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D ie Bremsdruckregler.
Von Professor Dr. Fritz Schmidt ,  Berlin.

Das Streben der PreuBischen Seilfahrtkoinmission 
nach Beseitigung móglichst aller Gefahrenmomente 
im Fórderniaschinenbetriebc hat neuerdings zu der 
bergpolizeilichen Verordnung> gefiihrt, daB nunmehr 
alle, sowohl neue ais auch bestehende Hauptschacht- 
fórdermaschinen, bei denen die Seilfahrtgeschwindig- 
keit mehr ais 4 m/s betragt, mit einer regelbaren 
(Schleif-) Bremse ausgeriistet sein miissen. Damit 
ist die Aufgabe der vollkommenen Beherrschung 
der Seilfahrt an die Erfiillung zweier Forderungeii 
gekniipft worden, namlich 1. nach einer stoBfreien 
Einwirkung der Fahrbremsen und 2. nach einer fein- 
stufigen Einstellbarkeit des Anpressungsdruckes der 
Doppelbackenbremsen bis zu der jeweils gewunschten 
begrenzten OróBe. Die zweite Fórderung schlieBt 
sinngemaB auch die Móglichkeit einer genauen Brcins- 
druckeinstellung auf beliebige Zwischenwerte ein, bei 
denen der Bremskranz unter den beiden nur te i 1 - 
weise angezogenen Bremsbacken noch weiter liiuft 
(schleift), die Fahrbremse also ais Schleifbremse im 
eigentlichsten Sinne des Wortes zur Entziehung der 
iiberschussigen Energie dient, beispielswefse beim 
Auftreten von negativen, der Maschine entgegen- 
arbeitenden Drehmomenten oder beim Uberschreiten 
der jeweils zulassigen Fahrgeschwindigkeit. Die Er
fiillung dieser beiden Forderungen bedeutet zweifellos 
eine weitere Entwicklungsstufe des Fórdermaschinen- 
wesens, weil von ihrer einwandfreien technischen 
Lósung nicht nur die Sicherheit der ein- und aus- 
fahrenden Belegschaft abhangt, sondern ebenso stark 
auch der wirtschaftliche Erfolg des gesamten Fórder- 
maschinenbetriebes beeinfluBt wird.

Wahrend das Prinzip der Fahrbremse allgemein 
bekannt ist, besteht, wie die Erfahrung verschiedent- 
lich gezeigt hat, eine mehr oder weniger groBe Un- 
sicherheit in der Beurteilung des Aufbaus und der 
Wirkungsweise jener Vorrichtungen, durch welche die 
Doppelbackenbremse im Sinne der neuen Bergpolizei- 
verordnung zu einer regelbaren Bremse gestaltet 
werden kann. Ihre Aufzeigung diirfte daher von 
Belang sein.

Es ist leicht einzusehen, daB jedes mit einer 
gróBern Kraft durchgefiihrte plótzliche, stoBartige 
Einrucken der Doppelbackenbremse neben einer Ober- 
beanspruchung des Gestanges und des Bremskranzes 
vor allem eine Stórung der GleichmaBigkeit der Seil- 
beanspruchung zur Folgę hat. StoBartige Brems- 
wirkungen, d. h. starkę, plótzliche Anderungen der 
Fahrgeschwindigkeiten und damit auch der Seil- 
geschwindigkeiten lósen namlich stets augenblickliche

1 BergpolizeWerordnung fur die Seilfahrt (§ 13, 2 a) der PreuBischen 
OberbergSmter Breslau (vom 27. Juli 1927), Halle (vom 19. Juli 1927), Claus- 
thal (vom 16. Juli 1927), Dortmund (vora 21. Juli 1927) und Bonn (vora 
14. Juli 1927).

Spaniiungsanderungen im Fórderseil aus. Diese Ande
rungen der Seilspanniing, die sich im aufwartśgehen- 
den Seil in einer Verminderung, im niedergehenden 
dagegen in einer Zunahme der Spannung auswirken, 
sind hierbei den Geschwindigkeitsanderungen ver- 
haltnisgleich und konnen daher bei starken, plótz- 
lichen Anderungen der Fórdergeschwindigkeit, d. h. 
bei zu starken Bremsverzógerungen, sowohl fiir Treib- 
scheiben- ais auch fiir Trommelmaschinenanlagen sehr 
nachteilig sein. Bei den Treibscheibenmaschinen kann 
das Auftreten derartiger Spannungsanderungen auBer 
den sich einstellenden Seilschwingungen zum minde- 
sten ein mehr oder weniger starkes Gleiten des 
Fórderseiles auf der Treibscheibe zur Folgę haben, 
wahrend bei clen Trommelmaschinen durch das plótz
liche Abbremsen des Seiltriigers naturgemafl auch der 
niedergehende Forderkorb augenbiicklich aufgehalten 
wird. Das betroffene Seilstiick erleidet dadurch eine 
Zusatzbeanspruchung, die nicht selten den Wert der 
iiblichen Belastung annimmt und zu einer Beschiidi- 
gung des Seiles fiihren kann. Dagegen wird das auf- 
wartsgehende Seil durch ein augenblickliches Ab
bremsen der Maschine in seiner Bewegung stark ver- 
langsamt und erfahrt dadurch eine plótzliche Ent- 
lastung. Nach Aufzehrung der lebendigen Kraft des 
aufwartsgehenden Fórderkorbes hat dann dieses ent- 
lastete Seilstiick. die Masse des Fórderkorbes ein- 
schliefilich jener der Belastung und gegebenenfalls 
auch des Unterseiles wieder voll aufzunehmen, wo- 
durch mehr oder weniger starkę Vertikalsclnvingungen 
(Tanzen des Fórderkorbes) mit den sich daraus 
ergebenden dynamischen Zusatzbeanspruchungen 
herbeigefiihrt werden. Die durch eine plótzliche Ge- 
schwindigkeitsanderung hervorgerufene Spannungs- 
iinderung ist hierbei vóllig unabhangig von der Fahr
geschwindigkeit. Sie hiingt vielmehr, wie bereits 
hervorgehoben, lediglich von der GroBe der Brems- 
verzógerung ab und kann daher sowohl bei hoher ais 
auch bei der kleinsten Maschinengeschwindigkeit, 
beispielsweise beim Umsetzen der Forderkorbe, einen 
recht betrachtlichen Wert annehmen.

Man erhalt ein angenahertes Bild von der GroBe 
der durch eine Bremsverzógerung herbeigefiihrten 
Spannungsanderung, wenn man bedenkt, daB einer 
augenblicklichen Geschwindigkeitsanderung von je
1 m/s2 eine Anderung der Spannung im Fórderseil von 
etwa 10 o/o im Mittel entspricht. Bedeutet namlich m 
die Masse eines Kórpers, G sein Gewicht und g die 
Erdbeschleunigung, dann ist bekanntlich G = m • g. 
Erfahrt die Masse in Richtung der Anziehungskraft 
noch eine zusatzliche Geschwindigkeitszunahme von 
beispielsweise p m/s2, ist also die Gesamtbeschleuni- 
gung g-t p m/ss, so nimmt das Gewicht die GroBe



462 G l u c k a u f Nr. 15

G m (g+ p) an. Bei einem angenommenen Wert 
p- - g (g ~ 10 m/s2) verdoppeIt sich sonach das Ge
wicht, oder, anders ausgedriickt, einer Beschleunigung 
von 10 rn/s-’ entspricht eine Gewichtszunahme von 
~ 100%, bzw. eine augenblickliche Geschwindigkeits- 
anderung von 1 m/'s2 ruft eine Anderung des Gewichtes 
(Spannungsanderung im Fórderseil) von ~ 10% 
hervor.

Aus diesen Darlegungen erkennt man, daB alle 
zu starken, plótzlichen Anderungen der Fahr- 
geschwindigkeit, namentlich aber stoBartige Brems- 
wirkungen dem regelrechten Fórderbetriebe schadlich 
sind und daher nach Móglichkeit vermieden werden 
miissen. Gelingt es, durch irgendeine brauchbare tech- 
nische MaBnahme stoBartige Wirkungen beim Ein- 
riicken der Doppelbackenbremse auszuschalten, so ist 
damit ohne Zweifel eine wesentliche Verbesserung des 
Seilfahrtbetriebes erreicht. Diese fiir die Sicherheit 
des gesamten Fórdermaschinenbetriebes iiberaus 
wichtige technische Lósung des Probleins soli durch 
die neue bergpolizeiliche Forderung nach einer weit- 
gehenden Regelbarkeit der Fahrbremse verwirklicht 
werden. Mit andern Worten: die Bergpolizeiverord- 
nung (§ 13, 2a) gipfelt, wie bereits eingangs an- 
gedeutet, in der Forderung nach einer stoBfreien Ein- 
wirkung der Fahrbremse im regelrechten Betriebe, 
die durch eine allmahliche und sanfte Steigerung des 
Anpressungsdruckes der beiden Bremsbacken von der 
GróBe Nuli bis zu einem dem jeweiligen Betriebs- 
zustand angepaBten, begrenzten Wert erzielt werden 
soli.

Schon lange vor dem ErlaB der Bergpolizeiverord- 
nung hatte man die Tragweite der Frage nach der 
Vermeidung stoBartiger Bremswirkungen und im 
Zusammenhang damit nach der Einstellbarkeit des 
Bremsdruckes erkannt. Zunachst suchte man die 
schadlichen Auswirkungeń plótzlich einfallender 
Bremsen durch den Einbau einer Dampfungsvorrich- 
tung in das Bremsgestange, beispielsweise in Gestalt 
einer Feder oder einer Ólbremse, derart zu bekampfen, 
daB die beim Einriicken der Bremse in dem 01- 
zylinder auftretenden hydraulischen Widerstiindc 
keine zu rasche Bewegung des Bremsgestiinges zu- 
lieBen (Fliissigkeitskatarakt). Eine Reglung des 
Anpressungsdruckes wiederum glaubte man dadurch 
herbeizufiihren, daB man den Kolben der Dampf- 
bremse mehrstufig ausbildete und die einzelnen, 
beispielsweise drei, Druckstufen nacheinander zur 
Wirkung brachte. DaB aber diese Art zur Erzielung 
einer abgestuften Bremskraft und zur Vermeidung 
stoBartiger Bremswirkungen nicht dem Idealzustand 
entsprach, diirfte leicht einzusehen sein. Das tech
nische Ziel war daher spaterhin eine mechanische 
Vorrichtung, die eine weitgehende Druckanderung 
der im Bremszylinder zur Wirkung kommenden 
Antriebskraft und damit eine feinstufige, der Hand- 
hebelauslage verhaltnisgleiche Bremskrafteinstellung 
gewahrleistete.

Hier hat Iversen ais erster eine Lósung fiir eine 
derartige Antriebsweise gefunden, bei der Dampf oder 
PreBluft ais Antriebsmittel der Fórderinaschinen- 
bremsen angewendet wird. Er erreichte dies dadurch, 
daB er dem eigentlichen Bremszylinder eine von der 
Auslage des Breinshandhebels abhiingige Differential- 
steuerung vorschaltete, die den Druck des im Brems- 
zylinder wirkenden Antriebsmittels (Dampf oder PreB

luft) von dem Werte Nuli bis zur vollen Spannung 
und damit auch den Anpressungsdruck der Brems
backen bis zum vollen Bremswert feinstufig einstellen 
lieB. Im Laufe der Zeit haben dann diese ais Brems- 
druckregler bezeichneten Vorrichtungen eine der
artige bauliche und werkstattechnische Durchbildung 
erfahren, daB sie heute nicht nur einen hohen Grad 
der Vervollkommnung aufweisen, sondern vor allein 
auch die Móglichkeit bieten, jede mit Dampf oder 
PreBluft betriebene Fahrbremse im Sinne der neuen 
Bergpolizeiverordnung zu einer regelbaren Bremse 
(Schleifbremse) zu gestalten. in Verbindung mit dem 
Steuerungs- oder Fahrtregler gestatten sie auBerdem 
auch unter den verschiedensten Belastungsverhalt- 
nissen eine selbsttatige Reglung der Fórder- 
maschine.

Die heute gebniuchlichen neuern Ausfiihrungs- 
arten solcher Bremsdruckregler werden nachstehend 
in ihrer baulichen Durchbildung und in ihrer 
Wirkungsweise beschrieben.

Einaciisige Bremsdruckregler.

Universal-Bremsdruckregler von Iversen.

Den bekannten einachsigen Bremsdruckregler von 
Iversen zeigt Abb. 1, und zwar in der neuern Bauart 
ais sogenannten Universal-Bremsdruckregler, d. h. ais 
einen feinstufigen Druckregler, der sowohl bei AuslaB- 
als auch bei EinlaBbremsen verwendbar ist und des
halb auch die abgekiirzte Bezeichnung Aus- oder

EinlaBregler fiihrt. Bei der AuslaBbremse steht 
bekanntlich der Bremszylinder im gelósten Zustande 
der Bremse mit dem Antriebsmittel (Frischdampf 
oder PreBluft) auf beiden Kolbenseiten in stiindiger 
Verbindung. Das Anziehen der Bremsbacken erfolgt 
dadurch, daB ein mehr oder weniger groBer Teil des 
Antriebsmittels aus der einen Zylinderseite ab- 
gelassen wird. Der hierdurch hervorgerufene Unter- 
schied des Druckes auf die beiden Kolbenseiten 
bewirkt dann eine Verschiebung des Kraftkolbens im 
Bremszylinder und damit einen der GróBe dieses 
Druckunterschiedes verhaltnisgleichen Anpressungs
druck der beiden Bremsbacken. Bei der Einlafi- 
bremse dagegen stehen bei gelufteter Bremse beide 
Seiten des Bremszylinders unter Atmospharendruck. 
Das Anziehen der Bremse erreicht man hier dadurch, 
daB der GróBe des gewiinschten Anpressungsdruckes 
entsprechend jedesmal eine bestimmte Menge des 
Antriebsmittels in den Bremszylinder eingelassen 
wird.

Die Wirkungsweise des zur Erzielung einer fein
stufigen Reglung des Anpressungsdruckes bestimmten 
Universal-Bremsdruckreglers sei an Hand der Abb. 1, 
die einen AuslaBregler'darstellt, kurz erlautert. Es 
bedeutet px den gleichbleibenden Druck des Antriebs-
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mittels (Frischdampf oder PreBluft), p2 den durch 
Ablassen eines Teiles des Antriebsmittels aus der 
einen Zylinderseite vcranderten »geregelten« Druck, 
p[--p2 demnach den jeweiligen die GróBe der 
Bremskraft bestinnnenden Unterschied des Druckes 
auf beiden Seiten des Bremszylinders; ferner sei q 
die Spannung der den Reglerkolben a belastenden 
Schraubenfeder b, c der entlastete Steuerschieber 
(Kolbenschieber) und d der mit dem Bremshandhebel 
in Verbindung stebende, dem Steuerschieber vor- 
geschaltete Hilfskolben.

Auf die aufiere (rechte) Stirnflache des Steuer- 
schiebers c wie auch auf jene des Hilfskolbens ,d 
(links) wirkt stets der normale Frischdampf- oder

Abb. 2. Anordnung des Iversen-Bremsdruckreglers 
mit Klinkbockantrieb.

PreBluftdruck pt, wahrend auf die beiden innern 
Flachen einmal der geregelte Druck p2, dann aber auch 
die Spannung q der Reglerkolbenfeder b zur Ein- 
wirkung kommen. Wird nun mit Hilfe des Brems- 
handhebels der Hilfskolben d beispielsweise nach 
rechts verschoben, dann erfahrt die Federspannung q 
eine Anderung, und zwar wird die Feder bei einer 
Rechtsbewegung des Hilfskolbens starker angespannt. 
Die Folgę ist, daB auch der Steuerschieber c nach 
rechts wandert und dadurch aus der linken Seite des 
Bremszylinders (Abb. 2) so lange Dampf oder PreB
luft iiber den Kanał e (Abb. 1) entweichen laBt, bis 
der Gleichgewichtszustand wiederhergestellt ist, d. h. 
bis p2 den erforderlichen, dem Hebelausschlag ent- 
sprechenden kleinern Wert angenommen hat. Der 
Druckunterschied pj - p2 auf beiden Seiten des 
Bremskolbens (Abb. 2) wird sonach groBer, und ent- 
sprechend wachst auch, und zwar im gleichen Ver- 
haltnis, wie p2 abgenommen hat, dic Bremskraft bzw. 
der Anpressungsdruck der Bremsbacken an. Da nam- 
lich durch die Rechtsbewegung des Steuerschiebers c 
gleichzeitig auch der Druckunterschied auf seinen 
beiden Stirnseiten zugenommen hat, erfahrt der 
Steuerschieber sofort wieder eine Verschiebung nach 
links in seine Mittelstellung. Hierdurch wird aber ein 
weiteres Entweichen des Antriebsmittels (p2) aus dem 
Bremszylinder und demnach auch eine weitere Zu
nahme des Bremsdruckes unterbunden. Die Hohe des 
einstellbaren Anpressungsdruckes ist somit lediglich 
durch den veranderlichen Druckunterschied px - p2 
bzw. durch die GróBe der Federspannung q (Pi~P2 

q) bestimint, ist also, wie verlangt, nur von dem 
Handhebelausschlage abhangig und ihm verhaltnis- 
gleich (s. auch das eingezeichnete theoretische 
Bremsdruckdiagramm). Soli nun die Bremswirkung

wieder aufgehoben, sollen also die Bremsbacken 
wieder geluftet werden, so ist mit Hilfe des Brems- 
handhebels der Hilfskolben d und damit auch der 
Steuerschieber c nach links zu bewegen. Der Steuer
schieber c laBt dann das Antriebsmittel vom Drucke p̂  
von neuem in die linkę Seite des Bremszylinders 
(Abb. 2) einstrómen. Die Anordnung des lversen- 
Bremsdruckreglers ais AuslaBregler am Brems
zylinder, und zwar in Verbindung mit dem sogenann
ten, weiter unten beschriebenen Klinkbockantrieb, 
zeigt Abb. 2.

Druckregler von Schónfeld.

Eine andere Bauart eines cinachsigen Bremsdruck- 
reglers, wie er u. a. von der Siegener Maschinenbau- 
A .O .in Siegen verwendet wird, veranschaulicht Abb.3. 
Sie stellt die neuere Ausfiihrungsart des sowohl fiir 
EinlaB- ais auch fiir AuslaBbremsen bestimmten 
Druckreglers von Schónfeld dar, der bei PreBluft- 
betrieb mit innenliegender, bei Dampfantrieb dagegen 
mit auBenliegender Reglerfeder zur Ausfiihrung 
kommt.

In dem Druckreglergehause des in Abb. 3 wieder- 
gegebenen EinlaBreglers befinden sich zwei Schieber: 
der Hilfsschieber a und der gleichachsig in ihm 
sitzende und durch die Schieberstange b mit dem 
Bremshandhebel in Verbindung stehende entlastete 
Steuerschieber c. Auf der rechten, auBern Stirnflache 
des Hilfsschiebers a wirkt stets der im Bremszylinder 
herrschende geregelte Druck p2 des Antriebsmittels, 
wahrend die linkę Stirnflache durch die Reglerfeder d 
belastet ist. Bei der gezeichneten Mittelstellung des 
Steuerschieberlappens e, d. h. bei seiner abschlicBen- 
den Mittellage iiber dem Kanał / des Hilfsschiebers a 
halt die Spannkraft der Reglerfeder d dem geregelten 
Druck p, des Antriebsmittels im Bremszylinder das 
Gleichgewicht. Bewegt man den Steuerschieber c und 
damit auch den Schieberlappen e durch den Hand- 
hebel nach links, dann wird der Kanał / des Hilfs
schiebers a durch die steuernde Kante g allmahlich 
freigegeben. Das Antriebsmittel, beispielsweise PreB
luft, kann nunmęhr — aus dem Raume h kommend — 
iiber die Bohrung i und den Kanał k in den Brems
zylinder eintreten und, wie gefordert, auf den Brems- 
kolben einwirken. Da aber die einstrómende PreBluft

Abb. 3. Bremsdruckregler von Schónfeld.

gleichzeitig auch auf die rechte, auBere Stirnflache 
des Hilfsschiebers a driickt, wird dieser, dem Steuer
schieber c folgend, ebenfalls nach links verschoben. 
Der Kanał / wird dadurch, daB der Kolbenschieber c 
in seiner neuen, eingestellten Lage verbleibt, selbst- 
tiitig wieder abgeschlossen, die weitere Zufuhr des 
Antriebsmittels in den Bremszylinder somit augen- 
blicklich unterbunden. Mit andern Worten: das durch 
das Anziehen des Handhebels bzw. das Verschieben 
des Steuerschiebers c gestórte Gleichgewicht zwischen 
der Federspannkraft und dem geregelten Druck p2 des
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Antriebsmittels wird sofort wiederhergestellt. Einer 
bestimmten Auslage des Handhebels entspricht dem
nach auch bei diesem feinstufigen Druckregler ein 
bestimmter, verhaltnisgleicher Anpressungsdruck. Die 
Lósung der Bremse, d. h. das Ablassen des Druck
mittels aus dem Bremszylinder, wird durch eine 
Rechtsbewegung des Steuerschiebers c mit Hilfe des 
Handhebels herbeigefiihrt. Das Druckmittel (p2) 
gelangt dann iiber die Bohrung i und den durch die 
Steuerkante l des Kolbenschiebers c freigelegten 
Kanał / in den Raum m und damit zum AuslaB n.

Bremsdruckregler 
der Friedrich-W ilhelm s-Hutte .

Einen weitern einachsigen Bremsdruckregler, und 
zwar der Bauart der Vereinigte Stahlwerke A. G., Frie
drich -Wilhelms-Hiitte in Mulheim (Ruhr), zeigt Abb. 4.

Der mit der Schieberstange a 
und der auBenliegenden Schrauben- 
feder b verbundene entlastete Steuer- 
schieber c (Kolbenschieber) des fiir 
Dampfantrieb bestimmten Druck- 
reglers uberdeckt in der gezeich- 
neten Stellung den Dampfeintritts- 
kanal d und sperrt damit die Dampf- 
zufuhr zum Bremszylinder ab. Der 
Bremszylinder steht durch den Ka
nał e und die Óffnungen /  und g 
mit dem Dampfaustrittskanal h in 
Verbindung. Soli nun zur Erzie- 
lung eines bestimmten Bremsdruckes 
Dampf in den Zylinder der Einlafi- 
bremse eintreten, dann muB der 
Steuerschieber c durch Vermittlung 
der Stange a und der Schrauben- 
feder b nach oben bewegt werden. Bei 
dieser Aufwartsbewegung schlieBt 
der Steuerschieber c zunachst den 
Austrittskanal h ab und stellt dann 
iiber die Kanale /  und i einen Ver- 

Abb.4. Bremsdruck- ‘bindungsweg zwischen dem Dampf- 
regler der Friedrich- eintrittskanal d und dem Brems- 

Wilhelms-Hutte. zylinder her, so daB nunmehr Frisch- 
dampf in den Bremszylinder ein- 

strómen kann. Da hierdurch aber auch gleichzeitig 
Frischdampf iiber den Kanał k auf die obere Stirn- 
flache l des Steuerschiebers gelangt, geht der Kolben
schieber c naturgemaB wieder abwarts und schlieBt 
damit den Dampfeintrittskanal d sofort wieder ab. Die 
durch die Bewegung des Steuerschiebers c hervor- 
gerufene Anderung der Schraubenfederspannung ent
spricht hierbei dem geregelten Dampfdruck p2 im 
Bremszylinder, d. h. die durch den Handhebel herbei- 
gefiihrte Veranderung der Federspannkraft und der 
auf der obern Stirnflache des Steuerschiebers c ein- 
wirkende »geregelte« Dampfdruck p2 halten sich stets 
das Gleichgewicht. Bei der jedesmaligen Aufwarts- 
bewegung der Schieberstange a und dementsprechend 
auch der weitern Anspannung der Schraubenfeder b 
wiederholt sich dieser Vorgang, bis schlieBlich bei 
vollstandig zusammengedruckter Feder im Brems
zylinder der gróBte Dampfdruck bzw. der hóchste 
Bremswert erreicht ist.

Zweiachsige Bremsdruckregler.

Gegenuber den einachsigen Bremsdruckreglern, 
bei denen der Steuerschieber und die Reglerfeder, wie

die Abb. 1-4 zeigen, gleichachsig eingebaut sind, ist 
bei den zweiachsigen Druckreglern die Schraubenfeder 
gemiiB den Abb. 5 und 6 neben dem Steuerschieber- 
gehause und g le ich lau fend  zum Steuerschieber an
geordnet. Die Verbindung der Steuerschieberstange 
mit dem Angriffspunkt der Reglerfeder und dem 
Handhebelgestange erfolgt hierbei durch einen beson
dern, gemeinsamen Zwischenhebel.

Bremsdruckregler 
der E isenhiitte Prinz Rudolph .

Die neuere Ausfiihrung eines zweiachsigen fein
stufigen Bremsdruckreglers, wie ihn die Eisenhiitte 
Prinz Rudolph in Dtilmen baut, veranschaulicht 
Abb. 5.

Das Anziehen der Bremse erfolgt hier in der 
Weise, daB der Bremshandhebel bis zu einer bestimm
ten, dem gewiinschten Bremsdruck entsprechenden 
Stellung ausgelegt und in dieser Lage festgehalten 
wird. Infolge dieser Verstellung des Bremshebels 
bewegt sich der das Handhebelgestange sowohl mit 
dem Steuerschieber a ais auch mit dem Reglungs- 
zylinder b verbindende Zwischenhebel c um seinen 
ais Drehpunkt dienenden Angriffspunkt d abwarts. 
Hierdurch wird der Steuerschieber a ebenfalls nach 
unten verschoben, so daB durch den Kanał e und den 
AnschluBstutzen / Frischdampf in den Bremszylinder 
eintreten kann. Zu gleicher Zeit strómt aber auch 
Dampf iiber die Diise g in den Reglungszylinder b und 
bewirkt hier eine Anspannung der Schraubenfeder h. 
In Auswirkung dieser Federspannung bewegt sich nun 
der Zwischenhebel c um den Angriffspunkt / ais Dreh
punkt aufwarts. Der Steuerschieber a stellt sich hier
bei derart ein, d. h. er schlieBt den Eintrittskanal so

Abb. 5. Bremsdruckregler der Eisenhiitte Prinz Rudolph.

weit ab, daB der gewiinschte geregelte Bremsdruck p2 
im Bremszylinder gehalten wird. Sinkt der ein- 
geregelte Druck p2 beispielsweise infolge einer teil
weise eingetretenen Niederschlagung des im Druck
regler eingeschlossenen Dampfes, dann erfolgt eine 
mehr oder weniger starkę Entspannung der Feder h, 
was wiederum eine selbsttatige Nachreglung des 
Steuerschiebers auf den gewiinschten Bremsdruck zur 
Folgę hat. Zur Erzielung einer móglichst ruhigen, 
stoBfreien Arbeit der Schraubenfeder li wird der in 
den Reglungszylinder b einstrómende Dampf vor



14. April 1928 G l u c k a u f 465

seinem Eintritt zunachst durch die in den Zufiihrungs- 
kanal eingebaute Dtise g geleitet.

Bremsdruckregler der Demag.

Eine der vorstehend beschriebenen im Grund- 
gedanken gleiche Bauart zeigt der in Abb. 6 wieder-

Abb. 6. Bremsdruckregler der Demag A.O.

gegebene zweiachsige Bremsdruckregler der Demag 
A. G., Abt. Maschinenfabrik Thyssen in Miilheim 
(Ruhr).

Hilfsvorrichtungen fiir den Betrieb der Bremsdrnckregler.

Eine beachtenswerte Neuerung im Antrieb von 
Fórdermaschinenbremsen bildet der zwischen Brems- 
handhebel und Druckregler anzuordnende Klink- 
bock von Iversen (Abb. 2 und 7). Diese Einrichtung 
bezweckt, einmal die vom Handhebel ausgehenden 
einzelnen Bewegungen, dann aber gegebenenfalls auch 
die Bewegung der in Gefahrfallen eingreifenden End
auslósung zum Druckregler weiterzuleiten, wodurch 
sich also die Doppelbackenbremse sowohl ais Schleif- 
bremse ais auch ais Volldruckbremse zur Wirkung

bringen laBt. Dabei 
kann aber weiterhin 
die Bremse zu jeder 
Zeit, also auch un
mittelbar nach der 
Betatigung durch die 
Endauslósung, vom 

Fuhrerstande aus 
zwanglaufig durch 
den Handhebel be- 
wegt werden.

Wie Abb. 2 er
sichtlich macht, ist 
der Bremshebel a im 
regelrechten Fórder- 
betriebe durch das 
Gestange b, den ein- 

gekuppelten Klinkbock c und das Gestange d mit 
dem Druckregler verbunden, so daB die Bremse, 
wie erforderlich, dem Hebelausschlage entsprechend 
stufenweise eingeschaltet werden kann (vgl. das 
theoretische Bremsdruckdiagramm in Abb. 2). Kommt 
dagegen die Endauslósung zum Eingriff, soli also 
beispielsweise bei einem Ubertreiben der Fórderkórbe

die Bremse ais Volldruckbreinse wirksam werden, 
dann findet zunachst durch das Fallgewicht e und 
das Gestange / eine zwangljiufige Entkupplung des 
am Klinkbock angreifenden Gestjinges b und damit 
auch des Handhebels a statt. Erst nachdem dies 
geschehen ist, wird die Bremse durch das weiter 
abwartsgehende Fallgewicht e unter Vermittlung der 
Gestange / und d mit voller Bremskraft augenblick- 
lich eingeruckt. Nach Auslegung des Handhebels a 
in die Anfangsstellung (rechte Auslage) wird das 
Gestange b durch einen am Klinkbock c sitzenden 
Klinkhebel selbsttatig wieder mit dem Gestange d 
gekuppelt, die Bremse also wieder ais Schleifbremse 
betriebsbereit gemacht. Bevor jedoch die Bremse von 
neuem fiir den regelrechten Fórderbetrieb verwendet 
werden kann, muB die Wiedereinschaltung der End- 
auslósungsvorrichtung vorgenommen werden. Damit 
dies unbedingt geschieht, ist am Klinkbock c durch 
das vorher wirksam gewordene Fallgewicht in die 
Balm des Gestanges b ein gróBerer fiihlbarer Wider- 
stand in Gestalt einer Feder eingeschaltet, der den 
Maschinenfiihrer bei einer erneuten Bremshebelaus- 
lage auf die noch zu treffenden MaBnahmen, also auf 
die Wiedereinschaltung der Endauslósung aufmerk- 
sam macht. Die wesentlichen Vorteile des Brems- 
antriebes mit Klinkbock sind sonach darin zu er- 
blicken, daB einmal die Bremse sofort nach der Ein- 
wirkung der Endauslósung fiir den regelrechten 
Fórderbetrieb wieder betriebsklar gemacht werden 
kann, ohne daB der Maschinenfiihrer seinen Stand zu 
verlassen braucht, dann aber auch in einer vólligen 
Ausschaltung des Handhebels a beim Eingreifen der 
Endauslósung (keine Móglichkeit fiir den Fuhrer, die 
volle Bremswirkung durch Festhalten des Handhebels 
zu verringern, sowie Vermeidung der Gefahr, daB der 
Bremshebel zuriickgeschleudert wird). Weiterhin 
bietet aber die Klinkbockanordnung noch die Vorteile, 
daB die Massenkrafte des niederfallenden Brems- 
gewichtes keinen nennenswerten schadlichen EinfluB 
auf den Druckregler ausiiben, und daB schlieBlich der 
Maschinenfiihrer auf die Unterlassung der Wieder
einschaltung der Endauslósung sofort hingewiesen wird.

Eine Grundbedingung fiir ein zuverlassiges und 
einwandfreies Arbeiten der Bremsdruckregler im 
praktischen Fórderbetriebe, namentlich aber dann, 
wenn durch sie eine stetige Einwirkung der Fahrt- 
regler auf die Bremse, also eine selbsttatige Reglung 
der Fórdermaschine erzielt werden soli, besteht nun 
nicht etwa allein darin, daB der Bremsdruck in un- 
endlich viele Zwischenstufen eingestellt und damit ein 
allinahliches, sanftes, der Hebelauslage verhaltnis- 
gleiches Anwachsen des Anpressungsdruckes von 
Nuli bis zu einem Hóchstwert erreicht werden kann, 
sondern von ihnen muB vor allem auch eine kurze 
E inste lldauer, d. h. eine Erreichung der gewiinsch- 
ten Bremswirkung in der fiir die jeweiligen Betriebs- 
rerhaltnisse kiirzesten Zeit verlangt werden. Die Zeit- 
spanne zwischen jedem eingeleiteten Hebelausschlag 
bz\\r. jeder Verstellung des Steuerschiebers oder Hilfs- 
kolbens und der Auswirkung des Antriebsmittels im 
Bremszylinder (Verschiebung des Bremskolbens) muB 
sonach, und zwar sowohl bei den kleinen ais auch 
bei den hóhern Bremsdriicken, móglichst kurz sein. 
Im besondern aber mussen die Druckregler die Bremse 
in Gefahrfallen auch augenblicklich, d. h. ohne Zeit- 
verlust mit voller Bremskraft eingreifen lassen. Dies

Abb. 7. Klinkbock von Iversen.
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bedingt nicht nur eine fiir das jeweils zur Verwendung 
kommende Antriebsmittel genaue Bemessung der 
DurchfluBąuerschnitte im Verhaltnis zum Inhalt des 
Bremszylinders, sondern die Druckregler miissen auch 
bei móglichst geringem Kraftaufwand (geringe Wider- 
stiinde) leicht einstellbar sein und diirfen ferner weder 
einen nennenswęrten Totgang in den Gestangeteilen 
haben noch einen Riickdruck auf den Bremshandhebel 
ausiiben.

Eine Versuchsanordnung der Eisenhiittc Prinz 
Rudolph, mit der die Bremswirkung der Druckregler 
in Abluingigkeit von der Handhcbelstellung in leichter

Abb. 8. Versuchsanordnung zur Ermittlung der Brems
wirkung der Druckregler in Abhangigkeit 

von der Handhebelstellung.

Weise ermittelt werden kann, gibt Abb. 8 wieder. Der 
durch die Verstellung des Steuerschiebers eingeregeltc 
Druck des Antriebsmittels kommt hierbei in dem 
dem Bremsdruckregler a nachgeschalteten Belastungs- 
zylinder b dergestalt zur Auswirkung, daB der in 
diesem Zylinder befindliche, durch eine Schrauben- 
feder belastete Kolben entsprechend verschoben wird. 
Die GróBe dieser Kolbenbewegung ist dann ein MaB 
fiir die GróBe der erzielbaren Bremskraft. Abb. 9 zeigt 
beispielsweise den tatsachlichen Verlauf des dem 
Handhebelausschlag verhaltnisgleichen allmahlichen 
Druckanstieges eines gepruften Breinsdruckreglers im 
Yergleich zu dem in den Bremsdiagrammen der Abb. 1

und 2 veranschaulichten theoretischen Bremsdruck- 
verlauf. Man erkennt, daB die das allmahliche An- 
steigen der Bremskraft darstcllcnde Linie von der 
geraden Linie etwas abweicht. Im besondern ist dies 
zu Beginn des Druckanstieges unmittelbar nach dem 
Einschalten des Bremsdruckreglers der Fali, d. h. bei 
seiner Bewegung aus 
der Ruhelage. Diese 
Erscheinungist haupt
sachlich auf die un- 
vermeidliche Eigen- 
reibung der Druck- 
reglerschieber zuriick- 
zufiihren.

Messungen des 
wichtigen Zeitunter- 
schiedes zwischen 
einer eingeleiteten Handhebelverstellung und dem 
sich einstellenden Bremsdruck, also der Ein- 
stelldauer fiir die verschiedenen Bremswirkungen, 
sowie allgernein wissenschaftliche Untersuchungen, 
inwieweit die Bremsdruckregler den theoretischen An
forderungen geniigen, werden zurzeit im Maschinen- 
laboratorium der Bergbauabteilung an der Tech- 
nischen Hochschule zu Berlin angestellt. Uber die 
Ergebnisse wird in einem spatern Aufsatzc berichtet 
werden.

Zusammenfassung.

Nach einem kurzeń Hinweis auf die neue Berg- 
polizeiverordnung fiir die Seilfahrt der preufiischen 
Oberbergiimter (§ 13, 2a) wird zunachst die Frage 
der Druckreglung an Fórdermaschinenbremsen er- 
órtert und dann eine eingehende Beschreibung einiger 
neuzeitlicher Bremsdruckregler nach Bauart und Wir
kungsweise einschlieBlich ihrer Hilfsvorrichtungen 
gegeben. Zum SchluB werden die Bedingungen fiir 
ein zuverlassiges und einwandfreies Arbeiten der 
Druckregler im praktischen Fórderbetriebe aufgezeigt. 
Ein Bericht iiber allgernein wissenschaftliche Unter
suchungen an Bremsdruckreglern im Maschinen- 
laboratorium der Bergbauabteilung an der Tech- 
nischen Hochschule Berlin wird spjiter folgen.

Abb. 9. Tatsachlicher Verlauf 
des Druckanstiegs.

W irtschaftliche Betriebsfuhrung ais Lehrgegenstand auf B ergschulen1.
Von Bergrat a. D. O. van Rossum,  Lehrer an der Bergschule zu Essen.

Die Ziele, Mittel und Erfolge der wissenschaftlichen 
Betriebsfuhrung ais solcher sind in dem seit Taylors 
Bekanntwerden in Deutschland gewaltig angewachsenen 
Schrifttum2 hinreichend behandelt worden. Ihre Dar
stellung im einzelnen erscheint daher hier ais iiberfliissig. 
DaB man iiber diesen Gegenstand nicht sprechen kann, 
ohne Taylor zu nennen, hat seinen Grund nicht aus- 
schlieBlich in der fiir unsere Begriffe etwas reklame- 
haften Art der Anpreisung seiner »wissenschaftlichen 
Betriebsfuhrung«. Was auch in Deutschland Leuten des 
Betriebes und der Wissenschaft so starkę Anregung 
gegeben hat, sich in erhóhtem MaBe mit den Fragen 
der Betriebsfuhrung und Betriebsiiberwachung zu be-

1 Der Aufsatz gibt den wesentlichen Inhalt eines auf derTagung der Berg- 
schulfachleute ara 10. Juni 1927 erstatteten Berichtes (Gluckauf 1927, S. 1097) 
nebst einigen namentlich aus seiner Besprechung im AusschuS fur Betriebs- 

włrtschaft des Vereins fiir die bergbaulichen Interessen in Essen hervor- 
gegangenen Erganzungen wieder.

2 Eine Zusammenstellung gibt Dr. P ie p e r ,  Braunkohle 1922, S. 197.

schaftigen, ist in erster Linie Taylors Folgerichtigkeit 
in der Durchfiihrung des Gedankens, die Verantwort- 
lichkeit fiir die Erreichung des hóchsten Arbeitserfolges 
mit den geringsten-Mitteln, also fiir einen guten wirt- 
schaftlichen Wirkungsgrad, so wenig wie móglich den 
Ausfiihrenden zu iiberlassen und soweit wie móglich 
den Betriebsleitern zu ubertragen.

Bekanntlich sind die Mittel zur Umsetzung dieses 
Gedankens in die Tat: 1. Żerlegung des Arbeits- 
vorganges in die kleinsten Bestandteile durch »Zeit- 
beobachtungen« und zweckmaBige Zusammensetzung ge- 
wollter Arbeitshandlungen aus den Einzelteilen in be
stimmten, bis ins kleinste gehenden Anweisungen an 
die Ausfiihrenden zugleich mit der Stellung einer ge- 
wissen Aufgabe fur eine bestimmte Arbeitszeit und 
Oberwachung der Arbeiter durch Beamte; 2. ein Lohn- 
verfahren, das die Arbeiter zur Befolgung der An-
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weisung und zur Erreichung des »Pensums« willig 
machen soli. Auf das Taylorsche Lohnsystem braucht 
hier nicht naher eingegangen zu werden.

Was die von Taylor gewahlte Bezeichnung seiner 
Bestrebungen ais »wissenschaftliche« Betriebsfiihrung 
angeht, so móchte ich den zahlreichen Verfassern zu- 
stimmen, die lieber von »planmaBiger« oder »wirt- 
schaftlicher« Betriebsfiihrung sprechen wollen; denn 
es laBt sich nicht bestreiten, daB der Anspruch, ais 
wissenschaftlich zu gelten, im praktischen Betriebe 
nicht nur, worauf Herbst hingewiesen hat1, vielfach 
jungen Menschen, sondern auch neuen Anschauungen 
und Verfahren die Aufnahme erschwert. Das ist der 
Grund, aus dem man auch im Schulbetriebe auf die 
Bezeichnung »wissenschaftliche« Betriebsfiihrung ver- 
zichten sollte, zumal es, sowohl in der Verbreitung der 
hier zu behandelnden Betrachtungsweise ais auch gerade 
in der Erziehung des Beamtennachwuchses zu ihr, ganz 
besonders auf den guten Willen und die iiberzeugte 
Mitarbeit der alten Praktiker ankommt.

Die Erfolge planmaBiger Betriebsfiihrung sind nicht 
bestritten, sie sind nicht einmal so neu und uberraschend, 
wie sie ihren amerikanischen Verkiindern vielleicht vor- 
gekommen sind. Auf militarischem Gebiete haben sogar 
die einzelnen Mittel Taylors eine recht ehrwiirdige Praxis. 
In dieser Hinsicht ist mit Recht an die militarischen 
Dienstvorschriften, z. B. die Pontoniervorschrift oder die 
Exerzierreglements, erinnert worden mit ihrer Zerlegung 
der Verrichtungen in einfachste Bewegungen und dereń 
Zusammensetzung zu einer zweckentsprechenden, arbeit- 
sparenden und schnellen Bedienung der Waffe. Ja, man 
kann geradezu empfehlen, geeignete Abschnitte aus dem 
Exerzierreglement im Bergschulunterricht vorzunehmen, 
um den Schulern den Begriff der Arbeits- und Zeit- 
beobachtung recht anschaulich zu erlautern.

In Schrifttum und Praxis herrscht heute im groBen 
und ganzen Einigkeit dariiber, daB die neuen Verfahren 
der planmaBigen Betriebsfiihrung aus der Maschinen- 
industrie, aus der sie ja stammen, nicht samtlich ohne 
weiteres auf den Bergbau iibertragen werden konnen. Das 
ergibt sich schon aus der ganzlich verschiedenen Art der 
Arbeitsbedingungen. Ebenso ist aber auch die Ansicht 
AUgemeingut geworden und hat in erheblichem Umfange 
in der Praxis Eingang gefunden, daB sich die Taylor- 
schen Grundgedanken auf den Bergbau anwenden lassen. 
Wie weit auch die Taylorschen Formen hier brauchbar 
sind, dariiber gehen die Meinungen wohl noch aus- 
einander.

Die w irtschaftliche Betriebsfiihrung 
ais Unterrichtsgegenstand.

Unter den M itte ln  einer yerbesserten Betriebs- 
fiihrung im Bergbau, soweit sie mir fiir den Berg
schulunterricht von Bedeutung zu sein scheinen, kónnen 
zwei groBe Gruppen unterschieden werden: 1. Ver- 
feinerung des Selbstkostennachweises zu dem Zwecke, 
die einzelnen Posten, gegliedert nach Lohn-, Befriebsstoff- 
und Kraftkosten, am Orte ihrer Entstehung zu fassen. 
2. PlanmaBige Beobachtung der Betriebszweige, und zwar 
durch Zeitstudien im Sinne Taylors an den dazu ge- 
eigneten Arbeitsvorgangen (Maschinenschramen, Bohren, 
Bergeversatz, unter Umstanden Ausbau) oder durch 
betriebswissenschaftliche Studien, wo es sich darum 
handelt, das Ineinandergreifen der Einze!vorgange, wie 
z. B. Gewinnung, Bergeversatz und Forderung in ihren

1 O luckauf 1926, S. 605.

Unterabschnitten, Abbau-, Brems-, Strecken- und Schacht- 
fórderung, zu verfolgen, damit auf diese Weise nach 
dem treffenden Bilde von der Wetterfiihrung der »engste 
Querschnitt« ermittelt und seine Erweiterung ermóglicht 
wird.

Zeitbeobachtungen und betriebswissenschaftliche Stu
dien geben auch die Móglichkeit, in vielen Fallen 
wenigstens fiir Teile des Betriebes, Soli- und Ist-Leistung 
einander gegenuberzustellen, also den Wirkungsgrad 
zu ermitteln, dessen Kenntnis der starkste Ansporn zu 
Verbesserungen ist.

Der eingehendern und teilweise neuartigen Auf- 
fassung und Beurteilung der Betriebsvorgange im Berg
bau muBte sich der Bergschulunterricht anpassen, damit 
sich die Betriebsleitungen bei der Anwendung der plan
maBigen Betriebsfiihrung auf Beamte stiitzen kónnen, die 
in der Lage sind, den allgemeinen Zweck und Sinn der 
von der Leitung angestellten Erhebungen zu verstehen 
und den Arbeitern zu erlautern, selbst verstandnisvoll 
dabei mitzuwirken und auch in ihrem eigenen taglichen 
Aufgabenkreise nach den Grundsatzen einer wirtschaft- 
Iichen Betriebsfiihrung zu handeln.

Bei den nachstehenden Ausfiihrungen sind vor- 
wiegend die Verhaltnisse des Steinkohlenbergbaus im 
Ruhrbezirk ins Auge gefaBt worden.

Ziel des Unterrichts.

Hinsichtlich des soeben in groBen Ziigen umrissenen 
Unterrichtszieles sollte ais wichtigste Aufgabe die Er
ziehung der angehenden Steiger zu besserm Uberblick 
und zum Verstandnis dafur gelten, was ihre Tatigkeit 
und die von ihnen zu beaufsichtigenden Betriebszweige 
im Rahmen des ganzen Bergwerks zu bedeuten haben. 
Nicht selten wird von Betriebsleitern geklagt, daB dem 
von der Bergschule kommenden Hiifssteiger dieses Ver- 
standnis vollstandig abgehe. Tatsachlich befahrt mancher 
jungę Beamte tagtaglich seine Betriebspunkte, ohne je 
dariiber nachzudenken, wie viel Kohlen in seiner Ab- 
teilung noch bis zur Baugrenze anstehen, wie groB bei 
einem bestimmten Fórdersoll der tagliche Fortschritt, 
wie lang die Zeit bis zum vollstandigen Abbau ist und 
wann daran gedacht werden muB, neue Angriffspunkte 
vorzurichten. Er macht sich keine Vorstellung iiber den 
taglichen oder gar monatlichen Bedarf an Bergen oder 
die Móglichkeit, sie aus eigenen Betrieben zu beschaffen, 
iiber den zu erwartenden Verbrauch an Holz, Rohren, 
Schienen und sonstigen Betriebsstoffen. Bei Stórungen 
begnugt er sich damit, den entgleisten Wagen wieder 
einzuheben, den gerissenen Einband, die undicht ge- 
wordene Luftleitung wiederherstellen zu lassen, erstattet 
Meldung hóchstens dann, wenn sie ais Entschuldigung 
fur Minderfórderung notwendig wird, anstatt der Ur- 
sache der Stórung auf den Grund zu gehen und durch 
entsprechende Anordnung oder Meldung einer Wieder- 
holung vorzubeugen. Er meldet, der Haspel ist 
»kaputt«, ohne sich dariiber klar zu sein, daB seine 
Meldung dieser unangenehmen Tatsache fiir den Betrieb 
fast wertlos ist. Richtig und wichtig ware die Fest
stellung: was ist entzwei? kann es aus dem Revier- 
magazin erganzt oder muB der Haspel ausgebaut werden? 
wie ist der Schaden entstanden? durch Fehler in der 
Behandlung, durch schlechte oder infolge von Gebirgs- 
druck gestórte Verlagerung, mangelnde Wartung? Hier 
ist das Verstandnis fiir das zu wecken, was die Betriebs- 
leitung wissen muB, um kunftig Fehler vermeiden zu 
kónnen.
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Der Beamte muB femer in der Lage sein, zu be- 
urteilen, ob der ihm unterstellte Arbeiter seine Arbeit 
nicht nur mit dem gewunschten Erfolg, sondern auch 
in der zweckmafiigsten Weise ausfuhrt, um ihn nótigen- 
falls darin unterweisen zu konnen. Dazu ist zunachst 
erforderlich, dafi er die Arbeit selbst versteht, eine 
Fahigkeit, die er sich naturlich nur durch praktische 
Beschaftigung und Lernen von erfahrenen Bergleuten 
zu erwerben vermag. Zu dem Schritt vom Selbstkónnen 
zum Lehrenkónnen rnufi ihm aber die Schule helfen. 
Hierher gehórt beispielsweise das richtige Ansetzen der 
Bohrlócher, die zweckmafiigste Art des Verhiebes unter 
Benutzung von Keilhaue und Abbauhammer, die Ver- 
einigung von Sicherheit und Arbeitserleichterung beim 
Gebrauch von Unterhangeeisen im Strecken- und 
Abbaubetrieb.

Ausschlaggebend fiir den Erfolg solcher Anwei- 
sungen und Unterweisungen ist die Art, wie der Beamte 
dem Arbeiter menśchlich gegeniibertritt. Daher gehórt 
auch die Belehrung iiber den Verkehrston zu den Auf- 
gaben des Bergschulunterrichts. Gerade fiir den jungen 
Beamten ist es besonders schwer, die richtige Mitte 
zwischen der seinem Lebens- und Berufsalter ange- 
messenen Zuriickhaltung und der zur Sicherung von 
Ordnung und Leistung gebotenen Bestimmtheit zu 
finden. Mancher lernt es allerdings nie; aber fiir solche 
kann die Schule hóchstens so weit verantwortlich ge- 
macht werden, wie sie bei der Auswahl der Schuler 
in der Lage ist, dereń Eignung unter diesem Gesichts- 
punkte zu beriicksichtigen oder bei der Anstellung den 
Werken ein Urteil auf Grund der wahrend der Schulzeit 
gemachten Beobachtungen zu iibermitteln. In dieser 
Hinsicht ist sie ganz besonders auf die Mitwirkung der 
Werke angewiesen. Dabei mufi aber betont werden, 
dafi besser ais alle theoretische Belehrung das Beispiel 
der Vorgesetzten und altern Berufsgenossen im Betriebe 
wirkt.

Ais weitere Aufgabe betrachte ich die Einfiihrung 
in den Gebrauch und das Verstandnis der fiir die 
planmafiige Betriebsiiberwachung verlangten laufenden 
Nachweisungen (z. B. Schichtenzettel, Betriebsstoffver- 
brauchsplane).

Endlich mufi der Unterricht auch damit rechnen, 
dafi an eine immer zunehmende Zahl von jungen Be
amten die Aufgabe herantreten wird, im Auftrage der 
Betriebsleitung Zeitbeobachtungen anzustellen und bei 
wirtschaftlichen Betriebsstudien mitzuwirken. Die Fahig
keit dazu mufi die Bergschule ihren abgehenden Schiilern 
mitgeben.

Gegenstand des Untcrrichts.

Aus den Hauptzielen des Unterrichts in der plan- 
mafiigen Betriebsfiihrung ergibt sich der Gegenstand 
von selbst wie folgt: 1. Es handelt sich, kurz gesagt, 
um alle Betriebsvorgange, die im Tatigkeitsbereich des 
Steigers vorkommen, fiir ihn von Bedeutung oder von 
seiner Tatigkeit abhangig sind; an erster Stelle naturlich 
der Betrieb untertage in den Strecken, im Abbau und 
in der Fórderung, auBerdem der Gang der Betriebsstoff- 
beschaffung und die Grundziige der Aufbereitung und 
der Verwendung der Grubenerzeugnisse. Soweit also 
ist der Stoff nicht neu fiir den Bergschulunterricht.
2. Ein weiterer Gegenstand sind die Vordrucke fiir die 
Betriebsnachweisungen, ebenfalls an sich dem Unterricht 
nicht fremd. Ihre Grundlage bildet nach wie vor der 
Schichtenzettel, der vielfach den neuen Bediirfnissen der 
Betriebsiiberwachung entsprechend ausgebaut worden

ist, namentlich von den grofien Konzernverwaltungen.
3. Der Ausbildung in der Betriebsiiberwachung selbst 
dienen Besprechung von vorliegenden und Vornahme 
von eigenen Zeitbeobachtungen und Betriebsstudien.

Unterrichtsverfahren.

Die Verfahren, die zur Behandlung der genannten 
Gegenstande anzuwenden sind, konnen etwa wie folgt 
eingeteilt und zeitlich geordnet werden: 1. Behandlung 
im Rahmen des laufenden Unterrichts; 2. Besprechung 
vorliegender Zeitbeobachtungen und Studien; 3. Ubun- 
gen im Verfahren bei derartigen Ermittlungen; 4. ge- 
meinsame Zeitstudien in kleinerm Rahmen; 5. Einzel- 
beobachtungęn im Betriebe auf Grund besonderer Auf- 
gaben, und zwar im Rahmen der normalen praktischen 
Beschaftigung, in Form von Ferienarbeiten und ais 
Beobachtungen im Auftrage der Grube.

Uber die Behandlung im laufenden Unterricht ist 
zunachst zu sagen, daB die Grundlage fiir die Betriebs- 
beobachtung die Kenntnis der natiirlichen Bedingungen 
und der Betriebseinrichtungen bildet. Daher mufi die 
Besprechung in der Hauptsache dem Unterricht zufallen, 
der diese Grundlagen vermittelt, der Bergbaukunde und 
der Maschinenlehre. Es wiirde meines Erachtens eine 
falsche Auffassung des Unterrichts in diesen beiden 
Fachern sein, wenn man die Fragen der planmafiigen 
Betriebsfiihrung abtrennen und ganzlich etwa einem 
Unterricht in Bergwirtschaftslehre iibertragen wollte. 
Dem Hauptunterricht wiirde dadurch die lebendige 
Fiihlung mit dem praktischen Betriebe genommen 
werden. Die Bergbaukunde bietet reichlich Gelegenheit 
zur Behandlung des Stoffes, indem man nicht nur 
Hilfsmittel und Verfahren beschreibt und, wie es ja 
schon durchweg geschieht, ihre Anwendbarkeit unter 
den verschiedenen natiirlichen Bedingungen betrachtet, 
sondern auch auf die Handhabung im einzelnen und 
auf ihr Zusammenwirken mit andern Einrichtungen 
eingeht. Ais Beispiele sind hier zu nennen: Abbau
hammer, dereń vermehrte Kohlenlieferung ohne Schiittel- 
rutschen zwecklos ist; Rutschen, die ohne Gewinnungs- 
maschinen nicht geniigend zu fórdern haben; Lokomotiv- 
fórderung in der Ladestrecke, die schlecht ausgenutzt 
ist, wenn die Bergefórderung in der Kippstrecke nicht 
mitkommt; aus dem Gebiete der Abbauverfahren Wahl 
des Verfahrens nach der Móglichkeit der Bergebe- 
schaffung in der Ausrichtung, Wahl der Querschlags- 
und Stapelabstande nach der Fórdermóglichkeit; in der 
Wetterfiihrung EinfluB der Temperatur auf die Leistung. 
Eingehen auf die Kosten und namentlich auf das An- 
teilverhaltnis der verschiedenen Betriebszweige an den 
Selbstkosten scharft den Blick fiir das Wesentliche, fur 
die Stellen, an denen Verbesserungen den gróBten Er
folg versprechen. Beispielsweise ist in Querschlags- 
betrieben zurzeit mehr Wert auf Beschleunigung des 
Ladens ais des Bohrens zu legen.

Die Grundlagen der Gedingesetzung konnen beim 
Kapitel Gewinnung erórtert werden Auch die Beob- 
achtung der Unfalle nach Art, Ort und Zahl gehórt 
zur planmafiigen Betriebsfiihrung.

Bei den iiblichen Lehrfahrten sollen die Schuler 
lernen, die Zustande zu sehen, nicht nur wie sie sind, 
sondern auch wie sie sein kónnten und sollten. Ihre 
Kritik ist anzuregen, naturlich mit dem nótigen Takt 
unter Hervorhebung der Schwierigkeiten, die der Er- 
reichung des Idealzustandes in dem besichtigten Betriebe 
entgegenstehen.
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Die Maschinenlehre und Mechanik haben in ihrem 
allgemeinen Teil mitRucksicht auf die Darstellung der Be- 
triebsbeobachtungen besondern Wert auf Gelaufigkeit 
im Lesen und Entwerfen von Diagrammen und Schau- 
bildern zu legen, wie von Zeitweg- und Zeitgeschwindig- 
keitsdiagrammen, im besondern Teil neben dem Bau 
der Maschinen und sonstigen Hilfsmittel auch auf die 
Betriebseigenschaften, Leistung und Kosten einzugehen, 
ferner Messungen von Druckluftverbrauch, Druckabfall 
usw. durchzunehmen, schlieBlich die Vorteile der Nor- 
mung der Betriebsstoffe und der wichtigen Maschinen 
zu erwahnen, wodurch zur Bevorzugung genormter 
Gegenstande im Betriebe und zu Vorschlagen fiir weitere 
Normungen angeregt werden soli.

Der Unterricht im Grubenrechnungswesen, auch 
wohl Betriebswirtschaftslehre genannt, hat die Aufgabe, 
nicht nur die ordnungsmaBige Ausfiillung des Schichten- 
zettels und anderer Betriebsnachweisungen zu lehren, 
sondern auch die grundlegende Bedeutung desSchichten- 
zettels fiir Selbstkostenrechnung und Betriebsiiber- 
wachung hervorzuheben und sein Aufgehen in die zu 
diesem Zweck in Anwendung stehenden zahlreichen 
Einzelnachweisungen zu erlautern. Beispiele aus dem 
Betriebe und Vordrucke werden die gróBern Verwal- 
tungen gern zur Verfiigung steilen. Auch die Betriebs- 
organisation solcher Gesellschaften muB besprochen 
werden.

An durchgefiihrten Zeitbeobachtungen und Betriebs- 
studien ist schon heute im bergmannischen Schrifttum 
kein Mangel. Der Hinweis auf die durch diese wissen- 
schaftlichen Arbeiten erzielten Erfolge wird dem im 
allgemeinen aufs Praktische gerichteten Sinn der kiinf- 
tigen Betriebsbeamten Verstandnis und Achtung fur diese 
Art der Betriebsbetrachtung abgewinnen. Weitern Stoff 
bieten gelegentliche Betriebsuntersuchungen der Zechen, 
die auf Anfrage oder regelmaBig gerne mitgeteilt werden, 
namentlich auch Berichte der bei den bergbaulichen 
Vereinen bestehenden Ausschiisse fiir Betriebswirtschaft. 
Ihre Zahl wird voraussichtlich schnell zunehmen.

Aus diesen Besprechungen ergibt sich fast von selbst 
die Unterweisung im Entwerfen und Ausfullen von 
Tafeln fur die Eintragung von Beobachtungen und von 
Schaubildern, Ubungen mit Ganttschen1 und andern 
Diagrammen.

Diese mehr theoretische Behandlung kann durch 
gemeinsame Ubungen in kleinen Zeitstudien in Anlagen 
der Schule erganzt werden. Bohrfortschritt, reine Bohr- 
zeit, Pausen bei der Arbeit mit Bohrhamtnern, Forder- 
geschwindigkeit in Schuttelrutschen unter verschiedenen 
Bedingungen konnen den Gegenstand bilden. Der an 
sich richtige Einwand, daB sich aus solchen Versuchen 
keine Schliisse auf den Betrieb ziehen lassen, spricht 
nicht gegen diese Versuche, die ja gewissermaBen nur 
den Gebrauch der Werkzeuge fur die Betriebsbeobach- 
tungen anschaulich erlautern sollen.

Je betriebsahnlicher die Versuchsanlagen sind, desto 
besser; daher wird man Gelegenheit suchen, die Ubungen 
da, wo die eigenen Mittel der Schule nicht ausreichen, 
auf Versuchsanlagen der Werke vorzunehmen.

Die bisher besprochene Behandlung der planmaBigen 
Betriebsfiihrung ist aber nur ais Vorbereitung fur die 
Ausbildung der Schuler im praktischen Betriebe gedacht, 
da im spatern Berufe die Tatigkeit im Sinne der plan
maBigen Betriebsfuhrung vorwiegend in derBeobachtung

1 C la r k :  Leistungs- und Materialkontrolle nach dem Oantt-Verfahren,
1925.

der Betriebsvorgange selbst bestehen wird, weniger im 
Entwerfen gróBerer Betriebsplane.

Die Bergschulen sind nun gegeniiber den Hoch- 
schulen in der vorteilhaften Lage, in denkbar nachster 
Verbindung mit dem praktischen Betriebe zu stehen, 
vor allem durch die Gleichzeitigkeit des Schulbesuches 
und der Berufstatigkeit ihrer Schiiier. Dieser Vorteil 
laBt sich in der Weise am besten ausnutzen, daB den 
Schiilern Aufgaben gestellt werden, die sie zur ein- 
gehenden Beobachtung ihrer eigenen augenblicklichen 
Berufstatigkeit und ihrer nachsten Umgebung im Be
triebe zwingen. Diese Aufgaben brauchen bei dem stark 
besetzten Arbeitstag der Bergschiiler nicht in schrift- 
lichen Ausarbeitungen zu bestehen, sondern konnen 
vorwiegend in kurzeń Vortragen oder Mitteilungen iiber 
Betriebsbeobachtungen behandelt werden. Das Wesent- 
liche ist meines Erachtens, daB die Aufgabe soweit 
wie móglich auf die besondere augenblickliche Beschafti- 
gung des einzelnen Schulers eingeht. Nur so wird er 
gezwungen, selbst zu sehen und zu denken, und wird 
verhindert, von andern oder aus dem Lehrbuch abzu- 
schreiben oder auswendig zu lernen. Ais Aufgaben- 
beispiele nenne ich: Wie oft bin ich im letzten Monat 
durch Entgleisungen, durch Warten auf leere Wagen 
oder auf Kohlen in der Forderung aufgehalten worden? 
Wie lieBen sich diese Stórungen beseitigen? Welche 
Reihenfolge, Verteilung der Arbeit und Pausen in einem 
Streckenbetrieb ? Welche Arbeiten konnte ein mir zur 
Unterstiitzung beigegebener Mann mir abnehmen, damit 
ich ungestórt abzukohlen (zu verbauen, laden usw.) ver- 
mag? Woher kommen die in meinem Abbaubetriebe 
versetzten Berge und welchen Weg nehmen sie? Wie- 
viel Zimmerhauerlóhne entfallen auf 1 t der in meinem 
Betriebe gewonnenen Kohlen? Derartige Aufgaben, 
dereń Besprechung zur Belebung des Unterrichts bei- 
tragt, konnen von den Schiilern schon in den ersten 
Halbjahren gelóst werden. Sie fuhren erfahrungsgemaB 
bald dazu, daB die Schuler auch selbstandig Fragen aus 
ihrem Betriebe vorbringen und ihre Erfahrungen aus- 
tauschen.

Etwas umfassendere Aufgaben und eigentliche Be- 
triebsstudien in kleinem Rahnien konnen nach geniigen- 
der Vorbereitung im Unterricht den Gegenstand von 
Ferienarbeiten bilden. Fur diese sollte man nicht lediglich 
Beschreibungen von Gegenstanden und Einrichtungen 
wahlen und in spatern Semestern stets Begriindung und 
Kritik verlangen. In besonders giinstiger Lage zur 
Anstellung von Zeitbeobachtungen und Betriebsstudien 
ohne Stórung, ja zum Nutzen ihrer Berufstatigkeit sind 
solche altern Schuler, die ais SchieBmeister, Schram- 
maschinenfiihrer, Rutschenmeister, Forderaufseher usw. 
verwandt werden. Aufgaben ergeben sich aus ihrer 
Beschaftigung von selbst, und jeder Lósungsversuch 
wird wieder neue Fragen hervorrufen.

Das unmittelbare Ergebnis fiir den Betrieb wird 
zunachst immer diirftig bleiben, diirfte sich aber giinstiger 
gestalten, wenn die Zechen, wie es schon hin und 
wieder geschieht, Bergschuler zu ihren Beobachtungen 
heranziehen.

Behebung etwa auftretender Schwierigkeiten

Bei der Durchfiihrung der vorstehend behandelten 
Vorschlage werden sich vielleicht einige Schwierigkeiten 
ergeben, die aus der Einstellung der Werke, der Schuler. 
und der Arbeiter erwachsen, aber behoben werden konnen.

Auf der Zeche wird es hier und da schwierig sein, 
den Schiilern wahrend ihrer Schicht die nótige Be-
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wegungsfreiheit fiir die Beobachtungen zu verschaffen. 
Der Reviersteiger wird aber, wenn der Betriebsfiihrer 
ihn entsprechend anweist, in dem Schiiler nicht lediglich 
einen weitern »unproduktiven«, seine Revierleistung 
driickenden Arbeiter oder einen unangenehmen Auf- 
passer erblicken.

Der Schiiler wird móglicherweise fiirchten, es mit 
seinem Steiger oder Betriebsfiihrer zu verderben, wenn 
er Storungen wahrheitsgemaB berichtet, und geneigt 
sein, seinen Bericht zu farben. Dazu ist zu bemerken, 
daB einerseits viele Beobachtungen ganz ohne Beein- 
trachtigung der Arbeit und ohne Behelligung der Be- 
triebsbeamten und Arbeiter angestellt werden kónnen. 
Anderseits miiBten die Werke unbedingt vermeiden, auf 
Grund solcher Schiilerbeobachtungen oder gar unter 
Berufung auf sie Rugen zu erteilen oder Anordnungen 
zu tref fen.

Der Widerstand der Arbeiter gegen alles, was bei 
ihnen den Anschein von Bespitzelung und- Lohn- 
driickerei erweckt, kann wohl am besten iiberwunden 
werden, wenn die Schiiler mit ihnen iiber den Zweck 
der Beobachtungen sprechen. Jedem Hauer wird es 
z. B. einleuchten, daB es fiir ihn nur vorteilhaft ist, 
wenn er nicht mehr auf leere Wagen warten oder sein 
Holz Hunderte von Metern weit holen muB.

E rfah rungen  aus dem U nte rrich t.

Von Erfolgen des Unterrichts iiber wirtschaftliche 
Betriebsfuhrung zu sprechen, ware bei der verhaltnis- 
maBig kurzeń Zeit noch verfriiht, seitdem ihr ais be- 
sonderm Unterrichtsgegenstande erhóhte Aufmerksamkeit 
zugewandt wird. Sie sind wohl iiberhaupt noch schwerer 
sachlich zu beurteilen oder gar zahlenmaBig nachzu- 
weisen, ais es schon bei manchen BetriebsmaBnahmen 
grundsatzlicher Art der Fali ist. Dagegen liegen immer- 
hin schon einige Erfahrungen aus dem Unterricht vor, 
die zeigen, daB passend gewahlte Aufgaben aus dem 
Betriebskreise der Bergschuler bei diesen lebhafter Auf
merksamkeit begegnen, sie zur Beobachtung der Betriebs- 
vorgange anregen und hin und wieder sogar zu praktisch 
verwertbaren Ergebnissen fiihren. In der Essener Berg
schule wurde z. B. auf die Frage: warum wird aus 
meinem Rutschenbetriebe nicht das Doppelte gefórdert?

auf Grund von selbst angestellten Erhebungen in einem 
Falle die Antwort gegeben, daB die Fórderung durch 
eine geringe Verstarkung, vor allem aber durch eine 
andere Verteilung der Rutschenkameradschaft zwar nicht 
verdoppelt, aber doch erheblich vermehrt werden konnte. 
In einem andern Falle fiihrte die Beobachtung, daB die 
mangelhafte Bergefórderung und die quellende Sohle 
der Kohlenfórderstrecke den Betrieb beeintrachtigten, 
zum Entwurf einer Fiiilrumpfanlage mit Fórderband fiir 
die Bergezufuhr und einer Bandfórderung in der Sohlen- 
strecke. Von weitern gestellten Aufgaben seien genannt: 
zeitliche Verteilung der Fórderung und Mittel zu ihrer 
Verbesserung; Feststellung und Anmeldung des Holz- 
bedarfes sowie Uberwachung der Lieferung und des 
Verbrauchs; Berechnung der Vorrichtungskosten auf 1 t 
der in einer Steigerabteilung anstehenden Kohlen; Ver- 
meidung und Beseitigung von Storungen im Rutschen
betriebe; Einteilung der Arbeiten im Querschlags- 
betriebe; Herkunft und Verteilung der Berge. Auch in 
diesen Arbeiten fanden sich recht brauchbare An- 
regungen fiir den Betrieb.

Was aber die vermehrte Beschaftigung mit Aufgaben 
aus dem Betriebe besonders wertvolI macht, ist die Tat- 
sache, daB sie mit gróBerer Sicherheit ais eine rein 
gedachtnismaBige Ausbildung die Eignung zum Betriebs- 
beamten erkennen laBt. Es diirfte daher auch gerecht- 
fertigt sein, ein besonderes Urteil iiber die Fahigkeiten 
auf diesem Gebiete in das Zeugnis aufzunehmen.

Zusam m enfassung .

Das Hauptziel des Unterrichts in der wirtschaftlichen 
Betriebsfuhrung muB sein, daB der Bergschuler dazu er- 
zogen wird, stets die Betriebszusammenhange ins Auge 
zu fassen und die Bedeutung der Steigertatigkeit in der 
Abteilung und im Rahmen des ganzen Bergwerks zu 
erkennen und zu verstehen. Daneben ist er iiber die 
Nachweisungen, die Zeitbeobachtungen und die Betriebs- 
studien zu belehren. Die Mittel dazu sind vor allem 
die Besprechung von Betriebsbeispielen im Unterricht, 
die Anstellung von Zeitbeobachtungen im Betriebe und 
die Lósung von einfachen Betriebsaufgaben. Die Durch- 
fiihrung ist nur bei verstandnisvolIer Mitwirkung der 
Werke moglich.

D er deutsche Grubenholzverbrauch und seine D eckung.
Der Bedarf an Grubenholz.

Der Bedarf der Volkswirtschaft an Holz ist dem 
Wechsel unterworfen. Einerseits treten neue Holzver- 
braucher auf, so in jungerer Zeit die Papier- und die 
Zellstoffindustrie, anderseits scheiden Wirtschafts- 
zweige, die ehemals starkę Holzverbraucher waren, ais 
solche aus, sei es, daB sie ganz verschwinden, sei es, 
dafi technische Neuerungen sie auf andere Rohstoffe 
hinweisen. So hat das Eisen in manchen Industrie- 
zweigen das Holz vóllig yerdrangt. In der Eisen- 
erzeugung selbst aber spielt das Holz unmittelbar 
keine Rolle mehr, wahrend es in friiherer Zeit ein 
wichtiger und unentbehrlicher Hilfsstoff dafiir war. 
An Stelle des Holzes ist hier die Kohle (Koks) 
getreten. Freilich steckt ja in der Kohle auch ein 
Holzanteil, da zu ihrer Gewinnung Holz unentbehrlich 
ist. Es bestehen also insofern auch heute noch Zu- 
sainmenhange zwischen Eisenwirtschaft und Holzwirt- 
schaft, die sich auf einzelnen Gebieten, im besondern

auf dem der Preisbildung und Marktgestaltung bis ins 
einzelne verfolgen lieBen.

Der Umstand, daB das Holz ais Hilfsstoff fur die 
Erzeugung von Roheisen mit der neuzeitlichen Ent- 
wicklung der Technik in Fortfall gekommen ist, hat 
es gestattet, Holz in gróBerm Umfang anderer Ver- 
wendung, im besondern dem Bergbau zuzufiihren. Die 
dadurch ermóglichte Erhohung der Kohlenfórderung 
ist wiederum der Eisenindustrie zugute gekommen. 
Im Saargebiet beispielsweise biirgerte sich die Ver- 
wendung von Koks etwa seit 1850 in der Eisen
industrie ein; dadurch wurde die besonders seit 1820 
an der Saar im Bergbau bestehende Holznot im 
Zusammenhang mit dem Ersatz des Brennholzes in 
den Haushaltungen usw. durch Kohle allmahlich 
behoben.

Die Entstehung einer Grubenholzwirtschaft 
bahnte sich seit den 60er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts an. Im Schritt mit der Entwicklung des
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Bergbaus, namentlich mit dem Ubergang zum Tiefbau, 
vollzog sich die immer starkere Umstellung der 
Forstwirtschaft von der Brennholzwirtschaft zur aus- 
gesprochenen Nutzliolzwirtschaft, wobei indessen die 
Versorgung der Zechen mit Grubenholz nur ein 
Beweggrund, wenn auch ein besonders starker, war; 
denn mit der zunehmenden Industrialisierung Deutsch
lands wuchs der Bedarf an Nutzholz aller Art.

Mit dcm Aufkommen des neuzeitlichen Berg- 
werksbetriebes schien es erst, ais ob die Kohle den 
Verbrauch an Holz beeintrachtigen werde. Im beson
dern drangte sie den Brennholzyerbrauch zuriick. Bald 
aber zeigte sich, dafi die sich immer mehr ausdehnende 
Verwendung der Kohle die Entwicklung der ver- 
schiedensten Industriezweige stark fórderte; so ent- 
stand in diesen neuer Holzbedarf aller Art. Vor allem 
aber wurden die Bergwerke selbst Abnehmer von 
groBen Holzmengen fur ihre Betriebszwecke.

Bis zum Aufkommen der Eisenbahn, welche erst 
eine Holzversorgung der Zechen aus der Ferne 
móglich machte, hing die Entwicklung der Kohlen- 
fórderung geradezu ab von der Niihe ausreichender 
Waldbestande. Die unbedingte Gebundenheit der 
Kohlengewinnung an den Wald wurde durch die 
Kriegswirtschaft der Jahre 1914 bis 1918 besonders 
deutlich vor Augen gefiihrt, ais infolge der wirtschaft
lichen Umwalzungen die Holzversorgung der Gruben 
aus dem gewohnten Geleise geworfen wurde.

Der Bedarf an Grubenholz bewegt sich natur- 
gemaB in Abhjingigkeit von der Fórderung. Steigt die 
Fórderung, so wird mehr Grubenholz benótigt, sinkt 
sie, so nimmt auch der Verbrauch an Grubenlwlz ab. 
Die Konjunkturen im Bergbau sind deshalb von 
gróBter Bedeutung auch fiir die Grubenholzwirtschaft. 
Aus dieser Parallelitat erkliirt es sich, dafi sich der 
Bedarf an Grubenholz verhaltnismaBig ruh ig  zu 
bewegen pflegt. Umsturzende Anderungen im Ver- 
brauch treten nicht auf.

Steigende Holzpreise verstarken die Neigung, an 
Holz zu sparen, wahrend sinkende Preise einem 
gróBern Verbrauch Vorschub leisten. So war z. B. der 
Verbrauch an Grubenholz je Tonne im Ruhrrevier 
in den Jahren 1912 und 1913 geringer ais in den 
vorangegangenen Jahren. Der von den Zechen 
gezahlte Grubenholzpreis stellte sich im Durchschnitt 
des Jahres 1910 auf 17,60 M  je fm, im Jahre 1911 auf 
18,35 J6, 1912 auf 18,50 M  und 1913 auf 19,50 JL

Der Vertrag von Versailles hat in die deutsche 
Grubenholzwirtschaft in zweifacher Weise einge- 
griffen. Er hat Deutschland einer Reihe wichtiger 
Verbrauchsgebiete fiir Grubenholz beraubt. Er hat 
aber auch, wie wir noch sehen werden, bedeutende 
Erzeugungsgebiete von Grubenholz dem deutschen 
Wirtschaftsbereich entzogen.

1918 ging ElsaB-Lothringen verloren mit einer 
Eisenerzgewinnung von 21,14 Mili. t und einer Stein- 
kohlenfórderung von 3,80 Mili. t im Jahre 1913. Im 
Juni 1922 fiel der gróBte Teil der oberschlesischen 
Steinkohlengruben durch Spruch des Vólkerbundes an 
Polen. Die Jahresfórderung Oberschlesiens belief 
sich 1913 auf 43,4 Mili. t ; davon entfielen 32,3 Mili. t 
auf die abgetretenen Gruben. Von 67 Gruben Ober
schlesiens in 1921 sind Deutschland nach der Teilung 
noch 14 yerblieben.

Eine Sonderstellung nimmt das Saargebiet ein. 
Deutschland muBte 1918 »das vollstandige und un-

eingeschrankte Eigentum« an den Kohlengruben im 
Saarbecken an Frankreich abtreten. Am 17. Januar 
1920 ubernahm der franzosische Staat samtliche saar- 
landischen Gruben in Eigentum und eigene Ver- 
waltung, nachdem er schon seit 1919 eine Aufsicht 
ausgeiibt hatte. AuBer den friihern preuBischen Staats- 
gruben (30 Gruben der preuBischen Bergwerks- 
direktion Saarbrucken) befinden sich im Saargebiet 
vier weitere Gruben, und zwar im ehemaligen preuBi
schen Landesteil die Grube Hostenbach, die bis zum 
Ubergang an Frankreich in privaten Handen war; im 
bayerischen Landesteil die friiher bayerischen Staats- 
gruben St. Ingbert und Mittelbexbach und die Privat- 
grube Frankenholz. Diese Grube gehórte schon yor 
dem Kriege gróBtenteils franzósischen Aktionaren. 
Sie ist ais einzige Grube im Saargebiet in privaten 
Handen geblieben.

Eine amtliche Statistik iiber den Verbrauch von 
Grubenholz in Deutschland gibt es nicht. Weder das 
Statistische Reichsamt noch die Statistiken der Lander 
und sonstiger amtlicher Stellen befassen sich mit dem 
Grubenholz. Auch die Organisationen des Bergbaus, 
die bergbaulichen Vereine und Syndikate, fuhren im 
allgemeinen keine derartige Statistik.

Eine Ausnahme macht der Oberschlesische 
Berg- und Huttenmannische Verein, der in seinen 
Geschaftsberichten Zahlen iiber den Grubenholz- 
verbrauch zu geben pflegt. Er hat sich nach der Ab- 
trennung Ostoberschlesiens gespalten, und zwar in 
den Oberschlesischen Berg- und Huttemnannischen 
Verein mit dem Sitz in Gleiwitz fiir Westoberschlesien 
und in einen entsprechenden Verein mit dem Sitz in 
Kattowitz fiir das an Polen abgetretene Gebiet. Beide 
Vereine sind bemuht, die aus der friihern Zeit vor- 
liegende Statistik des Grubenholzverbrauchs weiter- 
zufiihren.

Im iibrigen sind zeitweilig Erhebungen im Saar- 
revier gemacht worden. Aus Berlin erging die An- 
regung an die zustandigen Stellen an der Saar, den 
Holzverbrauch fiir die Jahre 1911 bis 1918 zu er- 
mitteln. Im Oktober 1918 reichten die zwólf Berg- 
werksdirektionen des preuBischen Saarbergbaus der 
Bergwerksdirektion Saarbrucken Aufstellungen ein, 
die jedoch nicht mehr zur Verarbeitung nach Berlin 
weitergeleitet werden konnten, weil der politische 
Zusammenbruch erfolgte.

Fur den Ruhr bergbau befinden sich unveróffent- 
lichte Nachweise iiber den Verbrauch an Grubenholz 
in den Jahren 1900 bis 1910 bei den Akten des Vereins 
fiir die bergbaulichen Interessen in Essen. Zu Beginn 
des Jahres 1917 veranstaltete ferner die Kriegsroh- 
s to ffab te ilung  des Kriegsamtes Sektion H. II eine 
Erhebung, um den Grubenholzbedarf fiir das genannte 
Jahr festzustellen. Durch Verinittlung der Bergrevier- 
beamten wurden die Angaben eingeholt. Die Erhebung 
litt darunter, daB die von den Betrieben mit der Beant- 
wortung der Anfragen betrauten Beamten vielfach 
ohne die nótigen Fachkenntnisse waren, was bei der 
Schwierigkeit der ganzen Frage notwendig zu groben 
Irrtumern fuhren muBte. Eine weitere Fehlerąuelle 
bildete der Umstand, daB die in den einzelnen 
Bergbaubezirken gebrauchlichen technischen Bezeich- 
nungen nicht die gleichen sind. Die gemachten 
Angaben hatten deshalb der N achpriifung eines mit 
den Verhaltnissen an Ort und Stelle vertrauten Fach-
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mannes bedurft; in den Berliner Amtern war diese 
Arbeit schlechterdings nicht zu bewaltigen.

Einer der hervorragendsten Praktiker auf dem 
Gebiete der Grubenholzwirtschaft, Oberfórster D iehl, 
der damalige forstliche Berater der »Grubenho!z- 
beschaffungsstelle West« und gegenwartige Geschafts- 
fiihrer des Vereins deutscher Holzhiindler »Gruben- 
holzbórse« und der Interessengemeinschaft nord- 
westlicher Holzhandels- und Holzindustrieverbande 
Deutschlands in Essen, unterzog in dankenswerter 
Weise die Ergebnisse und Unterlagen der Erhebung 
der Kriegsrohstoffabteilung fiir das Ruhrgebiet einer 
Durchsicht. Zahlreiche Riickfragen Diehls waren 
notjg, um die angegebene Holzmenge nach Holzart 
und Verwendungszweck — Rundholz oder Schnitt- 
holz — genau festzustcllen. Nahezu die Halfte der 
Zahlenangaben der Zechen bezog sich auf die Stiick- 
zalil der benotigten Stempel, Spitzen und Schwell- 
chen, auf Quadratineter der verwendeten Bohlen und 
Bretter, auf laufende Meter des Schachtholzes, der 
Spurlatten usw. Nach Feststellung der Abmessungen 
muBte der Festgehalt erst noch berechnet werden.

Diehl gelangte auf diese Weise fiir das rheinisch- 
westfalische Steinkohlengebiet zu Angaben, die von 
der kriegsamtlichen Zusammenstellung abweichen, 
ihrerseits aber Anspruch auf gróBtmógliche Genauig- 
keit erheben kónnen und der wissenschaftlichen Aus- 
wertung harren.

Das sind die wichtigsten Quellen, aus denen wir 
schópfen kónnen, wenn wir im nachstehenden den 
Versuch machen, eine Statistik iiber den Verbrauch 
von Grubenholz in Deutschland zu geben. Zur Er- 
ganzung sind jedoch noch eine ganze Reihe von 
Einzelangaben und Ermittlungen heranzuziehen.

Wir versuchen zunaehst, den Verbrauch von 
Grubenholz im deutschen Steinkohlenbergbau 
festzustellen. Was deń Holzverbrauch der ober
schlesischen Gruben anbetrifft, so sind fiir seinen 
Umfang zwei Umstande ausschlaggebend. Im giinsti- 
gen Sinne wirkt, daB in den sehr starken FIózen dort 
haufig Strecken olme Holzausbau hergestellt werden 
kónnen. Dagegen wird der Holzverbrauch des Reviers 
gesteigert durch die technische Notwendigkeit, im 
Abbau sehr lange Hólzer zu verwenden. Bei dem in 
Oberschlesien besonders haufigen Abbau mit »Spiil- 
versatz« bleibt das Holz auBerdem fast vollkommen 
in den Pfeilern und muB soweit verloren gegeben 
werden.

Der Holzverbrauch entwickelte sich nach den 
Nachweisungen des Oberschlesischen Berg- und 
Hiittenmannischen Vereins in Kattowitz in dem 
ungete ilten Oberschlesien folgendermaBen (in fm):

1901 505 484 1912 909 397
1902 521 025 1913 943 489
1903 551 364 1914 917 247
1904 588 152 1915 812716
1905 588 853 1916 974 814
1906 656 026 1917 1 029 796
1907 668 378 1918 992 858
1908 730 217 1919 812 691
1909 892 163 1920 944 726
1910 816452 1921 930 672
1911 839 417

Die an Polen abgetretenen 53 Gruben Ostober- 
schlesiens verbrauchten in den Jahren

1922 700 620 f ni
1923 725 887 „
1924 618 339 „

Betrachtet man W estoberschlesien, d. h. den 
bei Deutschland verbliebenen Teil Oberschlesiens, 
gesondert, und zwar auch fiir die zuriickliegende Zeit, 
in welcher auch Ostoberschiesien noch bei Deutsch
land war, so ergibt sich auf Grund der Nachweisungen 
des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen 
Vereins in Gleiwitz von dem Grubenholzverbrauch 
folgendes Bild (in fm):

1913 275 955 1920 312 032
1914 253 612 1921 304482
1915 228 808 1922 265 264
1916 276414 1923 263 172
1917 281 391 1924 262 923
1918 293 749 1925 317 723
1919 258 261 1926 387 618

Der Ruckgang des Holzverbrauches in den Jahren
1922 bis 1924 unter den Friedenssatz erklart sich aus 
der Hochkonjunktur in diesen Jahren, die wieder einen 
schnellern Abbau erinóglichte und das Verhaltnis der 
unproduktiven Zimmerungsarbeiten zu den produk- 
tiven Arbeiten giinstig beeinfluBte. Hinzu kommt, wie 
aus dem absoluten Ruckgang des Holzverbrauches 
geschlossen werden kann, die vermehrte Verwendung 
von andern Ausbaumitteln, vor allem wohl Zement 
und Beton. Gegenuber der unmittelbaren Nachkriegs- 
zeit hat schlieBlich die groBere Ordnung in den Be
trieben, die eine sparsamere Verwendung des Holzes 
und eine Verringerung der Diebstahle herbeifiihrte, 
eine Abnahme des Holzverbrauches bewirkt1.

Auf die 15 bei Deutschland verbliebenen Gruben 
Westoberschlesiens verteilte sich der Holzverbrauch 
im einzelnen gemaB nachstehender Ubersicht (in fm):

1913 1922 1923 1924 1925 1926

Beuthengrube1 . . _ __ 104 738 558 311
Castellengo. . . . 12 475 15 585 15 137 15 850 18 451 25 649
Concordia . . . . 22100 17812 17 496 17 424 15 364 21 832
Delbruck (einschl.

Guido) . . . . 32 225 24 971 24 893 23 702 25 338 26 672
Donnersmarckhutte 28 229 21 591 21 946 21 299 23 369 22 022
Cons. Oleiwitzer

Gruben . . . . 3 000 7 820 9 737 10 068 14 482 11373
Grafin-Johanna-

Schacht . . . . 5 112 10551 11 186 15 303 23 093 36184
Hedwigswunsch . . 23 308 22 822 23 946 16 144 17 843 22585
Cons. Heinitzgrube . 21 072 17 274 15 642 14 732 17 725 17 801
Karsten-Zenirum . . 18 941 19 859 19 823 23 040 29 951 34 677
Hohenzollern . . . 19415 20 651 20 369 24 157 33 055 42 089
Kónigin Luise . . . 52 240 53 700 50 700 53 049 63 165 69 577
Ludwigsgliick . . . 12 038 9 232 11 510 8 273 10 384 17 467
PreuBengrube . . . 25 800 16 828 13 278 12 884 14 453 24 528
Schachtanlage

Sosnilza . . . . — 6 568 7 405 6 260 12 492 14 842

1 Der Betrleb wurde ara 10 Dezember 1923 aufgenommen.

Jahr
Fórderung 

1000 t

Holz-
verbrauch

fm/t

1913 11 119 0,025
1914 9 428 0.027
1915 9 744 0,023
1916 10 041 0,028
1917 10 464 0,027
1918 9 647 0,030
1919 6 266 0,041
1920 7 889 0,040
1921 7 285 0,042
1922 8 835 0,030
1923 8 745 0,030
1924 10 900 0,024
1925 14 273 0,022
1926 17 461 0,022

1 Handbuch der Kohlenw irtschaft S. 216/17.
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Berechnet man den auf die Tonne Forderung 
entfallenden Holzverbrauch Westoberschlesiens,' so 
gelangt man zu den vorstehenden Zahlen.

Bei diesen Zahlen ist zu beriicksichtigęn, dali es 
sich um Durchschnitte handelt. Der Holzverbrauch 
.der Gruben auch ein und desselben Reviers weicht 
erheblich voneinander ab. Aufschliisse dariiber gibt 
die fiir das Jahr 1912 fiir die einzelnen Gruben 
Gesamt-Oberschlesiens gesondert aufgćstellte Statistik 
des Berg- und Huttenmannischen Vereins in Kattowitz. 
Danach hat den hóchsten Holzverbrauch je Tonne 
die Steinkohlengrube Andalusien in Kamin, Kreis 
Beuthen (Besitzer Schlesische A. G. fiir Bergbau- und 
Zinkhiittenbetrieb, Lipine), namlich 0,1145 fm. Es 
folgten in groBem Abstand die von Velsen-Sch;ichte, 
Knurów, Kreis Rybnik (Besitzer der PreuBische Staat, 
Bergwerksdirektion Zaborze), mit 0,0432 fm, alsdann 
Beatengluck mit Kaiserin Elisabeth und Wien, Bir
kenau, Kreis Rybnik (Gewerkschaft), mit 0,0393 fm 
und Ver. Karsten Centrum, Beuthen, Oberschlesien 
(Schlesische A.G. fiir Bergbau- und Zinkhiittenbetrieb, 
Lipine), mit 0,0368 fm. Den geringsten Holzver- 
brauch hatten die Bóer-Schachte, Kostuchna, Kreis 
PleB (Furst von PleB), mit 0,0077 fm und Heinrichs- 
freude, Lendzin, Kreis PleB (Fiirst von PleB), mit 
0,0072 fm. Diese letztern sind die einzigen Gruben, 
dic unter 0,01 fm je Tonne blieben. Die nachstfolgen- 
den Zahlen liegen schon wieder, und zwar meist 
erheblich dariiber.

Fiir das ehedem preuBische Saarrevier ergibt 
sich auf Grund der erwahnten Erhebungen fiir die 
Jahre 1901 bis 1919 ein durchsclmittlicher Holzver- 
brauch von 0,038 fm/t; da die infolge des Versailler 
Vertrages zum Saargebiet hinzugekommenen vier 
Gruben einen verhaltnistnaBig geringen Verbrauch an 
Grubenholz haben, so vermindert sich diese Durch- 
schnittszahl fiir das heutige Saargebiet auf 0,0375 fm.

W il l in g 1 hat fiir den ehemaligen Umfang des 
Saarreviers einen Holzverbrauchskoeffizienten von 
durchschnittlich 0,0394 fm errechnet, und zwar fiir die 
Zeit von 1901 bis 1910. E u le fe ld 2 und Jiing s t3 
nahmen sogar mit 0,04- 0,05 fm eine noch hóhere

Durchschnittszahl an. Diesen Schatzungen ist die obige 
auf Grund der Erhebungen der Bergwerksdirektion 
errechnete Załil unbedingt vorzuziehen. Sie diirfte der 
Wirklichkeit recht nahe kommen. Die Schatzung 
Jiingsts geht von den Unkostenziffern fur den 
Holzverbrauch je Tonne Forderung aus; sie versucht, 
die Mengenzahl durch Vergleich mit den Unkosten 
je Tonne Forderung in andern Revieren zu ermitteln, 
eine sehr unsichere Grundlage. Nach Angaben der 
Bergwerksdirektion Saarbrucken stellte sich der 
Durchschnittsverbrauch je Tonne Forderung 1881/82 
auf 0,0265 fm'.

Den weitaus gróBten Teil der Forderung des 
Saargebiets bestreiten die ehemals preuBischen 
Gruben; sie haben deshalb auch den gróBten Holz- 
verbrauch. Dieser entwickelte sich getnaB der nach- 
stehenden Zahlentafel.

Jahr Forderung

t

Gesamt-
holz-

verbrauch

fm

Davon entfielen 
auf Grubenholz 
im eigentlichen 

Sinne 

fm

Holz-
verbrauch

fm/t

1901 9 296325 319 231 0,034
1902 9 684 987 264 340 0,038
1903 10186 293 398 253 0,039
1904 10492 411 425 297 0,041
1905 10 787 793 408 723 0,038
1906 10 961 888 429 340 0,039
1907 10 828 222 453 329 0,042
1908 11 012 759 464 092 0,042
1909 10 929 233 448 754 0,041
1910 11 102 648 448 831 0,040
1911 11 684 656 443 054 403 445 0,035
1912 12 533 751 465 453 422 775 0,037
1913 13 103 136 475 169 432 558 0,036
1914 8 617 382 328211 299 487 0,1-38
1915 8 332 478 294 870 268 755 0,035
1916 9 188 913 303 291 278 702 0,036
1917 10 049195 346 677 320 049 0,035
1918 9 514 050 363 221 337 220 0,038
1919 8 369 549 296 892 272 562 0,036

Sortenmafiig verteilte sich der Grubenholzver- 
brauch der preuBischen Saargruben folgendermaBen 
(in fm ):

Stempel, Stempel Pfeiler- Schwarten

Jahr Stangen,
Turstócke

und Stammholz bchneideholz holz, Spitzen Scheit Pfahle Nadel,
EicheTurstócke

Nadel Eiche Buche
alle Holz-

Nadel Eiche
Nadel Eiche Buche

a iiv  i lu ii.

arten Nadel Eiche Eiche u. Buche

1911 278 495 1685 4086 3625 373 13 622 8 961 7044 73 254 23 587 7722 10 618 9 982
1912 288 194 2037 4237 2881 2724 14 582 10 557 6169 80 487 25 281 6959 9 984 11 730
1913 295 380 2385 4200 2575 521 13 244 11 773 6318 82 260 26 541 9021 9 775 11 276
1914 198 903 1615 3694 2204 423 10 100 6 236 4469 61 508 16 656 7661 5 823 7 919
1915 177 041 1227 3841 2024 286 8 844 5 522 5014 53 368 18177 5786 7 005 6 735
1916 197 893 1298 3626 2124 428 8 925 4 437 4256 53 439 10320 4498 6 076 6 971
1917 234 657 1807 4983 3375 516 10 624 5 954 5544 50 913 10 396 5735 6 676 7 506
1918 228 481 1168 4237 2962 674 9 548 4 525 4720 72 907 14 594 7506 4 691 7 208
1919 196 975 1198 4543 2769 394 9 100 4 230 4050 46 780 19 881 5177 4 845 6 950

Der Holzverbrauch auf der friiher priyaten im 
ehemalig preuBischen Landesteil gelegenen Grube 
Hostenbach verlief in den Jahren 1911 bis 1919 
nach folgender Aufstellung:

Jahr
Kohlen-

fórderung

t

Gesamt-
holzverbrauch

fm

Hoizverbrauch

fm/t

1911
1912

167 593 
201 470

5362
5974

0,032
0,030

Jahr
Kohlen

forderung

t

Gesamt-
holzverbrauch

fm

Holzverbrauch

fm/t

1913 180119 5525 0,031

1914 99 770 3153 0,032

1915 116167 4089 0,035

1916 133 008 4921 0,037

1917 167 176 5815 0,035

1918 152 717 4550 0,030

1919 142 458 4270 0,030

1 E b e l in g :  Fach- und Holzwirtschaft des Saargebietes, S. 90. 
- a. a. O. S. 16.

3 Oluckauf 1914, S. 1494.

Der sortenmaBige Holzverbrauch wurde nach

1 D a n k e lm a n n , a. a. O.
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einer Tabelle der Grubenverwaltung berechnet1. Er 
setzte sich folgendermaBen zusammen (in fm).

Jahr
Stempel Stammhoiz Schneideholz Schwar-

Nadel Eiche Nadel Eiche Nadel Eiche Buche ten

1911 3835 954 89 54 71 144 112 93
1912 4404 1152 4 2 89 62 114 145
1913 3969 1046 46 28 80 103 113 120
1914 2385 528 23 14 40 51 56 60
1915 3356 512 _ — 93 31 9 89
1916 4120 ■ 509 6 13 120 70 29 55
1917 4756 560 105 2 148 140 79 25
1918 3820 238 11 _ 281 120 80 _

1919 3472 399 51 ■ — 168 121 59 —

Die heute noch private, friiher auf bayerischem 
Gebiet befindliche Grube F rankenho lz hatte bei 
einem durchschnittlichen Verbrauch von 0,029 fm 
Holz je Tonne einen Gesamtverbrauch gerniiB der 
nachstehenden Ubersicht.

Jahr
Kohlen-

fórderung

t

Gesamt-
holzverbrauch

fm
------- i n  1 - t-- 007 A^A . __ . _

iyi i Jo7 94U 92o0
1912 407 559 9100
1913 416 672 9430 .
1914 348 096 8340
1915 259 55S 7280 :
1916 244 017 7160.
1917 245 512 9280 :
1918 278 075 9250
1919 268 152 9180
1920 261719

Im einzelnen gliedert sich der Verbrauch von 
Frankenholz wie nachstehend (in fm).

Jahr Stempel Stammhoiz Pfeiler-

Nadel Eiche Nadel Eiche holz

1911 7000 140 125 14 1980
1912 7200 20 127 11 1740
1913 7400 25 115 4 1890
1914 6400 40 55 21 1820
1915 5800 32 114 28 1310
1916 6600 19 112 9 1020
1917 7600 347 189 21 1120
1918 4800 252 151 — 1050
1919 7500 205 280 13 1680

Die gleichen Abbauverhiiltnisse herrschen un- 
gefjihr bei den ehemals bayerischen Gruben St. Ingbert 
und Mittel-Bexbach. Es kann deshalb die gleiche 
Verbrauchsziffer je Tonne Fórderung (0,29-0,30 fm 
je Tonne) zugrundegelegt werden. Es ergibt sich dann 
der nachstehende Holzverbrauch.

Jahr
Kohlen-

fórderung

t

Holz-
verbrauch

fm

1911 428 043 12 841
1912 451 957 13 559
1913 462 376 13 871
1914 372 750 11 182
1915 304 480 9 134
1916 291 364 S 741
1917 378 694 11 361
1918 390 745 11 722
1919 337 689 10131

Auf Grund der bisher gegebenen Ziffern gelangen 
wir schlieBlich zu folgendem Gesąmtverbrauch fiir das 
ganze Saargebiet (in fm).

1 E b e l in g ,  a. a. O. S. 87.

Jahr Gesamt-
holzverbrauch

Verbrauch an 
eigentlichem 
Grubenholz

1911 470 517 429 120
1912 494 086 449 550
1913 503 995 459 400
1914 350 886 320 760
1915 315 373 288 000
1916 324 113 29S 220
1917 373 133 344 770
1918 388 743 360 940
1919 320 473 294 480

Wir haben die Statistik bis zum Jahre 1919 durch
gefuhrt. Seit Anfang 1920 gehóren die Saargruben 
nicht mehr zum deutschen Wirtschaftsgebiet, da sie 
damals unter franzósische Verwaltung traten. Deshalb 
ist es kaum móglich, Angaben iiber den Holzverbrauch 
in den weitern Jahren zu erlangen.

In Rhein land-W estfa len schwankte der Ver- 
brauch je Tonne Fórderung nach den bei den Akten 
des Vereins fiir die bergbaulichen Interessen in Essen 
befindlichen Ermittlungen von 1901 b i s 1910 zwischen 
0,0270 und 0,0316 fm gemaB der nachstehenden 
Zahlentafel.

Jahr
Gesamt-

verbrauch
Verbrauch

fm fm/t '

1900 1 788 000 0,0297
1901 1 823 000 0,0309
1902 1 828 000 0,0312
1903 1 950 000 0,0298
1904 2 160 000 0,0316
1905 2 050 000 0,0307
1906 2 405 000 0,0307
1907 2 420 000 0,0294
1908 2 295 000 0,0270
1909 2 545 000 0,0299
1910 2 505 000 0,0288

Weiter stellte sich nach den im AnschluB an die 
Erhebung der Kriegsrohstoffabteilung vorgenomme- 
nen Ermittlungen der Holzbeschaffungsstelle West 
der Verbrauch der zum Oberbergamtsbezirk Dortmund 
gehórigen Zechen an Grubenholz je Tonne Fórderung 
im Durchschnitt der Jahre 1911 bis 1917 auf 0,033 fm 
je Tonne. Bis zu dieser Erhebung war man auf 
Schatzungen angewiesen, im ganzen beruhen auch die 
Ermittlungen des Bergbau-Vereins auf solchen. Ziem
lich roh war z. B. die Schatzung Eule fe lds, der auf 
Grund der Statistiken einiger Zechen fiir 1912 einen 
Durchschnittsverbrauch von 0,04- 0,05 fm je Tonne 
Fórderung annahm. Den Zahlen D iehls auffallend 
nahe kommt eine Schatzung Krablers vom Jahre 
1892 mit 0,0334 fm je Tonne Fórderung, ebenso 
eine Angabe der Geisenkirchener Bergwerks-A. G. 
(0,0332 fm/t) aus dieser Zeit. Gleichfalls sehr lange 
zuriick liegt eine Schatzung Dankelm anns von 1897 
mit einem Verbrauch von 0,0208 fm je Tonne Fórde
rung. Die im nórdlichen Teile des Kohlenfeldes von 
Rheinland-Westfalen gelegenen Zechen haben einen 
gróBern Holzverbrauch ais die Siidzechen. Das Vor- 
dringen des Bergbaus nach Norden hat also einen 
verhaltnismaBig gróBern Holzverbrauch des Reviers 
zur Folgę. (Nachfolgende Zahlentafel.)

Die Holzbeschaffungsstelle West ging bei ihren 
Ermittlungen vom Jahre 1917 aus. Sie nahm, da die 
endgiiltigen Fórderzahlen dieses Jahres damals noch
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Jahr
Kohlen-

fórderung

1000 t

Gesamt-
holz-

verbrauch

fm

Davon 

Rund- | Schnitt- 
holz holz 
fm fm

Holz-
verbrauch

fm/t

1911 91 329 3 046 503 2 820 357 226 146 0,0334
1912 100 265 3 315 658 3 076 741 238 917 0,0331
1913 110 722 3 615 273 3 360 126 255 147 0,0327
1914 94 743 3 211 339 2 981 981 229 358 0,0339
1915 83 545 3 898 851 2 682 634 216217 0,0347
1916 94 164 3 084 028 2 869 288 214 740 0,0328
1917 97 073 3 210 968 2 989 149 221 819 0,0331

nicht vorlagen, die Forderung des rheinisch-west- 
falischen Bezirks mit rd. 100 Mili. t Steinkohle an.
So gelangte sie bei einem Durchschnittsverbrauch je 
Tonne Forderung von 0,33 fm fiir 1917 zu einem 
Oesamtverbraueh von 3301 560 fm. Dic wirkliche 
Forderung erwies sich spater ais kleiner; sie betrug 
rd. 97 Mili. t, so daB die Zahl fiir den Gesamt- 
verbrauch an Grubenholz entsprechend geringer 
(3210968 fm) zu beinessen war.

Entsprechend ergibt sich fur das gesamte Ruhr- 
gebiet (ohne Ibbenbiiren) einschlieBlich der links- 
rheinischen Zechen folgender Holzverbrauch.

Jahr
Forderung 

1000 t

Holz-
verbrauch

fm

1913 114 200 3 768 600
1914 98 099 3 237 267
1915 86 511 2 854 863
1916 94 282 3 111 306
1917 99 040 3 268 320

Bis 1922 kónnen wir die gleiche Verbrauchsziffer 
je Tonne Forderung annehmen wie bisher, da bis 
dahin keine neuen Umstande eingetreten sind, die den 
Verbrauch nach oben oder unten wesentlich verandert 
hatten. Anders aber 1923. In diesem Jahre ist mehr 
Holz je Tonne Forderung zur Verwendung gelangt. 
Denn die Forderung ging infolge des Einflusses der 
Ruhrbesctzung erheblich zuruck; statt zu fórdern, 
wurden Vorrichtungsarbeiten in groBerm Umfange 
vorgenommen. Neue Sohlen wurden abgeteuft. Hier- 
bei wurde mehr Holz benótigt. Aus alledem ergibt 
sich ein gesteigerter Verbrauch je Tonne Forderung, 
den man mit 0,035 fm je Tonne in Ansatz bringen 
darf.

Das Jahr 1924 brachte die Riickkehr zu geregelten 
Zustanden im Ruhrbergbau, zugleich aber die ersten 
Einwirkungen der Stabilisierungskrisis. Mit weit- 
gehenden Einschrankungs- und RationalisierungsmaB- 
nahmen wurde der Anfang gemacht. Im Vergleich zu
1923 ist deshalb ein geringerer Verbrauchskoeffizient 
je Tonne Forderung anzunehmen, und zwar etwa 
0,0335 fm.

Infolge der Stillegung der schlecht rentierenden 
Schachtanlagen, der dadurch bedingten Zusammen- 
legung der Belegschaften auf Schachtanlagen mit 
giinstigern Abbauverhiiltnissen, der Verbesserung des 
Abbausystems (Schuttelrutschen usw.) und des da
durch móglichen Verbrauchs von allgernein schwii- 
chern Stempeln ais friiher, ist fiir das Jahr 1925 ein 
weiterer Ruckgang des Holzverbrauchs je Tonne um 
rd. 10 o/o anzunehmen (Verbrauch je t 0,03 fm). Fiir 
1926 wurden vom Verein fiir die bergbaulichen Inter
essen in Essen Erhebungen veranstaltet, die Diehl 
nachpriifte. Danach ist ein Ruckgang um weitere 10°/o

und mehr eingetreten, so daB der Verbrauch je Tonne 
gefórderter Kohle 0,0273 fm betragen haben mag.

Es berechnet sich danach folgender Gesamtver- 
brauch an Grubenholz im Ruhrbergbau (in fm).

1918 3 158 991 1923 1 453 970
1919 2 340 063 1924 3 104 376
1920 2 896 212 1925 3 435 498
1921 3 075 105 1926 3 060 821
1922 3 164 700

Im Aachener Revier herrschen jihnliche geo- 
logische Verhaltnisse wie an der Ruhr; auch unter- 
lag dieser Bezirk ebenso wie das Ruhrrevier den 
Einwirkungen des passiven Widerstandes. Wir diirfen 
deshalb die gleichen Yerbrauchskoeffizienten1 je 
Tonne Forderung in Anwendung bringen wie im Ruhr- 
revier und gelangen dann zu folgendem Ergebnis:

Jahr
Forderung 

1000 t

Holz-
verbrauch

fm/t

Gesamt-
holzverbrauch

fm

1913 3265 0,033 107 745
1924 2884 0,033 95 172
1925 3544 0,030 106 320
1926 4622 0,027 124 794

Das sachsische Steinkohlenrevier hat einen 
durch hohen Gebirgsdruck bedingten verhaltnismaBig 
groBen Verbrauch an Grubenholz. Nach S tahr2 kann 
man auf 1 t einen Verbrauch von 0,05 fm Holz rech- 
nen; es ergibt sich dann folgende Aufstellung:

Jahr
Forderung 

1000 t

Holz-
verbrauch

fm/t

Gesamt-
holzverbrauch

fm

1913 5445 0,05 272 250
1924 3789 0,05 189 450
1925 3850 0,05 192 500
1926 4140 0,05 207 000

Mit diesen Ziffern stimmen die Ermittlungcn der 
Kriegsrohstoffabteilung vom Jahre 1917 ziemlich 
iiberein. Sie stellten einen Verbrauch an Rundholz 
von 247457 fm fiir 1917 fest. Davon entfielen 
234034 fm auf Stammholz unter 30 cm Durchmesser. 
Sachsen hatte damit den weitaus gróBten Verbrauch 
je Einheit unter allen deutschen Revieren an Rundholz 
dieser Abmessungen. In Ober- und Niederschlesien 
kamen nur 179837 fm Holz dieser Abmessung auf 
einen Gesamtverbrauch von 1 309966 fm, in Rhein- 
land-Westfalen sogar nur 16320 fm auf eifien Ver- 
brauch von insgesamt 2831 010 fm.

Fiir das niederschlesische Revier nimmt 
Lincke3 1912 eine Verbrauchsziffer je Tonne Forde
rung von 0,051 fm an. D anke lm ann1 ermittelte 
den Durchschnitt des Verbrauchs von 13 Gruben mit 
0,0469 fm je Tonne Forderung. Auf Veranlassung 
des Verfassers sind voin Verein fiir die bergbaulichen 
Interessen Niederschlesiens Erhebungen angestellt 
worden, die zu folgendem Ergebnis fiihrten.

Jahr
Gesamt-
verbraucli

fm

Verbrauch

fm/t

1913 283 883 0,051
1914 247 426 0,055
1915 229 225 0,051

1 Dankelmann nahm (fur 1897) 0,0263 fm je Tonne an, Lincke 0,0287. 

- Handbuch der Kohlenwirtschaft, S. 267.

■ Das Orubenholz 1912, S. 123.

1 Nach Lincke, a. a. O ., fur 1897.
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Jahr
Gesamt-

verbrauch
Verbrauch

fm fm/t

1916 235 075 0,051
1917 249 250 0,054
1918 250 274 0,054
1919 250 525 0,061
1920 273 121 0,064
1921 287 793 0,062
1922 322 972 0,059
1923 281 589 0,053
1924 283 745 0,051
1925 260 054 0,047
1926 262 5361 0,047

1 Der Verbrauch fur 1926 ist vom Verfasser berechnet; die Forderung 
Niederschlesiens stellte sich 1926 auf 5 588 000 t, diese Zahl wurde mit 0,047, 
der Verbrauchsziffer je Tonne Forderung, raultipliziert.

Der niedersachsische Bezirk (mit Ibbenbiiren) 
hat nur eine geringfiigige Forderung. Da hier der 
Gebirgsdruck schwach ist, laflt sich der Verbrauch 
an Grubenholz ziemlich niedrig ansetzen, etwa mit 
0,03 fm/t. Die gleiche Ziffer bringen wir fiir die 
bayerischen Stein- und Pechkohlenrcviere in An
wendung, wo ebenfalls ein geringer Gebirgsdruck 
herrscht1. Der Verbrauchskoeffizient ist fiir beide 
Gebiete vielleicht etwas zu hoch gegriffen; fiir unsere 
Untersuchung ist das aber unwesentlich, da der 
Grubenholzverbrauch dieser Reviere an sich ver- 
schwindend ist. Wir finden dann:

Jahr Forderung
Gesamt-

hoIzverbrauch
Holz-

verbrauch
1000 t fm fm/t

N iedersachs en mit Ibbenbi i ren

1913 1239 37 170 0,03
1924 1394 41 820 0,03
1925 1211 36 330 0,03
1926 1319 89 570 0,03

Bayern (Stein-und Pechkohle)

1913 954 28 620 0,03
1924 1205 36150 0,03
1925 1129 33 870 0,03
1926 1178 33 340 0,03

Fassen wir zum SchluB die im vorstehenden fiir 
die einzelnen Reviere gebrachten Angaben zusammen, 
so ergibt sich folgende Ubersicht iiber den Gruben- 
holzverbrauch im gesamten deutschen S te in 
kohlenbergbau (in fm):

Bezirk 1913 1924 1925 1926

Oberschlesien 
(Deutschland) . 943 489 262 923 > 317 723 387 618

S a a r ................... 503 995 — — __
Ruhrbezirk . . . 3 768 600 3 104 376 3 435 498 3 060 821
Aachen . . . . 107 745 95 172 106 320 124 794
Sachsen . . . . 272 250 189 450 192 500 207 000
Niederschlesien . 283 883 233 745 260 054 262 536
Niedersachsen . . 37170 41 820 36 330 39 570
Bayern . . . . 28 620 36 150 33 870 33 340
Lothringen2 . . . 12 526 — — —

insges. 5 958 278 4 013 636 4 382295 4115 679

1 Ohne Ostoberschlesien (618339 fm).

* Die Forderung des 1918 abgetretenen Lothringens betrug 1913 nur 
3 796 000 t; ais Verbrauchsziffer je Tonne FSrderung ist die gleiche Zahl 

wie fur den Ruhrbezirk, namiich 0,033 fm, angenoramen worden. Fur 1918, 

das letzte Jahr unter deutscher Herrschaft, ergibt sich ein Orubenholz- 
verbrauch von 8474 fm (Forderung in 1000 t : 2568).

Was den Braunkohlenbergbau anbetrifft, so 
ist zu unterscheiden, ob die Kohlengewinnung im 
T iefbau oder im Tagebau stattfindet. Im Tagebau

1 Z i e g lm e l e r :  H andbuch  der Kohlenwirtschaft, S. 2S8.

wird naturgemaB weit weniger Grubenholz verbraucht 
ais im Tiefbau; iiberhaupt kommt hier nur Grubenholz 
im weitern Sinne in Betracht. Der Braunkohlen
bergbau ist nun in immer starkerm MaBe zum Tagebau 
iibergegangen, ein Umstand, der fiir die Entwicklung 
des Grubenholzverbrauchs von gróBter Bedeutung ist. 
Hoher anstehende Braunkohlenlager, welche friiher 
im Tiefbau abgebaut wurden und ihres weniger 
machtigen Deckgebirges wegen verhaltnisinaBig 
schwacheres Holz und in geringerer Menge erforder- 
ten, werden heute bei fortgeschrittener Technik im 
Tagebau gewonnen. Es bleiben fiir den heutigen 
Tiefbau deshalb nur die Kohlenlager mit machtigerm 
Deckgebirge, die infolgedessen allerdings verhaltnis- 
miiBig mehr und starkeres Holz erfordern.

Der Tagebau hat namentlich seit 1923 erhebliche 
Fortschritte gemacht, so daB die Grubenholzwirtschaft 
gerade in jiingster Zeit hierdurch erheblich beeinfluBt 
worden ist. Die gleiche Entwicklungsrichtung besteht 
auch fiir die nachste Zukunft in unverminderter 
Starkę fort.

Einen iiberragenden Anteil an der Braunkohlen- 
fórderung nimmt das mitteldeutsche und ostelbische 
Revier in Anspruch, das die Gebiete von Braun- 
schweig, Kassel, Altenburg, Magdeburg, Meuselwitz, 
Halle, die Lausitz bis in die Gegend von Frankfurt 
a. d. O., Górlitz, Forst, Guben umfaBt.

Im Jahre 1890 entfielen von der aus den Gruben 
des Oberbergamtsbezirks Halle gefórderten Braun
kohle noch etwa 72o/0 auf Kohle aus unterirdischen 
Betrieben und nur 28 o/o auf Tagebaue. Aber bereits 
1903 hatte die Forderung aus Tagebauen diejenige 
aus den unterirdischen Betrieben erreicht und iiber- 
holte sie von da an in zunehmendem MaBe. 1909 
wurden im mitteldeutschen Braunkohlenbezirk 44,1 o/o 
in Tiefbauen, 54,2 o/0 in Tagebauen und 1,7 o/o in ober- 
und unterirdischen Betrieben gewonnen.

Heute entfallen etwa 4 Fiinftel der Forderung 
der Rohbraunkohle im mitteldeutschen linkselbischen 
Bezirk auf den Tagebau, wahrend nur etwa 1 Fiinftel 
im Tiefbau und noch dazu in viel geringerer Teufe 
ais bei der Steinkohle gewonnen wird. Auch in der 
Lausitz und den óstlichen Auslaufern der Braunkohlen- 
vorkommen kommt vorwiegend der Tagebau in An
wendung.

Im Jahre 1924/25 wurden im ostelbischen 
Revier von der Gesamtrohkohlenmenge gewonnen aus

Tagebau

°/o

Tiefbau

%

Niederlausitz . . 94,8 5,2
Frankfurt . . . . 11,7 88,3

36,0 64,0
Górlitz................... 66,9 33,1
Oesamtes Syndikat 86,7 13,3

Im Revier Kassel liegen die Kohlenlager im 
allgemeinen in einer Tiefe von 20-80 m untertage 
und werden zumeist durch Stollen, einfallendc Tages- 
strecken oder Schachte abgebaut. Tagebau findet in 
groBcm Umfange nur auf den Gruben Frielendorf 
und Altenburg bei Borken statt. AuBerdem sind noch 
kleinere Tagebaubetriebe auf den Gruben Faulbach, 
Hirschberg, Steinberg bei GroBalmerode und Stein
berg bei Miinden vorhanden.

Die Verteilung auf Tagebau und Tiefbau geht aus 
der nachstehenden Ubersicht hervor.
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Tagebau Tiefbau

% %

Helmstedt-Magdeburg . 70,0 30,0
Bitterfeld....................... 100,0
Anhalt............................ 9,0 91,0
M erseburg ................... 100,0
Oberroblingen . . . . 20,0 80,0
H a l l e ............................ 84,0 16,0
Luckenau ........................ 68,0 32,0
M euselw itz................... 68,0 32,0
Borna (ohne Grimma) . 83,0 17,0
G r im m a ....................... 14,5 85,5
Kassel............................ 32,5 77,5

•Im linksrhein ischen Revier endlich findet s q  

gut wie ausschliefilich Tagebau statt1.

Es ist nicht ganz einfach, sich ein genaues Bild 
von der Braunkohlenfórderung, getrennt nach Tage
bau und Tiefbau, zu machen. Der deutsche Braun- 
kohlenindustrieverein in Halle fiihrt eine derartige 
Statistik erst seit 1920. AuBerdem erscheinen seit 
1920 in halbjahrlichen Abstanden wieder Veróffent- 
lichungen uber die preuBischen Gruben im Deutschen 
Reichsanzeiger. Es richtet eine ziemliche Verwirrung 
an, daB diese verschiedenen Statistiken von abweichen- 
den Voraussetzungen ausgehen in bezug auf die 
Revierbegrenzung, und zwar auch da, wo es sich um 
die gleichen Braunkohlengebiete handelt. Eine Verein- 
heitlichung ist deshalb dringend zu wiinschen.

Auf Grund der erwahnten Quellen erhalten wir 
nachfolgendes Bild der deutschen Braunkohlen- 
fórderung in den einzelnen Revieren.

Nach Mitteilung des Grubenholzfachmanns des 
gróBten mitteldeutschen Braunkohlentiefbaukonzerns 
stellt sich der Verbrauch von Grubenholz je Tonne 
Fórderung im Tiefbau auf 0,015 fm je Tonne. Damit

Bezirk Mitteldeutschland
Kóln westlich der Elbe Bezirk óstlich der Elbe
nebst (einschl. Kassel)

Jahr
Wester-

davon davon Baycrn’-’

u. 1 and Insges. im im insges. im Im
Hcssen Tagebau Tiefbau Tagebau Tlefbau

1000 t 1000 t 1000 t 10001 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t

1913 20 746 38 635 23105 15 529 25 846 17 968 4504 948
1920 30 838 53 087 38161 14 926 25 744 23 473 2271 1592
1921 34 756 53 496 39 878 13618 31 251 28 267 2984 1589
1922 38 325 58 737 45 706 13 031 36 392131 882 4510 1701
1923 24 854 53 451 43 002 12 449 34 389 30 037 4352 1658
1924 29 881 55 043 42 239 12 804 36162 31 295 4867 1283
1925 39917 56 482 45 742 11 740 39 474 34 773 4701 1128
1926 40 235 56 715 • • 37 770 33 551 4219 1065

1 Ab 1922 einschl. der sachsłschen Braunkohlenwerke flstl. der Elbe, 
die bis dahin zu Mitteldeutschland gerechnet wurden.

- Nicht nach Tage- und Tiefbau getrennt, entfailt aber uberwiegend 
auf den Tagebau, so wurden 1924 3,7% im Tiefbau gewonnen.

kommt eine weit iiltere Schatzung Danke lm anns1 
mit 0,0171 fm je Tonne annahernd uberein; denn der 
Holzverbrauch ist inzwischen ja ganz allgemein 
infolge rationeller Gruben holzwirtschaft zuruck
gegangen2. Auch die kriegsamtlichen Erhebungen von 
1917 gelangten zu einer davon nicht allzusehr ab- 
weichenden Zahl3.

Im Tagebau besteht im wesentlichen nur Bedarf 
an Eisenbahn- und Baggerschwellen. Der Verbrauch 
betragt hier schiitzungsweise 0,002 fm je Tonne 
Fórderung, also nur etwa 0,13 o/o des Verbrauchs im 
Tiefbau.

Legen wir diese Verbrauchsziffern von 0,002 fiir 
den Tagebau und von 0,015 fiir den Tiefbau zugrunde, 
so gelangen wir, wenn wir von den oben zusammen- 
gestellten Fórderzahlen ausgehen, zu folgender 
Statistik fiir den Grubenholzverbrauch im deut
schen Braunkohlenbergbau (in fm).

Jahr
Rheinischer

Bezirk

Mitteldeutschland westlich der Elbe 
(einschl. Kassel)

davon
im Tagebau im Tiefbau

insges.

Bezirk óstlich der Elbe
Bayern3 zus.

insges.
davon

im Tagebau im Tiefbau

133 025 2 35 936 67 560 2180 455 842
81 011 46 946 34 065 3662 446 561

100 294 56 534 43 760 3655 457 487
131 414 63 764 67 650 3912 498 853
125 354 60 074 65 280 3813 451 614
135 595 62 590 73 005 2951 474 846
139 861 69 546 70315 2594 489 873
130 387 67102 63 285 2449 480 890

1913 41 492 279 145
1920 61 676 300 212
1921 69 512 284 026
1922 76 650 286877
1923 49 708 272 739
1924 59 762 276 538
1925 79 834 267 584
1926 80 470 267 5841

46 210 
76 322 
79 756 
91 412 
86 004 
84 478 
91 484

232 935 
223 890 
204 270 
195 465 
186 735 
192 060 
176 100

1 Da uns die Ocwlnnungsziffer nicht getrennt nach Tagebau und Tiefbau zur Verfiigung steht, die Oesamtproduktion 1926 aber, annShernd so

groB war wie 1925, haben wir den Verbrauch dieses Jahres an Orubenhoiz elngesetzt.
3 Die nicht nach Tagebau und Tiefbau getrennte Fórderung von 3 474 000 t ist mit einer Durohschnittszahl von 0,0085 fm fur die Tonne muiti- 

pliziert worden, d .h . dem Durchschnitt zwischen den Verbrauchskoeffizienten fur den Tiefbau (0,015) und ffir den Tagebau (0,002). Es ergeben sich 

dann 29 529 fm, die den fOr Tagebau und Tlefbau gesondert angegebenen Verbrauchszlffern hinzugerechnet wurden.
* Mit Rucksicht auf den allerdings nur in geringem Umfange betriebenen Tiefbau ist ein Verbrauchskoelflzlent je Tonne Fórderung von 0,0023 

zugrundegelegt worden.

DaB der Grubenholzverbrauch im Braunkohlen
bergbau trotz der ganz erheblichen Steigerung der 
Fórderung im Vergleich zum letzten Vorkriegsjahr 
nur um ein geringes zugenommen hat, ist im wesent
lichen auf den allgemeinen Ubergang zum Tagebau 
zuriickzufuhren.

Der Grubenholzverbrauch im deutschen Erz- 
bergbau belief sich nach den Erhebungen der Kriegs- 
rohstoffabteilung im Jahre 1917 auf 278 669 fm. Hier- 
von entfielen auf

1 Die Kohlenfórderung im Tiefbau betrug z. B. im 1. Halbjahr 1921 
1932261 bel einer Oesamtfórderung von 18182033 t.

R u n d ho l z
Nadelholz: fm

eigentliches Grubenholz.......................................... 180 292
Stempel, Stangen, Stammholz

unter 30 cm Durchmesser...........................  8 541

von 30-39 „ „ 5601
Eiche: eigentliches Grubenholz (Stempel, Tiirstócke) 444

1 Zeitschrift ffir Jagd und Forstwesen 1898, S. 617.

2 Nacb Dreyer a. a. O. wurde von 1904 bis 1910 auf den s ta a t l ic h e n  

Oruben im Oberbergamtsbezirk Halle alleln eine gróBere Menge, nJmlich 
0,0237 fm je Tonne verbraucht. Das stellt nicht im Widerspruch zu der oblgen 

Zahl; denn elnzelne Oruben weichen auf Grand ihrer besondern Ver- 
hSItnisse von dem Durchschnlttsverbrauch vielfach erheblich ab.

3 0,01; diese Zahl wird auch von Diehl angegeben, der aber dem 

Braunkohlenbergbau femsteht.
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Buche:
Schwellchen...........................................................................  43
Spitzenkniippel........................................................  24 277

zus. 219198
oder 39% des gesamten Rundholzverbrauchs im Bergbau.

S c h n e i d e ho l z  
Eiche: fm

Schachtleitungen..................................................................  142
Bohlen, Stege, B re tte r ......................................................... 420

Nadelholz:
K a n th o lz ................................................................................  578
Bohlen, Bretter, F órde rw agen .............................. 51 118

Buche: Bohlen, S te g e .............................................................. 36
Schwarten aller Holzarten..........................................7 177

zus. 59 471
oder 7%  des gesamten Schnittholzverbrauchs im Bergbau.

Nun wurden 1917 in Deutschland gefórdert:
224647S0 t Eisenerze und 4S71 307 t andere Erze, 
insgesamt also 27336087 t. Hieraus ergibt sich ein 
Verbrauch von Grubenholz je Tonne Erz von
0,010194 fm1. Er ist viel geringer ais im Steinkohlen
bergbau, weil die Giinge im festen Gestein nicht so 
sehr des Ausbaus und der Stiitzung bediirfen; aller- 
dings sind die Hólzer meist starker ais im Steinkohlen
bergbau. Die Durchschnittsverbrauchsziffer fiir den 
Braunkohlenbergbau liegt, soweit es sich um Tiefbau 
handelt, mit 0,015 ein wenig iiber der Ziffer fiir den 
Erzbergbau. Eine regclmaBige Statistik iiber den 
Grubenholzverbrauch wird nur fur die Erzgruben 
Oberschlesiens gefuhrt. Folgende Tabelle wurde 
nach den Angaben des Oberschlesischen Berg- und 
Hiittenmannischen Vereins zu Gleiwitz zusammen- 
gestellt; von 1922 an ist nur Westoberschlesien be- 
riicksichtigt (in fm).

Jahr Eisenerz-
gruben

Dolomit-
bruche

Zink- und 
Bleierzgruben

1913 5278 ___ 64 574
1914 3004 — 53 349
1915 2547 — 48 306
1916 249S — 55 939
1917 2360 — 53 689
1918 1804 — 51 144
1919 1947 — 36 045
1920 1482 — 38 608
1921 1331 — 37 654
1922 1284 — 25 118
1923 1414 777 24 491
1924 965 274 25 911

Benutzen wir die oben angegebene Verbrauchs- 
ziffer, so gelangen wir fiir den deutschen Eisenerz- 
bergbau zu folgendem Ergebnis.

Jahr
Fórderung 

1000 t

Grubenholz-
verbrauch

fm

1913 28 608 291 629
1914 20 505 209 031
1915 17710 180 531
1916 21 334 217 375
1917 22 465 229 006
191S 2 915 80 683

1 Nach Dreyer a. a. O. gebrauchten zwei vonelnander ganzlich unab- 
hSngige Eisenerzgruben im Siegerland nach dem Durchschnitt der 5 Jahre 
1907 bis 1911 jede nur 0,0056 fm Holz auf die Tonne gefórderten Eisenstein. 

Eine andere groBe Orubenverwaltung brauchte in 9 Oruben durch
schnittlich 0,0195 fm; der Bergfiskus in der Berginspektion Dillenburg 

0,0190 fm. Nach diesen sparlichen Angaben hat Lincke, a. a. O. S. 63, das 
Mittel aus dem nledrigsten und h5chsten Verbrauch gezogen. Er kam so 
auf 0,0125 fm je t. Baedekers Bergkalender 1925 hat diese Zahl uber- 

nommen. Sie wird durch die oben ermittelte Durchschniltsziffer ais richtig 
bestatigt f i ir  e in e  w e i t e r  z u r u c k l i e g e n d e  Zeit, in welcher der 
Grubenholzverbrauch im Bergbau ganz aligemein aus fruher erdrterten 
Orunden hoher war ais heute.

Jahr
Fórderung

Grubenholz-
verbrauch

1000 t fm

1919 6 154 62 732
1920 6 362 64 850
1921 5 907 60 212
1922 5 928 60 432
1923 5 118 52 173
1924 4 457 45 436
1925 5 923 60 415

Fur die ubrigen Erze1 ergibt sich folgender Ver- 
brauch:

Jahr
Fórderung1 

1000 t

Grubenholz-
verbrauch

fm

1913 4177 42 580
1920 2904 29 604
1921 2856 29 114
1922 2344 23 895
1923 1950 19 878
1924 2275 23 191
1925 2451 25 000

1 Statistische Hefte des Bergbau-Vereins in Essen.

Die Bedeutung des Verlustes Lothringens mit 
seinen Minettegruben fiir den deutschen Grubenholz- 
verbrauch ist aus den obigen Zahlen abzulesen. Einer 
Fórderung Lothringens von 21 1366001 im Jahre 1913 
entsprach ein Grubenholzverbrauch von 215466 fm 
oder 74 o/o des ehemaligeii Verbrauchs an Grubenholz 
im gesamten deutschen Eisenerzbergbau.

Nach Abtrennung Lothringens ist das Siegcr- 
land das wichtigste deutsche Erzgebiet. Fórderung 
und Grubenholzverbrauch der dem Siegerlander 
Eisensteinverein angeschlossenen Gruben nahmen 
folgende Entwicklung-.

Jahr
Fórderung 

1000 t

Grubenholz-
verbrauch

fm

1913 2417 24 636
1914 2033 20 723
1915 2060 20 999
1916 2193 22 345
1917 2003 20 423
1918 1887 19 239
1919 1771 18 053
1920 1690 17 227
1921 1739 17 723
1922 1660 16 926
1923 1293 13 183
1924 1340 13 663
1925 1802 18 371
1926 1478 15 076

Fiir den Bezirk von Peine-Salzgitter, der nachst 
dem Siegerland die hóchste Fórderung an Eisen
erz aufweist, ergibt sich das folgende Bild.

Jahr
Fórderung 

1000 t

Grubenholz-
verbrauch

fm

1913 921 9 397
1917 1852 18 874
1920 1544 15 738
1923 1301 13 261
1924 1313 13 389
1925 1629 16 616

1 Kupfer-, Arsen-, Blei-, Silber-, Zink-, Wolframerze, Schwefelkies, 

Bauxit, Zinn-, Nickel-, Kobalt-, VitrioI- und Wismuterze.

3 Nach den Geschaftsberichten des Siegerlander Eisensteinvereins.
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Die iibrigen deutschen Eisenerzbezirke verzeich- 
nen folgenden entsprechend ermittelten Gruben holz
yerbrauch (in fm).

Jahr
Vogels-

berg

Lahn
und
Dill

Harz
Bayern

Wurttemberg
Baden

Thiiringen
Sachsen

Son
stige

Bezirke

1913 7054 11 244 2650 5086 2854 10071
1920 7380 9 786 2375 4587 1396 5 362
1923 6524 6615 2354 4862 1325 2 048
1924 2263 4 067 1947 3904 1121 2415
1925 5569 6 467 1581 5406 663 836

Nur der Vollstandigkeit halber fuhren wir noch 
den geringfiigigen GrubenholzverbraUch im deutschen 
Kalibergbau an. Auf die Tonne Fórderung entfallen 
hier 0,0064 fm, d. i. immerhin rund das Dreifache der

Jahr
Fórderung1 

1000 t

Grubenholz-
yerbrauch

fm

1913 11 607 74 2S0
1924 8 072 51 663
1925 12 044 77 082
1926 9 406 60198

1 Wirtschaft und Statistik.

fiir den Braunkohlenbergbau ermittelten Verbrauchs- 
ziffer. Der Gesamtverbrauch aber ist sehr gering.

Nach den Erhebungen der Kriegsrohstoff- 
abteilung wurden 1917 im deutschen Kalibergbau 
56904 fm Holz yerbraucht. Die Kalifórderung dieses 
Jahres belief sich auf 8953100 t.

R u n d h o l z
Nadelholz: ‘*n

Stempel, S ta n g e n .....................................
Stammholz unter 30 cm Durchmesser . . . . . 474

—

Buche: Schwellen.......................................... . . . 40
Pfeilerholz aller Holzarten, Spitzenknuppel . . . 11115

zus. 42 045

S c h n e i d e h o i z
Eiche: fm

Schachtleitungen..................................... . . . 7
Bohlen, Stege, B re tte r ............................ . . . 2

Nadelholz:
K a n th o lz ..................................... . . .  2 060
Bohlen, Bretter, Fórderwagenbretter . . . . . 12 107

Buche: Bohlen, S te g e ................................. . . . 1
Schwarten aller Holzarten............................ . . . 682

zus. 14 859 

(SchluB f.)

U M S C H A U.
Spurlattenprufvorrichtung.

Von Oberbergrat G. Cremer ,  Tecklenburg.

Bei der Seilfahrt in Schaćhten erstrecken sich die berg- 
behórdlichen SicherheitsmaBnahmen hauptsachlich auf die 
Einrichtungen der Forderniaschinen und Fórdergeriiste so

wie auf die Seile, Zwischengeschirre und Fangyorrich- 
tungen, fiir die eingehende Vorschriften erlassen worden 
sind. Dagegen wird den Spur- 
latten yerhaltnismaBig wenig 
Beachtung geschenkt. Es heiBt 
nur, daB der Schachtausbau nebst 
Spurlatten gepriift werden muB, 
obgleich hier die Statistik zu 
denken geben sollte. Diese weist 
namlich wahrend der Jahre 1910 
bis 1913 allein in PreuBen 12 Un- 
falle auf, die durch das Auf- 
setzen des Fórderkorbes auf vor- 
geschobene Einstriche usw. oder 
durch Entgleisen und Festklem- 
men der Schale hervorgerufen 
worden sind. Sechs von diesen 
haben schwere, zum Teil tód- 
liche Verletzungen von Personen 
zur Folgę gehabt. Die ent- 
sprechenden Zahlen der Jahre 
1914 bis 1919 sind 19 Unfalle, 
davon 17 Verletzungen schwerer 
Natur1.

Die bisher iibliche Nach
priifung erfolgt meistens durch

Augenschein und von Iiand in gewissen raumlichen Ab- 
standen mit Stichmafi und Zollstock. Sie erstreekt sich auf 
die Entfernung der Spurlatten yoneinander (Spurweite) so
wie auf die Spurlattenbreite, woraus sich der Grad der 
Abnutzung ergibt. Durchgehende Messungen, die zur 
Erhohung der Sicherheit gefordert werden miissen, sind,

1 vgl. Verhandlungen und Untersuchungen der PreuBischen Seilfahrt- 
koramission 1921, H . 3.

soweit bekannt, bisher nur zur Uberwachung der Spur- 
w’eite angestellt worden1.

Ein Nachteil des Priifyerfahrens von Hand ist der gróBere 

Zeitbedarf, der z. B. bei einem Schacht von 700 m Teufe 
fiir beide Schachttrumme zusammen auf etwa 2Va-3 h zu 
yeranschlagen ist, wobei die Fórderung ruht. fm allge
meinen miissen 2 Personen, eine an jeder Spurlatte, auf dem

Dach des Fórderkorbes in ausgesetzter Lage die Priifung 
vornehmen, und zu jeder Messung mufi der Korb halten.

Demgegenuber stellt der neue Spurlattenpriifer von 
Adam und Fuess2 einen wesentlichen Fortschritt dar. Die Vor- 

richtung zeichnet bei einer ununterbrochenen MeBfahrt in

1 B er g :  Die dynamische Beanspruchung der Fórderseile, Olfickauf

1924, S. 400.
- Hersteller ist die Firma R. Fuess in Berlin-Steglitz, DiintherstraBe 8.

Fort/erłtorb dach

Abb. 1. Aufbau der Spurlattenpriifvorrichtung von Adam und Fuess.
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4 maBstablichen Kur- 
ven fortlaufend nicht 
nur die Spurweite so
wie die Breiten der 
beiden Spurlatten auf, 
sondern auch die Lage 
des Korbes zwischen 
den Latten, die ja letzten 
Endes fiir die Wirk- 
samkeit der Fangvor- 
richtung entscheidend 
ist. Die MeBzeit wird 

weserttlich verkurzt. 
Zur Uberwachung des 
Gerats auf der Fahrt 
ist nur eine Person er
forderlich.

Abb. 1 gibt den Auf
bau der MęBvorrich- 

Abb. 2. Arbeitsweise der MeB- tung wieder. Zur Mes- 
vorrichtung. sung dienen die 6 Lauf-

rollen a und av b und />, 

sowie c und cl (in der Abbildung nicht sichtbar), die, durch 
Federkraft angedriickt, an den Spurlatten entlanglaufen. 
Abb. 2 stellt die »linke« Seite des Gerats mit den 3 Rolleji 
a, b und c dar und laBt die Art ihres Angreifens erkennen. 

Der Abstand der beiden Rollen b und c, d. h. die Latten- 
breite, wirkt durch den schematisch eingezeichneten 
Bowdenzug d auf die Stellung der Schreibfeder e, der 
Schreibvorrichtung f  ein, ahnlich geht die Feststellung der 
»rechten« Lattenbreite durch den Bowdenzug g und dic

Abb. 5. Aufnahme uber vier Nullinien.

Abb. 3. Schreibgerat.

Feder e4 vor sich. Die Aufnahme der Spurweite erfolgt 
durch die Rollen a und und wird durch den Zug h auf 
die Feder <?» ubertragen. Bowdenzug i und Feder e3 ver- 
zeichnen die Stellung der Rolle zum Gestell des Gerats. 
das durch die Spannsaulen k und ki fest zwischen Boden 
und Dach eines Stockwerks des Forderkorbs eingeklemmt 
wird. Die 3 Federn eJt <?2 und et werden so gerichtet, daB sie 
bei Obereinstimmung der SpurlattenmaBe mit denen der 
Seilfahrtsurkunde auf den Nullinien des Diagrammpapiers 
schreiben. Bei der MeBfahrt geben ihre Abweichungen 
von der Nullinie im Mafistab 1 :1 unmittelbar die Ab
weichungen von den NormalmaBen an. Die Feder e} 
schreibt auf ihrer Nullinie, wenn der zur »rechten« Rolle a , 
gehorige Fuhrungsschuh des Korbes seinen normalen Ab
stand von der »rechten« Spurlatte hat. Die entsprechende 
Kurve laBt also in Verbindung mit dem Diagramm der 
Spurweite das Pendeln des Korbes oder sein Schleifen auf 
einer Spurlatte erkennen. Die Rolle a treibt mit Hilfe der 
biegsamen Welle / die Schreibrolle derart an, dafi 100 m

Schachtweg 1 m Papierweg entsprechen, wodurch die Auf- 
findung einer im Diagramm festgestellten schadhaften 
Stelle im Schacht leichtgemacht ist. Das Schreibgerat, das

sich nach Belieben am Gestell der Vorrichtung oder auch 
an der Korbwand aufhiingen laBt, ist in Abb. 3 gesondert 
wiedergegeben. Abb. 4 zeigt einen Ausschnitt aus einer 
besonders lehrreichen Aufzeichnung im Betriebe. Die wahre 
Breite des Diagrammstreifens ist 2,70 mm. Abb. 5 ver- 
anschaulicht eine normale Aufnahme iiber 4 Nullinien, in 
der zur Erlauterung bestimmte Spurlattenbreiten und Spur- 
weiten eingetragen worden sind.

Die MeBfahrt kann nach den bisher vor!iegenden Er
fahrungen mit einer Geschwindigkeit von 2-4 m/s aus- 
gefiihrt werden. Fiir Aufstellung und Einrichtung ist etwa 
i/i h erforderlich.

Die beschriebene Spurlattenprufvorrichtung bietet dem
nach, kurz zusammengefaBt, folgende Vortei le:  1. Voll- 
stjindigkeit der Priifung. Die ununterbrochcne Messung 
erstreckt sich auf die tatsachliche Spurweite, die Breiten 
beider Spurlatten und dic Lage des Fórderkorbes zu den 
Spurlatten wahrend der MeBfahrt.. 2. Geringer Aufwand 
an Zeit und Hilfskraften. 3. Aufzeichnung allcr Messungen,

Abb. 4. Ausschnitt aus einer Aufzeichnung i

rcch/e

opur/affe 1

3 6 7 0  J6 9 0
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so daB man durcli Vergleiche mit friihern MeBblattern in 
der Lage ist, gewisse Stellen des Schachtes besonders zu 
iiberwachen und den Gang von Veranderungen am Schacht 
und an den Spurlatten einwandfrei festzustellen. Ferner 
liefern die Diagrammblatter der Werksleitung und den 
Behórden rechtlich wirksame Unterlagen, die bei Unfallen 
entlastende Beweiskraft besitzen kónnen. Besonders dieser 
letzte Punkt ist von nicht zu unterschatzender Bedeutung.

Die praktische Eignung des neuen Priifers hat sich bei 
zahlreichen MeBfahrten bereits einwandfrei erwiesen.

AusschuB fiir Bergtechnik, Warme- und Kraftwirtschaft 
fiir den niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbau.

In der 54. Sitzung, die am 29. Marz unter dem Vorsitz 
von Bergrat J o h o w  in der Bergschule zu Bochum statt-

W I R T S C H  A
Die deutsche Wirtschaftslage im Februar 1928.

Der schon seit Ende des vergangenen Jahres unver- 
kennbare Stillstand in der Aufwartsbewegung der deutschen 
Wirtschaft ist auch bis Ende des Berichtsmonats noch nicht 
uberwunden. Ob es sich bei dieser Erscheinung lediglich 
um eine infolge der iiberaus schnellen Entwicklung begreif- 
liche Atempause handelt, oder aber dieser Stillstand zugleich 
den Wendepunkt der Konjunktur angibt und ein allmah- 
liches Abwartsgleiten sich vorbereitet, bleibt ungewiB. Die 
im Vorinonat beobachtete schwache riicklaufige Bewegung 
in der Beschaftigung der hauptsachlichsten Industriezweige 
hat, abgesehen von der Spinnstoff-, Metali- und Maschinen- 
industrie, im allgemeinen keine weitern Fortschritte gc- 
macht. Nach Berichten von etwa 4000 industriellen Be- 
trieben hat die Zahl der Beschaftigten Mitte Februar gegen 
Mitte Januar um 0,1 o/o zugenommen. Der Anteil der Werke 
mit gutem Beschaftigungsgang ist allerdings weiter von 30 
auf 27 o/o zuriickgegangen, dafiir stieg jedoch der Anteil der 
Betriebe mit befriedigendem Geschaftsgang von 49 auf
51 f'o. Die vom Reichsarbeitsblatt errechnete Richtzahl 
fiir den Beschaftigungsgrad fiel nur noch um 2 Punkte, 
und zwar von 151 auf 149, wahrend sie im Vormonat um
7 Punkte nachgegeben hatte.

Die seit Mitte Januar eingetretene jedoch nur recht 
zógernd fortschreitende Besserung des Arbei tsmarktes 
hat sich im Berichtsmonat in ahnlichem MaBe fortgesetzt. 
Immerhin nahm die Zahl der bei den Arbeitsnachweisen 
insgesamt verfiigbaren Arbeitsuchenden von 2,01 Mili. Ende 
Januar auf 1,93 Mili. am Ende des Berichtsmonats oder um 
85000, d.s. 4,2o/o ab. Erscheinen diese Arbeitslosenzahlen 
auch verhaltnismaflig hoch, so ist doch zu bedenken, daB 
in der gleichen Zeit des Vorjahrs rd. 500000 arbeitsuchende 
Personen mehr vorhanden waren. An der Besserung sind 
vor allem die AuBenberufe, wie Landwirtschaft, Bau- 
gewerbe und die Industrie der Steine und Erden, beteiligt. 
So ging die Zahl der verfiigbaren Bauarbeiter von 480000 
Ende Januar auf 435000 Ende Februar zuruck.

Der inlandische Kap i t a lmarkt  blieb auch weiterhin 
recht schlecht versorgt. Pfandbriefe und Aktien sind nur 
in kleinen Summen unterzubringen und bei Emmissionen 
gróBern Umfangs, wie die der I. G. Farbenindustrie 
(250 Mili. M) * und die Vorzugsaktien der Reichsbahn 
(200 Mili. Jt) mussen die Einzahlungen auf lange Zeit- 
riiume yerteilt werden. Aus der endlich zur Tatsache ge- 
wordenen Freigabe des deutschen Eigentums in den Ver- 
einigten Staaten sind gróBere Eingange, die entlastend auf 
den deutschen Kapitalmarkt wirken wurden, zunachst nicht 
zu erwarten, da sich die Zahlungen anscheinend iiber einen 
sehr langen Zeitraum verteilen werden. Der Ge l dmarkt  
gestaltete sich in den Ietzten Wochen etwas fliisSiger, doch 
blieben die Diskontsatze, zum Teil auch infolge der er- 
hóhten Anforderungen zur Zahlung der falligen Industrie- 
belastung in Hohe von 150 Mili. M, weiterhin ungewóhn-

fand, sprachen zuerst Ingenieur Gótze,  Duisburg, Dipl.-Ing. 
HeB, Wattenscheid, Dr. Siemens,  Essen, und Professor 
Ph i l i pp i ,  Berlin, uber MaBnahmen zur Sicherung der 
Schacht fórderung und Sei l fahrt  durch elektrische 
An l agen .  Das Wichtigste aus diesen Ausfiihrungen, die 
einen Uberblick uber die neuzeitliche Oestaltung der Schacht- 
signaleinrichtungen gaben, wird demnachst hier veróffentlicht 
werden. Der folgende Vortrag von Bergassessor Dr. Ku kuk, 
Bochum, behandelte die Ergebnisse des Hee r l ene r  
I n t e r n a t  i o n a l en  Kongresses  z um S t u d i u m  der 
K a r b o n - S t r a t i g r a p h i e  und  i hre Be d e u t u n g  fur  
eine neue Gl i ederung  des rheinisch-westfal ischen 
Karbons.  Dieser Bericht wird in eingehenderer Darstellung 
ebenfalls hier zum Abdruck gelangen.

F T L I C M E S.
lich hoch. Tagliches Geld stieg von 5,50 auf 6,55 o/0, fiir 
Monatsgeld waren im Durchschnitt 7,74 o/o zu zahlen.

Die fast ganzliche Geschaftsstille am Ef fektenmarkt  
hielt weiterhin an, trotzdem hat sich der durchschnittliche 
Kursstand kaum yerandert. Wenn auch in den Ietzten 
Wochen von einer groBen Reihe Gesellschaften recht 
giinstige Jahresabschliisse vorgelegt wurden, so bieten doch 
die festverzinslichen Werte, dereń Realverzinsung unter 
Berucksichtigung ihres um 5 6 o/o unter Pari liegenden 
Kurses 81/4- 81/2%  betragt, einen weit gróBern Anreiz.

Die deutsche AuBenhandelsbi lanz war im Berichts
monat mit 335 Mili. M  passiv gegen 511 Mili. M im Januar. 
Einer Einfuhr in Hohe von 1279 Mili. M stand nur eine 
Ausfuhr von 944 Mili. M  gegenuber. An Rohstoffen und 
halbfertigen Waren wurden fur 696 Mili. M, an Lebens- 
mitteln und Getranken fur 319 Mili. Ji? eingefiihrt. Dic 
Ausfuhr an Fertigwaren hat sich um weitere 58 Mili. .!( 
auf 690 Mili.'M  gesteigert und kam damit den hóchsten 
Ausfuhrziffern des Vorjahres nahezu gleich. Wie sich dic 
Fertigwarenausfuhr, die zugleich ein gutes Bild fiir die 
Entwicklung der deutschen Wirtschaft gibt, in den Ietzten 
Jahren gestaltet hat, geht aus nachstchender Aufstellung 
hervor.

Fertigwarenausfuhr 
Mili. M 1924 =  100

Monatsdurchschnitt 1924 . . . . 432,6 100,00
1925 . . . . 552,1 127,62
1926 . . . . 580,4 134,17
1927 . . . . 629,1 145,42

Januar 1928 . . . . 632,1 146,12
Februar 1928 . . . . 690,2 159,55

Der Reichsindex fiir die Lebenshal tungskosten 
hielt sich mit 150,6 nahezu auf der vormonatigen Hohe, der 
GroBhandel s i ndex ging von 138,7 auf 137,9 zuriick.

Uber den Ruhrkohlenmarkt ist des nahern in Nr. 10 
dieser Zeitschrift berichtet.

Im oberschlesischen Ste i nkohl enbergbau hat 
sich die Lage infolge des Preisdrucks der polnischen Kohle 
und dereń bedeutende Frachtvergunstigung stark ver- 
schlechtert. Die Abrufe an Orobkohle lieBen bedenklich 
nach, auch Industrie- und Staubkohle konnten nicht in 
gewiinschtem Mafie untergebracht werden. Die Liefe- 
rungen nach dem Ausland waren weiter riicklaufig. Nur 
fiir Koks ergab sich noch ein befriedigender Absatz. Der 
Umschlagverkehr auf der Oder wurde wieder auf- 

genommen.
Auch im Steinkohlenbergbau Niederschlesiens hat 

der Absatz nachgelassen, weil das Hausbrandgeschaft 
infolge der warmern Witterung etwas ruhiger geworden ist 
und auch die Gas- und Elektrizitatswerke geringere Be- 
stellungen aufgegeben haben. Der Ausstand im bóhmischen 
Braunkohlenbergbau hat bisher nur wenig EinfluB auf die
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Absatzlage gehabt. Koks blieb dagegen ziemlich rege 
gefragt, so daB die Haldenbestande fast ganzlich geraumt 
werden konnten.

Fiir die Eisenindustr ie ergab sich nach wie vor ein 
befriedigender Beschaftigungsstand. Der Auftragsbestand 
reicht in Halbzeug etwa fiir 3 Monate, in Stabeisen fiir 
21,4-3 Monate, in Roheisen und Rohstahl sowie in Walz- 
draht und Grobblechen fiir 2 Monate, in Formeisen, Band- 
eisen und Fcinblechen etwa fiir U/2 Monate.1 im allgemeinen 
zeigt sich jedoch eine stiirkere Siittigung des Inlandmarktes 
infolge der groBen Eindeckungen der Handler und Vcr- 
braucher im Laufe der letzten Monate. Auch die Lohn- 
streitigkeiten in der mitteldeutschen Metallindustrie sowie 
die Ungewiliheit iiber die kiinftige Gestaltung der Bau- 
marktlage waren von hemmendem EinfluB. Die Preise 
blieben im Inland im allgemeinen unverandert, im Ausfnhr- 
geschaft zogen die Preise etwas an, doch blieben sie auch 
weiterhin zu niedrig. Die Verhandlungen der inter- 
nationalen Rohstahlgemcinschaft wurden fortgesetzt.

Auch in der MaschinenIndustr ie herrschte im 
Berichtsmonat noch ein verhaltnismaBig giinstiger Be
schaftigungsstand. Wohl lieli der Auftragsbestand, beson
ders an Werkzeugmaschinen und Lokomotiven etwas nach, 
doch diirfte dieser im Durchschnitt immerhin noch fiir etwa
2 Monate ausreichen. Das Ausfuhrgeschaft hat sich vor 
allem in einigen Zweigen des Textilmaschinenbaus etwas 
gebessert. Die Preise blieben weiterhin sehr gedriickt. 
Wesentliche Verschlechterungen der Preisgestaltung durch 
Lohnerhóhungen sind zu befiirchten.

Die Geschaftslage in der chemischen Industrie war, 
von einer kurzeń Belebung zu Anfang des Monats ab- 
gesehen, sehr still. Befriedigend ist der Markt eigentlich 
nur fiir photochemische und pharmazeutische Produkte. Die 
Preise haben etwas angezogen, doch wird zu gleicher Zeit 
iiber schlechte Zahlungseingange Klage gefuhrt.

Die Wagens te l l ung  der Reichsbahn hat im allge
meinen den Anforderungen geniigt.

Der Ruhrkohlenmarkt im Marz 1928.

Der Absatz des Syndikats zeigt seit Februar wieder 
riicklaufige Tendenz. Der Ruckgang entfallt ziemlich gleich- 
maBig auf das unbestrittene und bestrittene Gebiet. Die 
Nachfrage hat allgernein unter dem EinfluB der vorge- 
schrittenen Jahreszeit trotz des kleinen Kalteruckschlags 
weiter nachgelassen, was sich natiirlich in erster Linie bei 
den Hausbrandsorten auBerte. Infolgedessen ist die Lage 
der Mager- und EBkohlenzechen weiter sehr ungunstig ge- 
blieben. Der Brechkoksabsatz ist stark zuruckgegangen. 
Aber auch bei den andern Kohlensorten sind die Abrufe 
schwacher geworden, obwohl man von einer sichtbaren 
Verschlechterung der industriellen Beschaftigung noch kaum 
sprechen kann. Immerhin sind hier und da Anzeichen nach- 
lassender Geschaftstatigkeit zu verzeichnen. Es scheint 
jedoch, daB die ungunstigen Momente noch nicht so stark 
sind, daB ein baldiger erheblicher Umschwung zu erwarten 
ist. Eine Gefahr liegt jedoch in den drohenden sozial- 
politischen Kampfen der nachsten Monate.

Bei den Fettkohlen wurden Bestmelierte und Stiicke im 
Marz im groBen und ganzen noch glatt abgesetzt, dagegen

sind in den NuBsorten I bis III Absatzhemmungen ent- 
standen, so daB die Bestande weiter zugenommen haben. 
NuB IV konnte noch ziemlich gut untergebracht werden, 
ebenso Forderkohlen, die sogar weiter knapp sind.

Das Geschaft in Gas- und Gasflammsorten hat sich seit 
Februar zunehmend verschlechtert. In allen NuBsorten sind 
jetzt wieder gróBere Bestande vorhanden. Die Abrufe er- 
folgen nur noch in kleinern Mengen. Auch fiir Forderkohlen 
besteht vereinzelt wieder Absatzmangel, so daB die Forderung 
zum Teil auf Lager genommen werden muB. Fiir NuB V, 
Grus und Feinkohlen ist die Nachfrage noch befriedigend. 
Teilweise ist in diesen Sorten Knappheit vorhanden.

In Mager- und Anthrazitkohlen liegen fast samtliche 
Sorten auBerordentlich schwach. Die Auswirkungen der zu 
Ende gehenden Wintersaison machen sich sehr stark be- 
merkbar.

Der Absatz in Koks fiir Industriezwecke ist im Hinblick 
auf die allgernein weiter befriedigende Beschaftigung der 
Industrie im groBen und ganzen unverandert geblieben. 
Dagegen haben sich die Abrufe in Brechkoks ganz erheblich 
vermindert. Nur fiir Brechkoks IV ist infolge der Wieder- 
fngangsetzung derZement- und Kalkwerke die Nachfrage gut.

Die Absatzlage fiir Vollbriketts hat sich infolge einer 
geringen Mehrabnahme der Reichsbahn etwas gebessert. 
Eiformbriketts sind unverandert.

Am siiddeutschen Markt ist der Wettbewerb der hol
landischen und englischen Kohle in den letzten Monaten 
erheblich scharfer geworden. Die Saar interessiert sich bei 
der schlechten Absatzlage in Frankreich auch wieder in 
starkerm MaBe fiir den siiddeutschen Markt. Die Konkur- 
renz von Schlesien hat ebenfalls zugenommen.

Auch in den iibrigen deutschen Steinkohlenrevieren hat 
das Geschaft seit Februar teilweise sehr stark nachgelassen.

Wagenstellung fiir die Kohlen-, Koks* und PreBkohlenabfuhr 
aus dem Ruhrbezirk.

(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuruckgefiihrt.)

Monat
PreB
kohle

davon gingen
bzw.

Durch
Kohle Koks zus.

zu den 
Duisburg-

zum
Emshafen

schnitt Ruhrorter
HSfen

Dort
mund

1913 . . . 594 802 174 640 37 157 806 599 158 033 4 477
1926 . . . 543 238 154 420 16 251 713 909 180 427 2 034
1927: Jan. . 535 865 179 444 14 557 729 866 137 517 1 473

Febr. . 502 061 162 700 15 849 680 610 127 393 1 010
Marz . 571 997 159 225 14 684 745 906 166 700 1 648
April . 518 828 143 144 15 765 677 737 136 387 1 769
Mai . 579333 159 785 12 825 751 943 142 854 1 837
Juni . 485 168 152 852 14 949 652 969 145 426 2 064
Juli . 502 435 157 225 19 339 678 999 145 041 1 630
Aug. . 543 566 172411 13 941 729 918 148 562 1 896
Sept. . 513 775 163 004 14 354 691 133 139 198 2 323
Okt. . 566 925 173 377 23 462 763 764 127 649 2 867
Nov. . 541 997 179 086 15 726 736 809 133 390 1 164
Dez. . 560 194 191 103 18 343 769 640 133123 276

Jan. —Dez. 6422 144 1 993356 193 794 8 609 294 1 683 240 19 957
Monats-

535 178 166 113 1 663durchschnitt 16150 717 441 140 270
1928: Jan. . 548 994 207 095 15 574 771 663 160 837 414

Febr. . 512 119 190 782 12 764 715 665 144 134 780

Deutschlands AuBenhandel in Kohle im Februar 1928.

Monatsdurchschnitt 
bzw. Monat

Steinkohle 
Einfuhr j Ausfuhr 

t 1 t

Koks
Einfuhr 1 Ausfuhr 

t 1 t

PreBsteinkohle 
Einfuhr Ausfuhr 

t t

Braunkohle 
Einfuhr I Ausfuhr 

t t

PreBbraunkohle 
Einfuhr 1 Ausfuhr 

t t
1913....................... 878 335 2 881 126 49388 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 12 613 136 945
1928:Januar . . . 447 303 2 272 995 10 672 736 046 675 64 536 333 299 3805 20 004 148 282

Februar . . 469 284 2 229 956 29 658 747 833 705 55 102 204 114 4488 15 462 121 256

Januar u. Februar 
Menge . . . 916 586 4 502 951 40 330 1 483 878 1380 119 637 537 414 8293 35 465 270 538
Wert in 1000 JC 18 401 95 559 1 030 37 602 31 2 739 5 750 126 602 5 886
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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 .

Februar

1927 1 1928 
t I t

Januar u. Februar

1927 1928 
t t

E i n f u h r :  

Steinkohle:

Saargebiet. . . . 110 229 100 760 173 417 189 680
Frankreich. . . . 2 900 2 060 4 581 3 595
ElsaB-Lothringen . 10 857 10 723 20 367 23 626
GroBbritannien . . 247 619 287 6S4 472 214 567 923
Niederlande . . . 4 109 39 235 8 568 75 819
Polnisch-Oberschl. . 4 262 8 564 11 464 14 872
Tschecho-Slowakei. 42 191 17 255 124 405 37282
iibrige Lander . . 778 3 003 1 215 3 789

ZUS. 422 945 469 284 816 231 916 586
Koks:

GroBbritannien . . — 15 562 1 161 21 296
Niederlande . . . 529 13817 544 18 389
Ósterreich . . . . 9 868 — 14 876 —
iibrige Lander . . 1 179 279 2 605 645

zus. 11 576 29 658 19 186 40 330

PreBsteinkohle. . . 1 549 705 1 591 1 380

Braunkohle:

Tschecho-Slowakei. 190 775 204 114 357 380 537 353
iibrige Lander . . — — 299 61

ZUS. 190 775 204 114 357 679 537 414

PreBbraunkohle:

T schecho-Slo wakei. 13 359 11 870 28 809 23 077
ubrige Lander . . 40 3 592 655 12 388

ZUS. 13 399 15 462 29 464 35 465
Ausfuhr :  

Steinkohle:

Saargebiet. . . . 13 763 15 220 28 404 32 028
Belgien................... 585 106 368 175 1 080 462 819 852

30 930 
16 423

Britisch-Mittelmeer. 
Danemark . . . . 15 833

14 673 
8 427 46 318

D anz ig ................... 1 971 1 758 2 427 4 648
Estland................... — — 215 2 740
Finnland . . . . 80 340 7 734 340
Frankreich. . . . 512 577 293 418 941 885 622 879
ElsaB-Lothringen 6 320 112710 7 954 198 293
Griechenland . . . 135 5 941 510 13 907
GroBbritannien . . 1 365 — 23 320 16
Irischer Freistaat . 110 3 131
Ita l ie n ................... 315 852 474083 613 614 945697
Jugoslawien . . . 350 260 20 239 455
Lettland . . . . — 1 120 165 1 730
Litauen................... 438 120 3 685 2 520
Luxemburg . . . 4915 4 675 10 0S7 9 452
Memelland , . . 2 929 — 6 702 —
Niederlande . . . . 488 238 631 449 949 627 1 230 168
Norwegen. . . . 2 746 110 10 548 3 424
Ósterreich . . . . 35 584 12 467 78 283 26 910
Polnisch-Oberschl.. 1 110 2 507
Portugal . . . . 9693 9 000 14216 14 383
RuBland . . . . — 4 037 1 620 6 767
Schweden . . . . 136192 13516 394 380 37 642
Schweiz................... 40815 36 788 79 642 65 136
Spanien................... 6 209 4 820 12 734 8 410
Tschecho-Slowakei. 38 811 118 437 105 075 210 156
Ungarn................... 1 330 1 501
Agypten . . . .  
Algerien . . . .

19 874 8555 26 607 19 674
45 905 28 805 60 440 66 020

Tunis . . . . . 12 759 — 15 089 —
Franz.-Marokko . . 4 333 4 265 5 748 4 265
Kanarische Inseln . 5 198 6 525
Ceylon................... 9 769 9 769
Niederland.-Indien . 2465 5 510 5 523 19 708
Argentinien . . . 23 888 21 216 51 028 47 128
Brasilien . . . . 1 680 1 680
C h i l e ................... . 28
Uruguay . . . . — —

1016Ver. Staaten . . . — -- —
ubrige Lander . . 32 769 13 984 104 459 2\ 433

zus. |2 365 035 2 229 956 4 715080 |4 502 951

Februar Januar u Februar
1927

t
1928

t
1927

t
1928

t

Koks :
Saargebiet. . . . 5 490 5 695 10 871 9 579
Belgien................... 18 943 9 069 46 273 20 123
Danemark . . . . 14 627 7 621 50 8S2 28 689
Finnland . . . . 683 816 765 816
Frankreich . . . .  
ElsaB-Lothringen .

j 252 777 116 203 
194 951

{ 628 501 203 615 
379 465

Griechenland. . . — 155 4 115 272
GroBbritannien . . 623 ___ 22 898 207
Irischer Freistaat . — 13 8 121 13
I t a l ie n .................. 16 420 15 362 31 831 24 568
Jugoslawien . . . 65 113 1 681 285
Lettland . . . . 1 215 610 1 240 610
Litauen................... 157 606
Luxemburg . . . 167 448 194 768 378 236 380522
Niederlande . . . 21 935 27 949 48 044 62 973
Norwegen. . . . 13 693 5 306 26 345 9 579
Ósterreich . . . . 6 228 38 734 19 055 67 587
Polnisch-Oberschl.. 3 139 6 000 3 742 6 158
Schweden . . . . 47 015 70910 116 631 175 710
Schweiz . . . . 19 200 24 542 31 574 46 545
Spanien . . . . 345 2 342 2 254 9 047
Tschecho-Slowakei. 15 293 20 963 33 011 44 095
Ungarn................... 660 2 063 1 797 4 580
Agypten . . . . 981 1 015 1 688 1 015
Argentinien . . . 715 509 715 2 659
C h i l e ................... — 670 — 1 278
Ver. Staaten . . . 665 265 2715 775
Australien . . . . 510 — 955 205
ubrige Lander . . 2 672 1 189 4 111 2 908

PreBsteinkohle: 

Belgien . . .
Danemark . .
Frankreich. .
ElsaB-Lothringen 
Oriechenland . 
Irischer Freistaat 
Italien . . .
Luxemburg 
Niederlande . 
Schweiz . .
Spanien. . .
Agypten . .
Algerien . .
Argentinien . 
Brasilien . .
Kanada. . .
iibrige Lander

zus

Braunkohle: 

Ósterreich. . 
iibrige Lander

zus.

PreBbraunkohle: 

Saargebiet 
Belgien .
Danemark 
Danzig .
Frankreich 
ElsaB-Lothringen 
GroBbritannien 
Italien . .
Litauen . . 
Luxemburg 
Memelland 
Niederlande 
Ósterreich . 
Schweden . 
Schweiz. . 
Tschecho-Slowakei 
iibrige Lander .

zus

611 499 747 833

6917

8 643 
80

1 000
1 241 
5 953

15 426
2 621 
1 520

4058 I

5430 j
3 045

7 768

160 
85 

5 175

35
2 572 

20 985
4 875 

863
3 155 
1 643 
1 S58

2680 
3 248

55 934 55 102

1 188 
792

1 680 
2 808

1 980

3 030 
5 997 

27 654 
1 857

10 725

1 925 
656

3 375 
539

7 870
4 838 

685
24 524 
1 461 

29

4 488

5 345 
7 334 

34 056 
1 571 

15 275
15 062

1 872 
487 

5 700 
678 

7 592 
5 400
1 365

16 985
2 295 

239

1 478 657 1 483 878

25 936 
4 115 

14 959 
118

3 323 
2 232

11 145 
35 857 
6 800 
2 535 
2 538
4 058

5430

7900

13 322 
110

1 460 
200

5 175

2 051 
5212

54 753 
8 096 
1 538
6 860 
4 041 
1 858

11 005
3 956

126 946

2 471 
4 403 i

119 637

3 478 
4815

6 874

8 701 
10 467 
51 219
4 108

17 535

34 837 
4 378 
1 215
9 348
1 036 

20148
9 893
2 301 

49 781
2 962 

247

8 293

9 100
20 242 
64 290
4 540 

38 926 
24 905

5 437 
1 186

10 840 
1 940

21 988
11 969 
7 420

42 198 
4317 
1 240

95 1651 121 256 228 176 270 538



484 G l u c k a u f Nr. 15

Uber die Zwangslieferungen Deutschlands1 in Kohle, die 
in den obigen Ausfuhrzahlen enthalten sind, unterrichtet die 
nachstehende Zusammenstellung.

Z a h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens1 je Schicht.

Februar

1927 1928 
t 1 t

Januar u. Februar

1927 1 1928 
t i t

Steinkohle: 

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

458 067 

209 349

439 198 
93 402 

425 951

884 576 

414168

891 456 
189209 
845 651

ZUS.

Wert in 1000./#'

667 416 958 551 

19 938

1 298 744 1 926 316 

40 213

Koks: 

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

203 742 

3 021

311 296 
3 570

469 400 

3 021

583 223 
5 878

zus. 

Wert in 1000

206 763 314 866 

8 058

472 421 589 101 

15117

PreBsteinkohle: 

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

12 781 1 888 
1 837

19 135 5 350 
2 954

zus.

Wert in 1000^

12 781 3 725 

79

19135 8304

180

PreBbraunkohle: 

Frankreich . . . .  

Wert in 1000 M

9 360 

•

30 337 

618

15 655 63 831 

1 319

YorlJufige Ergebnisse.

BergarbeiterIShne im Ruhrbezirk. Im AnschluB an unsere 
Angaben auf Seite 291 (Nr. 9) veróffentlichen wir im folgenden 
die Ubersicht uber die Lohnentwicklung im Ruhrkohlenrevier 
im Januar 1928.

Zahlentafel  1. Leistungslohn1 und Barverdienst* je Schicht.

Kohlen- u. 
Gesteinshauer

Oesamtbelegschaft

Monat
ohne einschl.

W oKotiKołrioKo

Leistungs
lohn
J t

Barver-
dlenst

J t

Leistungs
lohn
J6

Barver-
dlenst

A

Leistungs
lohn
*

Barver-
dlenst

J6

1926:
Januar . . . 8,17 8,55 7,08 7,44 7,02 7,40
April . . . . 8,17 8,54

8,65
7,09 7,43 7,03 7,40

J u l i ............... 8,18 7,12 7,51 7,07 7,47
Oktober . . 8,49 8,97 7,39 7,79 7,33 7,76

1927:
Januar . . . 8,59 9,04

9,06
7,44 7,83 7,39 7,80

Februar. . . 8,62 7,45 7,83 7,40 7,79
Marz . . . . 8,60 9,02 7,44 7,79 7,38 7,75
April . . . . 8,60 8,97

9,36
7,43 7,77 7,37 7,74

M a i........... 8,99 7,80 8,13 7,73 8,09
Ju n i........... 9,05 9,42 7,84

7,86
8,17 7,78 8,13

J u l i ........... 9,08
9,13

9,45
9,49

8,19 7,80 8,14
August . . . 7,89 8,21 7,83 8,16
September . 9,16 9,52 7,92 8,23 7,85 8,18
Oktober . . 9,18 9,54 7,95 8,27 7,88 8,22
November . 9,27 9,63 8,01 8,33 7,94 8,28
Dezember . 9,14 9,49 7,94 8,25 7,87 8,21

1928:
Januar . . . 9,16 9,51 7,96 8,28 7,89 8,23

* s. Anm. unter Zahlentafel 2.

Das in der Zahlentafel 3 nachgewiesene monat- 
l iche Gesamteinkommen eines vorhandenen Arbeiters, das 
selbstverstandlich mit der Zahl der Arbeitstage bzw. 
der verfahrenen Schichten schwankt, entbehrt in ge- 
wissem Sinne der Vollstandigkeit. Es ist aus dem Grunde 
etwas zu niedrig, weil zu der Zahl der angelegten 
Arbeiter (Divisor) auch die Kranken gezahlt werden, ob- 
wohl die ihnen bzw. ihren Angehorigen aus der Kranken-

Oesamtb

ohne
Nebenl

M

elegschaft

einschl.
jetrlebe

A

Zeitraum
Kohlen- u. 

Oesteinshauer

M

1926:
Januar . . . 8,70 7,57 7,53
April . . . 8,65 7,54 7,51
Juli . . . . 8,72 7,59 7,54
Oktober . . 9,07 7,89 7,85

1927:
Januar . . . 9,18

9,20
7,96 7,92

Februar . . 7,95 7,90
Marz . . . 9,14 7,90 7,85
April . . . 9,08 7,87 7,84
Mai . . . . 9,45 8,23 8,19
Juni . . . . 9,51 8,26 8,22
Juli . . . . 9,53 8,27 8,22
August. . . 9,58 8,29 8,24
September . 9,63 8,34 8,29
Oktober . . 9,65 8,37 8,32
November 9,77 8,46 8,40
Dezember

1928:
9,65 8,39 8,35

Januar . . . 9,67 8,41 8,36

1 Leistungslohn und Barverdienst sind auf 1 verfahrene Schicht be
zogen, das Gesarateinkoraraen dagegen auf 1 vergutete Schicht. Wegen 
der Erklarung dieser Begriffe siehe unsere ausfuhrlichen Erlauterungen 
in Nr. 1/1928, S. 27 ff.

Z a h l e n t a f e l  3. Monatliches Gesamteinkommen und Zahl 
der verfahrenen Schichten jedes im Durchschnitt vorhanden 

gewesenen Bergarbeiters.

Oesamteinkommen in J6

Zeitraum Kohlen-u.
Oesteins

hauer

Oesamt- 
belegschaft 

ohne |elnschl. 
Neben- 

betriebe

verfahre

Kohlen- u. 
Oesteins

hauer

nen Schichten

Oesamt
belegschaft 

ohne |einschl. 
Nebenbetriebe

Arbeits

tage

1926:
Januar. . . 190 167 169 21,37 21,77 22,05 24,45
April. . . . 180 160 161 20,22 20,77 21,05 24,00
Ju li........... 230 200 200 25,42 25,54 25,65 27,00
Oktober . . 226 199 199 24,16 24,53 24,69 26,00

1927:
Januar. . . 213 187 188 22,74 23,12 23,32 24,61
Februar . . 201 176 176 21,43 21,82 21,97 24,00
Marz. . . . 225 198 198 24,09 24,52 24,70 27,00
April . . . . 192 171 172 20,41 21,13 21,39 24,00
Mai . . . . 213 190 191 21,14 21,98 22,25 25,00
Juni . . . . 203 185 186 20,61 21,27 21,49 24,03
Ju li........... 222 197 197 22,05 22,72 22,95 26,00
August . . 228 202 203 22,67 23,30 23,51 27,00
September 223 197 198 22,20 22,76 22,96 26,00
Oktober. . 227 201 201 22,82 23,37 23,60 26,00
November 221 195 195 22,22 22,71 22,92 24,44
Dezember 226 200 201 23,10 23,56 23,79 25,65

1928:
Januar . . . 227 201 202 23,26 23,69 23,91 25,65

Zahl der

versicherung zuflieBenden Betrage im Dividendus (Lohn- 
summej unberucksichtigt geblieben sind. Will man sich 
einen Uberblick uber die G e s am t e i n k i i n f t e  verschaffen, 
die j e d e m  v o r h a n d e n e n  Bergarbeiter durchschnitt- 
lich zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes zur Verfugung 
stehen, so muB logischerweise dem in der Ubersicht 
angegebenen Betrag noch eine Summę von 7,45 Jt zuge- 
schlagen werden, die gegenwartig im Durchschnitt monatlich 
auf jeden Arbeiter an Krankengeld mit Soziallohn entfallt — 
ganz gleichgultig, daB die Versicherten durch Zahlung eines 
Teiles der notwendigen Beitrage sich einen Anspruch auf 
diese Leistungen erworben haben. Bei diesem Kranken
geld handelt es sich nur um die Barauszahlungen an die 
Kranken oder ihre Angehorigen. Die sonstigen Vorteile, 
die der Arbeiter aus der sozialen Versicherung hat, wie 
freie arztliche Behandlung, Krankenhauspflege, fast vollig 
kostenlose Lieferung von Heiimitteln usw., sind auBer Be-
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tracht geblieben. Fur einen nicht unwesentlichen Teil der 
Arbeiterschaft kommt auch noch der Bezug von Alters-, Inva- 
liden- oder Unfallrente sowie Kriegsrente in Frage, wodurch 
das errechnete durchschnittliche Gesamteinkommen noch eine 
Erhóhung erfahrt. Uber diese Rentenbeziige liegen uns jedoch 
keine Angaben vor. AuBerdem kommen den Arbeitern auch 
noch Aufwendungen der Werke zugut, die zahlenmaBig nicht 
festzustellen sind. Das sind beispielsweise die Vorteile der 
billigen Unterkunft in Ledigenheimen, die Kosten fur die 
Unterhaltung von Kinderbewahranstalten, Haushaltungs- 
schulen u. a., die Móglichkeit, ł in Werkskonsumanstalten 
u. dgl. Einrichtungen Lebensmittel aller Art und Gegen- 
stande des taglichen Bedarfs besonders vorteilhaft einzukaufen 
usw. Diese Betrage sind jedoch im Sinne der amtlichen 
Vorschriften fiir die Aufstellung der Lohnstatistik auBer 
acht geblieben. — Die Beitrage zur Erwerbslosenfiirsorge, 
die fiir Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 1,5 % der Lohn-

summe ausmachen, sichern den Arbeitern auch fur den Fali der 
Arbeitslosigkeit ein gewisses Einkommen. Dieses schwankte 
bis 1. Okt. 1927 zwischen dem niedrigsten Betrag von 
55,00 JC fiir den ledigen Erwerbslosen und dem Hóchst- 
betrag von 109,50 JC fur den Verheirateten mit vier oder 
mehr Kindern. Seitdem ist in der Erwerbslosenfiirsorge 
eine Anderung eingefiihrt worden. Es wird nicht mehr wie 
bisher fiir jeden Arbeiter iiber 21 Jahre der gleiche Betrag 
gezahlt, sondern die Erwerbslosenunterstiitzung wird ge- 
staffelt nach dem verdienten Lohn. So erzielt der erwerbs- 
lose Hauer eine monatliche Erwerbslosenunterstiitzung von
83,25 JC ais Lediger bis zu 142,50 JC ais Verheirateter mit
4 Kindern, Im Durchschnitt der Gesamtbelegschaft erhalt 
ein Lediger 65,75 JC und ein Verheirateter mit 4 Kindern 
112,50^ Unterstutzung.

Aus der Zahlentafel 4 ist zu ersehen, wie sich die 
Arbeitstage auf verfahrene und Feierschichten verteilt haben.

Z a h l e n t a f e l  4. Verteilung der Arbeitstage auf-verfahrene und Feierschichten (berechnet auf 1 angelegten Arbeiter).

Jan. Febr. Marz April Mai
1927

Juni | Juli Aug. j Sept. Okt. Nov. i Dez.
1928
Jan.

Verfahręne Schichten insges. . 
davon Uberschichten1 . . . .

23,32
1,61

21,97
1,24

24,70
1,13

21,39
0,80

22,25
0,65

21,49
0,67

22,95
0,55

23,51
0,46

22,96
0,46

23,60
0,56

22,92
0,64

23,79
0,68

23,91
0,68

bleiben normale Schichten 
Dazu Fehlschichten:

K ran k h e it .................................
vergiitete Urlaubsschichten . . 
sonstige Fehlschichten . . .

21,71

2,18
0,35
0,37

20,73

2,49
0,35
0,43

23,57

2,36
0,48
0,59

20,59

1,90
0,55
0,96

21,60

1,70
1,07
0,63

20,82

1,57
1,09
0,55

22,40

1,75
1,07
0,78

23,05

1,92
1,09
0,94

22,50

1,80
0,91
0,79

23,04

1,66
0,61
0,69

22,28

1,45
0,34
0,37

23,11

1,58
0,30
0,66

23,23

1,73
0,21
0,48

Zahl der Arbeitstage 24,61

1,30
0,31

24,00

1,08
0,16

27,00

0,95
0,18

24,00

0,66
0,14

25,00

0,59
0,06

24,03 26,00 27,00

0,41
0,05

26,00

0,41
0,05

26,00

0,5/
0,05

24,44

0,53
0,11

25,65

0,50
0,18

25,65

0,53
0,15

1 mit Ziischlagen...................
ohne Zuschlage...................

0,45
0,22

0,49
0,06

Fórderung and Verkehrslage Im Ruhrbezirk1.

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
Wagenstellung Brennstoffversand Wasser- 

stand 
des Rheines 
bel Caub 

(normal 
2,30 m)

m

Tag
Kohlen-

fórderung

t

kohlen-
her-

stellung

t

Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 101 Ladegewicht 

zuriłckgefuhrt)

rt s S E 1

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Klpper-
leistung)

ł

Kanał* 
Zechen. 

H S f  en

t

prlyate 
Rhein -

t

insges.

t

Marz 25. 
26.

Sonntag 
391 427 }156 227 9 543

5 177 
25 623

—
44 588 28 233 7 633 80 454 1,68

27. 399 047 84 769 9 892 25518 — 46 690 38 684 10 436 95 810 1,59
28. 396 792 85 037 9 992 25 771 — 46 936 35 845 9 775 92 556 1,60

1,6029. 395 951 82 398 11 130 25 720 — 45 675 36 230 8 156 90 061
30. 397 825 83 553 9 804 25 229 — 45 850 46 244 10 476 102 570 1,65
31. 421 685 103 910 9 642 27 411 — 51 053 56 432 8 378 115 863 •

ZUS. 2 402 727 595 894 60 003 160 449 _ 280 792 241 668 54 854 577 314
irbeitstagl. 400 455 85 128 10 001 26 742 — 46 799 40 278 9142 96 219 •

Vorl5uf!gc Zahlen.

Beriiner Preisnotierungen fur Metalle (in Reichsmark fur 100 kg).

2. 9. 16.

Marz 1928

23. 30.

Elektrolytkupf  er (wirebars), prompt,
134,75 134,75cif. Hamburg, Bremen oder Rotterdam 134,75 134,75 134,75

Remelted-PIattenzink von handels-
ublicher Beschaffenheit................... — — — — —

Originalhiittenaluminium 98/99% in
210,00Blócken............................................... 210,00 210,00 210,00 210,00

dgl. in Walz- oder Drahtbarren 99% . 214,00 214.00
350.00

214.00
350.00

214.00
350.00

214.00
350.00Reinnickel 9 8 /9 9 % ............................ 350,00

Antimon-Regulus................................ 95,00-100,00 95,00-100,00 90,00-95,00 82,00—92,00 83,00-88,00

Si lber in Barren, etwa 900 fein1 . . 78,00- 79,00 78,25- 79,25 78,50-79,00 79,25 -80,00 79,00—80,00

Gold-Freiverkehr2 ................................. 28,00— 28,20 28,00- 28,20 28,00-28,20 — 28,00—28,20

Plat i n3.................................................... 10,50— 12,00 10,50- 12,00 10,50—12,00 — 10,00—11,00

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

1 Fflr l kg. 3 Fflr 10 g. 3 Fur 1 g im freien Yerkehr.
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Fórderantell (in kg) je verfahrene Schicht in den wichtigsten 

Bergbaurevieren Deutschlands.

Unter tage _ B e r g m a n n i s c h e

Monatsdurch
a rbe i t e r1 B c

V
l egschaf

. i
t 5

schnitt bzw. u C 
• o u  V

C
<u

u
*N

U  
■ V • c  

u  «
C
V

Monat flj
X3 i i i

'5?
*0 4>

C/ł
JS

V
JS l i i f 55 X3 v

tn
JS

i-
JS
a  
tX

o-s z a
u

$

La
JS
a

o ;

o-g
tn

~ I 5
z a

vt
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1913................... 1161 1636 928 917 943 1139 669 709
1924................... 1079 1309 783 646 857 933 557 471
1925................... 1179 1580 906 . 946 1154 660
1926................... 1374 1671 986 788 1114 1270 735 586
1927: Januar. . 1387 1712 1001 823 1141 1328 765 622

Februar . 1393 1735 1025 841 1147 1350 783 633
Marz . . 1369 1721 1005 855 1127 1332 767 641
April . . 1357 1689 1014 838 1105 1287 763 620
M ai . . . 1374 1733 1006 834 1117 1330 760 617
Juni. . . 1389 1716 1023 843 1131 1319 772 621
Juli . . . 1379 1759 1014 833 1122 1364 767 617
August 1381 1749 1024 853 1125 1367 773 628
September 1382 1731 1038 846 1127 1359 782 625
Oktober . 1390 1730 1083 871 1134 1357 820 647
November 1412 1722 1080 895 1153 1354 826 674
Dezember 1410 1693 1092 890 1151 1328 833 667

Jahr 1927 . . . 1385 1725 1034 852 1132 1341 784 634
1928:Januar. . 1419 1696 1077 890 1162 1326 829 672

Die Entwicklung des Schichtfórderanteils gegenuber 
1913 (letzteres =  100 gesetzt) geht aus der nachstehenden 
Zahlentafel hervor.

Monatsdurch
schnitt bzw. 

Monat

1913...................
1924 ...................
1925 ..................
192 6 ................
1927:Januar . .

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

Jahr 1927 . . . 
1928:Januar. .
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i Die Schlchtzeit der Untertagearbeiter betragt:

Bezirk 1913 1924 1925 1926 1927

R u h r ............................. 8 >/, 8 8 S 8
Oberschlesien . . . . 9V. 8 '/, 8V, 81/.

/  S 'l, (ab 1.3.)

Niederschlesien . . . S 8 8 8 8
Sachsen ......................... 8 -1 2 8 8 8 8

1 Das ist die Gesamtbelegschaft ohne die ln Kokereien und Neben
betrieben sowie in Brikettfabriken Beschiftigten.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 5. April 1928 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 
Uber die Marktlage in der verflossenen Woche ist nennens- 
wertes kaum zu berichłen. Die Oaswerke in Aarhus tatigten

1 Nach Colliery Ouardian.

Ende der letzten Woche durch Vermittlung von Newcastler 
Handlem einen AbschluB auf 6000 t erste Wear-Gaskohle zu 
20/3 s cif., Lieferung April und Juli. Die Oaswerke in 
Helsingfors gaben 60001 beste Durham-Gaskohle zu 19/1 s cif., 
Lieferung April/Mai, in Auftrag. Uber die Preisnotierungen 
liegen Angaben nicht vor.

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung der 
Kohlenpreise in den Monaten Februar und Marz 1928 zu 
ersehen.

Art der Kohle

Februar 

nlCŝ g1  hóchster 

Preis

Marz

" 's te ro l hScbster 

Preis

s1 1 .1 (fob.)

Beste Kesselkohle: Blyth . . 13 14 13/6 13/6
Durham . 15 15/6 15 15/6

zweite Kesselkohle . . . . 11/6 13 11/9 12
ungesiebte Kesselkohle . . .
kleine Kesselkohle: Blyth . . 8/6 10 8/6 9

Tyne . . 7/9 9 8 8
besondere 10 10/6 10 10

beste G a s k o h le ................... 15/6 15/9 15 15/6
zweite S o r t e ....................... 13/3 14 13/3 13/9
besondere Gaskohle . . . 15/9 16/3 15/6 16
ungesiebte Bunkerkohle:

D u rh a m ............................ 14 15 14 14/6
Northumberland . . . . 12/6 13 13 13/6

Kokskohle ............................ 13/3 14 13/3 14
Hausbrandkohle................... .
GieBereikoks....................... 17/6 19 16/6 18
Hochofenkoks....................... 17/6 19 16/6 18
Gaskoks................................. 22/6 23 20/6 22

2. Frachtenmarkt .  Wenngleich mit dem Nahen der 
Osterfeiertage die Abwicklung der Geschafte in der Berichts- 
woche vorubergehend eine gewisse Belebung erfuhr, blieb 
die allgemeine Haltung auf dem Kohlen-Chartermarkt jedoch 
unverandert. Der verfugbare Schiffsraum entsprach voll- 
kommen der Nachfrage. Die niedrigen Frachtsatze der 
Vorwoche erfuhren teilweise noch einen weitern geringen 
Riickgang. Sowohl das Geschaft nach dem Mittelmeer ais 
auch nach Westindien war vomTyne aus die ganze Woche 
hindurch schwach, nur mit den Baihafen wurde ein ge- 
mafligtes Geschaft erzielt. Das Kustengeschaft und das 
baltische Geschaft waren still und unverandert. In Cardiff 
gestaltete sich die Nachfrage nach allen Richtungen ziemlich 
guf. Bei freibleibendem Schiffsraumangebot lieBen die

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Frachtsatze 
unterrichtet die folgende Zahlentafel.

C a r d i f f - Tyne-

Monat Oenua
Le Alexan- La Rotter Ham Stock*

Havre drien Plata dam burg holm

s s s s s s s

1914:
Juli . . 7/2V2 3/113/* 7/4 14/6 3/2 3/5 4/7

1927:
Januar 9/9ł/a 4/48/< 11/5-/4 13/lOiA 4/2 4/6
Februar . 10/53/4 3/113/* 12/7V< 13/ll'/4 4 /8/4 4/13/4 5/7
Marz . . 10/9V< 3/10'/2 13/3/4 14 4 3/11
April . . 10/3'/« 3/83A 13/‘/2 13/2 */* 3/10 3/7 4/10
Mai . . 10/4 3/7 >/* 13/7 s/« 12/11 3/llV» 4/9 5/3
Juni . . 9/7 3/10 ll/7 3/ł 13/1 3/7 3/8 5/4
Juli. . . 7/11 3/11*/* 10/‘/< 13/3 3/6 3/10 4/10
August 7/7>/< 3/7 */* 9/10-/, 12/111/4 3/9
September 8/8'/j 3/5«/« 10/10 13/9 3/108/* 3/10</2 5/6
Oktober . 8/5 3/8% 10/6V4 13/9 3/10
November 8/1 3/5 >/< 10/6 >/■* 12/51/4 .
Dezember 7/6'A 3/6>/2 9/11V2 11 3/4>/2 3/9 V* .

1928:
Januar 8/2 4/1 10/5 V2 11 3/6 3/9 V4 ,
Februar . 8/5 ‘/2 3/3 10/43/ł 11/ 10% 3/7 3/8 V* .
Marz . . 7/9 '/< 3/6 9/93/4 10/774 3/6‘/a 3/8 .
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Frachtsatze irgendwelche Besserung nicht erkennen. An- 
gelegt wurden fur Cardiff-Genua 7/2*/4, -Alexandrien 9/PA, 
■La Plata 10/6 und Tyne-Hamburg 3/73A s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der A\arkt in Teererzeugnissen gestaltete sich bei 
teilweise niedrigern Preisen ziemlich schwach. Wahrend 
Pech an der Ostkiiste fester war und von 57/6 auf 60 s anzog, 
blieb der Markt an der Westkuste geschaftslos. Benzol 
war fest und Teer gut gefragt. Solventnaphtha gab weiter 
nach. Kreosot zeigte sich fester.

Die Besserung des Inlandbedarfs an schwefel sauerm 
Ammoniak  halt weiter an. Das Ausfuhrgeschaft blieb 
unverandert.

1 Nach Colliery Ouardian.

Nebenerzeugnis In der Woche endigend am 

30. Marz | 5. April

Benzol (Standardpreis) . 1/1 >/2-1/2
R e inbenzo l................... 1/6-1/7 1/5-1/7
Rein-Toluol................... 1 Gall. 1/9
Karbolsaure, roh 60% . 1 ff 2/4 2/3 '/a

„ krist. . . . 1 Ib. / 6'A
Solventnaphtha I, ger., f

Norden....................... 1 Gall. /9>/2 /9>/4
Solventnaphtha I, ger.,

S i i d e n ....................... 1 no I9'h
Rohnaphtha,................... 1 lf /81/2
K r e o s o t ....................... 1 WU
Pech, fob. Ostkiiste . . 1 l.’t. 57/6 60

„ fas. Westkuste . . 1 ff 65
Teer................................. 1 ft 62/6
schwefelsaures Ammo

niak, 20,6 % Stickstoff 1 it 102 13 s

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 29. Marz 1928.

la. 1025236. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kóln- 
Kalk. Windsichter mit im Luftabzugsrohr angeordnetem 
Einsatzkórper. 28. 6. 26.

Ia. 1025934. Carlshiitte A.G. fur EisengieBerei und 
Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Sortierrost mit um- 
laufenden Roststaben. 5. 3. 28.

5 b. 1 025841. Ósterr. Kronprinz-Wemag A.G. fiir Werk- 
zeug- und Metallindustrie, Wien. Bohrgerat. 27.2.28.

5 c. 1025742. Karl Heinemann, Hordę (Westf.). Klammer 
zum Halten und Verspannen von Drahtspitzen im Gruben- 
ausbau. 19.1.25.

201. 1025417. Elektro-Apparate G. m. b. H., Essen.
Auswechselbarer Oleitbelag fiir Bugelstromabnehmer, be
sonders fiir Grubenlokomotiven. 25.1.28.

26 d. 1025982. Gebruder Lattau G. m. b. H., Dortmund. 
Schlammsammler fur gasfórmige und fliissige Stoffe mit 
federnder Verbindung zwischen Filterkorb und VerschluB- 
deckel. 21.2.28.

40 d. 1025778. Herrmann & Sóhne G.m. b. H., Munchen- 
Neubiberg. Hohlkórper fur die Vergiitungsvorrichtung von 
Metallen. 22.2.28.

46 d. 1026033. Rudolf Baumer, Miinchen. Luftwege- 
umschalter fur PreBluft. 21.1.27.

61 a. 1025411. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager, 
Liibeck. Ventil fiir Atmungsgerate. 13.12.27.

74b. 1025395. Hąrtmann & Braun A.G., Frankfurt 
(Main). Vorrichtung zur Uberwachung von Ferngasleitungen. 
28. 7. 26.

78e. 1025471. Sprengluft G. m.b. H., Berlin. Hiille 
aus unverbrennbarem Papier fiir Sprengluftpatronen. 14.5.26.

81 e. 1025394. Willy Genz, Magdeburg. Vorrichtung 
zum Fordem und Absetzen groBer Erdmassen. 19.3.26.

81 e. 1025931. Gesellschaft fur Fórderanlagen Ernst 
Heckel m. b. H., Saarbrucken. Klemmvorrichtung fiir Fórder- 
bandtragrollen. 3.3.28.

85 e. 1025449. Georg Radlmaier A.G., Nurnberg. Beton- 
baukórper fiir Benzinabscheider. 23.2.28.

Patent-Anmeldungen,

die vora 29. MMrz 1928 an zwei Monałe lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

5c, 9. Sch. 75081. Hanns Schaefer, Essen. Aus Form- 
steinen bestehender Stollen- oder Schachtausbau. 11.8.25.

5c, 10. Sch. 79118. Willy Schróder, Dortmund. Nach- 
giebiger Grubenstempel. 11.6.26.

5d, 17. B. 127688. Karl Brieden, Bochum. PreBluft- 
verteiler. 22.2.26.

10 a, 4. C. 37821. Collin 8: Co. und Josef Schafer, 
Dortmund. Regenerativkoksofen. 10.2.26.

lOa, 4. K. 104131. Dr.-Ing. eh. Heinrich Koppers, Essen. 
Regenerativkoksofen mit Zwillingsheizziigen. 4.5.27.

10a,5. H.98431. Hinselmann, Koksofenbau-G.m.b.H., 
Essen. Unterbrennerkoksofen. 6 .9.24.

lOa, 12. G. 70205. Alfons Galuska, Lazy (Tschecho- 
Slowakei). Hermetischer VerschluB fur Ofentiiren bei der 
Oas- und Kokserzeugung. 10.5.27.

12 e, 6. M. 95181. Metallbank und Metallurgische Oesell- 
schaft A.G., Frankfurt (Main). Vorrichtung zur elektrischen 
Abscheidung von Schwebekórpern aus strómenden Gasen. 
25. 2. 26.

12g, 1. M. 92051. Dipl.-Ing. Karl Muller, Berlin-Lichter- 
felde. Verfahren zur Befreiung vorgereinigter Gase von nur 
noch in geringer Menge darin vorhandenen gasfórmigen 
Verunreinigungen. 12.11.25.

12i, 1. D.51741. Deutsche Bergin-A.O. fur Kohle-und 
Erdólchemie, Heidelberg. Verfahren zur kontinuierlichen 
Aufspaltung von gasfórmigen Kohlenwasserstoffen zwecks 
Gewinnung eines Gasgemisches, das hauptsachlich aus 
Wasserstoff und Kohlenoxyd besteht. 22.11.26.

14 b, 3. F. 56552. August Frisch, Hofstetten b. Brienz 
(Schweiz). Kolbensteuerung fiir Drehkolbenmaschinen mit 
im Gehause exzentrisch gelagerter Kolbentrommel. 24.7.24.

14 b, 3. F. 61349. August Frisch, Hofstetten b. Brienz 
(Schweiz). Dichtungseinrichtung fur Drehkolbenmaschinen. 
Zus. z. Anm. F. 56552. 10.5.26.

21 c, 41. S.75345. Siemens-Schuckert-Werke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Gekapselter Schaltkasten fur Raume mit ent- 
ziindbaren Gasen. 16.7.26.

21 d, 73. B. 112917. Bergmann-Elektrizitats-Werke, A.G., 
Berlin. Anordnung zur Reglung der Energieaufnahme elek- 
trischer Maschinen mit wechselnder Belastung und nur fur 
einen teilweisen Ausgleich der Belastungsschwankungen be- 
messenen Schwungmassen. 18.2.24.

21 h, 15. H. 98109. Dr. Hermann Hecht, Berlin-Char- 
lottenburg. Brennofen mit KohlegieBwiderstandsbeheizung. 
7. 8. 24.

24b, 8. W. 70001. Ludwig Wallstrom, Lima (Peru). 
Zerstauberbrenner fur flussigen Brennstoff. 24.7.25.

24e, 4. K. 93765. Albert Kaden, Berlin. Vergaser fur 
nasse Braunkohlen. 4.4.25.

24 k, 4. A. 47196. Aktiebolaget Ljungstróms Angturbin, 
Stockholm (Schweden). Warmeaustauschvorrichtung mit 
einem feststehenden Speicherkórper, besonders fur die Er- 
hitzung von Luft. 9.3.26. Schweden 14.3.25.

241, 5. H. 104209. Dipl.-Ing. Albin Berthold Helbig, 
Kaiserslautern. Brennereinrichtung fur Kohlenstaubfeue- 
rungen. 7.11.25.

241, 7. L. 59 723. Herm. Albert Lutschen, Essen-Alten
essen. Brennkammer mit einer die Warmeabstrahlung nach 
dem Innern begunstigenden Ausfiihrung der UmschlieBungs- 
wande. 6.3. 24.

241,8. D. 49330. Deutsche Babcock & Wi!cox Dampf- 
kessel-Werke A.G., Oberhausen (Rhld.). Zellenrad zum 
Entfernen der Asche bei Kohlenstaubfeuerungen. 28.11.25.

26a, 14. B. 129378. Bamag-Meguin A.G., Berlin. 
Apparat zur zwanglaufigen Geschwindigkeitsverminderung 
beim SchlieBen der Deckel von Schragretorten u. dgl. 24.1.27.
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26d, 1. C. 40476. Continentale »L & N« Kohlen-
destillation A.O., Berlin. Reinigung von Kohlengasen mit 
Zyklon. 27.9.27.

35 a, 24. T. 30328. Telefunken Gesellschaft fiir draht- 
lose Telegraphie m. b. H., Berlin. Uberwachung und selbst- 
tatige Steuerung von Fórderaufzugen in Gruben. 9.5.25.

40a, 42. O. 14985. Orkla Grube-Aktiebolag, Lókken 
Verk (Norwegen). Verarbeitung von zinkchloridhaltigen 
Lósungen. 16.6.25. Norwegen 22.5.25.

50 c, 18. H. 99378. Hermann Hildebrandt, Hamburg. 
Verfahren und Vorrichtung zum Zerkleinern und Mischen 
von Gut bis zu kolloidalen Feinheitsgraden. 27.11.24.

61 a, 19. D. 49101. Dr.-Ing. eh. Alexander Bernhard 
Drager, Lubeck. Gasschutzmaske. 2.11.25.

61 a, 19. D. 50324. Dr.-Ing. eh. Alexander Bernhard 
Drager, Lubeck. Oasschutzmaske mit versenkt liegenden 
Schauglasern. 28. 4.26.

61 a, 19. D. 53 250. Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesell- 
schaft m. b. H., Berlin. Verfahren zur Verbindung von 
Double-Stoffen, besonders bei der Gasmaskenherstellung. 
16. 6.27.

74b, 5. S. 74883. Siemens-Schuckert-Werke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Schaltung zur Uberwachung ferngesteuerter 
Maschinen, Schalter oder anderer Gerate durch Anzeigevor- 
richtungen an der Geberstelle. 12.6.26.

81 e, 122. 0 . 16500. Gustav Ostermann, Meppen (Han- 
nover). Laufkugel mit Lagerung in Rollkórpern fur Fórder- 
gestelle. 8.12.26.

81 e, 136. P. 53989. J. Pohlig A.G., Kóln-Zollstock, 
und Hans Mattern, Kóln-Lindenthal. Bunker fur Schiittgut 
mit Auslaufschlitz und darunter liegendem Abzugband.
8.11.26.

82a, 13. T. 30439. Trocknungs-, Verschwelungs- und 
Vergasungs-G. m. b. H., Berlin. Anlage zum Trocknen fein- 
kórnigen Gutes im Drehringtellerofen. 3.6.25.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht 
worden ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkelts- 

kiage gegen das Patent erhoben werden kann.)

5 a (31). 456928, vom 23. Marz 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 16. Februar 1928. Dipl.-Ing. Har ry  

S auveu r  in Hannover .  Sicherheitsvorrichtung gegen das 
Absturzen von Oegenslanden in Bohrlóchern oder ■schachten.

Auf den gegen Absturz zu sichernden Gezahen sind 
Bremsbacken verschiebbar angeordnet, die mit Hilfe von 
Federn auf den Gezahen aufruhen und innen zwei Keil- 
flachen von verschiedener Neigung haben. Die Federn 
werden durch ein mit den Backen verbundenes Gewicht 
so zusammengedruckt, dafi sich die Backen in der tiefsten 
Lage befinden, bei der sie nicht an der Wandung anliegen. 
Beim Absturz driickt die Feder die Backen nach oben. 
Dabei werden diese durch an dem Gezahe vorgesehene, 
den Keilflachen der Bremsbacken entsprechende Schrag- 
flachen gegen die Wandung bewegt. Zuerst gelangen die 
weniger steilen Schragflachen zur Wirkung. Infolgedessen 
werden die Backen zuerst schnell an die Wandung heran- 
gefuhrt und dann durch die steilen Flachen allmahlich fest 
gegen sie gepreBt, wodurch der Fali abgebremst, d. h. das 
Gezahe an der Wandung festgeklemmt wird. Die Brems
backen kónnen mit dem die Feder zusammendruckenden 
Gewicht durch Blattfedern verbunden sein.

5c (9). 456987, vom 18. Juni 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 16. Februar 1928. R i cha r d  Th i e man n  in 
Buer  (Westf.). Nachgiebige Turstockverbindung fur den 
Streckenausbau.

Zwischen dem FuB der Kappschiene und der Stirn
flache jedes Stempels ist ein federnder Teil angeordnet der 
mit dem einen Ende uber den FuB der Kappschiene greift 
und sich mit dem andern Ende von innen gegen den 
Stempel legt. Die Zwischenraume zwischen den Windungen 
des Teiles sind mit Quetschhólzern ausgefullt.

5 d (13). 456988, vom 18. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 16. Februar 1928. Richard Nohse in Beuthen 
(O.-S.). Abgeanderte Ausfuhrungsform der Fangvorrichtung 
fu r seiltos gewordene Fórderwagen in Bremsbergen o. dgl. mit 
einem nach beiden Richtungen schwingenden Tasthebel und 
einem drehbaren, mit Belastungseinrichtung yersehenen Fang- 
hebel oder Fanghaken nach Patent 437811. Zus. z. Pat. 
437811. Das Hauptpatent hat angefangen am 4. September 
1924.

Die Belastungseinrichtung fur den Fanghebel oder -haken 
der Vorrichtung besteht aus einem zweiarmigen Hebel und 
einer Pufferfeder, auf der der Hebel mit dem kurzern Hebel- 
arm aufruht, wahrend der langere Arm des Hebels auf dem 
Fanghebel aufliegt. Dieser Arm tragt eine Rolle, die auf 
einer Schragflache eines Querstiickes aufruht, das zwei Fang
hebel miteinander verbindet. Der Tasthebel wirkt in diesem 
Fali auf den einen der beiden Fanghebel, der mit Hilfe des 
Querstuckes den andern Fanghebel mitnimmt.

5d (14). 456989, vom 14. November 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 16. Februar 1928. Outehof fnungs- 
hi itte A.G. in Oberhausen (Rhld.). Bergeversatzmaschine.

Die Maschine hat eine sich um eine wagrechte Achse 
hin und her bewegende Wurfschaufel, die hinter einer fest- 
stehenden Schurre angeordnet ist, der das Versatzgut mit 
Hilfe einer Fórderrinne oder aus einem Bunker zugefiihrt 
wird. Am Schurren- oder Bunkerauslauf ist ein AbschluB- 
schieber vorgesehen, der mit dem Antrieb fur die Wurf
schaufel so verbunden ist, daB diese und der Schieber gleich- 
maBig oder fast gleichmaBig bewegt werden und darauf der 
Schieber annahernd oder ganz in Ruhe bleibt, wahrend die 
Schaufel mit groBer Oeschwindigkeit weiter bewegt wird, 
d. h. das Versatzgut in den Versatzraum schleudert.

10a (5). 456750, vom 22. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 16. Februar 1928. Dr. C. Ot to & Co. 
O .m .b. H. in Bochum.  Dusenstein fur mit Gas beheizte 
Ófen, besonders Koksófen.

Der Dusenstein hat eine mittlere Bohrung und einen 
oder mehrere in diese Bohrung miindende seitliche Schlitze. 
In die mittlere Bohrung ist ein Drosselmittel (Stopfen) ein- 
gesetzt, das es gestattet, die Menge des aus der Bohrung 
oder des aus ihr und den seitlichen Schlitzen des Steines 
in den Heizraum tretenden Oases zu regeln.

10 a (26). 456891, vom 16. Dezember 1922. Erteilung 
bekanntgemacht am 16. Februar 1928. G. Sauerbrey  
Maschinenfabr ik A.G. in StaBfurt.  Deslillieryorrichtung 
fiir  feinkórnige Massenguter.

Die Vorrichtung hat eine auBen mit niedrigen Leisten 
besetzte umlaufende Trommel, auf dereń gasdichten Mantel 
das zu verkokende Out aufgetragen wird. Sie ist durch ein 
mit Abzugstutzen fur die entstehenden Oase und einem Aus- 
tragstutzen fur das verkokte Gut versehenes Gehause hin- 
durchgefiihrt und durch Labyrinthstopfbiichsen gegen die 
Gehausewandungen abgedichtet. Durch die Trommel werden 
ais Heizgase die Verbrennungsgase einer Feuerung geleitet, 
die vor der einen Stirnseite der Trommel angeordnet ist. 
In dieser kann ein mit der Trommel umlaufender Kern vor- 
gesehen sein, der die Heizgase zum Entlangstrómen am 
Trommelmantel zwingt. In die Labyrinthstopfbuchsen laBt 
sich ein Sperrgas einfiihren, das den Eintritt von Luft in 
das Gehause verhindern soli.

10 b (9). 456846, vom 3. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 16. Februar 1928. Dr.-Ing. Albert  Kirsch in 
Kó l n-Ri eh l .  Sicherheitsvorrichtung zur Verhinderung der 
Fortpflanzung von Explosionen oder Branden in Brikett- 
fabriken.

In einem senkrechten Kanał, durch den die Staubkohle 
auf ihrem Wege von einer zur andern Stelle der Brikett- 
fabrik hindurchfallen muB, sind zwei durch je ein Gewicht 
in der SchlieBlage gehaltene Klappen untereinander an
geordnet. Sie werden durch das Gewicht der sich auf ihnen 
sammelnden Staubkohle abwechselnd geóffnet und nach 
Durchgang der Kohle durch das auf sie wirkende Gewicht 
sofort selbsttatig geschlossen. Die ..Klappen stehen so mit
einander in Verbindung, daB beim Óffnen einer Klappe die 
andere zwanglaufig in der VerschluBIage gehalten wird. 
Dazu ist auf der Drehachse der einen Klappe ein Kreis- 
sektor und auf der Drehachse der andern ein Hebel be- 
festigt, der am freien Ende eine in die Bahn des Kreis- 
sektors ragende Laufrolle tragt. Der Halbmesser und der 
Mittenwinkel dieses Sektors sind so bemessen, daB der 
Sektor die Klappe, dereń Drehachse den Hebel tragt, in der 
SchlieBlage halt, solange die Klappe, auf dereń Drehachse 
der Sektor befestigt ist, geóffnet ist, und umgekehrt.

12 e (2). 456612, vom 7. April 1923. E rte ilung  bekannt
gemacht am 9. Februar 1928. Deutsche Luftfi l ter-Bau-
O. m. b. H. in B e r 1 i n - H a 1 e n s e e. Verfahren zur voll- 
kommenen Entstaubung von Luft und Gasen,
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Das zu entstaubende Oas (Luft o. dgl.) soli mit einem 
oder mehreren andern Gasen, Dampfen oder mit einer 
andern Staubart gleichzeitig oder nacheinander gemischt 
und dann durch mit einem viskosen Stoff, z. B. Ol, benetzte 
Filter geleitet werden.

26d (1). 456679, vom 15. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 9. Februar 1928. J u l i u s  P i n t s ch  A.G. in 
Berl in.  Verfahren zur Gewinnung von Teer aus Gasen.

Um wenig wasserhaltigen Teer zu erhalten, sollen an 
den Stelien von Teerabscheidern, an denen die Konden- 
sation der in den Gasen enthaltenen Teerdampfe stattfindet, 
waBrige Lósungen von Seife und andern in Teer unlós- 
lichen Stoffen eingefiihrt werden. Die Warme der Lósungen, 
die mit Hilfe einer Einspritzvorrichtung in die Gase ein- 
gefuhrt werden kónnen, soli etwa gleich der Warme der 
Kondensate gehalten werden.

27c (13). 456825, vom 21. Oktober 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 16. Februar 1928. Al l gemeine Elek
t rizi tats-Gesel lschaft  in Ber l i n .  Prefllufterzeugungs- 
anlage fiir stark schwankende Belastung.

Die Anlage, die in Werken mit sehr hohem PreBluft- 
bedarf, z. B. in groBen Steinkohlenbergwerken, Verwendung 
finden soli, hat einen Hauptkompressor fiir die Grund- 
belastung und einen absatzweise arbeitenden Zusatzkom- 
pressor fiir Spitzenbelastungen. Der Hauptkompressor ist 
mit einer Vorrichtung versehen, die zwecks Aufrechterhal- 
tung eines annahernd gleichen PreBluftdrucks die Drehzahl 
dieses Kompressors selbsttatig auf der Hóhe halt, die der 
Kompressor bei der Orundbelastung hat. Der Zusatzkom- 
pressor arbeitet mit annahernd gleichbleibender Drehzahl, 
d. h. mit veranderlichem Fórderdruck, und hat eine Schalt- 
vorrichtung, die ihn beim Uberschreiten der Grundbelastung 
von Zeit zu Zeit auf seine volle Fórderleistung bringt. Die 
Schaltvorrichtung setzt den Zusatzkompressor wieder still, 
wenn der Hauptkompressor mit einer Fórdermenge arbeitet, 
die in der Nahe der dem besten Wirkungsgrad entsprechen- 
den Belastung liegt. Die Schaltvorrichtung kann durch einen 
Druckregler und eine von feinern Druckunterschieden oder 
einer BetriebsgróBe (z. B. Fórdermenge oder Fórderungs- 
geschwindigkeit) des Hauptkompressors beeinfluBte Regel- 
vorrichtung (z. B. einen Zeitschalter) so beeinfluBt werden, 
daB das Stillsetzen des Zusatzkompressos erst erfolgt, wenn 
auch die Regelvorrichtung zur Wirkung kommt.

38h (2). 456647, vom 26. September 1923. Erteilung 
bekanntgemacht am 9. Februar 1928. Kar l  He i n r i c h  
W o l m a n  in Be r l i n -Gr un e wa l d .  Holzkonservierungs- 
mittel.

Das Mittel besteht aus nitrierten Kresolen oder dereń 
Verbindungen, auch solchen mit organischen Basen, Fluor- 
verbindungen (z. B. Fluornatrium oder Kieselfluornatrium), 
Arsenverbindungen (z. B. Arsensaure oder dereń Salzen) und 
Eisenschutzmitteln (z. B. Chromaten). Den genannten Stoffen 
kónnen andere antiseptisch wirkende oder die Entflammbar- 
keit des Holzes herabsetzende Salze zugesetzt werden.

40a (2). 456887, vom 10. Marz 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 16. Februar 1928. Dipl.-Ing. Qu s t a v  
RoB in S a l t i l l o  (Mexiko). Abrosten von Schwefelerzen.

Die Erze sollen einer teilweisen Róstung unterworfen 
und dann auf magnetischem oder elektrostatischem Wege 
in einen schwefelarmen, oxydreichenTeil und einen schwefel- 
reichen, oxydarmen Teil getrennt werden. Jener soli darauf 
metallurgisch behandelt werden, wahrend der schwefelreiche, 
oxydarme Teil mit frischem Erz gemischt und mit diesem 
wieder der teilweisen Róstung unterworfen wird.

40 a (45). 456703, vom 20. Januar 1926. Erteilung
bekanntgemacht am 9. Februar 1928. H u t t e n we r k e  
T e mpe l h o f  A. Meye r  in Be r l i n-Tempe l ho f .  Ab- 
anderung des Verfahrens zur Gewinnung von Antimon nach 
Patent 431984. Zus. z. Pat. 431984. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 12. Oktober 1924.

Metallriickstande (Aschen, Kratzen u. dgl.), die Antimon 
neben andern Metallen ganz oder teilweise in gebundener 
Form enthalten, sollen mit einer Schwefelmenge geschmolzen 
werden, die der Gesamtmenge der in den Ruckstanden auBer 
dem Antimon frei oder gebunden vorhandenen Metalle gleich-

wertig ist. Dabei scheidet sich das Antimon metallisch ab, 
wahrend die andern Metalle mit dem Schwefel Sulfide bilden, 
von denen das metallische Antimon abgezogen wird.

40c (16). 456806, vom 13. September 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 16. Februar 1928. A l um i n i um- I n -  
dustr ie-A.G.  in N e u h a u s e n  (Schweiz). Verfahren zur 
elektrothermischen Herstellung von Leichtmetallen.

Ein Schmelzbad einer Metallverbindung des herzustellen- 
den Metalls, das ein Lósungsmittel fur dieses Metali ent- 
halt, soli in einem elektrischen Induktionsofen in zwei von- 
einander getrennten Raumen behandelt werden, die unter- 
halb des Badspiegels durch iibereinander liegende Óffnungen 
der Trennungswand miteinander verbunden sind. In dem 
einen Raum tritt eine Reduktion ein. Das dabei entstehende 
Kohlenoxyd entweicht und das sich bildende Leichtmetall 
wird in dem Bad aufgelóst. Das mit Leichtmetall ange- 
reicherte Lósungsmittel flieBt durch die Óffnungen der die 
beiden Raume trennenden Wandung in den zweiten Raum 
des Ofens, in dem eine Verdampfung des Leichtmetalls 
stattfindet. Der Umlauf des Bades zwischen den beiden 
Raumen des Ofens wird dadurch unterstiitzt, daB im Re- 
duktionsraum ein hoher Druck und eine verhaltnismaBig 
niedrige Temperatur, im Verdampfungsraum hingegen ein 
geringer Druck und eine hohe Temperatur herrschen. Der 
Ofen kann zwecks Begiinstigung des Umlaufs des Bades 
bewegt werden.

81 e (61). 456926, vom 19. Marz 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 16. Februar 1928. » Ko h I e n s t a u b «
O. m. b. H. in Ber l i n .  Vorrichtung zur pneumatischen 
Forderung von Kohlenstaub mit Zufuhrung von atmosphari- 
scher Luft ais Tragerluft an der Entnahmestelle.

Das Ende des Fórderrohres der Vorrichtung, das in 
den Behalter miindet, aus dem der zu fórdernde Kohlen
staub entnommen wird, ist von einem im Vergleich zum 
Durchmesser des Rohres verhaltnismaBig groBen Misch- 
raum umgeben. In diesem Raum wird die atmospharische 
Luft, die infolge der Saugwirkung der aus einer Duse in 
das Fórderrohr strómenden Druckluft in den Raum strómt 
und aus diesem In das Fórderrohr tritt, mit feinen Kohlen- 
staubteilchen gesattigt. Die der Mundung des Fórder
rohres gegenuberliegende, zum Eintritt des Kohlenstaubes 
dienende Óffnung des den Mischraum bildenden Hohl- 
kórpers kann gegeniiber der Mundung des Fórderrohres 
so yerstellbar sein, daB die Entfernung der Óffnung von 
der Mundung des Fórderrohres geandert wird. Die Ein- 
trittsóffnung fur den Kohlenstaub laBt sich auch so anord- 
nen, daB der Staub in der der Fórderrichtung entgegen- 
gesetzten Richtung in den Mischraum tritt.

81 e (61). 456981, vom 30. Juni 1923. Erteilung bekannt
gemacht am 16. Februar 1928. Ful ler Lehigh Company 
in F u l l e r t o n ,  Penns.  (V. St. A.). Fordervorrichtung fur 
puherformiges Gut.

Die Fórdervorrichtung besteht aus einer Fórderschnecke, 
die in einem mit einem Eintragtrichter vorgesehenen Ge
hause angeordnet ist, von dem die Fórderleitung seitlich 
abzweigt. Zwischen der Fórderleitung und dem Gehause 
ist ein Dtisenring eingeschaltet, aus dessen Diisen ein flus- 
siges oder gasfórmiges Fórdermittel in der Fórderrichtung 
in die Fórderleitung strómt. AuBerdem tritt aus dem Lager 
der Schnecke, das in der Wandung der Fórderleitung an
geordnet ist, ein flussiges oder gasfórmiges Fórdermittel 
in die Fórderleitung.

85 c (6). 456977, vom 14. Februar 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 16. Februar 1928. Wi l he lm Leonardy 
in Lótzen.  Verfahren zum Abscheiden von Wasser aus 
schlammhaltigen Abwassern.

Die schlammhaltigen Abwasser sollen von oben her in 
einen Behalter eingefiihrt werden, in dessen oberm Teil eine 
Heizvorrichtung (Heizschlange) und ein Einbau (z. B. Hohl- 
zylinder) vorgesehen sind, der die Flussigkeit zwingt, zuerst 
in dem Behalter abwarts zu strómen und dann ihre Stró- 
mungsrichtung zu andern. Der Einbau und die Heizvor- 
richtung sind zusammen oder getrennt in der Hóhe ein- 
steilbar. Die Heizkórper lassen sich auch in den obern 
Teil der Wandungen des Behalters einbauen.
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B U C H E R S C H A  U.
Zur Besprechung eingegangene Biicher.

(Die Schrlftleitung behSlt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.) 

Agde,  Georg: Theorie der Reduktionsfahigkeit von Stein
kohlenkoks auf Grund experimenteller Untersuchungen. 
(Kohle, Koks, Teer, Bd. 18.) 165 S. mit 17 Abb. und 
73 Kurvenbildern. Halle (Saale), Wilhelm Knapp. Preis 
geh. 16,50 M, geb. 18,50 JL  

Crantz ,  Paul: Arithmetik und Algebra zum Selbstunter- 
richt. 1. T.: Die sieben Rechnungsarten, Gleichungen 
und Funktionen ersten und zweiten Grades. 9. Aufl., 
neubearb. von M. Haupt  mann. (Aus Natur und 
Geisteswelt, Bd. 120.) 117 S. mit 20 Abb. Leipzig,
B. G.Teubner. Preis geb. 2 JL  

Doel ter ,  C., und Lei tmeier,  H.: Handbuch der Mineral- 
chemie. Unter Mitwirkung zahlreicher Mitarbeiter. In 
4 Bdn. 4. Bd. 12. Lfg. (Bogen 51-60.) 160 S. mit 
Abb. Dresclen, Theodor Steinkopff. Preis geh. 8 J(>.

Fóppl ,  August, und Fóppl ,  Ludwig: Drang und Zwang. 
Eine hóhere Festigkeitslehre fiir Ingenieure. 2. Bd.
2. Aufl. 382 S. mit 79 Abb. Miinchen, R. Oldenbourg. 
Preis geh. 16 J i, geb. 17,50 JL  

Hinz ,  Fritz: Uber warmetechnische Vorgange der Kohlen- 
staubfeuerung unter besonderer Beriicksichtigung ihrer 
Ver\vendung fiir LokoinotivkesseI. 76 S. mit 28 Abb. 
Berlin, Julius Springer. Preis geh. 7,50 JL  

Hlauschek,  Hans: Aufgaben und Arbeitsweisen der 01- 
geologie. (Abhandlungen zur praktischen Geologie und 
Bergwirtschaftslehre, Bd. 14.) 112 S. mit 32 Abb. Halle 
(Saale), Wilhelm Knapp. Preis geh. 8 JL  

Imhof f :  Die stadtische Abwasserreiniguug Ende 1927. 
(Sonderabdruck aus dem Gesundheits-Ingenieur, Nr. 53 
vom 31. Dezember 1927.) 11 S. mit 2 Abb. 

Jahresbericht der Siegerlander Bergbauhilfskasse E. V. 
Siegen fiir 1926 und 1927. 40 S. mit 1 Taf.

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 Seiten 34—37 ver5ffentUcht. '  bedeutet Text- oder Tafelabbltdangen.)

Mineralogie und Geologie.
C o n t r i b u t i o n s  a la c l a s s i f i c a t i o n  des char- 

b o n s r o u m a i n s .  Von Blum. Ann. Roum. Bd. 10. 1927.
H. 11/12. S. 538/43*. Unterscheidung von Steinkohle, Braun
kohle und Torf. Stellung der rumanischen Kohlen.

Z u r  E i n f i i h r u ng  in die Phasen  der palao- 
zo i s chen  G e b i r g s b i l d u n g .  Von Stille. Z.Geol. Ges. 
Bd. 80. 1928. Ąbhandlungsheft 1. S. 1/25. Uber Unterphasen, 
Phasen und Aren der Orogenese. Die Zeitlichkeit der ein
zelnen palaozoischen Faltungen. Ubersicht iiber die Chrono
logie, der palaozoischen Faltungen.

Ube r  die j i i n g s t e n  tektonischen Bewegungen 
der Erdr i nde .  Von Vajna. Z.Intern.Bohrtechn.V. Bd.36.
20.3.28. S. 81/9*. Tektonische Verhaltnisse des ungarisch- 
kroatischen Tertiarbeckens. Nachweis von Erdkrustenbe- 
wegungen in geschichtlicher Zeit.

Be i t r age  zur  K e nn t n i s  der  Schwerspat- und  
F l u B s p a t l a g e r s t a t t e n  des Th u r i n g e r  W a l de s  
und  des Richelsdorfer Gebirges.  Von Staub. Z.Geol. 
Ges. Bd.80. 1928. Abhandlungsheft 1. S.43/96*. Geologische 
Beschreibung der einzelnen Vorkommen. Entstehung und 
Alter der Schwerspat- und FluBspatlagerstatten. Deszensions- 
theorie. Aszensionstheorie. Alter der Lagerstatten. Schrifttum.

Das Ó l f e l d  C a m p i n a  (Bucea,  Gah i t a )  der 
>Steaua Romana* .  Von Kraus. (Forts.) Z. Intern. Bohr- 
techn. V. Bd.36. 20.3.28. S. 89/93*. Stetigkeit der Erzeugung. 
Ergiebigkeit der einzelnen Unterabteilungen der maotischen 
Schichtenfolge. (Forts. f.)

St roomt i ner t s-a f ze t t i ngen  in Mexico. (SchluB.) 
Mijnwezen. Bd.5. 1928. H.8. S. 85/8*. Anreicherung der 
Zinnerze. Behandlung der Konzentrate mit Zyankalium.

Bergwesen.
S c h a u b i l d l i  che D a r s t e l l u n g  der Lei s tungs- 

zahlen von G r u b e n b e t r i e b e n .  Von Herbst. Gluckauf. 
Bd.64. 31.3.28. S .405/9*. Erlauterung der Beziehungen 
zwischen Leistungszahlen an Hand einer einfachen schau- 
bildlichen Darstellung. Schaubildliche Ablesung von Durch- 
schnittszahlen verschiedener Art aus einer Anzahl von Einzel- 
werten.

.Das Z e i t s t u d i e n v e r f a h r e n  im Braunkohlen- 
t ag ebaube t r i ebe .  Von Ehlers. Braunkohlenarch. 1927.
H. 19. S. 1/61*. Das Zeitstudienverfahren. Kennzeichnung 
des Braunkohlentagebaus hinsichtlich der Eignung fur die 
Anwendung von Zeitstudien. Einteilung der Arbeitsvorrich- 
tungen. Vornahme der Zeitstudien und ihre Auswertung. 
Vorschlag eines Lohnverfahrens auf Grund der gefundenen 
Ergebnisse.

The B ig  B ug  m i n i n g  area  in Ar i zona .  Von 
Emory. Engg.Min.J. Bd.125. 17.3.28. S.444/9*. Besprechung 
des Erzvorkommens. Gunstige Aussichten fur ein Wieder- 
aufleben des Bergbaus.

Les mi nes  d ’or de Roudny (Tchecoslovaquie). 
VonDegoutin. Mines Carrieres. Bd.7. 1928. H.64. S.23/4M*. 
Vorkommen, bergmannische Gewinnung und Aufbereitung 
der Golderze.

Neuerungen  auf t iefbohr techni schem Gebiete.  
Von Haider. Petroleum. Bd. 24. 20.3.28. S. 389/96*. Naht-

lose Rutschscheren. Vereinigte kanadisch-pennsylvanische 
sowie pennsylvanische und Rotary-Bohrvorrichtung. Rotary- 
antriebe. Filterrohre mit Siebstopfen. Rotationsbohrwagen.

D ie  B e d e u t u n g  de r  E l e k t r i z i t a t  f i i r den 
a m e r i k a n i s c h e n  K o h l e n be r g b a u .  Von Zwanzig. 
Elektr. Bergbau. Bd. 3. 15.3.28. S. 53/62*. Gesetzgebung. 
Stromart untertage. Lokomotivfórderung. Schram- und Ver- 
lademaschinen.

Q u e l q u e s  d o n nees  p r a c t i q u e s  sur les me- 
t h o d e s  d ’ a c c r o i s s emen t  de la p r o d u c t i o n  des 
sables pe t r o l i f e r e s  e xp l o i t e s  pa rsondages .  Von 
Sergescu. Ann. Roum. Bd. 10. 1927. H. 11/12. S. 527/38*. Er- 
órterung verschiedener Móglichkeiten zur Erhohung der 
Ergiebigkeit von Erdólbohrungen.

Le pu i s age  du pe t r o l e  a l ’ai r  c ompr i me .  Von 
Boulard. Ann. Roum. Bd. 10. 1927. H. 11/12. S. 560/7*. Be
schreibung einer Anlage zur Gewinnung von Rohól aus 
Bohrungen mit Hilfe von Druckluft.

E x p l o r a t i o n  des car r i eres .  Von Clere. (Forls.) 
Mines Carrieres. Bd.7. 1928. H.64. S. 28/31 C*. Maschinen 
zur Bearbeitung von Natursteinen fiir den StraBen- und 
Hauserbau. (Forts. f.)

Wi r e  ropes for mi nes :  Sorae notes  regarding 
t he i r  ma nu f a c t u r e  and  use.  Von Dixon u. a. Safety 
Min. Papers. 1928. H.41. S. 1/76*. Die Herstellung des fur 
Fórderseile geeigneten Stahls. Die Herstellung der Stahl- 
drahte und deren Eigenschaften. Herstellung der Fórder
seile. Seele der Seile. Sicherheitsfaktor. Seileinband. Fuh- 
rungsseile. Schmieren der Seile. Seilprufungen. Zerstórung 
der Seile im Betrieb.

Na c hw e i s  und  B e s t i m m u n g  der St i ckoxyde 
in den S p r e n g s t o f f -N a c h s c hw a de n .  Von Wein. 
Gluckauf. Bd.64. 31.3.28. S .409/11. Die in den Sprengstoff- 
nachschwaden hauptsachlich auftretenden Stickoxyde. Ge- 
wichts- und Raumbestimmung des gefahrlichen N 02 durch 
Jodzinkstarkelósung und das Peter GrieBsche Reagens.

Uber den  Kn i e schuh-  und den eisernen Poly- 
gonge l enkausbau .  Von Philipp. Bergbau. Bd.41. 22.3.28. 
S. 137/40*. Ausfuhrung und Bewahrung der genannten Aus- 
bauarten.

D ie  neue Z e n t r a l a u f b e r e i t u n g  in Bad Ems 
der Ak t i e n ge s e l l s c h a f t  fi ir Be r gbau ,  Blei- und 
Z i n k f a b r i k a t i o n  zu S t o l b e r g  u nd  in Wes t f a l cn .  
Von Kalthoff. Metali Erz. Bd. 25. 1928. H. 6. S. 125/32*. 
Geschichtlicher Oberblick uber den Bergbau bei Bad Ems. 
Grunde fiir die Errichtung einer neuzeitlichen Aufbereitungs- 
anlage. Mineralogischer Charakter des Rohhaufwerks ais 
Grundlage fiir die aufbereitungstechnische Behandlung. 
Beschreibung der neuen Zentralaufbereitungsanlage.

D i sk  c rushers ,  t he i r  deve!opment  and advan- 
tages.  Von Miller. Engg.Min.J. Bd.125. 17.3.28. S.449/51*. 
Besprechung verschiedener Bauarten. Mangel der altem 
Erzbrecher. (Forts. f.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

K o h l e n s t a u b f e u e r u n g  in F l ammr oh re n  ohne 
Z u n d k am me r .  _Von Schultes. Oluckauf. Bd.64. 31. 3. 28. 
S. 414/6*. Bericht uber durchgefiihrte Yersuche.
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Neue K o h l e n s t a u b f e u e r u n g  fiir F l a mmr oh r-  
kessel  ohne  B r e n n k a mme r .  Von Jaroschek. Warme. 
Bd.51. 24.3.28. S. 197/9*. Beschreibung einer Kohlenstaub
feuerung, bei der Braunkohlenstaub ohne Brennkammer 
mit gutem Wirkungsgrad im Flammrohr verbrannt wird. 
Eignung fiir Steinkohlenfettstaub.

C o m p t e  rendu  des t r avaux  et essa i s  fa i t s  a 
la S t a t i o n  Ce n t r a l e  E l e c t r i q u e  de C a c h i r a  pour 
arr i ver  a la c o m b u s t i o n  r a t i o ne l l e  du m e n u  
char bon  du  Bass i n  S u d - Mo s c ov i t e  su r  des  
gr i l l es  a c h a i n e s  avec sou f f l age  d ’air chaud.  Von 
Ramzine. (SchluB statt Forts.) Chaleur Industrie. Bd.9. 1928.
H.95. S. 133/7*. Warmebilanz. Untersuchungen uber den 
Widerstand, den der Kettenrost und die Brennstoffschicht 
unter yerschiedenen Bedingungen dem Oasdurchgang bieten.

Some  e x pe r i en c e s  wi t h  the h i g-pressure  
bo i l e rs  at Edga r-S t a t i on .  Power. Bd.67. 13.3.28. 
S. 459/61*. Berichtuber verschiedene in den ersten 6 Betriebs- 
nionaten aufgetretene Schaden.

Na g r a  a n t e ck n i n g a r  r ó r a nd e  a ng t ek n i k e r s  
u t v eck l i n g  unde r  1927. Von Lindmark. Tekn. Tidskr. 
Bd. 58. 17.3.28. Mekanik. S. 29/33. Ubersicht iiber die 
Fortschritte der Dampftechnik im Jahre 1927.

En ny f órbranningsmotor .  Von Hult. Tekn. Tidskr. 
Bd. 58. 17.3.28. Mekanik. S. 34/7*. Beschreibung eines neuen 
Verbrennungsmotors.

T he  t r a n s m i s s i o n  of  p o w e r  by V-shaped 
Ba l a t a  ropes.  Von Dawson. Proc.Inst.Mech.Engs. 1927.
H. 4. S. 1047/55*. Beschreibung der Treibriemenart. Ver- 
suchsergebnisse.

Ch a r a c t e r i s t i c  l aws  for a c en t r i f ug a l  p u mp  
wi th f l u i d s  o t her  t h a n  water .  Von Mawson. Proc. 
Inst. Mech. Engs. 1927. H.4. S. 1037/45*. Ableitung von 
Formeln zum Vergleich von verschiedene Fliissigkeiten 
fordernden Zentrifugalpumpen. Versuche. Ergebnisse.

H a m m a r f o r s e n s  t u rb i ner .  Von Dahlgren. Tekn. 
Tidskr. Bd. 58. 17.3.28. Mekanik. S. 38/41*. Beschreibung 
der fiir das Wasserkraftwerk bestimmten groBen Turbinen.

Elektrotechnik.

Uber  k l e i ne  Selbstschal ter und  das P r o b l e m  
des Mo t o r e n s c h u t z e s .  Von Naumann. (SchluB.) Elektr. 
Bergbau. Bd. 3. 15.3.28. S. 62/5*. Bedingungen und Ge- 
staltung eines zuverlassig arbeitenden Motorschutzes.

Hiittenwesen.
E i n f l uB  v e r s ch i e de ne r  Schrot t- und  Roh- 

e i s enve rha l t n i s s e  auf  die W i r t s c h a f t l i c h k e i t  
des S i e me n s - Ma r t i n b e t r i e b e s .  Von Bulle. (SchluB.) 
Stahl Eisen. Bd.48. 22.3.28. S .368/71*. Folgerungen und 
Zusammenfassung der Ergebnisse.

Repor t  on cut t ing t e mp e r a t u r e s: their effect 
on too l s  and  on ma t e r i a l s  s u b j ec t ed  to work.  
Von Herbert. Proc. Inst. Mech. Engs. 1927. H.4. S.863/908*. 
Das Ergebnis eingehender Untersuchungen iiber den Ein
fluB der Schneideteniperaturen auf das Gefuge und die 
Eigenschaften der Werkstoffe. Aussprache.

M o d e r n  research on the structures of metals.  
Von Davey. J. Franki. Inst. Bd.205. 1928. H. 2. S. 221/8. 
Mitteilung neuer Forschungsergebnisse iiber die Strukturen 
der Metalle.

R ed u c t i o n  r o a s t i n g ,  l e a c h i n g  and electro- 
lyt ic t r e a t m e n t  of Bo l i v i a n  t in concen t r a t es .  
Von Fink und Mantell. Engg.M in.J. Bd. 125. 17.3.28.
S. 452/5*. Das Auslaugęn derZinnkonzentrate. Elektrolytische 
Ausfallung des Zinns. Ubersicht uber die Versuchsergebnisse.

Chemische Technologie.

M o d e r n  coke ovens ,  t ha t  g i ve h i gh  y i e l ds  
of gas and byp roduc t s .  Von McBride. Chem. Metali. 
Engg. Bd.35. 1928. H.3. S. 10/43*. Neuzeitliche amerika- 
nische Kokereianlagen. Giinstige Betriebsergebnisse.

Studien iiber die Extrakt ion und die Erh i t zung 
der S t e i n k oh l e n  im H i n b l i c k  auf  die E r h e l l u n g  
d e r V e r k o k u n g s v o r g a n g e .  Von Meyer. Braunkohlen- 
arch. 1927. H. 18. S. 1/58*. Die wesentlichsten Vorgange 
bei der Verkokung. Einflusse der stufenweise erfolgenden 
Erhitzung, der Vorerhitzung, des Unterbrechens derTempera- 
tursteigerung und der Anheizgeschwindigkeit. Die Pyridin- 
Extraktion. Folgerungen fur die Verkokung. Zusammen
fassung.

Les c a r bu r a n t s  de synthfese: Probl eme d ’ u t i - 
l i s a t i on  r a t i o nn e l l e  des combust ib l es mineraux.

Von Brunschwig. Chaleur Industrie. Bd. 9. 1928. H. 95. 
S. 143/51. Verkokung bei hohen und bei niedrigen Tempera- 
turen. Unmittelbare Behandlung der Brennstoffe mit Wasser
stoff. Erzeugung fliissiger Brennstoffe aus Gasen.

D ie  A r b e i t e n  der  Em s ch e r gen os s e n s ch af t 
zur  G e w i n n u n g  des Phenols aus dem Ammo n i a k 
wasse r  der  Ruh r z echen .  Von Wiegmann. Gluckauf. 
Bd.64. 31.3.28. S. 397/405*. Beschreibung der ausgefiihrten 
Anlagen. Betriebsergebnisse der Versuchsanlagen: Vorreini- 
gung, Auswaschung. (SchluB f.)

S yn t he t i c  a m m o n i a  costs in Amer i ca .  Von 
Tour. Chem. Metali. Engg. Bd.35. 1928. H.3. S. 162/4. Be
rechnung der Erzeugungskosten je t in einer neuzeitlichen 
amerikanischen Anlage.

N ew  hea t  t r a ns f e r  d a t a  for  t h e s c r u b b e r  
des i gner .  Vori Rosebaugh. Chem. Metali. Engg. Bd.35. 
1928. H. 3. S. 144/8*. Neue Untersuchungsergebnisse uber 
den Warmeubergang in Gaswaschern.

E n s t a u b u n g  u n d  E n t n e b l u n g  v on  G a s e n  
durch E l ek t  rof  i 11er. Von Hahn. Gas Wasserfach. Bd.71.
24.3.28. S. 169/76*. Luftreinigungsmittel und -verfahren. 
Wesen und Wirkung des Elektrofilters im allgemeinen. Elek
trische Ausriistung. Energieverbrauch. Reinigungsgrad. Be- 
triebskosten. Anwendungsgebiete. Forschung. Vorteile der 
Elektrofilter.

S t r eam- l i ne  oi l  f i l t e rs  and  separa tors .  Von 
Pickard. Min. Mag. Bd.38. 1928. H. 3. S. 137/43*. Be
sprechung der Bau- und Anwendungsweise von Stromfiltern 
zur Reinigung von Ólen.

La b a ux i t e  et le » m i n i um d ’ a l um i n i um* .  Von 
Charrin. Mines Carrieres. Bd.7. 1928. H. 64. S. 17/22M*. 
Aluminiummenriig. Beschreibung einer Anlage in Frankreich 
zur Herstellung von Aluminiummennig aus Bauxit. Eigen
schaften und vielseitige Verwendungsmóglichkeit.

Modern  P o r t l a n d  cement  plant.  Von Gutteridge. 
Proc. Inst. Mech. Engs. 1927. H.4. S. 781/860*. Eingehende 
Darstellung des Aufbaus und Betriebes einer Zementfabrik. 
Stammbaume. Mahlen der Rohstoffe. Trockentrommeln. 
Brennen des Zements. Zementmiihlen. Verpacken des Port- 
landzements. Aussprache.

£ t ude  ch i m i q u e  et technique du trasse Sianie 
(Prahova).  Von Steopoe. Ann.Roum. Bd.10. 1927. H .11/12. 
S. 543/9. Mitteilung uber das Ergebnis der chemisch-physi- 
kalischen Untersuchung von TraB in Rumanien.

Chemie und Physik.

D ie Entstehung und der Nachweis des Wasser- 
s tof f es  in Betr ieben untertage.  Von Heyer. Z.SchieB 
Sprengst. Bd.23. 1928. H.3. S. 77/8. Angabe verschiedener 
Bestimmungsverfahren.

Zur W i s m u t b e s t i m m u n g  im Bleierz.  Von HeB- 
ling. Metali Erz. Bd.23. 1928. H.6. S. 132/3. Vergleich der 
Analysenergebnisse der Wismutbestimmung nach AufschluB 
mit Natriumsuperoxyd sowie bei Anwendung der belgischen 
Tiegelprobe.

Etude du petrole de la region de Gura  Ocnitei .  
Von Casimir. Ann.Roum. Bd. 10. 1927. H .l 1/12. S. 550/9*. 
Mitteilung chemischer Analysen uber die Zusammensetzung 
der Rohóle aus yerschiedenen Bohrungen. Eigenschaften 
und Zusammensetzung der Destillate.

Uber die Bes t immung von Ammoniak.  Von Taufel 
und Wagner. Z. angew. Chem. Bd.41. 17.3.28. S. 285/7*. 
Das Ausblaseverfahren nach Folin. Die Ammoniakdestilla- 
tion mit uberschiissigem Magnesiumoxyd.

C o n t r i b u t i o n s  a 1’ e t ude  de la c o m p o s i t i o n  
c h i m i ą u e  du c iment .  Von Bujor. Ann.Roum. Bd. 11. 
1928. H. l .  S .31/6. Mikroskopisches Bild eines Zementes. 
Chemische Zusammensetzung.

D ie  M o d i f i k a t i o n e n  des Koh l en s t o f f s .  Von 
Roth. Z.angęw.Chem. Bd.41. 17.3.28. S.273/8*. Eingehende 
Erórterung der chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der verschiedenen Kohlenstoffarten.

P r e p a r a t i o n  d ' ea u  pure sans d i s t i l l a t i o n :  
l ’ e l ek t ro-osmose .  Von Patin. Chimie Industrie. Bd. 19. 
1928. H.2. S .205/13*. Wesen der Elektroosmose. Anwen
dung zur Wasserreinigung. Beschreibung einer Anlage. 
Ergebnisse.

D ie  spe z i f i s c h e n  W a r m e n  von a m o r p h e m  
K o h l e n s t o f f  u nd  Ha l bkoks .  Von Terres und Bieder- 
beck. Gas Wasserfach. Bd.71. 24.3.28. S. 265/8*. Die Ge
winnung von Kohlenstoff bei Temperaturen unterhalb von 
600°. (Forts. f.)
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Some  e x pe r i m e n t a l  d i f f i c u l t i e s  wi t h  t he  
e l ek t r omagne t i c  theory of radiat ion.  Von Compton. 
J. Franki. Inst. Bd. 205. 1928. H. 2. S. 155/78*. Erórterung 
verschiedener bei physikalischen Versuchen sich ergebender 
Schwierigkeiten mit der elektromagnetischen Strahlungs- 
theorie.

S t u d i en  uber die S e l b s t e n t z u n d l i c h k e i t  von 
Br aun  k oh l e n h a l bk ok s .  Vonv. Walther und Bielenberg. 
Braunkohlenarch. 1927. H. 18. S. 59/71 *. Selbstentziindungs- 
versuche mit yerschiedenen Braunkohlen-Kokssorten. Ver- 
suche zur Ermittlung der Ursachen der Selbstentzundlich
keit. MaBnahmen zu ihrer Herabsetzung.

R e f l e x i o n s  sur la t hermodynamique  stat iąue.  
Von Coblyn. (Forts.) Chaleur Industrie. Bd.9. 1928. H.95. 
S. 138/42. Das Mollierdiagramm. Zusammenfassung der bis- 
herigen Ergebnisse. (Forts. f.)

Les echanges  thermiques dans un laboratoi re 
de four.  Von Damour. Chaleur Industrie. Bd.9. 1928.
H.95. S.lll/21*. Erlauterung der Grundbegriffe. Gleichungen 
fur den Warmeaustausch. Anwendung auf die Verbrennungs- 
zone eines Gases. Dissoziation. Warmepotential. Wirkungs
grad.

I n g S e n d e  u n d e r s ó k n i n g a r  over  varmvaggs- 
verkan  s&som orsak  t i l l  kor ros i on .  Von Benedicks. 
Tekn. Tidskr. Bd. 58. 10.3.28. Bergsvetenskap. S. 17/9*. 
Neue Untersuchungsergebnisse iiber die Entstehung der 
Korrosion durch Warmewirkung. Aussprache.

Om  k o r n s t o r l e k s b e s t a m n i n g a r .  Von Werner 
und Oiertz-Hedstróm. Tekn. Tidskr. Bd. 58. 10.3.28. Kjemi. 
S. 17/23*. Erlauterung eines Verfahrens zur KorngróBen- 
bestimmung von Sanden, Zement, Schmirgel usw.

Gesetzgebung und Verwaltung.

D ie  G e s e t z g e b u n g  a u f  d e m G e b i e t e  der  
S o z i a l v e r s i c h e r u n g  sei t  dem 1.J a n u a r  1927. Von 
Braetsch. Arbeitgeber. Bd. 18. 15.3.28. S. 120/4. Invaliden- 
versicherung. Angestelltenversicherung. Gesetzentwiirfe.

Decre t  du 26. o c t ob r e  1927, regl  emen t an t  la 
r echerche  et l ’ e x p l o i t a t i o n  des g i tes de sub- 
s t ances m i ne r a ł  es au Togo.  Mines Carrieres. Bd.7.
1928. H. 64. S. 25/32 M*. Wortlaut der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen uber die Aufsuchung und Gewinnung von 
Mineralien in Togo.

Het Rechtsbeginsel  van Art ikel  1 der Indische 
Mi jnwet .  Von Rexhauser. Mijningenieur. Bd.9. 1928. H.2. 
S. 16/26. Erórterung der Frage, wer ais Eigentiimer der in 
der Erdrinde vorkommenden Mineralien anzusehen ist.

Wirtschaft und Statlstlk.

W e r k s k o n s u m a n s t a l t e n  und  E i n z e l h a n d e l .  
Von Most. Wirtsch. Nachr. Bd.9. 15.3.28. S .383/5. Ge- 
schichtliche Entwicklung. Kriegswirtschaft. Einigung.

Die d e u t s c h en  Konsumgenossenschaf ten 1927. 
VonGeithe. Wirtschaftsdienst. Bd. 13. 16.3.28. S. 424/7. 
Mitgliederzahl, Umsatz, Bilanzen.

Arbe i t erbanken  in den Ver .Staaten von Nord- 
amer i ka .  Von Hundhausen. 1928. S.97/I20. Entstehung. 
Satzungen. Kundenkreis. Geschaftszweige. Rentabilitat. Be
ziehungen zu den iibrigen Banken. Ausblick.

D ie  Z e n t r a l b a n k e n  der UdSSR  im Jahre 1927. 
Volkswirtsch. RuBland. Bd.7. 1928. H.4. S. 10/4. Geschafts- 
lage. Kreditgebarung.

D ie  Ve r b an d e  der A r be i t e r  und Angestel l ten 
im D eu t s c he n  Re i ch  Ende  1926. Reichsarb. (Nicht- 
amtl. Teil.) Bd. 8. 1928. H.9. S. 142/5. Mitgliederstatistik der 
freien, christlichen, Hirsch-Dunckerschen und wirtschafts- 
friedlichen Verbande.

D ie  soz i a l en  Fo l ge n  der S t a b i l i s i e r u n g  in 
Belgien.  Von Vandervelde. Soz.Praxis. Bd.37. 15.3.28. 
Sp.241/8. Kredit. Beschaftigungsgrad. Lohn- und Lebens- 
haltung.

D ie  U n f a l l v e r h i i t u n g  in g e w e r b l i c h e n  Be 
t r i e b e n  auf  der T a g e s o r d n u n g  der  11. Inter- 
nat i onalen A r be i t s k on f e r e n z .  Von Ritzmann. Reichs
arb. Bd. 8. 10.3.28. S. 41/4. Bericht uber die Behandlung der 
Frage auf der Tagung.

Co a l  m i n i n g  i n d u s t r y  of Russi a.  Von Garda. 
Min. Metallurgy. Bd.9. 1928. H.255. S. 140/3*. Allgemeiner 
Aufbau des Kohlenbergbaus. Mineralvorkommen im euro- 
paischen RuBland. Kohlenvorkommen im asiatischen RuB

land. KohIenverbrauch. Kohlenvorrate. Entwicklung der Fór
derung. Belegschaft. Schichtdauer. Oewinnungsmaschinen. 
Betriebskapital.

D ie  Br aunkoh  1 entee r- und  Ste i nkoh l enteer- 
d e s t i l l a t i o n  im J ahre  1926. Gluckauf. Bd.64. 31.3.28. 
S. 411/4. Zahl der Betriebe. Statistische Ubersicht iiber die 
Erzeugnisse.

Verkehrs- und Verladewesen.

D ie  N e u g e s t a l t u n g  der  Eisenbahn-Verkehrs- 
o r dnung .  Von Ahrens. Wirtsch. Nachr. „ Bd. 9. 15.3.28. 
S. 391/5. BegruBenswerte nnd bedenkliche Anderungen. Un- 
beriicksichtigte Wunsche der Wirtschaft.

A u s bau  de r  R e i c h s b a h n a n 1 a g e n  f u r  den  
Rhe i n-Ruhr-Verkehr .  Wirtsch. Nachr. Bd.9. 22.3.28. 
S.430/6. AUgemeine Erwagungen. Ausbauprogramm zwischen 
Koln und Dortmund. Fahrplan. Zukunftsentwicklung. Kosten.

D ie  h eu t i g e  L a g e  de r  b r i t i s c h e n  E i sen- 
bahnen .  Von Heyer. Jahrb. Schmoller. Bd. 52. 1928. H. l .
S. 121/34. Vorgeschichte. Railways Act 1921. Das bisherige 
Ergebnis der Neuordnung.

D ie  F ó r d e rm i t t e l  der E i s e n h u t t e n w e r k e  der 
Ford  Motor  Company.  Zentralbl. Hiitten Walzw. Bd.32,
28.3.28. S. 189/93*. Entladung der Eisenerzschiffe. Be- 
gichtung der Hochófen und andere Befórderungseinrich- 
tungen.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.

Th i r d  M i d w e s t  Powe r  Show.  Power. Bd. 67.
28.2.28. S. 382/9*. Besprechung zahlreicher auf der Aus- 
stellung gezeigter Neuerungen aus dem Gebiete des Dampf- 
kesselwesens.

Verschiedenes. 

Be w e g u n g s s t u d i e n .  VonHahn. Stahl Eisen. Bd.48.
22.3.28. S. 361/8*. Das Gilbreth-Verfahren. Beispiele von 
Bewegungsstudien. Studium mit einfacher Stereo-Kamera so
wie mit dem Film. Physikalische Untersuchung von Be
wegungen. Anwendbarkeit von Bewegungsstudien in der 
Eisenhiittenindustrie. Mitarbeit der Arbeiter. Erfolgsuber- 
wachungder Werksleitung. Voraussetzungen fur Bewegungs
studien.

P E R S Ó N L I C H E S .
Der Oberbergrat Dr. S c h l u t e r  bei dem Oberbergamt 

in Dortmund ist zum Berghauptmann ernannt worden. Ihm 
ist die Stelle des Berghauptmanns bei dem Oberbergamt 
in Bonn vom 1. April ab iibertragen worden.

Der Oberbergrat Dr. S c h o e m a n n  vom Oberbergamt 
in Breslau ist zum standigen Mitglied und Senatsprasidenten 
im Reichsversicherungsamt ernannt worden und aus dem 
preuBischen Staatsdienst ausgeschieden.

Der Bergassessor E h r e n b e r g  ist vom 1. April ab 
auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit am 
Mineralogischen Institut der Technischen Hochschule zu 
Aachen beurlaubt worden.

Bei der Geologischen Landesanstalt in Berlin sind die 
auBerplanmaBigen Chemiker Dr. Heykes und Dr. Utescher 
zu Chemikern ernannt worden.

Der Privatdozent Dr.-Ing. Francke an der Technischen 
Hochschule Aachen ist an die Bergakademie Clausthal 
berufen worden, wo er die neuerrichtete hauptamtliche 
Dozentur fiir Bergbaukunde, Bergwirtschaftslehre und Be- 
triebswissenschaften ubernimmt.

Dem Bergrat Dr. mont. h. c. J i ć i n sky ,  Bergwerks- 
direktor der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft in 
Pecs (Ungarn), ist in Anerkennung seiner besondern Ver- 
dienste um die Entwicklung des ungarischen Kohlenbergbaus 
der Titel eines kgl. ungarischen Oberbergrates yerliehen 
worden.

Gestorben:

am 4. April in Dortmund der fruhere Bergwerksdirektor 
der Zeche ver. Margarethe, Wilhelm Hohendah l ,  im Alter 
von 71 Jahren.


