acanłho- 
ceras Mantelli Sow., Desmoceras subplanulatus Schliit. u. a. 
belegte Cenoman reicht von 100,8 bis zu 88 m herauf und 
beginnt mit einer 1,8 m machtigen Lage groBer Oerólle, die

Abb. 2. Labiatus-Mergel mit ausgefullten Lóchern, 
die von Schwammen oder Bohrmuscheln herruhren.

den Bochumer Grunsand unter gleichzeitiger Zerstórung 
eines Teiles des Labiatus-Mergels in bewegtem Wasser 
abgesetzt hat.

Der jedenfalls dem Bochumer entsprechende Grunsand 
fuhrt einen dunkeln Glaukonit. In ihm treten wiederum, wie 
im Labiatus-Mergel, an der obern Grenze bohrlochartige 
Hohlraume auf, die mit dem Gestein der hangenden 
Schichten ausgefullt sind, in diesem Falle mit giftgrunem

Abb. 3. Bochumer Grunsand mit Fetzen von Labiatus-Mergel.

oder weniger sandiger Mergel, der z. B. bei 82 m sehr aus- 
gesprochen ist. Wie ein Fund von Inoceramus Schloenbachi 
J. Bohm bei 88 m anzeigt, gehórt dieser Mergel hier aber 
schon nicht mehr zum Mittelturon, sondern bereits zum 
Oberturon (co28). Die beiden Grunsande (co2p + y) kónnen 
demnach nur mittelturones Alter haben, und der Gedanke 
liegt nahe, daB der untere, dunkle Orunsand dem Bochumer 
und der obere, giftgrune dem Soester Grunsand, der weiter 
óstlich die Schichten des Scaphiten-Turons aufbaut, entspricht.
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beweisen, daB es sich um ein in gróBter Kustennahe gc- 
bildetes Sediment handelt. Die Oerólle sind in eisenreiche, 
schmutzigbraune Tone eingelagert, die auf starkę Ver- 
witterung, vielleicht an einer Landoberflache nach der ersten 
Cenomanregression, hindeuten.

Der Labiatus-Planer beginnt bei 88 m und ist auch 
hier auf 1 m glaukonitfuhrend. Dann halt der helle Mergel
bis zu 74 m an, wo die Orenze zum Griinsand in ahnlicher

Ausbildung wie im Schacht 
Zollverein erreicht wird. 
Der dunkelglaukonitische 
Grunsand ist mergeliger und 
geht bis zu 61 m. Heller, 
giftgruner Grunsand steht 
im Gegensatz zum Schacht
Zo!lverein, wo er erheblich
machtiger ist, nur von 60
bis 57 m an, auBerdem tritt 
noch der Glaukonitgehalt 
bei 59 m stark zuriick. 
Inoceramus Schloenbachi J. 
Bohm ist zwischełi 53 und
39 m Teufe gefunden wor
den.

Der Ubergang vom 
Turon zu dem ais Zone des 
Inoceramus Koeneni G .M illl. 
vorliegenden Emscher er
folgt wiederum ohne petro- 
graphische Grenze. Rechte 
Klappen des Leitfossils 
kommen zwischen 22 und 
18 m vor, weiter oberhalb 

nur linkę Klappen, so daB nicht festgestellt werden kann, 
ob noch ein Ubergang zur Involutus-Zone vorhanden ist.

AnschlieBend an die Beschreibung der beiden Profile 
sei noch auf die Verbreitung der Seeigel hingewiesen, die 
sich infolge ihres schlechten Erhaltungszustandes leider 
nicht bestimmen lieBen. In beiden Profilen treten sie in 
den Schloenbachi-Schichten auf. Wenn auch nicht an 
Seichtwasserbildungen zu denken ist, wie bei den nach 
Loscher1 im flachen, offenen Meer gebildeten westfalischen 
Galeriten-Schichten, so ist die Verbreitung der Seeigel doch 
auffallig. Vielleicht bestehen Beziehungen zum Harzvorland, 

v wo die Scaphitenschichten durch das haufige Auftrefen von 
Seeigeln, und zwar vorwiegend von Micrasterarten, aus- 
gezeichnet sind.

1 L d s c h c r :  Die westfalischen Oaleritenschichten al9 Seichtwasser
bildungen, Z. Oeol. Oes. 1912, Monatsber., S. 341.

Das Ergebnis der Untersuchungen kann man dahin 
zusammenfassen, daB die Schachtprofile hinsichtlich des 
Cenomans nichts Neues bieten, wohl aber zur Kenntnis des 
Turons beitragen. Bar t  l i n g  war fur das Essener Gebiet 
der Auffassung, daB der Labiatus-Planer ausgebildet sei und 
daB dariiber der Bochumer Grunsand folgę. Das mittlere 
und das obere Turon sollten zusammen mit dem Emscher 
zerstórt worden sein und die Griinsande von Stoppenberg 
im Norden von Essen vielleicht noch teilweise dem Emscher 
angehoren, in der Hauptsache aber schon untersenones 
Alter, wie auch der Mergel daselbst, haben. So verzeichnet 
auch die geologische Spezialkarte, Blatt Essen, Untersenon 
statt Emscher. Ais es mir dann gelungen war, die Mergel 
von Katernberg und Stoppenberg ais zur Involutus-Zone 
des Emschers gehórig nachzuweisen1, hat Bart l i ng in der 
neuen Auflage seines geologischen Wanderbuches2 an- 
gegeben, daB der Emscher bei Altenessen ganz ais Grun
sand ausgebildet sei und mit dem Turongriinsand einen 
geschlossenen Griinsandhorizont bilde, in dem die Grenze 
zwischen Turon und Emscher gezogen werden musse. Nur 
beim Schachtabteufen konne man die Grenze festlegen. 
Dem entspricht auch, daB der graue Mergel nach unten in 
Grunsand ubergeht, jedoch enthalt dieser Mergel bereits in 
seinem untern Tei l  das Ober turon ,  wie sich bei der Be- 
sprechung der Profile ergeben hat. Ferner ist gezeigt worden, 
daB es im Essener Oebiet k e i ne  p e t r o g r ap h i s c h e  
Grenze zwischen Emscher und Turon gibt.

Die Beobachtungen iiber die Grenze zwischen Turon 
und Emscher decken sich durchaus mit der Bemerkung von 
Kahrs,  die Lage des Soester Griinsandes sei dadurch von 
Bedeutung, »daB er noch von 56,6 m Mergel mit Turon- 
und Emscherfossilien iiberlagert wird*. Ferner hat sich die 
Ansicht von Kahrs bestatigt, daB sein Soester Grunsand 
(giftgruner Grunsand der Profile) transgrediert, wenn auch 
nicht, wie sein Profil andeutet, iiber das Unterturon.

Es sei noch darauf hingewiesen, daB Kahrs  das 
Konglomerat mit phosphoritisierten Cenoman-Fossilien, das 
sich auf dem Kassenberg bei Mulheim (Ruhr) findet und 
auch von Loscher und mir im Profil des Schachtes Haniel 2, 
nordwestlich von Bottrop, nachgewiesen worden ist, in das 
Turon stellt, wahrend es nach Lo s ch e r  die Orenze vom 
Untersenon zum Emscher bildet. Dieser nimmt jedoch 
neuerdings fiir das Kassenberg-Konglomerat turones Alter 
an. Das Konglomerat hat in beiden Profilen trotz eifrigen 
Suchens nicht wiedergefunden werden konnen, was wohl 
darauf zuriickzufuhren ist, daB die Aufschlusse weiter 
westlich liegen.

1 Ber. Vers. niederrhein. geol. V. 1924, S. 2. Nach neuern Funden 

handelt es sich jedoch um die Koeneni-Stufe.

8 a. a, O. S. 238.
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W I R  T S C N A  F  T L I C H E  S.
Brennstoffausfuhr GroBbritanniens Im Januar 1928.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Ladf 

Kohle 

Wert 
1000 je 1.1 
l .t  s d

>Verschiffuri 

Koks 

Wert 
1000, je 1.1 
1. t | s d

gen

PreBkohle 

1 Wert 
1000 je 1.1 
1. t j s d

Bunker-
ver-

schif-
fungen

1000 
1.1

1913 . . . . 6117 13 10 103 18 7 171 17 4 1753
1922 . . . . 5350 22 7 209 29 — 102 25 6 1525
1923 . . . . 6622 25 2 331 42 2 89 32 4 1514
1924 . . . . 5138 23 5 234 33 4 89 29 - 1474
1925 . . . . 4235 19 10 176 23 — 97 24 3 1370
1926 . . . . 1716 18 7 64 21 10 42 21 1 642
1927 . . .  . 4262 1710 150 21 9 112 25 2 1403

1928:
Januar . . . 3905 15 9 260 20 2 89 21 7 1367

Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten 

(1913/14=100).
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Sonst.
Bedarf
einschl.

Ver-
kehrs-
aus-

gaben

1924 c
JS

127,63 146,39 136,28 53,59 147,39 173,76 176,13

1925 ts>
J5 139,75 154 53 147,78 81,52 139,75 173,23 183,07

1926
U
U
3 141,16 151,61 144,36 99,89 142,28 163,63 187,06

1927
O

147,61 155,84 151,85 115,13 143,78 158,62 183,70

1928:jan. . 150,80 157,30 151,90 125,50 146,00 166,50 185,70

Febr. 150,60 157,00 151,20 125,60 146,10 167,90 185,80



17. Marz 1928 G 1 ii ck a u f 353

Deutschlands AuBenhandelsbilanz1 (Gegenwartswerte des Spezialhandels in 1000 Ktl).

Lebende Tiere 

Einfuhr Ausfuhr

Lehensmittel 
und Getrśinke

Einfuhr Ausfuhr

Rohsloffe u. halb- 
ferlige Waren

Einfuhr Ausfuhr

Fertige Waren 

Einfuhr Ausfuhr

zusararaen reiner 
Warenverkehr

Einfuhr Ausfuhr

auBerdem 
Oold u. Silber

Einfuhr Ausfuhr

zu sam m en

Einfuhr | Ausfuhr

1913: insges. 
Monats- 
durclischn. 

1026: insges. 
Monats- 
durchschn. 

1927: Jan. • 
Febr. 
Milrz 
April 
Mai 
Juni

l.Halbj insg. 
Monats- 
durchschn. 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez.

1927: insges. 
Monats- 

durchschn.

289700

24142
119745

9979
14460
13504
14409
14676
14118
14667

7400

617 
10697

891
618 
659 
871 
566 
767 
645

2807800

233983
3570966

297 581 
363 648 
336994 
312009 
336090 
356077 
371 679

1069-500

89125
476402

39700
35898
27685
31272
28265
33035
26644

6280000

523333
4947734

412311 
564 885 
579263 
588050 
555450 
592729 
602405

2274100

189 508 
2331 195

194266 
199033 
186 347 
209376 
171193 
177531 
161621

1392200

116017
1362967

113581 
150979 
164 662 
171216 
190197, 
210345 
208519|

6746200

562183
6964885

580407 
562973 
541185 
600289 
596968 
622372 
559300

10769700

897475
10001412

833451 
1093972 
1094 423 
1085684 
1096413 
1 173269 
1 197270

10097200

841433
9783179

815265 
798522 
755876 
841 808 
796992 
833705 
748210

436400

36367
615246

51271 
59939 
47652 
34799 
7 371 
5397 
4458

101 400

8450
36201

3017
1578
1500
1821
1390
1539
1434

11206100 10198600

933842 849883
10616658 9 8193S0

884 722 ! 
1153911 | 
1 142075 ' 
1120483 
1103784 
1 178666 
1 201 723

818282
800100
757376
843629
798382
835244
749644

— 1007500

— 83958
— 797278

— 66 440
— 353811
— 384699
— 276854
— 305402
— 343 422
— 452084

85834

14 306 
13472 
13166 
16684 
17696 
17053 
13300

4174

696 
889 

1058 
1 143 
1286 
I 178 
1315

2075933

345 989 
437275 
336225 
360671 
379222 
391 779 
369383

183714

30619
24708
31726
42142
48394
43878
44916

3482872

580479
603342
589957
567930
594537
648913
661600

1077920

179653 
187584 
207090 
196469 
192903 
185 572 
197129

1092652

182109 
223200 
221 450 
229692 
253 313 
233028 
213010

3483299

580550
633825
628641
693165
718327
682978
709667

6737291

1 122882 
1277289 
1160798 
1 174977 
1244768 
1290773 
1257293

4749107

791518
847006
868515
932919
960910
913606
953027

142411

23735
4632

49342
9586

10421
13040
8839

9262

1544
1543
1781
2986
2359
2225
1710

6879 702

1146617 
1281921 
1210140 
1 184 563 
1255189 
1303813 
1266132

4753369

793062 
848 549 
870296 
935905 
963269 
915831 
954 737

-2121333

- 353555
- 433372
- 339844
- 248658
- 291920
- 387982
- 311395

177205

14765

11045

920

4350425 418843 

362 535 j 34904

7148956

595746

2239294

186608

2466575

205548

7549528

629127

14143161 

1 178597

10218710 

851559

238 271 

19856

21866

1822

14 381432 

1 198453

10240576

853381

-4140856 

- 345072

Ohne BerBcksichtigung der Reparatlonslieferungen.

Die Wertergebnisse der Reparations-Sachlieferungen beliefen sich auf insges. 578,4 Mili. J t gegen 630,8 im 
Jahre 1926.

Kohlengewinnung des Deutschen Reiches Im Januar 1928.

Januar 1927 Januar 1928

Bezirk Stein-
kohlc

Braun
kohle Koks

PreB-
steinkohle

PreBbraun- 
kohle (auch 

NaBpreB-

Stein
kohle

Braun
kohle Koks

PreB-
steinkohle

PreBbraun-
kohle(auch
NaBpreB-

t t t t
steine)

t t t t t
steme)

t

Niederschlesien 
Oberschlesien . 
Halle . . . .  
Clausthal1 . . 
Dortmund . . 
Bonn5 . . . .

522 447 
1 616 859 

4 794 
52 760 

9 905 9972 
862 5353

815 452

5 638 887 
167 380

3 603 892

83 006 
109 302

8 388 
2 205 978 

214217

15 359 
39 528 
3 679 

10841 
323 319 
39 340

188 674

1 464 131 
15 619

843 253

526 209 
1 665 132 

4 924 
52 244 

9 897 9672 
901 9673

956 138

6 786 346< 
263 828

3 968 273

94 302 
127 736

8 705 
2 529 182 

226 123

16 396 
30300 
4 451 
9423 

284 455 
42 469

213 644

1 592 634 
18 478

902 806

PreuBen5 . . . 
Bayern5 . . . 
Sachsen . . . 
Baden . . . .  
Thuringen . . 
Hessen . . . 
Braunschweig . 
Anhalt. . . .  
ubrig. Deutschl.

12 965 392 
860 

377 967

11 907

10 275 611 
212 861 
914 392

612 748 
35 0007 

290 293 
90 828

2 620891 

20 307

33 853

432 066

4 339 
33 148

8 0007 

2 276

2 511 677 
15 591 

249 224

220692 
7007 

53 175 
9 504

13 048 443 
168 

360 811

11 118

11 974 585 
266 992 

1 046 482

485 539 
36 0007 

330 596 
81 691

2 986 048 

18 801 

—

40 802

387 494

5 164 
31 909

65007

2117

2 727 562 
20 437 

274 477

224 206

65 465 
6 055

Deutsches Reich 
(Jelziger Oeblets- 
umfangohne 
Saargebiet) 1913

13 356 126 12 464 763 2 675 051 479 607 3 044 907 13 420 540

12166686

14 221 885

7375566

3 045 651

2504504

433 184 

468255

3 318 202 

1 771187
(alter Oebiets- n  
umfang) 1913 16536115 7375566 2724 871 498288 1 771187

1 Die Oewinnung des Obernkirchener Werkes ist zu einem Drittel unter >0briges Deutschland. nachgewiesen.
! Davon entfallen auf das eigentliche R uh rrev le r ..............................................................................................................
8 Davon aus linksrheinischen Zechen des R u h r b e z ir k s ...................................................................................................

1 Davon aus Gruben links der Elbe 4032565 t.

6 Ohne Saargebiet.
8 Einschl. Bayern.
7 Geschatzt.

Jan. 1927 

9855563 t 
433986 t

Ja n .1928 

9851959 t 
443332 t

R u h r b e z i r k  insges. 10289549 t | 10295341 t

Die Entwicklung der Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen Monaten des Berichtsjahres im Vergleich 
mit der Oewinnung im Monatsdurchschnitt der Jahre 1913 und 1924 bis 1927 geht aus der folgenden Ubersicht hervor.

Durchschnitt
bzw.

Monat

Stein
insges.

t

kohle

1913=100

Deutsche

Braur
insges.

t

s Reich (jf 

kohle

1913=100

itziger Gebietsumfan 

Koks

inSf S' j 1913 = 100

g ohne Sa 

PreBste 
insges. 

t

argebiet)

inkohle

1913=100

PreBbra
insges.

t

unkohle

1913=100

1913 . .
1924 . .
1925 . .
1926 . . . .
1927 .
1928: Januar . . .

11 729 430 
9 897 396

11 051 843
12 107 977
12 799 800
13 420 540

100,00
84,38
94,22

103,23
109,13
114,42

7 269 006
10 386 433
11 643718
11 595 8S0
12 567 143 
14 221 885

100,00
142.89 
160,18 
159,52
172.89 
195,65

2 638 960 
2 073 732 
2 366 448 
2 274 783
2 688 378
3 045 651

100,00
78,58
89,67
86,20

101,87
115,41

540 858 
363 290 
465 884 
491 799 
414 264 
433 184

100,00
67,17
86,14
90,93
76,59
80,09

1 831 395
2 449 979 
2 805 287
2 863 170
3 033 565 
3 318 202

100,00
133,78
153.18 
156,34 
165,92
181.18
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Kaliausfuhr Deutschlands im Jahre 1927.

Empfangslander
4. Vierteljahr

1926 ; 1927 
t t

Ganzes Jahr

1926 1927 
t t

K a 1 i s a 1 z:

Belgien............................ 8 702 28 417 35 358 57 737
Danemark....................... 10 350 11 943 22 330 28 857
Estland............................ — — 2 150 1 700
F in n la n d ........................ 9 307 8 959 27 243 29 953
GroBbritannien . . . . 22 444 21 518 69 835 76 617
I t a l ie n ............................ 968 2018 17 048 7 736
L e t t la n d ........................ 400 2 593 18 727 11 184
N iederlande................... 42 729 29 381 217 176 227 031
Norwegen ....................... 330 1 368 14 545 14 455
Ósterreich....................... 867 2 328 15 672 12 570
Westpolen....................... 1 982 12 774 15 531 67 127
Schweden....................... 24 785 32 927 54 803 67 263
Schweiz............................ 1 422 697 6 089 7 848
Tschecho-Slowakei . . . 7 747 12 556 83 766 88 675
U ngarn............................ 580 1 208 3 004 4 111
Ver. Staaten von Amerika 88 785 84 506 328 332 282 878
iibrige Lander . . . . 6 129 546 31 674 46 478

ZUS. 227 527 253 739 963 283 1 032 220

A b r a u m s a l z .  . . . 688 1 600 7 891 4 538

Schwefelsaures Kal i ,  
schwefels.  Kal imagne- 

sia, Ch l orka l i um:

Belgien............................ 158 755 5 205 5 030
Frankreich........................ 30 — 10 043 —

GroBbritannien . . . . 9 825 12 077 27 798 35 404
I t a l ie n ............................ 752 2 868 12 122 6 335
N iederlande................... 4 385 4810 39 525 42 903
Spanien............................ 6 539 3 190 28 872 14 302
Tschecho-Slowakei . . . 1 345 1 244 3 204 4 526
C ey lo n ............................ 1 829 1 776 6 946 7 365
Japan................................. 5 355 3510 21 641 30 456
Ver. Staaten von Amerika 59 591 49 586 191 151 170 823
iibrige Lander . . . . 10 077 17 377 37 495 61 682

ZUS. 99 886 97 193 384 002 378 826

Frankreichs Gewinnung und AuBenhandel in Eisenerz 

in den Monaten Januar bis September 1927.

Wie aus der nachstehenden Zahlentafel hervorgeht, hat 
die E i se ne r z ge  w i n n u n g  Frankreichs in den ersten 
neun Monaten des abgelaufenen Jahres gegeniiber der ent
sprechenden Zeit 1926 eine weitere ansehnliche Zunahme 
erfahren, und zwar um 5,07 Mili. t oder 17,63%.

F r ank r e i ch s  E i s ene r zge  w i nnung .

Unter EinschluB ElsaB-Lothringens wurde die Ge
winnung des letzten Friedensjahres in Hóhe von 32,24 Mili. t 
um 1,6 Mili. t oder 4,97% iiberholt. Auf die beiden Haupt- 
bezirke Briey-Longwy und Metz-Diedenhofen entfallen 48,94 
bzw. 42,23 % der Gesamtgewinnung.

Auch der A u B e n h a n d e l  Frankreichs in Eisenerz hat 
sich in der Berichtśzeit sehr giinstig entwickelt.

F r a n k r e i ch s  A u B e n h a n d e l  in E i senerz .

Herkunfts- bzw. 
Bestimmungsland

Januar—September

1925 I 1926 I 1927 
t t t

Belgien-Luxemburg . . . 566 766

E i n f u h r  

603 782 411 941
S p a n ie n ............................ 158 168 137 963 151 675
A lg e r ie n ............................ 49 357 50 321 60 529
T u n is ................................. 54 378 100 809 85 240

15 798 14 103 5 157
Schweden............................ ) 28 058 7 363
Deutschland....................... } 97 240 18 479 406
andere Lande r................... 1 53 233 55 788

zus. 941 707 1 006 748 778 099

A us f u h r :

Deutschland........................ 633 088 664 299 1 504 670
Belgien-Luxemburg . . . 5 818 757 6 758 274 8 393 653
Niederlande........................ 489 950 540 635 808 295
GroBbritannien................... 162 788 81 825 72 620
andere L ande r................... 189 505 7518 9 064

ZUS. 7 294 088 8 052 551 10788302

Wahrend die Einfuhr bei 778000 t gegen das Vorjahr 
(1,01 Mili. t) um rd. 229000 t oder 22,71 % zuruckgegangen 
ist, laBt die Ausfuhr bei 10,79 Mili. t eine Steigerung um 
2,74 Mili. t oder 33,97% erkennen.

An der Einfuhr waren beteiligt: Belgien-Luxemburg 
mit 52,94% (1926: 59,97%), Spanien mit 19,49% (13,70%), 
Tunis mit 10,95% (10,01%) und Algerien mit 7,78% (5%). 
Allein 8,39 Mili. t oder 77,80% (1926: 83,93%) des ge
samten Auslandversandes wurden nach Belgien-Luxemburg 
ausgefuhrt. In weitem Abstand folgt Deutschland mit 1,5 Mili. t 
oder 13,95% (8,25%); an dritter Stelle stehen die Nieder- 
lande mit 808000 t oder 7,49% (6,71%).

Wagenstellung fiir die Kohlen-, Koks- and PreBkohlenabfuhr 

aus dem Ruhrbezirk.

(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuruckgefiihrt.)

Bezirk

®/4-Jahrs-
durchschnitt

1913

Januar—September 

1925 1926 1927

Monat
bzw.

Durch Kohle Koks
PreB-
kohle

ZUS.

davon gingen
zu den j zum 

Duisburg-! Emshafen
t t t t schnitt Ruhrorter

HSfen
Dort
mund

Lothringen
1913 . . . 4 477Metz-Dieden 594 802 174 640 37 157 806 599 158 033

hofen . . . . 15 851 250 11 325 397 12 518 246 14 289 609 1926 . . . 543 238 154 420 16251 713 909 180 427 2 034
Briey-Longwy . 13 546 512 12 738 308 13 680 974 16 558 615 1927: Jan. . 535 865 179 444 14 557 729 866 137517 1 473
Nancy . . . . 1 437 687 746 420 909 137 1 066 290 Febr. . 502 061 162 700 15 849 680 610 127 393 1 010

Haute Marne . . 52 434 _ _ _ Marz . 571 997 159 225 14 684 745 906 166 700 1 648
Normandie . . 575 064 919 209 1 026117 1 325 112 April , 518 828 143 144 15 765 677 737 136 387 1 769
Aniou, Bretagne . 288 711 316 709 358 079 378 655 Mai . 579 333 159 785 12 825 751 943 142 854 1 837
Indre................... 20763 14 943 16 654 24 397 Juni . 485 168 152 852 14 949 652 969 145 426 2 064
Sudwesten . . . 25 101 3 734 4 272 5 383 Juli . 502 435 157 225 19339 678 999 145 041 1630
Pyrenaen . . . 295 389 228 713 221 877 165 789 Aug. . 543 566 172411 13 941 729 918 148 562 1 896
Tam, Herault, Sept. . 513 775 163 004 14 354 691 133 139198 2323

7 761 3 911 6 099 Okt. . 566 925 173 377 23 462 763 764 127 649 2 867Aveyron . . . 75 672
Gard, Ardeche, Nov. . 541 997 179 086 15 726 736 809 133 390 1 164

Lozere . . . . 66 735 21 063 27 838 17 821 Dez. . 560 194 191 103 18 343 769 640 133 123 276

ZUS. 32 235318 26322 257 28 767 105 33 837 770 Jan. —Dez. 6 422 144 1 993356 193 794 8 609 294 1683 240 19 957
>1 16 384 0681 Monats-

1 663durchschnitt 535 178 166113 16 150 717 441 140 270
1 Ohne ElsaB*Lothrłn£en (Bezirke Metz-Diedenhofen). 1928: Jan. . 548 994 207 095 15 574 771 663 160 837 414
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Lebenslinltungsindex in verscliiedenen Landem1 (auBer Deutschland).

G
ro

C
-

b
ri

ta
n
n
ie

n
-

Frankreich

Lebens- Er- 
haltung niihrung N

ie
d
e
r

la
n
d
e

L
u
x
e
m

-
b
u
rg

S
c
h
w

e
iz

T
sc

h
e
ch

o
-

S
lo

w
a
k
e
i

It
a
li
e
n

Ó
s
te

r
re

ic
h

P
o
le

n

R
u
B

la
n
d Ver.

Staaten

nur

Spa„.e„ Schwe-

Ernahrung

1924: J u l i ................... 171 3663 360 1733 498 1694 694 512 86 127,2 214 140 1844 1553
1925: „ ................... 173 3903 421 1793 519 1684 746 598 97 145,6 194 156 1894 1693
1926: „ ................... 170 4855 574 1715 686 162 723 649 103 178,1 228 153 186 156
1927: Januar . . . . 172 | 592 1 756 160 747 655 105 116,66 2106 156 196 156

Februar . . . 171 \ 524 585 166 758 160 746 667 105 116,5 209 152 190 153
Marz . . . . 165 1 581 1 761 159 744 663 104 116,0 202 150 194 151
April . . . . 164 1 580 ) 766 158 749 651 105 117.8 203 150 196 151
M a i ................... 163 \ 525 589 167 769 159 756 612 105 118,8 199 152 179 150
Ju n i................... 166 1 580 1 781 160 761 586 106 119,0 199 155 179 151
Juli 164 I 557 1 7S4 160 753 548 106 115,3 199 150 189 151
August. . . . 165 i 507 539 } 167 793 160 739 543 105 116,4 19S 149 2210 152
September . . 167 1 532 1 S04 161 736 537 106 117,2 199 150 226 156
Oktober . . . 169 ) 520 1 797 161 734 536 108 119,0 152 227 155
November . . 169 ■ 498 500 1 802 162 735 536 108 121,8 153 225 155
Dezember. . . 168 1 523 1 804 162 740 531 107 121,0 152 . 154

1 Infolge der vcrschledencn Orundlage und Berechnungsweise ist nur die Bewegung der Zahlen desselbcn, nicht jedoch der verschiedenen Lander 

untercinander vergleichbar. 2 Jeweils am 1. des folgenden Monats. 8 Juni. * Jahresdurchschnitt. r’ 2. Ylerteljahr. 0 Neue Methode.

Beltrage der Arbeitgeber und Arbeltnehmer zu den einzelnen Yersiclierungseinrlchtungen1 der Ruhrknappschaft2.

Kranken Pensionskasse Invaliden- und
Ange-
stell- Arbcitslosen- Unfall- Inseesamt

kasse Arbeiler- Angestellten- Hinterblieb.- ten- vcrsiciierung versiclierung
abteilung abteilung yersicherung ver- jc t

in
je t ie t 

f-ór- fer-
je t siclie- je t 

F8r-
je t Fdrdcrung

rflr- In in in ror- rune in in Fór- in ab 2. V.-J.
1000 derung 1000 derung 1000 derung ioro derung in 1000 1000 derung 1000 derung 1000 solut 1914
J6 M M A A A A A A A A M J t => 100

1914: 2. Viertelj. 6087 0.22 8 308 0,31 1 058 0,04 2 546 0,09 — — — 3547 0,13 21 546 0,79 100,00
1924 \ Vlertelj.- 12 5S6 0,55 22 369 0,99 3 167 0,14 5 223 0,23 578 1 887 0,08 2538 0,11 48 348 2,13 269,62
1925 / durchschnitt 12 370 0,49 20 702 0,82 2 146 0,09 5 551 0,22 727 2 037 0,08 4116 0,16 47 649 1,90 240,51
1926: 1. Vierteli. 11 077 0,46 18 681 0,78 1 679 0,07 6 348 0,26 882 5 539 0,23 6912 0,29 51 118 2,13 269,62

2- „ 10 972 0,45 17 984 0,74 1 657 0,07 6 077 0,25 S66 5 487 0,23 6915 0,28 49 958 2,05 259,49
3. „ 16 170 0,56 22 850 0,79 2 951 0,10 6145 0,21 — 6 485 0,22 6915 0,24 61 516 2,12 268,35
4- „ 17 111 0,56 30 171 0,99 3 014 0,10 6 794 0,22 — 7 201 0,24 6915 0,23 71 206 2,34 296,20

1927: 1. Viertelj. 17 124 0,57 29 415 0,99 3 310 0,11 6 671 0,22 — 7211 0,24 70023 0,23 70 733 2,37 300.00
2- „ 16 656 0,62 2S 301 1,06 3 737 0,14 6 433 0,24 — 6 863 0,26 70023 0 26 68 992 2,58 326,58
3. „ 17816 0,63 28 853 1,02 3 447 0,12 8 035 0,29 — 7 271 0,26 70023 0,25 72 424 2,57 325,32
Oktober 6 003 0,63 9 646 1,00 1 145 0,12 2 684 0,28 — 2 429 0,25 23343 0,24 24 241 2,52 318,99
November 5 798 0,61 9311 0,99 1 149 0,12 2 589 0,27 — 2 373 0,25 23343 0,25 23 554 2,49 315,19
Dezember 5 934 0,61 9 534 0,98 1 140 0,12 2 652 0,27 — 2 454 0,25 23343 0,24 24 048 2,46 311,39

VIerte)j.-Durclisclni.

fiir das Jahr 1927 17 333 0,61 28 765 1,01 3 482 0,12 7 266 0,26 — 7 150 0,25 7002 0,25 70 998 2,50 316,46

1 Die Beitrilge zur Unfallversicherung fallen lediglich den Arbeitgebcrn zur Last. Die BeitrSge zur Kranken- und Pcnsionskasse verteilten sich 
bis 1. Juli 1926 zu gleichen Tellen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, seitdem steuern die Arbeitnehmer zu diesen Kassenabteilungen drei, die Arbeit
geber zwei Teile bei. Bei der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung sowie bei der Arbeitsloscnversicherung werden wie bisher die BeitrSge zu 

gleichen Teilen aufgebracht. In den Aufwendungen fiir die Krankenkasse ist auch der Beitrag zum Soziallohn wahrend der Krankheit, der seit 1. August 

1922 gewfthrt und nur vom Arbeitgeber gezahlt wird, eingeschlossen. 2 Das ist der Oberbergamtsbezirk Dortmund ohne die am linken Niederrhein 

gelegenen Werke. 3 YorlHufige Zahl.

Zusammensetzung der Belegschaft1 im Ruhrbezirk nach Arbeitergruppen (Gesamtbelegschaft =  100).

Untertage Ubertage
Gesamt

belegschaft 
(Spalten 
2 bis 9)

davon

Kohlen- und 
Oesteinshauer

Gedinge-
schlepper

Reparatur-
hauer

sonstige
Arbeiter

Fach
arbeiter

sonstige
Arbeiter

Jugendliche 
unter 

16 Jahren

Weibliche
Arbeiter

Arbeiter
in

Neben
betrieben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

Sept. 44,57 5,84 11,28 16,27 6,53 14,10 1,35 0,06 100 5,87

Okt. 44,57 5,91 11,33 16,18 6,55 14,07 1,33 0,06 100 5,87

Nov. 44,63 6,00 11,26 16,07 6,57 14,10 1,31 0,06 100 5,92

Dez. 44,68 6,08 11,08 16,11 6,59 14,10 1,30 0,06 100 5,92
Jahr 1927 44,62 5,89 11,16 16,54 6,44 13,98 1,31 0,06 100 5,76

1 Zahl der vorhandenen angelegten Arbeiter im Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt.
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Fflrderune and Verkehrsla£e im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

forderung

Koks- 
• er

zeugung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Wagenstellung
zu den

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

zuruckgefiihrt)

r1ehS ‘£ |

Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rheines 
bel Caub 
(normal

Dulsburg-
Rubrorter-

Kanal-
Zechen-
HSfen

prlyate
Rhein-

insges.

t t

(Klpper-
ieistung)

t t t t

2,30 m) 

m

Marz 4. Sonntag \ — 5 253 -- _ _ _ _
5. 399 355 J 165 494 9 984 26 608 — 31 115 36 398 9 704 77 217 2,30
6. 404 670 84 509 11 035 26 714 -- 33 954 34 757 11 231 79 942 2,24
7. 398 816 84 028 11 370 26 921 -- 32 640 41 438 11 355 85 433 2,18
8. 412 469 93 550 11 129 27 014 -- 36 091 30 392 10 119 76 602 2,14
9. 403 467 84 542 11 371 27 796 -- 37 073 49 416 9 324 95 813 2,12

10. 399 798 84 247 8 691 27 423 — 37 528 36 980 9 745 • 84 253 2,10

ZUS. 2 418 575 596 370 63 580 167 729 -- 208 401 229 381 61 478 499 260
arbeitstagl. 403 096 85 196 10 597 27 955 — 34 734 38 230 10 246 83 210

1 Voriaufige Zahlen.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 9. Marz 1928 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). 
Der Kohlenmarkt war in der vergangenen Woche unsicher. 
Die Verkaufer wollen unter keinen Umstanden eine von 
den Kaufern geforderte KohlenpreisprmaBigung zugestehen. 
Der in den Arbeitsstreitigkeiten gefallte Schiedsspruch rief 
gewisse Unruhen hervor, die durch auBenstehende Kreise 
sorgfaltig vorbereitet wurden. Die Folgę davon war die 
Stillegung einer Anzahl von Ausfuhrzechen im Bezirk von 
Northumberland. Dieser Umstand muBte sich naturgemaB 
auf dem Kohlenmarkt auswirken. Die auslandischen Kaufer 
hielten mit Auftragen zuriick. Trotzdem war die Nachfrage 
im allgemeinen ziemlich gut. Eine Anzahl Auftrage lief 
um. Der groBe Auftrag der danischen Eisenbahnen, den 
man in England zu buchen hoffte, wurde im Ausland unter- 
gebracht, nur ein kleiner Teil entfiel auf Durham-Kohle. 
Die Gaswerke von Oenua holten Angebote ein fiir 240001 
beste oder besondere Durham-Gąskohle. Ein Haus in 
Randers gab 90001 beste oder besondere kleine Northumber- 
land-Kesselkohle zu 13/1 '/j s  in Auftrag. Nach wie vor sind 
es die bessern Brennstoffsorten, die vorwiegend gefragt 
werden. Gaskohle und bessere Bunkerkohle sind die be- 
vorzugtesten Sorten. In Gaskoks ist das Angebot starker 
ais die Nachfrage. GieBerei- und Hochofenkoks war bei 
reichlichem Vorrat ziemlich schwach. Gegenuber der Vor- 
woche haben sich folgende Preise geandert: GieBerei- 
und Hochofenkoks, der von 18 auf 17—18 s zuruckging und 
Gaskoks, der 21— 21/6 s notierte gegenuber 21/6—22 s in der 
Vorwoche.

2. Frachtenmarkt .  Das Chartergeschaft war in der 
Berichtswoche ziemlich ruhig. Die Frachtsatze haben kaum 
eine Anderung erfahren. Eine leichte Steigerung weisen 
die Cardiff-Notierungen fur Sudamerika auf. AuBerdem 
konnte Cardiff in der vergangenen Woche einige neue 
Verbindungen, beispielsweise mit Peru, anknupfen. Es laBt 
sich indes nicht voraussagen, ob dies nur vorubergehend 
oder aber von langerer Dauer sein wird. Das Mittelmeer- 
geschaft sowohl von der Nordkiiste ais auch von Cardiff 
blieb unverandert. Das Kustengeschaft war bei reichlichem

ł Nach Colliery Guardian.

Schiffsraumangebot ruhig. Das baltische Geschaft ist der 
Jahreszeit entsprechend noch immer still, wenngleich Nach- 
fragen fur den Fruhjahrsschiffsraum umzulaufen beginnen. 
Im Nordosten wurde die Lage durch die Bergarbeiter- 
streitigkeiten wesentlich beeinfluBt, jedoch trat zu Beginn der 
Woche eine Besserung ein.

Angelegt wurden fiir Cardilf-Genua 119'h, -Alexandrien 
10/3, -La Plata 10/8 und fur Tyne-Rotterdam 3/9 s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnlsse1.

In der Berichtswoche gestaltete sich der Markt fiir 
Teererzeugnisse im allgemeinen fester, obgleich das Ge
schaft ziemlich ruhig war. Bei gleichzeitiger Besserung 
der Ausfuhrnachfrage fur Pech zog der Preis an der West
kuste von 57/6 ąuf'67/6 s an. Kreosot war fest, aber wenig 
begehrt. Karbolsaure und Naphtha waren schwach. Die 
Belebung auf dem Teermarkt besserte die Aussichten.

Nebenerzeugnis.
In der Woche endigend am 

2. Marz | 9. Marz

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gall. 1/1 V2
„ „ „ Suden . 1 „ 1/2

Rein-Toluol...................1 „ 1/9 1/10
Karbolsaure, roh 60% . 1 „ 2/5 V2

„ krist. . . . 1 lb. /6V4
SoIventnaphtha I, ger., 1

Norden....................... 1 Gall. /10
Solventnaphtha I, ger., 1

S i i d e n ....................... 1 „ /10»/2
Rohnaphtha,...................1 „ /8V2
K r e o s o t ....................... 1 „ /83/4
Pech, fob. Ostkuste . . 1 1.1. 57/6

„ fas. Westkuste . . 1 „ 57/6 i 67/6
Teer................................. 1 „ 62/6
schwefelsaures Ammo I

niak, 20,6 % Stickstoff 1 „ 10 £ 13 s

In schwefel śauerm Ammon i ak  machte sich ein 
flotterer Geschaftsgang bemerkbar. Durch den verstarkten 
Inlandverbrauch wurde eine Verminderung der Lagerbestande 
erreicht. Auch das Ausfuhrgeschaft machte bei fester Haltung 
gute Fortschritte.

i Nach Colliery Ouardian.

P A  T E N T B E R 1 C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom l.MSrz 1928.

5c. 1022611. Heinrich Rohde, Wanne-Eickel. Anord
nung fur den nachgiebigen eisernen Streckenausbau. 21.1.28.

24 k. 1022385. James Howden & Company Ltd., Glas
gow. Lufterhitzer. 14.1.27.

241. 1022654. Dr. Eugen Weyhenmeyer, Mettingen. 
Einrichtung an Kohlenstaubfeuerungen. 5.10. 27.

61 a. 1022136. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager, 
Lubeck. TragvorrIchtung fur Atmungsgerate (Selbstretter). 
13.2.26.

6Ia. 1022137 Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager,Lubeck, 
Kopfkappe fiir Atmungs- oder Gasschut?masken. 9 3.26.

74 b. 1022556. Friemann & Wolf G. m. b. H., Zwickau 
(Sa.). Grubengasanzeiger fiir Sicherheitslampen. 27.1.28.

78 e. 1022216. Hans Henkel, Wiesbaden. Sprengstoff- 
patrone konischer Form zum Hohlraumschiefien. 17.1.28.

87 b. 1022533. Fried. Krupp A.O., Essen. PreBluft- 
schlagwerkzeug mit einem seitlich angeordneten Absperr- 
ventil fur den Auspuff. 11.11.25.

87 b. 1022651. Gustav Dusterloh, SprockhoveI (Westf.). 
Stillsetzvorrichtung fur PreBluftschlagwerkzeuge, besonders 
fur Abbauhammer. 29.3.27.
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Patent-Anmeldungen,
die vora 1. M&rz 1928 an zwei Monate łanu in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausllegen.

10a, 3. K. 103614. Dr.-Ing. eh. Heinrich Koppers, 
Essen. Regenerativkoksofen. 30.3.27.

12a, 5. S. 71 120. Sociele Anonyme d’Ougree-Mari- 
haye, Ougree (Belgien). Verfahren und Vorrichtung zur 
fraktionierten Deslillation und Kondensalion komplexer 
Oemische. 12.8.25. Frankreich 8.9.24.

12 e, 2. B. 121532. Harry Deacon Binks, Oak Park, 
Illinois (V. St. A.). Vorrichtung zum Abscheiden von Fliissig- 
keit aus Oas. 31.8.25. V. St. Amerika 10.11.24.

I2e, 3. M. 100491. Metallbank und Metallurgische
Gesellschaft A. O., Frankfurt (Main). Verfahren und Vor- 
richtung zum Zerlegen von Luft-Gas-Gemischen mit Hilfe 
adsorbierender Stoffe. 25. 2. 26.

12i, 17. S. 78027. Dr. Kalman Szombathy, R&kospalota 
Budapest, und Eberhard von Ammon, Berlin. Verfahreh 
zur Gewinnung von reinem, teerfreiem Schwefel aus ver- 
brauchter Gasreinigungsinasse. 22.1.27.

12n, 1. M. 94079. Metallbank und Metallurgische
Gesellschaft A.G., Frankfurt (Main). Metallurgisches Yer
fahren zur Gewinnung hochwertiger reiner Oxyde aus un- 
reinen Oxyden fluchtiger Metalle, besonders Zink- und Blei- 
oxyden und dereń Gemischen. 1.4.26.

13 a, 27. T. 31661. Josef Dapper, Dusseldorf. Aus
zwei nebeneinanderliegenden Steilrohrkesseln bestehende 
Kesselanlage mit von oben zugefuhrter Kohlenstaubinnen- 
feuerung. 30.3.26.

13 a, 30. D. 52176. Deutsche Werft A.G., Hamburg.
Rohrwand fiir Warmeaustauscher mit einem Schutz aus 
Form- oder Leitsteinen. 25.1.27.

20 d, 8. D. 45305. Deutsche Spirallager-Fabrik G. m. 
b. H., Linden (Ruhr). Radsatz, besonders fiir Forderwagen, 
mit einer am Fahrgestell drehbar gelagerten Achse. 7.4.24.

21 h, 15. P. 54038. Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir
elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin. Elektrischer Wider- 
standsofen. 24.11.26.

23 b. 5. S. 75524. Paul Sumpf, Berlin, und Friedrich 
William Todt, Berlin-Steglilz. Verfabren zur Spaltung hoch- 
siedender Mineralóle o. dgl. 26.7 26. England 2.6.26.

24g, 4. H. 106017. Eugen Haber, Beriin-Charlotten- 
burg. Ru8abblasvorrichtung fiir mit Kreuzstrom arbeitende 
Plattenlufterhitzer. 30. 3. 26.

24 k, 4. H. 102754. Eugen Haber, Berlin-Charlotten- 
burg. Schutzvorrichtung fiir Lufterhitzer. 16 7. 25.

241,6. H. 108516. A. B. Helbig, Kaiserslautern, Barba- 
rossawerke. Feuerung fiir Brennstaub, Ól und Gas. 15 10.26.

24 1,7. H. 103641. Karl Hufschmidt, Westenfeldb. Watten
scheid. Verbrennungskammer fur Kohlenstaubfeuerungen von 
ungefahrem Rechteckquerschnitt. 24.9.25.

26a, 9. A. 45364. Alfred Aicher, Hamburg. Verfahren 
zur Bereitung eines heizkraftigen Koch- und Heizgases 
(Leuchtgases). 26 6.25.

26a, 17. B. 130496. Johannes Barenberg, Bottrop 
(Westf.). Selbstlatige Umschaltvorrichtung fur Gassauger- 
anlagen. 24. 3.27.

38 li, 2. M. 97397. I. G. Farbenindustrie A.G., Frank
furt (Main). Verfahren zum Konservieren von Holz. 11.12.26. 
V. St. Amerika 16.12.25.

40a, 30. N. 27259. Dipl.-Ing. Otto Naeser, Oranien- 
burg. Raffinieren von Kupfer. 3. 5. 27.

40c, 6. A. 49321. Aluminium-Industrie-A.G., Neuhausen 
(Schweiz). Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von 
reinem Aluminium. Zus. z. Anm. A. 46917. 22.11.26.

40c, 16. H. 103077. Ture Robert Haglund, Stockholm. 
Verfahren zur Erzeugung von Metali aus sulfidischen Erzen. 
12.8.25.

81 e, 126. L. 65461. Linke-Hofmann-Lauchhammer A.G., 
Werk Lauchhammer, Lauchhammer (Sa.), und Dipl.-Ing. 
Heinriclf Schenk, Senftenberg. Absetzer. 25.3.26.

87 b, 2. M. 100267. Karl Middermann & Co., G. m. 

29 6 27^a^en ^ a^efeder fur PreBluftwerkzeuge.

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

worden ist, I2uft die funfjShrige Frist, innerhalb drren eine Nichtigkeits- 

klage gegen das Patent erhoben werden kann.)

10a (4). 455420, vom 6. Jamiar 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 12. Januar 1928. Dr. C. O t t o  & Co.  
Q- m. b. H. i n Bochum.  Regenerativ-K.oksofen.

Der Ofen hat in Heizzuggruppen unterteilte Heizwande 
mit mehrfacheni Zugwechsel in der gleichen Wand und in 
Langsrichtung der Heizwande angeordnete, in einzelne 
Oitterwerksraume unterteilte Regeneratoren. In je zwei 
nebeneinanderliegenden Heizzuggruppen herrscht gleiche 
Zugrichtung. Bei Ófen zur wahlweisen Beheizung mit 
Stark- und Schwachgas wird jeder Gitterwerksraum der 
Regeneratoren durch eine in Langsrichtung der Heizwande 
verlaufende Trennwand in einen Schwachgas- und einen 
Luftregenerator unterteilt. Die Verbindung je zweier Heiz- 
zuggruppen wird durch einen oberhalb der Gassammel- 
kanale jeder Heizzuggruppe liegenden Kanał bewirkt, der 
zweckmaBig von Mitte bis Mitte Sammelkanal reicht.

lOa (5). 455538, vom 17. Dezember 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Dr. C. O t t o  & Co.
G. m.b. H. in  Bochum.  Steuerorgan fu r die Zu- und 
Abfiihrung der Verbrennungsmedien von mit Oas beheizten 
Regenerativ■ Ófen.

Das Steuermittel (-organ) besteht aus zwei achsrecht 
zueinander angeordneten, nach Belieben gemeinsam oder 
unabhangig voneinander beweglichen Tellerventilen. Der 
Raum zwischen den beiden Ventilen steht durch eine ver- 
schlieBbare Óffnung mit der AuBenluft und durch Leitungen 
mit den Lufiregeneratoren in Verbindung, wahrend der 
Raum uber dem einen Ventil absperrbar mit der Schwach- 
gashauptleitung und der Raum unter dem andern Ventil 
mit dem Abhitzekanal in Vetbindung steht. Durch ent- 
sprechende Einstellung der beiden Tellerventile kann der 
Koksofen mit Schwachgas oder mit Starkgas beheizt werden, 
bzw. strómt die Abhitze der Oasregeneratoren und der Luft- 
regeneratoren in den Abhitzekanal.

lOa (26). 455679, vom 19. Dezember 1923. Erteilung 
bekannlgemacht am 19. Januar 1928. Karol i nę Dobbel- 
stein  geb.  B u B m a n n ,  Ro l f ,  A l i n i t a ,  O t t o  und  
I r mg a r d  D o b b e l s t e i n  in Essen.  Drehbare Trommel 
zum Trocknen oder Yerschwelen von Schiil/gut aller Art.

Die um eine wagrechte Achse langsam umlaufende 
Trommel ist quer zu ihrer Achse in scheibenfórmige 
Kammern geteilr, die abwechselnd zur Aufnahme von durch 
eine Aufgabevorrichtung zugefiihrtem Trocken- oder Schwel- 
gut und zur Fuhrung des Heizmittels dienen. Die zur Auf
nahme von Gut dienenden Kammern sind durch radiale 
B'eche in sektorformige Abschniite geteilt und am Umfang 
offen. Ferner konnen die Abschnitte der Kammern durch 
doppelte, nach auBen hin auseinanderlaufende Wandę ge- 
bildet werden, durch dereń Hohlraum die Heizgase von 
einer Heizgaskammer zur andern geleitet werden. Das Gut 
kann in die Kammern hineingeschoben und dabei zusammen- 
gepreBt werden. Die Trommel laBt sich so ausbilden, daB 
sie zur Herstellung von brikettfórmigen Sliicken verwendbar 
ist. In diesem Fali wird den zur Aufnahme des Gutes 
dienenden Kammern eine geringe radiale Ausdehnung ge- 
geben, innerhalb der Kammern ein Heizrohr von groBem 
Durchmesser angeordnet und am Umfang der Trommel eine 
hohle PreBwalze vorgesehen.

12c (1). 455627, vom 23. September 1922. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Dr. Kur t  P h i l i p p  
in Ber l i n-S t eg l i t z .  Yorrichtung zum Auslaugen von 
Erzen, Kiesabbranden und chemischen Erzeugnissen.

In einer durch Querwande unterteilten Rinne ist eine 
Holzwelle gelagert, an der ebene schmale Bretter an Armen 
so befestigt sind, daB ihre Ebenen in einem Winkel zur 
Welle liegen. An die Rinne schlieBt sich eine kurze, schrag 
nach oben gerichtete Austragrinne an, in der eine Welle 
mit zwei gegenuberstehenden Reihen von gegeneinander 
versetzten Schneckenfliigeln in Gestalt eines Kreissegmentes 
gelagert ist. Die die Ruhrbretter tragenden Arme konnen 
an ihrer diesen zugekehrten Seite abgeschragt und die 
Bretter so gegeneinander versetzt sein, daB die hintere 
Kante jedes Brettes iiber die vordere des nachsten greift. 
Die Qnerwande der Rinnen konnen bis dicht unter die 
Oberflache der Auslaugeflussigkeit reichen und an der der 
Fórderrichtung des Outes zugekehrten Seite abgeschragt 
sein, so daB sie oben eine scharfe Kante erhalten.

12 k (2). 455628, vom 25. Juli 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 19. Januar 1928. Dr. W a l t e r  D e m a n n  in 
Hordel  (Westf.). Herstellungfarbloser, neutralerAmmonium- 
sulfatkristalle.



Eine bei der Arbeitstemperatur gesattigte Ammonsulfat- 
lósung, die andere, den Ammoniakgehalt des Enderzeug- 
nisses beeinflussende Salze (Kochsalz, Magnesiumchlorid, 
Ammonbikarbonat usw.) enthalten kann, wird mit alkalischen 
Mitteln (Soda, Atzkali o. dgl.) alkalisiert. Alsdann wird die 
Lósung zwecks Abscheidung der in ihr enthaltenen Eisen- 
verbindungen mit schwefelwasserstoffhaltigem Gaswasser, 
Natriunisulfidlósung oder andern Schwefelwasserstoff ent- 
wickelnden Stotfen versetzt. Dabei werden die Eisenver- 
bindungen ais Eisensulfid niedergeschlagen. Die bei der 
Alkalisierung der Lósung entweichenden Stoffe (Pyridin 
und Ammoniak) kónnen fiir sich gewonnen werden.

13 b (11). 455474, vom 30. Juni 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 19. Januar 1928. Buttner-Werke A.G. 
in  U e r d i n g e n  (Rhein). Reiniguni>svorrichtung fiir  Vor- 
warmer, Lufterhitzer u. dgl.

Die Vorrichtung besteht aus Blasdiisen, die zwecks 
Reinigung von in zwei Gruppen eeneigt zueinander ange- 
ordneten, z. B. abwechselnd V-fórmig gestellten Rohren 
auf zwei der Neigung der Rohre entsprechend geneigten 
Fuhrungsbahnen, die sich kreuzen kónnen, in der Langs- 
richtung der Rohre verschoben werden. Die beiden einem V- 
fórmigen Rohrpaar entsprechenden Fuhrungsbahnen kónnen 
zu einer V-fórmig oder dreieckig gestalteten Bahn vereinigt 
sein, so daB sich beide Rohre mit Hilfe einer Blasduse 
reinigen lassen. Die Blasduse kann dabei an einem end
losen Band (Kette o. dgl.) befestigt sein, das iiber in den 
Ecken der dreieckigen Bahn gelagerte Rollen gefuhrt ist.

14 b (3). 455476, vom 28. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Maschinenfabr ik 
W e s t f a l i a  A.G. in  G e l s e n k i r c h e n .  Kolbentrommel- 
Lagerungfur Drehkolbenmaschineti mit sichelformigem Arbeits- 
raum und radial verschiebbarem Kolben.

Eine oder beide Lagerstellen der die Kolben tragenden 
Trommel sind durch Einstulpung des Zylinderdeckels nach 
dem Innern der Maschine zu eingezogen. Die Kolben sind 
gegen die Fliehkraft durch einen einzigen in der Ebene 
ihrer Schwerlinien liegenden Stiitzring abgesttitzt, der von 
einem kurzeń, bis zur Mittelebene vorgezogenen Lagerhals 
des eingestulpten Zylinderdeckels oder eines der eingestulp- 
ten Zylinderdeckel getragen wird.

19a (28). 455629, vom 7. Juli 1923. Erteilung bekannt
gemacht am 19. Januar 1928. Gustav Knaul  in Bernburg 
(Saale) und Erich Knaul  in Grube Victor ia 3, Post 
Grube Marga (N.-L.). Auslegergleisruckmaschine fur Kipp- 
gleise.

Das Fahrgestell der Maschine tragt am vordern Ende 
auf der Kippseite eine zur Fahrtrichtung schrag nach hinten 
ausladende Einebnungsschar und ruht auf Laufradern, die 
beiderseits Flanschen haben. Am hintern Ende des Ge- 
stelles ist ein nach hinten ausladender Ausleger schwenk- 
bar befestigt, der am freien Ende eine wagrechte Druck- 
rolle tragt, die auBen an der der Kippseite gegenuberliegen- 
den Gleisschiene anliegt. An der Befestigungsstelle des 
Auslegers am Fahrgestell ist auBerdem mit Hilfe einer in 
ihrer Lange einstellbaren, gelenkig am Fahrgestell befestig- 
ten Stange eine wagrechte Rolle angeordnet, die innen an 
der der Kippseite gegeniiberliegenden Gleisschiene anliegt.

23 b (1). 455524, vom 18. Februar 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Chemische Werke 
K i r c hh o f f  & N e i r a t h  G. m. b. H. in Berl in.  Verfahren 
zum Bleichen von Paraffinen.

Die Paraffine, Erdóle usw. sollen bei einer Temperatur 
von etwa 60 °C  und unter starkem Ruhren mit Persulfaten 
und Schwefelsaure behandelt und dadurch oxydiert werden.

24e (3). 455464, vom 16. August 1922. Erteilung be
kanntgemacht am 12. Januar 1928. Re i s c h ach  & Co.
G. m.b. H. in  Ber l i n .  Verfahren zur Yergasung nasser, 
mulmhaltiger Rohbraunkohle.

Nasse, mulmhaltige Rohbraunkohle soli dem stehenden 
Vergasungsschacht eines Schachtgenerators ununterbrochen 
gleichmaBig in dunnen Schichten zugeleitet werden. Gleich

zeitig soli der Trockenzone des Schachtes durch eine einer 
fremden Warmeąuelle entnommene Warme, z. B. durch hoch- 
erhitzte Vergasungsluft, eine so groBe Warmemenge zuge- 
fuhrt werden, daB je Kilogramm vergaster Kohle nicht mehr 
ais ungefahr 40% Feuchtigkeit durch die AuBenwarme der 
Rohkohle abgctrocknet werden. Unter AuBenwarme ist da
bei die Menge fiihlbarer Warme verstanden, die bei der Er
zeugung eines guten Gases frei wird. Die Rohkohle laBt 
sich auch vor der Einfuhrung in den Generatorschacht in 
gleicher Weise trocknen.

24 k (4). 455491, vom 7. Februar 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 19. Januar 1928. E u g e n  H ab e r  in 
Be r l i n - C h a r l o t t e n bu r g .  Warmeaustauschvorrichtung.

In der Vorrichtung sind durch Blechplatten, die den 
Warmeaustausch vermitteln, Kanale fiir das warmeabgebende 
Gas und fiir die zu erhitzende Luft gebildet. An den Ein- 
und Austriltstellen samtlicher Kanale sind Klappen vorge- 
sehen, durch die sich die mittlern oder auBern Kanale ganz 
oder teilweise ausschalten lassen. Sie kónnen so miteinan- 
der verbunden sein, daB sie gleichzeitig und gleichmaBig 
bewegt werden.

241(6). 455571, vom 22. Juni 1922. Erteilung bekannt
gemacht am 19. Januar 1928. Franz Mul l er  in Endbach,  
B i edenkop f .  Verfahren zum Betriebe von Kohlenstaub- 
feuerungen, bei denen die Verbrennung in zwei Yerbrennungs- 
stufen erfolgt.

Die Luftzufuhrung zur ersten Verbrennungsstufe soli 
so geregelt werden, daB die in dieser Stufe entstehende 
Temperatur standig unter der Verflussigungstemperatur der 
Schlacke liegt und in der Stufe ein C0-C02-0emisch her- 
gestellt wird.

40 c (7). 455498, vom 3. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Dipl .-Ing.  Dr. Adol f  
Barth in Frankfurt  (Main). Verfahren zur elektrolytischen 
Silberscheidung ohne dufiere Slromzufuhr.

Eine an Silber reiche Lósung, die durch anodische 
Auflósung des zu raffinierenden Rohsilbers gebildet werden
kann, soli zuerst im Kathodenraume einer Zelle mit Roh-
silber ais Polanode von der Hauptmenge ihres Silberge-
haltes und darauf im Kathodenraum einer andern Zelle mit
Polanoden, die ganz aus Kupfer oder einem andern unedlen 
Metali bestehen, von dem Rest ihres Silbergehaltes befreit 
werden.

42 e (23). 455654, vom 9. September 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Siemens & Halske 
A.G. in Berl in-Siemensstadt.  Mefivorrichtung fu r Tief- 
brunnen.

Die Vorrichtung, die dazu dienen soli, die Menge der 
aus beliebiger Tiefe vom Brunnen senkrecht nach oben ge- 
fórderten Fliissigkeit zu messen, besteht aus einem Druck- 
differenzmeBgerat, dessen Trager ais VerschluBflansch fur 
das Brunnenrohr ausgebildet und in den Brunnen hinein- 
gefuhrt ist. Am untern Ende des Tragers ist ein mit einem 
auswechselbaren Staukórper versehenes AnschluBrohr be
festigt, durch das zwei an den Druckabnahmestellen im 
Staukórper miindende, an das MeBgerat angeschlossene 
MeBróhrchen hindurchgefuhrt sind.

81 e (61). 455577, vom 4. Dezember 1921. Erteilung 
bekanntgemacht am 19. Januar 1928. Ful ler Lehigh C o m 
pany in Ful ler ton (V. St. A.). Vorrichtung zum Befórdern 
von pulverformigem Schuttgut.

Die besonders zum Befórdern von Kohlenstaub in ge- 
schlossenen Leitungen dienende Vorrichtung besteht aus 
einer das Schuttgut in die Fórderleitung hineindruckenden 
Fórdervorrichtung (Fórderschnecke) und einer dieser'Fórder- 
vorrichtung entgegenwirkenden, ein Auflockern und Durch- 
mischen des Schiittguts mit Luft (Gas oder Fliissigkeit) 
hervorrufenden zweiten Fórdervorrichtung, die an der Stelle, 
an der die Antriebswelle fur die erste Fórdervorrichtung 
aus dem Druckraum, an den sich die Fórderleitung an- 
schlieBt, austritt, angeordnet ist und unmittelbar in den 
Fórdergutstrom eingreift.
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B U C H E R S C M A  U.
Die Blei-Zinkcrzlagerstatte von Bleiberg-Kreuth in Karnten.

Alpine Tektonik, Vererzung und Vulkanismus. Von
Hofrat Dr. Alcxander Tornqu i s t ,  o. ó. Professor
der Geologie an der technischen Hochschule zu Gra/.
100 S. mit 20 Abb. und 1 Taf. Wien 1027, Julius
Springer. Preis geh. 10 M.

Die Blei-Zinkerzlagerstatteu von Bleiberg-Kreuth sind 
ein ausgezeichnetes Beispiel fiir die \veitverbreitete Klasse 
von Lagerstatten, bei denen der Erz- und Mineralabsat/ 
nicht durch Ausfallung, sondern durch metasomatische 
Verdrangung des Nebengesteins vor sich gegangen ist und 
die in ihren genetischen Einzelheiten dem Forscher noch 
immer Ratsel zu losen aufgeben. Dic vorstehende Abhand- 
Inng, dic nicht nur beschreibt, sondern mehr noch und in 
der eingehendsten Weise alle aufkommenden Fragen nach 
dem Ablauf der tektonischen und genetischen Vorgiinge. 
nach der Herkunft der Erzlosungen und dereń zeitlicher 
Festlegung untersucht utul zu beantworten traclr.et, stellt 
eine Arbeit dar, dereń Ergebnissen eine iiber die in Rcde 
stehenden Vorkommen hinausgehende allgemeine Bedeu- 
tung zukommt.

Dic behandelten Erzvorkommen, im Winkel zwischen 
der Drau und der in diese einmiindenden Gaił gelegen, bil- 
den die óstliehsten der zahlreichen in den Gailtaler Alpen 
aufsetzenden Blei-Zinklagerstatten. Ihre Baue, die sich auf 
eine Lange von mehr ais 10 km erstrecken und bis in 
eine Tiefe von 700 m hinabreichcn, sind in den letzten 
55 Jahren ununterbrochen und im grofien MaBstabe be- 
trieben worden; sic sind die derzeit gróBten Erztiefberg- 
baue Osterreichs und einer der gróBten Erzbergbaubetriebe 
der Gesamtalpen. Ihre Blęierzeugung macht etwa 2o/o der 
gesamten europaischen aus. Von vielen sonst ahnlichen 
Lagerstatten sind sie mineralogisch durch das Auftreten 
von Molybdanblei (Wulfenit) und FluBspat, Sparlichkeit der 
Eisensulfide und das Fehlen von Silbcr unterschieden.

Dic Erzkórper treten im Liegenden einer weithin ver- 
folgbaren, westóstlich streichenden Langsverwerfung, des 
Bleiberger Bruchs«, auf, die ais Uberschiebung zu deuten 

ist und die selbst wieder von vielen jiingern Querstórungen 
zerstuckelt wird. Sie ist fiir die Frage nach den Erzvorraten 
von grófiter Bedeutung. Westóstlich, also im Sinne des 
Bleiberger Bruclies, verlaufen dann noch innerhalb der 
Lagerstatte jiingerc, lang aushaltende Kliifte. die ais dic 
Erzzubringer gedient haben. Trager der Erze sind die 
obern, mehr oder minder aufgerichteten Bankę des machti- 
gen, der mittlern alpinen Trias angehórigen Wetterstein- 
kalkes, und zwar zumeist 30 m unter den mergeligen Raib- 
ler Schichten bzw. 30 m unter den Mergelschichten, dic den 
obern Banken des Wettersteinkalkes eingelagert sind. 
Selten gehen die Erze iiber 20 m in die Tiefe dieses Kalk- 
steins, und sie finden sich nur an jenen, wenn auch nicht 
an allen Stellen, wo diese von den letztgenannten 
jiingern Kliiften durchschnitten werden. Sie sammeln sich 
zu maschenartig zerschlissencn Erzzugen, die nur unter- 
geordnet die Form von Erzlagern, meist von Erzschlauchen 
oder bei steiler Stellung des Nebengesteins die Form steil 
einfallender Erzsaulen haben. Seltener erfiillen dic Erze 
echte Gangspalten, am haufigsten erscheinen sie ais un- 
regelmiiBig begrcnzte Verdrangung des Kalksteins, oft mit 
ausgepragter Schichtstruktur, die unabhangig von der vor- 
gezeichneten Schichtung des Kalksteins ist und ais sSchich- 
tungsmetasomatose« bezeichnet werden kann, weiter auch 
mit Breccienstruktur und wohl auch in Nestern.

Im vorstehenden ist das Wesentlichste aus dem Inhalt 
der einleitenden Abschnitte der Abhandlung wieder- 
gegeben; den Hauptteil der Arbeit liefert aber die sorg- 
same, an An- und Dunnschliffen durchgefiihrte Unter
suchung der Erzstufen und die aus dieser Untersuchung 
abzuleitenden Schliisse iiber den Bildungsgang und dic 
Altersfolge der die Lagerstatte aufbauenden Minerale. Da
bei wird ein unerwartet verwickeltes Bild von der Ent-

stelmng der Lagerstatte gewonnen. Jedoch auch hier muli. 
sich dic Wicdergabe unter Vcrzicht auf manehe bemerkens- 
werte Einzelheiten auf die wichtigsten Ergebnisse bc- 
schranken.

Der primare Erz- und Mineralabsatz ist zeitlich nicht 
einheitlich erfolgt, sondern hat in 5 getrennteu Bildungs- 
stufen (Phasen) stattgefunden. Uber dic dabei gebildeten 
Mineralarten und dereń teilweise erfolgte Wiederauflósung 
und Wegfuhrung (Resorption) war eine sichere Erkennt- 
nis zu erlangen, nicht jedoch iiber die chemische Be- 
schaffenhcit des jeweilig mineralisierenden Wasscrs und 
der bei den Resorptionen fortgefiihrten Verbindungen.
1. Phase: Die von den jiingern Westostkliiften ausgchende 
Umwandlung des dichtcn Wettersteinkalkes in grob- 
kristalline Kalzitzonen. 2. Phase: Haupterzbiidung unter 
Absatz von Bleiglanz und Kalzit an den Scharungsstellen 
der gleichen Kliifte mit den Fugen und Haarspalten 
des Wettersteinkalkes und von diesen aus metasomatlsch 
in die Kalksteinbanke hinein. Dabei entstanden in groBer 
Ausdehnung Bleiglanzbreccien und teilweise auch meta
somatische Schichtstruktur. 3. Phase: Uberdeckung und 
teilweise Resorption der Bleiglanzlagerstatte durch Schalen- 
blemle, die von einer ausgiebigen FluBspat- und Baryt- 
bildung begleitet wird. Der FluBspat bildete sich ais Gcl 
durch Zersetzung des Kalzites; desgleichen aus letzterm 
der beobachtetc Gehalt an festem und auch flussigem 
Bitumen. 4. Phase: Nur von Kreuth bekannt. Umwandlung 
von Kalzit in blauen Anhydrit, wogegen bedeutende Men- 
gen friiher gebildeter Absatze wieder in Losung gingen; 
Neubildung von Pyrit. 5. Phase: Erncuerter Kalzitabsatz 
unter Bildung von Kalzitbreccien auBerhalb des Erzkórpers 
durch Kohlcnsaurezufuhr. Der beobachtete Wulfenit ist 
nicht auf dic Einwirkung der Atmospharilien zuriick- 
zufuhren, sondern scheint mit den Resorptionsvorgangen 
in Zusammenhang zu stehen, denen der Bleiglanz der
3. Phase zur Zeit des Blendc-FluBspat-Absatzes ausgcsetzt 
war.

Hinsichtlich des Ursprungs und Alters der Vererzung 
wird ais zwcifellos ausgesprochen, daB die Erz- und 
Mincrallósungen nicht durch Lateralsekretion entstanden, 
sondern aus der Tiefe zugefiihrt worden sind und aus der 
Entgasung eines in grólierer Tiefe vorhandenen, nicht nach- 
weisbaręn Magmaherdes stammen. Die Lagerstatte muli 
in gróBerer Entfernung von der Erdoberflache entstanden 
und ihr Absatz bei geringer Temperatur und geringetn 
Druck erfolgt sein; sie ist vorherrschend metasomatisch 
und kann ais eine metasomatisch-mesohydrothermale 
Lagerstatte bezeichnet werden. Ihre Bildungszeit fallt nach 
AbschluB der Tektonik der Gailtaler Alpen, die im mittlern 
Mipzan stattgefunden hat, und zwar in sehr langer Dauer, 
die friihestcns im Sannatikuin eingesetzt und bis in die 
pontische Stufe (aIteres Pliozan) gedauert hat. Ais Quelle 
der Mineralisatoren werden Basalte von pontischem Alter, 
wie solche am Ostrand der Alpen an die Oberflache treten, 
angesprochen.

Der SchluBabschnitt verbreitet sich noch iiber eine 
Reihe ahnlicher Blei-Zinklagerstatten, die sonst in den 
Gailtaler Alpen und dereń óstlicher Fortsetzung, den Kara- 
wankcii, auftreten, unter andern das Vorkommen von MieB. 
Wenn sie auch nicht alle dem gleichen Kalkhorizont ange- 
hóren, so gehóren sie doch genetisch mit denen von Blei
berg-Kreuth zusammen. Anders geartet aber hinsichtlich 
ihres Inhaltes, Ursprungs und Alters sind die im benach- 
barten ostalpinen Kristallin vorhandencn Erzlager und 
Gange. Hier treten vielerorts Antimonite, giildige und 
silberhaltige Arsenkiese und Pyrite sowie auch Queck- 
silbererzc auf. Yerschiedene Oberlegungen sprechen dafiir, 
dafi sie jiinger sein mussen ais die Lagerstatten vom Blei
berger Typus; es liegt nahe, sie auf jiingst-pliozane oder 
gar diluvialc aktive Magmen zuriickzufiihren und sic 
mit Trachyten in Zusammenhang zu bringen, die innerhalb
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der Alpen in jener jungen Zeit neuerdings bekanntgc- 
worden sind.

Abgesehen von dem Wert dieser sehr griindlichen Ab- 
handlung fiir die Kenntnis der besprochenen alpinen Lager- 
statten, liegt ihre Bedeutung darin, dafi die angestellten 
Betrachtungen und endlichen Ergebnisse auch fiir zahl- 
reiche andere der gleichen Familie angehórigen Erz- 
vorkommen von grófiter Wichtigkeit sind, namentlich was 
Altersfolge, Chemisinus tmd Genesis anlangt. Auf die Ab- 
handlung und ihre Einzelheiten seien die Fachgenossen 

angelegentlichst verwiesen. i ^ i nrkm .nn

Waidsumpfmoorlandschaft zur Steinkohlenzeit. Nach 
den wissenschaftlichen Angaben von Bergassessor 
Dr. P. Kukuk ,  Bochum, gemalt von Kunstmaler 
W. Kukuk ,  Dusseldorf. 9-Farbendruck. Grofie 
88x124 cm. Bochum 1927, Verlags- und Lehrmittel- 
Anstalt. Preis unaufgezogen 9 J l, auf Leinwand mit 
Staben 16 J l.

Wissenschaftliche Forschungsergebnisse in allgemein- 
yerstandlicher Form darzustellen, ist meist eine wenig 
dankbare Aufgabe. Oft geht der Darsteller in dem Be
streben, von jedermann verstanden zu werden, zu weit und 
lauft dann Gefahr, von seinen Fachgenossen ungenauer 
oder gar fehlerhafter Arbeitsweise bezichtigt zu werden. 
oder die Darstellung halt zwar streng wissenschaftlicher 
Nachpriifung stand, bleibt aber fiir einen groBen Teil der 
Laien mehr oder weniger unverst;indlich. Bei der vorliegen- 
den Bi!dveróffentlichung und der ihr beigegebenen kurzeń, 
aber durchaus erschópfenden Erlauterung sind beide Feliler 
vermieden worden. Das Bild ist eine verkleinerte Wieder- 
gabe des im Oeologisdien Museum der Westfiilischcn 
Berggewerkschaftskasse zu Bochum aufgestellten Wand- 
gemaldes »Landschaft zur Steinkohlenzeit«, das seine Ent- 
stehung der Zusaminenarbeit der Briider Kukuk, des 
Wissenschaftlers und des Kunstlers, verdankt.

Dic Darstellung veranschaulicht die verschiedenen 
Pflanzengattungen', aus denen unsere Steinkohlenfloze ent- 
standen sind, mit gróBter wissenschaftlicher Oenauigkeit, 
kaum zu iiberbietender Ubersichtlichkeit und dabei kunst- 
lerischer Wirkung. Das ist dadurch erreicht worden, dali 
das Bild nicht, wie die meisten sonstigen Bilder von Stein- 
kohlenlandschaften, ein fertiges Waldmoor, sondern erst 
den Beginn der karbonischen Moorbildung wiedergibt. Im 
Hintergrunde ragt das noch in der Auffaltung begriffene 
Rheinische Schiefergebirgc empor, das vorgelagerte Tief- 
land, zum Teil noch init Brackwasser und Sumpf bedeckt, 
geht der Eroberung durch die Pflanzenwelt entgegen. Die 
die Vcrlandung einleitenden Kalamariazeen nehmen den 
Vordergrund des Bildes, rechts und in der Mitte, ein, wah
rend von links her der Wald in Gestalt der nach Menge und 
GroBe alle ubrigen Pflanzen iiberragenden Lepidophyten, 
getrennt in Siegel- und Schuppenbauine, in das Sumpf- 
gebiet vordringt. EingefaBt wird der Wald von verschiede- 
nen Vertretern der Farne, die teils ais Baumfarne, teils 
ais Staudengewachse oder ais Stiitzfarne entwickelt sind. 
Ganz rechts strecken einige koniferenartige Kordaiten- 
Biiume, dic ais Gymnospermen zu den hóchstentwickelten 
Vertretern der Karbonflora gehoren, ihre mit Laub und 
Bliiten geschmuckten Kronen in die Luft.

Auf eine eingehende Beschreibung der dargestelltcn 
Pflanzengattungen sei verzichtet und nur kurz gesagt, dafi 
die zahlreichen Forschungsergebnisse, welche die Palao- 
botanik in muhevoller Arbeit aus den stets nur bruchstiicK- 
weise erhaltenen fossilen Funden gew^onnen hat, bei der 
vollstandigen Wiedergabe der Gewachse aufs peinlichste 
beachtct worden sind. Alle Merkmale in der Wurzel- und 
Stammbildung, der Berindung, der Verzweigung (Gabe- 
lung), Belaubung und besonders in der Ausbildung der 
Fortpflanzungsorgane (Bliiten, Fruchtzapfen, Samen) lassen 
sich unschwer erkennen. Ein solches Idealbild der karboni
schen Pflanzenwelt kann kaum belehrender gedacht werden.

Hierbei darf nicht vergessen werden, daB in Wirklich- 
keit wohl niemals in dem gewaltigen Zeitraum der Stein- 
kohlenformation so viele verschiedene Pflanzen auf einem 
Fieck vorgekommen sind. Vielmehr muli aus den verschiedc- 
nen pflanzenfiihrenden Horizonten des Steinkohlengebirgss 
geschlosscn werden, daB die Gesamtvegctation raumlich 
und zeitlich in bestimmte Pflanzenvereine geschieden 
gewesen ist. Durch das Vorherrschen einer oder nur 
weniger der abgebildeten Gattungen muli oft ein recht 
eiiifórmiger Eindruck des Landschaftsbildes bestanden 
haben. Man denke nur an die sich nicht seiten iiber viele 
Quadratkilometer erstreckenden Erlenbriiche der Gegen- 
wart.

Das vorliegende Bild will lediglich den Beschauer iiber 
die verschiedenen Pflanzenarten der Karbonzeit mit ihren 
besondern Merkmalen belehren und erfiillt diesen Zweck 
in ausgezcichnetcr Weise. Es sollte daher in keinem natur- 
wissenschaftlichen Unterricht fehlen und ist auch fiir diu 
neueingerichteten Unterweisungskurse fiir Lehrhauer aufs 
wiirmste zu empfehlen. F.

Handbuch der Kokerei. Veranlaflt, redigiert und hrsg. von 
Dr. Wilhelm G l uud ,  Direktor der Gesellschaft fiir 
Kohlentechnik m.b.H., Dortmund-Eving, Privatdozent 
an der UniYersitat Munster, verfaBt von Dr. G. 
Schneider ,  techn. Chemiker der Gesellschaft fiir 
Kohlentechnik m. b. H., Dortmund-EYing, und Dr. H. 
Winter ,  Vorsteher des berggewerkschaftlichen Labo- 
ratoriums, Bochum. Bd. l .  302 S. mit 155 Abb. und
3 Taf. Halle (Saale) 1927, Wilhelm Knapp.

Uber die Fachgebiete des Kohlenbergbaus und des 
Hiittenwesens besteht schon seit Jahrzehnten eine er- 
schópfende und zusammengefaBte, den technischen Fort- 
schritten entsprechend immer wieder erganzte und ver- 
besserte Literatur, in der das an diese beiden Industrien 
urspriinglich angegliederte Kokereiwesen jedoch im allge- 
meinen nur so weit, wie es ais Grenzgebiet in Betracht 
kommt, Behandlung gefunden hat. Allmahlich hat sich 
aber das Kokereiwesen zu einem umfangreichen In- 
dustriezweig entfaltet, in dessen Entwicklung die Ge
winnung der Nebenerzeugnisse insofern einen Markstein 
bildet, ais sic der Kohle die Bedeutung ais Rohstoff fiir 
die chemische Industrie und ais Ausgangsstoff fiir die 
iiberlegenen fliissigen Brenn- und Kraftstoffe gibt. Heute 
erschlieBen die umwalzenden Probleme der Kohlenver- 
fiiissigung, der Ammoniaksynthese und der Gasfcrn- 
versorgung dem Kokereiwesen neue Entfaltungsmóglich- 
keiten. Gerade die Vielseitigkeit der Entwicklung tragt 
vielleicht die Ursache in sich, daB das umfangreiche Gebiet 
der Kokerei trotz regster Arbeit in Forschung und Praxis 
auf den zahlreichen Einzelgebieten bis heute noch keine 
zusammengefaBte Literatur sein eigen nennen konnte. 
Schon aus diesem Grunde durfte das Handbuch der 
Kokerei in Wissenschaft und Betrieb sehr willkommen sein.

Der bisher erschienene erste Band, der den Gang der 
Kohle vom Schacht bis zum Verlassen der Koksófen be- 
handclt, bildet ein Sammelwerk, das die zahlreichen Ar- 
beiten auf diesem Gebiete nach sorgfaltiger Sichtung und 
Auslese, in tibersichtlicher Weise geordnet, zusammenfafit. 
Der wirtschaftliche Teil beleuchtet die Bedeutung der 
deutschen Kohle fiir die Volks- und Wcltwirtschaft durch 
zahlreiche statistische Belege. Der wissenschaftliche Teil 
unterrichtet in auBerst anschaulicher Weise iiber die Ent- 
stelumg der Kohlen nach dem heutigen Stand der For
schung sowohl von petrographischen ais auch von chemi- 
schen Gesichtspunkten aus. Es ist ais ein Vorzug diese? 
Teiles anzusprechen, daB zurzeit noch Ungeklartes weg- 
gelassen oder nur so weit beriihrt wird, wic es zum weitern 
erfolgversprcchenden Forschen anregen soli, und dafi die 
positiven Ergebnisse in den Vordergrund geriickt sind. 
Weitere Abschnitte behandeln die verschiedene Beschaffen- 
heit der Steinkohlen nach petrographischen und chemi- 
schen Unterscheidungsmerkmalen und ihre Beurteilung
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hinsichtlich ihrer yerschiedenen Verwendungszwecke unter 
besonderer Beriicksichtigung ihrer Eignung zur Verkokung. 
Nach einer allgemeinen Obcrsicht iiber die Steinkohlen- 
lagerstiilten der Weil werden im besondern die deutschen 
Steinkohlenvorkommen nach Art ihrer Lagerung und ihres 
Alters einer kritischen Betrachtung unterzogen tincl unter 
diesen wieder die Kokskohlen besonders beriicksichtigt. 
Ergebnisse der neusten Forschung sind es, welche dic 
chemische Zusanimensctzung der Steinkohlen, die Be- 
zielumgen ihrer einzelnen Bestandteile zu Verwitterung, 
Selbstentziindlichkcit, thermischen und andern Eigenschaf- 
ten zum Oegenstand haben. Beachtenswert sind die von 
Yerschiedenen Forschern aufgesteilten Theorien iiber die 
Ursachcn des Bliihens und Baekens der Steinkohlen und 
die Schilderung der Zusammenhange zwischen Bitumen- 
gehalt und Verkokungseignung.

Aufierordentlich belehrend ist der Abschnitt iiber die 
trockne Destillation der Steinkohlen. Die Erlauterungen 
iiber das Wesen der Destillation, iiber den EinfluB der 
angewandten Temperatur auf die entstehenden Produkte, 
iiber die Zusammenhange zwischen Tief- und Hochtempe- 
raturverkokung, die Beziehttngen zwischen Urteer und ge- 
wohnlichem Teer und iiber den EinfluB der pyrogenen 
Zersetzung geben ein anschauliches Bild von den Vor- 
gangen im Koksofen und ihrer Beeinflussungsmóglichkeit 
durch Betriebstemperatur und Ofengestalt mit Riicksicht 
auf die Besehaffenheit der Erzeugnisse. Oerade die Arbeiten 
der letzten Jahre haben manches Licht in die noch yielfach 
aufklarungsbediirftigen Vorg;inge gebracht und mit ver- 
altcten Anschauungen griindlich aufgeraumt. So manches 
harrt noch heute der beweiskraftigen Aufklarung. Das 
letzte Kapitel dieses Abschnittes, das den Oang der Gase 
im Koksofen behandeit, wird wohl nicht widerspruchslos 
aufgenommen werden. So manche Beobachtungen aus der 
Praxis sowie experimentelle und rechnerische Ergebnisse 
diirften die Richtigkeit der gegenteiligen Auffassung iiber 
diesen Punkt bestatigen. Hier sei auf eine nach AbschluB 
des vorliegenden Bandes erschienene Abhandlung1 hinge- 
wiesen.

Der besondere Teil behandeit die technischen Ver- 
fahren und Einrichtungen fiir die Aufbereitung und Ver- 
kokung der Kohlen. Nach einer kurzeń Erlauterung iiber 
den Hochofenprozefi, die vielleicht etwas mehr auf dic 
Rolle des Koks, die er in chemischer Hinsicht bei den Vor- 
gangen im Hochofen spielt, hatte eingehen diirfen, werden 
die an den Koks zu stellenden Anforderungen und die Mittel 
aufgefiihrt, die zur Erzielung eines diesen Anforderungen 
am besten entsprechcndeii Koks anzuwenden sind: Aus
wahl geeigneter Kohlensorten und zweckentsprechende 
Aufbereitung. In Wiirdigung ihrer Wichtigkeit fiir die 
Kokerei ist der Sieberei und der Kohlenwasche ein be
sonderer Abschnitt gewidmet, aber auch die Brikettierung 
der Feinkohle findet in einem weitern Kapitel im AnschluB 
an die Aufbereitung Erwahnung. Der Betrieb einer neu- 
zeitliehen GroBkokerei erfordert umfangreiche und tech- 
nisch vollkommene Einrichtungen zum Lagern, Mischen 
und Befórdern der Kokskohlen, die in dem Kapitel »Ein- 
richtungen zwischen Kohlenwasche und Koksofen« be- 
schrieben werden. Den breitesten Raum nimmt naturgemafi 
die Behandlung des Koksofens in Anspruch. Hier ware 
es vielleicht wiinschenswert, wenn der Beschreibung der 
einzelnen Ofenbauarten, die nach ihrer Beheizungsart in 
die drei Gruppen Abhitze-, Rekuperativ- und Regenerativ- 
ófen zusammengefafit werden, ein Abschnitt der Feuerungs- 
technik unter besonderer Beriicksichtigung der Koksofen- 
beheizung vorausgeschickt wiirde. Die Richtung der Ent
wicklung der Koksofen weist auf ihre Erhóhung. Damit 
in engstem Zusammenhang ergibt sich die Aufgabe der 
GleichmaBigkeit der Beheizung der Ofenwand iiber ihre 
ganze Ausdehnung. Auch manche Fragen der Warme
wirtschaft, des zu erzielenden Gasiiberschusses, der Mog- 
lichkeit der Verwendung von Schwachgas, des Einflusses

' S c h m i d t :  Die Bedeutung der Teernaht im Verkoliungsvorgang, 
Oluckauf 1927, S. 365.

der Vorwarmung der Luft oder von Gas und Luft werden 
sich zwanglos von selbst beantworten lassen, wenn die Vor- 
gange der Verbrennung in ihren gesetżmaBigen Ursachen 
und Wirkungen vor Augen gefuhrt werden. Sehr iibersicht- 
lich wird die Entwicklung des Koksofenbaus bis 1900 be
handeit; in der Beschreibung der neuern Bauarten vermiBt 
man dic amerikanischen Ofen nach den Ausfiihrungen von 
Becker, Roberts u.a. Ein Vergleich dieser mit den neuen 
deutschen Bauarten diirfte den Beweis erbringen, daB der 
Vorsprung, den die amerikanischen Kokercien zur Zeit des 
Kriegsendes hatten, in der Folgezeit eingeholt worden ist.

Ais wescntlich ist noch die Abhandlung iiber dic feuer- 
festen Stoffe hervorzuheben. Die Beschreibung der Aus- 
riistungen und mechanischen Einrichtungen einer neuzeit- 
lichen Ofengruppe schlieBt mit den jiingsten Einrichtungen 
fiir die trockne Kokskiihlung ab. Auch der SchluBabschnitt 
»Die Dampferzeugung auf einer Kokerei« bringt fiir den 
Betriebsmann manches Wissenswerte.

Das Handbuch der Kokerei wird sowohl den Studieren- 
den ais auch den im Kokercibetriebe Tatigen eine wertvolle 
Hilfe sein und sicherlich iiberall lebliafte Beachtung finden.

Dr. Heckel .

Warmetechnische Grundlagen der Industrieofen. Eine Ein
fuhrung in die Warmelehre und gedrangte Ubersicht 
uber die yerschiedenen Arten von Brennstoffen und 
ihre Verwertung. Von Hofrat Hans von J u p t ne r ,  
Ingenieur, o. o. Professor. (Der Industrieofen in Einzel
darstellungen, Bd. 1.) 260 S. mit 25 Abb. Leipzig 1927, 
Otto Spamer. Preis geh. 20 J t, geb. 23 J(.

Der dem Untertilel entsprechende Inhalt dieses Buches 
umfaBt die erforderlichen Grundlagen, dereń Kenntnis fur 
feuerungstechnische Berechnungen in Verbindung mit In
dustrieofen Voraussetzung ist. Anderseits unterscheidet es 
sich von andern im letzten Jahrzehnt erschienenen Biichern 
uber Warmetechnik insofern wohlluend, ais nur das 
wirklich Notwendige in gedrangter Form beriicksichtigt und 
auf die Wiedergabe iiberflussiger Abbildungen verzichtet 
worden ist. Der Inhalt gliedert sich in 16 Hauptabschnitte, 
von denen drei auf die Warmelehre, zwei auf die Warme- 
iibertragung und vier auf die Verbrennung entfallen. Ein 
Abschnitt behandeit die Priifung der Feuerungsanlagen, und 
in den funf letzten Abschnitten werden die Brennstoffe und 
ihre Veredlung beriicksichtigt. In allen Fallen finden die 
technischen Aufgaben nur beilaufig Erwahnung, wahrend 
die warmetechnischen Gesichtspunkte in den Vordergrund 
gestellt und in rechnerischer Beziehung weifgehend mit 
Zahlenbeispielen belegt sind.

Das ausgezeichnete Buch yerdient uneingeschrankte 
Empfehlung und wird jedem Ingenieur, der sich mit 
feuerungstechnischen Aufgaben zu befassen hat, gute
Dienste leisten. . X1___

A. Th a u.

Clemens Winklers Lehrbuch der technischen Gasanalyse. Von 
Geh. Bergrat Dr. Otto Br unck ,  Professor der Chemie 
an der Bergakademie Freiberg. 5. Aufl. 248 S. mit
101 Abb. Leipzig 1927, Arthur Felix. Preis geh. 14 Jt, 
geb. 17 Jt.
Seit der noch von C. Winkler selbst besorgten Heraus- 

gabe der yierten Auflage dieses Werkes im Jahre 1902 hat 
die chemische Technologie der gasfórmigen Stoffe einen ge- 
waltigen Aufschwung erfahren und die technische Gasanalyse 
eine entsprechend gewachsene Bedeutung gewonnen. So 
ist es zu begruBen, daB Brunck dieses Lehrbuch unter weit- 
gehender Beriicksichtigung der neuen Errungenschaften auf 
dem Oebiete der Oastechnik und Gasanalyse neu bear- 
beitet hat.

Die Entnahme der Gasproben, die Bestimmung ihrer 
festen und fliissigen Beimengungen sowie die yerschiedenen 
Verfahren zum Messen der Gase sind recht ausfuhrlich be
handeit worden. Ferner haben die Untersuchungseinrich-



362 G l u c k a u f Nr. 11

tungen fiir die einzelnen Bestimmungsverfahren, besonders 
die von Winkler, Bunte, Orsat, Lindemann und Hempel, nach 
Ausfuhrung und Handhabung eine so weitgehende Be
schreibung gefunden, daB auch der Ungeiibte, der noch 
durch eine Reihe von Ubungsbeispielen belehrt wird, ohne 
Schwierigkeiten danach arbeiten kann.

GroBe Sorgfalt ist auch dem Abschnitt »Verbrennungs- 
methoden« zuteil geworden; hier werden die gemeinsame 
und die getrennte Verbrennung der Gase, besonders von 
H2 und CH4, nach den verschiedenen Verfahren beschrieben. 
Erwahnt sei, daB dabei auch zahlreiche, bis in die neuste 
Zeit reichende Schrifttumsangaben nicht fehlen. Der neu 
aufgenommene Abschnitt iiber die automatische Gasanalyse 
sowie einige wichtige Zahlentafeln im Anhang tragen zur 
Vervollstandigung des empfehlenswerten Lehrbuches bei.

W i n t e r .

Die FlieBarbeit und ihre Nutzbarmachung fiir die deutsche 
Wirtsćhaft. Von Geh. Reg.-Rat Professor A. Wal l icl is.  
63 S. mit 13 Abb. Stuttgart 1027, Walter Hadecke. Preis 
geh. 1,50 M.

Die Schrift fiihrt in kurzer und sehr lebendig ge- 
haitener Form in das Problem der FlieBarbeit ein. Wie der 
Verfasser im Vorwort sagt, soli sie Wirtschaftlcr, Fabrikan- 
ten und Betriebsleiter unterrichten, welche ein unmittel- 
bares Intcresse an. den Fragen der Rationalisicrung ihrer 
Betriebe haben und nicht die Zeit finden, ausfiihrliche l.ehr- 
biicher zu studieren. Daneben ist die Schrift aber auch in 
so allgemein yerstandlicher Form gehalten, daB sic jedem 
gebildeten Laien einen Begriff von der FlieBarbeit ver- 
mittelt.

Nachdem der Verfasser Zweck, Nutzen und Arten der 
FlieBarbeit, darunter besonders das Fordsystcm erklart hat, 
geht er auf die Móglichkeit zur Durchfiihrung der FlieB
arbeit in den deutschen Betrieben ein. Er kommt zu dem 
SchluB, daB FlieBarbeit noch viel mehr ais bisher bei uns 
eingefiihrt werden kónnte, wenn auch nicht immer ais 
sogenannte Bandarbeit wie bei Ford. Die Bauindustrie z. B. 
habe der Frage bisher nur wenig Beachtung geschenkt. 
AuBer giinstigen sozialen Auswirkungen bringe die FlieB

arbeit so groBe wirtschaftliche VorteiIe mit sich, dali 
Deutschland nur durch ihre Einfiihrung in grofiem Mafi- 
stabe wieder gesunden konne. Dipl.-Ing.- Błock.

Baedekers Berg-Kalender 1928. Vollstiindig neubearb. von 
Professor Dr. Dannenberg ,  Aachen, u. a. 73. Jg. Mit
1 Beiheft. Essen 1928, G. D. Baedeker. Preis 6 JL  
Der bekannte und bewahrte Berg-Kalender bringt wie 

bisher im ersten Abschnitt das auf den neusten Stand ge- 
brachte Verzeichnis der Bergbehórden sowie sonstige Angaben 
pcrsónlicher Art und im zweiten ausgewahlte Kapitel aus 
der Mineralogie und Geologie unter besonderer Wiirdigung 
der wichtigsten deutschen und auBerdeutschen Steinkohlen- 
yorkommen. Der dritte Abschnitt »Bergbaukunde« ist vou 
Dipl.-Ing. Faber yollstandig umgearbeitet worden, so 
dali er nicht mehr einen Auszug aus bekanntcn Lelir- 
biichern, sondern einen selbstiiiidigen, mit neuen Zahlen- 
angaben versehenen Abrili darstellt. Ais sehr zu begriifiende 
Neuerung folgen sodann eine bemerkenswerte, das Wesent- 
liche erschópfende Abhandlung iiber den Braunkohlen- 
bergbau von Professor Dr. Gru mb recht sowie ein Ab
schnitt iiber das Erdól von Professor Schulz.  Der iibrige 
Aufbau des Kalenders und des Beiheftes hat keine Ande- 
rung erfahren.

Die Mitarbeit bekannter Fachleute und dic bei der 
Herausgabe des Kalenders stets beobachtete Sorgfalt des 
Verlages werden seine Verbreitung fordem.

Fiihrer durch die Arbeitslosenversicherung. Was der An
gestellte von der ArbeitsIosenversicherung wissen mufi. 
Von Wilhelm B o s c h e. (Schriftenreihe des Gewerk- 
schaftsbundes der Angestellten, GDA-Schrift, Nr. 39.) 
45 S. Berlin-Zehlendorf 1927, Sieben-Stabe-Verlags- und 
Druckerei-Gesellschaft m.b. H. Preis geh. 1 Jt.
Die Abhandlung bietet eine kurze, ubersichtliche Zu- 

sammenstellung der wichtigsten Bestimmungen des neuen 
Gesetzes. Sie vermag natiirlich nicht, den zahlreichen recht- 
lichen Schwierigkeiten gerecht zu werden, geniigt aber durch- 
aus fur denjenigen, der sich rasch einen Uberblick uber
das Gesetz yerschaffen will. , ,

Mansfeld.

Z  E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(E ine E rkldrung der Abkurzungen is t in  N r. 1 a u f den Seiten 34-37 ver5ffentllcht. * bedeutet Text- oder T afelabbildungen,)

Mineralogie und Geologie.

Ube r  neue  deu t s che  A r b e i t e n  auf  dem Ge- 
b i e te  der  K o h l e n g e o l o g i e .  Von Stutzer. Braunkohle. 
Bd. 27. 18.2.28. S. 127/30. Betrachtungen uber die neuern 
Forschungsergebnisse auf dem genannten Oebiete.

The G i l b e r t  d i s t r i c t ,  N e v a d a. Von Ferguson. 
Bull.Geol.Surv. 1927. Teil 1. H.795. S. 125/45*. Geolo- 
gische Beschreibung des Bezirks. Erzvorkommen.

D ie  p r a k t i s c he  A n w e n d u n g  der  geophys i -  
k a l i s c hen  M e t h o d e n  im B e r gb a u  des In- und 
Au sl and  es. Von Weigelt. Metali Erz. Bd. 25. 1928. _H. 2. 
S. 82/92. Bedeutung der angewandten Geophysik. Uber
sicht iiber die bisher erzielten Erfolge, besonders in der 
Erdolindustrie. Die Entwicklung an der nordamerikanischen 
Goldkiiste und im Wiener Becken. Ausfiihrliches Schrift- 
tumsverzeichnis.

La t es t  a dyances  in u n d e r g r o u n d  exp l ora-  
t i on  by e l ec t r i c a l  me t hods .  Von Ambronn. Min. J. 
Bd. 160. 25.2.28. S. 157/9*. Ubersicht uber die jungsten 
Fortschritte mit elektrischen Schurfyerfahren.

Bergwesen.

Safe p r ac t i ces  at oi l  derr i cks .  Von Miller. Bur. 
Min. Techn. Paper. 1927. H.419. S. 1/69*. Besprechung zahl- 
reicher bei neuzeitlichen Tiefbohrungen auf Erdól gebrauch- 
]icher Sicherheitseinrichtungen.

D e v e l o p m e n t ,  m i n i n g  and h a n d l i n g  of ore 
in f o l d e d  and f a u l t e d  areas ,  red iron ore mines,  
B i r m i n g h a m  d i s t r i c t ,  A l a b a ma .  Von Crane. Bur. 
Min. Techn. Paper. 1927. H. 407. S. 1/27*. Vorkommen und 
Lagerungsverhaltnisse der Eisenerze. Altere und neuere 
Abbauverfahren. Vorschlage zu weitern Verbesserungen.

W o r k i n g  seams  l i a b l e  to gas ou t bu r s t s .  Von 
Roblings. Coli. Guard. Bd. 136. 24.2.28. S. 736/7*. Beschrei
bung von plótzlichen Gasausbruchen in einem Flóz. Ur
sachen. Nutzanwendung der Beobachtungen.

H a r m o n i s c h e  A b s t i m m u n g  von Betr i ebs- 
t e i l en  und  Be t r i e b s m i t t e l n .  Von Gold. Braunkohle. 
Bd. 27. 18.2.28. S. 121/7*. Untersuchung der Beziehungen 
zwischen Bagger, Kettenbahn, Wipperboden und NaBdienst 
in einem Braunkohlengrubenbetriebe bei gleichmaBiger und 
bei ungleichmaBiger Inanspruchnahme der Betriebsteile.

Kr i t i s c he  E r ó r t e r u n g  uber  den  E i n f l uB  des 
H o h l r a u m s  im B o h r l o ch  auf  die wirtschaft l iche 
A r b e i t s l e i s t u n g  f es t e r  und Fl uss i g l u f t -Spreng- 
stof f e  bei  b e s on d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  der 
fur  den  K a l i b e r g b a u  g e g e b e n e n V e r h a l t n i s s e .  
Von Rauch. (Forts.) Bergtechn. Bd. 21. 22.2.28. S. 55/9*. 
Ergebnisse der TonschieBversuche. (Forts. f.)

M a B n a h m e n  gegen  Stein- und  Ko h l e n f a l l  
in E n g l a n d .  Von Biermann. Gluckauf. Bd.64. 3.3.28. 
S. 283/5. Auszug aus dem Tatigkeitsbericht des britischen 
Ausschusses fur den Grubenausbau. Beobachtungen bei
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den in Siidwales, Schottland und im Bezirk Mittelost ge
brauchlichen Abbau- und Ausbauverfahren hinsichtlich ihres 
Einflusses auf den Stein-und Kohlenfall. Ausbauvorschriften.

Some causes  of f a i l u r e  in wire mi n i ng ropes. 
Von Desch. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116. 24.2.28. S.261. 
Coli. Ouard. Bd. 136. 24.2.28. S. 730/2. Aussprache iiber den 
Vortrag.

Se I b s 11a t ige  r, elektrisch betr iebener Wagen- 
uml au f  mi t  W a ge n e i n s t o B - V o r r i c h t u n g  auf  G e 
werkschaf t  B e r g m a n n s s e g e n ,  K a l i b e r g w e r k ,  
Lehrte (Prov.  Hannover ) .  Von Zimmermann. Elektr. 
Bergbau. Bd. 3. 23.2.28. S. 33/7*. Anordnung der Anlage 
iiber- und untertage. Arbeitsweise und Bewahrung.

D ie E n t w i c k l u n g  der e l ek t r i s ch  en G r u b e  n- 
bahnen.  Von Nattkemper. Bergbau. Bd.41. 23.2.28.
S. 89/95*. Kennzeichnung der Bauart, Arbeitsweise und 
Anwendung der verschiedenen Lokomotivarten.

A b b a u -  u n d  A b b a u s t r e c k e n f o r d e r u n g  im 
S t e i n k o h l en b e r gb a u .  Von Kuhlmann. Elektr. Bergbau. 
Bd.3. 23.2.28. S. 39/43. Entwicklung der Abbaufórdermittel 
untertage. Vor- und Nachteile der Schiittelrutschen sowie 
der Fórderbander. Stand der heutigen maschinenmaBigen 
Fórderung. Anwendungsgebiete. Bedeutung der Abbau- 
lokomotiven.

A p r a c t i c a l  s o l u t i o n  of the h i gh-temperature 
deep-min i ng  p r o b l e m  by n a t u r a l  ven t i l a t i on .  
Votl Miller. Trans. Eng. Inst. Bd. 74. 1928. Teil 5. S. 261/7. 
Wiedergabe der sich an den Vortrag anschlieBenden Aus
sprache.

A new  g a s - me as u r i ng  m i n e r ’ s electric lamp.  
Von Thornton. Coli. Guard. Bd. 136. 24.2.28. S. 729/30*. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116. 24.2.28. S.258*. Grundgedanken 
der neuen Lampe. Ausfiihrung.

Li fe-saving in co l l i e ry  e x p l o s i o n s  and fires. 
VonSouthern. Trans. Eng. Inst. Bd.74. 1928. Teil 5. S.311/58*. 
Vorschlage zur Verminderung der tódlichen Unfalle bei 
Explosionen und Grubenbranden durch Einbau von Rettungs- 
turen an geeigneten Stellen. Begriindung. Aussprache.

T he  »Tota I «  f i r e  e x t i n g u i s h e r .  Coli. Guard. 
Bd. 136. 24.2.28. S. 771/2*. Beschreibung eines fur den 
Orubenbetrieb geeigneten neuen Feuerlóschers.

E i n h e i t l i c h e  B e zei  ch n u n ge n u nd  Fo r me l n  
fiir die r e chne r i s c he  E r f a s s u ng  der Erzau f be-  
reitung. VonMadel. Metali Erz. Bd.25. 1928. H.4. S.77/82. 
Zusammenstellung der vom FachausschuB fiir Erzauf- 
bereitung der Gesellschaft deutscher Metallhutten- und Berg
leute festgesetzten Bezeichnungen und Formeln. Erlauterung 
und Begriindung dieser RechnungsgróBen.

M a g n e t i c  c o n c e n t r a t i o n of i r o n  o r e s  of 
A l abama .  Von Lee, Gandrud und de Vaney. Bur.Min.Buli. 
1927. H.278. S. 1/56*. Bericht iiber Aufbereitungsversuche 
von Eisenerzen mit hohem Siliziumgehalt. Versuche im 
Laboratorium und im groBen MaBstabe.

The R h e o l a v e u r  c oa l -washe r  in Be l g i um .  
Von Briggs und Louis. Trans. Eng. Inst. Bd. 74. 1928. Teil 5. 
S. 285/307*. Allgemeine Betrachtungen. Waschkurven. Wesent- 
liche Merkmale des Rheo-Waschers. Einzelheiten zweier 
belgischer Anlagen. Aussprache.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Pu l ve r i s e d  fue l  for c o l l i e r i e s  and  indust r i al  
plants.  Von Burns. Coli.Guard. Bd.136. 24.2.28. S.471/2*. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116. 24.2.28. S.263. Der Verbrennungs- 
vorgang. Warmeiibergang. Verbrennungsraum. Aussprache.

Ame r i k a n i s c he s  Kra f t  werk zur V e r f e u e r u n g  
von A n t h r a z i t -Fe i n koh l e .  Von Schultes. Gliickauf. 
Bd. 64. 3.3.28. S. 285/7*. Beschreibung des auf Anthra- 
zit-Feinkohlenfeuerung eingestellten Grundlastkraftwerkes 
Stanton.

Les p r og res  recents  de la p u l v e r i s a t i o n  du 
charbon.  L ’ e m p l o i  du c h a r b o n  p u l v e r i s e  a bord 
des nav i res .  Genie civil. Bd.92. 25.2.28. S. 177/81*. Die 
verschiedenen Verfahren zur Herstellung von Staubkohle. 
Anwendung der Staubkohlenfeuerung auf Schiffen.

B r enns t o f f e  und  Feue r u n g e n .  Von Jaroschek. 
Warme. Bd. 51. 25.2.28. S. 129/33*. Zusammenhange
zwischen Brennstoffpreis, Warmepreis und Dampfpreis. Be
sprechung des Standes und der Entwicklungsrichtung 
der wichtigsten Feuerungsbauarten fur hochwertige und 
minderwertige Steinkohle, Kohlenstaub und Rohbraun- 
kohle.

Was t e  hea t  recovery.  Engg. Bd. 125. 24.2.28. 
S. 241/3*. Die Abliitzeverwertung in Stahlwerken und in 
Kokereien zur Dampferzeugung.

Was t e  heat  recovery  in steelworks.  Von Greg- 
son. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 116. 24.2.28. S. 251/4 *. Die 
wirtschaftliche Verwertung der Abhitze und des UberschuB- 
gases in Stahlwerken zur Dampferzeugung.

C o m p t e  rendu  des t r a v a ux  et essa i s  f a i t s  
a la S t a t i o n  C en t r a l e  E l e c t r i ą u e  de C a c h i r a  
pour  a r r i ver  a la c o m b u s t i o n  r a t i o n e l l e  du 
m e nu  c h a r b o n  du Bass i n  S u d - Mo s c ov i t e  sur  
des g r i l l e s  a chaines avec souf f l age d ’air chaud.  
Von Ramzine. (Forts.) Chaleur Industrie. Bd. 9. 1928. H.94. 
S. 73/84*. Besprechung der verschiedenen Arten von Warme- 
verlusten. Gesamtverluste. (Forts. f.)

R a p p o r t  t e c h n i ą u e  sur  les t r a v a u x  e x e c u t e s 
par  1’ A s s o c i a t i o n  A l s a e i e n n e  des Proprietai res 
d ’A p p a r e i l s  a v apeu r  p e n d a n t  l ’ exerc i ce  1926. 
Von Kammerer. Buli. Mulhouse. Bd. 93. 1927. H. 10.
S .609/43*. Prufungsvorschriften fur Dampfkessel. Unter- 
suchungsergebnisse. Beschreibung bemerkenswerter Unfalle. 
Uberwachung der Warmewirtschaft und des elektrischen 
Betriebes.

S p a n a b h e b e n d e  W e r k z e u g m a s c h i n e n .  Von 
Haneke und Parey. Z. V. d. 1. Bd. 72. 25.2.28. S. 229/48*. 
Kennzeichen neuzeitlicher Werkzeugmaschinen. Erlauterung 
dieser Merkmale an zahlreichen ausgefiihrten Maschinen, wie 
Drehbanken, Automaten, Hobeln und StoBmaschinen, Bohr-, 
Fras- und Schleifmaschinen.

S c h m i e d e m a s c h i n e n .  Von Parey. Z. V. d. I. Bd.72.
25.2.28. S.253/5*. Neuzeitliche Bauarten von Wagrecht- 
Schmiedemaschinen, Hammern und Pressen.

Elektrotechnik.

B e l u f t u n g  von M o t o r e n  in Be t r i e b s r a u me n  
mi t  h ohe r  Lu f t t e mp e r a t u r .  Von Titze. Elektr. Berg
bau. Bd.3. 23.2.28. S. 38/9*. Erorterung der Beliiftungs- 
móglichkeiten. Ausfuhrungsbeispiele.

D ie  E n t n a h m e  der L e i s t u n g  und  des Dreh- 
m o m e n t e s  aus dem K r e i s d i a g r a m m  des Induk- 
t i o n smo t o r s .  Von Siegel und Labus. EI.Masch. Bd. 46.
26.2.28. S. 189/93*. Ermittlung der Nutzleistung und des 
Drehmomentes beim allgemeinen Transformator auf Orund 
einer genauen Rechnung und unter Annahme unverander- 
licher Eisenverluste fur jeden Betriebspunkt.

U b e r  kleine S e l b s t s c h a l t e r  und das Problem 
des M o t o r e n s c hu t z e s .  Von Naumann. Elektr.Bergbau. 
Bd. 3. 23.2.28. S. 43/8*. Beschreibung einiger Selbstschalter. 
Untersuchungsergebnisse. (SchluB f.)

A sa fe t y  ga te-end swi t sch .  Iron Coal Tr.Rev. 
Bd. 116. 24.2.28. S. 255*. Beschreibung eines fur den 
Schrammaschinenbetrieb untertage bestimmten schlag- 
wettersichern Abbauschalters.

Huttenwesen.

Les bases  s c i e n t i f i ą u e s  modernes de la con- 
dui te des h a u t s - f o u r n e a ux  a grosse product ion.  
Von Derclaye. Rev.Met. Bd.25. 1928. H. 1. S. 1/13*- Vor- 
aussetzungen fiir die Produktionsfahigkeit eines Hochofens 
und fiir seine wirtschaftliche Betriebsfiihrung. Warmekom- 
pressionsgesetz. (Forts. f.)

A l l o y  steels.  Von Stoughton. Trans.A.I.M.E. Bd.75. 
1927. S. 4y7/525*. Neue Untersuchungsergebnisse uber den 
Aufbau verschiedener Stahllegierungen.

C o n t r i b u t i o n  a 1’ ć t ud e  des c e m e n t a t i o n s  
m ć t a l l i ą u e s .  C e m e n t a t i o n  des a l l i a ge s  ferreux 
par  1’ u r a n i u m .  Von Laissus. (SchluB statt Forts.) Rev. 
Met. Bd.25. 1928. H. 1. S. 50/4*. EinfluB von Temperatur, 
Zeit und Kohlenstoffgehalt auf das Stahlen. Bedeutung 
eines Uranzusatzes.

Les a l l i a ge s  a hau t es  t eneu r s  en n i cke l  et 
en chrome.  Von Chevenard. Rev. Met. Bd.25. 1928. H. 1. 
S. 14/34*. Eigenschaften von Nickel und Bedeutung des 
Chroms in Chrom-Nickellegierungen. Aufbau der Eisen- 
Chrom-Nickellegierungen und EinfluB des Chroms. Nutz- 
anwendung in der Technik.

C a r b o n  in p i g  i ron.  Von Sweetser. Trans.A.l.M.E. 
Bd. 75. 1927. S. 473/96*. Untersuchungen uber die die Hóhc 
des Kohlenstoffgehaltes im Roheisen beeinflussenden Um- 
stande. Meinungsaustausch.



364 G l u c k a u f Nr. 11

C a r b o n  c h a r a c t e r i s t i c s  of c o p p e r - b e a r i n g  
p i g  i ron.  Von Coleman. Trans. A. I. M. E. Bd.75. 1927. 
S. 457/63*. Der EinfluB eines geringen Kupferzusatzes auf 
die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Roh- 
eisens.

The c o n s t i t u t i o n  of a l l o y s  of a l u m i n i u m  
wi t h  S i l i con and i ron.  Von Gwyerund Phillips. (SchluB 
statt Forts.) Engg. Bd. 125. 17.2.28. S. 210/2*. Aufbau der 
Legierungen von Aluminium mit Eisen und Silizium.

E n t s t e h u n g s f o r m e n  u nd  E i n f l uB  des G r a - 
ph i t s  auf  das Ge f i i ge  des GuBe i s en s .  Von v. Ker- 
pely. (SchluB) Zentralbl. Hutten Walzw. Bd.32. 29 2.28. 
S. 139/43*. Betriebsversuche zur Ermittlung des Einflusses 
der Erhitzungstemperatur auf die Karbid- und Graphit- 
bildung.

W a r m e s p a n n u n g e n  beim Abki i hl en bzw. Ver- 
gu t en  g r oBer  h o h l g e b o h r t e r  Z y l i n d e r .  Von 
Maurer. Stahl Eisen. Bd.48. 23.2.28 S. 225/8*. Temperatur- 
verlauf beim Abkiihlen,von Hohlzylindern. Die Exponential- 
gleichung der Warmeleitung. Losung dieser Gleichung. 
Integralgleichung der Tangentialspannung von Lorenz. 
Losung dieser Gleichung.

N&gra a l l m a n n a  r i k l l i n j e r  for prof i lvalsning.  
Von Ekelund. Jernk.Ann. Bd. 112. 1928. H 2. S. 67/100*. Er- 
órterung verschiedener allgemeiner Grundfragen des Profil- 
walzens Untersuchungsverfahren. Berechnung von Walzen- 
druck und Kraftbedarf.

M a g n e t i c  c o n c e n t r a ł i o n  o f  f l ue dus t  of the 
B i r m i n g h a m  di s t r i ct .  Von Lee, Gandrud und de Vaney. 
Bur. Min. Buli. 1927. H 278. S. 61/75. Die magnetische Auf
bereitung des Flugstaubes von Eisenhochófen. Versuche im 
Laboratorium und im groBen MaBstabe.

M e t a l l z e r f a l l  u nd  Me t a l l s c hu f z .  Von Creutz- 
feldt. Stahl Eisen. Bd 48. 23.2.28. S. 228/9. Kurze Ubersicht 
uber die Zerfalterscheinungen und die wichtigsten Schutz- 
maBnahmen.

D ie  A u f g a b e n  der  W e r k s t o f f a b t e i l u n g  in 
G i eB e r e i e n  und Maschinenfabr iken.  Von Schlosser. 
GieB. Bd. 15. 24.2.28. S. 169/76*. Erórterung der mit der 
Beschaffung, der Lagerung und der Entnahme der Werk- 
stoffe, mit der Verwertung der Abfallstoffe und mit der 
Fiihrung der Werkstoffbuchhaltung zusammenhangenden 
Fragen. (Forts. f.)

Chemische Technologie.

C a r b o n i z a t i o n  con f e r ence  at B i r m i n g h a m .  
Gas World. Bd. 88. 25. 2 28. S. 168/72. Bericht iiber die 
Tagung. Wiedergabe des wesentlichen Inhalts der gehaltenen 
Vortrage.

M o d e r n  coke oven pract i ce.  Von Greenfield und 
Harrison. Coli. Guard. Bd. 136. 24.2.28. S.733/4. Erórterung 
der Bau- und Betriebsweise neuzeitlicher Koksofen.

D ie gleichzei t ige Re i n i gung der Dest i l l at ions- 
gase von A m m o n i a k  und  Schwefe l verb i ndungen.  
Von Bahr. Gas Wasseifach. Bd. 71. 25.2.28. S. 169/73*. 
Notwendigkeit der Anwendung billigerer Ammoniakge- 
winnungsverfahren in den Kokereien Kritische Betrachtung 
der Verfahren von Burkheiser, der Gesellschaft fiir Kohle- 
technik und von Walter Feld. (SchluB f.)

Chemie und Physik.

G r o w t h  of me t a l i  i c cr vs t a I s. Von Desch. Trans. 
A. I. M. E. Bd.75. 1927. S. 526/47*. Neue Forschungsergeb- 
nisse uber das Wachsen metallischer Kiistalle.

U n t e r s u c h u n g e n  i iber Ha r t ę  und Fes t i g k e i t  
von Ges t e i n en .  Von Elster. Gluckauf. Bd 64. 3.3.28. 
S. 278/31*. Kennzeichnung der bekanntern Verfahren zur 
Priifung der Hartę und Festigkeit von Gesteinen.

L a b o r a t o r y  tests on phys i c a l  p r ope r t i e s  
of wa t e r -bea r i n g  m a t e r i a ł  s. Von Stearns. Geol Surv. 
Water-SupplyPaper. 1927. H 596. S.121/76*. Laboratoriums- 
maBige Untersuchungen uber die physikalischen Eigen
schaften wasserfiihrender und wasserdurchlassiger Materia- 
lien, besonders von Sanden und naturlichen Gesteinen.

Le c o n t r ó l e  des combust ib l es par les rayons  
X ( r ad i o-carboscop i e ) .  Von Parandel und Dauvilliers. 
Chaleur Industrie. Bd.9. 1928. H.94. S.98/101*. Die Kohlen
untersuchung mit Hilfe der X-Strahlen. Anwendungsweise 
des Yerfahrens.

D er T a u p u n k t  der  Rauchgase .  Von Graulich. 
Feuerungstechn. Bd. 16. 15.2.28. S. 37/41*. Erklarung des 
Taupunktes und seiner Temperatur. Ermittlung der Tau- 
punkttemperatur fiir feste, fliissige und gasfórmige Brenn
stoffe. Beispiele.

E t u de  sur les per t es  de ch a r ge  dans  les 
a j u t ag e s  de Ven t u r i .  Von Toussaint und Carafoli, 
(SchluB statt Forts.) Chaleur Industrie. Bd.9. 1928. H.94. 
S. 91/6*. Durchrechnung eines Beispiels.

Be i t r a g  zur  B e r e c h n u n g  von D i i sendamp f-  
messern .  Von Hoffmann. Brennstoffwirtsch. Bd. 10. 1928.
H.4. S. 75/80*. Mitteilung eines einfachen und schnellen 
Berechnungsverfahrens.

R e f l e x i o n s  sur la t he rmodynami ąue  statique. 
Von Coblyn. (Forts.) Chaleur Industrie. Bd.9. 1928. H.94. 
S. 85/92. Fortsetzung der analytischen Untersuchung eines 
naturlichen Stromes. (Forts. f.)

Wirtschaft und Statistik.

The new  a cc i d en t  s t a t i s t i cs  of  the Reich 
I n s u r an c e  Of f i ce .  Von Eibel. Ind. Safety Surv. Bd. 3.
1927. H.6. S. 137/42. Erlauterung des Aufbaus der neuen 
Unfallstatistik des Reichsversicherungsamtes.

Rev i ew  of the s i l ver  ma rke t  for  1927. Can. 
Min. J. Bd. 49. 27,1.28. S. 79/81*. Ruckblick auf die Ent
wicklung des Weltsilbermaiktes im Jahre 1927.

Natural  gas in 1926. Von Hopkins. Miner. Resources. 
1926. Teil 2. H. 17. S. 175/82. Statistische Ubersicht uber 
Gewinnung und Vtrbrauch der Ver. Staaten an Naturgas.

Li me in  1926. Von Coons. Miner. Resources. 1926. 
Teil 2. H. 18. S. 183/93. Kalkerzeugung in den Ver. Staaten. 
Verbrauch nach Veibrauchergruppen. Ein- und Ausfuhr.

C l ay  in 1926. Von Middleton. Miner. Resources. 1926. 
Teil 2. H. 14. S. 151/8. Wirtschaftslage auf dem Tonmarkt. 
Tongewinnung und -verbrauch der Ver. Staaten. Ein- und 
Ausfuhr.

Verkehrs- und Verladewesen.

D ie  R e g l u n g  der  W a g e n s t e l l u n g  im Ruhr- 
k oh l e n b e z i r k .  Von Pirath. Gluckauf. Bd.64. 3.3.28. 
S. 269/78*. Der Wagendienst im Reichsbahngebiet. Reglung 
der Kohlenwagenstellung im Ruhrbezirk. Reglungsverfahren, 
Kohlenwagenbedarf, Herkunft der Leerwagen, Deckung des 
Bedarfs. Beeintrachtigungen der Wagenstellung durch die 
Verfrachter. Aussprache.

Vo r l a u f i g e r  Ber i ch t  der  Re i chsbahn-Gese l l -  
scha f t  u be r  das J a h r  1927. Gluckauf. Bd 64. 3 3.28. 
S. 281/3. Entwicklung des Giiterverkehrs, der Outerwagen- 
stellung und der Betriebsleistungen. Personenverkehr. Loko- 
motivbetrieb. Elektrischer Zugbetrieb. Brennstoffverbrauch. 
Lokomotivkohle. Gesamteinnahmen und -ausgaben.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.

The Br i t i sh  I n d u s t r i e s  Fa i r  at B i rm i n gham .  
Engg. Bd. 125. 17.2.28. S. 203/6*. 24 2.28. S. 220/6*. Be
richt iiber die Ausstellung. Beschreibung bemerkenswerter 
neuer Maschinen, Werkzeuge und Oerate. (Forts. f.)

Verschiedenes.

P s y c ho t e c h n i c a l  studies on indust r i a l  safety 
propaganda.  Von Seesemann. Ind.Safety Surv. Bd.3. 1927.
H. 3. S. 63/74*. Die geeignete Ausfuhrungsweise von Un- 
fallbildern. Aushangstellen. Untersuchungen uber die Be- 
achtung der Bilder. Zeitliche Verwendung der Bilder im 
Betriebe.

P E R S Ó N L I C H E S .

Gestorben:

am 28. Februar in Nanzenbach bei Dillenburg der 
Markscheider Reinhard Reeh im Alter von 58 Jahren,

am 7. Marz in Hindenburg (O -S.) der Oberbergrat a. D. 
Johannes Fiebig im Alter von 70 Jahren,

am 7. Marz ais Opfer eines Kohlensaureausbruches auf 
der niederschlesischen Wenceslaus-Orube in Mólke der 
Betriebsfiihrer der Grube, Dipl.-Ing. Hubert Kremer im 
Alter von 39 Jahren und die Bergreferendare Hans Heinze 
aus Munster (Westf.) und Erwin Nasse aus PleB (O.-S.) 
im Alter von 26 Jahren.
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