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GroBwasserraum- und Abhitzekessel in der neuern Warmetechnik.
Von Dipl.-Ing. F . S c h u l t e ,

Oberingenieur des Dampfkessel-Uberwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen.

Der GroBwasserraumkessel, besonders sein Haupt- 

vertreter, der Flammrohrkessel, bildet die Grundlage der 
heutigen Dampftechnik. Jah rżeli ntelang hat er unbestritten 

das Feld beherrscht. Noch sind weitaus die meisten, 

schatzungsweise zwei Drittel bis drei Viertel aller in 
Deutschland betriebenen feststehenden Dampfkessel, Flamm

rohrkessel. Die an diesen Kesseln gesammelten Versuchs- 

und Betriebserfahrungen sind daher iiberaus zahlreich. 
Erst infolge der neuern Entwicklung der deutschen Industrie 

zum GroBbetriebe hat der Wasserrohrkessel dem GroB

wasserraumkessel den Rang streitig gemacht. Daran tragt 
aber nicht etwa mangelnde Bewahrung des Flammrohr- 

kessels die Schuld, denn wenn man die auch von 
M u n z i n g e r 1 seinen Ausfuhrungen vorangestellten drei 

Hauptbedingungen fiir den Kesselbau ais maBgebend 
ansieht, namlich Betriebssicherheit, Einfachheit und Wirt- 

schaftlichkeit, und sie in der angegebenen Reihenfolge 
wertet, muB man auch heute noch den Flammrohrkessel 

ais einen guten Kessel ansehen. Er erfiillt vor allem 
die. beiden ersten Bedingungen und steht neuern Kessel- 

arten in der Wirtschaftlichkeit nicht erheblieh nach. Auch 

seine spezifische Leistung ist ebenso hoch wie die des 

Wasserrohrkessels, denn bei entsprechend groBen Rosten, 
z. B. Braunkohlenfeuerungen, bietet es keine Schwierig

keiten, Dampfleistungen von 30-40 kg je qm Gesamt- 
heizflache und Stunde zu erreichen. Dagegen ist die 

absolute Leistung eines Flamnirohrkessels wegen seiner 

beschrankten GróBe gering, die bisher eine Heizflache 
von 150 qm, entsprechend einer normalen Dampfleistung 
von 3-4 t, nicht uberschritten haben diirfte. Auch ist 
man in der Anwendung hoher Dampfspannungen beim 

GroBwasserraumkessel an ziemlich etige Grenzen ge- 

bunden. Kessel der angegebenen GróBe wird man kaum 
iiber 12 at bauen, wahrend fiir tieuzeitliche Kraftwerke 

schon heute Spannungen von mehr ais 20 at verwendet 
werden und fiir die neuesten Hochdruck-HeiBdampf- 

maschinen sogar 60 at in Vorschlag gebracht worden 
sind. Hierfiir scheidet der GroBwasserraumkessel von 

vomherein aus. Dazu kommt noch, daB fiir den Flamm

rohrkessel bisher immer noch eine dem Wanderrost gleich- 
wertige mechanische Feuerung fehlt. Selbst wenn sich 
die Hoffnungen auf die Kohlenstaubfeuerung erfiillen, 

bleibt die Tatsache bestehen, daB der Flammrohrkessel 

hierfiir der unzweckmaBigste Kessel ist. Immerhin wird er 

fiir kleine und mittlere Betriebe mit maBigen Dampf-

1 Die Leistungssteigerung von GroBdampfkesseln, 1922, S. 2.

spannungen nach wie vor der geeignetste Kessel bleiben. 

Wie aber anfangs der Flammrohrkessel fiir die Weiter- 
entwicklung der Feuerungstechnik des Kesselbaues maB

gebend war, so konnen nunmehr wieder auch die beim 
Betriebe der Wasserrohrkessel gewonnenen neuen Gesichts- 

punkte fiir den Flammrohrkessel Anwendung finden'.

Neuere Anschauungen und Forschungsergebnisse auf dem Gebiete 
der Feuerungstechnik.

Von groBer Bedeutung ist der verfiigbare, d. h. nicht 
an Sauerstoff gebundene Wasserstoff und sein Verhaltnis 

zum festen und fliichtigen Kohlenstoff in den Brenn- 
stoffen. Der Wasserstoff ist dasam leichtesten verbrennliche 

Gas, der Kohlenstoff der am schwersten verbrennliche 
Kórper. In dem wichtigsten Brennstoff, der Kohle, 
kommen beide stets gleichzeitig vor. Der Wasserstoff 

reiGt bei der Entgasung einen Teil des Kohlenstoffs mit 
sich fort und erleichtert dadurch, daB er mit ihm schwere 
oder leichte Kohlenwasserstoffe in Gasform zu bilden 

vermag, in auBerordentlichein MaBe die Verbrennung der 
Kohle. Am leichtesten wird daher im allgemeinen die- 

jenige Kohle verbrennen, bei welcher der Wasserstoff den 
meisten Kohlenstoff mitfortreiBt.

Naturlich darf man bei den Betrachtungen diezufalligen 
Beimengungen der Kohle, wie Asche und Wasser, nicht 

beriicksichtigen, sondern nur den brennbaren Stoff, d. h. 
die Reinkohle. Nach einem bekannten Gesetz der Kohlen- 

chemie haben aber Kohlensorten gleichen Alters und 
gleicher Herkunft, auf Reinkohle bezogen, stets die gleiche 

Zusammensetzung (vgl. die von B r o o c k m a n n 2 zu- 
sammengestellte nachstehende Ubersicht).

Die Ubersicht unterrichtet iiber die nach dem Alter, 

also nach den fliichtigen Bestandteilen geordnete chemische 
Zusammensetzung der verschiedenen Kohlensorten. In 
Wirklichkeit wird sich aber die Zusammensetzung nicht 

sprunghaft, sondern in allma,hlichen Ubergangen andern. 

Auf dieser Grundlage ist Abb. I entworfen worden3. Die 
Linien des Wasserstoffs und des festen, nicht an Wasser
stoff gebundenen Kohlenstoffs .zeigen einen ziemlich regel- 

maBigen Verlauf, indem der Wasserstoff bei fast allen 
festen Brennstoffen etwa 5°/o betragt (nur bei sehr magern

‘ Auf dem Gebiete der Feuerungstechnik sind bemerkenswert die 
Arbeiten von B u n te ,  N u B e l t ,  G  r a m b  e r g f O s t w a l d ,  E b e / I e ,  
G o n  stara und S c h l a p f e r ,  A u f h a u s e r ,  der Daropfkessel-Uber- 
wachungs-Vereine und des amerikanischen Bureau of Mines; auf dem Gebiete 
des Kesselbaues die Bucher von M u n z i n g e r :  Die Leistungssteigerung 
von GroBdampfkesseln, und Th ora a: Hochleistungskessel.

* Saramemerk, Bd. 1, S. 259.
3 Eine ausfuhrliche Abhandlung iiber diese Verbaltnisse wird demnachst 

Dip!.-lng. E b e l  hier verdffentlichen.
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Brennstoffen wird dieser Wert 
unterschritten) und der feste 

Kohlenstoff mit dem Alter der 

Kohle gleichmaBig abnimmt. Der

verfugbare Wasserstoff H - ^  ist
8

nicht bei der gashaltigsten Kohle 

am hóchsten, sondern bei der 
Kohle mit mittlerm Gasgehalt, der 
Fettkohle.

Einen eigenartig geschwun- 
genen Verlauf zeigen die Kurven 

fur Kohlenstoff und Sauerstoff, 

dabei jedoch insofern eine gewisse 
Ubereinstimmung, ais mit rascher 

sinkendem Sauerstoffgehalt eine 

beschleunigte Anreicherung mit 

Kohlenstoff eintritt und umgekehrt. 
Aus einem Vergleich der Linien 

fiir den Gesamtkohlenstoff und 

fiir den festen Kohlenstoff ergibt 
sich, daB die UnregelmaBigkeit im 

Kohlenstoffgehalt allein auf den 

fluchtigen, d. h. den an Wasserstoff 

gebundenen Kohlenstoff zuriick- 
zufiihren ist. Sehr lehrreich ist 

die Kurve des Verhaltnisses von Abb. 1. Zusammensetzung der Brennstoffe (aschen- und wasserfrei).

o/0Xohs Anłhraiił tfagerk



25. August 1923 G li ic k a u f 811

freiem Wasserstoff zu Kohlenstoff, das fiir die Ver- 

brennung von ausschlaggebender Bedeutung sein diirfte. 
Das Verhaltnis ist wiederum bei der Kohle von mittlerm 

Gasgehalt, namlich der Fettkohle, am giinstigsten. Erfali- 

rungsgemaB ergibt diese Kohle auch im praktischen Be
triebe die beste Ausnutzung. Bei den gashaltigen Kohlen 

ist das Verhaltnis giinstiger ais bei den gasarmen, wie die 
im Bereich der gashaltigen Kohle schwach abfallende 

Linie erkennen IaBt. Deshalb wird beispielsweise die 

Verbrennung von Braunkohle mit einem Verhąltnis

H——:C =  4 leichter und vollkommener sein ais die von
O

Anthrazit, bei dem dieses Verhaltnis gleich etwa 2 ist. Ge- 

ringere Bedeutung besitzt das Verhaltnis H - C fliichtig,
O

das von den magern Kohlensorten zu den gashaltigen 
zuerst stark, spater weniger stark abnimmt. Irrig ist 

die Ansicht, daB Kohlenstoff iiberhaupt nicht unmittel
bar verbrennen konne, sondern erst zu CO vergasen 
musse. Man kann ihr mit Recht entgegenhalten, daB 

dann uberhaupt keine Generatoren mehr nótig waren, da 

sich jede Feuerung ais Generator betreiben lieBe, wenn 
man nur dafiir sorgen wiirde, daB das entwickelte CO 

nicht zu C 0 2 verbrennt. G ramberg 1 hat durch praktische 

Versuche an einem Schachtofen gezeigt, daB in den untern 
Schichten einer maBig betriebenen Koksfeuerung uberhaupt 

kein CO, sondern nur CO2 auftritt (s. Abb. 2). Erst

100 200 300  W Om m

Hohe uber dem  ftosf

Abb. 2. Gasgehaite in einer maBig betriebenen Koksfeuerung.

bei 70 mm Schichthohe beginnt die CO-Bildung. Der 

C 0 2-Gehalt erreicht bei ungefahr 100 mm sein Hóchst- 
maB, bei stark beanspruchten Rosten schon eher, und 

nimmt dann wieder ab. In demselben Grade, wie der 

COa-Gehalt wachst, verringert sich der 0 2-Gehalt und mit 
ihm auch der LuftiiberschuB, der bei 100 mm Schichthohe 

ebenfalls unter das MaB l —l sinkt, sodaB iiber lOOmni hin- 
aus Luftmangel herrscht. Gramberg folgert daraus, daB 

groBer LuftiiberschuB nicht die Folgę der Zufiihrung von 
zuviel Luft sei. Durch die Menge richtig zugefiihrter Luft 
wird nicht die Zusammensetzung der endgiiltigen Rauch- 

gase, sondern nur die Menge abgebrannter Kohle festgelegt. 

Die Rauchgaszusammensetzung ist daher unabhangig von 

der Rostbelastung, aber abhangig von der Hóhe der Kohlen-

* Maschinenuntersuchungen, 1922. Oiesera Buch ist Abb. 2 entnommen, 
dort Abb. 33, S. 128.

schicht und von der Zufiihrung von Nebenluft. Hohe 

Kohlenschicht ergibt CO-Bildung, verlangt daher die Zu- 
fiihrung einer geniigenden Menge von Nebenluft oberhalb 

der Schicht. LuftiiberschuB ist entweder eine Folgę von 
geringer Schichthohe oder von Lochem in der Schicht oder 
von Undichtigkeiten des Verbrennungsraumes, wodurch 

falsche, vielleicht auch r ichtige Beiluft in zu groBer 

Menge angesaugt wird. Kohlenstoff verbrennt demnach 
urspriinglich immer zu C 0 2. CO ist kein Verbrennungs-, 

sondern ein Reduktionserzeugnis. Es kann nicht entstehen, 
wenn die Vorbedingung fiir die Reduktion, d. h. Kohlen
stoff, fehlt. Zu ahnlichen Ergebnissen ist das amerikanisehe 

Bureau of Mines gelangt.
Ein kennzeichnendes Bild der Versuchsergebnisse 

bietet Abb. 31, die allerdings die Verhaltnisse bei einer 
Schichthohe von 15 cm wiedergibt, wobei also nach den

r Oxuafa/iortszo/re 
r ftedukftorrszonc

Of S  707S 3  e  $  12
Glęfre der Sre/7/1 * Lange des l/erbretinurrgsraumes fn n t
STDpsch/ćhff/rcffr

Abb. 3. Gasungsvorgange bei Rostfeuerungen.

Grambergschen Versuchen bereits eine teilweise Reduktion 

des C O 2 zu CO eingetreten ist. Auch dieses Bild zeigt, 
daB bei 10 cm Schichthohe der Sauerstoff vollstandig 
aufgezehrt ist und der C 0 2-Gehalt seinen hóchsten Wert 

erreicht hat. Dann findet eine teilweise Reduktion der 
Kohlensaure von 12 auf 8 %  in der Vergasungszone 

statt, worauf der Gehalt der Kohlensaure, nachdem 
sie die Schicht verlassen hat, allmahlich wieder bis auf

14 °/o steigt. Die Verbrennung der bis zu 26°/o be- 
tragenden gasigen Bestandteile oberhalb der Schicht ist 
nur durch Zufiihrung von Oberluft móglich. Kenn- 

zeichnend sind die trotzdem sehr erhebliche Flammenlange 
und der sich gegen Ende immer mehr abflachende Verlauf 

der Verbrennungskurve. Wenn auch bei gewóhnlichen 
Planrosten mit Handbeschickung im allgemeinen mit 

niedrigern Schichthohen ais 15 cm gefeuert wird, so sind 
doch die geschilderten Verhaltnisse ahnlich im vordern 

Teil der Wanderroste, bei denen die Schichthohe anfangs
15 cm betragt und sich allmahlich verringert. Bei starker 
Luftzufuhr tritt in den h intern Teil des Rostes bei ver- 

ringerter Schichthohe iiberschiissige Luft ein und ver- 

einigt sich mit den Verbrennungsgasen. Die hochste 
Temperatur Jiegt in der Schicht des hóchsten Kohlen- 

sauregehaltes. Dort wird also auch bereits die Asche 
zum Schmelzen gebracht.

Die Vo!lkommenheit der Verbrennung wird demnach 

bedingt durch: 1. die Rostbelastung, 2. den LuftiiberschuB,

1 Die Abb. 3 und 4 sind der Nr. 45 der Mitteiiungen der Wirmestelle 
des Yereins deulscher Eisenhuttenleute entnommen, S. 19, Abb. 9 und 10.
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3. die Temperatur, 4. die Windpressung oder die Zug- 

starke, 5. den Oehalt der Kohle an fluchtigen Bestand

teilen, 6. die GróBe der Verbrenniingskammer und 7. 

die innige Mischung der Verbrennungsgase mit der Luft.

Die Vollkommenheit der Verbrennung sinkt bei hoher 
Rostbelastung und geringem LuftiiberschuB. Falis beide 
gleich bleiben, muB die GróBe des Feuerraumes propor- 

tional dem Gasgehalt des Brennstoffes und umgekehrt 
proportionai dem Verhaltnis des verfugbaren Wasser- 

stoffes zum Kohlenstoff sein. Die Verbrennung der 
fluchtigen Bestandteile ist desto schwerer, je mehr fluchtigen 

Kohlenstoff sie enthalten; vermutlich deshalb, weil dann 
die Gase einen gróBern Gehalt an schweren Kohlen- 
wasserstoffen haben, die offenbar schon bei maBigen 
Temperaturen einen hohen Zersetzungsgrad aufweisen 

und infolgedessen die Verbrennung verzógern. Erschwert 
wird ferner die Verbrennung durch hohen Sauerstoff- 

gehalt der Kohle, der wahrscheinlich immer an H 2 ge- 
bunden ist und daher bei der Verbrennung ais Wasser- 
dampf erscheint Demzufolge werden die gasigen Bestand

teile der Braunkohle schleppender verbrennen ais die 
anderer Kohle, weshalb jene auch gróBere Feuerraume 
beansprucht.

Sehr lehrreich ist auch Abb. 4, in der die ausgezogene 

gerade Linie die Verluste durch fiihlbare Warme der 

Abgase, die gestrichelten Kurven die Yerluste durch un-

Abb. 4. Verluste durch fiihlbare und chemisch gebundene 
Warme bei Rostfeuerungen.

verbrannte Gase und die ausgezogenen Kurven die Summę 

beider in Abhangigkeit von dem LuftiiberschuB odęr vom 
Kohlensauregehalt darstellen. Die beiden letztgenannten 

Kurven zeigen, daB die Verbrennung der fluchtigen Be

standteile in groBen Kammern bei geringerm LuftiiberschuB 

oder hóherm Kohlensauregehalt besser ist ais in kleinen 
Kammern, beispielsweise besser in einer Kammer von

1,5 cbm GróBe je qm Rostflache bei 14 °/o Kohlensaure 
oder 30 %  LuftiiberschuB ais in einer Kammer von

0,6 cbm GróBe je qm Rostflache bei 10%  Kohlensaure 

oder 80 %  LuftiiberschuB. Die starkę Kriimmung der 
Kurven fiir groBe Verbrennungsraume lehrt ferner, daB 

bei diesen eine Anderung im Kohlensauregehalt oder 
LuftiiberschuB starker einwirkt ais bei kleinen Kammern. 

Gleichbleibende Kohle vorausgesetzt, muB also bei kleinen 
Kammern der LuftiiberschuB groB sein. Legt man gleiche 

KammergróBen zugrunde, so wird demnach die Ver- 

brennung bei geringerm Gasgehalt und kleinerm Luft- 
iiberschuB besser, bei gróBerm Gasgehalt und kleinerm 

LuftiiberschuB schlechter sein. Die schweren Kohlen- 

wasserstoffe zersetzen sich nicht nur bei Beriihrung mit 
kalten Heizflachen, sondern auch bei hohen Temperaturen 
und geringem LuftiiberschuB in C und CH4. CH4 
verbrennt in einem Abstand von 30-60 cm iiber der 

Schicht fast restlos, wahrend das freigewordene C in 
Gestalt von RuB mit C 0 2 wieder Kohlenoxyd bildet. 

Aus diesem Grunde findet sich in den Verbrennungs- 
gasen immer noch CO, wenn andere verbrennliche Gase, 
wie H 2 und CH4, bereits versclnvunden sind. Man 

braucht daher keine Untersuchung auf CH4 und H2 
vorzunehmen, wenn der Gehalt an CO kleiner ais 1 ist.

Die festen Bestandteile der Kohle verbrennen a u f dem 
Rost, die gasigen Bestandteile ii ber ihm. Erstere verbrennen 

daher, da sie die Verbrennungs!uft zuerst erhalten, in 

sauerstoffreicher, letztere in sauerstoffarmer Luft. Wegen 

der gróBern Verwandtschaft der gasigen Bestandteile zur 

Luft ist dieser Zustand giinstiger ais umgekehrt. Die 
gute Mischung, die bei der Verbrennung der festen Be

standteile in der Kohlenschicht durch die zahllosen Kanale 
herbeigefuhrt wird, ist bei der Verbrennung der gasigen 

Bestandteile nicht mehr vorhanden. Sie miiBte also iiber 

dem Rost kiinstlich herbeigefiihrt werden, oder man 

miiBte wenigstens der Flamme durch einen hohen Feuer- 
raum Zeit und Gelegenheit geben, sich mit der Ver- 

brennungsluft zu mischen und vor der Beriihrung mit 
der Heizflache auszubrennen. Bei allen chemischen 

Reaktionen von Gasen wird fiir dereń innige Mischung 
Sorge getragen, z. B. durch eingelegte Scherben, Siebe, 

Ringe u. dgl. Bei der Feuerung ist dies nicht moglich, 
weil die im Feuer liegenden Mischkórper schnell ver- 

brennen wurden. Je gróBer die Rostflache, desto 

schwieriger ist die Mischung.
Die Flammenberuhrung der Heizflache sollte móglichst 

vermieden werden, jedoch ist sie bei Flammrohrkesseln 

weniger gefahrlich ais bei Wasserrohrkesseln, weil bei 
jenen der Rauchgasstrom eine verhaltnismaBig geringere 

Oberflache und daher auch Abkuhlungsflache bietet. 
Bei Wasserrohrkesseln lassen sich aber bei der Beriihrung 

eine sehr starkę Abkiihlung und die Spaltung der Kohlen- 
wasserstoffe nicht vermeiden, die zu Nachverbrennungs- 

erscheinungen innerhalb des Rohrbiindels und im Uber- 

hitzer fiihren.
Unter langen Zundgewólben werden die Gase oft 

stark zusammengedrangt, was zu der im Betriebe be- 

kannten Erscheinung der Stauhitze fiihrt. Hinter dem 

Zundgewólbe reicht dann oft die Flammenlange zum 
Ausbrennen der Gase nicht aus. Das gilt besonders 

fur gasige Kohlen. Unter solchen Yerhaltnissen gestaltet
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sich die Verbrennung giinstiger durch Zufiihrung von 
Oberluft.

Bei jeder chemischen Reaktion gibt es eine bestimmte 

Mindest- und Hochsttemperatur. Erstere ist notwendig, 

um die Reaktion iiberhaupt einzuleiten, letztere ist die 
Zersetzungstemperatur, bei der die chemischen Ver- 

bindungen wieder gespalten werden. Diese unter dem 
Namen Dissoziation bekannte Erscheinung tritt bei der 

Kohlensaure erst bei verhaltnismaBig hoher Temperatur 
auf (1500°).

Die Zersetzungsgrade gelten auch nur fiir die Zer

setzung im Gleichgewichtszustand, der bei der schnell ver-

laufenden Verbrennung niemals eintritt. Bei den iiblichen 

Temperaturen in der Feuerung von etwa 900—1100° 
bei Handfeuerung und 1100-1400° bei Wanderrosten 

braucht also dieser Zersetzungserscheinung um so 
weniger Gewicht beigelegt zu werden, ais ja durch den 
EinfluB der Abstrahlung an die Heizflache die Temperatur 

wieder herabgesetzt und damit die Ursache der Zersetzung 
beseitigt wird. Wichtiger ais die Zersetzung ist jedoch 

die Riickbildung von C 0 2 in CO bei Vorhandensein 
von Kohlenstoff unter hohen Temperaturen und Luft- 

mangel, die eine Verlangerung der Flamme, also eine 
YergroBerung des Feuerraums bedingt. (SchluB f.)

Fiir den Bergbau wichtige Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehórden 

aus dem Jahre 1922.
Von Oberbergrat Dr. W. S ch l i i t e r ,  Dortmund, und Amtsgerichfsrat H. H o v e I ,  Oelde.

(Fortsetzung.)

E n t s c h e i d u n g e n  aus dem Recht 
der A r b e i t n e h m e r ,  im b e sonde rn  aus dem 

Betr iebsra tegesetz .

Fiir das Gebiet des Betriebsrategesetzes war es in 

mehreren Fallen streitig geworden, ob und inwieweit 
sich die M i t g l i e d e r  des Be t r iebs ra ts  vert re ten  

lassen konnen .  Auszugehen ist davon, daB es Be- 

triebsratsmitgliedern grundsatzlich gestattet sein muB, sich 
vertreten zu lassen. Aber eine solche Vertretung kann 

nur insoweit erlaubt sein, ais sie nicht dem Sinne des 

Betriebsrategesetzes zuwiderlauft1. So erscheint es nicht 
zulassig, wenn,sich der Betriebsrat bei Verhandlungen mit 
dem Arbeitgeber vertreten laBt2, denn gerade bei der- 

artigen Verhandlungen sind die persónlichen Beziehungen 
zwischen dem Arbeitgeber und der Betriebsvertretung 

auBerordentlich wichtig. Dagegen kann sich der Betriebs

rat unbedenklich vertreten lassen bei Streitigkeiten vor 
richterlichen Behorden oder vor Schlichtungsbehorden 

sowie namentlich auch bei Streitigkeiten auf Grund des 

§ 93 BRG.2. Bei der Vertretung des Betriebsrates ist 
ferner zu beachten, daB nicht etwa ohne weiteres irgend- 

jemand, auch z. B. nicht etwa irgendeine Organisation, 

berechtigt ist, einen Betriebsrat zu vertreten2. Die Organi- 
sationen sind Iediglich befugt, die Interessen ihrer Mitglieder 
zu vertreten; die Wirksamkeit eines Betriebsrates stiitzt 

sich aber auf die Gesamtbelegschaft eines Werkes, gleich- 
giiltig, ob die einzelnen Arbeitnehmer einer Organisation 

angehóren oder nicht; in der Regel gehort auch die 
Belegschaft des Werkes mehreren Organisationen an. 

Bei der Vertretung eines Betriebsrates ist vielmehr stets 

erforderlich, daB die Vertretung auf einer Bevol l- 
m a c h t i g u n g  d u r c h  den Be t r iebs ra t  beruht3. 
Bei Erteilung dieser Vollmacht sind wieder Grenzen 

gezogen. Es kann nur eine Person, nicht etwa eine 

Geschaftsstelle, z. B. eine Betriebsratezentrale, bevoilmachtigt 
werden3. In einzelnen Fallen ist der Kreis der Personen, 

die bevolImachtigt werden konnen, auch noch bestimmt 

begrenzt3. So laBt § 23 Abs. 2 der Verordnung iiber

' ErlaB des Ministers fur Handel und Oewerbe vom 14. M5rz 1922, 
Z. Bergr. Bd. 63, S. 161.

a Bescheid des Oberbergamts Bonn vom 15. Sept. 1921, Z. Bergr. Bd. 63, 
S. 154; vom 22. Dez. 1921, Z. Bergr. Bd. 63, S. 156.

* ErlaB der Ministers fur Handel und Oewerbe vora 14. Marz 1922, 
Z. Bergr. Bd. 63, S. 161.

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dez. 1918 

in der Fassung vom 31. Mai 19201 eine Vertretung 
beteiligter Personen nur durch dereń allgemeine Vertreter, 

Prokuristen oder Betriebsleiter, sowie durch Vertreter 
wirtschaftlicher Vereiniguńgen von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern zu, und § 31 des Gewerbegerichtsgesetzes 
in der Fassung voni 14. Jan. 19222 bestimmt, daB ais 
ProzeBbevollmachtigte oder Beistande vor dem Gewerbe- 

gericht nicht zugelassen sind: Rechtsanwalte und solche 
Personen, die das Verhandeln vor Gericht gewerbsmaBig 
betreiben, daB dagegen zugelassen werden Vertreter von 

Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeitern, besonders 
Gewerkschaftsbeamte, soweit sie fur Mitglieder der ver- 

tretenen Vereinigung auftreten und nicht auBer fiir die 
Vereinigung oder ihre Mitglieder auch fiir andere Personen 

vor Gericht gegen Entgelt tatig sind. Die Streitigkeiten 

aus dem Betriebsrategesetz, namentlich die aus § 93 BRG., 
sind ais Streitigkeiten im Sinne des § 23 Abs. 2 der 
Verordnung iiber Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten 

vom 23. Dez. 1918 in der Fassung vom 31. Mai 1920’ 
zu erachten, so daB hier nur eine Vertretung des Betriebs

rates durch Vertreter wirtschaftlicher Verbande zulassig ist3.

Ober den Begriff Be t r ieb  bestimmt das Betriebs

rategesetz im § 9 Abs. 2, daB nicht ais besondere Betriebe 
zu gelten haben: Nebenbetriebe und Bestandteile eines 

Unternehmens, die durch die Betriebsleitung oder das 
Arbeitsverfahren miteinander verbunden sind, sofem sie 

sich innerhalb derselben Gemeinde oder wirtschaftlich zu- 
sammenhangender, nahe beieinander liegender Gemeinden 

befinden. In einem Braunkohlenfelde erfolgte die Kohlen- 
gewinnung durch den Bergwerksbesitzer selbst; er hatte 

aber die Abraumungsarbeiten des die Kohle iiberlagemden 

Deckgebirges einem Unternehmer durch einen Vertrag 
ubergeben. Die Frage war: Sind hier zwei Betriebsrate, 

einer fiir das Bergwerk und einer fur das Abraumunter- 

nehmen, zu bilden? Das Oberbergamt in Bonn entschied4, 
mit Riicksicht darauf, daB der Abraumunternehmer von den 
Betriebsdispositionen der Leitung des Bergwerksunter-

> ROBI. S. 112S.
= ROBI. S. 155.
3 Bescheid des Oberbergamls Bonn vom 22. Dez. 1921, Z. Bergr. Bd. 63, 

S. 156.
* Entscheidung des Oberbergamts Bonn vora 19. Mai 1922, Z. Bergr* 

Bd. 63, S. 510.
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nehmens abhangig und nach dem Vertrage an dereń 
Weisungen, namentlich aucli hinsichtlich der Annahme 

und Entlassungen von Arbeitern gebunden sei, liege im 

Sinne des Betriebsrategesetzes nur e i n Betrieb vor, und fiir 

den Gruben- und Abraumbetrieb sei ein einheitlicher Be

triebsrat zu wahlen.

Zu den A r b e i t n e h m e r n  im Sinne des Betriebs
rategesetzes gehóren nach § 10 BRG. nicht die Familien

angehórigen des » Arbeitgebers®. Unter Arbeitgeber ist 
hier nicht nur eine physische Person, sondern auch eine 

juristische Person zu verstehen; der physischen Person des 
Arbeitgebers ist gleichzustellen die Person des gesetzlichen 

Vertreters einer juristischen Person, da diese die Rechte 

und Pflichten des Arbeitgebers ausiibt. Danach fallen unter 
die Familienangehórigen des Arbeitgebers im Sinne des 

§ 10 BRG. auch die Familienangehórigen der gesetzlichen 

Vertreter juristischer Personen, denn entscheidend ist nach 
dem Sinne des Gesetzes, daB bei derartigen Familien- 

angehórigen der Gesichtspunkt der Familien den des 

Arbeitsvertrages im Verhaltnis zum Arbeitgeber iiberwiegt. 
Danach ist es unerheblich, ob ein Arbeitnehmer Familien- 

angehóriger des Arbeitgebers selbst oder des den Arbeit
geber in allen Rechten und Pflichten vertretenden gesetz

lichen Vertreters der juristischen Person ist1.

Den Begriff, wer ais Angestell ter im Sinne des 
BRG. anzusehen ist, legt § 12 dar. Nach dem Absatz 1 

dieser Bestimmung sind Angestellte solche Personen, die 

eine der im § 1 Abs. 1 des Versicherungsgesetzes fiir An

gestellte angefiihrten Beschaftigungen gegen Entgelt aus- 
iiben, auch wenn sie nicht versicherungspflichtig sind. Das 

Versicherungsgesetz fiir Angestellte zahlt im § 1 Abs. 1 

unter anderm auf »Betriebsbeamte, Werkmeister und andere 
Angestellte in einer ahnlichen gehobenen oder hohern 

Stellung ohne Rucksicht auf ihre VorbiIdung«. Gehórt 

danach ein Hauer, dem aushilfsweise die Tatigkeit eines 
Grubenaufsehers  ubertragen und zur Ausgabe von 

Sprengstoffen ein Sprengstofferlaubnisschein erteilt wird, 
zu den Angestellten in diesem Sinne? Das Oberbergamt 

Bonn hat diese Frage yerneint1; es fiihrt aus: es sei zwar 

dem Hauer ais vertrauenswiirdigem Mannę eine ver- 

antwortungsvolle Aufgabe ubertragen worden, aber dies 
sei nur aushilfsweise geschehen. Er sei damit noch nicht 

ais Aufseher anerkannt und in eine gehobene Stellung 

eingeriickt. Danach sei er im Sinne des Betriebsrate
gesetzes ais Arbeiter, nicht ais Angestellter zu erachten.

In § 12 Abs. 2 BRG. ist bestimmt, wer nicht ais Ange

stellter im Sinne des Betriebsrategesetzes gilt. Dort heiBt 
es u.a.: Es gelten nicht ais Angestellte Geschaftsfiihrer und 

Betriebsleiter,  soweit sie zur selbstandigen Einstellung 

oder Entlassung der iibrigen im Betriebe oder in der 

Betriebsabteilung beschaftigten Arbeitnehmer berechtigt 

sind. Unter Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsrategesetzes 
sind nach § 10 BRG. zu verstehen Arbeiter und Angestellte. 

Hat demnach ein Geschaftsfiihrer oder Betriebsleiter nur 
das Reclit, Arbeiter, nicht aber Angestellte einzustellen 

und zu entlassen, so fallt er nicht unter § 12 Abs. 2 BRG. 

und gilt ais Angestellter2, kann also zum Betriebsrat wahlen 
und gewahlt werden.

1 Bescheid des Oberbergamts Bonn vom 15. Sept. 1921. Z. Bergr. 
Bd. 6% S. 154.

* Entscheidung des Bergrevierbearaten In Halberstadt vom 20. April 1922, 
Z. Bergr. Bd. 63, S. SOS.

Auf Grund einer von einer Organisation aufgestellten 

Wahlvorschlagsliste waren Angehórige dieser Organisation 
zu Mitgliedern und Ersatzmitgliedern eines Betriebsrates 

gewahlt worden. Nun legten samtliche in den Betriebs
rat gewahlten Angehorigeti der Organisation ihr Amt 

nieder, und die ubrigen noch auf der Wahlvorschlags- 

liste stehenden Angehórigen der Organisation erklarten, 

das Amt ais Mitglied des Betriebsrates nicht annehmen zu 
wollen, so daB die ganze Listę erschópft  war. Darauf 

wurde beantragt, den Betriebsrat nunmehr durch Personen 
zu erganzen, die auf andern Wahlvorschlagslisten standen; 

ein anderer Antrag ging dahin, eine Neuwahl des Betriebs

rates anzuordnen. Das Oberbergamt und der Minister 

fiir Handel und Gewerbe entschieden, daB nach den §§ 15 
und 16 BRG. eine Erganzung des Betriebsrates aus andern 

Listen nicht in Frage kommen konne, also eine Neuwahl 
erfolgen musse1.

Zu den Erfordernissen der Wahlbarke i t  in den Be

triebsrat gehórt nach §20 BRG. auch, daB der zu Wahlende 

mindestens drei Jahre dem Gewerbezweig oder dem Berufs- 

zweig angehórt, in dem er tatig ist. Der Bergbau ist 
im Sinne dieser Vorschrift ais ein einheitlicher Gewerbe- 

und Berufszweig aufzufassen2, denn ein Bergmann, der 
im Bergbau langer ais drei Jahre auf irgendein Minerał 

tatig war, ist auch imstande, im Bergbau auf andere 

Mineralien ais Betriebsrat tatig zu sein. Es geniigt demnach, 
daB jemand, um in den Betriebsrat eines Bergwerks- 

unternehmens gewahlt zu werden, drei Jahre iiberhaupt 

in irgendeinem Bergbau tatig gewesen ist.

Den Betriebsraten steht im Rahmen der §§ 35 und 
36 BRG. eine gewisse E n t s c h a d i g u n g  zu. Diese ist 

aber nur zu gewahren, wenn der Betriebsrat seine Tatigkeit 

innerhalb seiner Zustandigkeit ausiibt Ein Betriebsrat 
hatte an Verhandlungen vor dem SchlichtungsausschuG 

teilgenommen, die sich auf Lohnstreitigkeiten zWischen 

den Arbeitnehmern und Arbeitgebern einer ganzen Reihe 

von Gruben bezogen. Das Oberbergamt Bonn3 bemerkt 

dazu: Zum Aufgabenkreise des Betriebsrats gehóre nur 
die Wahrnehmung der gemeinsanien wirtschaftlichen 

Interessen der Arbeitnehmer »dem Arbeitgeber* gegen
uber; handle es sich wie hier um eine Reihe von Arbeit

gebern, so werde von Organisation zu Organisation ver- 

handelt, wie es auch im vorliegenden Falle geschehen sei; 

der Betriebsrat habe also ais solcher mit diesen Ver- 
handlungen nichts zu tun gehabt und konne daher auch 

aus §§ 35 und 36 BRG. keine Rechte herleiten.

Wegen g r ó b l i c h e r  P f l i c h t v e r l e t z u n g  kann 

nach § 39 BRG. das Erlóschen der Mitgliedschaft eines 

Betriebsratsmitgliedes beschlossen werden. Streitig wurde 
die Frage, ob ein solches Mitglied wieder wahlbar ist. 

Im Gesetz ist nichts daruber enthalten. Es muB aber 

angenommen werden, daB fur eine geraume Zeit die 

Wahlbarkeit eines solchen Arbeitnehmers fortfallt, da 

andernfalls die Bestimmung des § 39 BRG. vóllig un- 
sinnig ware. Diesen Standpunkt nimmt ein BeschluB 

des Oberbergamts Bonn vom 8. April 19224 ein. Ein

1 BeschluB des Oberbergamts Dortmund vom 18. Jan. 1922 und Bescheid
des Ministers fur Handel und Oewerbe vora 16. M&rz 1922, Z. Bergr. Bd. 63, 
S. 500. ■

3 BeschluB des Oberbergamts Halle vom23.Juni 1922, Z.Bergr.Bd.63,S. 517.
5 Bescheid des Oberbergamts Bonn vom22. Dez. 1921, Z. Bergr. Bd,63, 

S. 157.
* BeschluB des Oberbergamts Bonn vom 8. April 1922, Z. Bergr. Bd. W, 

S. 506.
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BeschluB des Oberbergamts Dortmund vom 27. Febr. 
1922' ist derselben Ansicht und fiigt noch hinzu, daB 

ein BeschluB, durch den ein Mitglied, des Betriebsrates 

nach § 39 BRG. seines Amtes enthoben werde, Wirk- 
samkeit bis zum SchluB der Wahlperiode behalte, d. h. 

nach § 18 BRG. regelmaBig bis zum Ablauf eines Jahres 
nach der Wahl.

Nach § 50 BRG. kann unter gewissen Voraussetzungen 

durch ubereinstimmende Beschliisse mehrerer Einzel- 
betriebsrate ein G e sam tbe t r i e b s r a t  neben den Einzel- 

betriebsraten gebildet werden. Die erste Voraussetzung 
fiir die Errichtung eines Gesamtbetriebsrates ist, daB es 
sich um mehrere Betriebe handelt, die sich samtlich in 

der Hand eines Eigentiimers befinden. Unter dem »Eigen- 
tiimer« kann man hier nicht nur den formellen Eigen- 

tiirner verstehen, sondern es muB auch der Fali ais hier- 
her gehórig betrachtet werden, daB zwar formell zwei 

verschiedene Eigentumer im juristischen Sinne vorhanden 
sind, der eine Eigentumer aber derart zuriicktritt, daB 
tatsachlich und wirtschaftlich nur ein Eigentumer er

scheint, der ohne weitere Fuhlungnahme mit dem andern 

Eigentumer vollig selbstandig die Betriebs-, Wirtschafts- 
und Arbeitsverhaltnisse in dem Betriebe regelt. Der 

Begriff Eigentumer ist daher ausdehnend auszulegen2. 

Die zweite Voraussetzung fiir die Bildung eines Gesamt
betriebsrates ist, daB es sich um »gleichartige oder nach 

dem Betriebszweck zusammengehorige* Betriebe handelt. 
Eine derartige Zusammengehórigkeit ist zwischen einem 

Ziegeleibetrieb und mehreren Bergwerksbetrieben an- 

zunehmen, wenn der Ziegeleibetrieb seine Kohlen und 
Rohstoffe von den Bergwerken erhalt und die in der 
Ziegelei hergestellten Ziegel fur die Bergwerksbetriebe 

ais Baustoff nutzbar gemacht werden, damit also zur 

Fiihrung dieser Betriebe beitragen 2 Die dritte und letzte 
Voraussetzung, um einen Gesamtbetriebsrat errichten zu 

kónnen, ist, daB sich die Betriebe »innerhalb einer Ge- 
meinde oder wirtschaftlich zusammenhangender, nahe 
beieinander liegender Gemeinden « befinden. Wirtschaft- 

licher Zusammenhang mehrerer nahe beieinander liegender 

Gemeinden ist gegeben, wenn das gesamte wirtschaftliche 

Leben der Gemeinden von einer bestimmten Industrie 
beherrscht wird2.

Zu den Aufgaben der Betriebsrate zahlt § 66 BRG. in 

der Ziffer 9 unter ahderm auch die V e r w a l t u n g  der 

W e rk sw o hnung en .  Gehóren Baracken  und Le- 
digenheime auch zu den Werkswohnungen? Die Frage 
ist zu bejahen. Denn unter » Werkswohnungen sind alle 

Unterkiinfte, in denen Arbeitnehmer untergebracht sind, zu 

verstehen, nicht nur solche, die fur die Dauer geschaffen 
sind«3.

Hat der Betriebsrat ein Recht auf Mitwirkung bei der 

Verwaltung von Werkswohnungen ,  wenn nur solche 
fiir Arbeiter, nicht auch fiir Angestellte vorhanden sind? 

Diese Frage ist ebenfalls zu bejahen3. Zwar ist grundsatz- 
lich der Standpunkt zu vertreten, daB eine Mitwirkung des 
Betriebsrates bei solchen Betriebswohlfahrtseinrichtungen 

nicht in Frage kommt, die lediglich einer Gruppe von Ar-

1 BeschiuB des Oberbergamts Dortmund vom 27. Febr. 1922, Z. Bergr.
Bd. 63, S. 503.

5 Entscheidung des vorlSufigen Reichswirtschaftsrates in Berlin vom
4. Juli 1921, Z. Bergr. Bd. 63, S. 494.

3 BeschluG des Oberbergamts Halle vom 23. Juni 1922, Z. Bergr. Bd.63,
5. W .

beitnehmern zugutekommen, wahrend sie ihrer Natur nach 

sehr wohl gleichzeitig fiir Arbeiter und Angestellte hatten 
bestimmt śein kónnen. Aber bei den Werkswohnungen 

liegen die Verhaltnisse insofern anders, ais in der Regel 
besondere Wohnungen fiir Arbeiter und fiir Angestellte 

vorhanden sind, und es in der Regel nicht vorkommt, dafi 
Arbeiter in Wohnungen fiir Angestellte und Angestellte 

in Wohnungen fur Arbeiter eingewiesen werden. Es kann 
nicht dem Willen des Gesetzes entsprechen, wenn die Mit

wirkung des Betriebsrates bei der Verwaltung von Arbeiter- 
wohnungen davon abhangig gemacht wird, daB auch 
Wohnungen vorhanden sind, die lediglich fiir Angestellte 

dienen.
Ist endlich der Betriebsrat berechtigt, bei der Verge- 

bung  von Werkswohnungen  im einzelnen Falle mit- 
zuwirken? Diese Frage ist zu verneinen'. Unter Verwaitung 
der Werkswohnungen 'ist nur die Aufsteliung allgemeiner 
Verwaltungsgrundsatze zu verstehen; so kann der Betriebs

rat auch bei der Festlegung von Richtlinien fiir Vergebung 
von Werkswohnungen mitwirken, nicht aber bei der Ver- 

gebung einer einzelnen Werkswohnung. Ware dies der 

Fali, dann konnte ein Betriebsrat ja einen Streit wegen 
Besetzung einer Werkswohnung vor den Schlichtungsaus- 

schuB bringen.
Ein Betriebsrat hatte, gestutzt auf die §§ 71 und 72 

BRG. und den § 2 des Gesetzes iiber die Betriebsbilanz 
und die Betriebsgewinn- und -verlustrechnung vom 
5. Febr. 1921, vom Unternehmer Auskunft dariiber ver- 

langt, wieviel 1 cbm Abraum einer Firma koste, wie hoch 

sich der Selbstkostenpreis fur einen Wagen Rohkohle (7,3 hl) 
bis zur Fabrik belaufe, und wie hoch der Selbstkostenpreis 
fiir 1 t PreBkohle bis zum Versand sei. Der Unternehmer 

verweigerte die Auskunft. Das Oberbergamt2 entschied 
zugunsten des Unternehmers mit folgenden Ausfiihrungen: 

§ 71 Abs. 1 BRG. bestimme lediglich eine Auskunfts- 
pflicht des Unternehmers iiber die »den Dienstvertrag und 

die Tatigkeit der Arbeitnehmer beriihrenden Betriebsvor- 
gange«. Unter solchen Betriebsvorgangen seien nur Um- 

stande zu verstehen, welche die technische Seite des Unter- 

nehmens betrafen; dazu konne man aber die genannten 
drei Fragen nicht rechnen. § 71 Abs. 2 BRG. bestimme 
ferner, daB der Unternehmer vierteljahrlich einen Bericht 

»iiber die Lage und den Gang des Untemehmens und des 
Gewerbes im allgemeinen und iiber die Leistungen des 

Betriebes und den zu erwartenden Arbeitsbedarf« zu 

erstatten habe; aber dieser Bericht betreffe nur allgemeine 
Fragen, er brauche sich nicht auf einzelne geldliche Er

gebnisse einzelner bestimmter Arbeiten innerhalb des 
Betriebes zu erstrecken. Endlich sei der Unternehmer zwar 

nach § 72 BRG. und § 2 des Gesetzes uber die Betriebs
bilanz und die Betriebsgewinn- und -verlustrechnung vom 

5. Febr. 1921 verpflichtet, eine Betriebsbilanz und eine 
Betriebsgewinn- und -verlustrechnung vorzulegen; er habe 

nach diesen Vorschriften auch die Pflicht, iiber die Bedeutung 
und die Zusammenhange der einzelnen Bilanzposten Aus

kunft zu geben, die sich auf die Unterlagen der Bilanz, wie 
Inventar, Rohbilanz, Kontokorrentkonto, Betriebs- und 
Handlungsunkosten, zu griinden habe. Die drei an den 

Unternehmer gerichteten Fragen gingen aber iiber den

1 BeschluB des Oberbergamts Halle vom 19. Jan. 1922, Z. Bergr. Bd.63, S.I58,
1 Bescheid des Oberbergamts Bonn vom 15, Febr. 1922, Z- Bergr. Bd. 63

S. 502.
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Rahmen dieser Auskiinfte hinaus; sie bezdgen sich nicht 

auf die in der Bilanz darzustellenden Ergebnjsse des ge

samten Unternehmens, sondern auf die Kosten einzelner 
bestimmter Teilleistungen innerhalb des Betriebes.

Ein Unternehmer hatte sich geweigert, eine Betr iebs- 

b i l a n z  und eine Betriebsgewinn- und -verlustrechnung 
vorzuIegen, mit der Begriindung, die Mitglieder des Betriebs- 

rates hatten erklart, da sie die Zahlen nicht verstehen 

konnten, seien sie gewillt, sich Aufzeichnungen zu machen, 
um Dritte zu befragen, was aus den Zahlen zu entnehmen 

sei. Das Oberbergamt vertrat hier folgende Ansicht1: 

Wenn die Aufzeichnungen der Mitglieder des Betriebsrates 
nur dazu dienen sollten, damit diese an der Hand der 

Aufzeichnungen besser den Erorterungen folgen konnten, 

so sei dagegen nichts zu ęrinnern, da dieses Verfahren 
praktisch sei. In einem solchen Falle sei der Unternehmer 

nicht berechtigt, die Vorlage der Bilanz und der Rechnung 
zu yerweigern. Sollten die Aufzeichnungen dagegen dazu 

fuhren, Dritten einen Einblick zu geben, so wurden die 

Aufzeichnungen gegen § 72 Abs. 2 BRG. verstoBen, da 
durch sie die Pflicht zur Geheimhaltung verletzt werde. 

In diesem Falle sei der Unternehmer nicht verpflichtet, 

die Bilanz und die Rechnung dem Betriebsrat zu unter- 
breiten. Der Unternehmer konne sich im ubrigen, wenn 

Aufzeichnungen gemacht wurden, dadurch schutzen, daB 

er sich von den Mitgliedern des Betriebsrates die Zu- 

sicherung geben lieBe, ihm die Aufzeichnungen bei SchluB 
der Besprechung auszuhandigen.

Es war die Frage streitig geworden, ob Betriebsrats- 

mitglieder -  abgesehen von besondern Ausnahmefallen — 
berechtigt seien, d ie  G r u b e n b a u e  ohne  Beglei- 

t u n g  e ine r  A u f s i c h t s p e r s o n  zu be fahren .  Das 

Oberbergamt Breslau2 verneint die Frage, da sich eine 
solche Berechtigung von Mitgliedern des Betriebsrates 

aus den Richtlinien uber die Reglung der Tatigkeit der 

Betriebsrate vom 10. Nov. 1920 nicht ergabe. Es weist 
darauf hin, daB sogar den Sicherheitsmannern nach § 80 fg 

Abs. 1 ABG. dieses Recht nicht zugestanden hatte, obwohl 

den Sicherheitsmannern nach den Voraussetzungen fur 
ihre Wahlbarkeit sowie mit Rucksicht auf die Beschrankung 

ihrer Aufgaben auf die Steigerabteilungen, in denen sie 

zu arbeiten gehabt hatten, fiir die Wahrnehmung der Be- 

fahrungen im Interesse der Sicherheit des Betriebes reichere 
Erfahrung und gróBere Sachkenntnis zur Seite gestanden 

hatten. Das Oberbergamt kommt zu dem SchluB, Ziffer.5 

der vórgenannten Richtlinien konne nach der ganzen 

Sachlage nur so verstanden werden, daB die Allein- 
befahrungen auf ausnahmsweise durch ganz besonders

1 Entscheidung des Oberbergamts Bonn vom 21. April 1922, Z . Bergr 
Bd. 63, S. 508.

1 Entscheidung des Oberbergamts Breslau vom 7. Juni 1922, Z. Bergr. 
Bd. 63, S. 513.

U M S
Methan- und Kohlensaureausbruche 

im Steinkohlenbergbau Frankreichs und ihre Bekampfung1.
Die zahlreichen, z. T. sehr heftigen Methan- imd Kohlen

saureausbruche, unter denen der franzósische Steinkohlenberg-

1 Nach den Mitteilungen des franzosischen Ausschusśes zur Erforschung 
von plotalichen Methan- und Kohlensaureausbruchen im Steinkohlenbergbau. 
Rev. ind. min. 1923, S. 1,

zwingende Umstande gerechtfertigte Falle eingeschrankt 
bleiben miiBten, namentlich auf die Falle, in denen es aus

geschlossen sei, den Wunsch des Betriebsratsmitgliedes 

nach Begleitung durch eine Aufsichtsperson so zeitig zum 

Ausdruck zu bringen, daB der dem Sicherheitsinteresse 
dienende Zweck der Befahrung nicht durch die mit der 

Heranziehung der Aufsichtsperson bedingte Verzogerung 
vereitelt werden konnte.

Eine A r b e i t s o r d n u n g ,  die mit gesetzlichen Be

stimmungen zwingenden Rechts nicht in Einklang gebracht 
werden kann, muB beanstandet werden, selbst wenn ein 

Spruch des Schlichtungsausschusses sie festgesetzt hat1, 

denn die gesetzlichen Vorschriften mussen unter allen 
Umstanden in erster Linie beriicksichtigt werden.

Unterliegen die bei den preuBischen Oberbergamtern 

bestellten Be irate  aus dem Kreise der Arbeitnehmer der 
Versicherungspflicht nach dem Versicherungsgesetz fiir 

Angestellte? Das Direktorium der Reichsversicherungsan- 

stalt2 hat sich fiir die Versicherungspflicht entschieden. 
Es reiht die Beirate ein unter § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Ver- 

sicherungsgesetzes fiir Angestellte vom 20. Dez. 1911, da 

eine wirtschaftliche Abhangigkeit der Beirate wegen des 
Entgelts, das sie bekamen, gegeben sei, eine persónliche 

Abhangigkeit — wenn auch nicht in dem Umfange wie 

bei den Beamten — vorliege und die Tatigkeit der Bei
rate ais eine gehobene zu bezeichnen sei.

Einen Bergmann hatte die Armenverwaltung, da er 

erkrankt war, einem Krankenhaus iiberwiesen; die Armen- 
verwaltung verlangte darauf vom Knappschaftsverein den 

Ersa tz  der K r an k e n h a u s p f l e g e k o s t e n .  Der 

Knappschaftsverein iibernahm diese Kosten nachtraglich 

und zahlte dem Bergmann das satzungsmaBige Hausgeld. 

Der Bergmann war damit nicht zufrieden, sondern wollte 
das volle Krankengeld haben. Sein dahingehender Antrag 
wurde jedoch zuriickgewiesen. Das Oberschiedsgericht3 
fiihrte aus: Nach den Satzungen des in Frage stehenden 
Knappschaftsvereins konnten an Stelle der Krankenpflege 

und des Krankengeldes Kur und Verpflegung in einem 

Krankenhause gewahrt werden. Diese Kur und Ver- 

pflegung in einem Krankenhause sei gewahrt worden 
und damit entfalle der Anspruch auf das Krankengeld. 

Allerdings habe der Knappschaftsverein sich erst nach 

AbschluB der Krankenhauspflege dafiir entschieden, diese 

zu gewahren; aber dieser Umstand sei unerheblich, da 

dem Knappschaftsverein das Recht eingeraumt werden 

miisse, sich auch noch nachtraglich fiir die Gewahrung 

der Krankenhauspflege zu entscheiden. (SchluB f.)

1 ErlaB des Mitiisters fur Handel und Gewerbe vom 20. Mai 1922, Z. Bergr. 
Bd. 63, S. 513-

aSchreiben des Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt fur An- 
gestellte vom 13. Jan. 1920, Z. Bergr. Bd. 63, S. 159.

* Entscheidung des Oberschiedsgerichts in Knappschaftssachen vora 
25. Okt. 1921, Z. Bergr. Bd. 63, S. 147.

H A  U .

bau, besonders im Becken von Gard (Sudfrankreich), in den 

letzten 40 Jahren zu leiden hatte, fiihrten im Jahre 1913 zur 

Einsetzung eines Arbeitsausschusses, dem die Aufgabe zufiel, 

eine genaue Statistik aller bisherigen Gasausbruche nach Art 
und Zahl aufzustellen, auf Grund der Erfahrungsergebnisse 

das Auftreten plotzlicher Gasausbruche nach wissenschaft- 

lichem Yerfahren planmaBig zu erforschen und schlieBlich mit
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Hilfe der gewonnenen Erkennłnisse umfassende Vorsichts- 

maBnahmen fiir die gefahrdeten Orubenbetriebe zu treffen 

Aus dem Bericht des franzosischen Ausschusses ist nachstehend 

das Wesentiiche kurz wiedergegeben,

Die s tat i s t i schen Ubers i ch t en  (s.die Zahlentafeln 1—3) 

lassen erkennen, daB die Zahl der durch Gasausbriiche erfolgten 

Verungliickungen erheblich zuriickgegangen ist. Wahrend in 

der Zeit von 1879-1899, also in 21 Jahren, bei insgesamt 

100 Gasausbruchen 36 Verungliickungen zu verzeichnen waren, 

entfallt in der Zeit von 1920/21 auf 122 Gasausbriiche nur 

1 Verungliickung. Diesen bemerkenswerten Riickgang in der 

Zahl der Verungliickungen schreibt der AusschuB in erster Linie 

der Anwendung der sogenannten Erschutterungsschusse zu2.

Z a h l e n t a f e l  1. Plótzliche Kohlensaureausbriiche.

1879- 1899 1900-1909 1910-1919 1920-1921
Ins*

gesamt

Zahl der Ausbruche 23 451 523 110 1107
Davon waren mit 

Verungliickungen 
von Arbeitern ver- 
bunden . . . . 5(21,7%) 4(0,9%) 5(0,9°/o)

14

(1,3%)

100
Zahl der Verun- 

gliickten . . . 34 31 35 —

Zah l en t a f e l  2. Plótzliche Methanausbriiche.

1886-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1921 Ins
gesamt

Zahl der Ausbruche 77 170 240 12 499
Davon waren mit 

Verungluckungen 
von Arbeitern ver- 
bunden . . . . 1(1,3%) 7(4,1 °/„) 2(0,8»/0) 1(8,3%)

11
(2,2%)

22
Zahl der Verun- 

gliickten . . . 2 16 3 1

Zah l en t a f e l  3. Zusammenfassung derVerungliickungen 

durch Methan- und Kohlensaureausbriiche.

1879- 1899 1900-1909 1910-1919 1920-1921
Ins

gesamt

Gesamtzahl derVer- 
gluckten . . . 36 47 38 1 122

Davon entfallen auf 
je 10000 Arbeiter 
jahrlich . . . . 2,2 6,1 4,7 0,06 3,7

Die zweite Aufgabe des franzosischen Ausschusses um- 

faBte die geo l og i s c he  Un t e r s u chu n g  der von plótzlichen 

Gasausbruchen heimgesuchten Steinkohlenflóze sowie die 

Erforschung der die Gasausbriiche kennzeichnenden physika- 

Hschen und chemischen Bedingungen und Begleiterscheinungen. 

Alle bisherigen Beobachtungen sowohl inSiidfrankreich ais auch 

in Niederschlesien3, Belgien, Ungarn und Britisch-Kolumbien 

deuten darauf hin, daB ein enger Zusammenhang zwischen 

dem Auftreten von Gasausbruchen und den tektonischen Ver- 

haltnissen insofern besteht, ais sie vorzugsweise an mehr oder 

weniger stark gestórte Schichteji, an Bruchzonen gebunden 
sind. Dagegen scheint die Teufe eine untergeordnete Rolle 

zu spielen, wenn man sie auch ais begunstigendeń Faktor an- 

sehen kann. Vereinzelt haben im Becken von Gard Ausbruche 

schon bei 125 m Teufe stattgefunden, in der Regel traten sie 

bei 200-500 m Teufe auf. Auch die auBere Beschaffenheit 

der Kohle gibt keinen sichern Anhalt fur ihre gróBere oder

1 In Deutschland hat der KohlensSureausbruch auf der cons. Sophie-Grube
in Niederschlesien am 22. April 1921 ebenfalls Veranlassung zur Bildung eines 
Arbeitsausschusses zur Untersuchung der KohlensSureausbruche im nieder- 
schlesischen Steinkohlenbezirk gegeben, s. Oluckauf 1923, S. 505.

3 vgl. K i r st :  Das Auftreten plótzlicher Gasausbriiche in Oruben und 
ihre Bekarapfung durch sogenannte Erschutterungsschusse, Gluckauf 1923, S. 13.

3 vgl. W e i S l e d e r :  Der KohlensSureausbruch auf der cons. Sophie-Grube 
t>ei Lehmwasser am 22. April 1922, Gluckauf 1923, S. 506.

geringere Neigung zu Gasausbruchen. Man hat zwar fest- 

gestellt, daB es sich in der Mehrzahl der Falle um weiche, 

bróckelige Kohle von z. T. schwammigem Gefiige handelt, 

indessen sind ebenso sicher heftige Kohlensaureausbriiche in 

auBerst harter Glanzkohle nachgewiesen worden. Ais Tat

sache kann gelten, daB unter den gleichen tektonischen und 

Abbauverhaltnissen manche Flóze in hohem MaBe zu Gas

ausbruchen neigen, wahrend andere frei davon sind.

Ein wichtiger EinfluB ist nach den Beobachtungen des Aus

schusses der petrographischen Beschaffenheit der hangenden 

Gebirgsschichten zuzuschreiben. Besonders die Methanausr 

briiche haben sich vorwiegend in Flózen ereignet, die in Sand- 

steinschichten eingebettet sind oder dereń Hangendes von 

Sandsteinbanken gebildet wird. Ebenso gefahrlich wie Kohlen- 

flóze sind Kohlenschieferbanke.

Die naheliegenden Versuche, aus der durch normale Ent

gasung freiwerdenden Gasmenge Schlusse auf die Gefahrlich- 

keit des Flózes zu ziehen und den mit dem Manometer im 

KohlenstoB gemessenen Gasdruck ais Hinweis auf einen 

bevorstehenden Ausbruch zu benutzen, haben keine zuver- 

lassigen Ergebnisse gezeitigt.

Auffallend ist, daB selbst in der Nahe offener Strecken, 

sogar in weicher und bróckeliger Kohle noch ganz unerwartet 

Ausbruche erfolgen.

Gewisse auBere Anzeichen lassen zwar im allgemeinen 

bei erhóhter Aufmerksamkeit die Belegschaft vor Ort die 

bevorstehenden Gasausbriiche erkennen. Diese pflegen sich 

dann aber sehr schnell zu entwickeln. In der Regel nimmt 

man ein Krachen und Knistern im KohlenstoB wahr, oft auch 

ein von stoBweisem Ausstrómen von Gas und Ausblasen von 

Kohlenstaub herriihrendes zischendes Gerausch. Anzeichen, 

die sich bereits friiher bemerkbar machen und daher ais War- 

nung fiir die Belegschaft auBerordentlich wichtig sein kónnen, 

sind Anderung der Beschaffenheit der Kohle, besonders ihrer 

Hartę, und — bei Kohlensaureausbruchen — erhebliche Tem- 

peraturschwankungen in den Bohrlóchern.

Der franzósische AusschuB hat versucht, die bei einem 

Gasausbruch wahrend der ersten Minuten freigewordenen Gas- 

mengen zu der herausgeworfenen Kohlenmenge in Beziehung 

zu bringen. Es hat sich jedoch ergeben, daB eine wissen- 
schaftlich genaue Bestimmung der Gasmengen fast ebenso 

unmóglich ist wie die einwandfreie Berechnung der heraus- 

geschleuderten Kohlenmassen, von denen ein erheblicher Teil 

aus feinstem Staub und Grus besteht. Die bisher gemessenen 

Gas- und Kohlenmengen weisen, besonders bei Methanaus- 

briichen, groBe Schwankungen auf, so daB ein regelmaBiges 

Abhangigkeitsverhaltnis zwischen beiden kaum angenommen 

werden kann.

Betrachtet man die durch plótzliche Gasausbriiche ent- 

standenen Hohlraume, so findet man, daB sie durchweg ganz 

unregelmaBige Formen aufweisen, und daB ihr Rauminhalt 

unter Berucksichtigung eines entsprechenden Schuttungsver- 

haltnisses der ausgeworfenen Kohlenmassen haufig weit kleiner 

ist ais der der Kohle, die mitunter von einer bis zu 20 cm 
dicken Staubschicht bedeckt ist.

Am gefahrdetsten sind Vorrichtungsbetriebe, wahrend die 
Gewinnungsarbeiten, namentlich Abbaue mit breitem Blick, 

im allgemeinen weniger und unter schwachern Ausbriicheii 

zu leiden haben. Bemerkenswert ist die Tatsache, daB auf 

den in Frage kommenden franzosischen Gruben nur aus- 
nahmsweise bei Bohrarbeiten Gasausbriiche erfolgt sind. In 

den meisten Fallen traten sie beim Abtun von Schussen im 

unverritzten Feld auf.

Uberblickt man die Erfahrungsergebnisse vom Standpunkt 

des Geologen, so erkennt man den hervorragenden Anteil, 

den der Gebirgsdruck am Zustandekommen von Kohlensaure- 

und Methanausbruchen hat. In welcher Weise er sich aber,
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physikalisch belrachtet, auswirkt, ist noch wenig geklart. Auf 

Gebirgsbewegungen ist ohne Frage das rollende und krachende 

Oerausch zuriickzufiihren, von dem Oasausbrtiche in der Regel 

begleitet werden, ferner das raumliche MiBverhaltnis zwischen 

den herausgeworfenen Kohlenmassen und den entstandenen 

Hohlraumen. SchlieBlich ist ein weiterer klarer Beweis fiir 

den EinfluB des Gebirgsdruckes die Tatsache, dafi sich seine 

langsame, kiinstliche Entfesselung durch Abbauverfahren mit 
breitem Blick und langsamem Fortschreiten ais sehr gute 

Vorbeugungsmafinahme bewahrt hat. Es ware aber falsch, 

wollte man das Auftreten von plótzlichen Gasausbruchen all- 

gemein ais gewóhnlichen Enispannungsvorgang des Gebirges 

auffassen, bei deni unter Uinstanden eine Zermalmung weniger 

widerstandsfahiger Schichten stattfindet. Ungelóst bleibt dabei 

immer die Frage, wolier die auBerordentlich groBen Mengen 

der freiwerdenden Gase kommen und was ihr plotzliches 

Auftreten veranlaBt. Man wird vielinehr ais Grundlage dieser 

Erscheinung die jeweilige Beschaffenheit der Kohle und ihre 

Fahigkeit, eine physikalische oder chemische Zustandsanderung 

einzugehen, -annehmen miissen. Die hierdurch verursachte 

Erhóhung des Druckes der eingeschlossenen Gase diirfte in 

Verbindung mit einer von auBen her wirkenden mechanischen 

DruckauBerung (Gebirgsdruck) der Hauptgrund fiir die Ent- 

spannung der Gase sein..

Um aus diesen Erkenntnissen die Nutzanwendung zu 

ziehen, wird man entweder eine allmahliche Entspannung des 

Gebirgsdruckes und der eingeschlossenen Gase anstreben, 

und zwar durch Vorbohren, besonders im unverritzten Feld, 

oder durch Verlangsamung des Abbaubetriebes oder auch durch 

vorhergehenden Abbau weniger gefahrlicher Floze, so daB die 

zu Ausbriichen neigenden Zeit zur Entgasung haben, oder 

aber man wird grundsatzlich durch Anwendung sogenannter Er- 

schiitterungsschusse unter strengster Beachtung entsprechender 

VorsichtsmaBnahmen eine vo!lstandige, rasche Entspannung 

lierbeizufiihren suchen.

Auf Grund seiner Erfahrungen und Forschungsergebnisśe 

schreibt der franzósische AusschuB fur die durch Methan- und 

Kohlensaureausbriiche gefahrdeten Betriebe eine Reihe von 

S i che r he i t smaBrege l n  vor‘, wobei er zwischen Gruben 

mit heftigen Gasausbruchen und solchen mit Ausbriichen 

von mittlerer oder geringerer Heftigkeit unterscheidet. ,

Zunachst wird der Bergmann auf die deutlich wahrnehin- 

baren auBern Merkmale fiir Gasausbruche hingewiesen 

(Stórungszonen, Gebirgsbewegungen, plótzliche Gasansamni- 

lungen, Beschaffenheit der Kohle usw.). Nicht erwahnt wird 

hierbei die in Niederschlesien gebrauchliche MaBnahme der 

Temperaturmessungen in Kohlensauregruben.

Es folgt eine Reihe von Vorschriften fur die Aus- und 

Vorrichtungsbetriebe, in denen die Hereingewinnung grund
satzlich nur d*urch elektrisch zu ziindende Erschiitterungsschusse 

unter Ve'rmeidung des Gebrauches der Keilhaue erfolgen soli.

1 vgl. die fur Niederschlesien erlassenen Sicherheitsvorschrif!en, Fcst- 
schrift zum Bergmamislag Breslau 1913, Bd.3, S. 123und 156; W e i B l e d e r ,  
a a. O. S. 507 und 510.

W I R  T S C H A
Kolilengewinnung und -ausfuhr GroBbritanniens 

im Juni 1923.

In der ersten Halfte dieses Jahres belief sich die K o h l e n 

f ó rderung auf 140,8 Mili. 1.1 oder 17,57 % mehr ais in der ent- 

sprecheiiden Zeit des Vorjahres. Auf Grund des Ergebnisses 

der ersten sechs Monate berechnet sich fiir das ganze Jahr eine

Fiir die Ausfuhruhg der Sprengarbeit wird eine genaue SchieB- 

ordnung und eine scharfe Beaufsichtigung der SchieBmeister 

durch Aufsichtsbeamte vorgeschrieben. Besonderer Wert wird 

auf den sorgfaltigen Ausbau etwaiger durch Erschutterungs- 

schusse entstandener Hohlraume gelegt. Fiir Gruben mit 

heftigen Gasausbruchen besteht die grundsatzliche Anordnung, 

daB alle Erschiitterungsschiissc vom Tage her geziindet werden, 

nachdem die gesamte Belegschaft die Grube verlassen hat. 

Besondere Anweisungen regeln hier, ebenso wie in Nieder

schlesien, die Lademengen und die Reihenfolge der Schiisse, 

die VorsichtsniaBnahmcn, unter denen die Befahrung der ver- 

schiedenen Órter nach dem Abtun der Schiisse stattzufinden 

hat, sowie die Behandlung von Versagern. Bei Gruben mit 

weniger heftigen Gasausbriichen sind Ziindstellen untertage 

zugelassen, die so angelegt sein mussen, daB sie im Falle des 

Zuruckdrangens des Frischwetterstromes vom Gas nicht er- 

reicht werden konnen. Lage der Ziindstelle und Sammelplatz 

fiir die Belegschaft werden vom Aufsichtsbeaniten bestimmt. 

Die Vorschriften fiir die Bewetterung und Beleuchtung decken 

sich im allgemeinen mit denen anderer bekannter Ausbruch- 

gebiete. Sonderbarerweise ist keine Bestimmung fur die 

Bereitstellung von Rettungsgeraten getroffen. Dagegen wird 

der Sonderbewetterung der Zufluchtsorte mit Hilfe von Druck

luft groBe Bedeutung beigemessen. In Vorrichtungsbetrieben 

soli man sich durch Vortreiben von Bohrlóchern uber die zu 

durchfahrenden Schichten moglichst Klarheit verschaffen. Be

triebe, in denen auf Grund auBerer Anzeichen Gasausbruche 

zu befiirchten sind, mussen sofort unter Gefahrmeldung an 

die Aufsichtsbeaniten geraumt werden.

Fur Abbaubetriebe kommt in Frage, bei mehreren Flózen 

das ais weniger gefahrlich erkannte zuerst abzubauen. Ge- 

birgsdruckauBerungen sind scharf zu beobachten. Bei storungs- 

freiem Gebirge ist der Abbau ohne besondere Vorsichts- 

maBnahmen nur innerhalb eines engmaschigen Netzes von 

Vorrichtungsstrecken gestattet. Im iibrigen wird auch fiir den 

Abbau die Anwendung von Erschiitterungsladungen unter 

denselben Bedingungen und VorsichtsmaBregeln wie bei der 
Vorrichtung empfohlen. Zur Herbeifuhrung einer alltnahlichen 

Entspannung des Gebirgsdruckes soli in sehr gefahrdeten 

Flózen die Schnelligkeit im Vorrucken des StoBes eine be

stimmte Erfahrungsgrenze nicht iiberschreiten und die Lange 

der AbbaustóBe nicht unter einem bestimmten Betrage bleiben. 

Fiir den Abbau machtiger F15ze kommt der Scheibenbau in 

Betracht, bei dem die einzelnen Scheiben von unten nach oben 

zum Verhieb gelangen. Besondere Vorsicht ist beim Auffahren 

derTeilsohlenstrecken fiir den Fali geboten, daB im Hangenden 

das Flóz noch unverritzt ist.
Zum ■ SchluB verlangen die Sicherheitsvorschriften einen 

SonderriB, iń den alle Punkte, wo plótzliche Gasausbruche 

stattgefunden haben, eingetragen werden sollen. Zeitpunkt 

und die wichtigsten Nebenumstande, besonders die Menge 
der herausgeschleuderten Kohlenmassen, sind in ein dem 

RiB beizugebendes Verzeichnis einzutragen.
Dipl.-Ing. E. K i r s t ,  Charlottenburg.

F T L I C H  E S.
Kohlengewinnung von 282 Mili. t, womit das letztjahrige Er

gebnis um 30 Mili. t uberschritten ist und die Zahlen des 

letzten Friedensjahres annahernd erreicht sind.

Die B r enns t o f f a us f uh r  war im Juni wesentlich kleiner 

ais im vorausgegangenen Monat, und zwar zeigte die Ausfuhr 

von Kohle bei 6,59 Mili. t einen Abfall von 1,28 Mili. t oder
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Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der wóchentlichen 

KohlenfSrderung GroBbriianniens.

1922 1023

Woche 
endigend am

1 .1
Woche 

endigend ani
1. t

7. Januar . . 3 674 000 6. Januar . , 4 384 300
14. łł 4 719100 13. Ił . . 5 607 300
21. łł * ' 4 560 500 20. łł ’ • 5 583 400
28. łł * » 4 738 700 27. łł • • 5 644 200
4. Februar. . 4 803 100 3. Februar. . 5 601 200

11. ł> 4 912 500 10. Jł , • • 5 566 900
18. łł * * 5 000 800 17. łł • * 5 559 600
25. łł 5 046 600 24. łł * • 5 519100
4. Marz . . . 5 038 900 3. Marz. . . 5 565 600

11. łł • 4 995 900 10. łł * * • 5 713 000
18. łł * • * 4 956 900 17. łł * • 5 721 000
25. łł • 4 929 300 24. łł * • * 5 703 000

1. April. . . 4 825 400 31. łł * • 4 873 900
S. Ił 4 961 700 7. April. . . 3 940 900

15. łł 4 383 800 14. jj . . . 5 776 600
22. ,, . . . 3 543 900 21. łł * * 5 824 900
29. łł 5 160 100 28. łł • • • 5 721 200
6. Mai . . . 4 766600 5. Mai . . . 5 327 000

13. łł . . . 4 945 200 12. 5 603 400
20. łł . . . 4 804 100 19. łł . . . 5 796 600
27. „  . . . 4 629 600 26. 3 737 000
3. Juni . . . 4 440 900 2. Juni . . . 5 727 000

10. łł * 2 681 800 9. łł 5 654 300
17. „  . . . 4 350 200 16. Jł • • 5 651 100
24. jj * . . 4 353 900 23. Jł . . . 5 588 200

1. Juli . . . 4 530 000 30. „  . . . 5 400 700
8. łł . . . 4 597 800 7. Juli . . . 5 305 800

15. ff • • * 4 626 700 14. łł * * * 5 041 900
22. łł . . . 4 390 800 21. ,, . . . 4 601 000

ZUS. 133 368 900 zus. 155 740 100

16,21 °/0, dagegen hielt sich die Koksausfuhr (-3000 t) an- 

nahernd auf der Hóhe des Vormonats, und die Ausfuhr von 

PreBkohle hatte bei 127 0001 sogar einen Zuwachs um 34 000 t 
zu yerzeichnen.

Abb. 1. Entwicklung der Kohlenausfuhr GroBbritanniens 
(einschlieBlich Koks und PreBkohle).

Z a h l e n t a f e l  2. GroBbritanniens Kohlenausfuhr 

nach Monaten.

Kohle Koks
PreB
kohle

Kohle usw. 
fiir Dampfer im 

ausw. Handel

1000 1 .1

Monats-Durch-
schnitt 1913 . 6 117 103 171 1 753

1921 . 2 055 61 71 922
1922 . 5 350 210 102 1 525

1923
Januar . . . . 5 612 275 111 1 720
Februar . . . 5 903 253 71 1 405
Marz . . . . 7 180 256 36 1 446
April . . . . 6S41 263 71 1 428

7 864 225 93 1 561
6 589 222 127 1 562

In der seit Jahresbeginn aufsteigenden Entwicklung der 

Prei se ist im Juni ein Ruckschlag eingetreten; bei 1 £ 7s Id  
ergibt sich gegen den vorausgegangenen Monat eine Abnahme 

des Durchschnittspreises von Kohle um 5 d.

Z a h l e n t a f e l  3. Englische Kohlenausfuhrpreise 

1913, 1922 und 1923 je 1. t.

Monat
1913 

£  s d £

1922 

s d £

1923 

s d

Januar .................... — 13 8 1 3 9 1 2 5
Februar . . . . -  13 8 1 2 1 1 3 2
Marz . . . . . —  13 10 1 2 3 1 4 7
A p r i l .................... — 14 2 1 2 8 1 6 1

— 14 2 1 2 11 1 7 7
— 14 3 1 2 6 1 7 2

J u l i ......................... — 14 1 1 2 0
A ugus t.................... — 14 — ■ 1 2 5
September . . . — 14 — 1 2 11
Oktober . . . . — 14 — 1 2 7
November — 14 1 1 2 7
Dezember . . . — 14 1 1 2 6

£

\
\
\

\

\ / i
*

\

\ *r
\

\
0

1913

Jsn. Febr. Harz A prilfiat Jun i Ju /i AugSept.OHt. Nor. Oez.

Abb. 2. Kohlenausfuhrpreise 1913 und 1921 — 1923.

Die Verteilung der A u s f u h r  von Kohle nach Landern 

ist in der folgenden Zahlentafel zur Darstellung gebracht. Fur 

das erste Halbjahr ergibt sich danach eine Steigerung der 

Ausfuhr von Kohle gegen den gleichen Zeitraum 1922 von 

27,2 auf 39,S Mili. t. Den gróBten Zuwachs yerzeichnet
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Deutschiand mit 5,1 Mili. t, an zweiter Stelle steht Frankreich 

mit einem Mehrbezug von 2,9 Mili. t. In erheblichein Umfang 

sind aufierdem noch gewachsen die Beziige von Belgien 

(+ 2,09 Mili. t), Italien (+900 000 t), Schweden (+ 436 000 t) 

und Danemark (+ 283 000 t). Einem Riickgang des Bezuges an 

britischer Kohle begegnen wir in der ersten Jahreshalfte 1923

Z a h l e n t a f e l  4. Kohlenausfuhr nach Landern.

Bestimmungs-
land

1913

Juni 

| 1922 | 1923

Januar— 

1913| 1922

Juni 

| 1923

±1923
gegen
1913

in 1000 1.1

Agypten . . . 210 119 32 1513 924 1 760 _ 753
Algerien . . . 93 58 124 671 523 629 — 42
Argentinien . . 298 164 31 1807 935 1054 753
Azoren und Ma- i

deira . . . 14 13 6 92 51 42 50
Belgien . . . 135 154 605 1072 1382 3475 ■2403
Brasilien . . . 171 115 3 1022 454 444 — 578
Britisch-Indien . 15 78 10 106 714 55 _ 51
Kanar. Inseln . 69 36 57 617 266 329 _ 288
Chile . . . . 71 14 25 365 40 30 _ 335
Danemark . . 199 203 237 1462 1164 1447 — 15
Deutschiand . . 772 890 1165 4285 2823 7964 + 3679
Frankreich . . 1062 982 1632 6419 6617 9510 + 3091
Franz.-West- .

afrika . . . 18 10 88 89 59 164 + 75
Gibraltar . . . 19 23 10 188 354 248 + 60
Griechenland 55 28 43 323 198 260 63
Holland . . . 148 968 463 1027 2533 2705 + 1678
Italien . . . . 777 467 620 4708 3061 3967 741
Malta . . . . 35 13 20 377 81 148 - 229
Norwegen . . 158 100 101 1178 820 835 — 343
Portugal . . . 112 81 75 627 407 416 _ 211
Portug.-West-

afrika . . . 16 14 12 139 124 119 — 20
RuBland . . . 702 79 64 2144 160 151 — 1993
Schweden. . , 354 187 258 2099 986 1422 — 677
Spanien . . . 221 115 76 1293 854 584 — 709
Uruguay . . . 61 49 134 360 291 348 — 12
andere Lander . 221 234 698 1543 1363 2703 + 1160

zus. Kohle 6006 4794 6589 35526 27184 39809 + 4283
dazu Koks . . 75 151 222 500 925 1494 + 994

PreBkohle 185 139 127 1022 672 509 - 513

insges. 6266 5084 6938 37048 28781 41812 + 4764

Kohle usw. fiir 
Dampfer im 
ausw. Handel 1721 1533 1562 10087

i

8851 1 9122 + 271

Wert der Ge- 1 
samtausfuhr . j 4466 |5777

in

9714 |

1000 £

25839 133067 i 54238 I+2S399

im Vergleich mit der entsprechenden Zeit des Vorjahres vor 

allem bei Britisch-Indien ( —659 000 t), Spanien ( — 270 000 t), 

Agypten (—164 000 t), Gibraltar (-106 000 t). An Koks wurden 

in der ersten Jahreshalfte bei 1 494 000 t 569 000 t oder 61,51 % 

mehr ausgefiihrt ais in den ersten sechs Monaten von 1922. 
Die starkę Erhóhung der Koksausfuhr ist auf die Ruhrbesclzung 

und das dadurch bedingte weitgehende Aussetzen der Aus

fuhr von deutschem Koks zuruckzufiihren. An PreBkohle 

wurden in der ersten Jahreshalfte bei 509 000 1 631 000 t 

weniger ausgefiihrt ais 1922.

Uber die Ausfuhr englischer Kohle nach D e u t s c h i a n d  

foigen nachstehend noch nahere Angaben. Wahrend 1922 im 

ganzen 8,35 Mili. t an britischer Kohle nach Deutschiand ge- 

liefert wurden, stellte sich im laufenden Jahr schon fur die 

erste Halfte der Bezug mit 7,96 Mili. t annahernd so hoch.

1922 hatte unsere Einfuhr von britischer Kohle einen Wert 

von 8,5 M ill.fi; infolge der erheblichen Steigerung der Preise

war in der ersten Halfte des laufenden Jahres der Wert der 

etwa gleich grofien Einfuhr bei 10,4 Mili. £ betrachtlich hoher.

Zah l en t a fe l  5. Ausfuhr englischer Kohle nach Deutschiand.

Menge 

1. t

Wert

fi

Wert 
umgerechnet 
in Mili.

1922
Januar . . . . 247 313 241 691 196
Februar . . . 359 889 350 274 318
Marz . . . . 467 718 455 255 566
April . . . . 256 618 252 254 324

601 473 595 579 769
J u n i .................... 889 644 875 888 1 234
J u l i .................... 1 133 402 1 135 009 2 471
August . . . . 1 165 228 1 191 435 6 038
September . . 1 060 801 1 095979 7 117
Oktober . . . 918 598 966077 13 639
November . . 735 153 789246 25 308
Dezember. . . 509 769 543 813 18 909

ZUS. 8 345 606 8 492 500 71 9292
1923

Januar . . . . 521 854 553 247 44 305
Februar . . . 1 000 097 1 145 771 143 453
Marz . . . . 1 836 399 2 339 836 232 292
April . . . . 1 715215 2 279 419 258 242

1 726 086 2 449 770 537 220
1 164 585 1 633 885 814 603

1 Nach dem jeweiligen Kurswert Ira Monatsdurchschnitt.
2 Nach dem Jahresaurchschnlttskurs 1922.

Die Arbeitslosigkeit in den verschiedenen Landern. 

Auf 100 Gewerkschaftsmitglieder entfielen Arbeitslose:

Deutsch-
land

Eng
land

Bel
gien

Nieder
lande

Dane-
mark

Schwe
den

Nor
wegen

Kana
da

1921
Januar . . 4,5 6,9 19,3 16,5 19,7 20,1 11,7 13,1
Februar . . 4,7 8,5 22,7 16,4 23,2 20,7 15,4 16,1
Marz . . . 3,7 10,0' 31,5 13,9 23,6 24,5 16,5 16,5
April . . . 3,9 17,6' 31,2 11,9 21,7 24,2 17,7 16,3
Mai . . . 3,7 22,2 32,3 9,5 18,6 25,1 18,4 15,5
Juni . . . 3,0 23,1 22,9 8,1 16,8 27,7 20,6 13,2

Juli ,. . . 2,6 16,7 21,4 7,6 16,7 27,9 17,9 9,1
August . . 2,2 16,3 21,7 7,3 17,7 27,4 17,4 8,7
September . 1,4 14,8 17,7 6,9 16,6 27,3 17,3 8,5
Oktober. . 1,2 15,6 13,6 7,0 18,3 27,1 17,1 7,4
November . 1,4 15,9 13,9 10,0 20,8 28,8 19,1 11,1
Dezember . 1,6 16,5 11,4 17,0 25,2 33,2 23,4 15,1

1922
Januar . . 3,3 16,8 11,2 20,3 28,9 34,9 23,9 13,9
Februar . . 2,7 16,3 10,1 22,2 33,1 31,9 25,4 10,6
Marz . . . 1,1 16,3 9,2 14,3 27,9 30,4 25,4 9,6
April . . . 0,9 17,1 8,9 11,6 24,0 28,3 23,4 10,4
Mai . . . 0,7 16,4 7,0 10,1 16,1 22,9 17,9 8,7
Juni . . . 0,6 15,7 6,0 9,2 13,2 20,9 15,6 5,3
Juli . . . 0,6 14,6 5,3 9,5 12,5 20,0 12,5 4,1
August . . 0,7 14,4 4,4 9,2 11,1 16,7 11,5 3,6
September . 0,8 14,6 3,8 9,1 10,6 15,1 11,0 2,8
Oktober. . 1,4 14,0 3,9 9,6 11,3 15,5 11,3 3,9
November . 2,0 14,2 3,8 11,3 15,2 17,2 11,8 6,2
Dezember . 2,8 14,0 3,8 15,1 20,3 21,7 15,1 6,1

1923
Januar . . 4,2 13,7 3,9 17,7 21,5 21,4 16,1 7,8
Februar . . 5,2 13,1 3,1 18,4 23,2 20,8 15,5 6,4
Marz . . . 5,6 12,3 2,6» 13,0 16,0 19,9 14,5 6,8
April . . . 7,0 11,3 2,4 11,6 11,5 15,6 11,2 4,6
Mai . . . 6,2 . 11,3 2,72 10,9 9,1 10,6

Juni . . . 4,1 11,1 3,1

1 ohne Kohlenbergarbeiter. 
* vorlSufij;e Zahlen.
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Die ÓWorrate der Welt. Dem »Economist« vom 12. M ai d.J. 

cntnehnien wir die folgende, von der Geologischen Landes- 

anstalt der Ver. Staaten aufgestellte Ubersicht iiber die ÓWorrate

der Welt. W ir geben die Vorrate der einzelnen Staaten einmal 

in Prozenten des Gesamtvorrates, sodann in Prozenten des 

Yorrates der Ver. Staaten.

Ólvorrate
G ew innung 

1922 

1000 FaB

Unter 
Zugrundelegung der 

Jahresgewinnung 1922 
sind die Ólvorr;ite 

erschopft nach 
Jahren

Millionen
FaB

in Prozenten der 
Gesamt- i Vorrate der 
menge j Ver. Staaten

43 055 100,00 851 540 50,6

7 000 16,26 100,00 551 197 12,7
995 2,31 14,21 179 -5 558,7

4 525 10,51 64,64 185 057 24,5
5 730 13,31 81,86 10 435 549,1
3 550 8,25 50,71 2 674 1 327,6

925 2,15 13,21 1 197 772,8
5S20 13,52 83,14 21 154 275,1

5 830 
925

13,54
2,15

83,29
13,21

j 35 091 192,5

1 135 2,64 16,21 15 652 72,5
1 235 2,87 17,64 2 004 616,3
1 375

995
3,19
2,31

19,64
14,21 j 10 895 217,5

3 015 7,00 43,07 16 000 188,4

I n s g e s a m t ...................................................... ..... .

davon
Ver. Staaten von A m e r i k a ................................
K a n a d a ................................................ ..... . . .
M e x i k o ........................... ..........................................
Nordliches Siidamerika, einschl. Peru . . . 
Siidliches Siidamerika, einschl. Bolivien , .
Algerien und A gyp ten ........................................
Persien und M e so p o tam ie n ................................
Siidóstliches RuBland, siidwestliches Sibirien

und Kaukasus .................................................
NordruRland und Sachalin . . . . . . .
Rumanien, Galizien und West-Europa . . .
Japan und F o rm o sa ................................................
C h i n a ............................................................  . . .  . . .
I n d ie n ........................................... ................................

Ost-Indien . . . . . . . . . .  _____ .

Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in M  fiir 1 kg).

10. August 17. August

E le k t r o ly t k u p f e r  (wirebars), 
prompt, cif. Hamburg, Bremen
oder R o t t e r d a m ...................... . 1 188 200

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 0/„ 1 200 000 1 250 000

Originalhutten w e i c h b 1 e i . . 460 000 480 000

O r ig in a lh u tte n ro h z in k , Preis 
im freien Verkehr . . . . 620 000 650 000

O r ig in a lh u t te n ro h z in k , Preis
des Zinkhuttenverbandes . . V>; *

Remelted-Plattenzi n k  von han-
delsublicher Beschaffenheit 480 000 475 000

10. August 17. August

Originalhutten a l u m i n i u m  
98/99%, in  Blócken, Walz- oder
D ra h tb a r re n ................................
dgl. in Walz- oder Drahtbarren

99 % ............................................. .

Banka-, Straits-, Austral z i n n ,  in
Verkauferwahl . . . . . . 3 800 000 3 700 000

Hutten z i n n ,  mindestens 99 °/0 3 600 000 3 500 000

Rein n i c k e 1 98/99 % . 2 200 000 2 450 000

A n tim o n - R e g u lu s  . . . . 520 000 540 000

S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 77 500 000 80 000 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

W5chentliche Indexzalilen1.

Reichsindex

(einschl. Bekleidung) 

(Stichtag Anfang der Woche)

! ' i  
1913/14 — 1 i gegen Vorwoche

i °/o

GroBhandelsindex 

der Industrie- und 
Handeiszeitung 

(Wochendurchschnitt)

±
1913 =  1 gegen Vorwoche

%

GroBhandelsindex 

des Berliner Tageblatts

(Stichtag Mitte der Woche)

±
1913= t i gegen Vorwoche

°/o

Teuerungszahl »Essen*
(ohne Bekleidung) 

(Stichtag Anfang der Woche)

1 i  
1913 = 1 i gegen Vorwoche

%

J u n i  

1. Woche . . . 15 905 + 21,42 14715 + 20,66 6 243 + 41,35 
+ 25,042. ł> . . . 6 002 V: . 19 102 + 20,10 17 630 + 19,80 ,7 806

3. łł . . . 6 950 + 15,79 26 554 + 39,01 25 700 + 45,77 10197 + 30,63
4. ł l  • • • 9 272 + 33,41 31 952 + 20,33 28 310 + 10,16 13 112 + 28,59

J  U l i

1. W oche . . . 11 785 + 27,10 39 069 + 22,27 38 030 + 34,33 17 251 + 21,57
2 . , ,  . . . 16 180 + 37,29 50 12S + 28,31 49 660 + 30,58 21 989 + 27,46
3! ł) . . . 28 892 + 78,57 67 990 + 35,63 62 400 + 25,65 24 698 + 12,32
4. »  . . . 39 336 + 36,15 107182 + 57,64 89 1S9 + 42,93 37 715. + 52,70

1.
A u g u s t  

Woche . . . 71 476 + 81,70 240597 + 124,47 210 847 +136,40 75 904 + 101,26
2. >> * ’ 149 531 + 109,20 679 548 + 182,44 615 161 + 191,76 145 642 + 91,88 

+ 146,553. » * * 436 935 + 192,20 903 147 + 32,90 S42 100 + 36,89 359 082
4. „  . . . 753 733 + 72,50 - 722 947 + 101,33

1 Erlauterung der Indexzah!en s. Gluckauf 1923, S. 302.
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Stahlerzeugung der wichtigsten Lander (metr. t).

Ver, GroB- Frank
Belgien

Staaten britannien reich

t t t t

1913
Oanzes Jahr . . . 31 803 253 7 786 881 4 686 866 2 466 630
Monatsdurchschnitt 2 650271 648 906 390 572 205 553

1921
Oanzes Jahr . . . 20 101 327 3 762 840 3102 170 791 940
Monatsdurchschnitt 1 675 111 313 570 258 514 65 995

1922
Ja n u a r ................... 1 849 706 332 756 314 598 79 670
Februar.................... 2 025 614 425 522 316 705 84 000
Marz......................... 2 751 955 558 218 366 951 105 680
Apri l . . . . . . 2 837 579 410 687 324 350 96 730
Mai . . . . . . 3 147 079 469 720 363 803 11S 300
J u n i ......................... 3 058 107 406 623 358 097 116 120
J u l i ........................ 2 888 021 480 693 368 666 114 790
August.................... 2 571 521 536881 396 533 151 520
September. . . . 2 756 432 564 822 406 646 170 660
Oktober . . . . 3 335 448 574 271 429 854 182 490
November. . . . 3 354 997 610 443 410 475 177 390
Dezember . . . . 3 228 019 554 865 414 597 169380

Oanzes Jahr1. . . 34011 258 5 925 502 4 534 492 1 483 433
Monatsdurchschnitt 2 834 271 493 792 377 874 123 619

1923
Januar .................... 3 840 669 644 277 407 731 178 960
Februar.................... 3 448 470 718 449 289 787 157 200
Marz......................... 4 019 291 815 380 315 807 183 970

1 Berichtigt.

Entwicklung der Stahlerzeugung der wichtigsten Lander.

Ankaufspreise der Reichsbank fur Gold seit Beginn 

der Goldankaufspolitik.

In der Zeit vom
20 -Jć- 
Stiick

In der Zeit vom 20-^-
Stiick

1921 7.-20. Aug. . . . 2 500
1.—11. Juni .  . . . 260 21.-27. „ . . . 3 500

12.-25. „ . . . . 280 28. Aug.-8. Okt. . 5 000
26. Jun i—3. Jul i . . . 300 9.-15. Okt. . . . 6 500
4.—10. Juli . . . . 310 23.-29. „ . . . 10 000

11.-31. Juli . . . . 320 30. Okt.—5. Nov.. . 13 000
1. Aug.—11. Sept. 340 6. Nov. —31. Dez. . 20 000

12.—18. Sept. . . . 390 1923
19. Sept.-2. Okt. . . 450 20 000
3.-16. Okt................. 480 8.-14. 26 000

17.-23. „ . . . . 540 15.-21. „ . . . . 35 000
24. Okt. - 6. Nov. . . 600 22. Jan.—4. Febr. . , 70 000
7.—l l .Nov.  . . . 720 5.-11. Febr. . . . 150 000

12. Nov. -4. Dez. . . 850 12.-14. „ . . . 140 000
5. -31. Dez. . . . 720 15.-18........................ 100 000

1922 19. Febr.-6. Mai . . 85 000
1.-20. Jan.................. 720 7.-13. Mai . . . 125 000

21. Jan.—5. Marz . . 780 14.-20. 140 000
6.—20. Marz . . . 850 21.-27. „ . . . . 180 000

21.-26.......................... 950 28. Mai—3. Juni . . 200 000
27. Marz-4. Juni . . 1200 4. —10. Juni . . . 260 000
5. —18. Juni . . . . 1100 11.-17. „ . . . 300 000

19.-25. 1250 18.-24. „ . . . 350000
26. Jun i—2. Jul i . . . 1400 25. Juni —1. Juli . . 450 000
3.-9. Juli . . . . 1500 2.-22. Juli.  . . . 550 000

10.-23. „ . . . . 1700 23.-29. „ . . . 900 000
24 .-30 ........................ 1900 30. Ju li—5. August . 3000 000
31. Ju li—6. Aug. . . 2000

Ab 6. August legt die Reichsbank beim Ooldankauf bis 

auf weiteres einen Preis von 640 Dollar (Berliner Notierung) 
fiir ein Kilogramm Feingold zugrunde. Ein Zwanzigmark- 

stiick hat ein Sollgewicht von 7,168 g fein.

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e n m a r k t .

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche endigend am 

10. August j 17. August

Beste Kesselkohle:

s
1 1.1 (lob.)

s
1 1.1 (fob.)

Blyth ............................. 24-25 22/6-23
26/6-27 25-26

zweite Sorte :
Blyth . . . . . . . 24-24/6 21-22

24-24/6 21-22
ungesiebte Kesselkohle . 21-23 20-21
KI eine Kesselkohle:

Blyth ............................. 16/6 16/6
13/6 13-14

be sonde re .................... 17-18 17
beste Gaskohle . . . . 27 24-25
zweite S o r t e .................... 22/6-23 21/6-22
besondere Gaskohle . . 27 26
ungesiebte Bunkerkohle: 

D u rh a m ......................... 25 23-24
Northumberland . . . 20-22 20-21

Kokskohle......................... 22/6-25 22-24
Hausbrandkohle . . . . 27/6 27/6
GieBereikoks.................... 55-57/6 55-57/6
Hochofenkoks.................... 55-57/6 55-57/6
bester Gaskoks . . . . 40-42 38-40

Die fortgesetzte Schwache auf dem Kohlenmarkt hat die 

Kaufer ferngehalten. Koks behauptete sich und war ver- 

haltnismaBigfest. Gegenwartig liegen keine weitern Festland- 

geschafte vor; starker Wettbewerb ist zu erwarten. Einbe- 
trachtlicher Preisriickgang hat sich geltend gemacht, am 

starksten wurden betroffen beste Kessel-, Oas- und Bunker- 

kohle. Der Markt war sozusagen leblos. Wahrend die Ver-
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kaufer bestrebt sind, ihre Lagerbestande in allen Sorten so 

schnell wie moglich an den Mann zu bringen, werden von 

den Kaufern, mit Riicksicht auf die beunruhigende Lage auf 

dem Festlande und infolge der Unbestandigkeit der Valuta, 

nurkleine Mengen aufgenommen. Die skandinavischen Kaufer 

weigern sich sonderbarerweise, die Brennstoffe so schnell 

aufzunehmen wie es fruher zu dieser Jahreszeit der Fali war. 

Bunkerkohle lag schwach infolge des fortgesetzt starken An- 

gebots bei nur geringer Nachfrage. In Koks wurden nur 

kleinere Abschliisse zu eher nachgebenden Preisen getatigt, 

Oaskoks war besonders schwach zu 33—40 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .

Die Festlandnachfrage nach Schiffsraum vom Tyne ist in 

der vergangenen Woche betrachtlich zuriickgegangen. Die 

Ursache diirfte auch hier in der beunruhigenden politischen 

Lage und in den Valutaschwankungen zu suchen sein. Das 

Ergebnis davon war ein Riickgang der Frachtsatze. Infolge 

des starken Angebots in verfiigbarem Schiffsraum gestaltete 

sich die allgemeine Marktlage besonders fur den Verlader 

giinstig. Das baltische Geschaft besserte sich bei unver- 

andertcn Preisen. In nahezu allen Hafen herrschte auf dem 

Frachtenmarkt allgemeine Ruhe, das Angebot im Schiffsraum 

iiberstieg die Nachfrage; die Schiffseigner sahen sich daher 

gezwungen, die Preise herabzusetzen.
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1914: s 5 S S s s s
Juli . . . 7/2*/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5'/4 4 /71/2

1922: 
Januar. . 12/2 6/63/4 13/5>/< 6/5 J/2 6/6 */-*
Februar . 13/1/2 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9
Marz . . 13/9>/j 6/63/4 16/4 15/23/4 6/1'/4 6/6 8/9
April . . 13/3'A 5/81A 16 16/5 */2 5/2 >/2 5/23/4 ,
Mai . . 5/7>/4 15/53/4 14/1 */4 5/3 5/2>/2 7/71/2
Juni . . 10/61/2 5/4 1/2 13/8 13/103/4 513'h 5/5 6/9
Juli . . 10/61/2 5/4 >/2 12/5 15/3 5/4 5/6 !/2 7/3
August 11/11 5/8 14 15/101/2 5/63/4 5/111/2 6/9
September 11/53/* 5/111/4 14 16/4 5/6 >/2 5/9s/4 7/41/2
Oktober . 11/11 6/43/4 14/4 15/6 */2 5/43/4 5/872 8/3
November 11/7 6/5 13/43/4 13/8»/2 5/3 5/8 ,
Dezember 10/5 ’/2 5/71/4 12/7 >/2 ll/9'/2 5/1 ‘ U 4/11

1923: 

Januar. . 10/11% 5/6 12/3 12/43/4 4/9 1/4 4/8>/4
Februar . 10/93/< 5/3 */< 12/21/2 14/9 5/31/4 5/53/4 - .
Marz . . 12/2'/: 7/53/4 14 17/l>/2 6/6 '/2 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 13/7>/2 5/10'A 5/8V4 8/1/2
Mai . . 11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8
Juni . . 10/43/4 5/4»/4 10/9 13/7 4/11'/* 5/1/4 5/9
Juli . . . 9/91/4 5/9 10/11 153/4 515} 1* 5/5i/2 6/11/2
Wocheend. 
am 3. Aug. 9/472 5/3 O O 14/73/4 5/9 5/6
„ 10. „ 9/2 >/4 » 10/4 */4 5 ,

» 17- „ 9/2>/4 5/3 10/5’A 14/9 4/8 */4 4/9

Im folgenden Schaubild ist die Entwicklung der Fracht

satze auf einigen der wichtigsten Verschiffungswege fiir bri- 

tische Kohle seit Januar v. J. dargestellt.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am 

10. August ' 17. August

Benzol, 90 er, Norden 1 Gall.

S
1/4

5

1/4
„ „ Suden „ 1/5 1/4

T o lu o l .........................„ 1/9 1/9
Karbolsaure, roh 60 °/o 3/4 3/4

krist. 40 % „ 1/2-1/3 1/2 —1/3
Solventnaphtha, Norden „ 1/4 1/4

„ Siiden „ 1/5 1/5
Rohnaphtha, Norden „ 19 19
Kreosot ....................  „ 19 /9
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 135 135

„ fas. Westkuste „ 135 135
T e e r .........................„ 85 85

Auf dem Markt fiir T e e r e r z e . u g n i s s e  machte sich 

eine recht flaue Stimmung geltend, da jede Nachfrage fehlte. 

Benzol scheint sich zu dem in der voraufgegangenen Woche 

erzielten niedrigern Preis behaupten zu wollen. Die Lage 

in Karbolsaure kann ais gesunder betrachtet werden, obgleich 

die Preise uiwerandert blieben. Pech war fest.

S c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k .  Man ist gespannt, 

welche Wirkung der weitere Preisriickgang fur Inlandangebote 

auf den Verkauf ausuben wird; angesichts der Lebhaftigkeit 

des AuBenhandels hat der britische Farmer alle Ursache, den 

sich ihm bietenden Preisvorteil auszunutzen.

P A  T E N T B E R I C H T .
Deutsche Patente.

5a(2). 374622, vom 4. Juni 1922. He i n r i c h  Lapp  in 

A s c h e r s l e b e n .  Oekropfte Kurbelwelle fiir  Tiefbohreinrich- 
tungen.

Das gekrópfte Mittelstuck der Welle steht in einem Winkel 
zu ihr, so daB der Hub der Welle durch Yorschieben eines

auf dem Mittelstuck angeordneten Ringes, an dem das Zug- 
mittel angreift, geandert werden kann.

5b(9 ). 373909, vom 15. August 1922. Emi l  Schwei t zer  

in Neuk i r chen  (Kr. Mors.). VorschubeinrichtungfiirSchram- 
maschinen.

Auf einem aus Profileisen hergestellten Bett, das man
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am KohlenstoB entlang yerlegt, soli die Schrammaschine 
dadurch allmahlich vorgeschoben werden, daB sie mit Hilfe 
eines durch Ratschen bewegten Klemm- oder Zahngetriebes 
an einem parallel zum StoB befestigten gespannten Seil ent
lang bewegt wird. Den Schratndruck ruft dabei das Klemm- 
oder Zahngetriebe hervor.

5b (12). 373910, vom 20. Marz 1921. H e r m a n n  Mi l n e r  

in Luck (Tschechoslowakei). Verfahren und Vorrichtungzum 
Bohren und Einsclineiden von Gestein u. dgl. mit Hilfe des 
Gebldsebrenners. Prioritat vom 29. Oktober 1918 beansprucht.

Das durch die Flamme des Brenners gelóste Oestein soli 
mit Hilfe eines unmittelbar hinter der Flamme aus einem das 
Brennrohr urngebenden Mantel austretenden, nach riickwarts 
gerichteten Oas- oder Fliissigkeitsstromes aus dem durch die 
Flamme hergestellten Bohrloch oder Einschnitt entfernt werden. 
Der Oas- oder Fliissigkeitsstrom kann das Gut einer mecha
nischen Fordervorrichtung (Kratzer, Schnecke usw.) zufiihren.

5d(3). 374 417, vom 25. September 1920. R u d o l f  Fl ó i ng 

in Essen.  Diise mit vermehrter Luftzufiihrung.

Die zur Erzeugung des Luftstromes achsrecht in eine 
Wetterlutte eingebaute Diise ist von einem hohlen Kegelstumpf 
umgeben, der sich mit der Grundflache, unter Belassung eines 
Zwischenraumes, an das Gehause der Diise anschlieBt und 
an der Spitze in einen in seiner Lange verstellbaren Hohl- 
zylinder iibergeht. Durch den letztern sollen die aus der 
Diise austretenden Druckmittelstrahlen eingeschniirt und ge- 
zwungen werden, die durch schrage Durchtrittsóffnungen der 
Luttenwandung in die Lutte tretende Luft in einem móglichst 
spitzen Winkel zu treffen.

10a(26). 375 080, vom 19. April 1921. Dr.-lng. He i nr i ch  

Koppers in Essen.  Verfahren und Vorrichtung zur De
stillation bituminoser Stoffe zur Gewinnung von Urteer.

Bei der Destillation soli zur Beseitigung der bei der Ver- 
brennung auftretenden Temperaturspitzen Luft fur die Warnie- 
iibertragung in der Weise yerwendet werden, dafi durch das 
Heizgas in einem zweiraumigen Erhitzer eine abgeschlossene 
Luftmenge erwarmt und immer wieder in den Erhitzer zuriick- 
geleitet wird, nachdem sie ihre Warme an die Destillations- 
kammer abgegeben hat. Bei der geschiitzten Vorrichtung wird 
ein Drehrohrofen yerwendet, neben deifl ein sich iiber dessen 
ganze Lange erstreckender, beiderseits mit Warmespeichern 
fiir die Vorwarmung von Luft sowie mit Zufiihrungen fur 
das Heizgas yersehener Verbrennungskanal angeordnet ist, 
um den Heizzuge herumgelegt sind. Diese Heizziige stehen 
oben und unten mit der den Drehrohrofen urngebenden Kammer 
so in Verbindung, daB die Luft standig durch die Heizzuge 
und um den Ofen herum kreist.

12r (1). 372843, vom 19. Oktober 1921. Dr. C. Ot t o  & 

Com p. G .m .b .H . in D a h l h a u s e n  (Ruhr). Verfahren und 
Vorrichtung zum Betriebe von Waschdlkiihlern.

Die bei Benzolabtreibevorrichtungen yerwendeten Kuhler 
sollen zu Gruppen vereinigt und die Verteilung des zu kiihlenden 
Waschóles auf diese Gruppen soli bereits am Abtreibeapparat 
vorgenommen werden, indem man z. B. an diesem so viele 
Ablaufstutzen yorsieht, ais Kiihlergruppen vorhanden sind.

26a (16). 374994, vom 15. Marz 1922. St e t t i ner  Cha-

B  U  C  H  E

Geologische Kartę von PreuBen und benachbarten Bundesstaaten 

im MaBstab 1:25000. Hrsg. von der PreuBischen Geo- 

logischen Landesanstalt. Lfg. 225 mit Erlauterungen. Berlin

1922, Vertriebsstelle der PreuBischen Geologischen Landes

anstalt.
Blatt Cot tbus-West .  Gradabteilung59, Nr. 18. Auf- 

genommen von K. K e i l h a c k  und O. C l a u s n i t z e r ;  

erlautert von K. K e i l h a c k .  29 S.
Blatt C o t t b u s - O s t .  Gradabteilung 60, Nr. 13. 

Aufgenommen und erlautert von K. Ke i l hack und M.To r- 

now. 42 S.

mot te-Fabr ik A. G. vormal s  D i d i e r  in Stet t in.  Teer- 
vorlage mit einsetzbarem Uberlaufrohr.

Der unter dem Steigrohr und unter der Gassammelleitung 
liegende Raum der Vorlage ist durch eine am Boden der 
Vorlage mit einer Durchtrittsóffnung yersehene Scheidewand 
von der Óffnung getrennt, die bei Nichttauchung der zwischen 
dem Steigrohr und der Gassammelleitung in iiblicher Weise 
angeordneten Trennungswand zum AbfluB der Sperrfliissigkeit 
der Vorlage dient.

40a (17). 373 754, vom 9. Dezember 1921. A r t h u r  

Pfei f fer in Wet z l a r .  Verfahren zur Reinigung von Queck- 
silber durch Destillation.

Die Dampf- und Kondensationsriiume von Dampfstrahl- 
pumpen, besonders von metallischen Hochvakuum-Dampf- 
strahlpumpen, sollen ais Destillations- und Kondensationsraume 
fiir das Quecksilber benutzt werden.

46d(5). 374454, vom 23. Marz 1921. H u g o  K l e r n e r  

in Ge l senk i rchen .  Schilttelrutschenmotor.
Der Kolben des stopfbiichsenlosen, einseitig wirkenden 

Motors hat zwei auBerhalb des Arbeitszylinders durch ein 
Querstiick yerbundene Kolbenstangen, zwischen denen ein 
oder mehrere kleinere Hilfskolben so angeordnet sind, daB 
sie in derselben Richtung auf das Querstiick wirken wie der 
Hauptkolben. Der oder die einseitig wirkenden Hilfskolben 
konnen bei standiger Beaufschlagung mit frischem Druckmittel 
in derselben Weise arbeiten wie der Hauptkolben. In diesem 
Fali werden sie vom Steuermittel des letztern gesteuert oder 
durch Verbindung ihres Zylinderraumes mit der AuBenluft 
ausgeschaltet.

78 e (4). 373347, vom 12.Mai 1915. Sprengl uf t-Gesel l -  

s c h a f t m .  b. H. in Be r l i n .  Verfahren zum Ersetzen der 
Ziindschnur beim Sprengen mit fliissigen Gasen.

An Stelle der gebrauchlichen Ziindschnur sollen billige 
Stoffe, z. B. Papierstreifen, Bindfaden, Holzspane, Strohhalme 
und andere Pflanzenfaserstoffe, yerwendet werden, die in dem 
aus dem Ziindkana! der Sprengpatronen ausstrómenden Sauer
stoff gleichmaBig und zuverlassig langsam abbrennen.

81 e(15). 374545, vom23.Mai 1922. Ha n s  Sch i r rmacher  
in Barmen.  K.eilverbindung fiir  die Schiisse einer Forderrinne.

An den Enden der Schiisse sind unter ihrem Boden sich 
in der Langsrichtung der Rinne erstreckende Bander befestigt. 
Die aneinanderstoBenden Bander benachbarter Schiisse werden 
von zwei Laschen umfaBt, die an dem einen Ende mit Hilfe 
eines ein Schwenken der Laschen gestattenden drehbaren 
Keiles o. dgl. mit dem Bandę des einen Schusses und an 
dem andern Ende mit dem Bandę des andern Schusses durch 
einen Bolzen verbunden sind, der durch eine Óffnung des 
Rinnenbodens in Bohrungen der Laschen und des Bandes 
gesteckt ist.

87b (2). 373 963, vom 15. Juni 1919. O t t o  F l e s c h  in 

Kol n  (Rhęin). Prefiluftwerkzeug mit sich nicht drehendem 
Werkzeug.

Der Arbeitskolben des Werkzeuges ist mit einer achs- 
rechten Bohrung versehen, in die eine am hintern Zylinder- 
deckel angeordnete feststehende Fiihrungsstange hineinragt. 
Diese yerhindert durch die Form ihres Querschnittes oder 
andere Mittel (z. B. Feder und Nut) die Drehung des Kolbens.

S C  H  A U.
Blatt Komptendor f .  Gradabteilung60, Nr. 19. Auf

genommen von M. Tornow;  erlautert von K. Ke i l hack 

und M. To r n o w. 30 S.
Das Gebiet der Lieferung liegt am Nordrande des Nieder- 

lausitzer Grenzwalles, und zwar dort, wo'das Spreetal diesen 

von S nach N durchbricht und mit breit trichterfórmiger Mundung 

in das Glogau-Baruther Urstromtal eintritt. Das Spreetal zeigt 

zwei diluviale Terrassen, das Urstromtal nur eine, die der tiefern 

der beiden Spreetalterrassen entspricht. Das Alluyium der 

groBen Taler besteht aus Sand, dunnen Schlickdecken und Torf 

sowie Moorerde in einzelnen Becken. Diinen finden sich auf
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den beiden nordlichen Blattem in reicher Zahl. Das der letzten 

Eiszeit entsprechende Diluvium ist vorwiegend sandig entwickelt 

und meist nicht mehr ais 20 m machtig; nur in einzelnen vor- 

diluvialen Talern erlangt es gróBere Machtigkeit (bis 150 m). 

Unter dein Diluvium folgt iiberall die miozane markische Braun- 

kohlenformation mit einem sich weithin erstreckenden Flóz, 

dessen Zusammenhang nur durch eine Anzah] diluvialer Aus- 

waschungen unterbrochen ist. Unter dem Miozan liegt marines 

Oberoligozan, das sich voraussichllich nach N hin weiter fortsetzt. 

Darunter fcilgt, durch eine Nordsiidreihe von Tiefbohrungen 

erschlossen, eine mesozoische Schichtenfolge, umfassend Obere 

Kreide, Keuper, den gesamten Muschelkalk und Buntsandstein. 

Kurz vor Erreichung des Zechsteins ist leider die tiefste Bohrung 

eingestellt worden.

Entstehung und chemische Struktur der Kohle. Von Geh- 

Regierungsrat Professor Dr. Franz F i s c h e r ,  Direktor des 

Kaiser-Wilhelm-lnstituts fiir Kohlenforschung in Miilheim 

(Ruhr), und Privatdozent Dr. Hans S c h r a d e r ,  Wissen- 

schaftlicher Mitarbeiter am Kaiser-Wilhelm-Institut fiir 

Kohlenforschung in Miilheim (Ruhr). [Aus dem Kaiser- 

Wilhelm-Institut fiir Kohlenforschung in Miilheim (Ruhr).]

2., durch neue Ergebnisse erg. Aufl. 63 S. Essen 1922, 

W . Girardet.

Die Tatsache, daB nach verhaltnisma6ig kurzer Zeit eine 

Neuauflage des seinerzeit eingehend besprochenen Buches1 

vorliegt, zeigt die lebhafte Beachtung, welche die sogenannte 

L i g n i n t h eo r i e  der Verfasser gefunden hat. DaB sie nicht 

unangegriffen geblieben ist, liegt in der Natur der Sache. Ver- 

schiedene dieser Einwande werden in der Neuauflage angefiihrt 

und beantwortet. Neuerdings bestreiten J ones  und W h e e l  e r2 

die Richtigkeit der Behauptung *Zellulose ais Ausgangsstoff ist 
Wheeler und Jones so selbstverstandlich, daB sie irgendeinen 

Beweis gar nicht dafiir antreten ; sie nehmen an, daB die beiden 

Verfasser durch die unrichtige Wiedergabe von Begriffen wie 

cellulosics und resinic« im englischen Schrifttum irregefiihrt 

worden sind. Sie wenden sich ferner gegen einige Theorien 

der Verfasser, die z. B. angeben, daB sich bei Torflagern mit dem 

Alter das Lignin tatsachlich anreichere, wahrend die Zellulose 

durch Bakterientatigkeit vol!standig zerstórt werde. Bei diesem 

Vorgang miisse auch eine Zunahme des Aschengehaltes mit 

dem steigenden Alter des Torfes verkn£ipft sein, was bei dem 

Velener und Lauchhammer Torf (S. 35) durchaus nicht zu- 

treffe, der trotz zunehmender Tiefe konstant bleibe. DaB bei 

diesen Umwandlungsprozessen der Natur unter Umstanden 

d ie  Z e l l u l o s e  e r h a l t e n  b l e i b t ,  wahrend das L i g n i n  

d u r c h  B a k t « r i e n  z e r s t ó r t  w i r d ,  beweist ein Fund 

natiirlicher Zellulose im Miozan des Niederlausitzer Braun- 

kohlenreviers, uber den W . G o t  h a n 3 berichtet hat.

W i n t e r .

Leitfaden der technischen Warmemechanik. Kurzes Lehrbuch 

der Mechanik der Gase und Dampfe und der mechanischen 

Warmelehre. Von Professor Dipl.-Ing. W . Schi i le.  3., 

verm. und verb. Aufl., 231 S. mit 93 Abb. und 3 Taf. 
Berlin 1922, Julius Springer.

Der im Dezember 1919 erschienenen zweiten Auflage4 des 

Leitfadens ist schon nach kurzer Zeit die dritte gefolgt, ein 

sicheres Kennzeichen fiir die Brauchbarkeit und Beliebtheit 

des Buches. Der neuen Auflage sind zwei neue Abschnitte, 

*Die Einheit der mechanischen, kalorischen, chemischen und 

elektrischen Energie* und Die Warmepumpe«, hinzugefiigt; 

die iibrigen Abschnitte haben eine Durchsicht und eine Er- 

giinzung durch einige kleinere Zusatze erfahren.

1 Oluckauf 1921, S. 925.
• On the formation and chemićal constitution of coal, Supplement to

• The Colliery Guardian 1922, S. 91.
3 Oluckauf 1922, S. 931.
4 s. Oluckauf 1921, S. 210.

Der Verfasser legt besondern Wert auf die grundsatzliche 

Aufklarung, die er iiber das Wesen der Warmepumpe gibt. 

Seine Absicht ist bei der Bedeutung, die diese Einrichtung vor- 

aussichtlich fiir die Trocknung der Rohbraunkohle gewinnen 

wird, vom Standpunkt des Bergmanns besonders zu begruBen. 

Die leicht faBliche, klare Darstellung, welche die Ausfiiimingen 

des Verfassers allgemein kennzeichnet, ist auch auf diesem 

neu aufgenommenen Gebiet hervorzuheben. ich hatte nur 

gewiinscht, daB die Beziehungen zwischen Warmepumpe und 

Kompressionskaltemaschine starker herausgearbeitet worden 

waren; denn auch hinsichtlich der letztern ist es erforderlich, 

wie manche, selbst neuere Veroffentlichungen iiber die Kalte- 

anwendung im Bergbau und wie die Unterrichtserfahrungen 

zeigen, immer wieder auf die sichere Erfassung des Grundsatz- 

lichen hinzuweisen. Durch eine derartige Behandlung wurde 

auch der Abschnitt »Kalteerzeugung mittels Dampfen* noclt 

wesentlich gewinnen. Es gibt nach meiner Uberzeugung kein 

besseres Mittel, dem Lernenden das Wesen des Da mp f e s  

nahezubringen, ais die Kaltemaschine,

Um bei etwaiger Beriicksichtigung meines Vorschlages den 

Umfang des Buches nicht anschwellen zu lassen, ware wohl 

zu erwagen, ob nicht der Abschnitt uber den Luftwiderstand 

ganz fortfallen konnte. Er ist im Leitfaden der technischen 

Warmemechanik nicht unbedingt erforderlich; wer sich aul 

diesem Gebiet zu unterrichten wunscht, mag auf das Haupt- 
werk, Schi i l es Technische Thermodynamik, zuriickgreifen.

Alle warmewirtschaftliche Arbeit, die heute fiir die Berg- 

und Hiittenwerke eine so ausschlaggebende Rolle spielt, bleibt 

Stiickwerk, wenn sie nicht auf dem Fundament der mecha

nischen Warmelehre aufgebaut ist. Mehr ais je gehórt deshalb 

ihre Beherrschung zum unentbehrlichen Riistzeug des Inge- 

nieurs. Deshalb sei allen, die es angeht, der Leitfaden der 

Technischen Warmemechanik, der das schwierige Gebiet vor: 

ziiglich erschlieBt, dringend empfohlen. Dr. Fri tzsche.

PraktischeWerkspolitik. Darstellung einer planmaBigen Arbeits- 

politik im modernen Fabrikbetriebe. Von Josef W ins chuh. 

204 S. Berlin 1923, Industrieverlag Spaeth & Linde.

Das Buch will die Gesamtheit der rechtlichen, sozialen 

und seelischen Erscheinungen und Probleme des Arbeitslebens 

einer neuzeitlichen Fabrik erfassen und in ein einfaches, prak- 

tisches System bringen. Es behandelt das Wesen der Werks- 

politik, die Grundzuge der praktischen Werkspolitik, darunler 
die allgemeinen sozialen Grundlagen und Entwicklungsbedin- 

gungen eines industriellen Betriebes sowie die Spezialisierung 

der Arbeitspolitik, und zwar diese unter den Abschnitten: 

Trager und Objekte der Werkspolitik, Sondergebiete, Ein- 

richtungen und Methoden der Werkspolitik, Betriebsratepoiitik. 

Aus seinem reichen Inhalt seien iiber die Gestaltung des 

Betriebsratewesens im rheinisch-westfalischen Industriebezirk 

folgende Stichworte mitgeteilt: Die erste Praxis der Rate von 

Rheinland und Westfalen, Vorbereitungsarbeit der Gewerk

schaften, Der Kapp-Putsch ais Stórung, EinfluB des Putsches 

auf die Ratewahlen, Eindringen revolutionarer Tendenzen in 

die Betriebe, Betriebsrat oder Gewerkschaft, Kein Vernichten 

der standischen Idee, EinfluB des Industriegebietes, Syndika- 
lismus vom Niederrhein, Vergewerkschaftlichung des Rate- 

wesens, Typische Erscheinungen des westdeutschen Rate- 

wesens, Einstellung der Werksleitung zum Ratewesen, EinfluB 
d e s S c h lic h tu n g s w e s e n s , Das Bildungswesen im Industriegebiet.

Das Werk darf die Beachtung weitester Kreise beanspruchen.

Die Verordnung uber die schiedsgerichtliche Erhóhung von 

Preisen bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und 
Leitungswasser vom 1. Februar 1919/9. Juni 1922 nebst den 

zugehórigen wfeitern Bestimmungen. Von Geh. Bergral 
Paul Z i eku r sch  und Rechtsanwalt Dr.  R.  K a u f f m a n n .

2., umgearb. Aufl. 153 S. Berlin 1922, Julius Springer.
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Das bereits in der ersten Auflage besprochene1 Buch 

erlautert hier die obengenannte Verordtiung in der Fassung 

der Bekanntrnachung vom 16. Juni 1922 sowie die Verordnung

1 Gluckauf 1919, S. 580.

iiber das Verfahren hierbei vom 16. Juni 1922. Das Buch 

wird auch weiterhin allen Beteiligten ein willkommener Rat. 
geber sein.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r. 1 veroffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

V u l k a n e  u n d  i h r e  T a t i g k e i t .  Bergbau. Bd. 36.
26.7.23. S. 249/53. Bau und Bildungsweise, Tatigkeit der 
Vulkane.

Les g r a n d s  t r a i t s  de la g e o l o g i e  du  C o n g o  
belge.  Von Fourmarier. Rev. univ. min. met. Bd. 66. 15.7.23. 
S. 19/27. Grundziige des geologischen Aufbaues im belgischen 
Kongogebiet.

D as  K o h l e n b e c k e n  v o n  K u s n e z k  u n d  s e i n e  
B e d e u t u n g  f i i r  d i e  r u s s i s c h e  M o n t a n i n d u s t r i e .  
Von Klutschansky. Techn. BI. Bd. 13. 5. 8. 23. S. 233/4*. 
Kohlenreichtum des Beckens, geologische Verhaltnisse, Stand 
der Erforschung, bisheriger Abbau. (SchluB f.)

Les m i n e s  de m a n g a n e s e  et de  fer  de la 
reg i on  de V a s c a u - M o n e a s a .  Von Bujoiu. Ann. Roum.
1923. Bd.6. S. 473/81*. Allgemeine Geologie, Zusammen- 
setzung und Entstehung der Eisen- und Manganerzvorkommen.

Uber  die neuen  Un t e r s u chu n ge n  der Graphi t- 
l agerstat ten v o n  T u r u c h a n s k  in S i b i r i e n .  Von 
v. z. Muhlen. Z. pr. Geol. 1923. Bd.31. H.7. S. 73/6. Das 
Vorkommen von Graphit in Sibirien. Bedeutung fiir die 
Graphitversorgung der Welt.

Bergwesen.

P e t r o l e u m  i n d u s t r y  i n  M o n t a n a .  Von Robinson. 
Min.Metallurgy. Bd.4. Juli 1923. S.347/50*. Die Erdólindustrie 
in Montana. Bohrtatigkeit. Olgebiete. Gegenwartige Lage 
und Zukunft der Erdólindustrie.

D ie  E n t w i c k l u n g  des S c h a c h t a b t e u f e n s  nach  
dem Gef r i e rver f ah ren  wa h r end  der l etzten 20Jahre.  
Von Erlinghagen. (Forts.) Schlagel Eisen. Bd. 21. 1.8.23. 
S. 141/5*. Die Kiilteverteilung in den Gefrierrohren. Gefrier- 
rohre mit Doppelnippel. Absatzweises Frieren. Messen der 
Kalteverteilung. (SchluB f.)

S u r le s  t r a v a u x  m i n i  ers e x e c u t e s  p a r  les 
procedes de la c i men t a t i o n  et de la s i l i cat i sat i on.  
Von Franęois. Rev. univ. min. met. Bd. 66. 15.7.23. S.273/300*. 
Besprechung zahlreicher Beispiele, in denen das Zementations- 
und Verkieselungsverfahren erfolgreich angewandt worden ist.

W i t h d r a w a l  of  pi t  props. Von Allcock. Ir.CoalTr.R. 
Bd.107. 27.7.23. S. 122/3*. Neues Verfahren zum Rauben 
der Zimmerung.

L i q u i d  o x y g e n  e x p l o s i v e s  fi red by W e b e r  
patent car tr i dges.  Von Smeeton. Ir.CoalT r.R . Bd.107.
27.7.23. S. 129. SchieByersuche mit n e u e n  Sprengpatronen 
fur flussige Luft.

Ho i s t i ng-rope c o mpens a t i o n  on elevators.  Von 
Garda. Power. Bd.58. 10.7.23. S. 58/60*. Die verschiedenen 
Móglichkeiten des Seilausgleichs und ihre Vorzuge.

Non-des t ruct i ve  t es t i ng  of Steel  ho i s t i ng  rope. 
Von Sanford. Min. Metallurgy. Bd.4. Juli 1923. S. 333/6*. 
Die magnetische Untersuchung von Stahlfórderseilen.

App l i c a t i on  of mode r n  fans to the physi cal  con- 
di t ions of coal-mines.  Von Robinson. Proc.West. Penn- 
sylv. Bd. 39. April 1923. S. 99/116*. Die Bedeutung der phy- 
sikalischen Verhaltnisse in Bergwerken fiir die Wahl der ge- 
eigneten Ventilatorbauart.

Roseda l e  byp roduc t  coke ovens and what  they 
accompl i sh.  Von Richardson. Coal Age. Bd.24. 19.7.23. 
S. 93/8*. Beschreibung einer gróBern amerikanischen Kokerei- 
anlage mit Nebenproduktengewinnung.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Neues von Ó l f eue r ungen .  Von Pradel. Warme Kalte 
Techn. Bd.25. 1.8.23. S. 117/9*. Fortschritte in der Ol- 
zerstaubung. Druck- oder Zentrifugalzerstauber. Dampfstrahl- 
zerstauber. Druckluftzerstauber.

Bessere Au s n u t z u n g  der Braunkoh l e .  Von Berner. 
(SchluB.) Warnie. Bd.46. 27.7.23. S. 331/3*. Rost- und Staub- 
feuerungen.

H ow  su l phu r  in fuel  af fects f lue-gas c ompos i t i on  
and  comput a t i ons .  Von Berry. Power. Bd.58. 17.7.23. 
S. 95/6*. Die Bedeutung des Schwefelgehaltes der Brennstoffe 
fur die Zusammensetzung der Kamingase.

T he  e f f ec t  of  s u l p h u r  in f ue l  on  f l u e - g a s  
c o m p o s i t i o n  a n d  c d i mpu t a t i o n s .  Von Berry. Power. 
Bd.58. 17.7.23. S. 113/5*. Ableitung einer Formel zur Be
rechnung des Gewichts der trocknen Kamingase einer gewissen 
Brennstoffmenge unter Berucksichtigung von deren Schwefel- 
gehalt.

N o r t h e a s t  s t a t i o n  K a n s a s  C i t y ,  M o ., a d d s  
30 000 K i l o w a t t s .  Von Wilson. Power. Bd.58. 3.7.23. 
S.2/7*. Beschreibung einer neuzeitlichen Dampfkesselanlage 
zur Erzeugung elektrischer Energie.

The d e t e r m i n a t i o n  of  b o i l e r  e f f i c i e n cy .  Von 
Jones. Power. Bd.58. 17.7.23. S .88/91*. Besprechung von 
Fehlern, die haufig beim Bestimmen des Wirkungsgrades von 
Dampfkesselanlagen gemacht werden.

I n t e r p r e t a t i o n o f s u r f a c e - c o n d e n s e r  readi ngs .  
Von Sprague. Power. Bd.58. 10.7.23. S.47/9*. Betrachtungen 
uber die Warmeubertragung in Oberflachenkondensatoren.

D ie  n e u e s t e n  F o r s c h u n g e n  u b e r  d e n  Tem- 
p e r a t u r v e r l a u f  u n d  d i e  W a r m e s p a n n u n g e n  in 
V e r b r e n n u n g s m o t o r e n .  Von Schmolke. Warme. Bd.46.
27.7.23. S.327/30. Untersuchungen des Warmeiiberganges in 
Motoren. Theoretische Begriffe. Feststelluńg des periodischen 
Temperaturverlaufes. Feststelluńg der Warmespannungen.

U n t e r s u c h u n g e n  an de r  D i e s e l m a s c h i n e .  IV. 
V e r g l e i c h  s v e r s u c h  e i iber D r u c k l u f  t ze rs t a u b u n g 
und k o m p r e s s o r l o s e  Be t r i e b s w e i s e .  Von Neumann. 
Z . V. d. I. Bd. 67. 4. 8. 23. S. 755/61 *. Schwierigkeiten der 
reinen Druckeinspritzung. Untersuchung des Arbeitsvorganges 
von kompressorlosen Maschinen. SchluBfolgerungen.

D ie  D i ese l masch i ne  der Gegenwar t .  Von Nagel. 
Z.V. d. 1. Bd.67. 28.7.23. S.725/35*. Die Entwicklung der 
Zweitakt-Dieselmaschine von der Ventil- zur Schlitzsteuerung 
bis zu den gróBten Leistungen. (Forts. f.)

T u r b o - c o m p r e s s o r s  at t he  B e n t i n c k  c o l l i e r y  
Ir.CoalT r.R . Bd.107. 27.7.23. S. 115/6*. Bau und Betriebs
weise neuerer Turbokompressoren.

D ie  D u r c h f u h r u n g  der  G e w i n d e n o r m u n g  in 
D e u t s c h l a n d .  Von Schlesinger. Z .V .d . 1. Bd.67. 4.8.23. 
S. 749/54*. Geschichtliche Entwicklung der Gewindenormung. 
Gewindearten in Deutschland. Normen fur verschiedene 
Gewinde. Toleranzen fiir Lehren, Schrauben und Walzeisen.

Gears .  (Forts.) Can.M in. J. Bd.44. 6.7.23. S. 516/7*. 
Doppelschneckengetriebe. Spiralgetriebe.

Elektrotechnik.

G e n e r a t o r  v o l t a g e  r e g u l a t o r s .  Di rect  c u r r e n t  
type.  Von Ashbaugh. Power. Bd.58. 17.7.23. S. 92/4*. 
Betriebsweise von Regelvorrichtungen zur selbsttatigen Be- 
aufsichtigung der Spannung von Gleichstromgeneratoren.

For t schr i t te im Turbogene r a t o r enbau .  Von Pohl. 
E. T. Z. Bd. 44. 2. 8. 23. S. 729/31 *. Die Leistungssteigerung 
wahrend der letzten zehn Jahre. Mittel der Leistungs
steigerung. Schutzeinrichtungen. (SchluB f.)

C o o l i n g  o f  t u r b o - g e n e r a t o r s .  Von Luke. El.Wid. 
Bd.82. 14.7.23. S. 70/2*. Die Kiihlung von Turbogeneratoren. 
Achsrechte und radiale Kiihlstróme. Physikalische Gesetze 
fur die Kiihlung.

Al t ernat i ng-cur rent  versus di rect-current  motors  
for  stoker drive.  Von Douglas und Bates. Power. Bd.58.
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3.7.23. S. 8/9*. Motorbauarten zum Antrieb und Regeln von 
Dampfkesselfeuerungen.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

Neue For schungse rgebn i s se  auf  dem Geb i e t  der 
c h l o r i e r enden  Rós t prozesse .  Von Tafel. Metali Erz. 
Bd. 20. 22.7.23. S. 259/63*. Besprechung verschiedener 
Neuerungen.

T r e n d  o f  m e t a l l u r g i c a l  p r a c t i c e  o n  t h e  
Wi  t w a t e r s r a n d. Von Allen. Engg. Min. J. Pr. Bd. 116.
14.7.23. S. 58/61*. Die neuern metallurgischen Verfahren zur 
Goldgewinnung am Witwatersrand.

O b t a i n i n g  un i f o r m  s t rength  in chi l l-cast  rods 
of Y al loy.  Von Rosenhain, Archbutt und Wells. Chem. 
Metali. E ng /B d . 29. 16.7.23. S. 106/10*. Zusammensetzung 
und Herstellung von Hartgufistangen aus einer Viermetall- 
Legierung mit besondern Eigenschaften.

U b e r  d i e  V e r e d e l u n g  des  G u B e i s e n s  d u r c h  
N i c k e l z u s a t z .  Von Piwowarsky und Ebbefeld. Stahl Eisen. 
Bd. 43. 26.7.23. S. 967/8*. Durch einen Nickelzusatz bis 1 % 
werden die mechanischen Eigenschaften des GuBeisens be- 
deutend verbessert.

The use of spel ter  for ga l van i s i ng .  Von lngalls. 
Min. Metallurgy. Bd. 4. Juli 1923. S.345/6. Die Verwendung 
von Zink in der galvanischen Industrie.

Der gege nwa r t i g e  St and der  Schwei f i ver f ahren .  
Z. Bayer, Rev.V. Bd. 27. 31.7.23. S. 105/6. FeuerschweiBung, 
WassergasschweiBung, ThermitschweiBung, eiektrische und 
autogene SchweiBverfahren. (Forts. f.)

U b e r  A u s w e r t u n g s m ó g l i c h k e i t  de r  B r a u n 
koh l e .  Von Plasche. (Forts.) Schlagel Eisen. Bd.21. 1.8.23. 
S. 145/9. Der Rollesche Retortenofen. Die Verschwelung der 
Rohbraunkohle. Mondgasgenerator, Trigasgenerator und 
Hellergenerator. Die restlose Vergasung von Braunkohle. 
Halbverkpkung.

N e u e r e  G ę s i c h  t s p u  n kte i i ber  E r z e u g u n g  u n d  
B e s c h a f f e n h e i t  v on  Koks.  Von BoBner. Gas Wasser
fach. Bd. 66. 28.7.23. S. 447/50. Die Beschaffenheit des Koks 
der Gasanstalten muB verbessert werden.

Benzo l  rec t i f i ca t i on  pl ant  for smal i  under t ak i ngs .  
Ir.CoalT r.R . Bd. 107. 27.7.23. S. 118*. Beschreibung einer 
Benzolreinigungsanlage fur kleinere Betriebe.

B r a u n k o  h i e n  ga s  u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g  in 
de r  k e r a m i s c h e n  I n d u s t r i e .  Von Faber. Braunkohle. 
Bd.22. 28.7.23. S. 257 60. Die Erzeugung von Wassergas 
aus Braunkohle und seine Bedeutung ais Heizmittel fiir fein- 
keramische Ófen.

C a r b o n  d i o x i d e  in i n d u s t r y .  Von Jones. Chem. 
Metali. Engg. Bd. 29. 16.7.23. S. 103/5*. Ubersicht iiber die 
vielseitige Verwendungsmóglichkeit von Kohlendioxyd in der 
Nahrungsmittel-, Kalte- und chemischen Industrie, dem Feuer- 
lóschwesen und der Arzneikunde.

For t schr i t t e  auf  dem Geb i e t e  der Me t a l l a na l y se  
im Jahre  1922. Von Dóring. (Forts.) Chem. Zg. Bd. 47.
31.7.23. S. 650/2. Neuere Verfahren zur analytischen Be
stimmung von Zinn, Blei, Arsen. (Forts. f.)

S c r e e n - s o r t i n g  a n a l y s e s  by  h y d r o s t a t i c  
s e p a r a t i o n .  Von Bagnara. Engg.Min.J; Pr. Bd.U6. 14.7.23. 
S. 51/4*. Die quantitative Bestimmung der Bestandteile fein- 
korniger Gemenge auf hydrostatischem Wege.

Eu r ope an  pract i ce in c o o l i n g  chemi ca l  I iqu id s. 
Von Thau. Chem. Metali. Engg. Bd.29. 16.7.23. S. 98/102*. 
Beschreibung neuerer Kuhlsysteme. Neue Wege im Kuhl- 
apparatebau.

T he  l a w s  of  h e a t  t r an s f e r .  (Forts.) Engg. Bd.116.
3.8.23. S. 131/2*. Weitere Untersuchungen iiber die Warme- 
ubertragung in Rohrleitungen. (Forts. f.)

Wirtschaft und Statistik.

Sta t i s t i sche M i t t e i l u n g e n  iiber d ie  be im Be r gbau  
P r e u B e n s  im j a h r e  1922 g e z a h l t e n  A r b e i t s l ó h  ne.

Z. B. H .S.W es. 1923. Bd.71. 1. Stat. Liefg. S. 1/39. Ubersicht 
iiber die Lóhne in den einzelnen Bergbaubezirken. Die be- 
deutendern Ausstande. Entwicklung der Lóhne vom Jahre
1912 ab.

Ubers i ch t  i iber die in den Hau  pt-Steinkohlen- 
und Br au n k oh l e nb e z i r k e n  PreuBens  in den Jahren
1913 und 1920 bis 1922 au f 1 A r b e i t e r  und  1 Sch i ch t  
erz i e l te Fórderung .  Z. B. H. S.Wes. 1923. Bd.71. l.Stat. 
Liefg. S. 52/3.

U b e r s i c h t  i i b e r  d i e  l o h n t a r i f l i c h e n  V e r - 
a n d e r u n g e n  in den h a u p . t s a c h  l i c h  s t en  B e r g b a u 
bez i rken PreuBens  im Jahre  1922. Z. B. H. S. Wes. 1923. 
Bd.71. l.Stat. Liefg. S. 40/51.

D ie  E n t w i c k l u n g  u n d  der  A u f b a u  des  Z u - 
s a m m e n s c h l u s s e s  de r  d e u t s c h e n  G a s w e r k e  in 
d e r W i r t s c h a f t l i c h e n  V e r e i n i g u n g deut scherGas- 
werke,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  Ko l n ,  F r a n k f u r t  a. M., 
Berl i n.  Von Tiemessen. Gas Wasserfach. Bd.66. 28.7.23. 
S. 441/6*. Entwicklung und Aufbau des Konzerns.

E co n o m i c a s p e c t s o f p r e s e n t - d a y R u s s i a n m i n i n g .  
Von Kursell. Min. Metallurgy. Bd. 4. Juli 1923. S. 337/9. Die 
Lage undZukunft des russischen Bergbaues. Minerąlgewinnung. 
Trustbewegung. Verkehrslage.

Verkehrs- und Verladewesen.

D ie  e n g l i s c h e  E i s e n b a h n p o l i t i k  de r  l e t z t en  
v i e r z i g  J ah  re. Von Boehler. (SchluB.) Arch. Eisenb. 1923.
H .4. S. 557/601. Die englische Eisenbahnpolitik wahrend des 
Weltkrieges. Die Grundlagen der Kriegsverwaltung. Aufgaben 
der staatlichen Kriegsverwaltung und deren Lósungsversuche. 
Die Vorbereitungen der Friedenswirtschaft. Ubergangswirt- 
schaft. Frieden.

P E R S Ó N L I C H E S .

Uberwiesen worden sind:

der bisher beurlaubte Bergassessor Vors ter  dem Berg- 

revier West-Waldenburg zur voriibergehenden Hilfeleistung, 

der bisher zum Reichskommissar fiir die Kohlenverteilung 

beurlaubte Bergrat W o l f f  dem Bergrevier Zeitz ais Hilfs- 

Iarbeiter.

Beurlaubt worden sind:

der bei dem Bergrevier Duisburg beschaftigte Bergrat 

S c h a u s t e n  vom 1. September ab auf sechs Monate zur 

Ubernahme der Stellung eines Knappschaftsdirektors bei dem 

Kasseler Knappschaftsverein,
der Bergassessor D i e h l  vom 1. Juli ab auf weitere sechs 

Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Direktion der 

TraB-Industrie m. b. H. in Koblenz,
der Bergassessor S t e i n m e t z  vom 1. Oktober ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Berg- 

werksabteilung der Hugo Stinnes Riebeck Montan- und 01- 

werke Aktiengesellschaft zu Halle (Saale),
der Bergassessor M a c k e n s y  vom 15. August ab auf 

weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 

Rybniker Steinkohlen-Gewerkschaft Emmagrube, Kreis Rybnik 

(Poln.-O.-S.),
der Bergassessor Kurt K ł e m  me  vom 15. August ab auf 

ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Aktiengesellschaft in Dortmund, 

Abteilung Bergbau,
der Bergassessor N e h r i n g  vom 1. August ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Deutschen 

Erdól-Aktiengesellschaft, Oberbergdirektion Borna in Borna 

bei Leipzig.


