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StoBdampfeinrichtung fiir Fórderseile.
Von Dr. H. Hor t ,  Essen.

(Mitteilung aus dem AusschuB fur Bergtechnik, Warme- und Kraftwirtschaft.)

Die dyiiamischen Beanspruchungen der Fórder
seile sind in den letzten Jahrzehnten theoretisch und 
versuchsmaBig eingehend untersucht worden, wóbei 
sich ihr EinfluB ais maBgebend fiir die Lebensdauer 
der Fórderseile ergeben hat. Eine besondere prak- 
tische Bedeutung ist den Versuchen von Jahnke und 
KeinathJ beizuinessen, deren Ziel auf die Schaffung 
von MeBgeraten gerichtet war, die eine dauernde 
Betriebsuberwachung in Fórderschachten gestatten. 
Diese Arbeiten haben zu dem Oedanken angeregt, 
durch Anbringung geeigneter Daiupfeinrichtungen an 
den Seilen die dynamischen Beanspruchungen auf 
ein zuliissiges MindestmaB herabzudrucken und dabei 
gleichzeitig durch einfache Anzeigevorrichtungen den 
Fórderbetrieb einer dauernden Oberwachung zu unter- 
werfen.

Nachdem Vorversuche an einer kleinen Versuchs- 
einrichtung deren dampfende Wirkung auf nacli- 
geahmte Seilschwingungen erwiesen hatten, wurde 
eine Dampfvorrichtung fur eine Hauptfórderung der 
Kruppschen Zeche Hannover hergestellt und im Friih- 
jahr 1924 eingebaut. Der Verwaltung der genannten 
Grube ist es zu danken, daB alle Schwierigkeiten 
bei der Einfiihrung der ersten Dampfeinrichtung iiber- 
wunden worden sind. Zunachst war das geldliche 
Wagnis zu ubernelnnen; ferner galt es, den Bedenken 
der Bergbehórden in geeigneter Weise zu begegnen 
und fur die ganzlich neuartige Anordnung eine sorg- 
faltige Uberwachung durchzufuhren, um Fehlschlagen 
vorzubeugen, die in diesem besondern Falle die 
schlimmsten Folgen haben konnten, jedenfalls aber 
die Einfiihrung der Vorrichtung in den praktischen 
Betrieb fiir lange Zeit vereitelt hatten.

G rundsiitzliche A usb ildung  der S toBdam pf
e inrichtung.

Die Dampfeinrichtung war naturgemaB auf die 
Elemente Tragfedern und in D am pffliiss igke it 
bewegte Kolben zu griinden. .Versuche, die Fliissig- 
keitsdampfung durch gleitende Reibung zu ersetzen, 
diirften fiir die Verhaltnisse der Fórderseile im allge
meinen ais aussichtslos zu bezeichnen sein.

Fiir den Einbau der Dampfeinrichtung kamen vor 
allem zwei Stellen in Betracht, der Seileinband am 
Fórderkorb und die Lagerung der Seilscheiben auf 
dem Fórdergerust. Die erste Lósung hat den Vorteil 
der gróBern Billigkeit und des leichtern Einbringens 
zwischen zwei Schichten, aber den Nachteil, daB die 
statische Belastung des Fórderseiles eine Vermehrung 
um etwa 4-6 o/o erfahrt. Dies ist jedoch, wie noch

1 Zur Oberwachung von Schacht und Fflrdermascbine wahrend der 
Betrlebsfahrt, Z. B. H . S. Wes. 1921, S. 153; Vorrichtungcn zur Oberwachung 
von Schacht und Fdrdermaschlne, Glfickauf 1921, S. 165.

gezeigt wird, im Vergleich zur Verminderung der 
dynamischen Zusatzbelastungen praktisch von unter- 
geordneter Bedeutung. Bei Anordnung der Dampf
einrichtung an den Seilscheiben des Fórdergeriistes 
wird die statische Mehrbelastung der Seile vermieden, 
die Anlage aber erheblich teurer, weil man sie fiir die 
doppelten Krafte bemessen muB; auBerdem ist bei 
nachtraglichem Einbau eine langere Unterbrechung 
des Fórderbetriebes notwendig. Die Oberwachung 
diirfte fur beide Einbauarten gleich gunstig sein.

Die angestellten Erwagungen fiilirten dazu, die 
Anordnung am Seile inband iiber dem Fórder
korb zu wahlen, und zwar fiir eine Koepefórderung 
mit elektrischem Antrieb bei einer mittlern Fórder- 
teufe. Dieser Antrieb ist an sich hinsichtlich der 
dynamischen Uberbeanspruchungen des Fórderseiles 
besonders gunstig, was schon daraus heryorgęht, dafl

Abb. 1. An der Seilscheibe angebrachte StoBdampfeinrichtung.

die Seile hier schon friiher die langsten Aufliegezeiten 
erzielten. An sich lagen also giinstige Betriebsverhalt- 
nisse vor, was fiir die Erprobung der Dampfeinrich
tung naturgemaB nachteilig war, weil ihre Wirkung 
erst nach langerer Zeit und weniger deutlich hervor- 
treten konnte ais bei einer Fórderung, bei der die Seile 
in kiirzester Zeit zerstórt werden; jedoch ist es begreif- 
lich, daB die Leitung der Zeche Hannover fiir die 
Erprobung der neuen Einrichtung zunachst eine 
weniger schwierige Fórderung wahlte.

In den Abb. 1 und 2 sind die beiden móglichen 
Ausfiihrungsformen der Dampfeinrichtung schema-
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tisch dargestellt. In Abb. 1, welche die Anordnung 
auf dem Fórdergeriist an der Seilscheibe wiedergibt, 
ist a die Seilscheibe, b das Seil, c das Fórdergeriist, 
d die Welle der Seilscheibe, e ein ais Lager fiir die 
Seilscheibenwelle dienender Kreuzkopf und / ein 
Rahmen, der an dem Geriist c befestigt und mit dem 
Zylinder g versehen ist, der die Fuhrung fiir den 
Kreuzkopf e, die Druckfeder h und die Kolbenstange i 
mit dem Kolben k bildet. Auf beiden Seiten der Seil

scheibe wird eine solche Einrichlung 
angebracht und ihr gleichmaBiges 
Arbeiten durch das Gestange l-m-ti ge- 
wahrleistet. Die nach beiden Seiten der 
Seilscheibe durchgefiihrte Welle n ver- 
bindet die aufgekeilten Hebel m starr 
miteinander, so daB sich beide Kreuz- 
kópfe e standig parallel zueinander 
bewegen. Die Federn h halten der 
Resultierenden aus den Spannungen 
des auf- und ablaufenden Seiles das 
Gleichgewicht. Der Zylinder g ist 
volIstandig mit einem Glyzerin-Wasser- 
gemisch gefiillt und bewirkt im Verein 
mit dem Kolben k die Dampfung. Der 
Kolben bat dementsprechend bemessene 
DurchlaBóffnungen, durch die das Gly- 
zerin bei dem durch die Seilspannungs- 
schwankungen bedingten Arbeiten der 
Federn h hin- und hergepreGt wird. 
Auftretende Federschwingungen er- 
fahren, dadurch eine rasche Dampfung. 
Die Zylinder g sind senkrecht ange
ordnet; man konnte sie aber auch 

schrag zwischen dem auf- und ablaufenden Seil 
anbringen.

Abb. 2 zeigt die zwischen Seileinband und Fórder- 
korb eingebaute Dampfungseinrichtung. Durch das 
Dach des Fórderkorbes a geht die Kónigsstange b, die 
iiblicherweise an ihrem untern Ende eine Fangvorrich- 
tung tragen móge, wahrend an ihrem obern Ende die 
Kolbenstange c mit Hilfe des Auges d angeschlossen 
ist. Die Kolbenstange c, der Zylinder e, der Kolben / 
und die Druckfeder g bilden die Dampfeinrichtung. 
Alle gegen Verschmutzung empfindlichen Teile sind 
somit in dem schiitzenden Zylinder untergebracht, 
unter dem, ebenfalls geschiitzt, die einzige Stopfbiichse 
liegt. Der vollstandig mit Dampffliissigkeit gefiillte 
Zylinder e tragt auBen die beiden Zapfen h, dereń 
parallele Lage zur Achse des Auges d in dem Schema 
durch die Nut und Nase i gesichert wird. Die Zapfen A 
hangen in den Zwischengeschirren k, die mit dem Quer- 
haupte L am Fórderseil befestigt sind. In dem Kolben / 
Iiegen die Drosselkanale tn. Oberhalb des Dampfungs- 
raumes des Zylinders e befindetsich der zweite Raum n, 
der durch die kleine Bohrung o mit dem Innenraum des 
Zylinders e in Verbindung steht. Der Raum n ist nur 
zum Teil mit Glyzerin gefiillt, wahrend der andere 
Teil dazu dient, der Warmeausdehnung des Glyzerins 
im Zylinder e, ferner der Raumverdrangung durch die 
nach oben nicht durchgefiihrte Kolbenstange und 
endlich Glyzerinverlusten infolge Undichtigkeit der 
Stopfbiichsen Rechnung zu tragen.

Die Feder g muB nicht nur der aus dem Fórdergut 
und dem Gewicht des Korbes und des Unterseiies 
bestehenden Gesamtlast, sondern auch den im Fórder- 
betriebe auftretenden dynamischen Uber- und Unter-

schreitungen dieser Krafte standhalten. Bei der An- 
ordnung nach Abb. 1 kommt auBerdem noch die 
Wirkung der Seilscheibenmasse hinzu. Alle diese auf 
die Dampfeinrichtung wirkenden »dynamischen« Be
anspruchungen, StóBe usw. werden von den Federn 
und der durch die Drosselkanale ausweichenden 
Breinsfliissigkeit nachgiebig und somit sanft auf- 
genommen und in ihrer Wirkung auf das Seil unschad- 
lich gemacht. Treten dabei Schwingungen der Kolben 
und Federn auf, so werden die Schwingungsenergien 
durch das Strómen der Bremsfliissigkeit in den 
Drosselkanalen schnell in Warnie verwandelt und ver- 
nichtet. Die Schwingungen klingen also sclmell ab. 
Bei der Anordnung nach Abb. 1 kann daran gedacht 
werden, die Federkrafte durch PreBluft zu ersetzen; 
fiir die Anordnung nach Abb. 2 durfte jedoch diese 
Móglichkeit mit Riicksicht auf den rauhen Betrieb im 
Schacht ausscheiden.

W irkung  der S toBdam pfe inrich tung 
im Federungsschaubild.

Bei der Bemessung der Federwirkung und der 
Dampfwirkung der Einrichtung war von vornherein 
zu beriicksichtigen, daB die Fórderseile an sich schon 
eine teils im Seil liegende, teils von der Korbfórderung 
im Schacht herriihrende groBe Feder- und Dampf
wirkung besitzen. Die Dampfeinrichtung hat dem
nach die Aufgabe, die Eigenfederung und die Eigen- 
dampfung der Fórderanlage in den ungiinstigsten 
Stellungen wesentlich zu vergróBern, also z. B. móg
lichst zu verdoppeln.

Die Eigenfederung und -dampfung des Seiles, hier 
kurz ais »Eigenwirkung« bezeichnet, ist fiir ein neues 
Seil viel gróBer ais fiir ein in langerm Fórderbetriebe 
gerecktes Seil. Der neue Zustand des Seiles wird durch 
das notwendige Einfahren des aufgelegten Seiles, das 
sein kiinstliches Altern bezweckt, gleich zu Anfang 
erheblich verschlechtert. Dieses anfangliche Recken 
erfolgt durch ein mehrtagiges Auf- und Abfahren der 
mit Bergeladung verstarkt belasteten Fórderkórbe, 
wobei sich die Fórderseile um mehrere Meter langen. 
Um diese Langung werden die Seileinbande nach- 
gebunden und die Verlangerungen abgeschnitten oder 
abgebrannt. Auf diese Weise unter- 
wirft man die neuen Seile einer 
Sicherheitsprobe und vermindert 
gleichzeitig das stórende, anfang- 
lich naturgemaB haufigere Nach- 
setzen des Seileinbandes. Die damit 
verbundene Herabsetzung der 
Eigenwirkung des Seiles, die dann 
im Betriebe langsamer fortschreitet, 
ist natiirlich sehr unerwiinscht. Im 
Gegensatz zu der standig abneh- 
menden Eigenwirkung des Seiles 
bleibt die Feder- und D am pf
w irkung  der Dampfeinrichtung 
immer unyerandert.

Zunachst sei die Eigenfederung 
und Eigendampfung eines Fórder- 
seiles von mittlern Abmessungen1 

fUr eine Koepefórderung bei rd. Abb.3. Koepeforde- 
700 m Teufe betrachtet (Abb. 3). rung mit Unterseil. 

Die federnde Seillange von der 
Koepescheibe bis zur Hangebank betrage 60 m. Dann 
gilt ungefahr Lx - 60 m und L2 - 800 m. Die gróBte 
im Querschnitt Fx wirkende statische Last P von etwa

dampf
einrichtung am 

Fórderkorb.
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20000 kg setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht 
des betreffenden Abschnitts des Fórder- und des 
Unterseiles sowie dem Eigengewicht und der Nutz- 
last des obern Fórderkorbes. Der Seiląuerschnitt śei 
bei einer mittlern ZerreiBkraft der Drahte von rd. 
140 kg/mm2 und einer 8,5fachen statischen Sicherheit 
Fj 1205 mm- 12,05 cm2. Der Elastizitatsmodul 
eines Seiles, besonders eines neuen, ist naturlich 
betrachtlich kleiner ais der des Stahles (E=- 2100000 
kg/cm2). Nach den iiber diese Zahl vorliegenden 
Angaben1 schwankt ihr Wert von Es — 700000 bis 
Es 1 600000 kg/cm2. Bei Zugrundelegung eines

/li
Abb. 4. Federungsschaubild eines Forderseils beim Umsetzen 

des Korbes an der Hangebank ohne Reibungsdampfung.

mittlern Wertes von Es 1 300000 berechnet sich die 
spezifische Federung eines Seiles von der Lange L 
fiir 1 kg Gewichtsbelastung zu

AL 

P ‘
Dabei ist:

o .L  20 000 L 

Es _  12,05 '1 300 000’ 
somit

f =  -

A L = e L = -

A L ,

A L 2 =

20 000■6000

12,05 • 1 300 000 

20 000-80 000

• 7,7 cm = 77 mm,

102 cm = 1020 mm,

f i - ;

12,05 • 1 300 000

7,7 102

20000 ’ 2 “  20000 ’

In Abb. 4 sind ais Abszissen die A L-Werte in mm, 
ais Ordinaten die zugehórigen Seilbelastungen auf- 
gelragen. Durch den Punkt A L,, P = 20 t ist die 
Gerade a nach dem Koordinatenanfangspunkt 'ge- 
zogen. Sie ist die Federungsgerade fiir die Seillange 
Lx und bildet mit der Abszissenachse den Winkel a 1} 
der ein gutes Mali fiir die Federungsmóglichkeit des

Seiles bietet. Es gilt tg a, = Befindet sich der

Forderkorb am Fiillort, so ist die Federungsmóglich
keit des Seiles L2 — Gerade b — rund zehnmal gróBer;

hier gilt tg a2 =
‘2

Nunmehr sei angenommen, der beladene Korb 
werde an der Hangebank, wie es bei Koepebetrieb 
ohne Aufsetzvorrichtungen der Fali zu sein pflegt, 
von oben nach unten umgesetzt und mit Hilfe der

1 Mech. Engg. 1922, S. 105.

Bremse an der Koepescheibe abgefangen. Dann muB 
ein erheblicher Teil der lebendigen Energie des 
Korbes sowie des Seiles und Unterseiles von der 
Federung des Seiles von der Lange Lx aufgenommen 
werden. Der am Fiillort gleichzeitig aufwartsgehende 
andere Korb entlastet dabei das Seil von der Lange L2 
um einen der dort vorhandenen lebendigen Energie 
entsprechenden Betrag und fallt dann wieder zuruck. 
A, sei der betreffende Anteil der lebendigen Kraft 
beim Umsetzen an der Hangebank (die Seilmassen 
sind in erster Annaherung nach dem Korb verlegt 
gedacht). Dann ergibt sich die in Abb. 4 gezeichnete 
Langen- und Spannungsanderung der Seilstrecke Lr 
Die Flachę k l ist gleich der abgefangenen lebendigen 
Kraft, die vermehrte Spannungsenergie des Seiles 
geworden ist. Nachdem der Korb bei seiner Abwarts- 
bewegung in dem Punkte Q t zur Ruhe gelangt ist, 
kehrt sich seine Bewegungsrichtung um. Der Korb 
wiirde bei Fehlen jeder Dampfung der hier ein- 
geleiteten Schwingung so weit nach oben iiber seine 
mittlere Gleichgewichtslage hinausschwingen, daB der 
Punkt Q'i erreicht und die Flachę A ^ A i  beschrieben 
wiirde. Dabei ware OQŁ = 0.(2'!. A Px ist die zu- 
gehórige dynamische Uberbeanspruchung des Seil- 
ąuerschnittes Fj. Die Schwingung wiirde nie zum 
Stillstand kommen und das Seil bei jeder Schwingung 
von neuem mit ± A PŁ iiber- oder unterbeansprucht 
werden.

Eine Untersuchung des Umsetzens am Fiillort 
ergibt, wie man ohne weiteres erkennt, wesentlich 
kleinere dynamische Zusatzbeanspruchungen A P2, 
entsprechend der sehr viel gróBern Federung der 
Seillange L2. Die Betrachtung kann sich also auf den 
Fali »Korb an der Hangebank« ais den ungiinstigsten 
beschranken.

Betrachtliche dampfende Wirkungen bringen die 
Seilschwingungen allmahlich zum Abklingen. Die 
dampfende Wirkung, die, wie bereits erwahnt, haupt
sachlich auf der innern Seilreibung und der Reibung 
des Korbes an der Spurlattenftihrung beruht, laBt sich 
im A L'P-Schaubild (Abb. 5) schematisch angenahert 
darstellen, indem man sie der Einfachheit halber ais

Abb. 5. Federungsschaubild gemaB Abb. 4 mit Reibungs
dampfung.

Kraft von konstanter GroBe R, einsetzt. In Abb. 5 
ist dann die Flachę AŁ gleich der lebendigen Kraft 
des angehaltenen Korbes bei Abwartsfederung. Von 
dieser Flachę stellt der iiber der Geraden a liegende 
Teil Reibungsarbeit und der darunter liegende Teil 
vermehrte Spannungsenergie des Seiles dar. Die ent-
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sprechende dynamische Uberbeanspruchung ist A P\. 
Man erkennt, dafi A P'x < A Pj der Abb. 4 ist, d. h. die 
dampfende Reibung vermindert ein wenig die GroBe 
der ersten dynamischen uberbeanspruchung. Bei 
Aufwartsfederung wird zunachst die Flachę A'] in 
lebendige Energie zuriickverwandelt. Infolgedessen 
bewegt sich der Korb iiber den Punkt 0 't weiter auf- 
warts, bis 0\ Q"j - Q'"j geworden ist. Jetzt ist 
der Korb in seiner obern Stellung zum Stillstand 
gekommen und federt wieder abwarts, wobei eine 
der Flachę k'\ entsprechende lebendige Energie des 
Korbes erzeugt wird. Diese bedingt ein Abwartsfedern 
des Korbes bis zum Punkte 0 ’\, da keine iiber- 
oder unterschieBende Seilspannungsenergie mehr vor- 
handen ist, die den Korb weiterfedern lieBe. A"\ ist 
also bereits gleich Nuli und der Korb ist in O'*! zum 
Stillstand gekommen. Mithin gilt jetzt statt Ax = A^ in 
Abb. 4 fiir die Flachen der Abb. 5 die Beziehung: 
Aj > A', > A", > A'", = 0. Die lebendige Energie A1 ist 
vernichtet, d. h. in Reibungswarme umgewandelt 
worden. In Wirklichkeit ist die dampfende Reibungs- 
kraft Rł einer Fórderung geringer ais Abb. 5 zeigt, 
so daB der Korb erheblich ófter auf- und abfedert, ehe 
er zur Ruhe kommt. Gleichwohl ist dic Danipfung 
durch die innere Seilreibung und die Spurlatten- 
fuhrung insofern wirkungsvoll, ais sie die Anzahl 
der Seilhóchstbeanspruchungen durch das 
Abklingenlassen der Seilschw ingungen herab- 
setzt.

Nachdem die Krafteverhaltnisse bei einer normalen 
Koepefórderung fiir einen bestimmten Belastungsfall 
erórtert worden sind, sei kurz untersucht, wie sich 
der EinfluB einer Dampfeinrichtung der beschriebe- 
nen Art (Anordnung iiber dem Korb) im A L'P-Schau- 
bild auswirkt. Man denkt sich dazu die Federungen 
der Tragfedern der Dampfeinrichtung ebenfalls in das 
AL'P-Schaubild eingetragen, woriiber Naheres in einem 
spatern Abschnitt folgt. Es ist ohne weiteres klar, daB 
die Federn der Dampfeinrichtung so zu bemessen sind, 
daB ihre Federung AF gróBer ais A Lx und ihr Fede- 
rungswinkel aF kleiner ist ais der Winkel ai in Abb. 5. 
Nur so kann eine wirklich wirksame Dampfung fiir die 
kritische Lage des Korbes an der Hangebank erzielt 
werden. Der Winkel aigehórt zur Seillange Lx = 60 m. 
Ebenso laBt sich zu dem Winkel aF der Tragfeder 
eine »gleichwertige« Seillange LF berechnen, namlich

Lf - Lj • a’-; demnach sind die Tragfedern so zu
tg«F

wahlen, daB LF mindestens gróBer ais 60 m ausfallt. 
Zu der Langung A Li des Seiles kommt diejenige der 
Tragfedern AF hinzu, so daB gilt: a Lr = a Lj + A F

, ,  P . A Lj A Lj
und (g _  tg a, ; Lr -  L, •

Bei der ersten hergestellten Dampfeinrichtung 
betragt LF rd. 120 m; Werte bis 300 m diirften noch 
praktisch gut ausfiihrbar sein. Der Einbau der Dampf
einrichtung bewirkt also, daB, wenn sich der Korb 
an der Hangebank befindet, statt 60 m Seil 60+120 
= 180 m Seil federnd wirken, wodurch der Wert APj 
fiir die abzufangende lebendige Energie A! bereits 
erheblich erniedrigt wird.

Neben den Federkraften machen sich noch die 
auf den Dampfkolben wirkenden Fliissigkeits- 
driicke ais Reibungskrafte in einer allerdings nur 
grundsatzlich ahnlichen Weise geltend, wie es fur die 
Reibungskrafte in Abb. 5 dargestellt ist. Bei jeder

Federlangenanderung wird Dampffliissigkeit durch 
die Drosselóffnungen von der einen Kolbenseite auf 
die andere hindurchgedriickt. Die hierbei auftreten
den Fliissigkeitsdriicke sind bei konstanten DurchfluB- 
óffnungen verhaltnisgleich dem Quadrat der Kolben- 
geschwindigkeit. Bei den ersten Versuchen mit der 
ausgefiihrten Dampfeinrichtung zeigte sich, daB bei 
diesen Óffnungen kleine StóBe und Schwingungen zu 
langsam abgedampft wurden, wahrend betriichtliche 
StóBe und Schwingungen zu groBe Fliissigkeitsdriicke 
ergaben. Aus diesem Grunde wurden die weiter unten 
naher beschriebenen Drosselventile mit selbsttiitig ver- 
anderlichen DurchfluBquerschnitten in die Dampf
kolben eingebaut. Man erzielte damit bereits bei 
kleinen Kolbengeschwindigkeiten groBe Fliissigkeits- 
driicke und Dampfwirkungen, ohne daB die Drucke bei 
groBen Geschwindigkeiten zu hohe Werte annehmen 
konnten. Die Dampfwirkung lieB sich also ohne iiber- 
miiBige Seilbeanspruchung erheblich steigern. Die 
Drosselventile werden dabei so eingestellt, daB die 
Korbschwingungen viel schneller abklingen ais ohne 
Dampfeinrichtung, dereń Wirkung man durch Indi- 
zieren der Fliissigkeitsraume iiber und unter den 
Dampfkolben genau miBt.

Bauart und Bewahrung der ersten betriebs- 
maBigen A usfiih rung1. ,

Die erste StoBdampfeinrichtung (Abb. 6) ist im 
Fruhjahr 1924 bei der nórdlichen Hauptfórderung des 
Schachtes 5 der Zeche Hannover 1/2 eingebaut worden

9,& io oj jo 0 ft'Tl. 1 1 1 Ir

Abb. 6. StoBdampfeinrichtung auf Schacht 5 
der Zeche Hannover 1/2.

und seitdem standig in Benutzung. Jeder Forderkorb 
besitzt zwei Kónigstangen, wahrend ais Seileinband die 
bekannte Demag-Klemme dient. In diese yorhąndenen 
Teile muBte die Dampfeinrichtung móglichst zweck-. 
maBig und mit geringster Bauhóhe eingebaut werden. 
Man brachte daher an jeder Kónigstange der beiden.

1 Die durch Patente im In- und Auslande geschtitzte Einrichtung wird 
von der Demag A. O . in Duisburg hergestellt.
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Fórderkórbe getrennte Zylinder mit innenliegenden 
Federn und Kolben an und befestigte die Zylinder 
wiederum mit vcrsteckbaren Laschen und geeigneten 
Querhauptern an den Seilkiemmen. Der crstinalige 
Einbau der ganzen Dampfeinrichtung erfolgte in der 
Zeit von 24 bis 6 Uhr, worauf unmittelbar mit den 
Probebelastungen begonnen wurde.

Die Federn sind fiir die statische Hóchstbelastuiig 
bei »Korb an der Hangebank« von rd. 21,5 t aus
gebildet, die eine Zusammendriickung von etwa 
150 mm hervorrufen. Bei einer Erhóhung der Be
lastung auf etwa 32 t wurden die Federn um weitere 
70 mm Gang auf Gang zusammengedruckt werden. 
Oberhalb und unterhalb der Kolben befinden sich an 
den Flussigkeitsraumen Indikatorstutzen, durch dic 
man bei Versuchen Druckdiagramme entnehmen kann. 
Die urspriinglich ais Drosselkaniile dienenden glatten 
Bohrungen in den Kolben sind durch vier selbsttatige

Abb. 7. Drosselventil.

Durchgangsfederventile ersetzt worden (Abb. 7). In 
dem Kolben des Dampfzylinders sitzt hier das Ventil- 
gehause, an dessen mittlerer, engster Stelle sich der 
unter beiderseitigem Federdruck gerade schlieBende 
Ventilteller mit langsgefiihrter Ventilspindel befindet. 
Entsteht beim Abwartsgehen des Kolbens auf dessen 
Unterseite ein Uberdruck, so wird der Ventilteller 
unter Uberwindung der Federkrafte nach oben 
gedriickt, und die Fliissigkeit strómt von der untern 
nach der obern Kolbenseite. Sobald der uberdruck 
auf der Kolbenunterseite verschwunden ist, wird der 
Ventilteller wieder durch die Federn in seine Mittel- 
stellung gedriickt, wahrend ein auf der obern Kolben
seite entstehender Uberdruck ihn nach unten bewegt. 
Man erkennt, daB dieses Ventil bei schwachen StóBen 
bereits eine kraftige Drosselwirkung hervorruft, wah
rend es anderseits bei starken StóBen keine zu groBen 
Uberdriicke auf den Kolbenseiten entstehen laBt. 
Dieses Ventil ist im Herbst 1924 in die Stofidampf- 
einrichtung eingebaut worden und hat seitdem ohne 
irgendwelche Beanstandungen gearbeitet. Bei der 
nordlichen Forderung sind soniit im ganzen vier 
Zylinder, je zwei an jedem Fórderkórbe, in Tatigkeit. 
Ferner wird ein fiinfter vollstandiger Zylinder mit 
Feder zur Aushilfe bereitgehalten, der im Falle von 
Stórungen oder Instandsetzungsarbeiten sof ort ein- 
gesetzt werden kann. Bisher sind, abgesehen von 
einem Federbruch infolge Walzfehlers bei der anfang- 
liclien Inbetriebnahme, noch keine Stórungen vor- 
gekommen. Der Bruch hatte lediglich eine Verminde- 
rung der Dampffiihigkeit des einen Zylinders zur 
Folgę. Das untere Ende der Kolbenstange ist da, 
wo es in die Augen iibergeht, durch eine Hohlkehle 
ais Sammelraum fiir Undichtigkeiten der Stopfbiichsen 
ausgebildet worden; diese auf den ausdriicklichen 
Wunsch des Oberbergamtes Dortmund getroffene 
Anordnung gestattet, jederzeit nachzupriifen, ob die

Stopfbiichsen noch dicht halten. Da die Fliissigkeits- 
raume gewóhnlich nicht unter einem Uberdruck stehen 
und nur bei heftigen StóBen voriibergehend Uber- 
driicke bis zu 3,5 at auf der untern Zylinderseite auf- 
weisen, haben die Stopfbiichsen keine Veranlassung 
zu Undichtigkeitsverlusten gegeben, denen auBerdem 
der uber den Zylinderraumen vorgesehene Raum mit 
seiner Flussigkeitsfiillung in weitem Umfange 
Rechnung tragt.

Zur Oberwachung der im Betriebe auf- 
tretenden StóBe ist zwischen Zylinder und 
Kónigstange eine Zeigeranordnung einge
baut worden (Abb. 8). Auf einer neben 
der Kolbenstange am untern Ende des 
Zylinders angeordneten Stange sitzen zwei 
Klemmringe, zwischen die ein am Auge 
der Kónigstange infolge auftretender 
StóBe irgendwelche Bewegungen gegeniiber 
dem Zylinder, dann schiebt der Querarm 
die Klemmstucke auf der senkrechten 
Fiihrungsstange entsprechend weit nach 
oben und unten auseinander. Werden 
die Verschiebungen der Klemmstucke in 
regelmaBigen Zeitabstiinden abgelesen, wobei man 
die Klemmstucke immer wieder in ihre Anfangs- 
stellung zuriickschiebt, und die MeBergebnisse selbst 
in die taglichen Schachtberichte eingetragen, so erhalt 
man ein laufendes Bild von den GróBtwerten der Seil- 
beanspruchungen wahrend der Forderung. Treten 
gelegentlich Verschiebungen der Klemmstucke auf, dic 
iiber das iibliche MaB hinausgehen, so liegen auBer- 
gewóhnliche Verhaltnisse im Schacht vor, wie starkere 
Klemmungen usw., denen man rechtzeitig nachgehen 
kann. Im Betriebe der Zeche Hannover hat dieser 
GróBtwertanzeiger sehr gute Dienste geleistet, ohne 
fiir die Oberwachung und Instandhaltung der ganzen 
Dampfeinrichtung einen Mann mehr an Bedienung zu 
erfordern. Die in dem Zylinder befindliche frost- 
sichere Dampffliissigkeit besteht aus etwa 58»/o tech- 
nisch reinem Glyzerin und 42 o/o destilliertem Wasser 
nebst einem Zusatz von saurefreier Schmierseife zur 
Schmierung. Zu erwiigen ist, ob diese Glyzerin- 
mischung nicht zweckmaBig durch ein frostsicheres 
Mineralól ersetzt werden kann.

Nachdem die Dampfeinrichtung im Friihjahr 1924 
mit einem bereits langere Zeit benutzten Seil in Be
trieb genommen war, erfuhr sie in den folgenden 
Monaten verschiedene Verbesserungen, u. a. durch 
Ausriistung mit den Drosselventilen und dem GróBt
wertanzeiger nach den Abb. 7 und 8. Im Herbst 1924 
muBte das Seil wegen eines mit der Dampfeinrichtung 
nicht zusammenhangenden Umstandes abgelegt wer
den, und seit dieser Zeit arbeitet die Dampfeinrichtung 
ohne Veranderung mit dem damals neu aufgelegten 
Seil.

Bei Fórderkórben mit nur einer Kónigstange wer
den zweckmaBig einzelne Zylinder gemaB Abb. 2 ver- 
wandt, in denen je nach der Belastung eine oder zwei 
Federn unterzubringen sind. Der Seildrall, den bei 
der Ausfiihrung nach Abb. 5 die beiden Zylinder auf- 
nehmen, kann bei der Anordnung nach Abb. 2 auch 
durch seitlich auBen am Zylinder angelenkte wag
rechte Zugstangen’ unschadlich gemacht worden, dereń 
freie Enden man am Fórderkorbdach befestigt. Diese 
Stangen fiihren bei Bewegungen des Kolbens im 
Zvlinder kleine Schwingbewegungen um ihre Zapfen

r
Abb. 8. 
Fede- 
rungs- 
messer.
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aus und verhindern gleichzeitig, daB sich der Zylinder 
unter der Drallwirkung des Seils verdrcht.

Zur Erprobung der Wirkung der Dampfeinrich- 
tung fand eine Reihe von Versuchen statt, weil das 
Oberbergamt die endgiiltige Genehmigung fiir die 
Benutzung der Dampfeinrichtung von dem Nachweis 
einer wirksamen Dampfung abhangig gemacht hatte.

Ent/as/ung

Abb. 9. Abklingen von BeschleunigungsstSBen mit und ohne 
Dampfeinrichtung.

Zunaehst wurden Versuche mit dem Beschleunigungs- 
messer von Jahnke und Keinath angestellt. Bei nor- 
maler Fahrt auf- und abwarts und beim iiblichen Um- 
setzen konnte man keine wesentlichen Unterschiede 
in den Beschleunigungskraften mit und ohne Dampf
einrichtung feststellen, weil die Fórderung an sich in
folge des elektrischen Antriebes keine allzu groBen 
StóBe verursachte. Wurde jedoch absichtlich an der 
Hangebank mit einer gróBern Geschwindigkeit um- 
gesetzt, dann lieB sich eine deutliche Wirkung der 
Dampfeinrichtung nachweisen, wie aus den Be- 
schleunigungskurven in Abb. 9 hervorgeht. Das obere 
Diagramm zeigt das Abklingen von Beschleunigungs- 
stóBen mit, das untere ohne Dampfeinrichtung. Man 
sieht den groBen Unterschied in der Zahl der einem 
StoB folgenden Schwingungen. Mit Dampfeinrichtung 
klingen die Schwingungen in kiirzester Zeit ab, wah
rend sie ohne Dampfeinrichtung wesentlich liinger an- 
dauern.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, 
daB der Beschleunigungsmesser von Jahnke und 
Keinath die dynamischen Uberbeanspruchungen der 
Seile nur dann richtig anzeigt, wenn der Korb frei 
am Seil hangt und sonst keinen auBern Kraften aus- 
gesetzt ist. Das Gerat zeigt jedoch die Beanspruchun- 
gen dem Vorzeichen und der GróBe nach verkehrt an, 
wenn beispielsweise Fórderwagen aufgeschoben wer
den oder der Fórderkorb sich in den Schachtfiihrungen 
klemmt. Vorbedingung fur die richtige Messung ist 
ferner, daB der Fórderkorb in allen seinen Teilen ein 
starres Ganzes bildet, in dem der Beschleunigungs
messer ebenfalls starr zu befestigen ist. Mit der Fede- 
rung der Dampfeinrichtung dagegen lassen sich die 
Seilbeanspruchungen ganz einwandfrei messen, ge- 
gebenenfalls bei gleichzeitiger Indizierung der Flussig- 
keitsraume, denn die ganze Dampfeinrichtung stellt 
ein groBes Dynamometer dar.

In Abb. 10 ist ein mit einem geeigneten Schreibgerat 
aufgenommenes Schaubild der Federung der Dampf

einrichtung in Abhangigkeit von der Zeit fiir einen 
Lastzug »volle Fahrt auf« vom Fiillort bis zur Hange
bank wiedergegeben. Man erkennt zunaehst, daB bei 
der Aufwartsbewegung des Fórderkorbes die Federn 
allmahlich zusammengedriickt und die Kolbenstangen 
mit der Zunahme des Unterseilgcwichts aus den 
Zylindern herausgeschoben werden. Die kleinen 
Schwingungen auf dieser schragen Linie entsprechen 
einem geringen Klemmen oder AnstoBen des Korbes 
an den Schachtfiihrungen. Bei Annaherung an die 
Haltstellung der Hangebank werden die Federn ent- 
lastet; ferner treten die vier Umsetzvorgange von 
oben nach unten an der Hangebank deutlich hervor.

Abb. 11 enthalt zwei Indikatordiagramme, die bei 
einem sehr kraftigen Umsetzen an der Hangebank
— etwa entsprechend den Beschleunigungen nach 
Abb. 9 — auf der obern und untern Zylinderseite auf- 
genommen worden sind. Danach betragt der Ge- 
samtfederweg von gróBter Zusammendriickung bis 
zu gróBter Entlastung der Federn infolge der dy
namischen Zusatzbeanspruchungen 69 mm, was einer 
dynamischen Federbelastungsanderung von rd. ± 1/4 
der statischen Hóchstbelastung des Fórderseiles an 
der Hangebank gleichkommt. Die gróBten Fliissig- 
keitsdriicke betragen auf der obern Zylinderseite 
1,9 kg/cm2 und auf der untern 3,5 kg/cm2, wahrend 
die Unterdriicke auf beiden Seiten rd. 0,3 erreichen.

O óere Zy//nc/er$e//e
K -------------------------------Ó P /T7/77------------------------------- W

. _ I r,?/rq/cm2 ;

/fo/ben&of <--
" db —>-

Uo/ere Zy/zne/erse/fe 
----- Gffmm

3,5/fę/cf772 \

O.J/fff/csrr*

Abb. 11. Indikatordiagramme eines Dampfzylinders.

Die Flacheninhalte der Diagramme stellen unmittel
bar die durch Drosselwirkung in der Dampffliissig- 
keit vernichteten Iebendigen Energien des Korbes 
dar, der vier Schwingbewegungen gemacht hat, ehe 
der Kolben zur Ruhe gekommen ist.

Die Flachen der Indikatordiagramme (Abb. 11) 
lagern sich nun iiber die der Federungsdiagramme, 
wie sie in Abb. 4 dargestellt sind. Ihre Vereinigung 
zeigt Abb. 12, die der theoretischen Zeichnung in 
Abb. 5 entspricht. Die gestrichelten Flachen stellen die 
aufgefangenen Iebendigen Energien des Korbes dar, 
und zwar sind die durch die Federungswirkungen der 
00 m Seil aufgefangenen an der Federungsgeraden a 
und die durch die Wirkung der Dampfeinrichtung auf- 
genommenen an der Federungsgeraden b wieder
gegeben. Wiirde man sich die Wirkung an der 
Federungsgeraden b wegdenken, die Dampfeinrich
tung. also fehlen, dann miiBte man die gestrichelten 
Flachen der Geraden b noch an der Geraden a sinn- 

gemaB unterbringen, und es ergaben sich 
beinahe die d o ppe lte n  dynam ischen 
U be rb e an sp ru ch u ng e n  der 60 m Seil. 
Man erkennt also auch aus dieser Dar- 
stellung, daB die Dampfeinrichtung die dy
namischen Uberbeanspruchungen des Fórder- 

Abb. 10. Federung der Dampfvorrichtung in Abhangigkeit von der Zeit. seiles gerade an dem ungunstigsten Punkt,

fla n g e b a n A
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d.h. beim Fórderkorb an der Hangebank, um nahezu 
40 »/o herabsetzt.

In der nachstehenden Ubersicht sind die Ab- 
lesungswerte des Federungsmessers nach Abb. 8 fur 
eine gewisse Betriebszeit wiedergegeben. Danach
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Abb. 12. Federungsweg-Belastungsdiagramm beim Anhalten 
an der Hangebank.

liegen die mittlern Federungswerte nicht allzu hoch, 
d. h. nach dem Einbau der Dampfeinrichtung treten 
bei dem normalen Fórderbetrieb keine iibermafiigen 
dynamischen Uberbeanspruchungen mehr auf.

Wert der Federungsmesser

H o  ł»i tn Dampfzylinder
siidlicher nordlicher

vorderer hinterer vorderer hinterer
mm mm mm mm

1924: 24. Nov.. . 12 6 _ _

6. Dez. . . 33 27 15 20
9. n • • 19 11 10 19

11. >> 26 20 8 15
12. >t 22 18 9 18
13. ff • 20 13 10 18
15. >) 16 11 11 18
16. 13 9 6 14
17. >» • 17 12 11 18
18. M * * 21 15 10 16
19. ii • • 18 11 10 16
22. )) ■ 35 27 15 21
23. • 27 12 21 26
29. a ’ • 17 12 20 26
30. a * • 19 15 22 28
31. a 10 8 11 17

1925: 2. Jan. . . 13 10 15 22
7. i i ’ ' 17 13 19 28
8. ii ' 12 8 30 30
9. a 17 13 7 16

10. a * 13 12 10 18
12. a • • 19 21 15 22
13. a • • 17 15 10 18
14. a 21 17 45 49

Wenn auch durch die geschilderten Versuche die 
Zweckmafiigkeit der Dampfeinrichtung nachgewiesen 
worden war, muBte doch erst eine langere Zeit ver- 
streichen, bis man aus dem Verhalten des Seiles ein 
einwandfreies Urteil iiber die Wirkung der Dampf
einrichtung auf dessen Lebensdauer erhalten .konnte. 
Fiir die Uberwachung der JSeilabnutzung bestehen 
zwei Móglichkeiten. Die eine beruht darauf, daB man 
die Zunahme der Schlaglange, naturlich bei ganz 
gleichen Belastungsverhaltnissen, von Zeit zu Zeit 
miBt und auf Grund langjahriger Erfahrungen fest- 
stellt, wann sich die Schlaglange des Seiles in unzu- 
lassiger Weise vergróBert hat. Diese Priifung konnte 
bisher fiir den vorliegenden Zweck nicht heran- 
gezogen werden, weil die Erfahrungen auf diesem

Gebiete noch nicht genugten. Ein einwandfreies Bild 
gibt dagegen das andere Verfahren, das darin besteht, 
daB man das Seil von Zeit zu Zeit langsam durch die 
Hand gleiten laBt und feststellt, welche auBern sicht- 
baren Drahtbriiche aufgetreten sind. Diese Steilen 
werden in einer Zahlentafel unter genauer Angabe des 
Ortes und des Zeitpunktes der Bruche vermerkt. Da 
eine solche Uberwachung auf der Zeche Hannover 
schon seit Jahren mit gróBter Gewissenhaftigkeit an 
den einzelnen Fórderungen durchgefiihrt wird, liegen 
dariiber umfangreiche Erfahrungen vor.

In Abb. 13 sind die Drahtbriiche dreier Fórderun
gen in Abhiingigkeit von den tatsachlich gefahrenen 
Betriebsmonaten zusammengestellt. Die erste Fórde- 
rung betrifft einen Dampfantrieb mit Koepescheibe 
ohne  Dampfeinrichtung (Kurve a), die zweite einen 
elektrischen Antrieb mit Koepescheibe, ebenfalls ohne 
Dampfeinrichtung (Kurve b), die dritte genau die 
gleiche Forderung, aber m it der Dampfeinrichtung 
(Kurve c). Die beiden letzgenannten arbeiten neben- 
einander auf demselben Schacht 5, so daB man die 
Kurven b und c ohne weiteres vergleichen kann. Auf- 
fallend ist die starkę Verminderung der Drahtbriiche 
durch den Einbau der Dampfeinrichtung. Wahrend 
nach zweijahrigem Betrieb bei der Dampffórderung 
120 Drahtbriiche und bei der elektrischen Forderung 
ohne Dampfeinrichtung 140 Drahtbriiche aufgetreten 
sind, weist die elektrische Forderung mit Dampf
einrichtung nach zweijahrigem Betriebe erst 20 Draht- 
briiche auf. Dereń Zahl hat sich nach rd. 3i/aj‘ahrigem 
Betrieb erst auf etwa 40 Drahtbriiche vergróBert. Die 
beiden Seile ohne Dampfeinrichtung muBten nach 
zweijahrigem Betriebe abgelegt werden, wahrend fiir 
das Seil mit Dampfeinrichtung das Oberbergamt zu
nachst bis Mitte April 1928 die Benutzung genehmigt 
hat, weil es praktisch keine auBern Spuren von Ver- 
schlcifl zeigt. In der Gegeniiberstellung der drei 
Kurven kommt die giinstige Wirkung der Dampf
einrichtung nicht yollstandig zum Ausdruck, weil auf

Zsh/der Be/r/ebsmónsfe

Abb. 13. Drahtbriiche in Abhangkeit von der Zahl der 
Betriebsmonate.

den Schaubildern angenommen ist, daB sich die Draht- 
briiche gleichmaBig auf die ganze Lange der Fórder- 
seile verteilen. Dies trifft jedoch mehr fur das Seil mit 
Dampfeinrichtung zu, wahrend bei den andern so- 
genannte Nester von Drahtbriichen in erhóhtem Mafie 
auftreten.

Aus den vorstehenden Darlegungen geht die 
auBerordentlich groBe Wirkung der Dampfeinrichtung 
deutlich hervor. Wie sie im einzelnen zu erklaren ist, 
bleibt den weitern Untersuchungen auf diesem Ge
biete vorbehalten. Zweifellos sind hier noch andere
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Einfliisse ais die erwahnten, bisher praktisch nach- 
gewiesenen dynamischen Uberbeanspruchungen von 
Bedeutung. Beispielsweise diirften auch die mit Schall- 
geschwindigkeit iiber das Seil von einem Fórderkorb 
zum andern hin- und herwandernden StóBe eine Rolle 
spielen, die bisher noch nicht versuchsinafiig nach- 
gewiesen worden sind. Zu diesem Zwecke miiBte 
man die Seillangeniinderungen im Betriebe iiber dem 
Seileinband niessen. (Vorversuche in dieser Richtungsind 
auf Schacht 5 der Zeche Hannover unter Benutzung 
eines Geygerschen Schreibgerats angestellt worden.) 
Vorteilhaft diirfte die Dampfeinrichtung auch insofern 
sein, ais sie das Herauspressen der innern Fettfullung 
aus dem Seil und damit die Rostgefahr vermindert.

Aus den bisher vorliegenden Versuchsergebnissen 
mit der StoBdampfeinrichtung kann man schlieBen, 
daB zunachst die Aufliegedauer eines Seiles fiir die 
vorliegenden Verhaltnisse auf das Mehrfache der 
bisher zugelassenen Hóchstzeit von zwei Jahren ver- 
langert werden diirfte. Die Dampfeinrichtung selbst 
ist so kraftig gehalten, daB sie, abgesehen von der Er- 
neuerung von Bolzen, voraussichtlich stiindig betriebs- 
fahig bleibt. Infolgedessen werden die Anschaffungs- 
kosten bereits mit dem ersten Seil wieder herein- 
gebracht, und es lassen sich dariiber hinaus betracht- 
liche Ersparnisse erzielen. Dazu kommt, daB das 
NeUauflegen von Seilen mit seinen Betriebsunter- 
brechungen seltener erforderlich iśt. Weiterhin be
steht die Móglichkeit, die Fórdergeschwindigkeit 
heraufzusetzen, weil gerade die bei groBen Fórder- 
geschwindigkeiten auftretenden heftigern StóBe und 
dynamischen Uberbeanspruchungen durch die Dampf
einrichtung unschadlich gemacht werden. Endlich 
wird man daran denken kónnen, die zulassigen spezi

fischen Seilbelastungen in Zukunft zu vergróBern 
oder diesen Belastungen nicht mehr die weniger maB- 
gebenden statischen Hóchstbelastungen, sondern die 
tatsachlich auftretenden dynamischen Hóchstwerte zu- 
grundezulegen und unter Beriicksichtigung dieser 
Werte die Seile zu bemessen. Die beiden genannten 
MaBnahmen wiirden dann gestatten, die Fórder
leistung eines Schachtes erheblich zu erhóhen.

Die bei der ersten ausgefiihrten StoBdampfeinrich
tung notwendig gewordene statische Mehrbelastung 
des Seils um etwa 4,5 »/o der statischen Hóchstlast 
wird wahrscheinlich bei der weitern Entwicklung der 
Dampfeinrichtung noch betrachtlich zu vergróBern 
sein; beispielsweise kónnte es bei sehr ungiinstigen 
Fórderungen notwendig werden, die Federn so Iang 
zu bemessen, daB die Mehrbelastung bis zu 10 o/o der 
statischen Last betragt. Uber diese Zahlen wird man 
erst nach weitern Betriebserfahrungen endgiiltig ur- 
teilen kónnen.

Zum SchluB sei der Hoffnung Ausdruck gegeben, 
daB die Bergbehórden und Zechenverwaltungen der 
Entwicklung der fiir die Sicherheit und Wirtschaft- 
lichkeit des Fórderbetriebes gleich wichtigen Neue- 
rung auch weiterhin ihre Aufmerksamkeit zuwenden 
mógen.

Zusammenfassung.

Es wird eine StoBdampfeinrichtung beschrieben, mit 
deren Hilfe man die dynamischen Oberbeanspruchungen 
der Fórderseile herabzusetzen und gleichzeitig standig 
zu iiberwachen vermag. Eine seit zwei Jahren an 
einer elektrischen Koepefórderung eingebaute Dampf
einrichtung hat die ZweckmaBigkeit der Anordnung 
erwiesen. Die mit dieser Erstausfiihrung erzielten 
Betriebsergebnisse werden mitgeteilt.

Die offentlichen Lasten des Ruhrbergbaus.
Von Dr. Hans Mei s ,  Essen.

Ais im Jahre 1910 an dieser Stelle die offentlichen 
Lasten des Ruhrbergbaus eine eingehende Behandlung' 
erfuhren, stand die preuBische Steuergesetzgebung schon 
seit annahernd zwei Jahrzehnten unter der Herrschaft 
der Miąuclschen Finanzreform, die insofern fur den 
Bergbau von besonderer Bedeutung war, ais sic die 
bis dahin bestehende staatliche Bergwerksabgabe 
auBer Hebung setzte und dafiir den Bergbau allgemein 
der staatlichen Einkommensteuer unterwarf. Die 
Bergwerksabgabe blieb lediglich da in Kraft, wo sie 
an die standesherrlichen Regalinhaber2 zu entrichten

Entw icklung der Koh lenfórderung des 
Ruhrbezirks und der regalpflichtigen Zechen 

1913, 1925, 1926 und 1927.

1913

t

1925

t

1926

t

1927

t

Ruhrbezirk
inseres. . . 114 529928 104 335 566 112 192 119 118 022 353
1913 = 100 . 100,00 91,10 97,96 103,05

Reealpflichtige
Zechen . . 20 000 000 18 500 000 21 000 000 21 800 000
1913 =  100 . 100,00 92,50 105,00 109,00

1 JU n g s t: Die offentlichen Lasten des Ruhrbergbaus, Gluckauf 1910, 

Nr. 24/25.
* Das Recht der Erhebung von Regałabgaben haben die standes

herrlichen Regalinhaber im jahre 1920 durch Vertrag an den preuBischen 
Staat abgetreten, so daB die Bergwerksabgaben vom 1. Januar 1920 ab 

dem preuBischen Staat zuflieBen.

war. Bei der Bedeutung, die den Regalbezirken wegen 
des bekannten Fortschreitens des Ruhrbergbaus nach 
Norden zukommt, war damit zu rechnen, daB im Laufe 
der Zeit die Ruhrkohlenfórderung in zunehmendem 
MaBe der Bergwerksabgabe unterliegen wiirde. Diese 
Annahme hat sich ais richtig erwiesen, wie aus neben- 
stehenden Angaben des nahern hervorgeht. Wahrend 
gegen 1913 die Gesamtfórderung des Ruhrbezirks 
nur um 3,05 o/o gestiegen ist, hat die Fórderung der 
regalpflichtigen Zechen eine Zunahme um Q o/o er
fahren.

Nach der eingangs erwahnten Erhebung belief 
sich die Belastung aus der staatlichen Einkommen
steuer im gewogenen Durchschnitt der 17 der Berech
nung zugrundeliegenden Gesellschaften1 im Jahre 
1908 auf 3,6 Pf. je Tonne Fórderung. Um ein Viel- 
faches gróBer war naturgemaB auch zu jener Zeit 
schon die Belastung aus den Gemeindesteuern, die fiir 
das gleiche Jahr 1S,5 Pf./t ausmachten. Die Gesamt- 
steuern stellten sich 1908 auf 22,1 Pf./t. Der Anteil 
der einzelnen Steuerarten ist aus der folgenden 
Zahlentafel zu entnehmen.

1 Diese Gesellschaften waren damals bełeiligt: an der Kohlenfórderung 

mit gut einem Dritfel, an der Kokserzeugung mit 32,4 und an der PreB
kohlenherstellung mit 41,6%; an der Gewinnung von Nebenerzeuenissen 

hatten sie einen Anteil bei schwefelsauerm Ammoniak von 29,4%, bei Teer 

30,5% und bei Benzol 18,3%.
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Zahlentafel 1. Steuerbelastung des Ruhrbergbaus 
im Jahre 19081.

insges.

J t

je t 
Forderung

1. Staatseinkommensteuer . . .
2. Oemeindesteuern

1 007 101 3,62

a) Grund- und Gebaudesteuer 344 681 1,23
b) Gewerbesteuer................... 2 160 227 7,76
c) Einkommensteuer. . . . 2 643 809 9,50

zus. 2 5 148717 18,49

zus. 1 und 2 6 155 818 22,11

1 Die Zusanuuenstellung urafaBt rd. ein Drittel der gesamten Ruhr- 
kohlenforderung.

Hiernach stand bei den Oemejndesteucrn der Zuschlag 
zur Einkoinmensteuer mit 9,5 Pf. t (51,35°,o der ge
samten Gemeindesteuern) an der Spitze; es folgen 
die Gewerbesteuer mit 7,76 Pf./t (41,96%) und dic 
Grund- und Gebaudesteuer mit 1,23 Pf./t (6,69 o/0).

Die Uberlegenheit, die der Zuschlag zur Ein- 
kommensteuer innerhalb der Gemeindesteuern im 
Jahre 190S mit 51,35 o/o noch aufweisen konnte, hat 
sich im weitern Verlauf schon bald in ihr Gegenteil 
verkehrt. Gegeniiber dem Jahre 1907 mit 54,01 o/o 
war bereits 1908 ein Ruckgang des Anteilverhiiltnisses 
eingetreten. Fur die Jahre 1909 bis 1912 stehen An
gaben iiber die weitere Entwicklung dieses Verhalt- 
nisses nicht zur Vcrfiigung. Dagegen lassen dic Zahlen 
fiir 1913 die vóllige Umkehrung der Dinge deutlich 
erkennen. In den Jahren 1907, 1908 und 1913 haben 
sich die Anteilsverhaltnisse von Gemeindezuschlag zur 
Einkoinmensteuer, Gewerbe- sowie Grund- und Ge- 
biiudesteuer wie folgt entwickelt:

1907 1908 1913

% % %

Oemeindezuschlag zur 
Einkommensteuer . . . 
Gewerbesteuer . . . .  
Grund- u. Gebaudesteuer.

54,01
39,19
6,80

51,35
41,96
6,69

34,87
55,74
9,39

zus. 100,00 100,00 100,00

Der Gemeindezuschlag zur Einkommensteuer ist 
(łanach von 54,01 o/o im Jahre 1907 auf 34,87°/o 1913 
zuriickgegangen, wahrend gleichzeitig der Anteil der 
Gewerbesteuer von 39,19 auf 55,74 o/o gewachsen ist. 
Die Grund- und Gebaudesteuer hatte in dem gleichen 
Zeitraum eine Steigerung von 6,S0 auf 9,39 o/0 aufzu- 
weisen.

Die Miquelsche Steuerreform hatte den Zweck ver- 
folgt, die IJnsicherheit der gemeindlichcn Steuerein- 
nahmen, die zum weitaus uberwiegenden Teil auf der 
personlichen Einkommenbesteuerung und nur zum ge- 
ringen Teil auf der Grund- und Gebiiudesteuer (Real- 
steuer) beruhten, zu beseitigen, indem sie den Gemein- 
den zur Deckung des Einnahmebedarfs fur die Ge- 
meindeaufgaben neben der Grund- und Gebaudesteuer 
die staatliche Gewerbesteuer mit dem Rechte der Er- 
hebung besonderer Gewerbesteuern1 zufallen lieB, 
wahrend ihnen hinsichtlich ihres Einnahmebedarfes 
fiir die hoheitlichen Aufgaben das Zuschlagsrecht zur 
staatlichen Einkommensteuer zugestanden, dagegen

1 Die staatliche Gewerbesteuer auf Grund des Gesetzes vom 24. Juni 1891 
stellte eine Ertragsteuer dar; dagegen gaben die Bestimmungen des 

Koramunalabgabengesetzes von 1893 den Gemeinden die Moglichkeit, die 
Oemeindegewerbesteuer ohne Rucksicht auf den Ertrag von *Merkmalen 
ftłr den Umfang des Betriebes« (Kapitał, Belegschaft usw.) abhSngłg zu 
machen.

die Berechtigung, besondere Kommunaleinkommen- 
steuern zu erheben, genommen wurde. Da sowohl 
die Grund- und Gebaudesteuer ais — in weitgehendem 
Mafie auch die Gewerbesteuer von dem tatsach- 
lichen Einkommen unabhiingig waren, wurden die 
Gemeindeeinnahmen hierdurch also hinsichtlich ihres 
Steueraufkommens in groBeni Mafie von der Unsicher- 
heit befreit, die sich frulier aus der vorwiegenden 
Besteuerung des starken Schwankungen unterworfe- 
nen Einkommens ergab. Auch der Ruhrbergbau ver- 
sprach sich anfanglich von dieser Neureglung Vorteile. 
Er hatte bis dahin unter der gemeindlichen Steuer- 
politik stark zu leiden. Wahrend sich namlich die 
gleichmiifiige und auf breitesten Schultern ruhende
— Ausgleich in den Grundstiicks- und Mietpreisen —- 
Grund- und Gebaudesteuer in engen Grenzen bewegte, 
waren besonders die Bergwerksgesellschaften einer 
schonungslos schrópfenden kommunalen1 Einkommen
besteuerung ausgesetzt und hatten in unverh;iltnis- 
mafiig hohem Mafie zur Deckung des gemeindlichen 
Einnahmebedarfs beizutragen. Die Erwartungen des 
Bergbaus haben sich indessen nicht erfullt; denn dic 
Gewerbesteuer, die zur Hauptsaclic in Form der rohen 
Kapitał- bzw. der Kopfsteuer erhoben wurde, mufite 
den Bergbau, dessen hervorstechende Merkmale 
grofies stehendes Kapitał und hohe Lohnkosten sind, 
wiederum in besonderm Mafie treffen; dies gilt in 
grófierm Mafie von der Kopf- oder Lohnsummen- 
steuer ais von der Kapitalsteuer. So ist die Wandlung 
der Anteilverhaltnisse, die in den vorhergehenden 
Zahlen zum Ausdruck kommt, dem Bergbau nicht zum 
Vorteil gewesen, sondern nachteilig ausgeschlagen.

Die gesamten Steuerlasten des Ruhrbergbaus 
stiegen von 1908 bis 1913 von 22,1 auf 30,8 Pf. je 
Tonne Forderung- oder um 39,37°/o. Die Bedeutung 
dieser aufierordentlichen Steigerung wird erst recht 
verstandlich, wenn man die Zunahme der Forderung 
in dem genannten Zeitraum zum Vergleich heranzieht; 
sie belief sich auf 29,5 Mili. t oder 34,67<>/o. Beriick- 
sichtigt man also neben der Steigerung des Tonnen- 
satzes der steuerlichen Belastung auch die Zunahme 
der Forderung, so zeigt sich, daB der Einnahmebedarf 
der óffentlichen Hand — wenigstens soweit der Ruhr
bergbau zur Erórterung steht — schon vor dem Kriege 
in unverhaltnismafiig grofiem Mafie der wirtschaft- 
lichen Entwicklung davongelaufen ist. Dic Tatsache, 
daB die Wirtschaft ein derartiges Steigen der steuer
lichen Lasten hat ertragen kónnen, ohne in i lirem Auf- 
stieg einen Riickschlag zu erleiden, zeigt, auf welch 
fester Grundlage sie ruhte.

Die Weimarer Verfassung hat in ihren Auswir- 
kungen, vornehmlich in der Erzbergerschen Steuer
reform eine einschncidende Anderung der steuerlichen 
Verhaltnisse herbeigefiihrt, die in erster Linie die 
Gemeinden vor eine vóllig neue Lage stellte. Sie 
wurden des Rechtes der Erhebung von Zuschlagen 
auf die nunmehr dem Rciche gebiihrende Einkommen
steuer sowie der Erhebung anderer Steuern entkleidet 
und an dereń Stelle in den Genufi von reichsseitigen 
Zahlungen gesetzt, die einen Anteil an dem Auf-

1 Bis zur Miąuelschen Steuerreform unterlagen die Bergbaubetriebe 

nicht der s t a a t l i c h e n  Einkommenbesteuerung, wohl konnten sie aber 
von den Gemeinden, die auf Grund der StŚdte- und Landgemeinde- 

ordnungen fur Westfalen und die Rheinprovinz von 1845 und 1856 das 
Recht der Erhebung von Gemeindeeinkommensteuern hatten, zu einer 

solchen herangezogen werden.
- 1908: je Tonne Fórderung, 1913: Nutzfórderung, das ist Forderung 

abzuglich Selbstverbrauch, der 1913 6%  betrug.
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kommen der Reichseinkommen-, Kórperschaft- und 
weitern Steuern darstellen; ihrer Ermittlung liegt 
ein ver\vickelter Verteilungsschlussel zugrunde. Diese 
Reglung ist nach zwei Richtungen von Bedeutung. 
Einmal bringt sie eine weitgehende Unsicherheit 
in die Einnahmeseite des Gemeindehaushalts, zum 
andern birgt sie die Gefahr in sich, dafi die 
vom Reiche iiberwiesenen Anteile, auf dereń Ver- 
anlagung und Erhebung — damit auch Hohe — 
die Gemeinden keinen EinfluB haben, psychologisch 
gar nicht ais Steueraufkommen gewertet werden und 
so zur Uberspannung des steuerlichen Bogens mit bei- 
tragen. Dieser lctzte Umstand verdient um so mehr 
Beachtung, ais die nur kurze Zeit zuriickliegenden 
Inflationsverhaltnisse ohnehin zu unbegrundeten Aus- 
gaben angereizt und den Gemeinden den richtigen 
Blick fiir die Tragfahigkeit der Wirtschaft in grofiem 
Mafie gcnomnien haben. Bedenkt man dann noch, 
dafi die den Gemeinden zur selbstiindigen Verwaltung 
verbliebene Gewerbesteuer bei ihrer Eigenart und der 
Zusammensetzung der Gemeindevertretungen im all
gemeinen der Beschlufifassung solcher Gemeindc-

mitglieder unterliegt, die die Steuer zwar festsetzen, 
zu ihrer Aufbringung aber nicht oder nur unwesent- 
lich beizutragen haben, so kann die aufierordentliche 
Hohe der der Wirtschaft aufgeburdeten steuerlichen 
Lasten nicht wundernehmcn.

Gesamtsteuerbelastung des Ruhrbergbaus.

Die nachstehende Zahlentafel 2 und Abb. 1 geben 
fiir den Ruhrbergbau cinc Ubersicht der in den 
Jahren 1913, 1925 und 1926 gezahlten regelmiifiigen 
Reichs- und Staats- sowie Gcmeindesteuern und der 
einmaligen Steuern und sonstigen Abgaben. Den 
Zalilen liegt jeweilig der Zeitraum vom 1. April des 
bezeichneten bis 31. Marz des nachstfolgenden Jahres 
zugrunde. Die Ubersicht stellt die Auswertung der 
Angaben von 27 Zechen bzw. Gesellschaften dar; es 
handelt sich um Einzelzcchen, reine Zechen und 
gemischte Gesellschaften. Von der Fórderung des 
gesamten Ruhrgebiets (im jeweiligen Kalenderjahr) 
machte die Gewinnung dieser Gesellschaften aus: 
1926 46,28o/o, 1925 44,05"o und 1913 44,96 o/0. Der 
Anteil an der Kokserzeugung belief sich im gleichen

Z ah le n ta fe l 2. Die steuerlichen Lasten des Ruhrbergbaus1 in den Jahren 1913, 1925 und 1926.

1913 1925 1926

Kohlenfórderung...............................................
davon Selbstverbrauch (ohne Deputatkohle)

Nutzfórderung....................................................

A. Reichs- und Staatss teuern:
Einkommen- bzw. Kórperschaftsteuer . . .
Kapitalertragsteuer..........................................
Vermógensteuer (Erganzungssteuer) . . . .
Grundvermógensteuer......................................
Hauszinssteuer....................................................
Bergwerksabgaben (R ega lien )........................
Umsatzsteuer........................' . .......................
Krafifahrzeugsteuer..........................................
Rentenbankzinsen...............................................
Zahlungen auf Grund der Indusłriebelastung. 
Obligationensteuer...............................................

B. Gemeindesteuern:
Gemeindezuschlag zur Einkommensteuer . .
Gewerbesteuer...................................................
Gemeindezuschlag zur GrundvermógensteuerJ

(Grund- und Gebaudesteuer).......................
Gemeindezuschlag zur Hauszinssteuer3 . . .
Entwasserungs- und Mullabfuhrgebuhren . .

zus. A

zus. B

zus. A und B

C. E i nmal i ge  Steuern und sonst ige Abgaben:
Orunderwerbsteuer....................................................
Kapitalverkehrsteuer....................................................
Wegebauvorausleistungen4..........................................
Versicherungsteuer...................................................
Lasten auf Grund von Ansiedlungsgenehmigungen 

(Kolonieabgaben wie Schul-, Polizeilasten usw.). 
Beitrage zur Handelskammejr, zur Berggewerkschafts- 

kasse, zum Dampfkessel-Uberwachungs-Verein 
Beitrage zur Emschergenossenschaft und ahnlichen 

wasserwirtschaftlichen Genossenschaften. . . .
Berufsschulbeitrage...................................................

zus. C

zus. A, B und C

51 493 215 
2 547 499

45 955 379 
3 276 533

51 924 033 
3 211 681

48 945 716

J t 
1 706 522

1 160 848 

2 690

I je t Nutz- 
| fórderung

3,5

2,4

2 870 060

3 658 795 
5 848 479

985 539

81 147

5,9

7,5
11,9

2,0

0,2
10 573 960 i 21,6

13 444 020 

118 565

1 046

302 445

492 421

692 038 
19 622

27,5

0)2

0,6
1,0

1,4

1 626 137 3,3

15 070 157 i 30,8

42 678 846 

S t eue r n
je t Nutz- 
fórderung

St 
11,7 
0,5
9.7 
3,0

12,9
2.7 

19,30,2 0,2
1.8 
9,6

48 712 352

J t 
4 989 873 

222 839
4 138 919 
1 298 942
5 489 706 
1 165 580 
8 227 710

96 727 
63 866 

782 228 
4 090 081

30 566471

15 505 807

2 209 960 
204 795 
595 892

18 516 454

49 082 925

362 029 
1 420 365 

69 041 
37 132

26 709

1 053 858

1 019 909 
307 418

71,6

36,3

5,2
0,5
1.4

43,4

115,0

0,8
3.3 
0,2 
0,1

0,1

2,5

2.4 
0,7

4 296 461 10,1

53 379 386 125,1

J t
10 399 580 
1 099 030 
3 511 180 
1 286 342
5 821 610 
1 384 009
6 094 362 

154 308
64 750 

3 004 997 
3 325 509

36 145 677

14 791 642

2 450 798 
54 669 

633 807

je t Nutz- 
forderung

3jl
21,3
2,3
7.2 
2,6

12,0
2,8

12,5
0,3
0,1
6.2 
6,8

74,2

30,4

5,0
0,1
1,3

17 930 916 ; 36,8

54 076 593 i 111,0

557 830 
373 714 

9 395 
38 326

49 558

915 954

1 115 326 
276 269

1,1
0,8

Ó,1

0,1

1,9

2,3
0,6

3 336 372 6,8

57 412 965 | 117,8

1 Der Zahlentafel liegen fur 1913 44,96, 1925 44,05 und 1926 46,28% der Oesamtfórderung des Ruhrbergbaus zugrunde.

- Nach Abzug der auf die Inhaber von Zechenwohnungen besonders umgelegten Betrage (das sind alle iiber 100% Zuschlag hinausgehenden Betrage). 
1 Durfte ab 1. Juli 1926 nicht mehr erhoben werden.
4 Diese wurden voriibergehend nur in elnigen Stadt- und Landkreisen erhoben.
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Zeitraum auf 40,59, 40,94 und 37,75 o/o, an der 
Gewinnung von Ammoniak auf 43,03, 42,71 und 
38,61 o/o, an Benzol auf 40,03, 42,44 und 34,92"/o, an

m i t}26

Abb. 1. Steuerliche Belastung des Ruhrbergbaus 
je Tonne Nutzfórderung 1913, 1925 und 1926.

Teer auf 39,40, 42,28 und 41,81 o/o. Bei diesen Anteil- 
verhaltnissen kommt den Zahlen der Obersicht all- 
gemeine Bedeutung zu, um so mehr, ais durchweg 
in ihr nur einwandfreier Zahlenstoff bearbeitet 
worden ist.

Die Gesamtbelastung belief sich demnach fiir das 
Jahr 1926 auf 57,41 Mili. M  oder 1,18 M  je Tonne 
Nutzfórderung. Gegeniiber 1925 weist der aus- 
machende Betrag eine Steigerung um 4,03 Mili. M  
oder 7,56 °,'o auf, wahrend infolge der starken Zu
nahme der Forderung im Jahre 1926 der Tonnensatz 
um 7 Pf. oder 5,84 o/0 zuruckgegangen ist. Die Zu
nahme gegeniiber dem Jahr 1913 betragt bei dem 
ausmachenden Betrag 42,3 Mili. ,M oder annahernd 
das Dreifache, bei dem Tonnensatz 87 Pf. oder das 
2,8fache.

Um die Hóhe der steuerlichen Belastung des 
gesamten Ruhrbergbaus in etwa zu veranschau- 
lichen, sind in der nachfolgenden Zahlentafel 3 die 
Ergebnisse der 46,28 o/o der gesamten Ruhrkohlen- 
fórderung umfassenden Erhebung auf die volle Forde
rung umgerechnet. Fiir die Jahre 1913 und 1925 war

Zahlentafel 3. Umrechnung der Ergebnisse der 
vorstehenden Zahlentafel auf 100°/o der Forderung.

1913

J l

1925

J l

1926

J l

Reichs- und Staatssteuern 6 4CO 000 69 400 000 78 100 000
Gemeindesteuern . . . 23 500 000 42 000 000 38 700 000
einmalige Steuern und 

sonstige Abgaben . . 3 600 000 9800 000 7 200 000

Steuern insges. 33 500 000 121 200 000 124 000 000

maligen Steuern und sonstigen Abgaben sind gegen
iiber'1913 mit 3,6 Mili. M 1925 auf 9,8 M i l i .o d e r  
um 172,22 o/o und 1926 auf 7,2 Mill.Jć oder um 100o/o 
gestiegen. Im Gesamtbetrag ist gegen das letzte 
Vorkriegsjahr mit 33,5 Mill.„tó eine Steigerung ein- 
getreten 1925 um 261,79 «>/o auf 121,2 Mili. M  und 
1926 um 270,15o/o auf 124 Mili. JL

Es bedarf keiner Frage, daB eine solehe Ver- 
allgemeinerung des vorliegenden Zahlenstoffes gc- 
wisse Fehlerciuellen in sich birgt, die in der starken 
Unterschiedlichkeit der steuerlichen Belastung der 
einzelnen Gesellschaften begriindet sind. Aus diesem 
Grunde sind die Angaben der Aufstellung 3 nicht rein 
zahlenmaBig zu betrachten, vielmehr sollen sie ledig- 
lich einen allgemeinen Anhaltspunkt fiir die Beur- 
teilung der dem gesamten Ruhrkohlenbergbau ob- 
liegenden steuerlichen Verpflichtungen geben.

Die Hóhe der in den Jahren 1913, 1925 und 1926 
erhobenen Bergwerksabgabcn geht aus Zahlen
tafel 4 hervor. G egen iib er dem letzten Vorkriegsjahr 
mit 1,86 tsWW.Jk haben die Bergwerksabgabcn im 
Jahre 1925 einen Riickgang um 13,9o/o auf 1,60 
Mill.J6, 1926 dagegen eine Steigerung um 16,84 o/o 
auf 2,18 M ili.Jł> erfahren.

Zahlentafel 4. Bergwerksabgaben1.

Zeche 1913 1925 1926

bzw.
Gesell
schaft

A

je t 
Nutz
fórde
rung
Jb A

Je t 
Nutz
fórde
rung 
J6 A

je t 
Nutz
fórde
rung 

A

1 67 985 0,08 143 967 0,14 147 340 0,13
2 228 453 0,10 184 408 0,10 256 042 0,10
3 354 250 0,08 — —
4 — 1776 11 998 0,01
5 t 122 936 0,01
6 — - 52507 o, i o 

0,06
66 973 0,10

7 51 889 0,08 56189 187 942 0,19
8 8 306 0,01 9 380 0,01 6 583 0,01
9 174 767 0,08 141 205 0,08 185 528 0,08

10 128 454 0,03 153 400 0,04 149 590 0,04
11 225 666 0,04 173 785 0,04 220 164 0,05
12 106 357 0,08 93 570 0,08 103 727 0,07
13 — 3 765 0,003 7 230 0,005
14 63 613 0,04 56 708 0,04 77 907 0,05
15 281 360 0,06 376 880 0,08 428 478 0,09

0,0316 172 325 0,02 156 887 0,02 204 802

ZUS. 1 863 425 0,05 1 604 427 0,05 2 177 240 ! 0,04

den Zahlen ein Anteil von 44,96 bzw. 44,05 o/o an der 
Gesamtfórderung zugrundezulegen. Hiernach wiirde 
sich bei den Reichs- und Staatssteuern eine Steigerung 
von 6,4 Mili.*# 1913 auf 69,4 Mili: M  1925 und auf
78,1 Mili. Jb 1926 ergeben, mithin auf das 10,8- bzw. 
12,2fache. Die Gemeindesteuern hatten aufzubringen: 
1913 23,5 Mili. M, 1925 42 Mili. M, 1926 38,7 
Mili. J(,.' Das entspricht gegeniiber 1913 einer Steige
rung um 78,72o/0 1925 bzw. 64,68o/0 1926. Die ein-

1 Die Angaben fur eine Zeche mit einer Forderung von 840000 t fehlen.

Schon seit der Miquelschen Steuerreform stellt die 
Bergwerksabgabe eine ungerechtfertigte und einseitige 
Steuer dar, der lediglich die Bergwerksbetriebe unter- 
worfen sind, die ihre Kohle im Gebiete der ehemaligen 
standesherrlichen Regalinhaber fórdern. Im Jahre 
1920 sind die standesherrlichen Regalrechte durch den 
preuBischen Staat vertraglich abgelóst worden. Nach 
den Vertragęn gebiihrt den ehemaligen Regalinhabern 
fiir einen festgelegten Zeitraum noch ein Teil der von 
dem Staat erhobenen Bergwerksabgaben; alsdann 
fallen sie ohne weitere Entschadigung dem Staate zu. 
Nachdem man seinerzeit die Gelegenheit der Ablósung 
der privaten Regalrechte durch den Staat nicht zum 
AnlaB genommen hat, diese einseitige Belastung eines 
Teiles des Ruhrbergbaus aufzuheben, wird auch der 
Zeitpunkt des Einstellens der Entschadigungszahlun- 
gen an die ehemaligen Regalinhaber yoriibergehen, 
ohne daB den jahrzehntealten, berechtigten Forderun- 
gen der betroffenen Zechen nach Aufhebung der den 
Charakter einer Sondersteuer tragenden Bergwerks
abgabe Rechnung getragen wird.
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Reichs- und Staatssteuern.
Unter den Reichs- und Staatssteuern steht 

1926 die Kórperschaftsteuer an erster Stelle. Sie be- 
lief sich auf 10,40 Mili. Jt oder 21,3 Pf./t. Gegenuber 
dem Jahre 1925 ist ihr Aufkommen um 5,4 Mili. «/fc 
oder 108,41 o/0 gestiegen; auf die Tonne Nutzfórderung 
gerechnet ergibt sich eine Zunahme um 9,6 Pf. oder
82,05o/o. Da an dem Kórperschaftsteueraufkomincn 
auch die Gemeinden teilhaben, ist ein Vergleich mit 
dem Jahre 1913, in dem die Gemeinden fiir ihre 
Bediirfnisse einen besondern Zuschlag zur staatlichen 
Einkommensteuer erhoben, nur móglich, wenn man 
fiir dieses Jahr den Gemeindezuschlag zur Ein
kommensteuer mit heranzieht; alsdann ergibt sich 
1926 eine Zunahme um 5,03 Mili. J(. oder 93,83»«, 
dagegen 1925 eine geringe Abnahme um 375000 Jb 
ftder 7o/o. In der verhaltnismaflig niedrigen Kórper
schaftsteuer des Jahres 1925 kommt die auBer- 
ordentliche Ungunst der damaligen Wirtschaftslage, 
herbeigefuhrt durch die Nachwirkungen der Inflation 
und des Ruhrkampfes sowie die schwierigen Arbeiter- 
yerhaltnisse, zum Ausdruck. In dem Tonnensatz ergibt 
sich 1926 gegen 1913 eine Steigerung um 10,3 Pf. 
oder 93,64 o/o. An zweiter Stelle unter den Reichs- 
und Staatssteuern steht die Umsatzsteuer. Hinsicht
lich der Umsatzsteuer trifft man haufig die Auffassung 
an, dali sie bei Betrachtung der steuerlichen Belastung 
eines Wirtschaftszweiges auBer Betracht zu bleiben 
habe, weil sie abwalzbar und daher von diesem nicht 
zu tragen sei. Diese Auffassung mag in manchen 
Fallen zutreffend sein. Soweit jedoch der Kohlen
bergbau in Betracht kommt, dessen Verkaufspreise 
zum Teil der óffentlichen Bewirtschaftung unter- 
liegen (unbestrittenes Gebiet), zum andern Teil von 
den auBerordentlich niedrigen Wettbewerbspreisen 
des Weltkohlenmarktes abhiingig sind (bestrittenes

Gebiet), kann die Umsatzsteuer nicht ais schlechtweg 
abwalzbar angesehen werden. Sie ist deshalb bei der 
Ermittlung der steuerlichen Gesamtbelastung im vor- 
liegenden Falle voll in Rechnung gesetzt. Die Umsatz
steuer belief sich im Jahre 1926 auf 6,09 Mili.M  gegen 
S,23 Mili. M 1925; sie hat mithin eine Abnahme um
2,13 Mili. J t oder 25,93 o/o erfahren. Weit grófier 
noch ais bei dem ausmachenden Betrag ist der 
Riickgang bei dem Tonnensatz von 19,3 Pf. 1925 
auf 12,5 Pf. 1926, worin die Senkung der Umsatzsteuer 
von 11/2 o/n auf 1 o/0 am 1. Oktober 1925 und weiter auf 
0,75 o/0 am 1. April 1926 zum Ausdruck kommen 
diirfte. An dritter Stelle steht die Hauszinssteuer, die 
mit 5,82 Mili. Jh im Jahre 1926 gegenuber 1925 nur um 
ein geringes zugenommen hat; je Tonne Nutzfórde- 
rung ist sie gleichzeitig yon 12,9 auf 12 Pf. zuruck- 
gegangen. Weiter folgen die Vermógensteuer mit 
3,51 M ili.M  oder 7,2 Pf./t (1925 4,14 Mili.,/* oder
9,7 Pf./t), die Obligationensteuer1 mit 3,33 M ill.Jt 
oder 6,8 Pf. t (4,09 M ili.,#  oder 9,6 Pf./t), die Zah- 
lungen auf Grund der Industriebelastung mit 3 Mill.,/i 
oder 6,2 Pf. t (0,78 Mili. M  oder 1,8 Pf./t), die Berg- 
werksabgaben mit 1,38 M ili.,#  oder 2,8 Pf./t (1,17 
Mili..// oder 2,7 Pf./t), die Grundvermógensteuer mit
1,29 Mili. M oder 2,6 Pf./t (1,30 Mili. M oder 3 Pf./t), 
die Kapitalertragsteuer mit 1,10 Mili. M  oder 2,3 Pf./t 
(0,22 Mili. Jh oder 0,5 Pf./t), endlich die Kraftfahr- 
zeugsteuer mit 154000 M  und die Rentenbankzinsen 
mit 65000 J6. Von allen diesen Reichs- und Staats
steuern wurden 1913 nicht erhoben: die Umsatz
steuer, die Hauszinssteuer, die Vermógensteuer, die 
Grund Ycrmógensteuer, die Industriebelastung, die 
Obligationensteuer, die Kapitalertragsteuer und die 
Rentenbankzinsen, so dafi der Gesamtsumme dieser 
Steuern in Hohe von 24,2 M ili.M  oder 49,7 Pf./t im 
Jahre 1913 keine Zahlungen gegenuberstehen. Trennt

Steuerart 1913 1925 1926
Jt SjtU Jt 3jt! t J t 911

1. bereits 1913 erhoben:

Einkommensteuer + Gemeindezuschlag .
bzw. Kórperschaftsteuer....................... 5 365 317 11,0 4 989 873 11,7 10 399 580 21,3

Bergwerksabgaben..................................... 1 160848 2,4 1 165 580 2,7 1 384 009 2,8
Krafifahrzeugsteuer................................. 2 690 96 727 0,2 154 308 0,3

zus. 1 6 528 855 13,4 6 252 180 14,6 11 937 897 24,4

2. erst nach dem Kriege erhoben:
Vermógensteuer.......................................... — — 4 138 919 9,7 3 511 180 7,2
Grundvermógensteuer............................ — — 1 298 942 3,0 1 286 342 2,6
Kapitalertragsteuer...................................... — — 222 839 0,5 1 099 030 2,3
Umsatzsteuer............................................... — — 8 227 710 19,3 6 094 362 12,5
Hauszinssteuer.......................................... — — 5 489 706 12,9 5 821 610 12,0
Obligationensteuer...................................... — — 4 090 081 9,6 3 325 509 6,8
Industriebelastung..................................... — — 782 228 1,8 3 004 997 6,2
Rentenbankzinsen..................................... — — 63 866 1 0,2 64 750 0,1

zus. 2 — — 24 314 291 | 57,0 24 207 780 49,7

zus. 1 und 2 6 528 855 13,4 30 566 471 71,6 36 145 677 74,2

man daher die Reichs- und Staatssteuern in solehe, 
die bereits 1913 erhoben und in solehe, die erst nach 
dem Kriege eingefuhrt worden sind, so ergibt sich 
vorstehendes Bild.

Hiernach machen die Steuern, die auch im Jahre 
1913 schon erhoben wurden, fiir 1926 11,94 Mili. jf(> 
oder 24,4 Pf. t aus gegenuber 6,53 Mili. .M oder 13,4 
Pf. t 1913; ihre Steigerung gegenuber dem letzten 
Vorkriegsjahr beliiuft sich mithin bei dem ausmachen- 
den Betrag auf 5,4 Mili. .M oder 82,85 0/0, bei dem 
Tonnensatz auf 11 Pf./t oder 82,09 0/0. Die Zunahme

gegenuber dem Jahre 1925 betragt 90,94 0/0 bei dem 
ausmachenden Betrag und 67,12o/0 bei dem Tonnen
satz, woraus zu entnehmen ist, daB der ausmachende 
Betrag 1925 niedriger war ais 1913, wahrend infolge 
der erheblich niedrigern Fórderung des Jahres 1925 
in dem Tonnensatz eine Steigerung um 1,2 Pf./t oder 
S,96 0/0 zu verzeichnen war.

» Der Obligationensteuer unterliegen die Gesellschaften, die ihre An- 
leihebedurfnisse im Wege der Begebung von Industrieobligationen be- 
friedigt hatten. Obgleich die Obligationensteuer an sich einen einmaligen 

Charakter triigt, ist sie in die Steuergruppe A aufgenommen worden, weil 
sich die Tilgung der Steuerschuld uber einen lSngern Zeitraum erstreckt.
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Eine weit gróBere Bedeutung kommt unter den 
Reichs- und Staatssteuern den Abgaben zu, die erst 
nach dem Kriege eingefulu t worden sind. Sie belaufen 
sich fur das Jahr 1926 insgesamt auf 24,21 M ili,J£ 
oder49,7 Pf./t und sind damit um 17,68 Mili. Aj} oder 
270,78 o/o hóher ais die Summę der bereits vor dem 
Kriege erhobenen Steuern fiir das Jahr 1913. Wah
rend bei den bereits 1913 erhobenen Steuern von 1925 
auf 1926 eine erhebliche Steigerung (hauptsachlich 
der Kórperschaftsteuer) festzustellen ist, sind die 
erst nach dem Kriege eingefuhrten Abgaben in dem 
gleichen Zeitraum zuruckgegangen. Bei dcm aus- 
machenden Betrag ist dieser Riickgang imerheblich, 
viel starker dagegen, infolge der Zunahnie der Fórde
rung, bei dem Tonnensatz, wo er sich auf 7,3 Pf. 
oder 12,81 o/o belauft.

Oemeindesteuern.

Hie gesamten Oeineindesteuern beliefen sieli 
1926 auf 17,93 M ill.Jć oder 36,8 Pf./t gegenuber
1925 18,52 Mili. M oder 43,4 Pf./t. Einem' Vergleich 
mit dem Jahre 1913 stehen die gleichen Schwierig- 
keiten entgegen, die oben bei der Behandlung der 
Kórperschaftsteuer schon dargelegt sind. Hier ist also 
in gleicher Weise zu verfahren und bei Bctrachtung 
der Entwicklung der Gemeindesteuer fiir das Jahr 
1913 der Gemeindezuschlag zur Einkominenstcuer 
auszuscheiden. Alsdann ergibt sich gegeniiber dem 
Jahre 1913 mit 6,92 Mili. J i 1926 eine Steigerung 
um 11,02 Mill.t/tó oder 159,30"u und 1925 um 11,6 
Mili. ,76 oder 167,77o/o. Der Tonnensatz ist in dem 
gleichen Zeitraum von 14,1 Pf. auf 36,S Pf. oder 
um 160,99 o/y bzw. auf 43,4 Pf. oder um 207,80 o> 
gestiegen.

An erster Stelle steht unter deu Geineindesleuern 
die Gewerbesteucr; sie belief sich auf 14,79 Mili. -.// 
oder 30,4 Pf./t im Jahre 1926, 15,51 M ill.Jć oder
36,3 Pf./t 1925 und 5,S5 Mili. Jć oder 11,9 Pf./t 1913. 
Gegenuber dem Jahre 1913 
ist in dem ausmachenden 
Betrag bzw. in dem Tonnen
satz eine Steigerung einge- 
treten im Jahre 1925 um
165,13 bzw. 205,04 o/o, 1926 
um 152,91 bzw. 155,46 o/0.
Dagegen ist von 1925 auf
1926 ein Riickgang festzu- 
stellen, der sich bei dem aus
machenden Betrag mit 0,71 
Mili. M oder 4,61 o/0 in- 
dessen in engen Grenzen 
halt; weit starker ist die 
Abnahme des Tonnensatzes 
von 36,3 auf 30,4 Pf. oder
um 16,25 «/o, die in erster Linie auf das erhebliche 
Steigen der Fórderung im Jahre 1926 zuriickzufiihren 
ist. Der Gemeindezuschlag zur Grundvermógen- 
steuer1 belief sich 1926 auf 2,45 M ili.,76 oder 5 Pf./t 
gegenuber 2,21 M ili.,#  oder 5,2 Pf, t 1925 und 0,99 
Mili. M oder 2 Pf./t (Grund- und Gebaudesteuer) 1913. 
Die Steigerung gegenuber dem letzten Vorkriegsjahr 
belauft sich mithin 1925 auf 1,22 Mili. J(i oder 3,2 Pf./t, 
d.s. 124,24 bzw. 160 o.u und 1926 auf 1,47 Mili.M  oder
3 Pf./t, d.s. 14S,68 bzw. 150%. Von 1925 auf 1926 ist in 
dem ausmachenden Betrag eine Steigerung um 241000 M

1 Dieser ist, soweit die Nutzung gegen Entęelt an Dritte iiberlassen 
ist, nur bis 100% (das ist der nicht abwSIzbare Teil) berucksichtigt.

oder 10,90 o/o eingetreten, wahrend der Tonnensatz 
um 0,2 Pf. oder 3,85 o/o zuruckgegangen ist. Bei den 
Entwiisserungs- und Miillabfuhrgebiihren, die sich
1926 auf 0,63 Mili. M beliefen, ist mit 553000 M  oder
681,06 "/o gegenuber 1913 eine auBerordentliche Zu- 
nahme zu verzeichnen. Der Tonnensatz ist im gleichen 
Zeitraum von 0,2 Pf. auf 1,3 Pf., mithin um 550 o/o 
gestiegen. An Zuschlagen zur Hauszinssteuer wurden
1926 noch rd. 55000 M oder 0,1 Pf./t gezahlt gegen
iiber 205000 ,l(i oder 0,5 Pf. t 1925. Das Recht der 
Gemeinden auf Erhebung von Zuschlagen zur Haus
zinssteuer ist inzwischen beseitigt worden, so daB 
diese Steuer in Zukunft in Fortfall kommt. Bis auf 
den Hauszinssteuerzuschlag sind die vorerwahnten 
Gemeindesteuern auch vor dem Kriege schon erhoben 
worden.

E inm alige  und sonstige Steuern.

Unter den e inm aligen Steuern und sonstigen 
Abgaben weisen die Beitrage zur Emschergenossen- 
schaft usw. mit 1,12 Mili. oder 2,3 Pf./t sowie die 
Beitrage zur Handelskammer, Berggewerkschafts- 
kasse und zum Dampfkessel-Uberwachungs-Verein mit 
0,92 M ill.Jć oder 1,9 Pf./t die hóchsten Zahlen auf. 
Es folgen die Grunderwerbsteuer mit 0,56 Mili, J( 
oder 1,1 Pf./t, die Kapitaherkehrsteuer mit 0,37 
Mill.JĆ oder 0,8 Pf./t, die Berufssclnilbeitrage mit 
0,28 Mili. *46' oder 0,6 Pf./t, endlich die Lasten auf

Abb. 2. Verteilung der steuerlichen Belastung je Tonne Nutzfórderung 
auf die einzelnen Steuerarten 1913 und 1926.

Grund von Ansiedlungsgenehmigungen (Kolonie- 
abgaben) mit rd. 50000 M, Versicherungsteuer mit 
rd. 3S000 M  und die WegebauvorausIeistungen mit 
rd. 9000 JL  Die gróBte unbedingte Steigerung gegen
iiber der Vorkriegszeit weisen die Grunderwerbsteuer 
mit 439000 M, die Handelskammer- usw. Beitrage 
mit 424000 M  und die Beitrage zur Emschergenossen- 
schaft mit 423000 J l auf, wahrend die hóchste ver- 
hiiltnismaBige Zunahnie bei der yersicherungsteuer1 
(das 35,6fache) und den Berufsschulbeitragen (das

1 Die erhebliche Zunahnie bei der Versichenmgsteuer,;wird :neben 
der Abkehr von der r e i nen  Selbstversicherung auchiauf die starkę Aus- 

dehnung des Rahraens der Verslcherungsteuerpflicht zuruckzufuhren sein.
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Zahlentafel 5. Die steuerlichen Lasten der einzelnen 
Zechen bzw. Gesellschaften in den Jahren 1913, 

1925 und 1926.

Zeche
bzw.

Staatssteuern
Gemeinde-

steuern
sonstige
Abgaben insges.

Oesell-

1 i e  1
1 je t

■
1 je tschaft je t

M  1 J6 J6 | „U J6 1 .H, J i | J6

1 20094

1913

0,10 3234 0,02 23328 0,12
2 22650 0,07 93954 0,27 15831 0,05 132435 0,38
3 72496 0,03 449435 0,17 60419 0,02 582350 0,22
4 92896 0.08 302 S81 0,26 54 619 0,05 450396 0,39
5 110332 0,03 483982 0,14 51218 0,02 645532 0,19
6 74149 0,07 133554 0,12 28814 0,03 236517 0,21
7 18201 0,04 S2S56 0,18 1209S 0,03 113155 0,25
8 19500 0,03 102189 0,18 12390 0,02 134079 0,23
9 174767 0,08 839600 0,39 89215 0,04 1 103582 0,51

10 301354 0,08 701217 0,19 106940 0,03 1 109511 0,30
11 170 457634 0,24 67107 0,03 524911 0,27
12 405042 0,05 1910080 0,24 • 263889 0,03 2579011 0,32
13 17736 0,0S 75392 0,32 3737 0,02 96865 0,42
14 — —■ 165 693 0,17

0,22
34271 0,03 199 964 0,20

15 410540 0,08 1 161070 182089 0,03 1753699 0,33
16 113880 0,06 419447 0,23 77391 0,04 610718 0,34
17 151115 0,11 248589 0,18 99843 0,07 499547 0,37
18 107100 0,15 217926 0,30 16611 0,02 341 637 0,47
19 6117 0,01 159180 0,18 20290 0,02 1855S7 0,21
20 130813 0,08 258299 0,15 57082 0,03 446194 0,26
21 81150 0,06 316759 0,23 27800 0,02 425709 0,31
22 69300 0,03 654996 0,25 58597 0,02 782 S93 0,30
23 437936 0,10 942 233 0,21 158296 0,04 1 538465 0,34
24 — — 101145 0,17 12 420 0,02 113565 0,19
25 27750 0,04 145273 0,23 19555 0,03 192578 0,30
26 — — 27584 0,38 89343 1,24 116927 1,62
27 25066 0,05 102898 0,19 3038 0,01 131002 0,24

zus. 2870060 0,059 10573960 0,216 1626137 0,033 15070157 0,308

1925
1 70760 0,42 29895 0,18 5617 0,03 106273 0,63
2 127 508 0,50 81 023 0,32 25401 0,10 233932 0,92
3 1920365 0,84 968528 0,42 123 90S 0,05 3012801 1,32
4 831 870 0,83 275111 0,2S 89219 0,09 1 196200 1,20
5 3376148 1,22 1210681 0,44 185978 0,07 4772807 1,73
6 361 453 0,37 356811 0,37 66988 0,07 785252 0,S0
7 138950 0,39 122735 0,35 16 370 0,05 27S055 0,79
8 116926 0,35 137634 0,41 15252 0,05 269812 0,SI
9 1278402 0,74 960373 0,56 177806 0,10 2416581 1,40

10 2098929 0,58 1260643 0,35 169461 0,05 3529033 0,9S
11 456886 0,29 663116 0,42 98027 0,06 1218029 0,76
12 3587934 0,56 2575684 0,40 504614 0,08 6668232 1,04
13 163848 0,84 48547 0,25 7099 0,04 219494 1,13
14 934377 1,03 605408 0,67 80505 0,09 1620290 1,79
15 30S6700 0,74 1930082 0,46 331260 0,08 5348042 1,2S
16 1755900 0,93 902835 0,48 158029 0,0S 2816765 1,49
17 2641674 1,45 694032 0,61 142825 0,13 2478531 2,19
18 849 641 1,31 397 992 0,62 41891 0,07 12S9524 2,00
19 406816 0,43 437 587 0,3S 42220 0.04 976 623 0,85
20 969244 0,70 691 515 0,50 119168 0,09 1779927 1,28
21 663460 0,61 369660 0,34 52740 0,05 10S5S60 1,00
22 1278500 0,69 963710 0,52 138110 0,07 2380320 1,29
23 2986902 0,67 1989464 0,45 1568714 0,35 6545080 1,47
24 91408 0,18 164 304 0,33 17051 0,03 272763 0,55
25 333861 0,88 239276 0,63 28936 0,08 602073 1,59
26 591 408 0,87 261 197 0,38 74323 0,11 926928 1,36
27 356601 0,47 178611 0,23 14948 0,02 550160 0,72

zus. 30566471 0,716 18516454 0,434 4 296461 0,101 53379386 1,251

1926
1 83802 0,39 39 OSO 0,18 4839 0,02 127 722 0,59
2 235362 0,69 95820 0,28 19211 0,06 350 393 1,03
3 1795 069 0,69 903699 0,35 121482 0,05 2820250 1,0S
4 806668 0,81 263991 0,26 107605 0,11 1 178264 1,18
5 3807055 1,18 1280993 0,40 156791 0,05 5244839 1,63
6 384 278 0,38 405692 0,40 57 042 0,06 847012 0,84
7 143027 0,35 94278 0,23 13875 0,03 251 ISO 0,61
8 169855 0,50 118069 0,35 116S6 0,03 299610 0,8 8
9 1758328 0,80 1012541 0,46 106830 0,05 2877699 1,31

10 1608721 0,46 1 137184 0,33 167703 0,05 2913608 0,84
11 547835 0,31 449070 0,26 S3687 0,05 1 OSO 592 0,62
12 5 538 634 0,71 2680909 0,34 526256 0,07 8745799 1,11
13 133133 0,50 51285 0,19 74823 0,28 259241 0,97
14 777 347 0,88 623107 0,71 84665 0,10 14S5119 1,68
15 2880132 0,62 1902259 0,41 252661 0,05 5035052 1,08
16 2815 346 1,15 929753 0,38 247 282 0,10 3992381 1,64
17 187038S 1,31 769533 0,54 175202 0,12 2815123 1,98
18 963100 1,31 373047 0,51 32511 0,04 1368658 1,S6
19 778214 0,50 332626 0,22 62913 0,04 1 173753 0,76
20 1971 449 1,22 643356 0,40 100462 0,06 2715267 1,68
21 821006 0,63 430395 0,33 82552 0,06 1333953 1,02
22 1488250 0,73 779910 0,38 269594 0,13 2537754 1,24
23 3153100 0,65 1795299 0,37 482077 0,10 5430476 1,12
24 127074 0,27 150051 0,32 19125 0,04 296250 0,63
25 405702 0,87 280485 0,60 15 894 0.03 702 0S1 1,50
26 605549 0,80 250 921 0,33 29 607 0,04 8S6077 1,17
27 477253 0,52 137563 0,15 29997 0,03 644812 0,71

zus. 36145677 0,742 17930916 0.36S 3336372 0,068 || 57 412 965 1,178

13,lfache) zu verzeichnen ist. Einen bemerkenswerten 
Riickgang weisen dic Lasten auf Grund von Ansied-

lungsgenehmigungen auf, die von 302000 M 1913 auf 
50000 M  1926 abgenommen1 haben.

Wie sich die einzelnen Steuern im Jahre 1926 
gegeniiber 1913 entwickelt haben, ist aus Abb. 2 zu 
ersehen.

Steuerliche Belastung einzelner Gesellschaften.

In Zahlentafel 5 sind die Ergebnisse der Er- 
hebung, zusamniengefaBt nach den drei Grnppen 
Reichs- und Staatssteuern, Gemeindesteuern und ein- 
maligen Steuern und soustigen Abgaben, fiir die 
einzelnen Gesellschaften dargestellt. Diese Ubersicht 
ist von besonderm Interesse, weil sie einen Vergleich 
der steuerlichen Verhaltnisse der einzelnen Gesell
schaften ermóglicht. Schon vor dem Kriege begegnęt 
man in der Belastung groBen Abweichungen von 
Gesellschaft zu Gesellschaft. Wahrend im Jahre 1913 
auf die Reichs- und Staatssteuern im gewogenen 
Durchschnitt der 27 der Erhebung zugrundeliegenden 
Gesellschaften je Tonne Fórderung 5,9 Pf. entfielen, 
stellte sich die Hóchstbelastung bei einer Gesellschaft 
auf 14,7 Pf./t; gleichzeitig haben drei Gesellschaften 
Zahlungen an Reichs- und Staatssteuern uberhaupt 
nicht gelcistet. Bei den Gemeindesteuern stehen einem 
Durchschnittssatz von 21,6 Pf. t ais Hóchst- bzw. 
A^indestbetrag 3S.9 bzw. 10,2 Pf./t gegeniiber. Noch 
gróBer sind die Unterschiede bei den einmaligen 
Steuern und sonstigen Abgaben. Wahrend diese sich 
im Durchschnitt auf 3,3 Pf./t belaufen, betnigt der 
Hóchstsatz 124,1 und der Mindestsatz 0,6 Pf./t. Der 
auBerordentlich hohe Betrag von 124,1 Pf./t diirfte 
allerdings auf besondern Verhaltnissen2 der betreffen- 
den Zeche beruhen und daher auBer Betracht zu lassen 
sein; alsdann stellt sich der Hóchstbetrag fiir die ein
maligen Steuern und sonstigen Abgaben auf 7 Pf./t. 
Bei den gesamten Steuern bewegt sich der Tonnensatz 
zwischen 162,4 und 11,8 Pf., wahrend er sich im 
Durchschnitt auf 30.8 Pf. stellt. LaBt man in Be- 
riicksichtigung des Vorhergesagten auch hier den 
Hóchstbetrag fortfallen und zieht den ihm am nach- 
sten stehenden heran, so steht ein Mindestsatz von
11,8 Pf./t einem Hóchstsatz von 51 Pf./t gegeniiber. 
Dies diirfte den tatsachlichcn Verhaltnissen in hóherm 
MaBe entsprechen. Die Zahlen fiir die Jahre 1925 und
1926 zeigen ebenfalls groBe Schwankungen. Im Jahre
1 925 stehen bei den Reichs- und Staatssteuern einem 
Durchschnittssatz von 71,6 Pf./t ein Hóchstsatz von 
145,1 und ein Mindestsatz von 18,3 Pf./t gegeniiber. 
Bei den Gemeindesteuern belaufen sich die Zahlen 
auf 43,4 Pf./t fiir den Durchschnitt, 66,8 Pf./t fiir 
den hóchsten und 17,6 Pf./t fiir den niedrigsten 
Betrag. Die sonstigen Abgaben schwanken gegeniiber 
einem Durchschnittssatz von 10,1 Pf./t zwischen 35,3 
und 2 Pf./t. Fiir die Summę aller Abgaben betriigt 
der Durchschnittssatz 1925 125,1 Pf. t, wahrend sich 
der Hóchstbetrag auf 219,1 und der Mindestbetrag 
auf 54,7 Pf. t belaufen. Im Jahre 1926 betrugen die 
Reichs- und Staatssteuern im Durchschnitt 74,2 Pf./t 
mit Spitzenbetragen yon 131,5 und 26,8 Pf./t, die 
Gemeindesteuern 36,8 Pf./t bzw. 70,7 und 15,1 Pf./t, 
die sonstigen Abgaben 6,8 Pf. t bzw. 28 und 2,3 Pf./t.

1 Wenn hierin zum Teil auch die Betiitigung der Bergmannssiedlungen 
zum Ausdruck kommt, so zeigt dieser starkę Ruckgang anderseits doch, 

daB der Ausdehnungsdrang des Bergbaus den schwierigen Wirtschaftś- 
verhaitnissen nahezu erlegen ist.

2 Diese Zeche befand sich 1913 noch im Ausbau und erforderte aus 
diesem Orunde erhebHche Mittel fiir die Schaffung von Siedlungsmoglich- 
keiten. Es diirfte sich hier um einmalige verlorene Zuschusse, nicht da
gegen um regelm3Bige Kolonieabgaben handeln.
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Die Gesamtabgaben beziffern sieli im Durchschnitt auf
117,8 Pf. t gegeniiber einem Hóchstsatz von 197,9 
und einem Mindestsatz von 59,8 Pf. t.

In der nachstehenden Zahlentafel 6 sind die sich 
von Gesellschaft zu Gesellschaft ergebenden Unter*

schiede naher dargestellt. In den jeweiligen Abgabe- 
gruppen ist der Durchschnittssatz gleich 100 gesetzt, 
so dafi die Hóhe der Abweichung des gróliten bzw. 
des kleinsten Betrages von dem Durchschnitt ohne 
weiteres zu erkennen ist.

Zahlentafel 5. Abweichungen der Lasten der einzelnen Zechen bzw. Gesellschaften von dem Durchschnittssatz 
je Tonne Nutzfórderung in den drei Abgabegruppen und insgesamt.

Staatssteuern 

je t 1 Durchschnitt 
ffjl = 1 0 0

Gemeindesteuern 

je t 1 Durchschnitt 
| -  100

sonstige Abgaben 

je t ' Durchschnitt 
1 = 1 0 0

insges. 

je t 1 Durchschnitt
| = 1 0 0

1913
Durchschnitt................... 5,9 100,00 21,6 100,00 3,3 100,00 30,8 100,00
gróBter Betrag . . . . 14,7 249,15 38,9 180,09 124,1 3760,61 162,4 527,27
kleinster Betrag . . . . 0,7 11,86 10,2 47,22 0,6 18,18 11,8 38,31

1925
Durchschnitt................... 71,6 100,00 43,4 100,00 10,1 100.00 125,1 100,00

gróBter Betrag . . . . 145,1 202,65 66,8 153,92 35,3 349,50 219,1 175,14

kleinster Betrag . . . . 18,3 25,56 17,6 40,55 2,0 19,80 54,7 43,73

1926
Durchschnitt................... 74,2 100,00 36,8 100,00 6,8 100,00 117,8 100,00

gróBter Betrag . . . . 131,5 177,22 70,7 192,12 28,0 411,76 197,9 168,00

kleinster Betrag . . . . 26,8 36,12 15,1 41,03 2,3 33,82 59,8 50,76

Auch in den Yerhaltnissen de ■ einzelnen Gesell- 50 Pf./t erfahren; gleichzeitig sind die Gemeinde-
schaften sind gegeniiber der Vorkriegszeit zum Teil 
wesentlichc Veranderungen eingetreten. So haben 
beispielsweise bei der mit 27 (Zahlentafel 5) bezeich- 
neten Gesellschaft die Reichs- und Staatssteuern von 
5 Pf./t im Jahre 1913 auf 52 Pf. t 1926 oder 
um mehr ais das 9fache zugenommen. wahrend die 
Gemeindesteuern im gleichen Zeitraum von 19 auf 
15 Pf./t oder um etwa 21,1 o/o zuruckgegangen sind. 
Bei der mit 13 bezeichneten Gesellschaft haben die 
Staatssteuern gegeniiber dem Jahre 1913 mit 8 Pf./t 
1926 eine Steigerung um mehr ais das Sfache auf

steuern von 32 Pf./t auf 19 Pf. t oder um mehr ais 
40 o/o zuruckgegangen.

Die Entwicklung in den verschiedenen Steuer- 
gruppen ist fiir die einzelnen Gesellschaften in Zahlen
tafel 7 naher dargestellt. Hierbei sind die Zahlen der 
drei Abgabegruppen und der gesamten steuerlichen 
Lasten fiir die Jahre 1925 und 1926 im Vergleich zu 
den zugehórigen Betragen des Jahres 1913, die gleich 
100 gesetzt sind, in Verhaltniszahlen ausgedriickt. 
Wahrend Zahlentafel 5 d:e Entwicklung der unbeding- 
ten Zahlen fiir die einzelnen Gesellschaften zeigt, ist

Zahlentafel 7. Hóhe der Lasten der einzelnen Zechen bzw. Gesellschaften in den drei Abgabegruppen
und insgesamt im Yergleich zum Jahre 1913 (= 100)*.

Zeche
bzw.

Gesell
schaft

1925 1926

Staatssteuern
Oemeinde-

steuern
sonstige
Abgaben

insges. Staatssteuern
Gemeinde

steuern
sonstige
Abgaben

insges.

1 148,78 173,69 455,56 194,49 149,63 547,51

2 562,95 86,24 160,45 176,64 1039,13 101,09 121,35 264,58

3 2648,93 215,50 205,08 517,35 2476,09 201,07 201,07 484,29

4 895,49 90,83 163,35 265,59 868,36 87,16 197,01 261,61

5 3059,99 250,15 363,11 730.36 3450,54 264,68 306.12 812,48

6 487,47 267,17 232,48 332,01 518,25 303,77 197,07 358,12

7 763,42 148,13 135,31 245,73 785,82 113,79 114,69 221,98

8 599,62 134,69 123,10 201,23 871,05 115,54 94,32 223,46

9 731,49 114,38 190,30 218,08 1006,10 120,60 119,74 260,76

10 696,50 179,78 158,46 318.07 533,83 162,17 156 82 262,60

11 2687,56 144,90 146,08 232.04 3222,56 98,13 124,71 205,86

12 885,82 134,85 191,22 258.56 1367,42 140,36 199,42 330,11

13 923,82 64,39 189,97 226,60 750,64 68,02 200°,22 267,63

14 365,38 234,91 810,29 376.06 247,05 742,69

15 751,86 166,23 181,92 304,96 701,55 163,84 138.76 287,11

16 1541,89 215,24 204,20 461,22 2472,20 221,66 319,52 653,72

17 1086,37 279,19 143,05 496,16 1237,72 300,56 175,48 563,54

18 793,32 182,63 252,19 377,45 890,25 171,18 195.72 400,62

19 8121,89 274,90 208,08 526,24 12722,15 208,06 310,07 632,45

20 740,94 267,72 208,77 398 91 1507,07 240,07 176.00 608,54

21 817,57 116,70 189,71 255,07 1011,71 135,87 296.95 313,35

22 1844,88 147,13 235,69 304,04 2147,55 11Q,07 460,08 324,15

23 682,04 211,14 991.00 425,43 719,99 100,54 304.54 352,08

24 162,44 137,29 240,18 148,35 153,99 260.86

25 1203,10 164,71 147,97 312,64 1461,99 103.07 81,28 364.57

26 946,91 83,19 702,74 909,66 33,14 757.80

27 1422,65 173,58 402,03 419,06 1903,99 133.69 987,39 492,22

Durch schn. 1065,01 175,11 264,21 354,21 1259,40 169,58 205,17 380,97

Die Oeineindezuschiage zur Einkominensteuer 1913 sind in den Gemeindesteuern enthallen.
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aus dieser Aufstellung die verhaltnisma8ige Steige
rung der offentlichen Abgaben gegenuber dem letzten 
Vorkriegsjahr zu ersehen. Bei den Reichs- und Staats- 
steuern beliiuft sich die grofite Steigerung im Jahre
1925 auf das 80,22fache, im Jahre 1926 bei der 
gleichen Gesellschaft auf das 126,22fache. Die 
geringste Steigerung betragt in den beiden genannten 
Jahren 387 bzw. 418 o/o, Fiir die Gemeindesteuern 
belaufen sich die hóchsten Zahlen auf das 9,47fache 
bzw. auf das 9,09fache, wahrend die niedrigsten 
Zahlen gegenuber 1913 ( 100) nur 64,39 bzw.
68,02 o/o ausmachen. Die einmaligen Steuern und 
sonstigen Abgaben zeigen Hóchststeigerungen von 
891 bzw. 1902 o/o gegenuber Abnahmen auf 83,19 bzw. 
33,14«/o. Im Durchschnitt sind im Jahre 1925 die 
Reichs- und Staatssteuern um das 9,65fache, dagegen 
die Gemeindesteuern nur um 75 "b gegenuber 1913 
gestiegen. Fiir das Jahr 1926 lauten die entsprcchen- 
den Zahlen auf das ll,59fache bzw. 70%. Insgesamt 
sind die offentlichen Abgaben gegenuber dem letzten 
Vorkricgsjahr 1925 um 254°/o, 1926 um 281.o/o ge
stiegen.

Wie aus den Zahlentafeln 5 und 7 zu ersehen ist, 
haben sich die Reichs- und Staatssteuern durchweg in 
weit starkerm Mafie erhoht ais die Gemeindesteuern. 
Dies liegt zunachst einmal an der Einfuhrung zahl- 
reicher neuer Reichs- und Staatssteuern (vgl. dic 
Zahlentafel auf Seite 376), dereń Gesamtaufkommen 
sich 1926 auf nicht weniger ais 24,21 Mill.«//ć beliiuft. 
Nicht minder groBe Bedeutung kommt aber auch dem 
durch die Erzbergcrsche Steuerrcform herbeigefiihrten 
Fortfall des Gemeindezuschlages zur Einkommen- 
steuer zu. Wie grofi diese Bedeutung fiir das Steige- 
rungsverhaltnis der Reichs- und Staats- bzw. der 
Gemeindesteuern ist, erhellt schon daraus, daB der 
Gemeindezuschlag zur Einkommcnsteuer im Jahre

1913 34,60 o/o der gesamten Gemeindesteuern und gar 
127,48 o/o der Reichs- und Staatssteuern ausmachte. 
Wahrend im Frieden das Einkommen sowohl vom 
Staate ais auch von den Gemeinden besteuert wurde, 
wird nunmehr die Korperschaftsteuer einheitlich ais 
Reichssteuer erhoben. Da ihr Aufkommen indessen 
zum iiberwiegenden Teil im Wege des Finanzaus- 
gleichs an die Lander und Gemeinden zuruckflieBt. 
ist sie naturgemafi gegenuber der Staatseinkommen- 
steuer der Vorkriegszeit in aufierordentlich grofiem 
Mafie erhoht worden. Sie ist zwar formal, nicht aber 
in vollem Umfange auch tatsachlich ais Reichssteuer 
zu bewerten. Um einen treffenden Vergleich mit den 
Vorkriegsverhaltnissen zu crnioglichen, mufite dein- 
nach die Korperschaftsteuer aufgeteilt werden in dic 
Betrage, die dem Reich und PreuBen auf der einen 
und den Gemeinden auf der andern Seite zuflieficn. 
Eine derartige Trennung ist hier indessen nicht durch- 
fiihrbar, da es an den nótigen Unterlagen fehlt. In 
der Zahlentafel 8 sind, um auch einen Vcrgleich nach 
der andern Richtung zu ermóglichen, die Zahlen fur 
das Jahr 1913 in der Weise ermittelt, dafi bei den 
Reichs- und Staatssteuern der Gemeindezuschlag zur 
Einkommensteuer mit beriicksichtigt, dagegen in der 
Gruppe der Gemeindesteuern fortgelassen worden ist. 
Ein Vergleich dieser Angaben mit denen der Zahlen
tafel 5, ais dereń Erganzung hinsichtlich des Jahres 
1913 sie anzusehen sind, ergibt somit ein ganz anderes 
Bild. Durchweg erscheinen nunmehr fiir das Jahr 
1913 die Reichs- und Staatssteuern um ein bedeuten- 
des hóher ais in Zahlentafel 5. Wahrend sie sich nach 
dieser im Durchschnitt auf 5,9 Pf./t stellen, ergibt sich 
aus -Zahlentafel 8 ein Durchschnitt von 13,8 Pf. t. 
Nach Zahlentafel 5 belief sich der hochste Tonnen- 
satz auf 15 Pf., der niedrigste (drci Gesellschaften 
bezahlten iiberhaupt keine Staatssteuern) auf 1 Pf.

Z ah le n ta fe l 8. Die steuerliche Belastung der einzelnen Zechen bzw. Gesellschaften im Jahre 1913 
bei Hinzurechnung des Gemeindezuschlages zur Einkommensteuer zu den Reichs- und Staatssteuern.

Zeche
bzw.

Staatssteuern Gemeindesteuern sonstige Abgaben insges.

Gesell je t je t je t je t
schaft J t J t Jt J t • Jt J t J t J t

1 5 095 . 0,03 15 000 0,08 3 234 0,02 23 328 0,12
2 73 057 0,21 43 547 0,13 15 831 0,05 132 435 0,38
3 246 850 0,09 275 081 0,10 60 419 0,02 582 350 0,22
4 242 236 0,21 153 541 0,13 54 619 0,05 450 396 0,39
5 297 477 0,09 296837 0,09 51 218 0,02 645 532 0,19
6 74 149 0,07 133 554 0,12 28 814 0,03 236 517 0,21
7 54 758 0,12 46 299 0,10 12 098 0,03 113 155 0,25
8 58 614 0,10 63 075 0,11 12 390 0,02 134 079 0,23
9 186847 0,09 827 520 0,38 89 215 0,04 1 103 582 0,51

10 592 254 0,16 410317 0,11 106 940 0,03 1 109 511 0,30
11 274 869 0,14 182 935 0,09 67 107 0,03 524 911 0,27
12 1 101 664 0,14 1 213 458 0,15 263 889 0,03 2 579 011 0,32
13 51 756 0,22 41 372 0,18 3 737 0,02 96 865 0,42
14 66000 0,07 99 693 0,10 34 271 0,03 199 964 0,20
15 985 473 0,19 586 137 0,11 182 089 0,03 1 753 699 0,33
16 316 295 0,17 217 032 0,12 77 391 0,04 610 718 0,34
17 151 115 0,11 248 589 0,18 99 843 0,07 499 547 0,37
18 249 675 0,34 75 351 0,10 16611 0,02 341 637 0,47
19 95 904 0,11 69 393 0,08 20 290 0,02 185 587 0,21
20 180 854 0,11 208 258 0,12 57 082 0,03 446 194 0,26
21 223 730 0,16 174 179 0,13 27 800 0,02 425 709 0,31
22 366 560 0,14 357 736 0,13 58 597 0,02 782 893 0,30
23 663 046 0,15 717123 0,16 158 296 0,04 1 538 465 0,34
24 58 809 0,10 42 336 0,07 12 420 0,02 113 565 0,19
25 76161 0,12 96 862 0,15 19 555 0,03 192 578 0,30
26 —

0,11
27 584 0,38 89 343 1,24 116 927 1,62

27 60137 67 827 0,13 3 038 0,01 131 002 0,24

ZUS. 6 753 385 0,138 | 6 690635 0,137 | 1 626 137 0,033 | 15 070 157 0,308
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Z a h l e n t a f e l  9. Hohe der Lasten der einzelnen Zechen bzw. Gesellschaften in den drei Abgabegruppen 

und insgesamt im Yergleich zu dem Jahre 1913 (=100)'.

Zeche
bzw.

Gesell
schaft

1925 1926

Staats
steuern

Genieinde-
steuern

sonstige
Abgaben

insges.
Staats
steuern

Gemeinde
steuern

sonstige
Abgaben

insges.

1 1388,81 199,30 173,69 455,56 1644,79 260,53 149,63 547,51
2 174,53 186,06 160,45 176,64 1039.12 101,99 121,35 264,58
3 777,95 352,09 205 08 517,35 727,19 328,52 201,07 484,29
4 343,41 179,18 163,35 265,59 333.01 171,94 197,01 261,61
5 1134.93 407,86 363,11 739,36 1279.7S 431,55 306,12 812,48

6 487,47 267,17 232,48 332,01 518,25 303,77 197,97 358,12

7 253,75 265,09 135,31 245,73 785,82 113,79 114,69 221,98
8 199,48 218,21 123,10 201,23 871,05 115,54 94,32 223,46

9 684,20 116,05 199,30 218,98 941,05 122,36 119,74 260,76

10 354,40 307,24 158,46 318,07 271,63 277,15 156,82 262,60
11 166,22 362,49 146,OS 232,04 199,31 245,48 124,71 205,86

12 325,68 212,26 191,22 258,56 502,75 220.93 199,42 339,11

13 316.5S 117,34 189,97 226 60 257,23 123,96 2002,22 267,63
14 1415,72 607,27 234,91 810,29 1177,80 625,03 247,05 742,69

15 313,22 329,29 181,92 304,96 292,26 324,54 138,76 287,11

16 555,15 415,99 204,20 461,22 890,10 428,39 319,52 653,72

17 1086,37 279,19 143,05 496,16 1237,72 309,56 175,4S 563,54

1S 340,30 528,18 252,19 377,45 385,74 495,08 195,72 400,62

19 518,03 630,59 208,08 526,24 811,45 479,34 310,07 632,45

20 535,93 332,05 208,77 398,91 1507,07 249,07 176,00 608,54

21 296,54 212,23 189,71 255,07 366,96 247,10 296,95 313,35

22 348,78 269,39 235,69 304,04 406,00 218,01 460,08 324,15

23 450,48 277,42 991,00 425,43 475,55 250,35 304,54 352,98

24 155,43 388,10 137,29 240,18 216,08 354,43 153,99 260,86

25 438,36 247,03 147,97 312,64 1461,99 193,07 81,28 364,57

26 946,91 83,19 792,74 909,66 33,14 757,80

27 592,98 263,33 492,03 419,96 793,61 202,81 987,39 492,22

Durch schn. 468,1S 267,77 264,21 . 354,21 553,63 259,30 205,17 380,97

Dic Gemelndezuschlage zur Einkommensteuer 1913 sind den Staatssteuern zugesclilagen.

Fiir dic Zahlentafel S lauten dic entsprechenden 

Betriige auf 34 bzw. 3 Pf. ( hier ist nur eine Gesell

schaft frei von Reichs- und Staatssteuern). Bei den 

Gemeindesteuern steht einem Durchschnittssatz von

21,6 Pf./t in Zahlentafel 5 cin solcher von 13,7 Pf./t 

in Zahlentafel S gegenuber. Die hóchsten und klein- 

sten Ziffern stellen sich auf 39 und 10 Pf./t bzw. 

38 und 7 Pf./t.

Uin auch einen Uberblick iiber die Entwicklung 

der steuerlichen Belastung der einzelnen Gesell

schaften entsprechend den in Zahlentafel 8 ein- 

gesetzten reranderten Zahlen zu ermóglichen, sind in 

Zahlentafel 9 in gleicher Weise wic in Zahlentafel 7 

die Verh;iltniszahlen entsprechend den Angaben der 

Zahlentafel S eingesetzt. Nunmehr belauft sich die 

hóchste verhaltnisrnaBige Steigerung bei den Reichs- 

und Staatssteuern im Jahre 1925 auf das 13,16fache,

1926 auf das 15,45fache und die kleinste Zunahme 

in den gleichen Jahren auf 55,43 bzw. 99,31 o/o. Fiir 

die Gemeindesteuern lauten die hóchsten Ziffern auf 

946,91 bzw. 909,66% , die niedrigsten auf 116,05 bzw. 

101,99o/o. Im Durchschnitt betragt die Steigerung der 

Reichs- und Staatssteuern im Jahre 1925 gegenuber 

1913 nach Zahlentafel 7 (ausschlielilich des Ge- 

meindezuschlages) 965,01% gegenuber 368,18% nach

Verg l e i chswe i se  H o h e  der  Reichs- u n d  Staats

steuern s o w i e  d e r  G e m e i n d e s t e u e r n  

g e g e n u b e r  1913 (=100).

Entsp
Zahlentafel 7 

Reichs- und Gemeinde- 
Staatssteuern steuern

rechend
Zahlentafel 9 

Reichs- und Gemeinde- 
Staatssteuern steuern

1925
1926

1065,01
1259,40

175,11 
169,5S

468,1S 
553,63

267,77
259,30

Zahlentafel 9 (cinschlieUlich Gemeindezuschlag). Fiir 

die Gemeindesteuern lauten die Zahlen auf 75,11 und

1 67,77 % . Im Jahre 1926 sind ahnliche Abweichungen 

zu v.erzcichnen; naheres ist aus der nebenstehenden 

Zusammenstellung zu entnehmen:

Realsteuersatze der Betriebsgenieinden.

Zahlentafel 10 enthalt eine Zusammenstellung 

iiber dic Re a l s t e u e r z u s c h l a g s a t z e  der hauptsach- 

lichsten Be t r i e b s ge n i e i n d e n  des Ruhrbergbaus fur 

dic Jahre 1925/27. Diese Ubersicht wird um so mehr 

Interesse begegnen, ais aus ihr die auBerordentliche 

Mannigfaltigkeit der gemeindlichen Steuerpolitik zu 

ersehen ist. Bei Betrachtung der Gewerbesteuer fallt 

vor allen Dingen der grolie Umfang auf, der der 

Lohnsummensteuer im Rahmen der Gewerbebesteue- 

rung zufiillt. W ahrend von den im Jahre 1927 ver- 

zeichnctcn 43 Gemeinden lediglich neun, d.s. 20,93 % , 

neben der Gewerbeertragsteuer Gewerbekapitalsteuer 

erhoben, verlegten sich 34, d.s. 79,07 % , auf die Lohn

summensteuer. 1926 erhoben Gewerbekapitalsteuer 

nur zwólf, Lohnsummensteuer dagegen 37 Gemeinden. 

Man wird nicht fehlgehen, wenn man in dieser starken 

BcYorzugung der Lohnsummensteuer eine besondere 

Belastung des Bergbaus sieht, der bekanntlich im 

V er gleich zu andern Gewerbearten auBerordentlich 

hohe Lohnkosten fiir die Gewinnung seiner Erzeug

nisse aufzubringen hat. Bemerkenswert ist weiter noch 

die verhaltnismafiig groBe Hohe, die die Gewerbe

steuer, im besondern aber die Lohnsummensteuer im 

Vest Recklinghausen aufweist. Die starkę Anspannung 

der Gewerbesteuer bedeutet fiir die hier belegencn 

Zechen schon deshalb eine aulierst schwerwiegende 

Belastung, weil sic daneben zum gróBten Teil mit 

ihrer Forderung auch noch der ais Sondersteuer zu be- 

wertenden staatlichen Bergwerksabgabe unterliegen.
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Z ah le n ta fe l 10.
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Ahlen................................. 650 ___ 750 250 ___ 700 _ 2100 250 _ 525 • •- . 2100 225
Bochum............................ 600 2500 — 300 — 600 2500 300 — 625 2600 — 300
Bockuni............................ 500 — 800 200 — 400 — 1600 200 — 400 __• 1600 200
B ó r n ig ............................ 700 2100 — 200 — 1000 3500 — 250 — 750 3000 — 200
B o ttrop ............................ 600 5000 — 150 — 600 4500 — 250 — 600 4000 — 225
Brambauer........................ 700 — 700 250 — 500 — 1500 ISO — 380 _ 1200 150
B u e r ................................. 750 5000 — 200 — 600 4500 — 275 — 600 4000 — 275
D a lte ln ............................ 300 5000 — 200 — SOO 3200 — 200 — 550 3000 — 200
D o rtm und ....................... 540 1830 — 250 — 500 1800 — 250 — 575 2100 — 250
Essen................................. 500 3000 — 225' 100 625 2500 __ 300 — 625 2500 — 300
Frillendorf....................... 600 3500 —' 150 — 600 2400 — 200 — 600 2400 — 200
Gelsenkirchen................... 500 2500 — 280 _ 600 2300 — 290 — 600 2300 — 300
G e r th e ............................ 750 3500 — 3002 100 600 2300 — 200 — 550 2200 — 200
G la d b e c k ....................... 600 5000 — 2S0 — 600 4500 — 250 — 600 4000 — 250
H a m b o rn ........................ 450 2000 — 230 — 625 2500 — 250 — 625 2500 — 250
HeeBen ............................ 465 3000 — 165 — 465 2400 — 165 — 550 2200 — 190
H e is ingen ........................ 400 4000 — 150 — 600 2400 — 150 —
H e r n e ............................ 600 2500 — 175 — 600 2400 — 200 — 600 2400 — 200
Herringen bei Hamm . . 250 — 500 150 — 400 — 1000 150 — 500 — 1500 150
H e r te n ............................ 235 3900 — 150 — 650 3800 — 230 ___ 600 3350 _ 230
Holzw ickede................... 800 1500 — 200 — 900 2000 — 200 __ 800 2000 __ 200
H o m b e rg ........................ 750 — 1800 500 — 700 — 2500 250 __ 600 _ 2400 225
K a rn a p ............................ 300 2000 — 200 — 600 2400 — 275 — 275
Kirchhórde....................... 920 3700 — 150 — 1000 4000 — 250 — S50 3400 — 2I54
K le y ................................. 500 1500 — 100 — 500 2U00 — 100 —
K r a y ................................. 1600 — 700 225 50 600 — 2100 300 — 525 2100 — 250
Kupferdreh........................ 600 — 720 200 — 780 — 2040 225 —
L a e r ................................. 900 — 1000 300 _ 750 . — 2000 250 — 750 _ 2000 250
Langendreer................... 650 1750 — 200 100 550 1750 — 200 200 550 1750 — 200
L in tfo rt............................ 400 — 400 150 — 150 — 300 150 __
M a r l ................................. 400 3000 — 220 — 400 2750 — 240 _ 550 3000 __ 200
M o rs ................................. 500 2750 — 250 — 550 2700 — 250 — 500 2200 — 250
Miilheim............................ 400 2000 — 0,353 100 400 2000 — 0,403 — 450 1800 — 0,453
Neukirchen (Kreis Mors) . 600 — 300 200‘ — 550 — 900 200 — 400 _ SOO 200
O be rhausen ................... 600 3600 — 200 — 650 2600 — 200 — 650 2600 — 250
O e s p e l ............................ 7000 4000 — 150 50 700 2800 — 200 — 650 2600 — 200
O s te r fe ld ........................ 750 3600 — 250 — 750 3000 — 250 _ 650 3200 — 250
Q u e re n b u rg ................... • 750 2000 — • 250 — 750 2000 — 250 — 1000 2000 — 250
Recklinghausen-Stadt . . 600 5000 — 150 650 4500 — 300 — 600 4000 _ 250
Recklinghausen-Land . . 750 4500 — 140 — 800 3600 — 170 — 675 2700 — 225
Repelen-Baerl................... 600 ■— 850 200 — 500 — 2000 175 — 500 ___ 1500 160
Rheinhausen................... 300 3000 — 250 —. 750 3000 — 250 — 675 2700 :.__ 225
S o d in g e n ....................... 700 2500 — 200 — 700 3000 — 200 — 7 30 2650 ■—. 150
Steele ................................. 600 _ 650 200 100 600 — 1500 250 — 500 _ 1500 250
S te rk rade ....................... 500 3400 — 250 — 650 2600 — 250 — 725 2900 — 250
Stoppenberg................... 700 3500 — 150 — 600 2400 — 150 — 600 2400 _ 200
Wanne-Eickel................... 900 4000 — 200 100 900 3000 — 250 — 825 4000 ___ 250
Wattenscheid................... 700 3000 100 200 100 700 2500 — 250 ___ 725 2900 ___ 300
Werden-Land................... 500 4000 — 200 — 700 2800 — 200 —

1 Unbebaut 200 %. - Bebaut 250 %. '• Des gemeinen Wertes. 1 Unbebaut 250

Zahlentafel 11. Kórperschaftsteuer (1913 Gesamt- 
einkommensteuer) in Prozent vom Gewinn'.

Zeche
bzw.

Gesell
schaft

1913

%

1925

%

1926

%

1 12,60 27,28 293,53
2 11,21 264,16 37,62
3 10,06 30 36 1107,29
4 1,30 2 151,12
5 13,13 108,36 20,293
6 6,24 7.00 2
7 12,51 2 73,73
8 5,08 83,77 62,43
9 7,15 85,33 2

10 8,00 2 168,29

Durchschn. 8,91 122,974 135,18

1 Die Sleuern sind jeweiis mit dcm Gewinn des voraufgegangenen 

Jahres verg!ichen. Bei Feststellung des Gewinns sind Vortrage und be- 
sondcre Rucklagen mit berucksichtigt. Verlust. 15 Vorlauffge Leistungen. 

* Durchschnitt ohne Zeche 7.

Steuern und Gewinn.

In Zahlentafel 11 ist fiir eine Reihe von Gesell
schaften das Verhaltnis der gesamten Einkommen- 
steuer (1913) bzw. der Kórperschaftsteuer (1925/26) 
zum Gew inn dargestellt. Da die Einkommen- lrzw. die 
Kórperschaftsteuer jeweilig den Gewinn des vorauf- 
gegangenen Geschaftsjahres erfafit, ist hier der 
Gewinn des voraufgegangenen Geschaftsjahres ein- 
gesetzt. Bei seiner Feststellung sind auBer der aus- 
geschiitteten Diridcnde bzw. Ausbeute die Vortrage 
(auf das nachste Geschaftsjahr) Sowie besondere 
Rucklagen berucksichtigt. Im Jahre 1913 steht einem 
kleinsten Betrag der gesamten Einkommensteuer mit
1,30 °/o des Gewinns ein hóchster mit 13,13"" 
gegeniiber. Fiir den Durchschnitt der Gesellschaften 
belauft sich die Steuer auf 8,91 fl,'o des Gewinns. In 
den beiden Jahren 1925 und 1926 ist eine ganz er
hebliche Steigerung festzustellen. Das beruht zu- 
nachst einmal darauf, daB die Gewinne verhaltnis-
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Zahlentafel 12. Ausgeschuttete Dividende 
bzw. Ausbeute und Gesamtsteuern 1913 und 1926 

je Tonne Nutzfórderung:.____________

Zeche 1913 1926
bzw. ausgesch. Gesamt- ausgesch. Gesamt

Gesell Dividende steuern Dividende steuern
schaft Jt Jt Jt ■Jt ■

1 1,51 0,39 1,26 1,18
2 0,56 0,19 1,31 1,63
3 0,85 0,32 0,87 1,11
4 2,31 0,34 1,24 1,64
5 1,43 0,30 1,06 1,54
6 2,03 0,38 — 0,83
7 1,12 0,31 0,53 1,02

0,868 — —

9 0,87 0,44 0,88 0,87
10 0,76 0,09 0,64
11 1,52 0,22 0,36 1,09
12 2,57 0,42 1,12 0,97
13 0,25 0,47 1,22 1,86
14 _ ,— — 0,69
15 — 1,62 — 1,17
16 1,33 0,37 0,70 1,98

1,6817 1,32 0,20 0,57
18 — — 0,58

0,6019 1,01 0,12 —

20 1,23 0,38 0,96 1,03

Durchscim. 1,18 0,31 1 0,81 1,25

rhaBig stark zuruckgegangen sind, dagegen die Kórper- 
schaftsteuer aber in starkem Ma Be zugenommen hat. 
Der kleinste Betrag belault sich 1925 auf 7, der 
groBte auf 264,16 o/o des Ge- 
wińns. Im Durchschnitt betragt 
der' Anteil 122,97o/o. Fiir das 
Jahr 1926 ist eine weitere 
Steigerung des Anteiisverhalt- 
nisses zu verzeichnen, und zwar 
belauft sich der kleinste Anteil 
auf 20,29, der groBte auf 
auf 1107,291 o/o. Im Durchschnitt 
betragt der Anteil 135,18 o/o des 
Gewinns. Niiheres ist der Zah- 
lentafel 11 zu entnchmcn.

Die Entwicklung des auf die 
Tonne Nutzfórderung entfalle- 
nen Anteils der ausgeschiitteten 
Diyidende bzw. Ausbeute und 
der Gesamtsteuern gegeniiber 
der Vorkriegszeit ist fiir das 
Jahr 1926 fiir 20 Gesellschaften 
des Ruhrbergbaus in Zahlen
tafel 12 dargestellt. Hiernach 
bewcgte sich die Diyidetide im 
Jahre 1913 zwischen 2,57 M 
und 0,25 M, 1926 zwischen
1,31 ,/ć und 0,36 M  je Tonne 
Nutzfórderung. Vier der unter- 
suchten 20 Gesellschaften oder 
ein Fiihftcl haben im Jahre 1913 
keine Dividende ausgeschiittet; 
im Jahre 1926 waren es sechs 
Gesellschaften oder 30 o/o der 
Gesamtzahl. Die steuerlichen 
Lasten erreichten 1913 in ihrem 
Hóchstbetrage .1,62 M  und im 
Mindestbetrag 0,09 M  je Tonne 
Nutzfórderung. Fiir 1926 be- 
laufen sich die entsprechenden

1 Hier durften indessen besondere Ver- 
haltnisse vorliegen.

Zahlen auf 1,98 Jb  bzw. 0,58 M. lin Durchschnitt 
der 20 untersuchten Gesellschaften betrug die aus
geschuttete Dividende fiir das Jahr 1913 je Tonne 
Nutzfórderung 1,18 M  gegeniiber 0,31 Jb an Steuern. 
Die Steuern machten mithin 1913 26,27 «/o der aus- 
geschiitteten Dividende aus. Im Jahre 1926 hat sich 
das Verhaltnis zwischen Dividende und Steuern um- 
gekehrt; wahrend die Diyidende gegeniiber 1913 um 
31,36 % auf 0,S1 Jb je Tonne Nutzfórderung gefallen 
ist, haben die Steuern eine Steigerung um 303,23 o/o 
auf 1,25 M erfahren. Der Betrag der Steuern je Tpnne 
Nutzfórderung iibersteigt nunmehr den der Dividende 
um 54,32 o/o. Die Entwicklung von Dividende und 
Gesamtsteuern je Tonne Nutzfórderung ist fur 
einzelne der untersuchten Gcsellschaften und ihren 
Durchschnitt in den Abb. 3 und 4 dargestellt.

Es erscheint angebracht, zur Abruudung des 
Gesamtbildes am SchluB dieser Ausfiihrungen der 
Entwicklung der steuerlichen Lasten die einiger 
andern bergwirtschaftlich bedeutungsvollen Faktoren 
gegenuberzustellen. Dies ist in Abb. 5 in der Weise 
geschehen, daB steuerliche Belastung, Arbeitgeber- 
beitrage zur sozialen Versicherung, Arbeitskosten, 
Wert der bergbaulichen Erzeugung und Gewinn, 
alles je Tonne Nutzfórderung berechnet, in ihrer Ent
wicklung gegeniiber dem Jahre 1913 ( 100) fiir 1926
miteinander verglichen werden. Das Schaubild ist so

Abb. 3. Die Entwicklung von Dividenden und Steuern je Tonne Nutzfórderung 
bei einzelnen Gesellschaften des Ruhrbergbaus.

1913 W2S
Abb. 4. Steuern und Dividende je Tonne Nutzfórderung im Durchschnitt 

der in Zahlentafel 12 aufgefuhrten Zechen bzw. Gesellschaften.
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U M S C f i  A U.
Das neue Laboratorium fiir Aufbereitung an der 

Bergakademie Freiberg.

Von Professor H. M a d e i ,  Freiberg (Sa.).

Mit dem Begimi des Studienjahres 1027/28 wurde ani 
31. Oktober 1927 an der Bergakademie Freiberg das neu- 
erbaute Aufbereitungslaboratorium in den Dienst der Hoch- 
schule gestellt. Damit war einem fiihlbaren Mangel in der 
Ausbildung der Studierenden des Bergfachs abgeholfen. 
Zwar bestand schon vor dem Ausbruch des Krieges die 
Absicht, den Unterricht in der Aufbereitung durch eine 
praktische Ausbildung im Laboratorium zu erganzen, ie- 
doch lieB sie sich des Krieges wegen nicht durchfiihren. 
Erst im Jahre 1926 konnte der Bau begonnen und im Laufe 
des Jahres 1927 die Inneneinrichtung beschafft werden.

Infolge des groBen Aufschwunges, den die Auf- 
bereitungstechnik in den letzten Jahrzehnten genommen 
hat, war es nicht leicht, ein Laboratorium zu entwerfen, 
das sowohl dem Unterricht ais auch der Forschung in 
gleicher Weise zu entsprechen und das mit der Weiter- 
entwicklung von Wissenschaft und Technik Schritł zu 
halten rermag, ohne in den wesentlichsten Teilen vor- 
schnell zu veralten.

Das Aufbereitungslaboratorium einer Bergakademie 
hat zwei Aufgaben zu erfullen. Erstens sollen die Studie- 
renden mit der Handhabung und mit den Eigenschaften 
der wichtigsten Aufbcreitungsmaschinen yertraut gemach 1 Abb. I. Ansicht des Aufbereitungslaboratoriums.

Steucr-, Sozial- und Lohnpolitik sowie der hierzu in 
offenbarem MiBverhaltnis stehenden Preispolitik er- 
wachsenden Belastungeu hat ertragen kónnen, so ist 
dies lediglich der unter Anspannung aller Kraftc 
durchgefiihrten Rationalisierung des Bergwerks- 
betriebes zu danken. Die durch d e Rationalisierung 
nutzbar gemachten Reserveh sind liuninehr erschópft. 
Es ist allerhóchste Zeit, dali sich die óffentliche 
Hand dariiber klar wird, dali eine Fortfuhrung der 
bisherigen wirtschaftsfeindlichen Politik durch keiner- 
lei MaBnahmen des Bergbaus mehr ausgeglichen wer
den kann und jegliche weitere Belastung, sei es in der 
Steuer-, der Sozial- oder der Lohnpolitik zu einer un- 
mittelbaren Bedrohung der Lebensfahigkeit des Ruhr
bergbaus werden muli.

Zusam men fassung.

Nach kurzem Hinweis auf die steuerlichen Verhalt- 
nisse der Vorkriegszeit und die durch die Erzberger- 
sche Steuerreform hierin eingetretenen Anderungen wird 
die Belastung des Ruhrbergbaus mit Steuern und óffent- 
lichrechtlichen Beitragen fiir die Jahre 1925 und 1926 
und im Vergleich zum Jahre 1913 untersucht. Hierbei 
werden sowohl die einzelnen Steuern und Steuergruppen 
(Reichs- und Staatssteuern, Gemeindesteuern, einmalige 
Steuern und sonstige Abgaben) ais auch die óffentliche 
Belastung einzelner Zechen bzw. Gesellschaften be
handeit. Ais Erganzung ist die Zusammenstellung der 
Realsteuerzuschlagsatze der hauptsachlichsten Betriebs- 
gemeinden des Ruhrgebiets anzusehen. An dem Beispiel 
einer Reihe von Gesellschaften wird alsdann die 
Entwicklung des Verhaltnisses von Gewinn und 
Steuern, zuriickgefiihrt auf die Fórdereinheit, dargestellt.

fff/J f926

Abb. 5. Hóhe der steuerlichen Belastung, der Sozialabgaben, 
der Arbeitskosten, des Oewinns und des Wertes der Kohlen
gewinnung je Tonne Nutzfórderung 1926 gegenuber 1913.

iiberzeugend, daB sich nahere Darlegungen erubrigen. 
Wenn der Ruhrbergbau bisher die ihm aus der
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Erc/geschojs

a  ff/eidersb/age 

6 Abor/e 

c T IsM erei 

d  /lec/tan. h/er/rs/a// 
e yorhaU e

1 iS teinbrec/rer

2 M g/zenm ii/j/e
3  S/ac/re/n/a/zenm iiM e 

v /,iam m erm SA/s
5  Sch/euderm uh/c

6 óche/benm i/M e
7 /a/ruum  -Ze//en/7/fer 

i  Luf/pum pe
9 /a/fuum - B eha//er

10 H om pressor 

// O o rr -E indic/fer
12 óieb /ose  ffuge/m i/M e

13 D o rr - /f/s s s ie re r 
w  d u m b o /d l/ie rd

15 E e rra ris h e rd

16 /le rh u /e sh e rd

17 L u ff h e rd
U  óe /zm asch ine  (,'grob•)
19 S e /zm asc /iin e  (fe /n )
20 L abo r- S e fzm gsc/iine
21 Z i/fe rs ie b  

22B andsieb  
23óc/iu//e /s/eb

f  P ro fesso rz/m m er 

g  A ssis/e n /e nzim m e r 
// Chem . A rb e ifsz im m e r 

i  /li/fro s /to p ie r-  ty. h tg g e z/m m e r 

2 '/ T iege/ofen

25 i i  u fe /o fe n

W

26 S cM e f- u . S c fin e id m asc /tin e n

27 óieb /fu ffe /m uh /e
28 E /ro f- S c fiau m e r

2 9 /lin . Sep. - l/ersuchsan/age
30 Łabon-/~/o/a/ionsan/age
31 A u fg abe ru /irw e r/r

32 P ra z is io n s  - u.P -  ęeb /ase

33 B em a - B ingn ja/zenm uh/e  m i/
V en /i/a /o r u n d  Z g/r/on  

3V flin g s c h e id e r

35  •S /a r/lsc /ie /d e r
36 S ch /uachsche ide r

37 (jesch/ossene ffuge/m O M e
38 h iń d s ic /rfe r

39 H onische M uge/m iih/c

40  A u f z u g

Abb. 2. Orundrisse der beiden Stockwerke des Aufbereitungslaboratoriums.

werden. Diese Aufgabe erfordert móglichst betriebsmaBige 
Maschinen. Dem steht aber in einem Laboratorium die Be- 
schaffung der nótigen Durchsatzmenge entgegen, so dali 
liier ein Mittelweg eingeschlagen werden mulSte. Bei 
vielen Maschinen wiihlte man die kleinste im Handel be- 
findliche GroBe, bei andern gróBere Bauarten, nur bei 
einigen wenigen normale Betriebsgrófien (Herde).

Die Handhabung der Maschinen kennenzulernen ist 
wichtig, jedoch nicht ausreichend fiir den werdenden !n- 
genieur. Die zweite Aufgabe eines Laboratoriums besteht 
in der Weckung schopferischer Fahigkeiten in den Studie- 
renden durch Erforschung neuer Aufbereitungsyerfahren 
und vor allem in der Klarstellung der grundlegenden Be- 
griffe der Aufbereitungsgesetze. Diese zweite wichtige 
Fórderung yerlangt im Gegensatz zur ersten genau arbei-

tende Vorrichtungen mit kleinen Abmessungen, so daB 
alle Vorgange und Erscheinungen móglichst eingehend 
beobachtet und gemesscn werden konnen. Beiden Fordc- 
rungen ist, so gut es ging, entsprochen worden.

Das Ayfbcreitungslaboratorium (Abb. 1) ist an das 
Braunkohlenforschungsinstitut der Bergakademie angebaut. 
Der OrundriB des Erdgeschosses (Abb. 2) zeigt einen 
groBcn Arbeitssaal, an den sich eine Tischlerei und eine 
mechanische Werkstatt anschlieBen. Diejenigen Maschinen, 
die Larm und Erschutterungen rerursachen und gróBere 
Mengen von Wasser benótigen, stehen in der Hauptsachc 
im ErdgeschoB. Beim Eintritt in den Arbeitssaal sieht 
man links an der Wand dic Zerkleinerungsmaschinen, und 
zwar einen Steinbrecher, eine Walzenmiihle, ein Stachel- 
walzwerk, eine Hammermuhle, eine Schleuderniiihle und
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eine Scheibenmtihle. Angetrieben werden diese Maschinen 
mit Hilfe einer an der Decke angebrachten Welle, die 
in drei voneinander unabhangige Teile zarfiillt. Dic dazu- 
gehórigen drei Motoren sind auf Tragbrettern zwischen 
den Fenstern untergebracht. An die Zerkleinerungs- 
maschinen schlieBt sich ein Wolfsches Zellcnfilter von
1,5 m Durchmesser und 25 cm nutzbarer Filtertuchbreite 
an. Die bisher damit durchgefiihrten Versuche haben gute 
Entwasserungsergebnisse bei Kohlenschlammen ergeben. 
Zum Eindicken feiner Schlamme stehen im Auslande in 
grofier Zahl dic von der Firma Dorr gebauten Eindicker 
in Anwendung. An der Nordwand des Saales ist ein der- 
artiger Dorr-Zweikammcreindicker von 2 m Durchmesser 
aufgestellt. Da er sich neben und uber dem Sumpf be- 
findet, besteht dic Móglichkeit, alle im Betrieb anfallen- 
den Schlamme durch eine Kreiselpumpe in den Eindicker 
zu heben und dann die eingedickten Schlamme mit Hilfe 
einer Dorrcopumpe /u wciterer Entwasscrung in das Zellcn
filter zu geben.

Weiter folgt eine sieblosc Kugelmiihle \'on1 80 cm 
Durchmesser und 80 cm lichter Lange, die in geschlossenem 
Kreislauf mit dem daneben stehenden Dorr-Klassierer ar- 
beitet. Die Zerkleinerung in geschlossenem Kreislauf hat 
in den letzten Jahren eine groBe Bedeutung erlangt, weil 
sie gleichmiiBigcr und wirtschaftlicher ais auf anderer Weise 
erfolgt. Von den anschlicBenden 3 Schiittelherden soli der 
HerkulĆsherd der Firma Gróppel mit besonderer Belatlung 
fiir grobkórniges Gut unter anderm fiir die Herdaufberei- 
tung der Feinkohle verwendet werden.

Fiir die in let/.ter Zeit besonders hcrvorgetretene 
Luftaufbereitung der Steinkohle ist ein zurzeit noch iii 
Bau stchender Vcrsuchsherd bestimmt. AuBer der Grob- 
und der Feinkornsetzmaschine ist noch eine kleine 
Laboratoriumssetzmaschine vorhanden. An Sieben sind auf
gestellt: ein Schiittelsieb, ein Bandsieb und ein Zittersieb.

Die mechanische Werkstatt und die Tischlerei ent- 
halten die wichtigsten Metali- und Holzbearbeitiuigs- 
maschinen, so daB der Bau neuer Aufbcreitungsvorrichtun- 
gen und dic Anderung yorhandener Maschinen hier vor- 
genommen werden konnen.

Die Einteilung des Grundrisses im Obergeschofi 
(Abb. 2) entspricht fast genau der des Erdgeschosses. Dic 
Aufstellung der Maschinen im obern Arbeitssaal ist je- 
doch so gewiihlt worden, daB ringsum an den Fenstern 
ein Arbeitstisch lauft, auf dem klcinere Untersuchungen

ausgefuhrt werden konnen. Anschlusse fiir Kraft, Gas, 
Wasser, Geblriseluft und Vakuum sind reichlich vorhandcn. 
Maschinen fur die Schwimmaufbereitung und die ma- 
gnetische Aufbereitung sowie einige Zerkleinerungs- 
maschinen stehen in der Mitte des Saales. Fiir die 
Schwimmaufbereitung sind die beiden wichtigsten Yer
fahren, das der Ekof und das der Minerals Separation Co., 
vertreten. Hinter diesen Vorrichtungen stehen eine Renia- 
Kohlenstaubmahlanlage und einige Magnetscheider. Eine 
weitere Mahlanlage fiir Kohlen- oder Gesteinstaub mit 
Kugelmiihle und Windsichtcr ist zurzeit in der Aufstellung 
begriffen.

Fiir die Untersuchung von Erzen und Kohlen sind cin 
chemisches Arbeitszimmer sowie ein Mikroskopier- und 
Wagezimmer vorhanden.

Diimischliffe und Anschliffe konnen auf einer Schleif- 
und einer Schneidmaschine hergestellt, auf Mikroskopen 
untersucht und gegebenenfalls photograpliiert werden. Eine 
Dunkelkammer befindet sich im DachgeschoB, das sonst 
ais Lagerraum Verwendung findet und durch einen kleinen 
Aufzug mit den Arbeitssalen verbunden ist, so dafi sich dic 
Befórderung der beńótigten Stoffe leicht bcwerkstelligcn 
laBt.

An der Liefcrung der Aufbereitungsmaschineii waren 
hauptsachlich die Firmen Fried. Krupp Grusonwerk in 
Magdeburg, Maschinenfabrik Gróppel in Bochum und 
Maschinenbauanstalt Humboldt in Kóln-Kalk beteiligt.

Bei den kiinftigen Arbeiten des Laboratoriums soli 
besonderer Wert auf dic Aufbereitung der Steinkohle 
gelegt werden, weil diese in wirtschaftlicher Hinsicht an 
erster Stelle im deutschen Bergbau steht. In der Auf
bereitung der Kohle, bei der man sich lange Zeit auf 
die Ubernahmc entsprechend abgeiinderter Verfahren und 
Maschinen aus der Erzaufbereitung beschrankt hatte, 
herrscht heute eine grofie Mannigfaltigkeit, da Setz- 
maschinen, Rheowaschen, nasse Herde, Luftherde, Flotation 
usw. mitcinander in Wettbewerb stehen. Keines der ge
nannten Verfahren ist fiir sich allein allen vorkommendcn 
Aufgaben gewachsen, vielmehr ist eine gegenseitige Er- 
garizung notwendig. Aufgabe des Unterrichts im Auf- 
bereitungslaboratorium muB es sein, den Studierenden so 
weit auszubilden, daB er spater in der Praxis die Vorteile 
und Nachteile der einzelnen Verfahren zu beurteilen und 
den Betrieb so wirtschaftlich wie móglich zu gestaltcn 
yermag.

Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfalischen Berggewerkschaftskasse im Februar 1928.
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destwert 
=  Tages- 
schwan- 

kung

1,8
1,2
1.4
2.5 
2,4
1.6 
1,6 
1,8 
2,1 
0,4 
2,2 2,0 2,0

9 1,98

rV
i

io
r

9 5,2
7.5 
6,8
6.5 

11,5
5.1
5.6
5.1
8.4
8.7
7.6
7.7
5.4

9 6,6

8 55,3 
53,8
55.0
48.5
47.5
54.0
55.5
56.7
52.8 
47,3
50.1 
53,7
56.6

8 54,5

9,9
13.7
11.8 
18,0
24.0
11.1 
10,1
8,4

15,6
21.4
17.5 
14,0
8,8

12,1

•gr
.o s;
x *

14,3
13.2 
13,7
15.6
13.7
14.8
15.5
15.2
12.9
15.5 
14,7
14.6
14.3

0,9
21,9
7,4

23.1 
22,0 
23,60,0
9.6 

20,4
19.2
23.2

1.6 
9,7

Stórungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestort
2 =  stark 

gestórt

vorm. nachiu

19 27
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Beobachtungen der Wetterwarte der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum im Februar 1928.

Febr
1923

r

o 2  V) £ :0 
3 ^  "a u -a ̂

3 ‘g o E  ii

N C52

ram
Tagesraittel

Tages-
nuttel

Lufttemper 
0 Celslus

Hdclist-I z  .. 
wert 1 /-e"

ltur

Mindest-
wert

Zeit

Luftfeuc

Abso-
lute

Feuch-
tigkeit

E
Tages-
raittel

htigkeit

Rela-
tive

Feuch-
tigkeit

%
Tages-
mittel

W ind, 
Richtung und Oe 
keit in m/sekj beot 
uber dera Erdbo 

116tn Mecre

Vorherrschcnde
Richtung

vorm. | nachm.

schwlndlg- 
>achtet 36 m 
den und in 
shohe

Mittlere 
Geschwin- 

digkeit 
des Tages

Nie
sch

V
JS»o
JS
cO)
bo

os
mm

Jer-
ag

1 E-=
2  e s

1 11 5

Allgemeine
Witterungserscheinungen

1. 753,9 + 6,9 + 8,1 13.00 + 3,4 5.00 6,5 85 s SSW 5,4 5,1 — regnerisch, triibe

2. 60,7 + 3,9 + 6,9 0 00 + 2,3 9.30 4,6 72 s w s 3,9 0,1 — vorwiegend heiter

3. 59,7 + 2,8 + 3,6 0.00 + 1,4 16.30 4,7 80 s s o s 3,9 1,3 0,7 vorm. Schneefall, nachm. Regen

4. 70,7 + 3,3 + 4,9 15.30 + 1,1 3.30 5,0 82 WSW s s o 2,3 0,1 bewolkt, mSBiger Nebel

5. 65,4 + 5,4 + 7,4 15.00 + 1,8 0.00 5,4 77 SSO s 6,1 5,1 -- bewolkt, abends Regen

6. 70,3 + 4,2 +  6,1 16 00 + 2,8 8.00 5,5 84 NW w 3,2 -- vorm. stark., nachm. schwach. Nebel

7. 74,4 + 5,7 + 7,1 18.00 + 2,4 5.30 5,9 84 SSW s w 5,0 0,0 -- bewolkt, nachm. kurzer Regen

8. 72,9 + 7,0 + 7,3 18.00 + 5,8 6.00 7,4 95 s w s w 6,4 3,1 — nachts u. nachm. Regen

9. 67,1 + 6,4 + 7,4 18.30 + 5,7 8.00 6,2 83 s w s w 6,6 1,5 -- vm. u. nm. schw. Reg., nm. niaB. Neb.

10. 53,0 + 6,6 + 9,4 20.00 + 3,0 22.30 6,4 86 s w WSW 4,4 14,7 -- nachm. u. ab. Reg., 23 Uhr Oewitter

11. 39,9 + 5,4 + 8,4 9.30 + 2,7 2.00 5,0 71 s w s w 9,2 5,5 -- nachts und tags Regen

12. 49,1 -1- 3,8 + 6,4 15.00 + 2,4 4.30 4,9 77 NW WSW 5,1 2,1 -- nachts Regen, zeitweise heiter

13. 49,2 + 2,8 + 4,8 16 00 + 1,6 22.00 5,2 88 SSW s 2,9 7,8 -- nachts u. nachm. Regen

14. 55,9 + 7,5 + 8,3 1800 + 3,5 0.00 6,6 83 SW WSW 4,6 1,2 -- bewolkt, abends Regen

15. 60,9 +10,2 +10,7 17.30 + 6,2 2.00 8,7 92 WSW WSW 3,8 8,3 -- nachts u. nachm. Regen, mSB. Nebel

16. 60,4 +10,2 +12,6 14 30 + 8,9 22.00 8,3 85 WSW s w 7,5 7,1 -- nachts u. abends Regen, maB. Nebel

17. 59,9 + 4,7 + 9,4 3 30 + 1,1 24.00 5,2 75 WSW WNW 7,7 5,2 -- nachts u. t. Rg., ztw. Hg., Gr., Schn.

18. 69,2 + 5,6 + 7,4 16.00 + 1,1 0.00 5,0 72 WNW w 4,0 1,9 -- 313 Gewitt., nachts Reg., vorw. heit.

19. 70,8 + 6,4 + 8,6 16 00 + 4,7 1.30 6,4 84 WSW w 3,3 0,2 -- bewolkt, abends Regen

20. 75,7 + 5,8 + 7,3 14.30 + 5,2 8.00 5,4 75 NNW N 2,0 0,2 -- nachts feiner Regen, bewolkt

21. 75,6 + 3,2 + 7,8 14.00 + 1,0 24.00 4,5 75 SSO ONO 1,5 -- -- frtih Reif, heiter

22. 75,0 -  1,2 + 1,0 0 00 — 1,6 21.30 4,2 95 still NO 1,2 -- — frDh Reif, mafiiger Nebel

23. 72,5 + 0,4 + 1,6 14.30 — 1,2 0.00 4,6 92 ONO still < 1,0 — -- maBiger Nebel

24. 70,8 + 5,0 +11,9 14 30 — 0,8 6.00 3,6 55 OSO OSO 1,9 -- -- fruh Reif, heiter

25. 74,5 + 5,6 +12,6 15.00 — 1,3 7.30 3,2 49 OSO OSO 1,4 -- -- M » »
26. 74,2 + 5,2 + 12,9 15 00 + 0,3 8.00 3,9 56 O O 1,3 -- -- »
27. 71,6 + 6,5 +13,6 13.30 + 0,2 8.00 3,7 52 O ONO 1,7 -- -- ti
28. 66,7 + 3,5 + 9,9 14.00 + 0,8 5.00 4,5 69 NO ONO 2,6 - - »
29. 64,5 + 4,2 + 6,6 15.00 + 0,4 3.00 4,4 69 O SSO 1,5 — — bewolkt, zeitweise heiter

Mts.-
Mittcl 765,0 + 5,1 + 7,9 • + 2,2 . 5,3 | 77 1

1 • 3,8 70,5 0,7 |

Summę
Mittel aus 41 Jahren (seit 1888)

71,2
54,9

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Stein- und Braunkohlenbergbau PreuBens nach Wirtschaftsgebieten im Jahre 1927,

Wirtschaftsgebiet

Be-
triebene
Werke

192611927
1926

t

rórderung

1927
t

±  1927 
gegen 1926

%

Absatz
(einschl. Selbstverbrauch u

1926 1927 
t t

. Deputate) 

± 1927 
gegen 1926 

%

Besch
unc

1926

aftigte E 
Vollarb

1927

eamte
;iter

±  1927 
gegen 1926

%

Oberschlesien . . . 
Niederschlesien . . .
L ó b e ju n ...................
Niedersachsen (Obern- 

kirchen, Ibbenburen, Bar- 
slnghausen, Minden usw.)

Niederrhein-Westfalen 
Aachen........................

14
16
1

9
237
11

14
14
1

8
222
11

17461659
5587810

55404

1141 670 
112131208 

4613452

19377829
5844278

56386

1 133129 
118020485 

5022724

S t e i 
+ 10,97 
+ 4,59 
+ 1,77

- 0,75 
+ 5,25 
+ 8,87

n ko h 1e n b
17 450 904 
5 628 052 

57 503

1 142 632 
114 093 892 

4 741 010

e rgb  a u : 
19128822 
5781288 

56203

1 127572 
124 114378 

4979897

+ 9,62 
+ 2,72 
- 2,26

- 1,32 
+ 8,78 
+ 5,04

45 834 
28 094 

198

5 990 
355 517 
20 038

48 692 
27 569 

202

5 791 
376 014 
21 158

+ 6,24
- 1,87 
+ 2,02

- 3,32 
+ 5,77 
+ 5,59

ZUS.

Gebiet óstlich der Elbe 
Mitteldeutschland 
westl. der Elbe einschl. 
Kasseler Revier . . 

Rheinland und Wester- 
w a ld ........................

288

117

130

42

270

99

125

39

140991203

37769862

37537892

40029838

149454831

39586065

42823684

44249251

+  6,00 
Brau  

+  4,81

+ 14,08 

+ 10,54

143 113 993 
n k oh l e n  
37 782 750

37 555 389 

40 030 583

155188160
Dergbau
39588289

42829557

44249297

+ 8,44 

+ 4,78

+ 14,04 

+10,54

455 671 

27 315

31 095 

16 464

479 426 

25180

30366 

15 632

+ 5,21

- 7,82

- 2,34

- 5,05

zus. 289 263 115337592 126659000 + 9,82 115 368 722 126667143 + 9,79 74 874 71 178 - 4,94

Deutschlands AuBenhandel in Kohle im Januar 1928.

Monatsdurchschnitt 
bzw. Monat

Steinkohle 
Einfuhr Ausfuhr 

t t

Koks
Einfuhr Ausfuhr 

t t

PreBsteinkohle 
Einfuhr Ausfuhr 

t i t

Braunkohle 
Einfuhr 1 Ausfuhr 

t 1 t

PreBbraunkohle 
Einfuhr 1 Ausfuhr 

t 1 t

1913 . . . . 878 335 2 881 126 49 388 534 285 2204 191 884 582 223 5029 10 080 71 761

1922 . . . . 1 049 866 1 209 405 24 064 592 691 3270 3 289 167 971 1185 2 546 85 201

1925 . . . 634 030; 1 947 338 5 772 631 330 3071 66 541 191 271 2762 12 690 103 613

1926 . . . 238 885 3 169 574 4 222 863 605 234 132 291 167 897 6543 10135 177 063

1927 . . 444 492 2 239 837 12136 732 800 355 62 543 213 305 2216 12 613 136945

1928:Januar . . . 447 303 2 272 995 10 672 736 046 675 64 536 333 299 3805 20 004 148 282
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V e r t e i l u n g  des A u B e n h a n d e l s  D e u t s c h l a n d s  
in Ko h l e  nach  Landern .

Januar

1927 1928 
t 1 t

±1928 
gegen 1927 

t

E i n f u h r :

Steinkohle:

Saargebiet. . . . 63 188 88 920 + 25 732
Frankreich. . . . 1 681 1 535 — 146
ElsaB-Lothringen . 9510 12 903 + 3 393
OroBbritannien . . 224 596 280 239 + 55 643
Niederlande . . . 4 459 36 584 + 32125
Polnisch-Oberschl.. 7 202 6 30S 894
Tschecho-Slowakei. 82 214 20 027 62 187
iibrige Lander . . 436 787 • 351

zus. 393 286 447 303 + 54 017

Koks:

OroBbritannien . . 1 161 5 734 + 4 573
Niederlande . . . 15 4 572 + 4 557
Ósterreich . . . . 5 008 — — 5 00S
iibrige Lander . . 1 425 366 - 1 059

zus. 7 609 10 672 + 3 063

PreBsteinkohle. . . 42 675 + 633

Braunkohle:

Tschecho-Slowakei. 166 605 333 239 + 166 634
iibrige Lander . . 300 60 - 240

ZUS. 166 905 333 299 + 166 394

PreBbraunkohle:

T schecho-Slo wakei. 15 451 11 207 _ 4 244
iibrige Lander . . 615 8 797 + 8 182

ZUS. 16 066 20 004 + 3 938

Ausfuhr :

Steinkohle:

Saargebiet. . . . 14 642 16 80S + 2 166
Belgien................... 495 536 451 677 _ 43 679
Britisch-Mittelmeer. _ 16 258 + 16 258
Danemark . . . . 30 486 7 996 — 22 490
D anz ig ................... 456 2 890 + 2 434
Estland................... 215 2 740 + 2 525
Finnland . . . . 7 654 — 7 654
Frankreich. . . . 429 309 329 461 ' — 99 848
ElsaB-Lothringen . 1 634 85 583 + 83 949
Oriechenland. . , 375 7 966 + 7 591
OroBbritannien . . 21 955 16 21 939
Irischer Freistaat . 3 021 _ 3 021
Ita l ie n ................... 293 328 471 614 + 178 286
Jugoslawien . . . 19 889 195 — 19 694
Lettland . . . . 165 610 + 445
Litauen................... 3 248 2 400 _ 848
Luxemburg . , . 5 172 4 777 __ 395
Memelland . . . 3 773 — __ 3 773
Niederlande . . . 461 389 598 719 + 137 330
Norwegen. . . . 7 802 3 314 — 4 48S
Ósterreich . . . . 42 699 14 443 _ 28 256
Polnisch-Oberschl.. 1 397 + 1 397
Portugal . . . . 4 523 5 383 + 860
RuBland . . . . 1 620 2 730 + 1 110
Schweden . . . . 25S 188 24 127 _ 234 061
Schweiz................... 38 827 28 347 _ 10480
Spanien................... 6 526 3 590 _ 2 936
Tschecho-Slowakei. 66 264 91 719 + 25 455
Ungarn................... 171 — 171
Agypten . . . . 6 733 11119 + 4 386
Algerien . . . . 14 535 37 215 + 22 680
T u n i s ................... 2 330 — __ 2 330
Franz.-Marokko . . 1 415 ___ __ 1415
Niederland.-Indien . 14 1Q9 + 11 iAnUJO l1! 1 70
Argentinien . . . 27 140 25 913 _ 1 227
Kanarische Inseln . 1 328 + 1 328
Ver. Staaten . . . — 1 016 + 1 016
iibrige Lander . . 71 713 7 446 - 64 267

zus. 2 345 611 2 272 995 - 72 616

Januar ± 1928

1927 i 1928 gegen J927 
t | t_________________ t

Koks:
Saargebiet. . . . 5 381 3 884 — 1 497
Belgien................... 27 330 11 054 — 16 276
Danemark . . . . 36 254 21 06S _ 15 186
Finnland . . . . 83 83

103 798
Frankreich . . . .  
ElsaB-Lothringen . J 375 725 87 413 

184514 /
Oriechenland. . . 4 115 118 3 997
OroBbritannien . . 22 275 207 _ 22 068
Irischer Freistaat . 8 121 _ _ 8121
Ita l ie n .................. 15410 9 205 _ 6 205
Jugoslawien . . . 1 616 173 — 1 443
Lettland . . . . 25 _ _ 25
Litauen................... 449 _ 449
Luxemburg . . . 210 788 185754 — 25 034
Niederlande . . . 26 109 35 027 + 8 918
Norwegen. . . . 12 652 4 274 _ 8 378
Ósterreich . . . . 12 827 28 853 + 16 026
Polnisch-Oberschl.. 603 158 _ 445
Schweden . . . . 69 617 104 800 + 35 183
Schweiz . . . . 12 374 22 004 + 9 630
Spanien . . . . 1 909 6 705 + 4 796
Tschecho-Slowakei. 17718 23 132 + 5 414
Ungarn................... 1 137 2517 + 1380
Agypten . . . . 707 — — 707
Argentinien . . . — 2 150 + 2 150
C h i l e ................... — 608 + 608
Ver. Staaten . . . 2 050 510 — 1 540
Australien . . . . 445 205 — 240
iibrige Lander . . 1 438 1 713 + 275

zus. 867 158 736 046 + 131 112

PreBsteinkohle:

Belgien................... 19019 5 554 _ 13 465
Danemark . . . . 4115 110 — 4 005
Frankreich. . . . 6317' 1 300 — 5 017
ElsaB-Lothringen . 38 115 + 77
Irischer Freistaat . 2 323 — — 2 323
Ita lie n ................... 991 2016 + 1 025
Luxemburg . . . 5 193 2 640 2 553
Niederlande . . . 20 430 33 768 + 13 338
RuBland . . . . 95 _ 95
Schweiz . . . . 4 179 3 221 — 958
Spanien................... 1 015 675 — 340
Agypten . . . . 2 538 3 705 + 1 167
Algerien . . . . — 2 398 + 2 398
Kanada ................... 8 325 + 8 325
iibrige Lander . . 4 759 709 -  4 050

zus. 71 012 64 536 - 6 476

Braunkohle:

Ósterreich. . . . 1 283 1 798 _j_ 515
iibrige Lander . . 3 610 2 007 — 1 603

zus. 4 893 3 805 — 1 088

PreBbraunkohle:

Saargebiet. . . . 5 671 3 755 — 1 916
Belgien................... 4 470 12 908 + 8 438
Danemark . . . . 23 564 30 234 + 6 670
Danzig ................... 2 250 2 970 + 719
Frankreich. . . .  
ElsaB-Lothringen . j 6810

23 651 
9 843 h

26 684

OroBbritannien . . 34 837 _ 34 837
Ita l ie n ................... 2 453 3 565 + 1 112
Litauen................... 559 700 + 141
Luxemburg . . . 5 973 5 140 _ 833
Memelland . . . 497 1 262 + 765
Niederlande . . . 12 278 14 395 + 2 117
Ósterreich . . . . 5 055 6 569 + 1 514
Schweden . . . . 1 616 6 055 + 4 429
Schweiz................... 25 258 25 214 44
T schecho-Slo wakei. 1 500 2 021 ■ 522
iibrige Lander . . 220 — 220

ZUS. 133 011 148 282 - 10271
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Uber die Zwangslieferungen Deutschlands1 in Kohle, die 

in den obigen Ausfuhrzahlen enthalten sind, unterrichtet die 

nachstehende Zusammenstellung.

Januar

1927 1928 
t ! t

± 1928 

gegen 1927 

t

Steinkohle:

Frankreich u. Algerien
B e lg ie n ......................
Ita lien ...........................

430 943_
200 385

452 258 
95 807 

419 700

+ 21315 
+ 95 807 
+ 219315

zus. 631 328 967 765 + 336 437

W ert in 1000 ^ 20 275

Koks:

Frankreich u. Algerien
B e lg ie n ......................
I ta lie n ...........................

265 658

-

271 927 
2 308

+ 6269 
+ 2 308

zus. 265 658 274 235 + 8 577

W ert in 1000 Jt . 7 059 .

PreBsteinkohle:

Frankreich u. Algerien 
B e lg ie n ......................

6354 3 462 
1 117

-  2 892 

+ 1 117

zus. 6 354 4 579 -  1 775

W ert in 1000 Jt . 101 .

PreBbraunkohle:

Frankreich . . . . 6 295 33 494 + 27199

ZUS. 6 295 33 494 + 27 199

W ert in 1000 701

1 Vorl8uflge Ergebnisse.

Der Saarbergbau im Jahre 1927.

In den einzelnen M onaten der letzten beiden Jahre 

entwickelten sich Fórderung, Belegschaft und Fórderanteil 

wie folgt.

CU
c
o
£

Jan.
Febr.
Marz
April
Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.
Okt.

Nov.
Dez.

Fórderung

1926

t

1927

t

1 11265S 
1 102072 
1266877 

1072235 

1054730 
1094252 

1191188 
1 135050 

1126190 
1 168813 
1 124 958 
1231851

1192153 
1211312 
1288813 
1041518 

1085380 
1071305 
1 106417 

1120116 
1 112703 
1121747 

1142974 
[1101386

ZUS.
bzw.
Durch
schnitt 13680874 13595824

Bestande insges.1 

1926 1927

t t

106904

91381

145730
135735
109885
84031

80169
71820

63953
85706
70666
68078

74227
133105
333383
411201
448573
507523
538346

550675
567214

571420
589437
600787

Belegschaft 
(einschl, Beamte)

1926 1927

75701
75587
75456
75329
75445

75690
75684
75805
75955
76412
77013
77472

77684
77598
77357
76957
76339

75709
75014
73630
72864

72089
71532
70994

75962174814

Lelstung- 

1926 1927 

kg kg

686
696
708
688
683

688
679
678
683
692
702

713

724

741

732
717

726 
735
727 
735 

743 
756 

779 
770

6921740

Dezember Januar— Dezember

1926 1927 1926 1927
±  1927 

gegen 1926

t t t t %

F ó r d e r u n g :
Staatsgruben 1 197006 1065415 13 318 819 13 193 754 -  0,94

Grube Franken-

holz . . . . 34845 35971 362055 402070 + 11,05

insges. 1231851 1101386 13 650 874 13 595 824 -  0,62

arbeitstaglich 48536 48033 45690 48473 + 6,09

A b s a tz :
Selbstverbrauch. 99969 95473 1049314 1042695 - 0,63

Bergmannskohle 25722 26988 362728 360970 -  0,48

Lieferung an
30546Kokereien . . 33783 351031 370308 + 5,49

PreBkohlen-

werke . . — — 1095 384 -  64,93

Verkauf . . . 1078287 933850 11 972 840 11 290 742 -  5,70

K o k s 
e r z e u g u n g 1 22392 23936 255270 262388 + 2,79

PreBkohlen-
herstellung . — — 746 285 -  61,80

L a g e r b e s t a n d
a m E n d e  des
M o n a t s 2 . . 68078 600787

1 Es handelt sich lediglich ura die Kokserzeugung und PreBkohlen- 

herstellung auf den Zechen.
8 Kohle, Koks und PreBkohle ohne Urarechnung zusammengefaBt.

224 oder 6,53%  vermehrt. Der S c h i c h t f ó r d e r a n t e i l  

eines Arbeiters der bergmannischen Belegschaft betrug 

740 kg gegen 692 kg in 1926.

Uber die G liederung der Belegschaft unterrichtet die 

folgende Zahlentafel.

Deze

1926

mber

1927

Jan

1926

uar— D 

1927

ezember 

± 1927 
gegen 1926

%

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats 

untertage . . . .  
iibertage . . . .  
in Nebenbetrieben .

55 762 
15 180 
2 865

50 456 
14 133 

2 756

54 268 
15 362 
2 902

53 531 
14 808 
2 821

-  1,36
-  3,61
-  2,79

ZUS.
Zahl der B eam ten .

73 807 
3 665

67 345 

3 649

72 532: 71 160 
3 430; 3 654

-  1,89 

+ 6,53

Belegschaft insges. 
Schichtfórderanteil 

eines Arbeiters1 kg

77 472 

713

70 994 

770

75 962(74 814 

692j 740

-  1,51 

+ 6,94

1 d. h. Oesaratbelegschaft ohne die Arbeiter In den Nebenbetrleben.

Brennstoffverkaufspreise 

des Rheinlschen Braunkohlensyndikats.

M it W irkung ab 1. April 1928 sind die Preise fur PreB

braunkohle1 und Braunkohle wie folgt geandert:

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

zusaramengefaBt.
2 Schichtfórderanteil eines Arbeiters der bergmSnnischen Belegschaft, 

das ist Oesaratbelegschaft ohne die Arbeiter in den Nebenbetrleben.

Die S t e i n k o h l e n f ó r d e r u n g  betrug in der Berichts- 

zeit 13,6 M ili. t gegen 13,7 M ili. t im  Jahre 1926; das 

bedeutet eine Abnahm e um 85 000 t oder 0,62 °/o. Die 

arbeitsfagliche Fórderung belief sich auf 48 033 t gegen 

48 536 t 1926. D ie K o k s e r z e u g u n g  hat sich bei 

rd. 262 000 t gegenuber 1926 um  rd. 7000 t erhóht. Die 

B e s t a n d e ,  die Ende Dezember 1926 bis auf 68 000 t 

zuriickgegangen waren, erfuhren 1927 eine fortgesetzte 

Steigerung und beliefen sich Ende Dezember 1927 auf 

601 000 t.

Die Z a h l  d e r  A r b e i t e r  ist im  Vergleich m it dem 

Jahresdurchschnitt 1926 um  1372 M ann oder 1,89%  zurtick- 

gegangen, die Z a h l  d e r  B e a m t e n  dagegen hat sich um

1. April

1926 | 19282 

Jtlt | JtH

HausbrandpreBkohlen3 . 

Sommerrabatte:

13,90 14,00

A p r i l ..................... 2,00 2,00

M a i ........................... 3,00 2,50

3,00 2,50

J u l i ........................... 2,00 2,00

A ugus t..................... 1,00 1,00
0,50M a r z ..................... —

Rohbraunkohle nicht uber 25 %  des PreBkohlenpreises 

ab Werk.

1 Frachtgrundlage Llblar.
2 AuBerdem nach JahresschluB Sondervergutung von 2 J t jt  auf die 

geringste Monatsabnahme des Jahres.
3 Doof-PreBkohlen jeweils l ,50^h o h e r ; Industrie-PreBkohle 10,92^/t 

ab 1. April 1928 fiir Jahresabsehliisse bei glelchmSBIger Monatsabnahme.
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Reparations-Kohlenlieferungen Deutschlands Im Jahre 1927.

Frankreich1 Belgien Italien Insgesamt1

Stein
Koks

PreBbraun-
kohle

t

Stein

kohle2

t

Koks
PreB-
braun-

Stein
kohle2

t

Koks
Stein

kohle2

t

Koks
Preflbraun*

kohle

t
kohle2

t t t
kohle

t t t

1927:Januar . . 433 783 265 657 5 375 _ ___  ' ‘ ___ 204 819 ___ 638602 265 657 5 375

Februar . 470 987 203 742 9 220 — - — 209 349 3 021 680336 206 763 9 220

M a rz . . . 537 912 235 694 13 949 — - — 230 984 — 768896 235 694 13 949

A p r il. . . 597 000 270 000 47 000 — - — 232 000 — 829000 270 000 47 000

M ai . . . 546 000 288 000 37 000 — - — 229 000 4 000 775000 292 000 37 000

- Jun i . . . 469 000 163 000 32 000 — - — 278 000 — 747000 163 000 32 000

Ju li . . . 386 000 175 000 39 000 — - — 339 000 — 725000 175 000 39 000

A u g u s t. . 374 000 211 000 41 000 — - — 293 000 — 667000 211 000 41 000

September 379 000 239 000 35 000 231 000 13 000 — 254 000 — 864000 252 000 35 000

Oktober . 431 000 261 000 27 000 241 000 7 000 _ 238 000 — 910000 268 000 27 000

November 447 000 274 000 32 000 241 000 7 000 — 257 000 — 945000 281 000 32 000

Dezember 444 000 251 000 35 ono 97 000 2 000 — 266 000 — 807000 253 000 35 000

Jan.-Dez.3 5 524 000 2 837 000 354 000 811 000 29 000 — 3 031 000 7 021 9366000 2 873 000 354 000

1926 . . . 4 507 000 3 826 000 488 000 2 060 000 83 000 30 000 2 721 000 4 000 9288000 3 913 000 518 000

1925 . . . 5 239 077 3 537 6S9 379 762 2 572 207 260 345 69 230 1 910 918 2 024 9722202 3 800 058 448 992

1924 . . . 4 269 133 3 189 966 397 892 3312616 504 566 92 354 3 797 202 101 832 11416 147 3 703 486 490 246

19234. . . 1 690 000 2 277 000 157 000 1 284 000 231 000 60 000 1 348 000 33 000 4322000 2 541 000 217 000

1922 . . . 4 517 939 5 648 283 516 965 2 316 586 461 774 86 961 2616315 94 047 9450840 6 204 104 603 926

1921 . . . 6 683 123 3 882 124 490 787 2 610 434 134 936 77 038 2 797 456 82 993 12091013 4 100 053 567 825

1920 . . . 5 995 106 3 887 769 1 074 765 1 292 289 _ 153 791 1 405 706 113444 8693101 4 001 213 1 228 556

Sept.-Dez. 1919 1 099 748 816 946 153 082 — — - 103 537 33 007 1203285 849 953 153 082

i Bis 1. M3rz 1925 einschl. Luxemburg, das seitdera keine Reparationskohle mehr bezogen hat. 2 Einschl. geringer Mengen PreBstelnkohle. * Durch 
nachtrSgliche Berichtigung slimmen die Jahreszahlen mit der Aufrechnung der Monatszahlen zum Teil nicht ganz uberein. 4 Angaben fur Frankreich 

und Belgien nach franzósischer Quelle (Beuteraengen).

Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbezirks im Februar 1928.

D ie K o h l e n f ó r d e r u n g  des Ruhrbezirks belief sich 

im  Berichtsmonat auf 10,03 M ili. t und hat dam it gegen 

den Vorm onat eine Abnahme um  264 000 t oder 2,57 °/o 

erfahren, die jedoch in der Hauptsache auf die geringere Zahl 

der Arbeitstage von 255/s auf 25 zuriickzufuhren ist. Arbeits- 

taglich g ing die Forderung mit 401 000 t im  Februar um 

nur 521 t oder 0 ,13%  zuruck; gegeniiber der gleichen Zeit 

des Yorjahrs betrug der Riickgang 8178 t oder 2 % . Die

K o k s e r z e u g u n g  konnte im Berichtsmonat bei dem 

giinstigen Absatz an Koks gesteigert werden. Ent- 

gegen der Abnahme in der Gesamtmenge um  85000 t 

(2,50 M ili. t) gegen den Vormonat, erfuhr die tagliche Er

zeugung m it 86000 t eine Zunahm e um  2800 t oder 3,37%. 

Bei einer arbeitstaglichen Erzeugung von 11 000 t ist die 

P r e B k o h l e n h e r s t e l l u n g  um 36000 t oder 11,79% auf 

266000 t zuruckgegangen. Von den im  Ruhrbezirk insgesamt 

yorhandenen K o k  s o f  e n  (17122) wurden im Berichtsmonat

Z a h l e n t a f e l  1. G ew innung  und Belegschaft des Ruhrbezirks im Februar 19281.

Monat

A
rb

e
it

s
ta

g
e Kohlenfórderung

Koks
gewinnung

Zahl
der
be
trie

benen
Koks-
ófen

PreBkohlen
herstellung

Zahl
der
be

trie
benen

Brikett-
pressen

Zahl der Beschattigten 
(Ende des Monats)

Ins
gesamt

10001

tag-
lich 

1000 t

Ins
gesamt

lOOOt

arbeits-
taglich

1000 t

Arbeiter 8 Beamte

arbeits-
tSgllch

1000 t

ins
gesamt

1000 t

Ins
gesamt

davon

techn. kaulm.in Neben- 
betrieben

bergmannlsche
Belegschaft

Durchschnitt 1913 25>/7 9 544 380 2106 69 413 16 426 033 15 358 4285

1922 25 Vs 8 123 323 2110 69 14 959 352 14 189 552 384 33 101 519 283 19 972 9106
1924 2 25'/* 7 844 310 1748 57 12 648 233 9 159 462 693 24 171 438 522 19 491 8668

1925 25 8 695 345 1881 62 12 987 301 12 164 433 879 23 272 410 607 18155 7643

1926 25l/e 9 349 371 1870 61 11 831 312 12 172 384 507 20019 364 488 16 167 7193

tt 1927 25 Vs 9 835 390 2285 75 13 744 298 12 168 407 577 23 523 384 054 16 333 7128

1928: Januar 25% 10 295 402 2586 83 14 393 302 12 161 398 140 23 617 374 523 16 300 7191
Februar . . 25 10 031 401 2501 86 14 296 266 11 163 397 275 23 658 373 617 16 281 7180

1 Seit 1924 ohne die zum niedersSchsischen Kohlenwirtschaftsgeblet zahlenden, bei Ibbenburen gelegenen Bergwerke. 

: Einschl. der von der franz5sischen Regle betriebenen Werke.
8 Einschl. Kranke und Beurlaubte sowie der sonstigen Fehlenden (Zahl der >angelegten* Arbeiter).

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikats.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Verkaufsbeteillgung

Kohle. |K o k*| £*£  

1000 t

Auf c 
in Anrec

von de 
Beteiligun

Kohle'! Koks

le Ver 
hnung

r

e %

PreB-
kohle

<aufsb
komm

lOOOH

eteiligung 
ender Absatz

davor.

bestrltt. | bestritt. 

Gebiet

Zeche 
verb 

und C

insges. 

10(10 t

nseibst- 
rauch 
eputate 

von der 
Forde
rung 

%

C

insges. 

1000 t

esami

In

1000 t

absatz (< 

and

von der 
Fdrde- 
rung

%

Dhne Ze

insges. 

10001

chensell

A

von der 
Forde
rung

%'

>stverbrau

usland

davon 
Zwangs- 
lieferung. 

1000 t

-h)

von der 
Ausfuhr

%

1913 . . .
1925 . . .
1926 . . .
1927 . . . 

1928: Jan. .
Febr.

7 010
10 492

11 230

10 940
11 360 

11 205

1425
2175
2291
2397

25S9
2422

400
576
626
614
666
655

97,8880,19 

57,81 42,58 
64.40 49,68 
69,09 51,96 
64,34 54,96 

62,46 54,03

90,93
43,81
42,80
45,18
35,97

33,55

6861
6028
7232
7559
7309

6999

1778 2

3118
3324

2733
2633

45472
4114
4235

4576
4366

519
S61
785

866
975
919

6,13
10,01
8,47

8,49
9,52
9,21

7973
7758
8964
9674
10 383

9954

5909

5116
6335

6510

69,76

55*22
62,07
63,62

2064

3848
3339
3873

24,37

41‘54 
32,72 

37S5

1115
1013
357-

2633
10,69

i Einschl. Koks und Prefikohle, auf Kohle umgerechnet. s Im Durchschnitt der Monate Juni — Dezember.
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durchschnittlich 14446 betrieben gegen 17172 bzw. 14393 

im Vormonat. D ie Zahl der vorhandenen B r i k e t t p r e s s e n  

betrug 247 (248 im  Vormonat), die der betriebenen 163 (161).

D ie B e l e g s c h a f t  zeigt im Februar bei 397275 M ann 

einen Abgang um 865 M ann oder 0,22 °/o. Der Anteil der 

bergmannischen Belegschaft an der Gesamt-Arbeiterzahl 

betrug 94,04%  gegen 94,07%  im  Januar. D ie Zahl der 

technischen Beamten verringerte sich um  19 auf 16281, die 

der kaufmannischen Beamten um  11 auf 7180.

Naheres ist der Zahlentafel 1 zu entnehmen.

D ie Zahl der F e i e r s c h i c h t e n  wegen Absatzmangels 

belief sich im Berichtsmonat nach vorlaufigen Feststellungen 

auf 26000 gegen 28000 im  Vormonat (letzte Zahl berichtigt), 

was einem Forderausfall von rd. 30000 bzw. 320001 entspricht.

Uber die Entw icklung des Absatzes des Rheinisch- 

Westfalischen Kohlen-Syndikats gibt die Zahlentafel 2 Auf- 

schluS.

D ie B e s t a n d e ,  uber die Einzelheiten aus der Zahlen

tafel 3 hervorgehen, haben im  Berichtsmonat eine Steigerung 

erfahren, und zwar um  19000 t oder 1,49% auf 1,34 Mili. t.

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

Ende
des

Monats

Zechenbestande Syndikats
bestande

Ruhrkohle insges.
Kohle Koks PreBkohle ZUS.

10001

von der 
Forderung 

des 
jeweiligen 

Monats 

% lOOOt

von der 
Erzeugung 

des 
jeweiligen 

Monats 

%

'

1000 t

von der 

Her
stellung 

des 
jeweiligen 

Monats 

%

ohne
U m 
rech
nung

10001

Koks und PreBkohle auf Kohle umgerechnet

von der 
Forderung 

des 
jeweiligen 

Monats

i ooo t ; % 1000 t lOOOt

von der 

Forderung 
des 

jeweiligen 
Monats 

%

1927: Jan. . 548 5,33 669 29,54 4 1,07 1221 1409 i 13,70 44 1453 14,12

April . 1115 12,21 553 26,19 14 5,42 1682 1837 20,12 35 1871 20,50

Ju li . 1033 11,19 500 22,13 10 3,58 1594 1734 ; 17,91 55 1789 18,48

Okt. . 1237 12,38 412 16,93 11 3,44 1659 1774 ' 17,76 91 1865 18,68

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

Febr. . 1038 10,35 165 6,60 6 2,33 1209 1255 1 12,51 88 1343 13,39

Sie verteilten sich m it 1,26 Mili. t auf Zechen- und mit 

88000 t auf Syndikatsbestande und machten 13,39% der 

Forderung des Berichtsmonats aus.

Uber die V e r k e h r s v e r h a l t n i s s e  gibt Zahlentafel 4 

einen Uberblick. Die Zahl der gestellten W agen weist 

gegen den Vormonat eine Abnahme um  56 000 W agen

oder 7,26 %  auf. Nach vorlaufigen Feststellungen betrug 

der Brennstoffversand auf den Rhein-Ruhr- und Kanal- 

Zechen-Hafen 2,23 Mili. t gegen 2,61 M ili. t im Vormonat. 

Der Wasserstand des Rheins bei Caub erreichte Mitte des 

Monats eine Hohe von 3,56 m gegeniiber einem Normal- 

stand von 2,30 m.

Z a h l e n t a f e l  4. Verkehrsverha1tnisse.

W agenstellung
zu den

Brennstoffversand Wasserstand

des

Monatsdurchschnitt 

bzw. M onat

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

zuriickgefuhrt)

rechtzeitig 
gestellt i gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

t

Kanal- 
Zechen- 

H a f  e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Rheins 

bei Caub
Mitte des 
Monats 

(normal 2,30 ni) 

m

1925 ........................................... 616215
___ 1 418 206 680 487 285 963 2 384 656 ,

1926 ........................................... 713 909 6816 1 888 665 1 073 553 307 221 3 269 439 .

1927 ............................................

1928:
717441 1 431 1 424 734 1 110431 285 835 2 821 000 •

Januar1 ...................................... 771 663 ___ 1 568 766 761 938 277 411 2 608 215 . 2,39
Februar ......................................

1 Berichtigte Angaben. - Vorl

715 665 

Sufige Zahlen.

— 1 066 791 898 253 270 508 2 235 552 3,56

FOrderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

forderung

t

Koks

er

zeugung

i

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand Wasser
stand 

des Rheines 
bei Caub 

(norraal 
2,30 m)

m

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen auf 10 

zuruckj

rechtzeitig
gestellt

eien und PręB- 
ies Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 

jefuhrt)

gefehit

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Kipper-
leistung)

t

Kanal- 
Zechen- 

H S f  en

t

private
Rbeln-

t

insges.

t

Marz 11. Somitag \ _ 4 922 — — — — — .

12. 398 038 /161 181 9 672 27101 — 38 824 32 832 8 281 79 937 2,07

13. 407 913 83 285 10 040 27 530 — 41 172 36 463 8 494 86 129 ' 2,05

14. 397 907 82 249 10 355 27 241 _ 44 396 43 348 12 740 100 484 2,13

15. 402 918 87 313 12213 28030 _ 43 940 36 849 10217 91 006 1,99

16. 402 135 87 906 9 773 27 668 _ 45 850 32 986 10 406 89242 1,94

17. 403 324 85 473 11 224 27 421 — 43 064 40 666 10 034 93 764 1,90

zus. 2412 235 592 407 63 277 169 913 _. 257 246 223 144 60 172 540 562 .
arbeitstagl. 402 039 84 630 10 546 28 319 — 42 874 37 191 10 029 90 094

* Voriaufige Zahlen.
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Wagenstellung in den wichtigern deutschen Bergbaubezirken 

im Monat Januar 1928.

(W agen auf 10 t Ladegewicht zuruckgefiihrt.)

Insgesamt | Arbeitstaglich1

Bezirk gestellte W agen ± 1928 
geR .1927

%1927 1928 | 1927 | 1928

A. S t e i n k o h l e :

Insgesamt . . . . 1 093 330 1 132 312 43 971 43 771 _ 0,45
davon

R u h r ...................... 729 866 771 663 29 195 29 679 + 1,76
Oberschlesien . . 142 431 144 529 5 935 5 781 — 2,59
Niederschlesien . . 39 832 41 764 1 593 1 606 + 0,82
S a a r ........................... 102 084 94 176 4 084 3 622 _ 11,31
Aachen . . . . 40 366 42 254 1 615 1 625 + 0,62
Sachsen . . . . 30 262 29 233 1 210 1 124 — 7,11

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

I nsgesamt . . . . 421 717 473 142 16 888 18 222 + 7,90
davon

H a l l e ...................... 173 800 197 925 6 952 7613 + 9,51
M agdeburg . . . 36 921 43 695 1 477 1 681 + 13,81
E r f u r t ...................... 18 837 20 717 753 797 + 5,84
Rhein. Braunk.-Bez. 94 961 99 824 3 798 3 839 + 1,08
Sachsen . . . . 67 894 78 254 2716 3010 + 10,82
Bayern ...................... 12 435 14 985 518 599 + 15,64

» Die durchschnittllche Stellungsziffer fur den Arbeitstag Ist erniittelt 

durch Teilung der Insgesamt gestellten Wagen durch die Zahl der Arbeitstage.

Im Berichtsmonat fehlten im  Bezirk Frankfurt (Main) 

2 Wagen. Im  betreffenden Monat des Vorjahres haben in 

Hannover (Steinkohle) 17 W agen gefehlt.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt 

in der ani 16. Marz 1928 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 

W ahrend in Northumberland die Arbeitsstreitigkeiten auf 

den Zechen beigelegt sind, fiihrten im  Bezirk Durham die 

Unruhen zur Einschrankung der Fórderung und in einigen 

Fallen zu Belegschaftskiindigungen. Besonders Ost-Durham 

ist von den Unruhen betroffen. Die Ausstande waren der 

Entwicklung des Marzgeschaftes hinderlich, auBerdem fehlte 

es an der nótigen Nachfrage zur W iederbelebung des H andels ; 

anderseits wird aus dem Ausland von gróBern Erfolgen 

des polnischen Bergbaus berichtet, der kurzlich Auftrage 

von schwedischen und danischen Bahnen erhielt. Fiir 

bessere Kohlensorten bestand lebhafte Nachfrage, die kleinen 

und zweiten Sorten waren reichlicher vorhanden ais die 

Anforderungen. D ie Geschaftsaussichten fiir den Rest dieses 

Monats lassen erkennen, daB der Geschaftsumfang im  Marz 

ungefahr der gleiche sein wird wie im Februar. Koks ist 

in allen Sorten reichlich vorhanden; die Preise gaben 

nach. Im  einzelnen notierten: Beste Kesselkohle Blyth 

und Durham  wie in der Vorwoche 13/6 bzw. 15 — 15/6 s;

1 Nach Colliery Ouardian.

P A  T E N  T B
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht Im Patentblatt vora 8. MMrz 1928.

la .  1023481. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kóln- 
Kalk. Stufenlose, mehrabteilige Setzmaschine. 6.3.26.

5a. 1 023044. Gabriello Osanni, Cheshire, Mass.(V.St. A.). 
Vorrichtung zum Entfernen von Bohrern, Pfahlen o. dgl. aus 
dem Bohrloch. 6.2 .28. V. St. Amerika 14.2.27.

5b . 1022727. Dem ag A .G ., Duisburg. Schrammaschine.
14.9. 27.

5c. 1023038. Albert Schwesig, Buer (Westf.). Kapp- 
schuh. 31.1.28.

5d . 1022750. W ilhe lm  Ackermann, Linden (Ruhr). Aus- 
ziehbare Rohrverbindung. 28.1.28.

5d . 1023325. Karl Brieden, Bochum. Selbsttatige Brause 
mit Schleifbugel. 11.2.28.

auch zweite Sorte Blyth sowie kleine Kesselkohle behielten 

die vorwóchigen Preise, wahrend beste Gaskohle, zweite 

Sorte und besondere von 15/6, 13/3— 13/9 und 15/9—16 s 

auf 15—15/3, 13/3 — 13/6 und 15/6 — 15/9 s zuriickgingen. 

Ungesiebte Bunkerkohle sowie Gaskoks blieben unverandert, 

dagegen ermaBigten sich Kokskohle von 13/6-14 auf 13/3 

bis 13/9s, ferner GieBerei- und Hochofenkoks von 17-18 

auf 17-17/6 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Der Frachtenmarkt an der Nord- 

ost-Kiiste wurde durch eine Reihe von Arbeitsstreitigkeiten 

auf den Ausfuhrzechen gestórt. D ie Kalkulation auf dem 

Chartermarkt wurde durch schlechtes Wetter behindert. 

Das Cardiffgeschaft entsprach dem Versand der letzten Zeit, 

die Frachtsatze neigten jedoch zum Fallen, besonders im 

Siidamerikageschaft. Auch der Versand nach den Mittel- 

meerlandern war zu Beginn der Berichtswoche bei fallenden 

Preisen sehr gering. Am Tyne war das Geschaft nach 

Westitalien und den Mittelmeerlandern ebenfalls geringer, 

wahrend sich der Kiistenhandel im  ganzen gut hielt. Das 

baltische Geschaft blieb sehr ruhig, nur geringe Nachfrage 

besteht fiir die Sommermonate. Angelegt wurde fur Cardiff- 

AIexandrien 9/93A s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt war weiterhin allgemein ruhig, namentlich 

fiir Karbolsaure und Naphtha, wenn auch letzteres an der 

Westkuste nicht so flau war. Benzol war ebenfalls still, 

Toluol etwas besser. Teer wurde lebhaft gehandelt und 

war besonders an der Westkuste fest. Pech war gut be- 

hauptet. Der Inlandmarkt in schwefelsauerm Ammoniak 

war bei einer Notierung von 10 £  13 s sehr fest, auch die 

Verschiffungen waren lebhafter bei einem Preis von 13 £ 

8 s. Die Ausfuhr betrug 528 t.

Nebenerzeugnis
In der Woche endigend am 

9. Marz | 16. Marz

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gall.
s

1/1 ‘/2
i 1/2

1/9-1/10R e in - T o lu o l...................... i „ 1/10
Karbolsaure, roh 60%  . i 2/5'/2

„ krist. . . . 1 Ib. 16'U
Solventnaphtha I, ger., 1

N o rd e n ........................... 1 Gall. /io
Solventnaphtha I, ger., 

S i i d e n ........................... 1 „ /ib'/2
R o hnaph th a ,...................... 1 „ /8‘/2
K r e o s o t ........................... 1 „ /8%

Pech, fob. Ostkiiste . . 1 l.t. 57/6
„ fas. Westkuste . . 1 „ 67/6 , 57/6-62/6

T e e r ...................................... 1 ,, 62/6
schwefelsaures Am m o

niak, 20,6 %  Stickstoff 1 „
1

10£ 13 s

1 Nach Colliery Ouardian.

E R I C H T.
5d . 1023358 und 1023359. Elektromotorenwerk Gebr. 

Brand, Hamborn. Aufhangevorrichtung fiir Rohrleitungen 

an Kappen bzw. an Stempeln im Grubenbetrieb. 14. und 
15.12. 27.

10a. 1023043. Gustav Harder, Bochum. Koksofentiir- 
dichtung. 6 .2 .28.

19 a. 1023252. Erich Brangsch G. m. b. H., Leipzig. 
Baggergleisbefestigung. 7. 2. 28.

20b. 1022927 und 1022928. Motorenfabrik Oberursel 
A .G ., Oberursel (Taunus). Diesel-Grubenlokomotive mit 
Auspuffilter. 25.1. 28.

20h. 1022995. »Hauhinco« Maschinenfabrik G . Haus- 
herr, E. H inselmann & Co. G . m. b. H., Essen. Fórderwagen- 
reiniger. 9. 2. 28.

24 i. 1023071. Eugen Haber, Berlin-Charlottenburg.
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Einrichtung zur Reglung der Austrittstemperaturen von 
Luftvorwarmern. 31.10.23.

24k. 1023413. Christian Hoffmann, Kley (Krs. Dort
mund). Zusammengesetzter W irbeistein. 23.2.27.

35 b. 1023174. Heinrich Reichmann, Duisburg. Selbst- 
greifer, besonders fiir Briketle u. dgl. 2 .2 .28 .

42 c. 1022811. Karl Stratmann, Dortm und. Richtungs- 
anzeiger fiir Gruben. 27.1.28.

47 f. 1023271. »Phoenix« A .G . fiir Bergbau und Hiitten- 
betrieb, Abteilung Hórder Verein, Hórde (Westf.). Aus- 
dehnungsstiick fiir Rohrleitungen. 27.4.25.

42 h. 1023472. Deutsche Oasgliihlicht-Auer-G. ni. b. H., 
Berlin. Augenglasfassung fiir Brillen- und Schutzmasken. 
14. 2. 28.

6l a .  1023471. Deutsche Oasgliih licht-Auer-G .m .b.H ., 
Berlin. Filtereinsatz fiir Gas-, Nebel- und Rauchschutz. 
14. 2. 28.

74b. 1023447. Friemann & W o lf G . ni. b. H., Zwickau 
(Sa.). Schalter fur schlagwetteranzeigende Grubenlam pen. 

8.2. 28.
74 c. 1023152. Raeder & Co., Essen. Ó lzugtaste fur 

Signalanlagen. 8 .7 .27.
74 d. 1022820. Ewald Leveringhaus, Essen. Signal- 

vorrichtung fiir Blindschachte o. dgl. 3. 2. 28.
81 e. 1023482. Maschinenbau-Anstalt Hum boldt, Koln- 

Kalk. Bunkerverschlufi fur Braunkohlen u. dgl. 18.11.26.

Patent-Anmeldungen,
die vom 8. Marz 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentaintes ausliegen.

5b ,22 . D . 46788. Dem ag A .G ., Duisburg. Vorrichtung 
zur Herbeifiihrung der Hin- und Herbewegung von Stangen- 
schrammaschinen mit Hilfe eines durch eine Exzenter- oder 
Kurbelstange bewegten Doppelhebels. 8.12. 24.

5b , 22. D. 48048. Dem ag A .G ., Duisburg. Vorrichtung 
zum Entfernen des Schramkleins aus einem Schram, der 
durch eine Schrammaschine m it zwei hintereinander liegen
den und verschieden weit vorstehenden Schramstangen 
stufenweise hergestellt wird. 25. 5. 25.

10 a, 4. 0 .16207. Dr. C. O tto & Co. G . m. b. H., Bochum. 
Regeneratiy-Koksofen fiir wahlweise Beheizung mit Stark- 
und Schwachgas. 10.10.25.

lO a , 23. S. 73061. Johann Szeki, Sopron (Ungarn), und 
Franz Albel, Dorog (Ungarn). E inrichtung zur fraktionierten 
Destillation von fluchtige Kohlenwasserstoffe enthaltenden 
Stoffen. 23.1.26.

lOa, 24. S. 71354. Fritz Seidenschnur, Freiberg (Sa.). 

Verfahren zur Herstellung von Leichtólen. 31.8.25.
10 a, 26. H . 106270. Dr.-Ing. W alter Hauswald und 

Dipl.-Ing. Erich M ildner, Freiberg (Sa.). Drehtrommel- 

schwelofen. 20. 4. 26.
12 i, 1. F. 62558. Franke Werke A .G ., Bremen. G e

winnung von Wasserstoff, vornehmlich fiir die Ammoniak- 
herstellung durch Verflussigung. 26.11.26.

20 d, 13. S. 81 654. Georg Simeth und Kurt W ild , Brauns- 
dorf b. Merseburg. Am  Untergestell von Abraumwagen durch 

Bolzen befestiges Achslager. 13.9.27.
20 e, 16. St. 41081. Karl Roger Augustę Stievenard, 

Luttich (Belgien). Sicherheits-Kupplungshaken fur Berg- 
werks-, Steinbruch- und ahnliche Rollwagen. 2. 6.26. Belgien 
28. 9.25.

21 c, 19. E. 35785. Elektro-Apparate G . m. b. H., Essen. 
Kabelschelle fur Bergwerke. 3. 6. 27.

23 b, 3. B. 123010. Dr. Oskar Lów  Beer, Frankfurt (Main). 
Verfahren zur G ew innung  von Montanwachs. 11.5.25.

24 k, 3. G . 65307. Dipl.-Ing. Berthold Grónhagen, Kiel. 
Einsatzstein fiir Rohre zur Erzeugung einer Drallbewegung 

der Gase. 11.9.25.
24 k, 5. K. 98442. Kohlenscheidungs-G. m. b. H., Berlin. 

Feuerraumhohlwand m it den Hohlraum  in Kanale unter- 

teilenden Bindersteinen. 23. 3. 26.
241, 6. H . 111847. Dr. Karl Ho łd, Karnap b. Essen. 

Brennslaubfeuerung fiir Dampfkessel m it mehreren Flamm- 
rohren. 16.6.27.

241,7.  A. 44959. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, 

Berlin. Mit Brennstoffstaub betriebene, von einem Mantel- 
raum umschlossene Vorfeuerung, besonders fur Flammrohr- 
kessel. 9 .5 .25.

241, 8. T. 29587. Dipl.-Ing. Klaus Thormaehlen, Her- 
decke (Ruhr). Entschlackungseinrichtung fur Brennstaub- 

feuerungen. 29.11.24.
26 e, I. P. 54871. Adolf Pfeiffer, Hedelfingen b. Stutt

gart. Endloses Transportband zur Beschickung von horizon-

talen Gaskammer- und Retortenófen. Zus. z. Anm. P. 51 327. 
19.3. 27.

35a, 9. M .91405. Maschinenfabrik Baum A .G ., Herne 
(Westf.). Wagenaufhaltevorrichtung. 24.9.25.

35 a, 16. W . 74093. Em il W eiS, Berlin. Vorrichtung 
zum Erproben der Fangvorrichtung von Aufziigen. 2.11.26.

35 c, 1. S. 79329. W illoughby Statham Smith, Newton 
Poppleford, und Alfred Dever Shuter, Harrow-on-the-Hill 
(England). Seilfiihrung fiir Haspeltrommeln o. dgl. 21.4.27. 
GroBbritannien 8.2 .27.

40a, 30. M . 85436. MetallguS G . m. b. H., Berlin-Char- 
lottenburg. Mittel zum Reinigen von kupferhaltigen Metall- 
abfallen. 23. 6. 24.

42h , 34 .  D. 52685. Deutsch-Amerikanische Petroleum- 
Gesellschaft, Ham burg. Beobachtungsvorrichtung fiir mit 
brennbaren oder nicht atembaren Oasen erfullte Hohlraume.
4. 4. 27.

47 f, 27. Sch. 76205. Dr.-Ing. Ernst Schmidt, Danzig- 
Langftihr. W armeisolierung von Flanschen, Krummern, 

Ventilen und andern unregelmaBig gestalteten Kórpern. 

28. 11.25.
78e, 5. E. 35094. Robert Evers, Grevenbriick (Westf.) 

Verfahren und Vorrichtung zum Patronieren von gelatinósen 
und pulverformigen Sprengstoffen. 8.1 .27.

81 e, 58. H . 111779. Gebr. H inselmann G . m. b. H., Essen. 
Rollenrutsche. 9.6 .27.

81 e, 136. A. 50648. A T G  Allgemeine Transportanlagen- 

G . m. b. H ., Leipzig. Einrichtung zum Entleeren von GroB- 
raumbunkern. 16.4.27.

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

ist, liiuft die funfjShrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 
das Patent erhoben werden kann.)

l a  (28). 455864, vom 12. Januar 1924. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. Dr.-Ing. C h r i s t i a n  

P o h l  m a n n  in A u g s b u r g .  Verfakren und Einrichtung 
zum Klassieren oder Sortieren von staubformigen Mineralien, 
besonders von Talkum, Oraphił, Erden, Sanden und sonstigen 
Staubmassen, mit Hilfe von Luftstrómen.

Das zu sortierende (klassierende) G ut (auch goldfiihren- 
der Sand) soli m it Hilfe eines Luftstromes durch einen mehr- 
stufigen Ejektor geblasen werden, dessen Diisen regelbare 
Hilfsluftstróme erzeugen, die in einem W inkel von 90 — 180° 
auf den Fórderluftstrom treffen. Unmittelbar vor den Ein- 
trittsóffnungen der Diisen und zwischen den Eintritts- 
óffnungen ubereinander liegender Dusen des Ejektors 
kónnen Flachen angeordnet sein, durch welche die aus dem 
Fórderluftstrom fallenden Gutteilchen zerstaubt und in den 

Bereich der Sichtluftstróme gebracht werden. Die Dusen 
lassen sich mit Hilfssaugóffnungen ausstatten und mit 

einem ais Sammelraum  und ais Windkessel dienenden Oe- 

hause umgeben.

12r (1). 455943, vom 19. Juni  1926. Erteilung bekannt

gemacht am 26. Januar 1928. L e o  S t e i n s c h n e i d e r  in 

B r i i n n  (Tschecho-Slowakei). Heizelement zum Erhitzen von 
Flussigkeiten und Dampfen, besonders von Teerdlen u. dgl. 
Die Prioritat vom 7. Mai 1926 ist in Anspruch genommen.

Das Heizelement besteht aus zwei achsgleich ineinander 
angeordneten geraden, an den Enden mit Flanschen ver- 
sehenen Rohren. Der zwischen diesen Rohren vorhandene 
ringfórmige Zwischenraum ist an einem oder an beiden 
Enden des auBern Rohres durch eine m it dem innern 
Rohr (z. B. m it dessen Flanschen) verbundene hohlkórper- 

fórmige, elastische Membran abgeschlossen. AuBerdem ist 
der Zwischenraum mit einem warmeubertragenden Mittel, 
zweckmaBig einem Metali (z. B. Blei), ausgefiilit. In dem 
AuBenrohr kónnen auch mehrere m it einem gemeinsamen 
Flansch versehene Innenrohre von kleinem Durchmesser 
angeordnet sein. In diesem Fali werden samtliche Zwischen- 
raume zwischen den verschiedenen Rohren mit dem warme

ubertragenden M ittel ausgefiilit.

14 b (9). 455945, vom 1. Januar 1926. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. H u g o  H e i n r i c h  in 

Z w i c k a u  (Sa.). Maschine mit sichelfórmigem Arbeilsrautn 
und exzenterfdrmig bewegtem Kolben. Zus. z. Pat. 453467. 

Das Hauptpatent hat angefangen am 28. November 1925.

Der Innenraum  des feststehenden Hohlzylinders der 
Maschine ist ais Arbeitsraum ausgebildet. D ie Exzentrizltat
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des in dem Raum  exzentrisch bewegten Arbeifskolbens ist 

dabei unabhangig von der Exzentrizitat des auBern Kolbens 
der Maschine verstellbar.

20e (16). 455997, vom 29. November 1925. Erteilung 

bekanntgemacht am 26. Januar 1928. T h o m a s  F r a n k s  in 

W a l s a l l ,  S t a f f o r d  (England). Zughakenkupplung f i ir  
Fahrzeuge.

Die z. B. fur Fórderwagen verwendbare Kupplung be
steht aus einem fest m it einer am W agen befestigten Zug- 
stange verbundenen, nach oben zu offenen Haken, in den 
die Kuppelóse o. dgl. eines andern W agens eingelegt wird. 
An dem Haken ist ein zum Verschlie8en der Hakenóffnung 
dienender Biigel in senkrechter R ichtung verschiebbar an- 
gebracht. Dabei sind die Schlitze, die das Verschieben des 
Bugels auf Bolzen des Hakens ermóglichen, so ausgebildet, 
daB der Bugel bei seiner hóchsten Lage zwecks Freilegens 
der Hakenóffnung gedreht werden kann. Die Lange des 
Bugels ist so bemessen, daB der Biigel bei seiner tiefsten 
Lage den Haken so weit iiberragt, daB er von oben her 
leicht erfaBt und bedient werden kann. An dem Verschlu8- 
bugel kann eine nach der Hakenóffnung zu vorspringende 

Schulter so angebracht „sein, daB ein in den Haken einge- 
legter Kupplungsteil (Óse, Kette o. dgl.) sich auf sie legt 
und den VerschluBbugel in die VerschluBlage hinabdruckt.

24 h (4). 456008, vom 19. Dezember 1925. Erteilung 

bekanntgemacht am 26. Januar 1928. J o s e p h  L a m b o t  in 

B r ii s s e I. Vorrichtung zur Beschickung von Gaserzeugern 
und andern Schachtfeuerungen.

Die Vorrichtung hat eine geneigte, um  die Achse des 
Ofens um laufende Zufuhrungsrinne, der durch eine m it 
anderer Geschw indigkeit ais sie um laufende unrunde Scheibe 
in der senkrechten Ebene eine Pendel- (Schwing-) bewegung 

erteilt wird. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der unrunden 
Scheibe ist einstellbar, so daB die Zahl der Schwingungen 
der Rinne geandert werden kann.

24 k (4). 456009, vom 10. Jun i 1925. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. H e i n r i c h  L i s s n e r  in 

B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g .  Umlaufender Lufterhitzer.
Der Lufterhitzer hat ein umlaufendes Schaufelrad m it 

zwei in voneinander getrennten Raumen liegenden Schaufel- 
kranzen. In einen jeden Schaufeikranz sind in voneinander 
und vom Raum des Schaufelkranzes getrennten Raumen 

radial verlaufende, nebeneinander liegende Taschen einge- 
baut. Jeder Schaufeikranz saugt eins der Warmeaustausch- 
mittel (z. B. heiBes Gas und kalte Luft) durch die innerhalb 
des andern Schaufelkranzes liegenden Taschen und befórdert 
das Mittel, das in achsrechter R ichtung von auBen her 
in die Taschen tritt, in seinen Druckraum. Dabei kreuzen 
sich die Mittel und tauschen ihre W arm e aus.

241 (5). 455934, vom 25. Oktober 1924. Erteilung 

bekanntgemacht am 26. Januar 1928. W i l h e l m  V e d d e r  

in E s s e n .  Feuerung fu r Gas und Kohlenstaub.
Bei der Feuerung liegt die absperrbare Kohlenstaub- 

zufuhrung innerhalb von schraubenfórm igen Kanalen, die 
teils m it der atmospharischen Luft, teils m it einer Gaszu- 
fiihrung in Verbindung stehen. Zwischen den Kanalen sind 
engere Kanale angeordnet, die mit einer Druckluflleitung 
in Verbindung stehen und wie die Luft- und Gaskanale in 
den Verbrennungsraum der Feuerung munden.

35 a (9). 456013, vom 1. April 1923. Erteilung bekannt

gemacht am 26. Januar 1928. E r n s t  F r e s e  in D o r t 

m u n d .  Vorrichtung zur Verhutung von Forderseilbruchen.
Auf dem Fórderkorb ist eine m it einer einruckbaren 

Bremse versehene Seiltrommel angeordnet, auf die das 
Ende des Fórderseiles m it einem so langen Stuck aufge- 
wickelt ist, daB die zum Abwickeln des Seilendes von der 
abgebremsten Trommel erforderliche Zeit genugt, um  die 
Fórdermaschine stillzusetzen. Z um  Einriicken der Bremse 

der Trommel und zum  Slillsetzen der Fórdermaschine wird 
die Uberlastung des Fórderseiles ausgenutzt. Z u  dem

Zweck ist das m it der Fórdermaschine verbundene Ende 
des Fórderseiles iiber nachgiebig gelagerte Scheiben ge- 
fiihrt, die bei Anderung ihrer Lage infolge Seiluberlastung 
auf die Fórdermaschine einwirken. AuBerdem ist die auf 

dem Fórderkorb angeordnete Seiltrommel in senkrechter 
Richtung verschiebbar gelagert und durch ein an ihren 

Um fang angreifendes, am Fórderkorb befestigtes Zugmittel 
(Seil o. dgl.) gegen Drehung gesichert. D ie ZerreiBfestig- 
keit des Zugm ittels ist so bemessen, daB das Mittel zer- 
reiBt und die Seiltrommel freigibt, wenn das Fórderseil 
iiberlastet wird. Alsdann wird die Trommel infolge der 

Uberlastung des Seiles, d. h. der W irkung des Fórderkorb- 
gewichtes, verschoben und gedreht, wobei ihre Bremse so 

angezogen wird, daB die lebendige Kraft des Fórderkorbes 
allmahlich aufgezehrt wird. Durch die Uberlastung des 

Fórderseiles werden gleichzeitig die nachgiebig gelagerten 
Rollen, uber die das Seil zur Fórdermaschine lauft, so weit 
abwarts bewegt, daB diese zum Stillstand kommt.

35 a (9). 456014, vom 29. Januar 1927. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. » S k i p  C o m p a g n i e «  

A .G . und Dr.-Ing. Ka r l  R o e r e n  in Es s en .  Fordergefafi.
Das zur Personen- und Produktenfórderung verwend- 

bare OefaB hat einen oder mehrere bewegliche Zwischen- 
bóden, die an einer Seite durch bewegliche Aufhange- oder 
Stiitzvorrichtungen gehalten werden und durch Bewegen 
dieser Vorrichtungen einzeln, gruppenweise oder alle gleich
zeitig in die und aus der Betriebsstellung gebracht werden 
kónnen. Die Aufhange- oder Stiitzvorrichtungen kónnen in 
wagrechter R ichtung oder auf einem Kreisbogen verschieb- 
bar oder drehbar sein, und die Bóden Teile einer Seiten- 
wand oder der Seitenwande des GefaBes bilden.

46 d (5). 456020, vom 2. Oktober 1926. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. W i l h e l m  W u r l  in 

B e r l i n - W e i B e n s e e .  Prefiluft-Wasserabscheider. Zus. z. 

Pat. 450472. Das Hauptpatent hat angefangen am 27. Juni

1926.

Der Abscheider ist m it einer E inrichtung versehen, 
durch die sich der Querschnitt der Durchtrittsóffnungen 
des gelochten Zwischenbodens andern laBt, der wie bei 
dem geschutzten Abscheider in dem Abscheidebehalter an
geordnet ist. Durch die Einrichtung soli die im  Abscheide
behalter erfolgende Expansion der durchstrómenden PreB- 
luft geregelt werden. Die Einrichtung kann aus einer iiber 
oder unter dem gelochten Zw ischenboden drehbar angeord- 
neten, entsprechend gelochten Scheibe bestehen.

61 a (19). 455973, vom 7. M ai 1925. Erteilung bekannt

gemacht am 26. Januar 1928. Dr.-Ing. eh. A I e x a n d e r  

B e r n h a r d  D r a g e r  in L u b e c k .  Gasschulzmaske mit 
Schlafenabdichtung.

Auf dem Rand oder zwischen dem Rand und dem Ab- 
dichtungsrahmen der Maskę ist auf jeder Seite ein nach- 
giebiges, yolles Polster angebracht. Es wird durch ein Gurt- 

band an die Schlafe gedruckt, das mit seinem einen Ende in 
gewissem Abstand von dem Polster und einseitig zum  Polster 
an der Maskenwand befestigt ist, und dessen anderes Ende 
eine Schnalle tragt, m it der es angezogen werden kann. 
Das die Schnalle tragende Ende des Gurtbandes laBt sich 
langs des Maskenrandes um  das K inn des Tragers herum- 
fiihren.

61 a (19). 455974, vom 6. M ai 1926. Erteilung bekannt

gemacht am 26. Januar 1928. G e b r u d e r  M e r z  Me r z -  

W e r k e  in F r a n k f u r t  ( M a i n ) - R ó d e l h e i m .  Schutz gegen 
die schadliche Wirkung von einzuatmendem Quecksilber- 
dampf.

Die Atmungsluft soli durch luftdurchlassige Stoffe 
(Faserstoffe, pulverfórmige Holzkohle usw.) m it groBer 
Oberflache geleitet werden, die m it einer sehr diinnen 
Schicht von metallischem Gold uberzogen sind. Z u  dem 
Zweck kónnen die Stoffe in die Filter von Gasmasken 
gefullt werden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erkl&rung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Setten 34-37 vcrdffentllcht. ' bedeatet Text- oder Tafelabbtldangen.)

Mineralogie und Geologie. S. 280/5*. D ie  Ergebnisse von Untersuchungen des eisernen
Hutes von Erzlagerstatten. Bedeutung des Eisens bei der 

S t a t u s  o f  i e a c h e d  o u t c r o p s  i n v e s t i g a t i o n .  I. Limonitbildung. Gegenwart genugenderSchwefelmengen bei
Von Blanchard und Boswell. Engg. M in. J. Bd. 125. 18.2.28. der Oxydation. Pyritgehalt.
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K o h l e n v o r k o m m e t i  i n  A u s t r a l i e n .  Von Brauns- 

dorff. Intern. Bergwirtsch. Bd.3 . 1928. H .2 . S.29/34. Ent
wicklung der Kohlenerzeugung. Kennzeichnung der Vor- 
kommen in den verschiedenen Staaten.

Z u r  F r a g e  d e r  E r d ó l f u n d e  i n  I t a l i e n .  Von 

Pfalz. Intern.Bergwirtsch. Bd.3. 1928. H .2 . S.25/9*. Friihere 
Fundę. W iederaufnahme der Erdólforschung. Beschreibung 

der wichtigsten fundigen Oebiete.
D a s  Ó l f e l d  C  a m p i n a (B u c e a,  O  a h i t a) d e r 

• S t e a u a  R o m a n a * .  Von Kraus. Z . Intern. Bohrtechn. V. 
Bd.36. 5 .3 .28. S. 65/71*. Geologischer Aufbau des Gebietes. 

Tiefen der Fiindigkeit. Ergiebigkeit.
P h y s i c a l  e x p l o r a t i o n  f o r  o r e s .  Von Mason. 

C an .M in .J . Bd.49. 3 .2  28. S. 101/5. Ubersicht iiber die 
wichtigsten Verfahren unter Hervorhebung des Induktions- 

verfahrens. Kosten.
F u n d a m e n t a !  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  e l e c t r i c a l  

m e t h o d s  o f  g e o p h y s i c a l  p r o s p e c t i n g  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  to t h e  i n d u c t i v e  p r oces ses .  VonJakosky. 
Engg.Min. J. Bd.125. 11.2.28. S .238/44*. 18.2.28. S.293/300*. 
Die die e(fektive Leitfahigkeit beeinflussenden Umstande. 
Die Arten elektrischer geophysikalischer Verfahren. Allge
meine Grundlagen des Induktionsverfahrens. Erm ittlung des 
Sekundarfeldes. Beziehungen zwischen Primar-und Sekundar- 

feld. Anwendungsweise. Andere Verfahren.

Bergwesen.

U n k l a r e  V o r s t e l l u n g e n  be i  b e r g m a n n i s c h e n  
E r ó r t e r u n g e n  u n d  R e c h n u n g e n .  Von Herbst. Berg

bau. Bd.41. 1 .3 .28. S. 101/4*. Fullortquerschnitt und Wetter- 
fiihrung. Ersparnisrechnungen. Prozentrechnungen bei Oe- 
wichtsverlusten usw. kW , PSh u. dgl.

B e l g i a n  C o n g o  g r o w s  i n  m i n i n g  w o r l d .  Von 
Bali. Engg. M in. J. Bd.125. 4 .2 .28 . S. 197/200*. Ubersicht 
iiber die Bedeutung und die neuste Entw icklung des Berg
baus. Radium , Kobalt, D iam anten, Kupfer.

T h e  B e l l  a s b e s t o s  m i n e a t T h e t f o r d  m i n e s .  

Von Rowe. C an .M in .J . Bd.49. 17.2.28. S.146/51*. Beschrei
bung des Asbestvorkommens. Gew innung. Tagesanlagen. 

Asbestaufbereitung.
N a t u r a l  s o l i d i f i e d  p e t r o l e u m ,  i t s  m i n i n g ,  

t r e a t m e n t  a n d  uses . Von Hartzell. E ngg .M in .J . Bd.125.
11.2.28. S. 253/4*. G ew innung, Verarbeitung und Ver- 

wendung von Asphalt auf Trinidad und in Utah.
C h a n g e s  t o  l o n g w a l l  a n d  is s a t i f i e d .  Von 

Edwards. Coal Age. Bd.33. 1928. H .2 . S.86/8*. Neue- 
rungen beim Abbau m it breitem Blick.

L o n g f a c e  i n  K e n t u c k y  M i n e  s h o w s  d e c i d e d  
a d v a n t a g e s .  Von Brosky. Coal Age. Bd.33. 1928. H .2 . 
S .81/3*. Erórterung neuer Ausbauverfahren vor Ort.

D e r  b e s c h l e u n i g t e  V e r h i e b  i m  S c h r a g b a u  
b e i  g e b r a c h e m  N e b e n g e s t e i n  u n d  z u m  Aus-  
b r e c h e n  n e i g e n d e r  K o h l e .  Bergbau. Bd.41. 1.3.28. 

S. 103/7*. Darstellung verschiedener Anordnungen des Schrag- 
baus.

U n t e r s u c h u n g  u b e r  d e n  E i n f l u B  v e r s c h i e - 
d e n e r  B e s a t z v e r f a h r e n  a u f  d i e  W i r t s c h a f t l i c h -  

ke i t  d e r  S c h i e B a r b e i t  i m  K o h l e n b e r g b a u .  Von 
Oerke. Kohle Erz. Bd.25. 2 .3 .28 . Sp. 169/76*. Bericht uber 
Versuche m it den Versatzverfahren von Kruskopf und Herde- 
merten.

S t e e l  a t  t h e  f a c e .  Von O ibson. Coal Age. Bd.33. 
1928. H. 2. S. 93/4*. D ie Anw endung des eisernen Ausbaus 
in Abbauen an Stelle von Holz.

S u p p o r t  i n  l o n g w a l l  w o r k i n g s .  C o r r e c t  app l i -  
ca t i o n o f  t h e h o r s e-s h oe  g i r d e r .  Von Grant. Coli. 
Ouard. Bd.136. 2 .3 .28 . S. 835/6*. Beschreibung des Aus- 

bauverfahrens.
G r u n d s a t z e  f u r  d i e  s t a t i s c h e  B e r e c h n u n g  

der  F ó r d e r g e r i i s t e .  Von Kógler. Gluckauf. Bd.64.
10.3.28. S. 310/3. Orundsatze fur samtliche Fórdergeriiste, 

fiir Fórdergeriiste aus Eisen und fur Fórdergeriiste aus 
Eisenbeton.

B e r e c h n u n g  e i n e r  B e r g w e r k s f ó r d e r m a s c h i n e  

u n t e r  A n w e n d u n g  n e u e r  M e t h o d e n .  Von Bernhard. 
(SchluB) Fórdertechn. Bd. 21. 2.3.28. S.104/7*. Berechnung 
des Seiles wahrend der gleichfórm igen Bewegung sowie 
Wahrend der Beschleunigung und Verzógerung.

S h a k i n g  c o a l  f r o m  f a c e  t o  g a n g w a y .  Von 

Dawson Hall. Coal Age. Bd 33. 1928. H .2 . S. 78/80*. Die 
Befórderung der Kohle m it Schuttelrutschen im  Abbau bis 
zur Fórderstrecke.

I n s t a l l i n g  a p i p ę  c o l u m n  w i t h  t h e  a i d  o f  
w e l d i n g .  Von Hoen. E ng g .M in .J . Bd.125. 11.2.28.
S. 250/2*. Das SchweiBen einer Schachtrohrleitung fiir die 
W asserhaltung und ihr Einbau.

A u t o m a t i c  c o n t r o l  a i d s  m i n e  p u m p i n g  serv i ce .  
Von Kenworthy. Coal Age. Bd.33. 1928. H. 2. S. 84/5*. 
Selbsttatiger Betrieb von Bergwerkspumpen.

O u r t b u r s t s  o f  g a s  a n d  c o a l  a t  C a s s i d y  
C o l l i e r y ,  V a n c o u v e r  I s l a n d ,  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
Von W ilson und Henderson. Trans. A. I. M. E. Bd.75. 1927. 
S. 533/91*. Auf der Grube aufgetretene Gas- und Kohlen- 
ausbruche. Theoretische Betrachtungen. VorbeugungsmaB- 
nahmen. Aussprache.

M e t h a n e  c o n t e n t  o f  c o a l - m i n e  ai r .  Von Yant 

und Berger. Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. S. 592/8. Das 
Vorkomtnen von Methan in den Kohlenbergwerken der 
Ver. Staaten. E inteilung der Gruben nach dem Methan- 

gehalt.
D e v i c e s  f o r  d e t e c t i n g  d a n g e r o u s  g a s e s  

i n  m i n e  a i r .  Von Ryan. Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. 
S. 599/614*. E inteilung der gefahrlichen Orubengase. Gas- 
reiche und gasarme Gruben. Gerate zum Anzeigen von 
Gasen. Kohlenoxyd und Kohlenoxydanzeiger. Aussprache.

F a c t o r s  i n  t h e  i g n i t i o n  of  m e t h a n e  a n d  coa l  
d u s t  b y  e x p l o s i v e s .  Von Perrott. Trans. A. I. M . E. 
Bd.75. 1927. S. 615/28*. Eingehender Bericht iiber plan
maBige Versuche zur Feststellung der Entzundbarkeit von 
Methan und Kohlenstaub durch Sprengschiisse.

U s e  a n d  d a n g e r s  of  b o o s t e r  a n d  a u x i l i a r y  
f a n s  as a p p l i e d  t o  c o a l  m i n e  v e n t i l a t i o n .  Von 
Smith. Trans. A. I .M .E . Bd.75. 1927. S. 629/44*. Erklarung 
der genannten Sonderventilatoren. Die Gefahren untertage 

aufgestellter Ventilatoren. Kurzschlusse in der Wetterfuhrung. 
MaBnahmen zur Einschrankung der Ventilatoren untertage. 
Aussprache.

D ie  S c h l a g w e t t e r e x p l o s i o n  a u f  d e r  O a b r i e l e n -  
Z e c h e  i n  K a r w i n  u n d  d i e  G e w a l t i g u n g  d e r  O r u b e .  
Mont. Rdsch. Bd,20. 1.3 .28. S. 121/9*. Lagerungs- und Be- 
triebsverhaltnisse. D ie Katastrophe. AbschluB der Grube. 
MaBnahmen iibertage. Vorbereitung fiir das erste Ein- 
dringen in die Grube. Der Verlauf der Gewaltigungsarbeiten. 

(SchluB f.)
S o u r c e s  o f  d u s t  i n  c o a l  m i n e s .  Von Forbes und 

Emery. Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. S. 645/64*. Unter
suchung der einzelnen Staubquellen in Kohlengruben. Starkę 
der Staubentw icklung beim Bohren, Schramen, Laden usw. 

Mittel zur Staubbekampfung.
E l e c t r i c  m i n e  l a m p s  a n d  b e t t e r  l i g h t i n g .  Von 

Maurice. Iron Coal Tr. Rev. Bd.116. 2 .3 .2 8 . S. 292, Er
órterung der Móglichkeiten zur Verbesserung der Unter- 

tagebeleuchtung.
M i n e r  s ’ n y s t a g m u s .  Von Perring. Iron Coal Tr. Rev. 

Bd.116. 2 .3 .28 . S. 299/300. Erstes Auftreten der Krankheit. 
Eeststellung und Entschadigung in GroBbritannien und auf 
dem Festland. Ursachen der Erkrankung. Beleuchtung vor 

Ort. EinfluB von Methan, Kohlenoxyd und Alkohol. Per- 
sónliche Anlage.

Z u r  B e w e r t u n g  d e r  W  i e d e r b e 1 e b u n g s- 
m e t h o d e n .  Von Rumpf. Gesundh. Ing. B d .51. 3 .3 .28. 
S. 137/41*. Ursachen zur Anwendung der W iederbelebung 
nach der amtlichen Statistik. Betrachtungen iiber die ver- 
schiedenen Wiederbelebungsverfahren.

D r y  c l e a n i n g  o f  c o a l  f o r  ca  r b o  n i z a  ti o n . Von 
Holmes. Gas W orld , Coking Section. Bd.88. 3.3.28. S. 16/23*. 
D ie Trockenaufbereitung der Kokskohle. Beziehungen 
zwischen Dichte und Aschengehalt einer Kohle. Aschen
gehalt und OróBe der Teilchen. Verm inderung des Schwefel- 
gehaltes. Pneumatische Aufbereitung: Anlagen, Staub und 
Staubverwertung, Feuchtigkeit, Betriebskosten. Aussprache.

F i n e  c o a l  c l e a n i n g  by  t he  h y d r o t a t o r  p ro ce ss . 
Von Remick. Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. S. 569/82*. An- 
wendungsgebiet. Beschreibung des genannten Aufbereitungs- 
verfahrens fur Feinkohle. Betriebsergebnisse in einer Anlage. 

Aussprache.
C r u s h i n g  r o l l s  f o r  o r e  a n d  s t o n e ,  Von Miller. 

E ng g .M in .J . Bd.125. 11.2.28. S.246/9*. Altere Bauarten 
von Erz- und Steinbrechern. Neuere Ausfuhrungen. (Forts. f.)

Dampfkessel- und Maschlnenwesen.

M o d e r n  s t e a m - g e n e r a t i n g  p l a n t .  Von Fenn. 

Iron Coal Tr. Rev. Bd.116. 2 .3 .28 . S. 294/8*. Vorteile der 
Yerwendung von Staubkohle. Beschreibung der auf der
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Pooley Hall-Grube errichteten Kesselanlage mit Kohlenstaub- 
feuerung. Brenner. Kesselwasseraufbereitung. Kosten.

T e m p e r a t u r -  u n d  L u f t  m e s s u n g  a n  e i n e m  
W a n d e r r o s t .  Von Deinlein. Z .Bayr.Rev. V. Bd .32. 29.2.28. 
S. 37/40*. Einrichtung zur Temperaturmessung an der 

Rostoberflache und in der Brennstoffschicht. Messung des 
Luftdurchzuges durcli die Brennstoffschicht. Entnahme von 
Brennstoffproben aus dem Feuerbetrieb. Versuchsergebnisse.

D ie  n e u e s t e n  T em p e r at  u r r e g l  e r f i i r  G a s -  
f e u e r s t a t t e n .  Von Schlee. Gas Wasserfach. Bd. 71.

3 .3 .28. S. 193/200*. Kennzeichnung verschiedener Bauarten 
und ihre Bewahrung.

D ie  m ó g l i c h e n  A r b e i t s m i t t e l  d e r  D a m p f -  
k r a f t a n l a g e n .  Von Loschge. Arch. Warmewirtsch. Bd. 9. 

1.928. H . 3. S. 75/9*. Verbesserung des W irkungsgrades. 
Anderung des Arbeitsstoffes. Arbeitsvorgange von Ein- und 
Mehrstoffmaschinen.

D ie  K o h l e n s t a u b l o k o m o t i v e  de r  A .E .O . Rauch 
Staub. Bd. 18. 1928. H .2 . S. 13/8*. Ausfuhrliche Angaben 
uber Bauart und Wirtschaftlichkeit.

D ie  B e u r t e i l u n n g  v o n  A n z a p f -  u n d  Z w e i -  
d r u c k t u r b i n e n .  Von Fichtner. Arch. Warmewirtsch. Bd. 9. 
1928. H .3 . S. 87/8*. Entwurf eines Leistungsdiagramms, das 
eine einfache Erm ittlung von W irkungsgrad, Leistung usw. 
gestattet.

Elektrotechnik.
N e u e s  V e r f a h r e n  z u m  R e g e l n  v o n  A s y n c h r o n -  

m a s c h i n e n  m i t  M e h r p h a s e n - K o l l e k t o r m a s c h i n e n .  
Von Heyland. E .T .Z . Bd.49. 8 3.28. S .385/8*. Mehrphasen- 
kollektormaschinen mit lk Pohlschritt auf dem Stander. 
(SchluB f.)

D e r  S c h u b t r a n s f o r m a t o r  a i s N e t zr  e g l  e r. Von 

Reiche. Elektr. W irtsch. Bd. 27. 1928. H. 2. S. 73/81*. Vor- 
zuge gegenuber dem Drehtransformator. Beschreibung 
zweier ausgefiihrter Netzreglungsanlagen.

Huttenwesen.
I r o n  s m e l t i n g  a n d  S t e e l  m a k i n g  i n  C a n a d a .  

Von Gray. Can. M in .J . Bd.49. 10.2.28. S. 125/8*. Ruckgang 
der betriebenen Hochófen. Schwierigkeiten der Erz- und 
Kohlenversorgung. Schwierige Gesamtlage.

Z u s t e l l u n g  d e r  E l e k t r o s t a h l ó f e n .  VonKothny. 
Feuerfest. B d .4. 1928. H .2 . S. 17/20*. Haltbarkeit der Z u 
stellung. Vor- und Nachteile der basischen und sauern Z u 
stellung der Strahlungsófen. (Forts. f.)

D e r  h e u t i g e  S t a n d  des  E l e k t r o s c h m e l z o f e n s  
i n  d e r  E i s e n i n d u s t r i e .  Von v. Kerpely. GieB. Zg. 
Bd. 25. 1.3 .28. S. 135/47*. Entw icklung der Elektrostahl- 
erzeugung. D ie Hauptofenbauarten. Anlage neuzeitlicher 
Hochleistungsófen. Elektrische Ausrustung. Neue amerika- 

nische und deutsche Ofenschaltung. Zukunft des Hoch- 
frequenzofens.

C o k e  r e s e a r c h  i n  t h e  i r o n  a n d  Steel  i n d u s t r y ,  
Von Evans. C o ll.G uard . Bd. 136. 2 .3 .28 . S .836/8. Ubersicht 

iiber die Forschungsarbeiten eines britischen Ausschusses 
iiber Hiittenkoks.

E x t e n s i o n s  o f  t h e  A p p l e b y  I r o n  C o m p a n y ,  
L i m i t e d .  Iron Coal Tr. Re v. Bd.116. 2 .3 .28. S. 289/92 
und 305/12*. Eingehende Beschreibung der neuzeitlich aus- 
gebauten Anlagen.

N o t e  o n  t h e  r e l a t i o n  o f  a n n e a l i n g  t e m p e r a -  

t u r e  t o  c o n d u c t i v i t y  o f  c o p p e r  w i r e .  Von Bradley. 
Trans. A. I. M . E. Bd. 75. 1927. S. 548/50*. Untersuchungs- 
ergebnisse iiber den EinfluB der G luhtemperatur auf die 
elektrische Leitfahigkeit von Kupfer.

E x p e r i m e n t s  i n  l e a c h i n g  r a w  a n d  r o a s t e d  
t i n  c o n c e n t r a t e s  a n d  t i n  o x i d e s .  Von Fink und 
Mantell. Engg. M in .J . Bd. 125. 4 .2 .28 . S. 201/6. Bericht uber 

das Ergebnis physikalisch-chemischer Untersuchungen, be- 
treffend Anw endung des L.augeverfahrens bei rohen und 
gerosteten Zinnkonzentraten und Zinnoxyden.

N e u e r e  W i d e r s t a n d - S c h w e i B m a s c h i n e n .  
Von Hilpert. Z . V. d. I. Bd. 72. 3 .3 .28. S. 305/10*. Allge- 
meines iiber W iderstandschweiBmaschinen. Stumpf-, Punkt- 
und NahtschweiBung. Elektroessen. Nieterhitzer.

D ie  P r u f u n g d e r  B e a r b e i t b a r k e i t .  Von Rapatz 
und Krekeler. Stahl Eisen. Bd.48. 1.3 .28. S. 257/61*. Unter
suchungen uber die E ignung der verschiedenen Bearbeit- 
barkeitspriifungen fiir den Betrieb.

Chemische Technologie.

H i i t t e n k o k s ,  G a s k o k s  u n d  S c h w e l k o k s  aus 
b a c k e n d e r  S t e i n k o h l e .  Von Dolch und Rindtorff. 

Gliickauf. Bd 64. 10.3.28. S 301/9*. Brennstofftechnische 
Zusammensetzung und Heizwert. Gasbestandteile im  Koks. 
Reaktionsfahigkeit der behandelten Kokserzeugnisse. Ge- 
fiigebeschaffenheit und spezifisches Gew icht.

H a n d l i n g ,  p r e p a r a t  i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  of 
g a s w o r k s  c o k e .  Von Duckham . Gas W orld . Bd.88.

3 .3 .28 . S. 201/4. Aschengehalt. Fliichtige Bestandteile. Er
gebnisse mit M ischkohlen. Vorteile des Siebens. Markt- 
verhaltnisse. Verkaufsvereinigungen fiir Koks. Aussprache.

D ie  f l u c h t i g e n  B e s t a n d t e i l e  d e s  B r a un-  
k o h l e n s c h w e l k o k s .  Von Dolch und Koch. Braunkohle, 

Bd.27. 25 .2.28 . S. 141/53*. Versuchseinrichtung und Arbeits- 
weise. Die Ergebnisse der Untersuchung verschiedener 
Schwelkoksarten. (Forts. f.)

D ie  g l e i c h z e i t i g e  R e i n i g u n g  d e r  D e s t i l l a -  
t i o n s g a s e  von Ammoniak u n d  S c h w e f e l v e r -  
b i n d u n g e n .  Von Bahr. (SchluB.) Gas Wasserfach. Bd. 71.
3 .3 .28. S. 204/10*. Katalytisches Verfahren. Versuchsergeb- 
nisse. W irtschaftlichkeitsberechnungen. Gew innungsplan nach 
den altern Verfahren.

A g e n e r a ł  r e v i e w  of  l o w - t e m p e r a t u r e  carboni - 
s a t i o n .  Von Sinnatt. Co ll.G uard . Bd.136. 2.3.28. S .828/31. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd.116. 2 .3 .28 . S. 298. E inteilung der 
Verfahren und Kennzeichnung ihrer wesentlichen Merk- 
male. (Forts. f.)

T h e  T u r n e r  l o w - t e m p e r a t u r e  p r o c e s s .  Von 
Turner. C o ll.G uard . Bd.136. 2 .3 .28 . S .833/4. Betriebs- 
ergebnisse. Aussprache.

S y n t h e t i c  a m m o n i a  c o s t s  i n  A m e r i c a .  Von 

Tour. Chem . Metali. Engg. Bd. 35. 1928. H .2 . S. 89/91*. 
Abschatzung der Kosten einer Anlage.

A d a p t a b i l i t y  o f  v a r i o u s  c o a l s  as g e n e r a t o r  
f u e l  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  w a t e r  g a s .  Von Odell. 
Trans. A .I .M .E . Bd.75. 1927. S .551/68*. Die zunehmende 
Bedeutung der W eichkohle ais Generatorbrennstoff zur 
Wassergaserzeugung. Grunde. Verwendungsweise. Aus
sprache.

T h e  s c o p e  of  t h e  b y - p r o d u k t  c o k i n g  i ndus t ry .  
Von Finn und Ray. Gas W orld , Coking Section. Bd. 88.
3 .3 .28 . S. 12/6. Erórterung der Entwicklungsmóglichkeiten. 

Koks und Koksklein, Nebenerzeugnisse, Am m oniak tind 
Benzol, UberschuBgas,gereinigtes und Rohgas, Gasmaschinen 
und Dampfgeneratoren. Aussprache.

E t u d e  d e  l a  s y n t h e s e  d u  m e t h a n o l .  Von Audi- 
bert und Raineau. Rev. ind. min. 15.1.28. Te i l l .  S.33/68*. 
Eingehender Bericht uber die in Frankreich angestellten 

Versuche zur M ethanolgew innung.

Chem ie und Physik .

N e u e  g e s c h l o s s e n e  V o r r i c h t u n g  z u r  Aus- 
f u h r u n g  d e r  v o l l s t a n d i g e n  t e c h n i s c h e n  Gas- 
a n a l y s e  u n t e r  V e r m e i d u n g  d e r  s c h a d l i c h e n  

R a u m e .  Von Ott. Buli. Schweiz. V. G . W . Bd.8. 1928. H.2. 
S. 25/30*. Beschreibung der Einrichtung. Arbeitsweise und 
Vorteile.

D a s  F ó r d e r h ó h e n v e r h a l t n i s  r a d i a l e r  Kreisel- 
p u m p e n  m i t  1 o g a r  i t h m i s ch  - s p i r a l i g e n  Schau f e l n .  

Von Schulz. Z . angew. Mathem . Bd .8 . 1928. H . l .  S. 10/7*. 
Rechnungsgrundlagen und Voraussetzungen. Vorbereitende 

Untersuchung. Abbildungsfunktion. Konstanten der Ab- 
bildung, Schaufelgleichung. Das komplexe Strómungspoten- 

tial. Fórderhóhenverhaltnis. Auswertung.

W irtschaft und Statistik.

S t r u k t u r  u n d  ó k o n o m i s c h e  E n t w i c k l u n g  der 
p o l n i s c h e n  M o n t a n i n d u s t r i e .  Von Kulschewski. 
Intern. Bergwirtsch. Bd.3 . 1928. H . 2. S.35/9 Rohstoffbasis 

der Eisenhutten. Die Zink-, Blei- und Kupferindustrie.

B e r g b a u  u n d  H u t t e n w e s e n  S p a n i e n s  im 
J a h r e  1926. Gliickauf. Bd.64. 10.3.28. S .313/9*. Bergwerks- 
gew innung und Belegschaft. Kohlenbergbau. Staatshilfe. 
Kohlengew innung und Aufienhandel. Eisenerzbergbau. Aus

fuhr. Sonstige Erze. Weiterverarbeitende Industrie. Gesamt- 
auBenhandel.


