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Die Entwicklung des gufieisernen Schachtausbaues.
Von J. R i e m e r  d. A., Dusseldorf.

Der ursprungliche, fast iiberall erhaltliche Baustoff fur 
die Auskleidung von Brunnen und spater von Bergwerks- 

schachten war das Holz, das die Natur in Gestalt von 
Stangen und Balken darbot. Seine Verwendung bedingte 
fur Brunnen und Schacht die quadratische oder rechteckige 

GrundriBform, wahrend an sich die kreisrunde Form naher 
gelegen hatte.

Die Auskleidung der Schachte erfolgte so, daB vier- 
eckige Rahmen von Abmessungen, die dem gewunschten 

Profil entsprachen, in den Schacht unmittelbar iiber der 
Sohle eingebaut und mit Zugstangen an den nachstobern 
Rahmen aufgehangt wurden, hinter denen man zum Ab- 

stutzen des GebirgsstoBes Ansteck- oder Schalbretter von 
oben bis zur Sohle durchgeschoben hatte. Das neue 
Geviert diente dieser Ausschalung ais zweite untere Stutze, 
Dann teufte man einen neuen Absatz ab und trieb gleich- 

zeitig innerhalb der obern Schalbretter neue so tief ein, 
bis ein neues Geviert eingebaut werden muBte.

Diese Schachtauskleidung war naturlich nicht wasser- 

dicht, behinderte vielmehr das Durchtreten des Gebirgs- 

wassers in den Schacht in kaum nennenswertem MaBe. 
Dagegen folgte sie dem Abteufen so nahe, daB immer 
nur ganz kleine Flachen des GebirgsstoBes frei und un- 

geschiitzt blieben. Der Schacht war also in jedem Augen- 
blick gegen Steinfall, Nachfall und Durchbruche sehr gut 
gesichert, weshalb sich auch das Verfahren und damit 
die viereckige Schachtform Jahrhunderte hindurch ais 
fast alleinherrschend gehalten haben. Strenggenommen 
war dieser alteste Schachtausbau ebenso ein Unterhange- 
verfahren wie das vom Verfasser vor mehr ais zwanzig 
Jahren fiir wasserreiches Gebirge oder fur die Auskleidung 
von Gefrierschachten mit verschraubten Tubbingen em- 

pfohlene, das zuerst auf der Zeche Emscher-Lippe an- 
gewandt worden und dauemd in Gebrauch geblieben ist.

Erst mit zunehmender Teufe sowie damit wachsender 
Beanspruchung und steigender Anforderung an dieLebens- 

dauer der Schachte machte sich das Bedurfnis nach einer 

dauerhaftern und haltbarem Auskleidung immer mehr 
geltend. Derjahrhundertelangmitderrechteckigen Schacht

form vertraute Bergmann behielt sie gewohnheitsm3Big 
bei, auch ais er schon vielfach zur Auskleidung mit Mauer
werk uberging. Allmahlich stellte sich jedoch heraus, daB 

die geraden, flachen Wandę dem auBern Druck nicht 
immer widerstanden und nach innen eingebaucht wurden. 
Diesen Ubelstand verstarkte noch der Druck des zusitzenden 
Wassers, welches das Mauerwerk in den obern Teufen 
recht gut vom Schacht fernzuhalten vermochte. Es gelang, 
die flachen Wandę durch Auswólbung nach auBen gegen

den auBern Druck widerstandsfahiger zu machen, was 
einen erheblichen Fortschritt bedeutete. Daraus erwuchs, 
ais die Teufen und Schachtdtirehmesser weiter zunahmen 
und der Bergbau sich gezwungen sali, auch Felder in 
Angriff zu nehmen, auf dereń Ausbeutung er bisher wegen 

der zu erwartenden Schwierigkeiten verzichtet hatte, der 
rundę Schachtquerschnitt, womit der Grund zu der heuti
gen Ausbauart gelegt war. Auch sie versagte allerdings. 
wenn die Wasserzufliisse uberhandnahmen. Inzwischen 

hatte man jedoch mit detn waehsenden Erfolge erkannt, 
welche Vorteile in betriebstechnischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht damit verbunden waren, daB man die Wasser- 
zufliisse in den obern Teufen, wenn auch nicht voll- 
standig, vom Schacht fernhielt. Durch Mauerwerk war ein 

fiir die damaligen Anspriiche geniigender WasserabschluB 
nur bis etwa 60 m Teufe zu erreichen, und das auch 
nur, wenn die Zufliisse nicht allzu groB waren und ilber- 

haupt die Ausfiihrung einer guten Mauerung erlaubten.
Fur die deshalb schon lange gesuchte besserc Art der 

Schachtauskleidung wurde dann in England eine gute 

Lósung in der Verwendung guBeiserner, unbearbeiteler 
Segmente, sogenannter Tiibbinge, gefunden. Diese Tiib
binge hatten nach dem Schacht, also im Innern, eine glatte 
Wand, an den AuBenseiten starkę Flanschen, die noch 

durch ein mehrfaches Rippenkreuz gegeneinander versteift 

waren. Die GróBe der einzelnen Stiicke betrug im Mittel 
fiinf englische FuB in der Lingę, nach dem Umfange ge- 
messen, und zwei FuB in der Hólie. Je nach dem Durch
messer entfielen also sechs bis zwólf Teile auf einen Ring, 

Die Stucke wurden lose aneinander und aufeinander gebaut 
und dabei in die Fugen etwa halbzóllige Bretter von 
weichem Holz gelegt. Damit die Ringe wahrend des 
Einbaues nicht auseinanderfielen und ihre richtige Stellung 
behalten muBten, wurden die Teilstflcke nach Bedarf gegen 
den GebirgsstoB mit Steinbrocken, Holzstiicken usw. ab- 
gesteift oder besser ganz mit Gcbirgskiein hinterfiillt; 
noch spater ging man zur Verwcndung von Beton fiir 
diesen Zweck iiber. Der Ausbau erfolgte absatzweise, 
je nach den Gebirgs- und WasserverhSltnissen in liingcrn 

oder kurzem Abschnitten, im Mittel von etwa 15-16 m. 
Ais Fundament und SchluB jedes Absatzes yerwendete 
man einen oder mehrere niedrige, aber sehr breite Ringe, 

die also gewissermaBen die Flanschen des eisernen Schacht- 

auskleidungsrohres darstellten und die Bezeichnung Keil- 
kr2nze erhielten. Der unterste Ring wurde auf eine feste, 
an der Auflagestelle gut ausgerichtete Gebirgsschicht gelegt 
und mit Zement untergossen. Am auBern Umfang wurde 

dieser Ring gegen das gut bcarbeitete Gebirge mit sorg-
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Abb. 1. FuB 
eines mit 

englischen Tub- 
bingen aus- 
gekleideten 

Schachtteiles.

Abb. 2. Oberer 
AbschluB 

eines Tubbing- 
satzes.

faltig eingepaBten und scharf verkeilten trocknen Holz- 

keilen verspannt un^l abgedichtet, daher der Name Keil- 
kranz. Nach dem Aufbau eines Satzes verdichtete man 
die Fugen von unten nach oben durch das Eintreiben 

von starken Flolzkeilen und -stiften und, wenn nótig, von 
Eisenstiften in die Dichtungsbretter oder in etwaige Fugen 
zwischen den Brettern. Die Verwendung scharf getrockneten 

Holzes fiir diesen 

Zweck, das nachher 
in Beruhrung mit dem 
Schachtwasser stark 

aufąuoll, erleichterte 

diese Arbeit erheblich.

Abb. 1 zeigt den un
tern Teil eines derarti- 
gen Ausbausatzes im 

senkrechten Schnitt.
Nach oben hin er- 
folgte der AbschluB 
ebenfalls durch einen 

Keilkranz, auf den 

dann entweder der 
nachste Satz der eiser-

nen Auskleidung aufgebaut wurde oder, wenn es sich 

urn den obersten AbschluB des wasserfiihrenden Schacht- 
teiies handelte, die Auskleidung durch Mauerwerk folgte 
(s.Abb.2). Da es sich hier nur darum handelt, einen Ge- 
samtuberblick zu geben, soli auf Einzelheiten nicht weiter 
eingegangen werden.

Dieser englische eiseme Schachtausbau ist in den 
funfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch den Iren 

M u lvany ,  der sich um den westfalischen Bergbau grofie 
Verdienste erworben hat, in Westfalen, und zwar auf den 
Zechen Hibernia und Shamrock eingefuhrt worden.

Fiir die ersten Schachte wurden die GuBteile noch von 
England bezogen, dann aber richteten sich verschiedene 

GieBereien im Industriebezirk auf die Herstellung ein, ais 
erste die GieBerei von Horlohe in Laar bei Ruhrort.

Eine genaue Betrachtung dieser Ausbauweise lehrt, daB 
es sich hier um dasselbe handelt wie bei der Ausmauerung 
runder Schachte, d. h, um rundę Gewólbe, nur mit dem 

Unterschied, daB die Bauteile groBer sind und nicht aus 
Stein, sondern aus Eisen bestehen und daB nicht Mórtel, 

sondern Holz die Fugen verdichtet; zusammengehalten 
wird das Ganze in der Hauptsache nur durch den auBern 
Druck, denn es sind keinerlei Verbindungen durch Schrauben 
usw. vorhanden.

Dieses Schachtausbauverfahren bewahrte sich iiberall 

und fuhrte sich schnell ein, weil eben fur den Bergbau 
schon langer ein dahinzielendes Bediirfnis bestand. Auch 

im Kali- und Steinsalzbergbau fuhrte es sich ein; so wurde 
z. B. der Moltkeschacht bei Schónebeck mit englischen 
Tubbingen bis etwa 250 m Teufe ausgekleidet.

Aber es machten sich auch Mangel geltend. Unter 
dem EinfluB von Temperaturschwankungen wurde der 
Ausbau haufig undicht und lieB Sickerwasser durch, oft ent

standen auch kleine Spritzer, vorziiglich im Winter. Ganz 
besonders auBerten sich diese Ubelstande im einziehenden 
Schacht und noch mehr in den Schachten, die zugleich 
dem einziehenden und dem ausziehenden Wetterstrom 

dienten, In kalten Wintern entstanden dann im einziehen

den Teil des Schachtes oft starkę Eisbildungen, manchmal 
bis zu erheblichen Teufen herab. Diese verengten nicht 
nur den Wetterąuerschnitt, sondern brachen zuletzt ab, 

zumal wenn Tauwetter eintrat, und gefahrdeten dann den 
Schachtausbau, die Fórderung, die Rohrleitungen usw. und 
vor allem die Menschen. Das Eis muBte deshalb fort- 
wahrend beseitigt werden, was Miihe und Kosten ver- 

ursachte. An einzelnen Stellen half man sich, indem man 

den einziehenden Wetterstrom soweit vorwarnite, daB die 
Eisbildung ganz verhindert wurde oder doch auf ein nicht 
mehr lastiges MaB zuruckging. Die mangelhafte Dichtig- 
keit der Auskleidung und die stiindigen Nachverdichtungs- 

arbeiten hatten zur Folgę, daB man schon ziemlich frtih 
eine Verbesserung anstrebte, obgleich der erreichte Zustand 
mit dem fruhern nicht zu vergleichen war. Da man aber 
die Moglichkeit eines Abschlusses der zusitzenden Wasser 

erkannt hatte und die wirtschaftlichen und betriebstech- 

nischen Vorteile einer guten, wenn auch nicht vollkommenen 
Losung einsah, fiihlte man sich zu Verbesserungen angeregt, 
ahnlich wie fruher nach der Einfiihrung der runden Schacht- 
ausmauerung. Wie bescheiden iibrigens die Anspriiche 

waren, geht daraus hervor, daB der Kohlenbergmann einen 

Schacht schon trocken nannte, in dessen Schachttiefstem 
es nicht geradezu goB; ein niedlicher Landregen wurde 
nicht sonderlich beachtet.

Aus den gewonnenen Erfahrungen ging unzweifelhaft 

hervor, daB diese Ausbauart fiir die bald zu erwartenden 
gróBern Teufen nicht mehr ausreichen wiirde. In den 
siebziger Jahren wurden zuerst einige Versuche gemacht, 
Tubbinge mit unbearbeiteten i n n e r n  Flanschen, ein- 

gegossenen Schraubenlóchern und rohen Verbindungs- 
schrauben, z. B. auf der Zeche Schamhorst, zu verwenden. 
Die Verdichtung der Flanschen erfolgte mit Holz, das, wie 
fruher, mit Keilen verdichtet (pikotiert) werden sollte. Die 

Sache miBlang, da die Schrauben die Verkeilung stark 

behinderten und zwischen ihnen Stiicke aus den Flanschen 
brachen, so daB viele undichte Stellen entstanden und 
die starken Wasserzuflusse das Weiterabteufen verhinderten. 

An andern Stellen ging es ahnlich, auch' mit Flanschen, 

die am Rande mit schmalen Arbe^tsleisten versehen und 
von Hand mit MeiBel und Feile roh bearbeitet waren. 
Dabei hatte man ais Dichtung Holz, Werg mit Teer, Blei- 
spane usw. mit unbefriedigendem Ergebnis erprobt. Die 

Anregung zu diesen Versuchen kam wohl wieder aus 
England, wo inzwischen der Bau von Untergrundbahnen 
dazu gefuhrt hatte, fur die Stationsschachte und Tunnel 
innen verschraubte Tubbinge, roh oder teilweise bearbeitet, 
zu verwenden. Bei den geringen Teufen, in denen diese 
Arbeiten zur Ausfuhrung kamen, fuhrte die Verwendung 
der genannten Verdichtungsarten zu befriedigendem Erfolg. 
Fiir den Schachtausbau war aber in den Teufen, fiir welche 
diese Arbeitsweise allenfalls anwendbar gewesen ware, das 
Verfahren mit den englischen unbearbeiteten Tubbingen mit 

auBern Flanschen vollstandig ausreichend und erheblich 
billiger.

Nach diesen miBgliickten Versuchen verging geraume 

Zeit, bis sich aus der Entwicklung der Kaliindustrie neue 
Anregungen ergaben. Denn der Kalibergmann hat natur- 

gemaB eine ganz andere VorsteIlung von einem trocknen 
Schacht ais der Kohlenbergmann und wunscht, wenn 

móglich, einen tropfendichten AbschluB.
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Ais die Solvay-Werke in den achtziger Jahren den Ernst- 

Solvay-Schacht bei Bernburg planten, trat ihrOberingenieur 
D e m a n e t mit einem Vorschlag an die ihm fiir dessen Aus- 
fiihrung am geeignetsten erscheinende Firma Haniel & Lueg 

heran, der fiirdieTiibbinge innere Flanschen mitmaschinen- 
maBig bearbeiteten Arbeitsleisten, gebohrten Schrauben- 
lóchern und Verdichtung durch Einstemmen von BleiwoIIe in 
die zwischen den Flanschen verbleibenden Zwischenraume 

vorsah. Diese Firma hatte seit Eroffnung ihres Betriebes 
in Diisseldorf-Grafenberg englische Tiibbinge geliefert und 

ais einzige in Deutschland die Schachtringe aus einem Stuck 
von 3,65-4,10 m lichten Durchmesser und 1,5 m Hohe 
angefertigt, die fur die Auskleidung der nach dem Verfahren 
der Societe Kind & Chaudron unter Wasser abgebohrten 
Schachte gebraucht wurden. Diese Schachtringe wurden 

stehend mit verlorenen Kópfen gegossen, diese auf der hori- 
zontalen Drehbank abgestochen und dann beide Flanschen 
glattabgedreht. Man bohrte die Schraubenlócher durch eine 
Lehre und gab den zugehórigen Schrauben einen abgedrehten 

Schaft, so daB nur ein ganzgeringes Spiel in den Schrauben- 
lóchern verblieb. Nach derFertigstellung wurden die Ringe 
von auBen in einer besondern, stark gebauten PreBvorrich- 

tung auf das Anderthalbfache des Wasserdruckes, den sie 
spater im Schacht auszuhalten hatten, gepruft. Die Leistungs- 
fahigkeit der PreBvorrichtung ging bis 60 at. Alle Einrich- 
tungen zur Herstellung der neuen Tiibbinge waren also 

vorhanden. Auf Grund ihrer Erfahrungen machte die Firma 
weitere Vorschlage, denen ais Hauptgesichtspunkt die An- 
sicht zugrundelag, daB die damals in laufender Herstellung, 
also ohne besondere Zusammenpassung im einzelnen, 

erreichbare Genauigkeit der Stucke nicht ausreichte, um zu 
gestatten, die Stucke mit ihren bearbeiteten Flanschenflachen 
Eisen auf Eisen (ohne Zwischenlage) zusammenzubauen 
und mit diesem Ausbau in groBeTeufen zu gehen. Man be- 

fiirchtete mit Recht, die damals noch nicht zu ve_rmeidenden 
Ungenauigkeiten wurden dazu fiihren, daB die Ubertragung 

der durch den auBern Druck hervorgerufenen Belastung in 
den Flanschen unregelmaBig erfolgen und dadurch an 
einzelnen Stellen eine gehaufte Beanspruchung entstehen 

konnte, die sich jeder Berechnung entzóge. Es wurde 
also verlangt, daB die Flanschenflachen in ihrer ganzen 

Breite so genau wie moglich bearbeitet werden muBten. 
Dazwischen sollte zum Ausgleich von Ungenauigkeiten 

und ais Dichtungsstoff ein dauerhaftes, etwas nachgiebiges 
Materiał, das verstenimt werden konnte, also Bleiblech von 
21/2-3 mm Dicke, iiber die ganze Flachę gelegt werden. 
Ferner wurde eine Verschraubung wie, bei den Schacht- 
ringen aus einem Stuck, also mit genau gebohrten Schrau- 

benlóchern, gedrehten Schrauben und ihrer besondern Ver- 
dichtung unter Kopf undMutterverlangt. Diese Verdichtung 

wurde aber schon bei der ersten Ausfiihrung dahin ver- 

bessert, daB man nicht flachę Blei- und Unterlegscheiben, 
wie bei den ungeteilten Schachtringen, sondern kegelfórmige 

Scheiben und Ringe verwendete. Man erreichte damit, daB 
das Blei beim Anziehen der Schrauben nicht nach auBen 

herausgeąuetscht werden konnte, sondern gegen den 
Schraubenbolzen und in das Loch hinein gedruckt 

werden muBte.
Diese Vorschlage wurden angenommen und die 

Tiibbinge fur den Ernst-Solvay-Schacht (von 70—290 m 

Teufe) bestellt. Abb. 3 zeigt eine solche Auskleidung mit

einem Keilkranz, also an der Ubergangsstelle von einem Satz 
zum nachsten, Abb. 4 die FIanschenverschraubung und 
Abb. 5 die unvermeidliche verkeilte (Pikotage-) Fuge.

Die Herstellung der Stucke 

erfolgte mit Doppelkasten, und 
zwar mit Ober- und Unterkasten 
auf gesonderten Aufstampf- 

bóden. Gestampft wurde die 
Formmasse noch von Hand. 
Fiir die mechanische Bearbei- 
tung dienten zunachst die vor- 

handenen Maschinen. Die ge- 
raden, senkrechten Flanschen 
wurden mit derHobelmaschine 

bearbeitet und die Teile, nach- 
dem die Schraubenlócher in 
diesen Flanschen gebohrt wa
ren, auf einer groBen Richt- 

platte zu Ringen zusammen- 
gebaut. Diese Ringe wurden 

im ganzen auf eine Drehbank 

mit wagerechter Planscheibe 
gebracht und die wagerechten 
Flanschen der Ringe oben

und unten zugleich abge-
dreht.

Diese Bearbeitung erwies sich aber bald ais zu teuer 

und ais nicht genugend genau; besonders war es schwierig, 
die Zentriwinkel der beiden Flanschen so genau einzuhalten, 
wie man es fiir erforderlich erachtete. Der groBte Teil der 
Auskleidung des Ernst-Solvay-Schachtes wurde aber auf 
diese Weise hergestellt. Der techniche Erfolg des neuen 

Eisenausbaues in diesem Schacht war vollkommen. Ais 
der Schacht bis 290 m Teufe fertig war, wurde er mehrere
Monate lang aus irgendwelchem Grunde nicht weiter-

gefiihrt Das wahrend dieser Zeit im Schacht angesammelte 
Wasser entsprach nur einem ZufluB von 3 1/24 st, ein Er
gebnis, das alle Erwartungen iibertraf, besonders, wenn 
man bedenkt, daB ein erheblicher Teil dieses Zugangs 
auf Schwitzwasser, das sich aus der Luft an den kalten 
Eisenwanden niedergeschlagen hatte, zuriickgefuhrt werden 
konnte. Trotz dieses glanzenden Erfolges war es sehr 
schwer, die Neuerung allgemein einzufiihren und die 
englischen unbearbeiteten Tiibbinge zu verdrangen. Der 

Preis der neuen Tiibbinge war fiir die Gewichtseinheit 
natiirlich hoher, wozu noch die Mehrkosten fiir Blei und 

Schrauben kamen. Eine oberflachliche Rechnung ergab, 
daB der neue Ausbau teurer erschien ais der alte, eine 
genauere dagegen, unter Beriicksichtigung der wichtigen 
Nebenumstande, das umgekehrte Bild.

Die neuen Tiibbinge konnten sehr viel schneller ein- 
gebaut und verdichtet werden, dadurch wurde an Lóhnen, 

Generalunkosten und Wasserhaltung gespart und auch 
noch geldwerte Zeit gewonnen. Aber auch der immer 
wiederholte Hinweis auf diese Umstande wirkte nur sehr 
langsam. Wiederum ging die Wandlung vom Salzbergbau 

aus, und zwar war dort zunachst der Umstand ausschlag- ' 
gebend, daB man mit diesem Ausbau einen wirklich dichten 
Schacht erzielte. Erst mit der allmahlichen Einfiihrung 
bestatigten sich auch die obigen Ausfuhrungen uber die 
Preisfrage dahin, daB sich die neue Schachtauskleidung

bearbeiteten  
T iib b in gen  A bb. 5.

m it P ik otage-
K eilkranz. fuge .
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unter Beriicksichtigung aller Nebenumstande billiger stellte 

ais die friihere.

Erst die neue groBe Entwicklung des deutschen Berg
baues sowohl auf Kohle ais auch auf Kali und die damit 
wachsenden Teufen der Schachte fiihrten zur endgiiltigen 
Entscheidung. Der alte Ausbau verschwand von der 

Bildflache.

Da hier nur eine kurze, leicht zu lesende Ubersicht 

iiber das behandelte Gebiet gegeben werden soli, ist bisher 
von Einzelheiten abgesehen und auch in Zeitangaben ge- 
spart worden. Im folgenden mógen jedoch noch einzelne 

besondere Ausfuhrungen und Anwendungen mitgeteilt und 
zum SchluB mehrere der im Laufe der Jahre vorgeschlagenen 
Verbesserungen und angestellten Versuche beschrieben 
werden.

G uB e i se rn e  S ch a ch t a u s k l e i d  u ng  
aus u n g e te i l t e n  R in g e n  fiir Schach te ,

d ie im %'ollen Q u e r s c h n i t t  un te r  Wasser  

a b g e b o h r t  w o rden  sind.

Ais der Bohrmeister und Bohrunternehmer Kind seine 
ersten Schachte an der belgisch-franzósischen Grenze in 

der Mitte der siebziger Jahre abbohrte, wurde ihre Aus- 
kleidung entweder mit holzernen Tonnen (s. Abb. 6) oder 
mit Blechzylindern bewirkt, was natiirlich nur in sehr 
geringen Teufen geniigen konnte. Die Tonnen waren 
rd. 1 ’/2 m hoch und bestanden aus eichenen Dauben von 
etwa 30X30 cm Starkę, die wie bei gewohnlichen Fassern 

von entsprechend starken Flacheisenbandern zusammen- 
gehalten wurden. Die vorlaufige Abdichtung der einzelnen 

Tonnen untereinander erfolgte in der Weise, wie man sie 
fruher bei holzernen .Rohren von Wasserleitungen fand und 

heute noch bei Soleleitungen vornimmŁ 

Man brachte beiderseits zugescharfte 
Flacheisenringe zwischen die Tonnen 
und driickte sie so tief wie móglich in 
das Himholz der Dauben ein. Die 

Tonnen wurden einzeln mit einer be
sondern, von oben lósbaren Vorrichtung 

am Gestange in den fertig gebohrten, 
unter Wasser stehenden Schacht einge- 
lassen, wobei es vor allen Dingen dar
auf ankam, daB der erste Ring richtig an 

seinen Platz gelangte. Die folgenden Ringe 
setzte man mit besondern, abnehmbaren 
Fiihrungen auf die vorhergehenden zentrisch 
auf. Nach Vollendungdes Einbaus wurde 

der Zwischenraum zwischen Gebirge und 

Auskleidung vom Tage aus mit Hilfe be
sonderer Lóffel mit Beton ausgefiillt und 

nach dessen Erhartung der Schacht ausgepumpt.

Erst der in die Unternehmung eingetretene lngenieur 
C h a u d r o n  konstruierte eine guBeiserne Schachtaus- 
kleidung aus ungeteilten Ringen von 11h m Hóhe mit ganz 
bearbeiteten Flanschen und dazwischengelegter Dichtung 

aus 3 mm dickem Bleiblech. Diese Ringe konnten naturlich 
nicht einzeln im Schacht unter Wasser aufeinandergesetzt 
werden, sondern muBten ubertage aufeinandergebaut und 

die Fugen innen und auBen gut verstemmt werden. Die 
Frage, wie man diese Masse von mehreren 100 ja 1000 t 
in den Schacht einlassen sollte, lóste Chaudron durch die

Erfindung des sogenannten falschen Bodens, so daB man 

nunmehr die Schwimmkraft zu Hilfe nehmen konnte. Eine 
derartige Schachtauskleidung, die oben offen war und 

deshalb iiber den Wasserspiegel im Schacht hinausreichen 
muBte, gab dem Verfahren die Móglichkeit, auch in groBe 
Teufen vorzudringen. Ein mit den zunehmenden An- 

forderungen an die Leistungsfahigkeit der Schachte immer 
mehr empfundener Nachteil des Verfahrens lag in seiner 
Beschrankung auf solche Durchmesser der Ringe, die noch 
mit der Eisenbahn befórdert werden konnten. Ortsver- 
iinderliche GieBereien an jedem Schachtplatz zu errichten, 

ging nicht an, da die Ringe nach ihrer Fertigstellung auf 

das Anderthalbfache desjenigen auBern  Druckes erprobt 
werden muBten, dem sie spater ausgesetzt sein sollten. 
Dieses Abpressen war nicht zu umgehen, da das ganze 
Auskleidungsrohr wahrend des Zusammenbaus wochen- 

lang schwimmen muBte. In England hat man einmal 
einen Versuch gemacht, an Ort und Stelle gegossene Ringe 
ohne Druckprobe zu verwenden, sich aber an diesem 
einen MiBerfolg fur immer geniigen lassen.

Eine derartige guBeiserne Schachtauskleidung mit fal- 

schem Boden und Moosbiichse ist in ihrem untern Teil 
in Abb. 7 wiedergegeben. Die Moosbiichse war nichts 
anderes ais eine umgekehrte Stopfbiichse, bei der das Dich- 

tungsmittel aus Moos bestand und auBen angebracht war, 
weil es nach auBen wirken sollte. Die beiden untern

Ringe waren namlich in der 

Schachtachse ineinander ver- 
schiebbar ubereinandergebaut. 
Zwischen den untern Flan
schen des untern und des 
zweiten Ringes wurde die 
Moospackung eingestampft 
und durch ein starkes daruber 
gespanntes Netz fest zusam- 
mengehalten. Wenn das eiser- 
ne Schachtrohr mit seinem 
untern Ende beim Absacken 

auf der Sohle ankam, wurden 
die beiden untern Ringe durch 
das Gewicht der Auskleidung 

ineinandergeschoben und die 
dazwischen befindliche Moospackung zusammen- und 
gegen den GebirgsstoB gepreBt Damit erzielte man eine 
vorlaufige Abdichtung zwischen dem Mantelraum und 
dem Raum unter dem falschen Boden, die gestattete, den 

Mantelraum zwischen guBeiserner Auskleidung und Ge
birge mit Beton auszufiillen, ohne daB dieser auf die 
Schachtsohle gelangen konnte. Aus dem Vorgesagten 

laBt sich klar erkennen, wie diese altere Schachtaus
kleidung fur Bohrschachte auf die Ausgestaltung der 
spatern Eisenauskleidung aus geteilten, bearbeiteten Ringen 
eingewirkt hat.

Das Einsenken dieser Schachtauskleidung ging in 
folgender Weise vor sich, Zunachst wurden auf einer 
festen Buhne iiber dem Schacht die beiden Moosbuchsen- 

ringe, der Bodenring mit dem falschen Boden und ein 
Ring daruber, aufgebaut. Auf einer Buhne oben in dem 
stark gebauten Turm stand eine geniigende Anzahl von 
Schrauben-Senkwinden. An diese wurde der aufgebaute 

untere Teil der guBeisernen Schachtauskleidung mit be-

Abb. 6. Aus
kleidung mit 
Holztonnen 
fur Bohr
schachte.

Abb. 7. Unterer Teil einer 
Eisenauskleidung fur 

Bohrschachte.
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sonderm Senkgestange angehangen und dann so weit hoch- 
gewunden, daB die starkę Buhne darunter fortgenommen 
werden konnte. Dann wurde das Ganze abgesenkt, bis 
es so weit in das Schachtwasser eintauchte, daB der Auf- 

trieb die Winden merklich entlastete.
Beim Vordringen in gróBereTeufen stellte sich nun sehr 

bald heraus, daB man meistens mit den Wasserzugangen 
aus dem Gebirge nur im untern Teil des Schachtes zu 

kampfen hatte und also nur, um nicht auf die Mitarbeit 
der Schwimmkraft verzichten zu mussen, die teure eiserne 
Auskleidung immer bis iiber den Wasserspiegel im Schachte 

herauffuhren muBte. Diesem Ubelstande wurde schlieBlich 
dadurch abgeholfen, daB man den Vorschlag annahm, die 
Schachtauskleidung auf die Lange, die zum WasserabschluB 
unbedingt erforderlich war, zu verkurzen, und mit einem 
herausnehmbaren, ahnlich dem falschen Boden, am obern 
Ende einzusetzenden Deckel wasserdicht zu verschlieBen. 

Man hatte es danach gewissermaBen mit einer ganz ge
schlossenen eisernen Flasche zu tun, in die vorher soviel 
UberschuB an Wasser eingefiillt worden war, daB man 
sie bequem absenken konnte. Nachdem die Flasche auf 

der Schachtsohle angekommen war, lieB man sie zum 
Zusammendriicken der Moosbtichse durch ein besonderes, 
vom Tage aus steuerbares Ventil voll Wasser laufen und 
betonierte dann den Mantelraum. Nach atigemessener 
Frist pumpte man leer und nahm Deckel und Boden 

heraus.
Aber auch auf diesem Gebiete stand die Entwicklung 

nicht still, denn die Teufen, in denen gebohrt werden 
muBte, wurden immer groBer. Der tiefste gebohrte Schacht 

erreichte annahernd 450 m Tiefe. Damit wurden die 
Wandstarken der Schachtringe naturlich immer groBer, 
und es war zu erwarten, daB das Eigengewicht der ge-

Das Micum-Abkomme

Von Dr. E. J

Dem Einmarsch der Franzosen und Belgier in das 
Ruhrrevier am 10. Januar d. J., welchem in der Hauptsache 
ein geringfiigigesZuruckbleiben der deutschen Lieferungen 

an Reparationskohle hinter dem Soli ais AnlaB diente — 
er ist nach seiner rechtlichen Seite und in seiner wirt
schaftlichen Bedeutung fiir unser Land bereits in dieser 
Zeitschrift1 behandelt worden -  wurde von deutseher Seite 
in Ermangelung von Machtmitteln mit passivem Wider- 
stand begegnet Es war von vornherein klar, daB dieses 
Mittel nur dann zu dem angestrebten Ziele fuhren konnte, 

wenn England gemaB seiner alsbald kundgegebenen Auf- 
fassung von der Vertragswidrigkeit des Vorgehens der 

Franzosen und Belgier in den Ruhrkampf eingegriffen und 
damit vielleicht auch die Beteiligung der Ver. Staaten an 
seiner Seite herbeigefuhrt hatte. Erwartungen, die ein 

Einlenken der Franzosen wegen der Schadigung ihres 
Wirtschaftslebens durch das Ausbleiben der deutschen 
Kohien- und Kokslieferungen fur wahrscheinlich hielten, 
konnten sich nicht erfullen. Die Aufrechterhaltung der 
Fórderung und Kokserzeugung auf den Zechen des be-

> s. Oluckauf 1923, S. 142, 215 und 269.

schlossenen Eisenauskleidung den Auftrieb im Wasser zu 

stark ubersteigen wiirde, ais daB man die Masse mit den auf 
den Bohrschachten móglichen Hilfsmitteln hatte bewaltigen 
konnen. Schon im Jahre 1900 machte der Verfasser aus 
diesem Grunde den Vorschlag, in solchen Fallen zwei Aus- 
kleidungen nacheinander und ineinander einzubauen, also 
eine doppelte Wand zu schaffen. Zur Anwendung ist 
der Vorschlag fur Bohrschachte nicht gekommen, denn 

die Entwicklung des Gefrierverfahrens hat das Schacht- 
bohrverfahren ebenso wie das Senkverfahren auf gewisse 

Sonderfalle beschrankt, z. B. beim Vorkommen ungefrier- 
barer Lauge oder bei sehr hohen Gebirgstemperaturen 
oder beim Durchsinken einer tiefliegenden diinnen, stark 
wasserfiihrenden Schicht unter wenig Wasser fuhrenden 
machtigen Deckschichten. Daran andert es auch nicht 
viel, daB die Schachtbauabteilung der Firma Thyssen mit 
dem Absenken einer eisernen Schachtauskleidung aus 
einzelnen Ringen aus einem Stuck abwechselnd mit zahl

reichen geteilten Ringen am Niederrhein insofem Erfolg 
gehabt hat, ais es gelungen ist, die Auskleidung gut an 
ihren richtigen Platz zu bringen.

Im iibrigen ist noch zu bemerken, daB der oben fiir 
Bohrschachte erwahnte VorschIag einer doppelten Schacht
auskleidung unter Verwendung von geteilten guBeisemen 
Ringen in den letzten 10 Jahren in steigendem MaBe fur 
Gefrierschachte, hauptsachlich zu beiden Seiten desNieder- 
rheins, zur Anwendung gekommen ist. Ob dieser Aus
kleidung mit zwei guBeisernen Wanden und Zwischen- 

fullung von Zement oder Beton fiir den Schachtausbau 
in groBen Teufen die Zukunft gehort, wie es jetzt beinahe 

den Anschein hat, darf immerhin zweifelhaft erscheinen, 
bis Erfahrung und Zeit ein entscheidendes Urteil erlauben.

(SchluB f.)

i des Ruhrbergbaues.

ngs t, Essen.

setzten Gebietes, welche vornehmlich dem Zwecke diente, 
die Belegschaften an der Arbeit und damit von der StraBe 
fernzuhalten, lieB bei der Hinderung des Absatzes durch 

die Besetzungsmachte die Lager der Gruben nach Ablauf 
einiger Monate einen sehr groBen Umfang erreichen und 
bot damit den Franzosen Gelegenheit, sich auf dem Wege 
der Beschlagnahme erheblicher Mengen zu bemachtigen 
und sie, nachdem wieder ein beschrankter Eisenbahnverkehr 
zustandegebracht war, allmahlich abzubefórdern. Ais die 

Zechen schlieBlich zur Drosselung der Fórderung und Koks
erzeugung iibergingen, war es zu spat, die einmal begangene 

Unterlassung un wirksam zu machen. M. E. hatten jedoch auch 
einesofortigevollstandigeEinstellungderKohlengewinnung 

und Koksherstellung und damit die Unmóglichkeit fiir 
die Franzosen, sich in irgendwie nennenswertem MaBe aus 
dem Ruhrgebiet mit Brennstoff zu versorgen, den schlieB- 

lichen Ausgang des Ruhrkampfes nicht abgewandt. Es 
war eine Verkennung der Verhaltnisse, wenn vielfach an- 

genommen wurde, es handle sich hierbei um eineti Kampf, 
der durch die VorenthaItung von Koks entsch ieden werden 
konne. Im Gegensatz zu Kohle, die Frankreich ohne
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weiteres in ausreichendem MaBe aus England beziehen 
konnte, standen der Deckung seines Koksbedarfs, wenn 
der Ruhrbezirk versagte, allerdings bedeutende Schwierig
keiten entgegen. Die erforderliche Steigerung seiner Eigen- 

erzeugung binnen der in Betracht kommenden kurzeń 
Frist war nicht móglich, doch ist, wie nebenbei bemerkt 

sei, Bedeutendes in dieser Beziehung geleistet und die 
franzósische Kokserzeugung im Laufe dieses Jahres stark 

erhóht worden. Auch die Abgabemóglichkeit Englands 
an Koks reichte entfernt nicht aus, den Ausfall an Ruhr- 
koks zu bestreiten, wie sehr auch die Lieferungen von 

dort gesteigert wurden. Amerika mit seiner riesigen Pro- 
duktion ware wohl hierzu in der Lage gewesen, aber in

folge des mehrmaligen Umladens muBte der amerikanisehe 
Koks in so wenig verwendungsfahigem Zustand auf den 
franzósischen Verbrauchsstatten ankommen, daB er nur 
unter weitgehendem Zusatz von anderm Koks den Hoch- 

ófen zugefiihrt werden konnte. Hatte sich diese Lage 
durch ein vólliges Ausbleiben der Lieferung von Ruhr- 
koks noch verscharft, so ware Frankreich doch immer 

noch das Aushilfsmittel geblieben, an Stelle von Koks, der 
ja schlieBlich nur ein Hilfsstoff bei der Erzeugung und 

Verarbeitung von Eisen ist, dieses selbst aus dem Auslande 
zu beziehen. Hiervon konnten aber, sei es von England, sei 
es vor allem von Amerika, ausreichende Mengen geliefert 
werden, so daB eine Eisen- und Stahlnot des Landes auf 
keinen Fali zu befiirchten war, wobei auch zu beachten ist, 

daB Frankreich infolge seiner neuerlich sehr stark gewach- 
senen Eisen- und Stahlausfuhr damit iiber ein Reservoir 

verfugt, dessen SchlieBung nach auBen jegliche Gefahr einer 
ungenugenden Deckung des Bedarfs von dem heimischen 
Markt zu wenden vermochte. An den Geldmitteln, die er- 
forderlichen Mengen an Brennstoffen oder an Eisen und Stahl 

im Ausland zu kaufen, fehlte es aber Frankreich nicht, und 
wenn es auch hierfur sehr erhebliche Betrage aufzuwenden 

gehabt hatte, so ist doch nicht anzunehmen, daB derFranken 
dadurch so betrachtlich in Mitleidenschaft gezogen worden 
ware, daB Frankreich sich dadurch zum Nachgeben hatte 
bestimmen lassen. Auf alle Falle war bei dieser Sachlage der 

Ruhrkampf zu einer Geldfrage der beiden Vólker geworden, 
und es konnte garnicht ausbleiben, daB Deutschland hierin 
unterlag, zumal es versaumt worden war, durch Ein- 
fiihrung einer umfassenden Mehrarbeit (Aufhebung des 
Achtstundentags) im unbesetzten Deutschland die Mittel 
zur Versorgung der besetzen Landesteile zu gewinnen, 
dereń Wirtschaft mehr und mehr zum Erliegen kam. Seine 

geldlichen Mittel reichten nicht aus, den Kampf auf die 
Dauer zu finanzieren, und die wachsende Papierflut so

wie die fortschreitende, schlieBlich ins Riesenhafte ge- 
steigerte Entwertung der Mark mit allen ihren schwer- 
wiegenden Folgen nótigten es zur Aufgabe des Wider
standes; diese erfoigte am 26. September. Die auf die 

vorausgegangenen Reden des franzósischen Ministerprasi- 
denten gegrundete Erwartung, es werde nunmehr durch 
Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen das 
Wirtschaftsleben im Ruhrbezirk alsbald wieder in Gang 

kommen, erwies sich ais trugerisch. Die franzósische 
Regierung lehnte solche Verhandlungen ab und suchte 

auf dem Wege von Einzelabmachungen mit den Ver- 
tretern des Bergbaues und der Industrie im besetzten 
Gebiet ihr Ziel zu erreichen, indem sie dabei den Grund-

satz »divide et impera* zur Richtschnur ihres Handelns 
nahm. Bedauerlicherweise wurde gegenuber diesem Be- 
streben die bis dahin so festgeschlossene Front des Ruhr- 
bergbaues nicht aufrechterhalten, und ein Teil der ihm 
angehórenden Gesellschaften schloB mit der von den 

Besetzungsmachten alsbald nach ihrem Einmarsch ein- 

gesetzten Mission interalliee de contróle des usines et des 
mines, im folgenden Micum genannt, Sondervertrage ab. 
Es waren elf Gesellschaften, die wir mit ihrer Gewinnung 
vom Jahre 1921 fiir die in Betracht kommenden Zechen 

nachstehend auffiihren.

Sieinkohle

t

Koks

t

PreBkohle

t

Becker .................... 413 820 144 998 _ .
Dahlbusch . . . . 858 405 89314 --
Friedrich Heinrich 844 839 329 669 --

2 929 313 915 300 76 381
Langenbrahm . . . 619 071 — —

Niederrheinische B.-G. 199 594 — —

P h ó n i x .................... 4 598 669 864 657
Rheinstahl . . . . 3 829 769 742 937 280 685
RheinpreuBen . . . 1 887 283 496176 —
N eum iih l.................... 1 262 582 316 059 —

Wilhelmine Mevissen. 202 249 — 67 199

ZUS. 17 645 594 3 899110 424 265

* Es bedarf keiner Hervorhebung, daB die Verhąnd- 
lungen, welche etwa gleichzeitig von einer vom Bergbau- 
verein in Essen gewahlten, aus sechs leitenden Mannern 

seines Kreises bestehenden Kommission mit den Franzosen 

gefuhrt wurden, durch dieses selbstandige Vorgehen der 
genannten Gesellschaften nicht gerade gefórdert wurden, 
wenn sich vielleicht auch ein gewisserVorteil fiir die Weiter- 

entwicklung der Dinge daraus ergeben haben mag, daB als

bald die Unerfiillbarkeit der abgeschlossenen Einzelvertrage 
offenbar wurde. Die Verhandlungen der Sechserkom- 

mission des Bergbauvereins sind nach sechswóchiger 
Dauer zum AbschluB gebracht worden. Die dadurch dem 

Ruhrbergbau auferlegten Bedingungen sind so schwer, 

daB es von vomherein fraglich erscheint, ob es gelingen 

wird, die Kohlenwirtschaft des rheinisch-westfalischen In- 
dustriegebiets, auf die sich seine iibrige und auch ein 
guter Teil der Wirtschaft des sonstigen Deutschlands auf- 
bauen, wieder in Gang zu bringen und dann auch in Gang 

zu halten. Wenn sich die Manner der Sechserkommission, 

denen fiir ihre aufopferungsvolle Arbeit, mag das schlieB- 
liche Ergebnis sein, wie es will, warmster Dank gebiihrt, 

dazu entschlossen haben, das Micum-Abkommen, das wir 
im folgenden (ohne die Anlagen) wiedergeben, trotz der 

schwersten Bedenken zu unterzeichnen, so ist dies ledig- 

lich aus dem Grunde geschehen, um wenigstens nichts 
unversucht zu lassen, was zur Wiederaufrichtung des Wirt- 
schaftslebens an Rhein und Ruhr dienen konnte; dabei 

wurde ihnen ihr EntschluB dadurch wenigstens in etwa 

erleichtert, daB das Abkommen befristet ist und nur bis 
zum 15. April n. J. lauft und des weitern die Bestimmung 
enthalt, daB die Zechen fiirVerstóBe gegen das Abkommen, 

die nicht aus ihrem Verschulden entstehen oder auf hóhere 
Gewalt zuruckzufiihren sind, nicht haftbar gemacht werden 
sollen.
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Interalliierte Kontroll- 
kommission fur die Diisseldorf, den 23. November 1923. 

Hiitten und Bergwerke.

Direktion.

Vorlaufiges Abkommen mit der Micum
gultig bis zum 15. April 1924 

fiir die Zechen, die mit den verbiindeten Machten noch kein 
Abkommen geschlossen haben.

I

Die Aufstellung der Zechen und Hiittenzechen, die 
schon ein Abkommen mit der Micum im Augenblick der 
Unterzeichnung des vorIiegenden Vertrages abgeschlossen 
haben, ist ais Anlage 1 beigegeben.

Es gilt ais vereinbart, dafi die Bedingungen des gegen- 
wartigen Abkommens keine Geltung behalten wurden, 
wenn nicht 80%  (nach MaBgabe der Brutto-Kohlenfór- 

derung des Jahres 1921) der Zechen innerhalb einer Frist 
von 10 Tagen alle Bedingungen des vorliegenden Ab
kommens angenommen haben.

Es gilt ais abgemacht, dafi unmittelbar nach Unter
zeichnung des vorliegenden Abkommens Einzelabkommen 
mit jeder Zeche oder jedem Konzern abgeschlossen werden 
sollen, wobei jedoch die Klauseln des vorliegenden Ab

kommens anerkannt bleiben mussen.

II

R i i c k s t and ige  Koh lensteuer.

Die Zechen, welche die Kohlensteuer fur die Monate 

Oktober, November und Dezember 1922 vor dem 20. Ja
nuar 1923 in die Kasse des Deutschen Reiches abgefuhrt 
haben, sind von allen Verpflichtungen fiir diesen Zeitraum 
befreit. Sie mussen der Micum den Nachweis ihrer 
Zahlungen an die Reichskasse erbringen.

Der genaue Betrag, den jede Zeche ais riickstandige 
Kohlensteuer an die Micum zu zahlen hat, wird durch 
die Berufungskommission festgesetzt und bis zum 1. No- 

vember auf Vs oder XU der abgeschatzten Pauschal- 
betrage einschlieBlich Strafen begrenzt. Je nachdem 
es sich um reine Zechen handelt oder um solche, die 
einem ir.etallurgischen Konzern angeschlossen sind, wird 
der Minderungs-Koeffizient zwischen 3A und 4/s liegen, 

um dem Verhaltnis der Hiitten an jedem Gesamtkonzern 
Rechnung zu tragen. Die Gesamtsumme fiir den sich bis 

zum 31. Oktober erstreckenden Zeitraum soli sich fiir 
die Gesamtheit der Zechen, die noch kein Abkommen mit 
der Micum geschlossen haben, im Rahmen von 15 Millionen 
Dollar halten; diese Zahl soli jedoch nicht iiberschritten 

werden.
Von dem auf obige Weise fiir jede Zeche oder jeden 

Konzern ermittelten Betrag wird derNettoerlós aus dem Ver- 
kauf derjenigen Gegenstande abgesetzt, die unter dem Titel 
Kohlensteuer fortgenommen worden sind (metaliurgische 

Erzeugnisse, an die Regie gelieferte Kohle, Nebenprodukte, 
Thomasschlacke, Grubenholz usw.) unter Ausschlufi aller 
Produkte, die unter andern Titeln fortgenommen worden 
sind (ais Reparationslieferungen oder Sachleistungen). 10 %  

der ruckstandigen Kohlensteuer sind innerhalb 15 Tagen 
nach Unterzeichnung des Abkommens fallig, welches mit 

jeder Zeche oder jedem Konzern geschlossen werden soli. 
Der Rest ist zahlbar in Tratten, die in zwei bis sechs

Monaten fallig sind; die Tratten sollen von Banken oder 

Firmen, die von der Micum genehmigt sind, akzeptiert oder 
von diesen garantiert sein. Der Betrag der Tratten zu den 
verschiedenen Falligkeitsterminen braucht nicht unbedingt 

gleich zu sein. Er wird festgesetzt durch die Berufungs
kommission, welche in Sonderfallen die gróBten Zah

lungen auf die letzten Falligkeitstermine legen kann.

Ausnahmsweise kann fiir eine beschrankte Anzahl reiner 
Zechen, die den Nachweis zu erbringen hatten, dafi sie 
nicht uber geniigend Kredit verfiigen, in Aussicht genommen 
werden, dafi die Tratten durch eine andere Zahlungs- 

weise ersetzt werden, z. B. durch verkaufliche Goldobli- 
gationen.

Ganz ausnahmsweise soli auch einzelnen reinen 
Zechen eine Zahlungsfrist von mehr ais 6 Monaten be- 
willigt werden kónnen.

III

Z u k i i n f t i g e  K oh Ienabgabe .

Vorlaufig wird bis zum 31. Dezember 1923 (fallig am 
15. Januar 1924) die Abgabe auf 10 franzósische Franken 

je Tonne Brennstoff festgesetzt, der innerhalb des be- 
setzten Gebietes verkauft oder nach dem unbesetzten 
Deutschland verkauft und versandt wird (dieser Satz 
wird s/3 Goldmark auf der Grundlage von 1 Dollar 
=  4,20 Goldmark nicht iiberschreiten). In den Verkaufen 
sind die Versendungen an die den Zechen angeschlossenen 
Hiitten eingeschlossen. Nachdem die Abgabe einmai be- 

zahlt ist, werden weder die Brennstoffe, noch das Gas und 
die Elektrizitat, noch die Transporte innerhalb der Zechen 

und Konzerne in den besetzten Gebieten irgendwelcher 
weitern Belastung unterworfen. Der Selbstverbrauch der 
Zechen einschlieBlich Deputatkohle ist frei von jeder Abgabe.

Was den Selbstverbrauch der Zechen anbelangt, die 
Dampfkraft oder motorische Kraft von einer benachbarten 
Hiitte oder von dritter Seite erhalten, so wird die Kohlen- 
menge, die ais Eigenverbrauch anzusehen und infolgedessen 
frei von jeder Abgabe ist, in jedem Falle durch die 
Micum nach besonderer Untersuchung, die im Einver- 

standnis mit der betreffenden Zeche vorgenommen werden 
soli, ermittelt zu einem Satz, der im allgemeinen 12 %  der 
Produktion angenahert sein wird. Die Abgabe ist fallig 

am 15. jeden Monats fiir den vorhergehenden Monat in 
franzosischen Franken oder in einem durch die Micum 
genehmigten Gegenwert.

Die Zahlungsarten der kiinftigen Abgabe sollen 

demnachst festgesetzt werden. Ausnahmsweise soli die 
Zahlung zu einem Teil auch in Kohle, Teer oder schwefel- 
sauerm Ammoniak erfolgen kónnen, die nicht in Deutsch
land verkauft werden und dereń Menge, wie das beab- 
sichtigt ist, nur klein bleibt.

Der vom 1. Januar 1924 ab anzuwendende Satz wird 
in der ersten Halfte Januar nachsten Jahres festgestellt 

werden nach Erórterung mit den Zechen, wobei der wirt- 
schaftlichen Lage an der Ruhr Rechnung getragen wird. 
Wahrend der Dauer dieses Abkommens ist die Reparations- 
kohle keinerlei Abgabe unterworfen. Dieses gilt auch fiir 

die Kohle, die fiir die Besatzungstruppen und die alliierten 
Dienststelien bestimmt ist.

Gegebenenfalls kann die Berufungskommission Er- 
maBigungen der neuen Kohlenabgabe auf Brennstoffe zu-
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gestehen mit Bezug auf die ins Ausland ausgefiihrten 
Mengen, um der jeweiligen Marktlage Rechnung zu 

tragen.

R ep a r a t i o n s l i e f e r u n g e n .

Grundsatzlich wird jede Zeche seit dem Tage, von 
welchem ab die Reparationslieferungen voll ausgefiihrt 
werden mussen, eine Kohlen- und Koksmenge liefern, die 

in einem bestimmten Verhaltnis zu ihrer Nutzforderung 
oder ihrer Kokserzeugung im Jahre 1921 steht. Die von 

diesem Zeitpunkt ab zu liefernden Mengen und Sorten 
sind diejenigen, die im Programm der Reparations- 

kommission bezeichnet sind, das fiir den betreffenden 
Zeitabschnitt in Kraft sein wird. Es wird hierzu fest
gestellt, daB die Zechen des Aachener Beckens und die

jenigen der Kólner Zone den auf sie entfallenden Teil zu 
liefern haben. Den Zechen des Mórser Beckens und des 
besetzten Teiles des Ruhrgebiets sind die Lieferungsver- 

pflichtungen auferlegt, die im Programm der Reparations- 
kommission ais von der Ruhr zu liefern vorgesehen sind.

Die Formeln, die angewendet werden sollen, sind in 
der Anlage II bezeichnet.

VorIaufig sind, um die Wiederaufnahme der Tatigkeit 
zu erleichtern, die bis zum 15. Januar zu liefernden 

Mengen begrenzt auf einen Prozentsatz der Nutzforderung, 
wie er in Anlage II angegeben ist. Fiir den Fali, daB sich 

in der ersten Halfte Januar herausstellen sollte, daB die 
wirtschaftliche Lage der Zechen die Lieferung der voIlen 
Reparationsmenge voni 15. Januar ab nicht zulassen wiirde, 

kann letzteres Datum hinausgeschoben werden. In der 
Zwischenzeit zwischen dem 15. Januar und dem auf diese 
Weise festzusetzenden Datum wird die Berechnungsart in 
Kraft bleiben, die vorstehend gekennzeichnet ist fiir die Zeit 
der Wiederaufnahme der Tatigkeit. Von den Zechen, dereń 

Kokereien in Tatigkeit sind oder in Tatigkeit gesetzt werden, 
wird eine gewisse, durch die Micum festzusetzende Menge 

Koks verlangt werden, die bis zu 35 °/o ihrer Pro- 
duktion betragen kann. DemgemaB wird dann eine ent

sprechende ErmaBigung der zu liefernden Kohlenmenge 
eintreten, wobei auf der Grundlage von 4 Tonnen Kohle 

gegen 3 Tonnen gelieferten Koks umgerechnet wird.

Die Reparationslieferungen an Nebenprodukten der 
Kohle (Teer, schwefelsaures Ammoniak, Benzol, ver- 
schiedene Óle, Kreosot, Pech usw.) werden Gegenstand 

besonderer Abkommen mit den Zechen und Vereinigungen 
bilden (Ammoniak-Verband, Benzol-Verband und Ver- 
kaufsvereinigung fur Teererzeugnisse). Im Prinzip wird 
jede Nebenprodukte erzeugende Zeche der besetzten 
Gebiete einen Anteil der Reparationsmengen gemaB ihrer 
normalen Erzeugungsfahigkeit liefern.

Die Unterzeichner des vorliegenden Abkommens ver- 
pflichten sich, die Abkommen anziierkennen, welche mit den 

verschiedenen Verkaufsvereinigungen abgeschlossen werden.
Die Frage der Abgabe auf die Nebenprodukte wird 

gleichzeitig in einer allgemeinen Weise geregelt werden 

derart, daB die Nebenprodukte im Laufe ihrer fortschrei- 
tenden Umwandlung in den verschiedenen Destillations- 
werken die Abgabe nur einmal tragen.

Es wird festgestellt, daB fiir die Reparationslieferungen 

von den alliierten Behórden keinerlei Bezahlung ge- 
leistet wird.

Die Zechen mussen die Reparationskohle mit eigenen 
Mitteln am auBersten Punkt ihrer Privatanschliisse abliefern, 
und zwar bei Eisenbahnversand an dem Punkt des An- 
schlusses, wo dieser in das allgemeine Verkehrsnetz iiber- 
geht. Wenn es sich um Wasserversand handelt und die 

Zechen einen privaten AnschluB bis zu den Hafen be- 
sitzen, miissen sie die Befórderung der Brennstoffe bis zu 
den Hafen besorgen und die Schleppkahne beladen, welche 

ihnen bezeichnet werden, gleichgultig welcher Nationalitat 

letztere sind.

Die Transportkosten auf den privaten Anschliissen und 
die Ladekosten ins Schiff werden den Zechen durch die 
Micum in GemaBheit der Bedingungen, die in dem fruhern 

Abkommen mit dem Reich vorgesehen sind, zuriickerstattet, 
wenn die Zechen den Nachweis erbringen kónnen, daB 

das Reich diese Kosten am 1. Januar 1923 seinerseits trug.

Grundsatzlich ist daran festzuhalten, daB der Versand 
auf den Eisenbahn- und Wasserweg so verteilt werden 

soli, wie es in den ausfiihrlichen Progammen derReparations- 
kommission bezeichnet ist. Die Micum behalt sich aber 

das Recht vor, den Versandweg von Bahn- in Wasser- 
versand oder umgekehrt zu andern, wobei ihr jedoch die 
Verpflichtung obliegt, derartige Anderungen durch die 
Reparationskommission genehmigen zu lassen.

V

Die Preise fiir die an die Regie zu liefernden Brenn

stoffe werden von der Micum im Einverstandnis mit den 
Zechen festgesetzt. Kommt eine gutliche Vereinbarung 
hinsichtlich der Preise nicht zustande, so wird die Micum 

das Recht haben, den Zechen Lieferungen an die Regie 
im Hochstumfange von 15 °/o ihrer Gewinnung aufzu- 
erlegen. Im letztern Falle sollen bis auf weiteres 
bei gleichen Zahlungsbedingungen die Preise ab Zeche 
einschl. der von der Regie zu zahlenden Abgabe das Mittel 
der Preise fiir gleiche Sorten der Saar, Belgiens und 

Frankreichs sein.

VI

Die Zechen verpflichten sich, gegen Reąuisitionsscheine 
und ohne Bezahlung seitens der alliierten Machte die 
fur die Bediirfnisse der Besatzungsarmee und der alliierten 

Diensstellen erforderlichen Mengen zu liefern.

VII

Fiir die Reparationslieferungen, die Lieferungen an die 

Regie, an die Armee und an die alliierten Dienststellen ist 
im Prinzip der Vorrang gesichert.

VIII

Die Kontrolle durch die Angestellten der Micum wird 
in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Reglements 
stattfinden. Diese Kontrolle wird ausschlieBlich den Zweck 

haben, die Ausfuhrung der Reparationslieferungen zu uber- 
wachen. Die Angestellten der Micum werden in keinem 

Falle weder in kaufmannische Fragen eingreifen, noch in 
die technische Fuhrung der Betriebe.

Sie haben das Recht, sich auf die Zechen, Hiitten, 
Bahnhofe usw. zu begeben und sich alle statistischen oder 
andern Unterlagen geben zu lassen, die zur Erfiillung 

ihrer Aufgabe erforderlich sind.
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IX

Die Anlage III gibt an, unter weichen Bedingungen 
die Kontrolle der Reparationslieferungen vor sich gehen 

wird. Es ist erforderlich, zwei Zeitabschnitte zu unter- 
scheiden:

1. Wahrend des vorIaufigen Zeitabschnittes der Wieder- 
aufnahme der Tatigkeit, der sich bis zum 15. Ja

nuar 1924 erstreckt (vgl.§4), werden die Zechen mit 
Bezug auf die Reparationslieferung nur eine Belastung 

zu tragen haben, die ihrem Werte nach einem in An
lage II angegebenen Prozentsatz x vom Werte der 
Gesamtfórderung entspricht.

Die nach dem Lastenheft ausgeschlossenen Sorten 

sind zu ersetzen durch eine den gleichen Wert aus- 

machende Menge anderer Sorten.

2. Mit Beginn der Wiederaufnahme der vollen Re
parationslieferung diirfen nur die im Programm der 

Reparationskommission angegebenen Mengen und 
Sorten geliefert werden. Die Einzelbestimmungen 

fiir jede Sorte sind in dem ais Anlage III bei- 
gefugten Lastenheft angegeben. Dieses Lastenheft 
wird in seinen Einzelheiten in Beratung mit den 

Zechen festgestellt werden.

Jede Zeche ist haftbar fur Mengen, dereń Gesamtwert V 

nach der Anlage II zu berechnen ist.

Die Einzelvertei!ung der durch die Zechen zu lie- 
fernden Menge wird entweder durch die Micum vor- 
genommen oder durch Vermittlung einer Organisation 
der Zechen, die gegebenenfalls geschaffen werden kann.

X

Solange die in den Artikeln IV, V und VI vorgesehenen 
Lieferungen in GemaBheit der Bestimmungen des vor- 

liegenden Abkommens gesichert sind, wird die Micum 
keinerlei Verringerung der von den Zechen zu versen- 

denden Mengen vornehmen.

Die Micum wird die allgemeine Verteilung der Brenn

stoffe kontrollieren. Die Zechen miissen zu diesem Zweck 
alle Statistiken einreichen, die von ihnen verlangt werden.

Sie verpflichten sich ferner, allmonatlich auf Verlangen 

der Micum das allgemeine Verteiiungsprogramm des fol

genden Monats zu ubergeben.

XI

Die aus frischer Fórderung seit dem 1. Oktober d. J. 

herruhrenden Bestande an Kohle und Koks sind Eigentum 
der Zechen; die alten Bestande verbleiben Eigentum der 

alliierten Machte.
Um die Wiederaufnahme der Arbeit sicherzustellen, 

kann den Zechen ein durch die Micum festzusetzenderTeil 

dieser alten Bestande an Kohle und Koks belassen werden, 
doch miissen in diesem Falle entsprechende Mengen der 
frischen Produktion im gleichen Werte innerhalb einer Frist 
von drei Monaten iiber die Reparationslieferungen hinaus 

geliefert werden.
Die frische Produktion an Nebenerzeugnissen bleibt 

zur Verfugung der Zechen mit Ausnahme der Mengen, 

welche unter dem Titel Reparationen zu liefern sind ge
maB den Abkommen, die mit den verschiedenen Zechen 
und Verkaufsvereinigungen abgeschlossen werden sollen.

XII

Die Bestande an metallurgischen Erzeugnissen und 
an Nebenprodukten der Kohle, die gegenwartig gesperrt 
sind, werden freigegeben im Verhaltnis zu der Hóhe der 
Bezahlungen pder der Bankgarantien, die fur die zuriick- 

liegende Kohlensteuer geleistet werden. Es werden indessen 
noch fortgenommen:

1. die Erzeugnisse, die unter dem Titel Kohlensteuer 
beschlagnahmt worden sind und die Gegenstand 
von Verkaufen der Micum waren,

2. die metallurgischen Erzeugnisse, die unter dem 
Titel Sachleistungen beschlagnahmt worden sind. 
Die Anlage IV bezeichnet alle metallurgischen Er

zeugnisse, die beschlagnahmt worden sind oder 
werden.

Vom Tage der Unterzeichnung des gegenwartigen Ab
kommens ab wird keine Beschlagnahme auf den Zechen 
oder Konzernen mehr vorgenommen werden.

XIII

Die auf Zechen und Hiitten beschlagnahmten Rangier- 

lokomotiven, Kesselwagen, Spezialwagen usw. werden so 
schnell wie móglich zur Verfiigung der Werke zuriick- 
gegeben, wobei indes den Bediirfnissen der im Gange 
befindlichen Abtransporte Rechnung getragen werden soli.

XIV

Um die Wiederaufnahme der Tatigkeit der Eisenwerke 
zu erleichtern, wird, solange ihre Erzeugung nicht 50 %  
der entsprechenden Ziffer des Jahres 1922 erreicht hat, 
ein NachlaB von 7/s auf den Betrag der gegenwartigen 

Abgaben fur die Lizenzen und dereń Abweichungen ge- 
wahrt werden fur alle'Erzeugnisse, welche aufierhalb der 
besetzten Gebiete versandt werden.

Die Festsetzung der Abstufung der Taxen, die ange- 
wendet werden sollen, sobald die Industrie ihre normale 
Tatigkeit wieder aufgenommen hat, wird Gegenstand zu- 
kiinftiger Besprechungen sein.

Schon jetzt wird ein System vorgesehen, damit die 
Lizenzen mit dem HóchstmaB an Schnelligkeit erteilt 
werden kónnen.

XV

Die Mengen metallurgischer Erzeugnisse, die einerseits 
ins Ausland ausgefiihrt und anderseits in die nichtbe- 
setzten Gebiete versandt werden kónnen, sind monatlich 
kontingentiert auf der Grundlage des 12. Teiles der Versen- 

dungen des Jahres 1922, vorausgesetzt, daB das gegen- 
wartige Abkommen durch die Zechen respektiert wird. 

(Mehr- oder Mindermengen kónnen in den folgenden 
Monaten ausgeglichen werden.)

Die Aufstellung der Rohstoffe, welche frei von Ab

gaben in das Ruhrgebiet gelangen kónnen, ist in der An
lage V enthalten.

XVI

Die Konzerne, welche Werke im unbesetzten Gebiet 

haben, kónnen diese Werke mitRoherzeugnissen oderHalb- 
fabrikaten beliefem, entsprechend den Mengen, die sie 
ihnen im Jahre 1922 sandten.

Fur die im letztern Falle anzuwendenden Abgaben 
tritt dann eine besondere Regelung ein, wenn die in Be-
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tracht gezogenen Erzeugnisse zur Herstellung von Fertig- 
fabrikaten dienen, welche in die besetzten Gebiete zuruck- 
gelangen.

XVII

Bis zum Ablauf des gegenwartigen Abkommens wird 
der Wert fur Kohle, Koks und Nebenprodukte — ab- 
ziiglich der Befórderungskosten bis an die Grenze der 
Bestimmungslander —, die seit dem 11. Januar entnommen 

oder geliefert worden sind, ebenso wie fur die Mengen 
dieser Erzeugnisse, die auf Grund des vorliegenden Ab
kommens entnommen oder geliefert werden, Deutschland 

auf Reparationskonto gutgeschrieben gemaB den Bedin- 
gungen des Friedensvertrages.

Ebenso wird es mit den andern Erzeugnissen ge- 
halten, die entnommen oder geliefert worden sind oder 
entnommen oder geliefert werden unter dem Titel Repa- 

ration. Vorbehaltlich der Rechte der Reparationskommis- 
sion werden die erhobenen und noch zu erhebenden Ab- 
gaben in die Pfanderkasse iiberwiesen; ohne der Ent- 
scheidung vorzugreifen, welche die Reparationskommission 

in dieser Hinsicht treffen wird, entnehmen die franzósische 
und belgische Regierung jetzt und kiinftighin aus dem 
verfugbaren Bestande der Pfanderkasse die Betrage, die zur 
Bestreitung der durch die Ruhrbesetzung verursachten 
Kosten erforderlich sind.

XVIII

Kein Betrieb, der Zechen angehórt, die Abkommen 
mit der Micum vollzogen haben, wird kiinftighin in 
Regie genommen werden, solange die Klauseln des vor- 
liegenden Abkommens respektiert werden.

Was die gegenwartig in Regie genommenen Betriebe 
anbetrifft, so wird die Frage ihrer Ruckgabe zur Ver- 

fiigung der Zechen geregelt werden durch das endgultige 
Abkommen, das uber die Reparationsfrage zustande 
kommen soli, und abhangig gemacht von der vollen Er- 
fiillung des Programms der Lieferung von Koks und 
Kohle fur die Reparation.

Die Gruben werden wirksame Garantien dafiir geben, 
daB die Arbeiter und Angestellten, die fiir die Regie 

gearbeitet haben, kiinftighin nicht bedroht werden.

XIX

Die Klauseln des gegenwartigen Abkommens greifen 
in keiner Weise der endgultigen Regelung der Reparations
frage vor.

XX

Die Zechen werden nicht haftbar gemacht fiir Ver- 
stóBe gegen das gegenwartige Abkommen, die nicht aus 

ihrem Verschulden entstanden oder die auf hóhere Gewalt 
zuruckzufuhren sind.

XXI

Was die Befórderung der Reparationskohle auf dem 
Wasserwege anbelangt, so sollen die einschlagigen Fragen 
fur die Giiltigkeitsdauer des gegenwartigen Abkommens 

unmittelbar mit den in Frage kommenden franzosischen 
und belgischen Stellen behandelt werden, sei es durch 
die unabhangigen rheinischen Reedereien, sei es durch die

Reedereien der Zechengesellschaften. Die Micum erklart 
sich fur unzustandig in der Frage der Wasserbefór- 

derung.

D er be l g i sche Ver t reter
& f r anzos i schen  Vertreter
Hannecart. Nevejans.

Fur d ie  Kommi s s i o n

des Vere i ns  fur die be r gbau l i c hen  I nteressen

Yógler.

Im AnschluB an die vorstehende Wiedergabe des 
Micum-Abkommens sei kurz auf seine wesentlichen Be- 
stimmungen eingegangen.

Die Bedenken gegen das Abkommen griinden sich in 

erster Linie auf diegradezu ungeheuerl  iche Belastung, 
die daraus den Zechen erwachst. Da ist zunachst die 
K oh le n s teu e r  zu nennen, u. zw. einmal fur die 
zuriickliegende Zeit, sodann fur die Zukunft. Die riick- 

standige Kohlensteuer, von der 10 %  innerhalb zwei Wochen 
nach Unterzeichnung des Vertrages fallig werden und der 
Rest in Tratten, fallig in zwei bis sechs Monaten, zahl

bar ist, soli sich in der Gesamtsumme im Rahmen von 
15 Millionen S halten. Von diesem Betrag ist jedoch der 
Erlós abzuziehen, welcher aus dem Verkauf der den 
Zechen unter dem Titel Kohlensteuer von den Besetzungs- 

machten fortgenommenen Gegenstande erzielt worden ist; 

danach mag sich fur die nachsten sechs Monate aus riick- 
standiger Kohlensteuer je Tonne absatzrahiger Forderung der 
Lieferzechen eine Belastung von schatzungsweise 2 Gold- 
mark im Durchschnitt ergeben. Dazu tritt die kunftige 

Kohlensteuer in Hohe von 10 fr. oder zurzeit 2,20 Gold- 
mark, macht zusammen reichlich 4 Goldmark, ein Betrag, 
der erst dann im rechten Licht erscheint, wenn man bedenkt, 
daB er ein Drittel des Friedenskohlenpreises und etwa 
das Drei- bis Vierfache der friiher durchschnittlich aus- 

geschiitteten Dividende betragt. Inwieweit die sich aus 
dieser Belastung ergebenden Bedenken eine Abschwachung 

erfahren konnen angesichts der Bestimmungen des Ab
kommens, daB der ab 1. Januar 1924 anzuwendende 
Kohlensteuersatz unter Beriicksichtigung der widschaft- 
lichen Lage an der Ruhr in der ersten Januarhalfte fest- 

gestellt werden soli, sowie daB gegebenenfalls fur die ins 
Ausland versandte Kohle eine ErmaBigung der Abgabe 

eintreten kann, ist eine offene Frage.
Noch viel driickender sind die Bestimmungen iiber 

die R e p a r a t i o n s l i e f e r u n g e n ,  die vorlaufig von den 
Zechen zu tragen sind, ohne daB ihnen bis auf weiteres 
von dem am Ende seiner Finanzkraft angęlangten Reich 
ein Ausgleich zuteil werden kann. Fiir die Reparations- 

leistung soli bis zum 15. Januar n. J. ein Satz von 21% 
der Nutzforderung von 1921 (d. i. die Gesamtforderung 
abziiglich Deputatkohlenlieferung und Zechenselbstver- 

brauch) und von da ab, unter Umstanden (falls die wirt
schaftliche Lage der Zechen die Lieferung der voIIen Re- 
parationsmenge vom 15. Januar ab nicht zulassen wiirde) 
aber auch erst von einem spatern Zeitpunkt ab, eine Menge 

geliefert werden, die in ihrem Gesamtumfang durch das 
Reparationsprogramm bestimmt und dann anteilmaBig 
auf die einzelnen Zechen nach ihrer Gewinnung in 1921 

verteilt wird. Gesetzt den Fali, das Reparationsprogramm 

sahe die gleiche Menge wie das fiir 1922 geltende Soli



8. Dezember 1923 G lt lc k a u f 1099

vor (rd. 20 Mili. t), so ergabe sich, wenn, optimistisch 
gerechnet, fiir nachstes Jahr im besetzten Gebiet eine 
Fórderung von 60 Mili. t angenommen wird, eine Be- 
anspruchung der Gewinnung durch die Reparations- 
leistungen in Hóhe von 33 gegen vorlaufig 18 %  (die 18 %  

entsprechen 21 %  der Nutzfórderung, die ihrerseits sich 
mit der absatzfahigen Fórderung deckt). Diesen Teil der 
Fórderung haben die Zechen unentgeltlich zu liefem, ebenso 
die fur die Bedurfnisse der Truppen sowie der Dienst- 
stellen der Besetzungsmachte verlangte Kohle. Da der 

Selbstverbrauch und die Deputatlieferungen etwa 12% der 
Fórderung ausmachen, rd. ein Funftel bis ein Drittel von 
den Reparationslieferungen usw. beansprucht wird, so 

bleiben den Werken zum Verkauf nur noch 70-55 %  der 
Gewinnung; mit dem Erlós hierfiir waren dann die Selbst- 

kosten fur die ganze Fórderung einschl. der Steuern (auch 
der franzósischen Kohlensteuer von zunachst 4 Goldmark) 
und Abschreibungen hereinzuholen. DaB das nicht móglich, 
geschweige unter solchen Umstanden an einen Gewinn zu 

denken ist, liegt auf der Hand. Die Schwere der Belastung 
lieBe sich nur durch eine Steigerung des Fórderanteils je 
Mann der Belegschaft einigermaBen mildern; ohne die davon 
zu erwartende Verminderung der Selbstkosten und die da
mit gegebene Móglichkeit einer entsprechenden Preiserma- 

Bigung ist an einen erfolgreichen Wettbewerb der west
falischen Kohle mit der englischen bis auf weiteres in keiner 
Weise zu denken. Das soli der folgende Hinweis zeigen: 
Die Selbstkosten der westfalischen Kohle mógen zurzeit 
25 Goldmark ausmachen; wenn von der Fórderung, sagen 
wir, nur ein Viertel unentgeltlich abzugeben ist, so bedeutet 
das fiir den Rest der Gewinnung von reichlich 60 % , der 
nach Abzug desSelbstverbrauchs und der Deputatkohle zum 

Verkauf verfugbar bleibt, eine Erhóhung des Selbstkosten- 
betrages um etwa 10 Goldmark. Hierzu tritt die Kohlen
steuer, die nach Bezahlung der riickstandigen Abgabe 

kiinftighin immer noch mehr ais 2 Goldmark ausmachen 
wird, wodurch der Gestehungspreis je Tonne zum Verkauf 
kommender Kohle sich noch betrachtlich erhóht. Dem- 

gegenuber betragt der Grubenpreis je Tonne englischer 
Kohle zurzeit nur wenig iiber 20 s. Wollte man die 
Selbstkosten mit 25 Goldmark ais zu hoch angesetzt 
erachten und dafiir nur den Betrag von 20 Goldmark 
annehmen, so wurde es der auch dann verbleibende 

riesige Unterschied gegen den britischen Kohlenpreis, 
welch letzterer zudem auch einen neuerdings sehr er- 
heblichen Gewinnanteil einschlieBt, ais auBerst fraglich 
erscheinen lassen, obdie Erhóhung der Leistung groBgenug 
sein kann, den erforderlichen Ausgleich zu schaffen. Ist 

dies nicht der Fali und konnen im Zusammenhang mit dem 
durch hóhere Leistung verbilligten Kohlenpreis nicht auch 
allmahlich die ubrigen Selbstkostenbestandteile bedeutend 

herabgemindert werden, so ist der Ruhrbergbau im wesent- 
lichen zum Erliegen verurteilt. Bei dieser Berechnung 

ist noch nicht einmal in Beriicksichtigung gezogen, daB 
die Zechen mit Sicherheit bei den Preisen, welche ihnen 

fiir die an die Regie zu liefernden Kohlenmengen (im 
Hóchstumfang 15%  der Gewinnung) bewilligt werden 
sollen, nicht auf ihre Selbstkosten kommen werden; denn 
das in Ermangelung einer giitlichen Vereinbarung - und 
wer móchte mit einer solchen rechnen? — alsdann zur 

Anwendung kommende Mittel der Preise fur gleiche Sorten

der Saar, Belgiens und Frankreichs ergibt, da die Kosten dieser 
Fórdergebiete infolge des Fehlens der Belastung aus dem 
Micumvertragceteris paribus, wesentlich niedrigersind.auch 
entsprechend niedrigere Satze. Femer ist auch noch gar nicht 
in Betracht gezogen, daB den Zechen ja auch noch unent- 
geltliche Lieferungen auf Reparationskonto in Neben- 
erzeugnissen auferlegt sind, ein Umstand, der ihre Selbst
kosten noch weiter uber den oben angenommenen Sątz 
hinaustreiben muB. DaB der Besitz der Eisenbahnen den 
Franzosen ein Mittel in die Hand gibt, den Zechen weitere 
Auflagen zu machen und damit die Selbstkosten noch 
mehr zu erhóhen, sei schlieBlich auch noch erwahnŁ Sie 

werden dieses Mittel kaum ungenutzt lassen.

Die K o n t r o l l e  auf den Zechen, welche das Ab- 
kommen vorsieht, soli ausschlieBlich den Zweck haben, die 
Ausfiihrung der Reparationslieferungen zu iiberwachen; 
ein Eingriff in kaufmannische Fragen oder in die Betriebs- 
fuhrung durch die Angestellten der Micum soli nicht in 

Frage kommen. AuBerordentlich weitgehend und zu den 
gróBten Bedenken AnlaB gebend sind dabei die in einem 
LastenheftzusammengefaBten Anforderungenan dieQua!itat 

der zu liefernden Brennstoffe. Die Einzelverteilung der den 
Zechen obliegenden Lieferungen wird entweder durch 

die Micum vorgenommen oder durch Vermittlung einer 
Organisation der Zechen, die gegebenenfalls geschaffen 

werden kann. Die gegebene Organisation hierfiir ware das 
Rheinisch-WestfalischeKohlen-Syndikat. Ob aber die Micum 
von ihrem ablehnenden Standpunkt diesem gegeniiber ab- 

gehen wird, erscheint recht zweifelhaft. Auch iiber die all
gemeine Verteiiung der Brennstoffe behalt sich die Micum 
eine Kontrolle vor, eine Verringerung der von den Zechen 
zu versendenden Mengen soli jedoch solange nicht in Be
tracht gezogen werden, ais die Reparationslieferungen, 
denen ein unbedingtes Vorrecht eingeraumt ist, gemaB den 

Bestimmungen des Abkommens gesichert sind.

Es hatte die Wiederinbetriebnahme der Zechen sehr er- 

leichtert, wenn ihnen die vorhandenen Haldenbestande 
wieder iiberantwortet worden waren und sie damit eine 
Móglichkeii zur Auffullung ihrer erschópften Betriebsmitiel 
erhalten hatten, die noch dazu in der nachsten Zeit durch 
die ratenweise Bezahlung der riickstandigen Kohlensteuer 

stark in Anspruch genommen sein werden. Das war nicht 
zu erreichen. Nur die aus frischer Gewinnung seit 1. Ok
tober herriihrenden Mengen Kohle und Koks sind Eigen- 

tum der Zechen, fiir die Nebenerzeugnisse gilt das gleiche 
mit Ausnahme der Mengen, welche noch unter dem Titel 
Reparationen zu liefern sind.

Die Bedeutung der Bestimmung, wonach die Bestande 
an metal lurgischen Erzeugnissen und an Neben- 

produkten der Kohle, die gegenwartig gesperrt sind, im Ver- 
haltnis zu der Hóhe der Bezahlung oder der Bankgarantien 
auf die zuriickliegende Kohlensteuer freigegeben werden, 
erleidet durch die Einschrankung, daB

1. die Erzeugnisse, die unter dem Titel Kohlensteuer 

beschlagnahmt worden sind und die Gegenstand 
von Verkaufen der Micum waren, und

2. die metallurgischen Erzeugnisse, die unter dem Titel 
Sachleistungen beschlagnahmt worden sind,

noch fortgenommen werden sollen, eine iiberaus scharfe 
Abschwachung.
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Die folgenden Angaben mógen das erharten. Es 
werden auf den einer Reihe von Eisen- und Stahlgesell- 
schaften gehórenden Werken noch nachstehende Mengen 

an Eisenerzeugnissen ohne Bezahlung weggenommen

t
Halberzeugnisse . . 48 000
Bleche......................... 26818
R ó h r e n ....................1278
Grubenschienen . . 260
Schwellen . . . .  1 000
Sonstige Eisenerzeug- 

n i s s e ....................41841

zus. 386 525 1

werden:

Alt- und Abfalleisen .
t

176 000
Oiefierei-Roheisen . 14 000
Thomas- „ 14 000
Hamatit- „ 1 000
P la t in e n .................... 26 880
Brammen . . . . 1 700
Knuppel . . . . . 3000
Formeisen . . . . 21 528
Walzdraht . . . . 9 220

1 AuBerdem werden von den in Frage kommenden Werken noch 54 000 t 
Thomasschlacke fortgenommen werden.

Die Eisenindustrie des besetzten Gebietes erleidet auch 
fiir die Zukunft eine Beschrankung von unubersehbarer 

Tragweite. Wahrend bei Erfullung des Reparationspro- 
gramms der Versand von Kohle weder nach dem Ausland 
noch nach dem unbesetzten Deutschland irgendwelchen Be- 

schrankungen in der Menge unterliegt oderdurch besondere 
Abgaben behindert ist, sind die entsprechenden Lieferungen 
an metallurgischen Erzeugnissen je Monat auf der Grund
lage des 12. Teils der Versendungen des Jahres 1922 

festgelegt und beim Verlassen des besetzten Gebiets einer 
Abgabe unterworfen, dereń Festlegung im einzelnen einer 

spatern Verhandlung der Micum mit Vertretern der Eisen- 
werke vorbehalten ist Es hangt natiirlich fiir die kunftige 
Wettbewerbsfahigkeit der Eisenwerke auBerordentlich viel 
von der Hóhe dieser Abgabe ab. Ais geradezu ver- 
hangnisvoll fur ihre Weiterentwicklung muB es aber be- 
zeichnet werden, daB das Jahr 1922 zur Grundlage der 

Kontingentierung der Versandmenge gewahlt ist. Im 
Jahre 1922 wurden nach einer Schatzung - amtliche Zahlen 
liegen nicht vor — in dem besetzten Gebiet 5'/2 Mili. t 

Roheisen erzeugt gegen rd. 8 Mili. t im Jahre 1913. Dieses 
Verhaltnis deutet schon auf den gewaltigen Ruckgang 
hin, welchen gleichzeitig der Versand des Gebiets, sei es 
nach dem ubrigen Deutschland, sei es ins Ausland er- 
fahren hat. Wenn wir zwei Drittel der Gesamtausfuhr 

Deutschlands an Eisen und Stahl im letzten Jahre dem 
besetzten Gebiet zuschreiben wollen, so ergibt sich daraus 
ein Auslandversand von etwa 13U Mill.t, wogegen fur 1913 
eine mehrfach so groBe Versandmenge in Frage kam. 
Die Bedeutung des Gebiets fur die Aktivitat unserer Handels- 
bilanz wird sonach wie schon auf der Kohlenseiteso auch auf 
der Eisenseite eine auBerordentliche Minderung erfahren und 

der deutsche Wettbewerb auf dem Eisen- und Stahlmarkt, 
auch wenn ihm die Gestaltung der Selbstkosten kein 
Hindernis bereiten sollte, dem Umfang nach kunftighin 
nur sehr wenig ins Gewicht fallen. Einer Weiterbildung 
der Konzentration in der deutschen Eisenindustrie bietet 
die Bestimmung ein Hindernis, wonach Zweigwerke im 
nichtbesetzten Gebiet von den Stammwerken im Ruhr
bezirk mit Roherzeugnissen oder Halbfabrikaten nur ent

sprechend den Mengen beliefert werden konnen, die sie 
im Jahre 1922 erhalten haben. Der sonst noch lange nicht 
abgeschlossene Vorgang der Angłiederung von weiter- 
verarbeitenden Betrieben an die grofien Gesellschaften 

der Eisenindustrie des besetzten Gebietes durfte damit nicht 
mehr in Frage kommen.

Wie das Abkommen die Bestimmung enthalt, daB vom 
Tage seiner Unterzeichnung keine Beschlagnahmen 
auf den in Betracht kommenden Werken mehr erfolgen 

werden, so sichert es auch bei Innehaltung seiner Be
stimmungen die Abstandnahme von einer Oberfiihrung 

weiterer Zechen in Reg iebe t r ieb  zu. Bis jetzt haben 
die Besetzungsmachte sechs Zechen ganz oder teilweise 

in Regie genommen, die mit ihrer Fórderung und Koks
herstellung im Jahre 1921 in der folgenden Zahlentafel 
angegeben sind.

Steinkohle

t

Koks

t

Kónig Ludwig . . . . 1 061 590 407 478
1 105 349 534 299

Ickern................................... 473 582 156 802
Rheinelbe1 ......................... 715 030 149 295
Dorstfeld1 ......................... 647 561 243 623
Neumiihl2 ......................... 1 262 582 316 059

1 Nur Kokerei, * nur Nebengewinnungsanlagen łn Regiebetrieb.

Die Riickgabe dieser Zechen zur Verfiigung der deut

schen Gesellschaften wird erst durch das endgiiltige Ab- 
kommen iiber die Reparationsfrage geregelt werden. Es 
erscheint ais eine naheliegende, vielleicht aber doch allzu 

ktihne Hoffnung, diese Riickgabe schon vorher, namlich 
davon zu erwarten, daB es in den nachsten Monaten 
gelingen wird, das Reparationsprogramm der Lieferung 

von Kohle und Koks in vollem Umfang zu erfiillen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB das Abkommen 

mit seiner driickenden Belastung und weitgehenden Fesse- 
lung der GroBindustrie des Ruhrgebiets wirtsch.afts- 

poli t isch einen nicht zu unterschatzenden Erfolg Frank

reichs darstellt. Durch die Kontingentierung der Eisen
industrie nach dem Stande von 1922 halt es sich einen 
lastigen Wettbewerber vom Halse, die Hochófen des 

Ruhrgebiets werden, in der nachsten Zeit zum mindesten, 
nur so stark betrieben werden, wie es sich mit dem fran- 
zósischen Interesse vertragt, gemaB der Auffassung, daB 
die durch die Schwachung der Aufnahmefahigkeit des 

Weltmarkts bedingte Produktionseinschrankung nicht von 
den Siegervólkem, sondern von dem besiegten Lande zu 
tragen ist. An der Niederhaltung des Ruhrbergbaues ist ja 
Frankreich, soweit es nicht i i be rhaup t  der Wiedererstar- 

kung der deutschen Volkswirtschaft widerstrebt, weniger in- 
teressiert, aber dieser wird ganz yon selbst durch die der 
Eisenindustrie, seiner gróBten Abnehmerin, auferlegte Be- 

triebseinschrankung aufs starkste in Mitleidenschaft ge
zogen und durch seine schwere Belastung wenn nicht jeder 
Absatzfahigkeit, so doch weiterer Ausdehnungsmóglichkeit 
beraubt. Die bei der Verhandlung mit den Industriellen 

angestrebte poli t ische Losung hat jedoch Frankreich 
nicht erreicht. Mit zaher Hartnackigkeit hat die Sechser- 
kommission des Bergbauvereins ihren Standpunkt durch- 

gesetzt, daB die seit der Ruhrbesetzung unter dem Titel 
Reparationslieferungen entnommenen Erzeugnisse und die 
kunftigen gleichartigen Leistungen dem Deutschen Reiche 
auf Reparationskonto gutzuschreiben sind, wahrend Frank
reich die auf diesem Wege erzielten Einnahmen zur Be- 
streitung der Besetzungskosten verwenden wollte. Nur 

fur die Ergebnisse der Kohlensteuer und anderer Auf

lagen, die sowohl fiir die Yergangenheit wie in Zukunft
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einer Pfanderkasse zuzufiihren sind, ist vorlaufig eine 
solche Verwendung zugelassen. Ob es aber dabei sein Be- 

wenden haben wird und die betreffenden Betrage schlieB
lich nicht doch dem Deutschen Reich gutzuschreiben sind, 
wird von der Entscheidung der Reparationskommission 
abhangen, in der es dabei vor allem auf Englands Stellung- 

nahme ankommt. Aber selbst wenn diese — man ist versucht

zu sagen: wider Erwarten — zu unsern Gunsten ausfallen 

sollte, so wird daraus doch erst dann fur unser Land ein 
greifbarer Vorteil erwachsen, wenn seine Reparationsver- 

pflichtungen in ertraglicher Hóhe festgesetz und seine Lei
stungen auf Grund dieser Verpflichtungen nicht mehr wie 
bisher bei ihrer Unerfullbarkeit sich ais ein Schópfen in 
ein FaB ohne Boden darstellen.

W I R  T S C H  A F T L I C H  E S.
Wóchentliche lndexzahlen>.

K le ln h a n d e l O ro f ih a n d e

Reichslndex
Teueruhgszahl

>Essenc GroBhandelsindex

einschl. Bekleidung einschl. Bekleidung des Stat. Relchsamts

Stlch- ± ± SUch* ±
tag

1913=1
KCg.
Vor- 1913=1

geg.
Vor-

tag

1913 =  1 W
woche

%
woche

»/.
woche

°/o

1923
Juli In Tausend in Tausend Juli Jn Tausend

4. 3. 34 .

U . ' 22 + 34 . 10. 49 + 44

16. 29 + 79 ' 29 17. 57 + 18
23. 39 + 36 41 + 41 24. 79 + 38

30. 71 + 82 80 + 96 31. 184 + 131

Aug. Aug.
483 + 1636. 150 +109 148 + 85 7.

13. 437 +192 ■ 417 +182 14. 664 + 37

20. 754 + 73 794 + 93 21. 1 247 + 88

27. 1 183 + 57 1 226 + 54 28. 1 695 + 36

Sept.
+ 68

Sept.
2 982 + 763. 1 845 + 56 2 058 4.

10. 5 051 +174 6155 +199 11. 11 513 + 286

17. 14 245 +182 16 691 +171 18. 36 000 + 213

24. 28 000 + 97 37 872 +127 25. 36 200 + 1

Okt. Okt.

1 . 40 400 + 44 45 743 + 21 2. 84 500 + 133

8. 109100 +170 126 122 +176 9. 307 400 + 263

15. 691 900 +534 714 072 +466 16. 1 092 800 + 256

22. 3 044 800 +340 2 138 411 +199 23. 14 600 000 +1236

29. 13 671 000 +349 12 848 035 +501 29. 18 700 000 + 28

Nov. Nov.
+ 5915. 98 500 000 +621 85 890 529 +569 6. 129 254 400

12. 218 500000 +122 256 204 946 +19S 13. 265 600 000 + 105

19. 831 600 000 +281 870 072 853 +240 20. 1413400000 +  432

26. 1535000000 + 85 2030617331 +133 27. 1422900000 + 0,7

Dez. ’ ''
3. 2038200000 + 0,37

I Fur die letzten beiden Wochen z. T. voriSuflge Zahlen.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am 

23. Nov. | 30. Nov,

Benzol, 90 er, Norden . . 1 Gall.

>

l/3Va
„ Suden 11 1/4

T o l u o l ......................... >1 1/8-1/9

Karbolsaure, roh 60 % ii 3/4

krist. 40 X ♦ 11 1/1 >/j —1/2

Solventnaphtha, Norden ł> 1/3 1/2

„ Suden >> 1/3 1/2

Rohnaphtha, Norden . 11 ,9

K re o so t ......................... 11 /9>/2

. . 1 I.t 140 ! 130

„ fas. Westkuste ł II 137/6 | 123/6

T e e r ............................. . . „ 90

Die flaue Marktlage in Teere  

sich in einer Abschwachung der Preise

r z e u g n i s s e n  machte 
der rrieisten Erzeugnisse

geltend. Wahrend Naphtha und krist. Karbolsaure nur teil
weise schwacher waren, gab Pech ganz bedeutend nach.

Auf dera Markt fur s c h w e f e l s a t i r e s  A m  m o n i a k  

lieB das Inlandgeschaft wieder nach. Das Ausfuhrgeschaft 
war lebhaft, doch waren die Preise nicht sehr fest.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der Woche endigend am 30. November.

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

Kohlenmarkt blieb von den politischen Ereignissen bisher 

unbeeinfluBt, sodaB die Aussichten fur die nachsten Monate 
in allen Sorten sehr gut sind. Mit der Wiederaufnahme der 

Arbeit auf den Werften besserte sich auch alsbald die Markt

lage fur die Industriesorten. Die Festlandnachfrage war 
aufierdem sehr lebhaft. Kesselkohle konnte infolgedessen 
ihre in den letzten Wochen gefestigte Haltung behaupten 

und erzielte fur beste Blyth 26 s, beste Tyne 25 - 27 s und 

fiir zweite Sorten 24 bzw. 24—24/6 s. Oas- und Kokskohle 
lagen fester, Gaskohle notierte 24 s fur beste, 23 — 23/6 s fiir 

zweite und 24-24/6 s fur besondere Sorten, Kokskohle er- 

hóhte sich auf 23/6—25/6 s. In Koks zogen GieBerei- und 

Hochofensorten allmahlich wieder an und erzielten bis zu

45 s, wahrend bessere Sorten fur kiinftige Lieferung schon 
von 35 s an aufwarts gehandelt wurden. Fiir das erste Viertel 
nachsten Jahres liegen bereits umfangreiche Auftrage vor, die 

Verkaufer halten augenblicklich die Vorrate fest. Kokskohle 
war infolge gesteigerter Koksnachfrage knapp und der Markt 

hierin auBerordentlich fest.

In welchen Grenzen sich die Kohlenpreise in den letzten 

beiden Monaten bewegten, geht aus der folgenden Zahlen
tafel hervor.

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

Oktober

” ‘^- | h ó c h s te r

Preis

November

■ W - H s t e r

Preis

s
1 1 . 1 (fob.)

Beste Kesselkohle: Blyth . . 24 25 25 26
Tyne . . 24 26/6 25 27

zweite Sorte : Blyth . . .• 22/6 23 22/6 24/6
Tyne . . . . 22/6 23 22/6 24/6

ungesiebte Kesselkohle . , . 20 22 20 22
Kleine Kesselkohle: Blyth . . 14 15 14 15/6

Tyne . . 13 13/6 13 13/6
besondere 16 17 16 17

beste G ask o h le ......................... 24 24/6 24 24/6
zweite S o r t e .............................. 22 23 22/6 23/6
besondere Gaskohle . . . . 24 25 23 24/6
ungesiebte Bunkerkohle:

D u rh a m .................................. 23/6 24/6 23/6 24/6
Northum berland.................... 21 22 21 22/6

Kokskohle.................................. 22/6 24/6 23 25,6
Hausbrandkohle......................... 27/6 28/6 27/6
GieBereikoks.............................. 42/6 47/6 32/6 45
Hochofenkoks.............................. 42/6 47/6 32/6 45
bester O a s k o k s ......................... 38 41 40 42/6
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2. F r a c h t e n m a r k t .  Im allgemeinen war der Frachten
markt in der letzten Woche unverandert. Die Geschafts- 

tatigkeit blieb etwa dieselbe und die Anderungen in den 

Frachtsatzen waren lediglich auf die ortlichen Verlade- 

bedingungen sowie auf die Zuteilung von geeignetem Leer- 
raum zuruckzufiihren. Fiir die Kohlenstationen lag die 

Markttatigkeit in Cardiff besser, wahrend anderseits die 

Mittelmeerlander sehr ruhig waren. La Plata hat sich etwas 

geandert, die Nachfrage war so umfangreich, daB sie die 

Verladeanlagen nicht zu bewaltigen vermochten. Das baltische 

Geschaft war am Tyne am bestandigsten, die Schiffseigner 
derNordostkuste behaupteten die letzten Satze ohne besondere 

Schwierigkeiten. Der Kiistenhandel war etwas schwacher 

und das italienische Geschaft lag unverandert bei geringer 

Tatigkeit. Der schottische Markt war still und flau mit einem 

Ausfall im nordeuropaischen Geschaft. Westitalien konnte 

seine Frachtsatze etwas erhóhen, doch war die Nachfrage 

gering.

P A  T E N T

Gebranchsmoster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Patentblatt vom 8. Noveraber 1923.

1 b. 858 830. Fritz Wolf, Magdeburg. Magnetscheider.
6.7.22.

1 b. 858 832. Fritz Wolf, Magdeburg. Vorrichtung zur 
magnetischen NaBscheidung mit Trommelscheidern. 11.8.22.

19 a. 858 592. Peter Thielmann, Silschede (Westf.).
Schienenbefestigung fiir Voll-, Gruben-, Feld- und Kleinbahnen,
12.1.23.

20 b. 858 834. Am. Jung, Lokomotivfabrik G. m. b. H.,
Jungenthal b. Kirchen (Sieg), und Friedrich Werle, Kirchen
(Sieg). Druckluftlokomotive, besonders fiir den Grubenbetrieb.
9.11.22.

21 b. 858 525. »Venta* Akkumulatoren- und Gruben-
lampenfabrik A. G,, Leipzig. Akkumulatorengehause fur vier- 
voltige Grubenlampen. 22.7.22.

61 a. 858599. Dr.-lng. Alexander Bernhard Drager, Liibeck. 
Luftreinigungspatrone. 18.6.23.

80a. 858 567. Hermann Cornelius, Bad Oeynhausen. 
Brikettierzange. 8.10.23.

81 e. 858 845. Hugo Stinnes-Riebeck Montan- und Olwerke, 
Halle (Saale). Kupplungsvorrichtung fur winklig zueinander 
angeordnete Schuttelrutschen. 13.8.23.

Patent-Anmeldangen,
die vora S. November 1923 an zwei Monate lang In der Ausiegehaile 

des Reichspatentamtes ausliegen.

1 a, 9. St. 36 336. Theodor Steen, Charlottenburg. Antrieb 
fur Tellernutschen. 20.11.22.

5 a, 3, 0 .12  267. Dr.-lng. Th. Oehler, Berlin-Mariendorf. 
Drehbohrgerat fur Erdbohrung. 23.4.21.

5 b, 7. K. 85 097. Hugo Klerner, Gelsenkirchen. Spitzeisen 
und seine Befestigung im Hammerhais, 2.3.23.

5b, 12. A. 39077. ATG. Allgemeine Transportanlagen
G. m.b. H., Leipzig-GroBzschocher. Abraumforderbrucke fur 
den Tagebau von Braunkohlen o. dgl. 27.12.22.

5d, 3. B. 109659. Heinrich Butzer, Dortmund. Einrich
tung zur Verteilung der Wettermenge vom Schacht auf die 
Grubenbaue, 11.5.23.

10 a, 6. W . 63 715, Westdeutsche Industriebau-A.G. vorm. 
W. Schlanstein, Steele. Koks-und Gaserzeugungsofen. 25.4.23.

‘ lOa, 17. F. 52 381. Johann Fulscher, Hamburg-Eimsbuttel. 
Kokskiihlanlage. 15.8.22.

lOa, 19. B. 109729 und 109730. Carl Heinrich Borrmann, 
Essen. Liegender Koksofen mit in der Kammersohle befind
lichen Abzugoffnungen fur die Destillationsgase. 22.5.23.

10 a, 26. G. 59 092. Gewerkschaft ver. Constantin der 
GroBe, Bochum. Destillationsofen fiir die Koks- und Gas- 
bereitung; Zus. z. Pat. 334 755. 7.5.23.

12r, 1. C. 31886. Chemische Werkstatten G. m. b. H., 
Duisburg. Verfahren zur Herstellung klarer, kaitebestandiger 
Óie ausTeerólen; Zus. z. Pat. 382 901. 31.3.22.

Es wurden angelegt fur:
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1914: s 5 s S s S s
Juli . . . 

1923:

7/2‘/s 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/51/4 .4/71/2

Januar. . 10/113/4 5/6 12/3 12/43/4 4/91/4 4/81/4 ,
Februar . 10/93/4 5/374 12/2 '/2 14/9 5/31/4 5/53/4
Marz . . 12/21/2 7/53/4 14 17/1 Va 6/61/2 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 . 13/71/2 5/1074 5/81/4 8/1/2
M a i. . , 11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8
Juni. . . 10/43/4 5/4 >/4 10/9 13/7 4/111/2 5/'/4 5/9
Jul i .  . . 9/91/4 5/9 1 0 /1 1 15/3/4 5/5>/4 5/5i/ 2 6/11/2
August 8/11>/< 5 IO/41/2 14/81/2 5/3 5/2 .

September 9/1 5/113/4 9/93/4 14/11/4 5/31/4 5/71/2 .

Oktober . 8/11 6/7 >/4 9,6 14/4 ł/a 5/6 5/33/4 '. -  -'i'
November 9/53/4 5/113/4 9/93/4 14/113/4 5/5 5/6 6/3

E  R  I  C  H  T.
12r, 1. C. 32 234. Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H., 

Koln, und Dr. Hermann Oehme, Koln-Kalk. Verfahren zur 
Behandlung von Teeren. 7.6.22.

20a, 12. B. 107 965. Adolf Bleichert & Co. und Johann 
Gatzweiler, Leipzig -Gohlis. Einrichtung fur einen durch- 
gehenden Betrieb von Einseilbahnen. 11.1.23.

23 b, 1. E. 28 846. Dr. Ferd. Escherich, Bruno Pretzsch und 
Otto Danguillier, Munchen, Verfahren zur Entschwefelung 
von Schieferolen bzwTTeer. 16.12.22.

„ 24e, 4. S. 52 525. Charles Howard Smith, Short Hills 
(V.St.A.). Verfahren zur Entgasung und anschlieBenden Ver- 
gasung von schweienden Kohlen, 18.3.20. V. St. Amerika 
16.2.18.

61 a, 19. D. 41 202. Dr.-lng. Alexander Bernhard Drager, 
Liibeck. Fullung fur Luftreinigungspatronen. 13.2.22.

Deutsche Patente.

la (9 ) . 378 686, vom 12. November 1919. M ax  J u n g  in 
Pachten  b. D i l l i n g e n  (Saar). Verfahren und Vorrichtung 

zum. Entwassern von mineralischen und pflanzlichen Stof/en.

Das Gut soli iiber eine oder mehrere Rutschfiachen bil- 
dende, sich mit den Kanten uberdeckende, einen Spalt zwischen 
sich freilassende, hintereinander angeordnete schrage Platten 
geleitet und dabei der Wirkung eines erst auf das Gut treffenden 
und dann durch die Spalten zwischen den Platten tretenden 
Luftstromes ausgesetzt werden. Wahrend der Bewegung iiber 
die Rutschfiachen kann man das Gut der Wirkung der Flieh- 
kraft aussetzen oder auf andere Weise auseinander reiBen.

5a(4). 378 902, vom 30. September 1922. j o s e f  St reda  
i nTr u t nov .  Naphthaschópfbuchse. Prioritat vom 13. April 

1922 beansprucht.

Die Biichse besteht aus zwei ineinander verschiebbaren, 
gegeneinander abgedichteten und am untern Ende mit Ven- 
tilen versehenen Rohren, von denen das obere am Fórderseil 
aufgehangt wird. Nachdem das untere Rohr sich auf die 
Bohrlochsohle aufgesetzt und dabei mit Naphtha gefullt hat, 
wird das obere Rohr im untern hinabgelassen, so daB es sich 
ebenfalls mit Naphtha fiillt. Alsdann wird das obere Rohr im 
untern wieder gehoben, wobei das letztere sich wieder fiillt. 
Ist dieses geschehen, wird die Biichse zu Tage gefórdert und 
hier entleert.

5b(6). 378998, vom 28. November 1922. H u g o  Kl erner  

in G e l s e n k i r c h e n .  Schlagkolben fu r  Oesteinbohrhammer; 
Zus. z. Pat. 350 970. Langste Dauer: 27. Januar 1936.

Der Teil des durch das Hauptpatent geschutzten Kolbens, 
der ais eigentlicher Arbeitskolben dient, ist dadurch gebildet, 
daB ein Ring mit dem auBern Durchmesser des Arbeitskolbens 
auf dem Kolben befestigt ist.
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5b (13). 378999, vom 19.Oktober 1921. He i n r i ch  Rei ser  
in Ge l senk i r chen .  Verfa.hren zur Entsłaubung der Bohr- 

locher von Gesteinbohrmaschinen durch Prefiluft.

Das Bohrmehl soli mit Hilfe eines PreBluftstromes aus 
dem Bohrloch gesaugt und in einen Staubabscheider befórdert 
werden. Die aus dem letztern austretende Prefiluft wird zum 
Bohrloch zuriickgeleitet und in die Absaugleitung eingefuhrt.

5d(9). 378462, vom 11. August 1921. Eduard  Frieh in 
Targu-Ocna  (Ruman.). Verfahren zum Entgasen von berg- 

md.tin.isch betriebenen Petroleumlagerslatten.

Im Nebengestein sollen luftdicht abgeschlossene Raume 
hergestellt werden, in denen sich die in den Lagerstatten ge- 
bildeten Gase sammeln und aus denen man sie absaugt.

lOa (26). 378465, vom 2. November 1921. Koh l e n-

sche i dungs-Gese l l scha f  t m. b'. H. in Ni i rnberg.  Dreh- 

łrommel m it Einsatzrohr zum Entgasen bitumenhaltiger Stoffe.

Das Einsatzrohr wird auBer durch die sich in der Trommel 
bildenden heifien Destillationsgase durch uberhitzten Wasser- 
dampf beheizt, den man in die Trommel einfiihrt.

12r( l ) .  378291, vom 19. Marz 1922. Augus t  Gr i ebe l  

i n G l a d b e c k - B r a u c k .  Registrien/orrichtung fu r Benzol- 

betriebe.

Z E  I  T S  C H R I
(Eine Erklarung der Abkunungen ist in N r. 1 v,

Mineralogie und Geologie.

D as  G r u n d  w a s s e r  in den  T r o c k e n g e b i e t e n  
der  Erde .  Von Rangę. Z .pr.Geol. Bd.31. Okt. 1923. H.10. 
S. 97/100. Schilderung des Wasserhaushalts einiger Wusten- 
gebiete.

Uber  das Vo r kommen  von na t u r l i chem kohlen-  
s a u e r m  E i s e n o x y d u l .  VonTacke. Chem. Zg. Bd.47. 
20.11. 23. S. 845. Bericht iiber ein merkwurdiges Vorkommen 
im Schweger Moor.

U b e r  e i n  E r  z v o r k o m  m e n  i n d e r  T s c h e c h o 
s l o wa k e i .  Von Pernecker. Schlagel Eisen. Bd. 21. 1.11.23. 
S. 221/7. Kurze Mitteilungen uber ein flózartiges Kupfererz- 
vorkommen im Riesengebirge.

La t e c t o n i ą u e  du  b a s s i n  h o u i l l e r  de la Basse- 
S a mb rę .  Von Lykiardopoulo. Rev. univ. min. met. Bd.66.
15.11.23. S .235/42. Mitteilungen uber dieTektonik auf Grund 
neuerer Grubenaufschliisse.

D ie  E r z l a g e r s t a t t e  be i  S t o l l b e r g  in M i t t e l -  
s c h w e d e n .  Von Bloch. Z .pr.G eol. Bd.31. Okt. 1923.
H. 10. S. 100/5. Die oxydischen Eisenerze. Herkunft der 
Sulfide. Die sekundare Umwandlung der Stollberger Lager
statten. Zusammenfassung. Schrifttum.

Bergwesen.

Z u r  G e s c h i c h t e  des K o h l e n w e r k e s  K a l k g r u b  
b e i  S c h w a n b e r g  i n  S t e i e r m a r k .  Von Havelka. 
(SchluB.) Mont. Rdsch. Bd.15. 16.11.23. S. 507/9*. Entwicklung 
der Grube in dem letzten Jahrzehnt.

B e t r i e b s o rg  a n i s a t i o n, M ó g l i c h k e i t e n  u n d  
G r e n z e n  d e r  A n w e n d u n g  d e s  T a y l o r s y s t e m s  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  d e r  K a 1 i - 
I ndust r i e.  Von Krull. (Forts.) Kali. Bd.17. 15.11.23. 
S. 329/33. Maschinenabteilung, Prufungsamt, Laboratoriums- 
und Versuchsanlage, Statistik. Das Verhaltnis zwischen tech- 
nischer und kaufmannischer Leitung. (SchluB f.)

V a l e u r  du » cap i t a l  c h a r bo n *  d ’une c o n c e s s i o n  
ho u i l l e r e .  Von Thiriart. Rev.univ. min. met. Bd.66. 1.11.23. 
S. 169/78*. Mathematische Ableitung eines Verfahrens zur 
Bestimmung des Kapitalwertes eines im Abbau befindlichen 
Kohlenfeldes.

T he  uses  of  c o n c r e t e  i n a nd  a b o u t  a coa l  
mine.  I l . Underg round  structures.  VonLindoe. Can.Min.J. 
Bd.44. 26.10.23. S. 838/42*. Die Anwendung von Beton in 
Pumpenkammern und bei Wasserdammen untertage.

G a l i c i a n - C a n a d i a n  pole t oo l  f i sh i ng  m e t h o d s .  
Von Millar. Engg. Bd.116. 16.11.23. S. 634/8*. Das Auf-

Ein Behalter, durch den das gesamte erzeugte Benzol 
strómt, ist mit einem Uberlauf versehen, der durch eine enge 
Leitung mit einem Topf in Verbindung steht. In diesem Topf 
ist ein mit dem Schreibstift einer Aufzeichenvorrichtung ver- 
bundener Schwimmer angeordnet.

35c (1). 378 721, vom 26. Juni 1920. Car l  Mar t ens ' i n  

Herne  (Westf.). Durch Prefiluft betriebener Forderhaspel, na
mentlich f iir  Bergbauzwecke.

In der hohlen Windetrommel des Haspels ist eine Umlauf- 
kolbenmaschine mit dem zur Ubertragung der Bewegung auf 
die Trommel dienenden Ubersetzungsgetriebe achsrecht so 
eingebaut, dafi die Trommel das Gehause der Maschine bildet.

40a (26). 378 493, vom 18. Marz 1921. Kr i s t i anssands  

Nikke l r a f f i ne r i ngsverke  in K r i s t i a n s s a n d s  (Norw.). 
Verfahren zur Gewinnung von Kupfer aus siilfidischen Erzen 

durch Rosten, Auslaugen und Elektro łyse.

Die Erze sollen mindestens zweimal geróstet und aus- 
gelaugt und vor der zweiten Rostung mit einer Lósung von 
Salzen behandeit werden, die das Rósten und Auslaugen be- 
fórdern. Dabei soli das Rósten und Auslaugen so durch- 
gefiihrt und ein so groBer UberschuB eines Elektrolyten ab- 
gesondert werden, daB dessen Eisenarmut die Elektrolyse 
ohne Membran gestattet.

T E N  S C H  A U.
tllcht. * bedeuttt Text- oder Tafelabbildungen.)

fangen der beim Tiefbohren verlorenen Bohrwerkzeuge und 
die hierzu benótigten Gerate.

A coal-cut t i ng causerie.  Von Gemmell. Ir.CoalTr.R. 
Bd.107. 16.11.23. S. 729/30*. Betrachtungen iiber die Ent
wicklung und den gegenwartigen Stand des Kohlenschramens.

Uber  die phys i o l og i s che  W i r k u n g  der K o h l e n 
saure auf  den mensch l i c hen  Or gan i smus .  Von Ryba. 
Schlagel Eisen. Bd.21. 1.11.23. S. 223/6. Das Versagen des 
Gerates und das Versagen des Rettungsmannes. Mafinahmen 
bei einem Unfalle im Oastauchgerat. Verfahren zum Nachweis 
von Kohlenoxydvergiftungen.

K o h l e n o x y d g a s - V e r g i f t u n g e n .  Schlagel Eisen. 
Bd.21. 1.11.23. S. 218/22*. Quantitative Bestimmung des 
Kohlenoxyds im Blut und in der Luft. Kurven, mit dereń 
Hilfe man den Prozentgehalt an Kohlenoxydgas aus dem 
Prozentgehalt der Blutsattigung berechnen kann.

D i e S t i c k s t o f f g e f a h r b e i f r e i t r a g b a r e n l u n g e n -  
a u t o m a t i s c h e n R e g e n e r a t i o n s - G a s t a u c h g e r a t e n  
mi t  yerd i ch t e t em S a u e r s t o f f g a s e .  Von Ryba. Schlagel 
Eisen. Bd.21. 1.11.23. S. 215/8. Bauart und Arbeitsweise 
der bezeichneten Getate. Ursachen der Stickstoffgefahr und 
Mittel zu ihrer Behebung.

D as  G e s t e i n s t a u b v e r f a h r e n  zur B e k a m p f u n g  
von  G r u b e n e x p l o s i o n e n .  Von Weber. Kohle Erz.
10.11.23. Sp. 337/40. Anwendung des Verfahrens. Erfahrungen. 

N ew  s a f e t y  l amps .  Ir.CoalT r.R . Bd.107. 16.11.23.
S. 741/2*. Kennzeichnung der in England neu zugelassenen 
Grubensicherheitslampen.

M i t t e i l u n g e n  i i ber  d i e  B e t r i e b s e r g e b n i s s e  
e i n e r  B l e i e r z - F l o t a t i o n s a n l a g e  in H a u f e n r e i t  
(Steiermark) .  Von Mayer und Schon. Metali Erz. Bd. 20.
8.9.23. S.385/8*. Bauart, Arbeitsweise und Betriebsergebnisse 
der von der Elektroosmose-A.G. in Wien errichteten Auf- 
bereitungsanlage.

Dampfkessel- nnd Maschinenwesen.

O b e r  K e s s e l s p e i s e w a s s e r .  Von Simmersbach. 
Warme Kalte Techn. Bd.25. 15.11.23. S.177/81. Die Kessel- 
steinbildung. Besprechung neuerer Reinigungsvorrichtungen. 
(SchluB f.)

M e h r f a c h - E x p a n s i o n s - D a m p f t u r b i n e n .  Von 
Besig. Techn. BI. Bd. 13. 18.11.23. S. 329/30*. Die neue 
Hochdruckturbine der »Ersten Brunner Maschinenfabrikgesell- 
schafti.

Vi c t au l i c  j o i nt s  for compressed-a i r  p ipes. Ir.Coal 
Tr. R. Bd. 107. 16.11.23. S .733/4*. Beschreibung einer neu- 
artigen Verbindung fiir PreBluftrohre.
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V e r s u c h e  i i ber  d e n  E i n f l u B  yon  F r o s t  a u f  
Beton .  Von Haberkalt und Naeher. Z. Óst. Ing.V. Bd. 75,
9.11.23. S. 289/93. Nachweis des die Erhartung hemmenden 
Einflusses.

Elektrotechnik.

Elect r i f i ed copper  mine.  Von Johnson und Oerhardt. 
El.W ld. Bd.82. 3.11.23. S .903/9*. Beschreibung der elek
trischen Anlagen uber- und untertage auf einem amerikanischen 
Kupferbergwerk.

E m p l o i  de l ’e l e c t r i c i t e  d a n s  l es mi nes .  Von 
Lesavre. Rev. univ. min. met. Bd.66. 15.11.23. S. 221/34*. 
Elekrische Zentralen, Fordermaschinen, Synchronmotoren.

Z  u Ś a t z t r a n s f o r m a t o r e n. Von Siegel. (SchluB.) 
El.Masch. Bd.41. 11.11.23. S.655/60*. Darstellung der zur 
Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Verbraucherspannung 
erforderlichen Netzspannung ais Funktion des jeweiligen Be- 
lastungszustandes.

Power-st a t i on  l i ght i ng .  Von Hopkins. El.Wld. Bd.82.
3.11.23. S. 913/5*. Orundzuge fur die Beleuchtung von Kraft- 
zentralen.

D r y i n g  t ransformers .  Von Skinner. El.W ld. Bd.82.
3.11.23. S. 901/3*. Uber die Notwendigkeit des Trocknens 
von Transformatoren und das Verfahren beim Trocknen.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik. 

F u n f u n d z w a n z i g  J a h r e  m e t a l l u r g i s c h e r  
F o r s c h u n g s a r b e i t .  Von Borchers. Metali Erz. Bd.20.
8.9.23. S. 388/92. Ubersicht uber die im Institut fiir Metall- 
hiittenkunde und Elektrometallurgie an der Technischen Hoch- 
schule zu Aachen seit seiner Begriindung ausgefiihrten For- 
schungsarbeiten.

D ie  T e m p e r a t u r  a n d e r u n g e n  des T h o m a s r o h -  
e i s e n s  a u f  d e m  W e g e  v o m  H o c h o f e n  z u r  Bi rne .  
Von Spetzler. Stahl Eisen. Bd.43. 18.10.23. S. 1315/22*. Die 
Mischeranlage in Rheinhausen. Temperaturyerluste des Roh- 
eisens vom Hochofenabstich bis zur Birne. Verminderung 
der Warmeverluste des Mischers durch Isolierung. Versuche 
mit Einmischer- und Zweimischerbetrieb.

B e o b a c h t u n g e n u b e r G e f i i g e a n d e r u n g e n b e i m  
E r h i t z e n  u n d  A b k u h l e n  des E i s e n s  m i t  H i l f e  von  
H e i B a t z u n g e n .  Von Oberhoffer und Heger. Stahl Eisen. 
Bd.43. 18.10.23. S. 1322/3*. An Hand einiger Beispiele er- 
klarte Gefugeanderungen mit Hilfe der HeiBatzung im Stick- 
stoffstrome.

P e r l i t g u B e i s e n .  Von Sipp. GieB. Bd, 10. 17.11.23. 
S.491/4*. Allgenieines iiber das Gefuge des Gufieisens. Festig- 
keitseigenschaften, Gefuge, Anwendungsgebiete und Priifung 
des PerlitguBeisens.

E i g e n s c h a f t s a n d e r u n g e n  d u r c h  W a r m e -  
b e h a n d l u n g  u n t e r h a l b  der U m w a n d l u n g s p u n k t e .  
Von Weiter. Stahl Eisen. Bd.43. 25.10.23. S. 1347/9*. Aus- 
schuB durch unsachgemaBes Gliihen. EinfluB von Gliih- 
temperatur und Gluhdauer auf die mechanischen Eigenschaften 
von Eisendraht. Stetige und stufenweise Abkuhlung im Ofen. 
Abhangigkeit der Festigkeit und Dehnung von der Abkuhlung 
unterhalb Aj.

F o r ms t o f f -  u n d  F o r m e n p r i i f u n g .  Von Treuheit. 
Stahl Eisen. Bd.43. 1,11.23. S. 1363/9*. Elektromagnetische 
Eisenabscheidung. Staubabscheidung. Priifung des Form- 
sandes nach einem neuen Schlammverfahren. Kollergangs- 
versuche. Die Errechnung der mittlern Feinheit eines Sandes 
nach Treuheit-Gesser. (SchluB f.)

N e u e r e  E r f a h r u n g e n  mi t  dem P f o s e r -S t r a c k-  
S tu m m-Ve rf a h r en. Von Wefelscheid. Stahl Eisen. Bd.43.
25.10.23. S, 1339/47*. Einbau der Einrichtung auf der Reinhold- 
hiitte der Becker-A.G. Schiffer-Strack-Róhren an Stelle von 
Gitterwerk. Baueinzelheiten. Schaubilder des Gasverbrauchs 
sowie der Wind- und Abgastemperaturen. Erfolge der 
Neuerung.

U b e r  d en  U r t e e r ,  i n s b e s o n d e r e  d e n  U r t e e r  
a u s  d e r  G a s f l a m m k o h l e  d e r  Z e c h e  » F u r s t  
H a r d e n b e r g « .  Von Schiitz. (Forts.) Teer. Bd.21. 15.11.23. 
S. 199/203. Die bisherigen Ergebnisse der Erforschung des 
Steinkohlenurteers. Kohlenwasserstoffe. (SchluB f.)

O b e r  S t r u k t u r  u n d  V e r b r e n n I i c h k e i t des  
Koks .  E i n e  Z u s c h r i f t  z u r  g l e i c h n a m i g e n  Ab-

h a n d l u n g  von  F. S c h r e i b e r .  Von Heyd. Brennst Chem. 
Bd.4. 22.11.23. S. 339/40*. Einschrankung der Theorie von 
Schreiber. Hinweis auf einen Weg zur Untersuchung des 
Einflusses der einzelnen organischen Komponenten auf die 
Schwerverbrennlichkeit des Koks.

U b e r  d i e  V e r b r e n n l i c h k e i t  v o n  Koks .  Von 
Broche. Brennst.Chem. Bd.4. 22,11.23. S.343/6*. Abhangigkeit 
der Verbrennlichkeit von der Art der Vergasung und der 
Lange der Gliihzeit. Nachweis der Unabhangigkeit der 
Reaktionsfahigkeit des Koks von seinem Gehalt an fluchtigen 
Bestandteilen.

Uber  S t r uk t u r  und  Verbrenn l i chke i t  des Koks. 
Z u  den  A u s f u h r u n g e n  v o n  O b e r i n g e n i e u r  Fr i t z  
S c h r e i b e r .  Von Agde und Recke. Brennst. Chem. Bd.4.
22.11.23. S. 341/5*. Experimentelle Bestatigung der Unter- 
suchungsergebnisse von Schreiber.

R e f r i g e r a t i o n :  w h a t  i t  is,  a n d  h o w  to use it. 
Von Woolner. Chem. Metali. Engg. Bd.29. 10.9.23. S.506/11*. 
Theoretische Grundlagen der yerschiedenen Arten von Gefrier- 
anlagen. Anwendungsformen und Betriebserfahrungen.

Ba s i c  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  ga s  a b s o r p t i o n .  
Von Baker. Chem. Metali. Engg. Bd.29. 10.9.23. S. 500/2. 
Grundlagen der Aufsaugung von Gas.

P o w e r  f i l l i n g s  f o r  i n d u s t r i a l  a b s o r p t i o n .  Von 
Manning. Chem. Metali. Engg. Bd.29. 10.9.23. S. 504/5*. 
Untersuchungen iiber die verschiedenen Arten von Turm- 
fullungen bei Gasabsorptionsanlagen.

M o d e r n  t y pe s  of  e v a p o r a t o r s .  Von Badger. 
Chem. Metali. Engg. Bd. 29. 10. 9.23. S. 475/8. Neuerungen 
im Bau und Betrieb von Verdampfern.

Frac t i ona l  d i s t i l l a t i on .  Von Winter. Chem. Metali, 
Engg. Bd.29. 10.9.23. S. 482/4*. Betriebserfahrungen beim 
Destillieren yerschiedener Fliissigkeiten.

App l i c a t i o n s  of d r y i ng  e ąu i pmen t .  Von Christie. 
Chem. Metali. Engg. Bd.29. 10.9.23. S. 488/90*. Beschreibung 
yerschiedener Bauarten von Trocknungsvorrichtungen.

D r y i n g  a t a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e  t h r o u g h  t he  
use  of  f ans .  Von Matthews. Chem. Metali. Engg. Bd.29.
10.9.23. S. 490/92*. Bericht iiber Trockenvorrichtungen, die 
mit Ventilatoren arbeiten.

V a c u u m  d r y i n g .  Von Devine. Chem. Metali. Engg. 
Bd.29. 10.9.23. S. 492/4*. Gegenwartiger Stand der Vakuum- 
trocknung.

S u r y e y i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  in m e c h a n i c a l  
gas  s o l i d s  s e p a r a t i o n .  Von Dorfan. Chem.Metali.Engg. 
Bd.29 10.9.23. S. 465/7*. Erfahrungen mit Entstaubungs
anlagen.

R e c o v e r y  of  f i n e  s o l i d s  f r o m  a i r  a n d  g a ses  
by su c t i o n  f i l t ers .  Von Jorgensen. Chem. Metali.Engg. 
Ba.29. 10.9.23. S. 467/70*. Saugfilteranlagen und ihre An
wendung in der Industrie.

F u n d a m e n t a l s  of  g r a v i t y  l e a c h i n g .  Von Allen. 
Chem. Metali. Engg. Bd.29. 10.9.23. S. 471/2*. Einige all
gemeine Grundsatze beim Auslaugen von Erzen.

C r y s t a l l i z a t i o n .  Von Walker. Chem. Metali. Engg. 
Bd. 29. 10. 9. 23. S. 495/8*. Kurze Darlegung der bisher 
ublichen Verfahren bei der Kristallisation. Beschreibung einer 
neuzeitlichen Anlage.

Z u r  Be s t i m m u n g  des St i ckstof f s  in Kohl en.  Von 
Hunerbein. Brennst.Chem. Bd.4. 22.11.23. S.337/8*. Nach- 
teile des Verfahrens von Terres. Yermeidung dieser Nachteile.

M  I  T  T  E  /  L  U  N  G .

Das l nha l t sverze i chn i s  fur  den J a h r g a n g  1923 der  

Ze i t s chr i f t  »G!uckauf«  kann wie im Vorjahr bei den auBer- 

ordentlich hohen Herstellungskosten den Beziehern im In- 

lande nur auf Grund von Vorausbestellungen zum Preise von

1,30 Goldmark einschlieBlich Porto und Verpackung geliefert 

werden. Wir bitten daher, die B e s t e i l u n g e n ,  nach dereń 
Zahl die Auflage bemessen wird, unter gleichzeitiger Ein- 

z a h l u n g  des genannten Betrages auf unser Postscheckkonto 

Nr. 19310, Essen, bis spatestens zum 20. Dezember an den 

Verlag Gluckauf m. b. H., Essen, SchlieBfach 279, gelangen zu 

lassen. Yer l ag  G l u c kau f  m .b .H .


