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Die betriebsstatistische U berw achung  von Abbaubetriebspunkten 
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(Mitteilung aus dem AusschufS fiir Betriebswirtschaft.)

Fiir die Zwecke der Bctriebsiiberwachung kotnmt 
der Statistik neben der Kostenrechnung im Bergbau 
eine gróBere Bedeutung zu ais in vielen andern 
Industriezweigen. Wegen des Fehlens bestandiger 
und gleichartiger Arbeitsbedingungen ist es im 
Grubenbetriebe in den meisten Fiillen nicht móglich, 
die Kostenrechnung so weit zu unterteilen, daB man 
mit ilir allein auskommt. Zudem wiirde der Erfolg 
dem damit verbundenen Arbeitsaufwand nicht ent- 
sprechen. Das Eindringen in Einzelheiten des Betriebs- 
ablaufes, im besondern des - einzelnen Tages, wird 
daher vielfach erst durch betriebsstatistische Angaben 
erreicht, die zugleich in starkerm MaBe ais die Kosten
rechnung die unentbehrliche technische Anschauung 
vermitteln. Anderseits ist es naturlich keineswegs 
móglich, auf die Kostenrechnung zu yerzichten. Die 
Betriebsstatistik bildet jedoch ihre unerlaBliche Er- 
ganzung.

Unter den betriebsstatistischen Angaben nehmen 
die iiber den Flózbetrieb eine besonders wichtige 
Stellung ein, sei es, daB diese Angaben je Betriebs- 
punkt oder je Revier taglich, halbmonatlich oder 
monatlich erfaBt werden.

Der Aufteilung der Betriebsstatistik, der Móglich- 
keit, mit ihrer Hilfe inóglichst vielen einzelnen 
Betriebsyorgangen bis in den Abbau hinein nach- 
zugehen, ist aber in der Praxis ebenfalls eine Greń ze 
gesetzt, wenn auch eine andere ais demselben Be- 
streben bei der Kostenrechnung. Handelt es sich um 
Gruben mit wenigen, also etwa 1 0 -2 0  GrÓBabbau- 
betriebspunkten, so ist eine weitergehende Unter- 
teilung, ein leichteres Erfassen besonders von tiig- 
lichen Daten der einzelnen Betriebspunkte móglich 
ais bei Gruben mit zahlreichen Abbaupunkten von 
geringer Forderung. Zu den erstgenannten Gruben 
gehóren in erster Linie solche mit flacher Lagerung, 
aber auch bei steilem Flózeinfallen gelit man mehr 
und mehr zu GroBabbaubetriebspunkten iiber, be
sonders dort, wo die Lagerungsverhaltnisse regel- 
maBig sind. Keinem Zweifel kann es jedoch unter- 
liegen, daB in der steilen Lagerung dieser Entwickiung 
mit den heute zur Verfiigung stehenden Mitteln in der 
Regel weit eher Grenzen gesetzt sind ais bei flach 
liegenden Flozen, und daB es noch lange Zeit hindurch 
(iruben mit steilen Flozen geben wird, die ihre Fórde- 
rung aus einem Alehrfachen der Zahl von Abbau
betriebspunkten bestreiten miissen, die bei flacher 
Lagerung geniigen wiirde. Schwierigkeiten, die Be- 
tegung der Abbaubetriebspunkte stark zu erhóhen, 
Staubbildung, Riicksichten auf den Sortenanfall, 
Stórungen usw. bedeuten heute yielfach noch Hinder-

nisse, wenn auch zweifellos der Schriigfrontbau einen 
groBen Fortschritt zu ihrer Oberwindung herbei- 
gefuhrt hat.

Solche GroBabbaubetriebspunkte, wie sie z. B. mit 
Hilfe des Schnigfrontbaus entwickelt werden konnen, 
sind hinsichtlich der betriebsstatistischen Organisation 
und Uberwachung GroBbetrieben in flacher Lagerung 
vóllig gleichzustellen. Fiir diese sind hier bereits Vor- 
schlage des Ausschusses fiir Betriebswirtschaft mit- 
geteilt worden1. Zechen mit zahlreichen kleinern 
Betriebspunkten haben dabei jedoch keine geniigende 
Beriicksichtigung gefunden, was die nachstehenden 
Ausfiihrungen nachholen sollen. Dabei wird nicht 
verkannt, daB solche Vorschlage noch weit weniger, 
ais es bei der flachen Lagerung móglich ist, allgemeine 
Geltung beanspruchen konnen. Vielmehr ist von Fali 
zu Fali zu entscheiden, ob und wie weit sich die 
Betriebsvorgangsgruppen, von denen die Rede sein 
wird, hinsichtlich ihrer Forderung, ihres Schichten- 
verbrauches usw. aufteilen lassen. Die Grenzen 
zwischen den einzelnen Gruppen sollten jedoch stets 
gewahrt werden.

Es ist zu unterscheiden zwischen den taglichen 
und monatlichen Betriebspunkt- und den Revier- 
berichten.

B e t r i e b s p u n k tb e r ic h t .
Am schwierigsten ist es fiir den t a g l i c h e n  Be

triebspunktbericht, eine Entscheidung daruber zu 
treffen, welche Daten erfaBt werden sollen und 
konnen, und auf welche man yerzichten muB, denn 
gerade diesen Berichten, die anderseits den gróBten 
Arbeitsaufwand erfordern, ist besonderer Wert bei- 
zumessen.

Zunachst ist die Hohe der Forderung; sowie die 
Anzahl der verfahrenen Schichten aufzunehmen. Es 
wird immer móglich sein, die Forderung im Abbau, 
also im Streb, einschlieBlich Abbaustreckenvortrieb 
festzustellen. Fiir die einwandfreie Erfassitng der 
Strebleistung ist es allerdings wurischenswert und 
yielfach sicherlich auch durchfiihrbar, nicht nur die 
Forderung im Abbau insgesamt, sondern unterteilt in 
Forderung im Streb und im Abbaustreckenvortrieb zu 
ermitteln und anzufuhren. Eine solche Trennung wird 
in allen Fiillen auf keine Schwierigkeiten stoBen, in 
denen Streb und Abbaustreckenyortrieb auch gedinge- 
maBig yoneinander getrennt sind.

Ferner ist bei Angabe der Fórdermerige die Frage 
zu entscheiden, ob sie in Tonnen oder Wagen erfolgen 
soli. Dazu sei bemerkt, daB grundsatzlich die Angabe 
in Tonnen der in Wagen yorzuziehen ist, weil Kosten,

1 F r i t z s c h e :  Die B etriebsvorgiinge ais O liederung in der Betriebs- 
kostenrechnung und in der Betriebsstatistik, O iackauf 1929, S. I.
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Fórderanteiie, Holzverbrauch usw. auf die Torine 
bezogen zu werden pflegen, diese also die Bezugs- 
einheit schlechthin ist, wenn die Fórdermenge in 
Frage kommt. Auch wird erst uber die Gewichts- 
angabe ein Betriebsvergleich mit andern Werken er- 
móglicht, der sonst wegen der verschiedeneiv GróBe 
der Fórderwagen auf Schwierigkeiten stofien wiirde. 
Fiir die Erhebung der Forderung in Wagen spricht 
allerdings, daB das Gedinge auf Wagen und nicht auf 
Tonnen abgesteilt ist, jedoch wird sich eine Um- 
rechnung der gefórderten Wagen in Tonnen mit Hilfe 
des von Monat zu Monat nur wenig schwankenden 
Faktors, der den durchschnittlichen Inhalt der Forder- 
wagen an verwertbarer Kohle angibt, leicht vornehmen 
lassen. Trotzdem ist es vielleicht zweckmaBig, auf 
die Angabe der Forderung in Wagen nicht ganz zu 
verzichten, sie jedoch auf die Forderung je Tag zu 
beschranken und sie nicht zur Grundlage weiterer 
Berechnungen zu machen.

Hinsichtlich der im Streb verfahrenen Schichten 
fragt es sich, ob eine Unterteilung nach Arbeits- 
vorgangen, wie Gewinnung und Bergeversatz, er
folgen soli. Da aber diese Arbeiten bei Betriebs- 
punkten mit schwacher Belegung vielfach von den- 
selben Leuten ausgefiihrt werden und schichtenmaBig 
kaum voneinander zu trennen sind, muB eirie solche 
in GroBabbaubetriebspunkten leicht durchfiihrbare 
Unterteilung ais unzweckmaBig betrachtet werden. 
Anders steht es mit einer Unterscheidung der morgens, 
nachmittags und nachts verfahrenen Schichten. Sie 
ist moglich und auch wiinschenswert, damit man den 
Rhythmus, in dem der Betrieb arbeitet, sowie die 
Starkę und Verteilung der Belegschaft zu erkennen 
vermag. Diese Unterscheidung ersetzt gewissermaBen 
die Aufteilung nach Arbeitsvorgangen.

Aus Forderung und verfahrenen Schichten er- 
rechnet sich der Fórderanteil, d. h. die Leistung des 
Abbaubetriebspunktes. Auch er ist am besten in 
Tonnen und nicht in Wagen anzugeben.

Wird Schramarbeit angewandt, womit in erster 
Linie in halbsteiler (neben flacher) Lagerung zu 
rechnen ist, so kann unschwer die Schnimleistung an- 
gefiihrt werden, und zwar geniigt bei einmal fest- 
liegender Schramtiefe die Langenangabe fiir den 
unterschramten StoB in Metern.

Die Kenntnis der Menge versetzter Berge ist zur 
Beurteilung nicht nur der Dichte des Versatzes, 
sondern auch des uńgestórten oder gestórten Betriebs- 
ablaufes von Wichtigkeit. Ihre genaue Erfassung ist 
jedoch schwierig, und dasselbe gilt fiir die Nach- 
priifung der von den Betriebsbeamten angegebenen 
betreffenden Zahlen. Innnerhin darf auf die Erfassung 
der Bergemengen, die dem Streb aus andern Teilen der 
Grube oder vom Tage zugehen, nicht verzichtet 
werden, die zur Erlangung einer gewissen Ubersicht 
einmal iiber die versetzten Berge und ferner iiber die 
Bergewirtschaft der Grube iiberhaupt dient. Eine an 
sich vielleicht wiinschenswerte Erganzung durch die 
im Bahnbruch angefallenen und versetzten Berge 
wird dagegen in den meisten Fallen nicht zu erreichen 
sein. Mengenangaben iiber versetzte Berge sind natiir- 
lich nicht in Tonnen, sondern in Wagen zu machen, 
da ihr Gewicht nicht festgesteilt wird.

Einer besondern Nachpriifung bedarf auch der 
Abbaustreckenvortrieb. Diese ist zu einem Teil zu 
bewerkstelligen durch die Angabe derjenigen Schich
ten, die taglich in den zu dem betreffenden Abbau-

betriebspunkt gehórenden Streckenvortrieben ver- 
fahren werden. Bei Einzelstreben sind zwei Abbau- 
strecken zu unterscheiden, wahrend bei mehreren 
libereinanderliegenden Abbaubetriebspunkten nur der 
obere zwei Strecken aufzufahren und zu unterhalten 
hat, wahrend den andern in der Regel nur die 
Strecke zuzurechnen ist, die sie fiir die Abfuhr 
der Kohle bendtigen. Wiinschenswert ist auch die 
Angabe der taglich aufgefahrenen Meter Strecke, 
damit man iiber das MaB des Vortriebes genau unter- 
richtet ist. Hiiufig wird sich jedoch eine solche 
Angabe nur schwierig oder gar nicht ermóglichen 
lassen. Das Arbeitsergebnis eines Tages kann namlich 
vielfach nicht eindeutig festgesteilt werden, und zwar 
besonders dann nicht, wenn ein Abschlag noch nicht 
oder erst zu einem Teil in endgiiltigen Ausbau gesetzt 
ist, die tagliche Auffahrleistung also aus einem 
fertigen und einem unfertigen Abschnitt besteht. Bei 
monatlich, halbmonatlich oder alle 10 Tage vor- 
genommenen Messungen der Vortriebsleistungen 
fallen dagegen diese Unterschiede nicht mehr ins 
Gewicht.

Sind der Streckenvortrieb und die Kohlen
gewinnung im Streb gedingemiiBig miteinander ver- 
kniipft und laBt sich infolgedessen die im Streb und 
in der Strecke verfahrene Schichtenzahl nicht ohne 
weiteres trennen, so sind die im Abbau verfahrenen 
Schichten zweckmaBig nur in ihrer Gesamtsuinme an- 
zugeben. Der entsprechende Fórderanteil umfaBt dann 
ebenfalls nicht mehr den Streb allein, sondern diesen 
einschlieBlich des Abbaustreckenvortriebes, also den 
Abbau. In dem Vordruck des Betriebspunktberichtes 
muB natiirlich auf diesen Umstand besonders hin- 
gewiesen werden.

AuBer Abbau und Abbaustreckenvortrieb umfaBt 
der FIózbetrieb noch Abbaustreckenfórderung und 
-unterhaltung. Die tagliche Angabe der je Abbau- 
betriebspunkt in der Unterhaltung verfahrenen Schich
ten wird nicht notwendig sein. Anders steht es um 
die Abbaustreckenfórderung, jedoch ist die Ermittlung 
und tagliche Angabe der darin je Abbaubetriebspunkt 
verfahrenen Schichten nur bei Einzelstreben einfach. 
Bei mehreren libereinanderliegenden Streben, vor 
allem also bei Gruppenbau mit Abbaulokomotiv- 
fórderung, ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten, 
weil die in der Abbaustreckenfórderung eingesetzten 
Leute fiir mehrere Streben, zum Teil fiir die Kohlen- 
fórderung, zum Teil fiir die Bergefórderung, be- 
schaftigt sind. In den meisten Fallen wird daher wohl 
auf eine solche Angabe in den taglichen Betriebspunkt- 
berichten verzichtet werden miissen.

Nach den vorstehenden Ausfiihrungen wurden 
somit die taglichen Betriebspunktberichte folgende 
Daten zu enthalten haben:

1. Forderung im Streb und Abbaustreckenvortrieb in 
Wagen und Tonnen;

2. Anzahl der verfahrenen Schichten im Streb, unter- 
teilt nach Morgen-, Mittag- und Nachtschicht;

3. Anzahl der verfahrenen Schichten im Strecken- 
vortrieb;

4. Fórderanteil im Streb und (oder) Fórderanteil im 
Abbau;

5. Menge an zugefiihrten Bergen.
Ist es nicht moglich, wie es haufig der Fali sein 

wrird, Streb und Streckenvortrieb hinsichtlich der 
Forderung und des Schichtenverbrauches voneinander
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zu trennen, so w ird  es geniigen, diese A ngaben  fiir 
den Abbau, also fu r  beide B e tr iebsvo rgange  zu- 
sammen. vorzunehm en.

Zur U n te r r ich tung  und fu r  Vergleichszwecke 
em pfehlen sich noch eine Reihe e inm aliger  Ein- 
tragungen , und  zw ar  solche iiber Sohle, Steiger- 
abteilung, B auabte ilung , Flóz, F lózm achtigkeit ,  Ein- 
fallen, f lachę S trebhdhe  zu Beginn des M onats,  
Kohlennum m er, G ed inge  und A bbauverfahren .  sowie 
die den tag lichen  Angaben des lau fenden  M onats  
entsprechenden  D urchschn it tsz if fe rn  des V orm onats  
und Angaben iiber das  gesetz te  Soli.

Durch Z u sam m enzah lung  der  tag lichen  Angaben. 
bei den F ó rd e ra n te i len  durch T e i lung  d e r  m onatlichen  
Fo rde rung  durch  die jeweils  in Be.ijracht kom m ende 
monatlićhe Schichtenzahl,  sind nach B eendigung  des 
M onats  die en tsp rechenden  m onatlichen  Daten zu 
erhalten, so daB dann  aus dem tag lichen  ein m o n a t -  
l i c h e r  A b b au be tr iebspunk tber ich t  wird. M an kann 
und w ird ihn zweckmaBig durch  einige Kennziffern  er- 
ganzen, die taglich  nicht zu e rh a l ten  sind. Ais solche 
seien in e rs te r  Linie die m it t le re  tagliche F o rd e ru n g  
je M eter  K oh len fron t und der  m it t le re  tag liche Abbau- 
fortschritt  genann t,  d ieser  e rg a n z t  durch  die Angabe 
des A bbaufortsch r it ts  in der  ob eru  sowie in d e r  un tern  
Abbaustrecke. Auch die A ngabe iiber das  MaB der 
flachen B auhohe  arn 1. des M ona ts  laBt sich durch 
eine solche am le tzten  A rbe its tage  und  auch in der  
M onatsm it te  oder  am 10. und  20. jedes M ona ts  er- 
ganzen. F ern er  kann eine E in t rag u n g  iiber den 
Abbaustreckenvortr ieb  m onatlich  und  ha lbm ona t l ich  
erfolgen.

Ein Vordruck, d e r  nach den obigen Vorschlagen 
zur G rund lage  eines sow ohl tag lichen  ais auch m o n a t 
lichen B e tr iebspunktber ich tes  dienen kónnte ,  hatte  
somit eine E in te ilung , wie sie nebenstehend  w ieder- 
gegeben ist.

R e v i e r b e r i c h t .
Eine wichtige E rg a n zu n g  der  tag lichen  und m o n a t

lichen B e tr iebspunktberich te ,  die i ib r igens auch fiir 
Abbaustreckenvortriebe, A ufhauen  und  A bhauen  m it 
geringen A banderungen  g e s o n d e r t  ge f i ih r t  w erden  
konnen, ist in taglichen und  ‘m onatlichen  Revier- 
berichten zu erblicken. Sie bilden nicht n u r  eine 
Zusam m enfassung  der  in den Betr iebspunk tber ich ten  
enthaltenen A ngaben, sondern  konnen  sich auch  au f  
die E rfa ssu n g  von M engen  und  W e r te n  ers trecken , 
dereń A ngabe je  B etr iebspunk t unm oglich , revierweise 
dagegen du rch f i ih rb ar  ist.

Je Revier und  T a g  erg ib t  sich ohne  w eite res  die 
Forderung  und  die Anzahl d e r  v e r fah renen  Schichten. 
Da aber nicht nu r  die K enntnis  des gesam ten  
Schichtenverbrauches je  Revier nó tig  ist, sondern  
auch den einzelnen Betriebsvorgiingen nachgegangen  
werden muB, sind im taglichen R evierbericht die 
Schichten ebenfalls  nach B etr iebsvorgangen  zu unter-  
scheiden. F iir  eine so lche S ch ich tenun ter te i lung  
koinnien au f  jeden  Fali  F lózbetr ieb ,  B rem sfó rd e ru n g  
(Blindsęhacht o d er  B rem sberg )  und  A usr ich tung  in 
Betracht. Die A usr ich tung  hat  besonders  dann  
Beriicksichtigung zu finden, wenn die G este ina rbe iten ,  
" i e  es in s te iler  L ag e ru n g  noch m eist der  Fali  ist, 
von den A bbaureyieren  ausgef iih r t  w erden  und  nicht 
\o n  einem G esteinrevier .  das  einen von den A bbau
reyieren g esonder ten  Bericht e rs ta t te n  wurde .  Auf die 
getrennte E rfa ssu n g  dieser  Schichten ist b eso n d ere r  
v e r t  zu legen, weil an d e rn fa l ls  jede  Y erg le ichbarke it
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der Revicre untereinander yerlorengehen wiirde. Das- 
selbe gilt fur Schichten, die in der Hauptstrecken- 
fórderurig und am Fiillort verfaliren werden. Am 
besten wiire es iiberhaupt, diese Schichten, die mit der 
Abbautatigkeit eines Reviers nichts zu tun haben, in 
einem gesonderten Schichtenzettel naclt/.uweisen. Un- 
beschadet einer solchen getrennten Nachweisung kann 
naturlich die Aufsicht dieser Arbeiten, im besondern 
der Ausrichtungsarbeiten, durch die einzelnen Revier- 
steiger erfolgen.

Die beim wichtigsten Betriebsyorgang eines 
Reviers, im Flozbetrieb, anfallenden Schichten konnen 
leicht noch weiter unterteilt werden. Hierfiir sind die 
wesentlichen Betriebsvorgange innerhalb des Flóz- 
betriebes maBgebencI, der Abbau, die Abbaustrecken- 
.fórderung, die Abbaustreckenunterhaltung und die 
Vorrichtung. Auch die fiir Grubensicherheit und 
Wetterfuhrung (von SćhieBmeistern, Wetterleuten, 
Eihstaubern usw.) verfahrenen Schichten sowie die 
auf das Revier entfallenden Ober- und Nebenschichten 
diirfen in der Schichtenzusammenstellung nicht fehlen. 
Eine Angabe iiber die Zahl der Abbaubetricbspunkte 
sowie der Abbaustrecken- und Vorriclitungsbetricbe 
eines Reviers ist dagegen in der Regel nicht erforder- 
lich, da ihre Kenntnis yorausgęsetzt werden kann.

Von Fórderanteilen werden fiir die Anfiihrung 
im taglichen Reyierbericht in der Regel drei geniigen: 
der Forderanteil im Abbau, im Flozbetrieb und im 
Revier. Der letztgenannte rerliert allerdings desto 
mehr an Wert, je zahlreicher die in einem Abbau- 
revier aiiśzufuhrenden Nebenarbeiten, wie Gestein- 
arbeiteu usw., sind. Trotzdem wird man schwerlich 
auf seine Angabe verz.ichten konnen. Um dem er- 
wahnten Nachteil zu begegnen, sollte man jedoch nach 
Móglichkeit yersuchen, bei der Errechnung des Revier- 
fórderanteils auf die Beriicksichtigung von Schichten 
fiir Arbeitsvorgange zu yerzichten, die nicht in den 
engern Aufgabenbereich eines Abbaureviers fallen.

Zur Kertnzeichnung der Bergewirtschaft empfiehlt 
sich die Angabe der im Revier yęrsetzten Berge- 
mengen. Ais wiinschenswert konnte eine Unter- 
teilung der Versatzberge nach ihrer Herkunft be- 
zeichnet werden, also danach, wieviel Bergemengen 
aus dem Abbaustreckenvortrieb sowie aus ęigenen 
Ausrichtungs- und Unterhaltungsarbeiten verbraucht 
worden sind und wieriel Berge, seien es Ausrichtungs-, 
Wasch- und Leseberge, Halden- oder sonstige Berge, 
das Revier erhalten hat. Der Schwierigkeit. diese 
Einzelheiten zu erfassen, entspricht jedoch nicht der 
Nutzen, so daB es ais am besten erscheint, nur die 
Bergemenge in einer Gesamtsumme ohne Beriiek- 
sichtigung der im Abbaustreckenyortrieb gefallenen 
Berge zu verzeichnen.

AuBer diesen mehgenmafiigeti Angaben konnte in 
den tiiglichen Reyierbericht, abweichend vom Betriebs- 
punktbericht, die eine oder andere kostenmaBige An
gabe aufgenommen werden. Gegebenenfalls kommen 
dafiir in erster Linie die Holzkosten je t und yielleicht 
auch die Kosten der Magazinmaterialien je t in 
Betracht, obwohl die tagliche Erfaśsung der ver- 
brauchten Lagergegenstande auf gróBere Schwierig- 
keiten stófit ais die Feststellung des Holzverbrauches.

Fiir den t a g l i c h e n  Reyierbericht wird demnach 
die Erfassung folgender Daten yorgeschlagen:

1. Fórderung in t.
2. Verfahrene Schichten. unterteilt nach a) Flóz-

betrieb (Yorrichtung, Abbau, Abbaustreckenunter

haltung, Abbaustreckenfórderung); b) Brems- 
fórderung (Blindschacht und Bremsberg); c) Aus- 
richtung; d) Grubensicherheit; e) Ober- und 
Nebenschichten.

3. Fórderanteile a) im Abbau; b) im Flozbetrieb; c) 
im Reyier.

4. Versetz.te Bergemenge.
5. Holzkosten je t.
6. Magazinmaterialien je t.

Der nachstehende Vordruck 2 stellt einen auf Grund 
der yorstehenden Ausfiihrungen angefertigten Ent- 
wurf fiir einen taglichen Reyierbericht dar. AuBer den 
genannten, taglich zu erfassenden Zahlen enthiilt er 
noch eine Reihe selbstyerstandlicher einmaliger Ein- 
tragungen, wie Angabe der Zeche, des Monats, des 
Abteilungssteigers usw.

Wahrend sich der monatliche vom taglichen 
Betriebspunktbericht nur durch wehige zusatzliche 
Angaben unterscheidet, ist eine weitergehende Aus- 
gestaltung des m on a t l i  che n Reyierberichtes iiber die 
Angaben der Tagesberichte hinaus durchfiihrbar und 
auch wiinschenswert. Dazu kommt, daB die Betriebs- 
iiberwachung der Reviere in weitgehendem A^aBe 
durch die Betriebskostenreclmung auBerhalb der Be- 
triebsstatistik erfolgt, der WertmaBstab also zu dem 
MengenmaBstab hinzutritt.

Die Anzahl der gebauten Flóze, ihre Machtigkeit 
und ihr Einfallen, die Zahl der Abbaubetriebspunkte 
sowie die mittlere Fórderung je Fórdęrtag sind 
Angaben, die jeder Reyierbericht enthalten wird. Die 
Zahl der Abbaustreckenyortriebe sowie die Zahl der 
Vorrichtungsbetriebspunkte kónnten ebenfalls Be- 
riicksichtigung finden. Der Forderanteil im Flóz- 
betrieb oder noch besser der Schichtenyerbrauch im 
Flozbetrieb je 100 t Fórderung ist eine wichtige und 
aus den entsprechenden Summen des taglichen 
Reyierberichtes leicht errechenbare Kennziffer. Er- 
giinzt werden konnte sie durch die Angabe des 
Schichtenverbrauches im Abbaustreckenyortrieb und 
in der Abbaustreckenunterhaltung. ZweckmiiBiger- 
weise wird dieser Schichtenyerbrauch ebenfalls auf 
103 t Fórderung bezogen. Bei der Abbaustrecken
unterhaltung ist es jedoch angebracht, ihn durch die 
Angabe des Schichtenyerbrauches je 100 m Strecken- 
liinge zu erganzen, denn hier besteht weniger eine Be- 
ziehung zu der Hóhe der Fórderung ais zu dem 
Umfang des aufrecht zu erhaltenden Abbaustrecken- 
netzes. Anderseits kann auf die Anfiihrung des 
Schichtenyerbrauches je 100 t in diesem Falle nicht 
yerzichtet werden, weil sonst die Quersumme nicht zu 
ziehen und der Gesamtaufwand an Schichten je 100 t 
aus den entsprechenden Einzelposten nicht zu er- 
rechnen wiire.

Angaben iiber Kosten jeglicher Art kónnten 
fehlen, weil sie in der Reyierkostenaufstellung ent
halten sind. Dagegen empfiehlt es sich, Kennziffern 
zur Uberwachung der eingesetzten Maschinen auf- 
zunehmen. Bei halbsteiler und steiler Lagerung 
kommen hierfiir in der Hauptsache Abbauhammer, 
Schrammaschinen, Abbaustreckenhaspel, Abbauloko- 
motiyen sowie Blindschacht- und Bremsberghaspel in 
Frage, dereń Nachweisung auch nach Betriebsvor- 
gangen unterteilt werden kann. Ihre Anzahl ist zu einer 
bestimmten Tagesfórderung. am besten 100 t, in Be- 
ziehung zu setzen. Die hierdurch gewonnene Kenn
ziffer erlaubt ein Urteil iiber den Grad der Mechanisie- 
rung, jedoch noch nicht iiber die Ausnutzung der
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M aschinen. Diese w u rd e  sich e r s t  aus  d e r  A ngabe  
der  durchschnittl ich  je T a g  und M aschine herein- 
g ew o nnenen  o d er  g e fó rd e r ten  K ohlenm enge ergeben. 
Bei den der  F ó rd e ru n g  d ienenden  M aschinen  w are  
auf3erdem die A ngabe  des m ittle rn  F ó rd e rw e g e s  je 
M aschineneinheit  am Platze. Es erschein t  a l lerd ings 
n icht ais n o tw en d ig  und  auch m eis t  nicht ais moglich, 
d iese D aten  in den monatlichen R evierbericht auf-  
zunehm en. E inmal ist ihre A ngabe  Angelegenheit  der  
M aschinenkarte i,  die fiir einige GroB m aschinen die 
m it t le re  Leis tung  je E inheit  und  M o n a t  errechnet,  
w a h re n d  fiir die ande rn  M aschinen  s t ichp robena r t ige  
oder  jahrl iche F es ts te l lungen  geniigen. F erner  ist be- 
re its  an H an d  der  A ngaben  iiber d ie F ó rd e ru n g  und  
die Anzahl je Revier e ingese tz te r  M aschinen eine ge- 
w isse  monatliche N achpri ifung  gew ahrle is te t .

S c h a u b i l d l i c h e  D a r s t e l l u n g .
Die A rt  der  D ars te llung  der  je B e tr iebspunk t und 

Revier taglich oder  m onatlich erfaBten be t r iebss ta t is t i-  
schen D aten  kann  seh r  verschieden sein. Zuniichst 
f inde t  ihre S am m lung  auf V ordrucken  s ta t t .  D er 
leichtern Ubersicht und  g róB ern  Anschaulichkeit  
halber  w ird  die schaubildliche D ars te l lu n g  durch 
Balken o d er  besse r  noch  durch  K urven erganzend  hin- 
zu tre ten .  Solche Schaubilder  w erd en  in e r s te r  Linie fiir 
die m onatlichen Berichte und  un te r  diesen w en ige r  fiir 
die B etr iebspunk tber ich te  ais fiir die Revierberichte 
in B etrach t kom m en. M it  b esonderm  N achdruck  sei 
hier au f  die schaubildliche D ars te l lu n g  des  Schichten- 
verb rauches  je  100 t, u n te r te i l t  nach den e inze lnen  Be- 
tr ie b sv o rg a n g en ,  h ingew iesen .  Auch die schaubildliche 
W ied e rg a b e  ein iger  tag licher  R ev ierergebnisśe ,  wobei 
beso n d e rs  an F ó rd e ru n g  und  Leis tung oder  den 
S ch ich tenverbrauch  gedach t  ist, w ird  sich vielfach m it 
Vorteil du rch fu h re n  lassen.

Neben den e ró r te r te n  taglichen u n d  m onatlichen 
sta t is t ischen  Berichten fiir  die B e tr iebspunk te  und 
Reviere gehen  natiirlich E rh ebungen  an d e re r  Art, 
welche die ganze  G ru b e  be tre ffen ,  einher, also 
solche iiber F ó rd e ru n g ,  W a sse rh a l tu n g ,  W ette rf i ih -  
rung , Schichtenverbrauch, K raftverbrauch , iiber den 
M asch inenpark  usw. Sie alle  s te llen  n u r  eine Er- 
g iinzung der  nach B e tr iebsvorgangen  g eg l iede r ten  
K os ten rechnung  dar. Ais besonders  w ich tig  muB aber 
eine solche E rg a n zu n g  der  K os ten rechnung  durch ' 
betr iebss ta t is t ische T ag e sb e r ic h te  fiir die tagliche 
B eu rte i lung  der  einzelnen A b b au b e tr iebspunk te  be- 
zeichnet werden . Die M óglichkeit  fiir d ie F u h ru n g  
so lcher  Berichte auch au f  Zechen m it  zah lre ichen  
kle inen G ew in n u n g sp u n k ten  ist oben  d a rg e le g t  
w orden . Auch in der  P ra x is  haben sie sich bere its  
in m ehre ren  Fallen  so bewiihrt, daB sie heu te  fiir  
unen tbehrl ich  g eh a l te n  w erden . E ine V erm ehrung  
d e r  A ngeste ll ten  is t  durch  die A u sfu l lu n g  d ieser  
Vordrucke nicht no tw end ig  g e w o r d e n ; sie w ird 
v ie lmehr au f  G ru n d  der  Schichtenzettel des  voran- 
g eg a n g en e n  T a g e s  von dem  Revier- o d er  H ilfss te ige r  
jedes Reviers vorgenom m en .

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

Die betr iebsw ir tśchaf t l iche  U berw achung  kle iner  
A bbaube tr iebspunk te  sow ie d e r  d az u g eh ó r ig e n  S teiger- 
ab te i lungen  kann ahnlich, w enn  auch n ich t in 
g le ichem  U m fan g  wie bei G roB abbaube tr ieben  du rch  
be t r iebssta tis tische E r fa s su n g  e inze lner  Betr iebsvor-
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gange in taglichen oder monatlichen Abstanden er- je Abteilung zu erhalten sind, werden Vorschlage fiii
folgen. Nachdem untersucht worden ist, welche An- die Ausgestaltung von entsprechenden betriebs-
gaben taglich oder monatlich je Betriebspunkt und statistischen Vordrucken gemacht.

U ntersuchungen zur Frage der Steinkohlenbrikettierung.
Von Privatdozent Dr.-łng. F. P r o c k a t  und Bergbaubeflissenem F. S t a d t e r ,  Berlin,

(Mitteilung aus der Versuchsanstalt fiir Aufbereitung und Brikettierung an der Bergbauabteilung
der Technischen Hoclischule Berlin.)

Die wissenschaftliche Untersuchung der Stein
kohlenbrikettierung ist noch junger Herkunft. Von 
den im Vorjahre erschienenen Aufsiitzen verdient der 
von S p i lk e r  und B o r n 1 iiber Kornzusammensetzung 
und Festigkeit von Steinkohlenbriketten Erwahnung. 
Die Untersuchungen befassen sich jedoch nicht mit 
dem Verhalten der petrographischen Bestandteiie, 
dereń EinfluB hinsichtlich der Faserkohle von Bode- 
und neuerdings von L eh m a n n  und H o f f m a n n 3 be- 
handelt worden ist.

Im folgenden wird uber eine Anzahl von Ver- 
suchen zur Kliirung der Brikettierfrage und des Ver- 
haltens der yerschiedenen petrographischen Bestand- 
teile berichtet. Den AnlaB hierzu gaben Versuchs- 
reihen iiber Bruch- und Abriebfestigkeit, ferner 
Schliffbeobachtungen an Steinkohlenbriketten aus 
dem Ruhrbezirk, die durch zahlreiche Vergleichs- 
brikettierungen mit Kohlenmischungen von yerschie- 
deiler Korn- und wechselnder petrographischer Zu- 
sammensetzung erweitert wurden.

Im Gegensatz zur Braunkohle bedarf die Stein- 
kohle zur Brikettierung eines Bindemittels. Tniger der 
Brikettierfahigkeit bei der Braunkohle sind Humus- 
kolloide und plastische Pflanzenfasern. Da diese 
bei der Steinkohle nicht mehr yorhanden sind, muB 
die Bindung der Kohlenteilchen aneinander durch Zu- 
satz eines artfremden Kolloidsystems, wie es z. B. ge- 
schmolzene Peche darstellen, erreicht werden. Daraus 
ergeben sich ver\vickeltere Verhaltnisse, die infolge 
des iiblichen Zusatzes von Wasserdampf in den Knet- 
werken noch uniibersichtlicher werden. Demnach 
handelt es sich bei der Steinkohlenbrikettierung um 
ein ternares System mit den Komponenten Brikettier- 
kohle, Bindemittel und Dampf, wobei schon die Ver- 
schiebung einer Komponente die Briketteigenschaften 
wesentlich beeinfluBt. Unter dem Begriff Brikettier- 
kohle werden hier sowohl die eigentliche Kohle mit 
ihren yerschiedenen petrographischen Gefiigebestand- 
teilen (Glanz-, Matt- und Faserkohle) ais auch die 
sonstigen Beiinengungen der Fórderkohle (Berge, 
Schwefelkies) zusammengefaBt. Neben den Ausgangs- 
erzeugnissen spielen noch die technisch-betrieblichen 
Verhaltnisse, wie Temperatur im Knetwerk und in 
den Pressen, Verarbeitungszeit im Knetwerk und 
PreBdruck, eine wichtige Rolle.

Zur Gewinnung eines Einblicks in die Brikettie- 
rungsyorgange wurden eine Reihe von Versuchen 
durchgefuhrt, wobei man Wert darauf legte, daB 
sich jedesmal nur eine Versuchsbedingung oder nur 
eine Komponente bei gleichen Versuchsbedingungen 
anderte.

1 S p i l k e r  und B o r u :  Stein kohle!! te er pech ais Bindemittel fur Stein- 
kohlenbriketts, Brennst. Chem. 1930, S. 307.

* B o d e :  Die petrographische Untersuchung; von Steinkohlenbriketts, 
Brennst. Chem. 1930, S. 473; 1931, S. 7.

5 L e h m a n n  und H o f f m a n n ;  Der EinfluB der Faserkohle bei der 
Steinkohlenbrikettierung, Olilckauf 1931, S. 794.

EinfluB  des  W a s s e rd a m p f e s .
Zunachst ist der EinfluB yerschiedener HeiB- 

dampfzusatze in der Weise gepriift worden, daB man 
die in einem kleinen Riihrwerk aufgegebene Kohle 
gleichen Feuchtigkeitsgrades und gleicher Korn
zusammensetzung mit yerschiedenen Mengen HeiB- 
wasser erwarmt hat. Die Ergebnisse sind in Abb. 1 
zusammengestellt. Zu diesen Untersuchungen sei 
erganzend bemerkt, daB sich die Werte nicht auf 
jedes beliebige Brikettierungsgemisch iibertragen 
lassen, sondern lediglich fiir die betreffende Mischung 
bei den herrschenden Versuchsbedingungen gelten.

°/o/Jei/$cfe/7rfi/ż-us#fr

Abb. 1. Abhangigkeit der Bruchfestigkeit vom HeiBdampf- 
zusatz (PreBdruck 300 at, Pechzusatz 7%).

Im groBen und ganzen bestiitigen die erhaltenen 
Werte die im Betriebe gemachte Erfahrung, daB ein 
zu hoher Wasserzusatz in Form von Dampf die 
Briketteigenschaften nachteilig beeinfluBt. Man ver- 
wendet deshalb im Ruhrbezirk, um mit einer ge- 
ringen Dampfmenge mit hohen Warmefiillungen aus- 
zukommen, iiberhitzten Dampf.

E in fluB  des  P reB d ru c k es .
Abb. 2 laBt erkennen, daB bei einer Drucksteige- 

rung von 240 auf 300 at eine betriichtliche Zunahme

Abb. 2. Abhangigkeit der Bruchfestigkeit vom PreBdruck 
(Pechzusatz 7% , Heifidampfzusatz 3°/o).
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der Fes tigkeit1 e in tr it t ,  w ah ren d  eine w eite re  Steige- 
rung  des PreBdruckes n u r  eine unw esentl iche Er- 
hóhung der  B ruchfestigkeit  bewirkt.  D er g iins t igs te  
W e r t  fiir die V erp ressung  liegt dem nach  in dem  ge- 
nannten  Bereich. D urch  d iesen Druck w ird das p lasti-  
sche Gem isch a u f  den g er in g s ten  freien P o ren rau in  
zusam m engepreBt,  ohne  daB eine w eitgehende  Zer- 
kleinerung der  Kohlen te ilchen  erfo lg t .

A n d e r u n g  d e r  K o m -  u n d  G e f i i g e z u s a m m e n -  
s e t z u n g  d u r c h  d e n  B r i k e t t i e r y o r g a n g .

Durch B enzo lex trak t ion  von B rike ttie rgem ischen  
und fer t igen  PreBlingen bei AuBendruck w u rd e  fest- 
gestellt,  daB infolge des B r ike tt ie rvorganges  eine 
Anderung in der  K ornzusam m ense tzung  sowie eine 
Verschiebung in den pe t ro g rap h isch e n  Bestandte ilen  
der einzelnen K ornklassen  e in tra t.  Die V ersuchsergeb- 
nisse sind in der  Z ahlen tafe l  1 zusam m enges te l l t .

Z a h l e n t a f e l  1. A n d e ru n g  d e r  K o rn z u sa m m e n 
se tzung  und  d e r  p e t ro g ra p h i s c h e n  B es tand te i le  

im R i ih rw erk  und  beim P re B v o rg an g .

Kornklasse Gewichts
anteil

Glanzkohle
und

Mattkohle
Faser
kohle Berge

mm °/o °/o % °/o

Zusammensetzung des Aufgabeguies
iiber 5 10,00 89,0 3,0 8,0

5 - 3 16,00 93,0 2,0 5,0
3 - 2 17,00 93,0 4,0 2,0
2 - 1 17,00 95,0 3,0 2,0

unter 1 40,00 90,0 8,0 2,0
Nach Verarbeitung im Riihrwerk mit Zusatz von Pech
iiber 5 5,53 85,0 1,0 14,0

5 - 3 10,47 91,0 1,0 8,0
3 - 2 21,00 96,0 2,0 2,0
2 - 1 17,50 97,0 1,0 2,0

unter 1 44,50 88,0 10,0 2,0
Extrahieries Brikett (Prefidruck 300 at)

iiber 5 2,62 80,0 — 20,0
5 - 3 11,83 93,5 0,5 6,0
3 - 2 16,38 94,0 2,0 3,0
2 - 1 22,75 97,0 1,0 2,0

unter 1 46,42 88,5 10,0 1,5

Die V erande rung  in den einzelnen K ornklassen  ist 
bei der  un te rsuch ten  K ohle (R u h r in a g e rk o h le )  be- 
trachtlich. So s ink t  z. B. der  G ew ich tsan te il  an Korn 
iiber 5 mm  von 10 o/o im A u fg a b eg u t  au f  5,5 o/o bei der  
M ischung und  E rw iirm ung  im K netw erk  und  au f  
2,62 °/o bei der  anschliefienden V erpressung . Diese 
F es ts te l lung  is t  fiir die B eschaffenheit  und  die H alt-  
barkeit der  Brikette  von auB erorden tl icher  B edeutung. 
Die im Riihrwerk au f tre ten d e  Z erk le ine rung  m ach t 
infolge der  V erm ehrung  des  feinen G u tes  u n te r  1 mm 
um 5 o/o einen h ó h e rn  Pechzusa tz  nótig . Die zer- 
kleinerten K ohlenteilchen w erden  aber vom  Pech noch 
gebunden, so daB bei e inem  fiir d ie B indung aus- 
reichenden Pechzusa tz  die G efiigefestigkeit  der  PreB- 
linge nicht nach te ilig  beeinfluBt wird. A nders  liegen 
die V erhaltn isse bei der  durch  den P reB vorgang  
hervorgerufenen  Zerk le inerung . Schliffb ilder  (Abb. 3) 
zeigen, daB die Bruchlinien n icht vom Pech aus- 
gefiillt w erden ,  w odurch  neue  Ablósungsfliichen e n t 
stehen. Bei au f tre tenden  B eanspruchungen ,  wie Druck 
und Fali,  begiinstigen diese Bruchlinien den Zerfall 
des PreBlings.

Bei e iner  gew ichts-  und  m engenm aBigen Aus- 
w ertung  erg ib t  sich, daB d e r  H aup tan te i l  des  zer-

1 Die fiir Brikette vorgeschriebene M indestfestigkeit betragt 10 kg/cm-.

k le inerten  G u tes  au f  die G lanzkoh le  en tfa llt .  Auch 
bei der  F ase rk o h le  tr i t t ,  wie bei d e r  leichten 
Zerreib lichkeit  dieses Bestandtei ls  zu e rw a r te n  ist, 
eine A nderung  in den A nfa llm engen  der  einzelnen 
K ornk lassen  ein. D er Anteil an Bergen in den K o rn 
k lassen bleibt f a s t  gleich.

Pech Glanzkohle

Abb. 3. Zerkleinerung der Olanzkohlenteilchen beim PreB- 
vorgang (Bruchlinien vom Pech nicht ausgefiillt). v 180.

Aus der  inikroskopischeii U n te rsu c h u n g  von 
K ó rn e rp roben  g eh t  hervor, daB durch  d ie  Ver- 
a rbe i tung  der  Kohle im R iihrw erk  Risse in den 
G lanzkoh len te i lchen  en ts tehen ,  die jedoch  nicht ganz 
durchse tzen. Die d a ra u f  fo lgende  m echanische Be- 
a n sp ru c h u n g  durch  die V erp ressung  w ird  sich in 
e r s te r  Linie au f  diese geschw ach ten  S te llen  auswirken.

Die vors tehenden  U n te rsuchungen  t rag e n  zu r  Er- 
k la ru n g  der  U ntersch iede in den B ruchfestigkeiten  
der  PreBlinge bei A nderung  der  V erarbei tungsze it  der  
Kohle im R iihrw erk  bei. M an  h a t  fes tges te i l t ,  daB 
einem bes tim m ten  P echzusa tz  zu dem selben  A u fg a b e 
g u t  ein H ó c h s tw e r t  der  B ruchfes tigke it  en tsprich t .  Bei 
V erlangerung  d e r  V erarbe i tungsze it  n im m t die Bruch
festigkeit  ab, w as  au f  der  w eite rn  F e inzerk le ine rung  
der  au fgegebenen  Kohle beruht.  W e ite rh in  w ird  d a 
durch  d e r  EinfluB d e r  fiir  die B rike ttkoh le  des  Ruhr-  
bezirks vom In k o h lu n g sg rad  abhang igęn  Kohlen- 
festigkeit  auf  die H a l tb a rk e i t  d e r  PreBlinge k lar- 
gelegt.

A n l a g e r u n g  d e s  B i n d e m i t t e l s  a n  d i e  G e f i i g e -  
b e s t a n d t e i l e .

Die P echb indung  an die einzelnen G efiigebestand-  
teile is t  seh r  verschieden. Zahlenm aBige F es ts te l lun -  
gen liefien sich dari iber  n ich t m achen, weil u n se re s  
W issens  keine U n te rsuchungen  iiber G renzf lachen-  
span n u n g en  zwischen Schmelzen und  festen  K órpern  
vorliegen. Zur Beriicksichtigung der  F lachenspannun-  
gen  w u rd e n  w ir  durch  eine A nzahl von T ro p f -  
versuchen und  Beobach tungen  von Schliffen  ver- 
anlaBt.

Bei den T ro p fv e rsu ch en  zeigte sich, daB die Berge 
vom Pech nicht bene tz t  w'urden, w as  die mikro- 
skopische U n te rsu c h u n g  von B rike ttansch liffen  in der
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iiberwiegenden Mehrzahl der Falle bestatigte. Ge- 
nauere Untersuchungen miiBten noch den EinfluB der 
verschiedenen Bergebestandteile, wie Tonschiefer, 
Sandschiefer, Letten, Sandstein und Kalkspat, klar- 
stellen. Die bei Abriebversuchen aus dem Abrieb 
herausgenommenen Berge lieBen ebenfalls keine 
Pechbenetzung erkennen. Die B e rg e te i lc h e n  in den 
PreBlingen stellen demnach Z o n en  d e r  B ruch-  
l in ie n b i ld u n g  dar. Die Nichtbenetzung der Berge
teilchen mit Pech ist wahrscheinlich auf hohe Grenz- 
f 1 acherispannungen zwischen beiden zuruckzufiihren.

Bei den Tropfversuchen beobachtete man ziem- 
liche Unterschiede hinsichtlich der Haftung des 
Peches auf den Flachen der Glanzkohlenteilchen. Die 
geringste Haftfiihigkeit, also auch die schwachste 
Bindung zeigten die hochglanzenden, gelartigen 
Glanzkohlen; besser war die Verbindiing des 
Peches mit den mehr splittrigen Glanzkohlen, was 
auf der yerschiedenen Oberflachenausbildung beruht. 
Zwischen Pech und Mattkohle wurde bei der unter- 
suchten Kohle eine gute Bindung festgestellt.

Pech Faserkohle Zellraum in der Faserkohle

Glaiizkohle Pech Faserkohle Zellraum

Abb. 4. Brikettanschliff mit Faserkohle 
(Zellraume vom Pech nicht ausgefiillt). v*=400.

Die Untersuchung der Faserkohle ist wegen ihres 
Gefiiges besonders bemerkenswert. Die in der Faser
kohle enthaltenen Zellraume bieten nach Ansicht von 
B o d e 1 die Moglichkeit einer Pechaufnahme. Bei den 
Tropfversuchen wurde eine gute Bindung zwischen 
Pech und Faserkohle beobachtet Dagegen lieB die 
Untersuchung einer Reihe von Brikettanschliffen 
unter dem Mikroskop kein Eindringen von Pech in 
die Zellhohlraume erkennen (Abb. 4). Nur an den 
Stellen, wo der PreBdruck die Interzellularraume 
zerstórt hatte, war eingedrungenes Pech wahrhehm- 
bar, in diesen Fallen aber die Bindung der Zellwand- 
bruchstiicke ais eine Folgę der Oberflachengestaltung 
zu betrachten. Bei der von Bode angenommenen Mog
lichkeit der Pechaufnahme in die Faserkohlen-Zell- 
raume ist auch der mengenmaBige Anteil des Fusits 
von Bedeutung. Abb. 5 gibt einen Brikettanschliff 
wieder, bei dem die gróbern Faserkohlenteilchen

1 a. a. O.

durch sorgfaltiges Herauskratzen entfernt und durch 
weiBe Fiillmasse ersetzt worden sind; die Tatsache, 
daB dies ebenso leicht vonstatten giug wie bei der 
Rohkohle, ist ein weiterer Beweis fiir die Richtigkeit 
unserer Feststellungen. Die im Brikettanschliff kennt- 
lich gemachten Faserkohlenteilchen sind mengen- 
maBig auBerdem so gering, daB sie auf den Pech- 
verbrauch praktisch keinen EinfluB ausiiben.

Abb. 5. Brikettanschliff (groBere Faserkohlenteilchen 
durch weiBe Fiillmasse kenntlich gemacht). v =  0,4.

E influB  d er  G e f i ig e b e s t a n d te i l e  a u f  F e s t i g k e i t  
und  P e c h v e rb ra u c h .

Fiir die Erzielung von Verhaltniswerten sind 
neben der Einhaltung der gleichen Versuchsbedingun- 
gen, wie Verarbeitungszeit im Riihrwerk, Dampf- 
zusatz und PreBdruck, die Verwendung desselben 
Peches in der gleichen KorngróBe sowie die gleiche 
mengenmaBige Zusammensetzung in den einzelnen 
Kornklassen der Kohlenmischungen unbedingt not- 
wendig, weil man bei kleinen Veranderungen schon 
abweichende Werte erhalt. Die Proben wurden nach 
guter Durchmischung der einzelnen eingewogenen 
Kornklassen und Zusatz von Pech im Riihrwerk er- 
warmt und die Bruchfestigkeiten der in einer hydrau- 
lischen Presse hergestellten PreBlinge nach 24stiin- 
diger Abkiihlungszeit bestimmt.

Wir brikettierten folgende Kohlenmischungen:
1. eine ausgeklaubte Glanzkohle ohne Zusatz von 
Faserkohle und Bergen (Probe 1), 2. eine Mischung 
der ausgeklaubten Kohle mit Faserkohle gemaB der 
Zahlentafel 2 (Probe 2), 3. eine Mischung der aus
geklaubten Kohle mit Faserkohle und Bergen gemaB 
der Zahlentafel 2 (Probe 3).

Z a h l e n t a f e l  2. Zusammensetzung 
der Proben 2 und 3.

Probe 2 Probe 3
Kornklassen Faserkohle, Faserkohle, Berge,

von der von der von der
Aufgabe Aufgabe Aufgabe

mm °/o % o/o
7 -5 ,0 2,5 2,5 5
5 -3 ,0 2,5 2,5 5
3 -2 ,0 2,5 2,5 3
2 -1 ,0 2,5 2,5 3
1-0 ,4 5,0 5,0 2

unter 0,4 15,0 15,0 2
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Die V ersuchsre ihen  w u rd e n  m it den in d e r  Z ah len 
tafel 3 angegebenen  K ornk lassen  durchgefiih rt.

Z a h l e n t a f e l  3. Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  
B r ik e t t ie rk o h le  7 — 0 mm.

Kornklassen
mm

7 - 5
5 - 3
3 - 2
2 - 1
1 - 0

Kornzusammensetzung in % 
des Aufgabegutes

15,00
28.33
28.33
28.33

15 15,00 15,00 15 15,00
25 21,66 18,33 15 11,66
25 21,66 18,33 15 11,66
25 21,66 18,33 15 11,66
10 20,00 30,00 40 50,00

Die Z u sam m en se tzu n g  des  K ornes u n te r  1 m m  ist 
wegen der  groBen O b erflachenan te ile  von  besondere r  
Wichtigkeit . Aus diesem  G ru n d e  w u rd e n  die einzelnen 
Siebfraktionen un te r  0,4 m m  in g le ichen M engen  und  
gleicher p e t ro g ra p h isc h e r  Z usam m ense tzung  den 
PreBlingen zugesetzt.  Die Z u sam m en se tz u n g  des  
Kornes un te r  1 m m  g e h t  aus der  Z ah len ta fe l  4 hervor.

Z a h l e n t a f e l  4. Z u s a m m e n s e tz u n g  
des  F e in k o rn s  u n te r  1 mm.

KorngroBe
li

Vom Feinkorn
% .

1000-400 75
400-200 10
200-120 5
120-88 3
8 8 -7 5 2
7 5 -6 0 2

unter 60 3

W ie aus der  Zahlen ta fe l  3 ersichtlich  ist, w u rd e  
der^ G eh a l t  an Bestand te i len  in der  K orngroBe 
7 - 5  mm au f  15 o/o geha l ten ,  der  Anteil an Korn un te r  
1 mm dagegen  von 0 au f  50 °/o ges te iger t .  U m  den 
EinfluB d e r  g ro b e rn  K órnungen  au f  die Bruchfestig-  
keit k la rzuste llen ,  w u rd e  die ausgek laub te  G lanzkoh le  
in den KorngróBen 5 - 0  m m  verpreBt. Die Z u sam m en
setzung des K ornes ist in der  Z ahlen tafe l  5 ver- 
zeichnet.

Z a h l e n t a f e l  5. Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  
B r ik e t t ie rk o h le  5 — 0 mm.

KorngroBe
mm

Kornzusammensetzung in °/o 
des Aufgabegutes

20 20 20 20 20 20
40 35 30 25 20 15
40 35 30 25 20 15
0 10 20 30 40 50

5 - 3
3 - 2
2 - 1
1 - 0

Die B estim m ung  d e r  B ruchfestigkeit  e rg a b  d ie  in 
der Zahlentafe l 6 ange f i ih r ten  W erte .

Die Kurven in Abb. 6 zeigen, daB bei e iner  K orn 
zusam m ensetzung  von 5 - 0  m m  die F es tigkeitsw erte  
hoher liegen ais  bei den K orngem ischen  von 7 - 0  mm.

iese E rsche inung  liiBt sich wie fo lg t  erkliiren. W ie 
aus der  U n te rsu ch u n g  des V erhal tens  d e r  Gefiige- 
bestandteile h e rvo rgeh t ,  w erden  die g ro b e rn  Kohlen- 
teilchen s ta rk  ze rs to r t ,  w odurch  sich die O berflachen-  
emheiten erheblich  vergroBern. AuBerdem wirken  die 
beirn P re fivorgang  en ts tehenden  B ruchflachen  nach- 
te ihg auf  die F es t igke i t  ein. F iir  K oh lenm ischungen  
mit F aserkohle  u n d  B ergen  sind diese U nte rsuchungen  
nicht du rchgefi ih rt  w orden . Die W e r te  du rf ten  h ier  
aber ebenfalls  t ie fer  liegen. So w erden  z. B. die Berge

Z a h l e n ta f e l  6. Ergebnisse der Bruchfestigkeits- 
bestimmungen.

Kohlen-
probe

Zusatz an Korn 
unter 1 mm

%

Pechzusatz 
6,0 | 7,0

Bruchfestigkeit

in %
I 8,0

in kg/cm2
K o h l e n m i s c h u n g e n  7—0 mm

0
10
20
30
40
50
0

10
20
30
40
50
0

10
20
30
40
50

5.2
7.2 

10,1 
11,4
8.4
6.7
4.0
6.2
7.8
9.3
8.5
6.4
3.7
4.8
6.4 
8,3
7.5
6.0

K o h l e n m i s c h u n g e n  5-
0

10
20
30
40
50

5,9
7.2
9.3 

10,1 
16,4 
10,2

6,2
7,9
9.8

11.5 
13,2 
11,8
5.5
7.2 
8,1

10,6
12,6
11,6
4.7 
5,4
6.7
9.2 

10,1
9.6 

0 mm
6.2
7.9 

10,1 
12,0
17.4
10.4

/ig/csrr
1<3

Pet

L
U ii •6 -1

/ \
/

r -A
\

4̂.k \
V■S

"" *•»

7.2 
8,1 
9,8

11,2
13.4
14.1
5.3
7.0
8.3

10.4 
12,7
13.1
4.5
5.3
6.6
8.0
10.1 
11,2

20 JO W  %  50 
/forn  <  fm/n

Abb. 6. Anderung der Bruchfestigkeit bei verschiedener 
Kornzusammensetzung (PreBdruck 300 at, 

HeiBdampfzusatz 3% ).

bei d e r  m echanischen  B e an sp ru c h u n g  im Riihrw erk  
und  beim P re 8 v o rg a n g  f a s t  g a r  n ich t  ze rk le ine r t ;  da 
das Pech sie n ich t benetzt,  b ilden sie groBe Ab- 
losungsflachen.

Bei A u sw er tu n g  der  E rg e b n isse  d e r  verschiedenen 
pe t ro g rap h isch e n  M ischungen  (Abb. 7) is t  fest- 
zustel len , daB m an  die g e r in g s ten  F es t igke i tsw er te



66 G l u c k a u f Nr.  3

beim W eg lassen  des K ornes un te r  1 mm  erhjilt. Bei 
Zusatz  von Korn un te r  1 m m  ste igen fiir jeden  Pech
zusatz  die Kurven an, um bei U berschre itung  einer  
gew issen  F e inko rnm enge  wieder abzusinken. W ie

Ag/cn7-"

Abb. 7. Bruchfestigkeiten verschiedener petrographischer 
Mischungen bei gleicher Kornzusammensetzung 

(PreBdruck 300 at, HeiBdampfzusatz 3 °/o).

Abb. 8 erkennen laBt, s ind die freien P o re n ra u m e  bei 
d e r  volls tiindigen H e rau sn a h m e  des Kornes un te r  
1 mm seh r  groB. Die G efiigefestigkeit  der  Brikette 
wird , da  der  ger inge  P echzusa tz  die P o re n ra u m e  nicht 
auszufiillen verm ag, s ta rk  yerm indert.  M it  zunehm en-

Abb. 8. Porenraume in Abhangigkeit von der Kornzusammen
setzung (Porenraume durch weiBe Fiillmasse 

gekennzeichnet). v =  0,5.

dem F einko rnzusa tz  w erden  die P o re n ra u m e  g e r in g e r  
(Abb. 8).

Aus den Kurven ist w eiterh in  ersichtlich, daB 
jedem  P echzusa tz  ein H ó c h s tw e r t  an Feinkorn  ent-  
spricht,  das  gerade  noch vom Pech g eb unden  w erden  
kann. Ein w eite rer  Zusatz an Korn un te r  1 m m  be- 
wirkt,  daB das Pech fiir die B indung  nicht m e h r  aus- 
reicht und in fo lgedessen  die Bruclifestigkeit  sinkt. 
Bei d e ra r t ig  hohen  S tauban te i len  lafit sich eine Er- 
h ó h u n g  der  B ruchfestigkeit  au f  das  vom V erbraucher  
ge fo rd e r te  MaB n u r  durch e rh ó h te n  Pechzusa tz  er- 
reichen.

Abb. 7 zeigt ferner ,  daB bei den  e inze lnen pe tro -  
g raph ischen  M ischungen  die B ruchfes tigke itsw erte  
erheblich schwanken. Am hochsten  liegen die W e r te  
fiir die reine, bergefre ie  Kohle, am n iedrigs ten  fiir die 
mit Bergen und F ase rkoh le  gem isch te  Kohle.

Die H erabse tzung  der  B ruchfestigkeit  du rch  einen 
gew issen  B ergegeha lt  ist, wie schon e rw ah n t ,  au f  die 
N ich tbenetzung  der  Bergete ilchen mit Pech zuriick- 
zufiihren, w odurch  die B ruchl in ienbildung  begi instig t 
wird. Die verm inder te  Bruchfestigkeit  du rch  grofiere 
B ergee in lagerungen  w u rd e  ebenfalls  an e iner  Reihe 
von E ie rb r ike t ten  aus deinselben Betriebe festges te l l t .  
Die Bruchfestigkeit  sank  in solchen F allen  bis auf  
ein Viertel des D urchschn it tsw ertes .

Die V erm inderung  der  B ruchfestigkeit  du rch  den 
F ase rkoh lengeha lt ,  wie sie aus  den Kurven fiir die 
P robe 2 in Abb. 7 hervorgeh t,  b ed a rf  noch e iner  ge- 
nauen Klarung. Die g e r in g e re  Fes tigkeit  b e ru h t  nach 
unsern  B eobachtungen au f  dem  h o lz koh lena r t igen  Er- 
ha l tungszus tand  d e r  F ase rkoh le ,  w odurch  die Faser-  
kohlenteilchen den au f tre tenden  B ruchbeanspruchun-  
gen nicht den W id e rs ta n d  en tgegenzuse tzen  verm ogen  
wie die andern  G efiigebestandte ile  d e r  Brikettierkohle. 
In diesem Z usam m enhange  w are  noch naher  zu unter- 
suchen, bis zu w elchen H u n d er tsa tze n  ein G e h a l t  an 
F ase rkoh le  p rak tisch  unschadlich  ist. H ierbei wird 
es sich natiirlich in e r s te r  Linie um die grófiern 
M engen feinern Anteils handeln ,  da  sich bei der  Ruhr- 
kohle im Verlauf der  G ew innung  bis zur  B rike ttie rung 
die vorhandenen  gróBern F ase rk o h lene in lage rungen  
infolge ihrer leichten Zerreib lichkeit  im S taub an- 
reichern.

Z a h l e n t a f e l  7. B ruch fes t igke i t  in k g /c m 2 bei Ver- 
a n d e r u n g  d e r  K o rn z u sa m m e n s e tz u n g  u n te r  1 mm.

Gesamt
menge 

an Korn 
unter 1 mm

°/o

Anteil 
an Korn 

1—0,4 mm1 

%

Anteil 
an Korn 

unter 
0,4 mm1

%

Pechzusatz in %
5,0 | 6,0 : 7,0

Bruchfestigkeit 
in kg/cm2

40 50 50 9,1 14,5 ! 16,1
40 75 25 10,4 16,4 17,4
40 100 0 13,7 20,1 20,5
30 50 50 5,5 8,3 | 12,6
30 75 25 7,2 9,2 12,0
30 100 0 8,1 9,4 13,1
1 Bezogen auf die Gesamtmenge an Korn unter 1 mm. •

Die V eranderung  der  Bruchfestigkeit  durch 
H erau sn a h m e  der  S taubkohle  ist w ied e rh o l t  e ingehend 
gep r i i f t  w orden. Bei den im R uhrbezirk  angeste l l ten  
y e rsu c h e n 1 hat  m an m it der  H e ra u sn a h m e  gle ich
zeitig die pe trog raph ische  Z usa inm ense tzung  ver- 
iindert. Zur genauen  K larung  w urde  deshalb  von uns 
eine reine K ohle ohne  F ase rkoh len -  und  Bergeanteile

1 L e h m a n n  und H o f f m a n n ,  Gluckauf 1931, S. 794.
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yerwendet. Die in der Zahlentafel 7 verzeichneten Er
gebnisse lassen die Abhangigkeit des Pechverbrauches 
von den -Oberflachenanteilen und den EinfluB des 
Porenraumes auf die Festigkeit erkennen.

Demnach tritt bei Herausnahme des Kornes unter
0,4 mm eine betrachtliche Festigkeitssteigerung ein, 
die sich nur durch eine Verminderung der Ober- 
flachenanteile erklaren laBt. Auch zeigen eine Anzahl 
von Schliffbeobachtungen, daB das Pech in erster Linie 
die feinen Staubteilchen der Brikettierkohle um- 
schlieBt.

Ag/cm*

Abb. 9. Anderung der Bruchfestigkeit bei Veranderung 
des Kornanfalls unter 1 mm.

Wie Abb. 9 veranschaulicht, liefern die Versuchs- 
brikette bei einem Anteil von 50 % Korn unter 0,4 mm, 
bezogen auf die zugesetzte Feinkornmenge unter 1 mm, 
die geringsten Festigkeitswerte. Die besten Werte 
liegen fiir die untersuchten Kohlenmischungen bei 
einem Gehalt von 40% Korn 1-0,4 min. In diesem Falle 
geht schon bei 5%  Pechzusatz die Bruchfestigkeit des 
PreBlings iiber das vorgeschriebene MaB hinaus. Bei 
dem Zusatz von 30 % an Korn unter 1 mm in den 
verschiedenen Zusammensetzungen besteht zwischen 
den einzelnen Mischungen kein groBer Unterschied 
der Festigkeitswerte. Die in starkerm MaBe auftreten- 
den Porenraume scheinen die Festigkeit der Brikette 
ungiinstig zu beeinflussen. Daraus ergibt sich die fur 
den Betrieb wichtige SchluBfolgerung, daB zur Er- 
zielung eines festen PreBlings eine gewisse Menge an 
Feinkorn unbedingt notwendig ist. Sinkt bei der

Herausnahme der Staubkohle unter 0,4 mm der Gehalt 
an Feinkorn nicht unter ein die Bildung freier Poren
raume begiinstigendes MaB, so tritt eine wesentliche 
Pechersparnis ein. Die zur Ausfullung der freien 
Porenraume notwendige Ausfullmaśse, die ja vom 
Pech gleichfalls gebunden werden muB, soli eine móg- 
lichst geringe spezifische Oberflache haben; daher ist 
es zweckmaBig, aus der Fullmasse den feinsten Anteil 
auszusichten, der fiir Feuerungszwecke geeigneten 
blasfertigen Staub darstellt.

Die im Betriebe beobachtete Verbesserung der 
PreBlinge bei Fortlassung des Staubes ist also zuruck- 
zufiihren: 1. auf die Verringerung der Oberflachen,
2. auf die Veranderung der petrographischen Zu
sammensetzung. Die Verringerung des Faserkohleu- 
gehaltes wirkt, wie aus Abb. 7 hervorgeht, auf die 
Festigkeit der Brikette giinstig ein.

Z usam  m e n fa s s u n g .
Zur Klarung der Brikettierungsfrage werden eine 

Anzahl von Versuchen beschrieben, wobei immer nur 
eine der Komponenten HeiBdampf, Bindemittel und 
Brikettierkohle verandert worden ist. Das verschiedene 
Verhalten der Gefiigebestandteile infolge der Be- 
anspruchung durch Riihrwerk und PreBvorgang wird 
an Hand von Sieb- und petrographischen Analysen 
klargestellt und auf die Beziehungen zwischen In- 
kohlungsgrad und Haltbarkeit der PreBlinge hin- 
gewiesen.

Die weitern Untersuchungen haben sich mit der 
Bindung des Peches an die Gefiigebestandteile be- 
schaftigt, wobei die Nichtbenetzung der Berge auf 
hohe Grenzflachenspannungen zuriickgefiihrt wird. 
Der EinfluB der Gefiigebestandteile auf die Be- 
schaffenheit der PreBlinge. die Einwirkung der ver- 
schiedenen Kornzusainmensetzung und des freien 
Porenraumes auf die Festigkeit, die Abhangigkeit des 
Pechverbrauches von einer bestimmten Kornzusam- 
mensetzung werden eingehend gepriift. Hierbei zeigt 
sich, daB Faserkohle und Berge die Briketteigen- 
schaften nachteilig beeinflussen. Untersuchungen iiber 
die Festigkeitssteigerungen durch Herauslassen der 
Staubkohle lassen die Abhangigkeit des Pech- 
verbrauches von den abzubindenden Oberflachen der 
Kohlenteilchen erkennen. Die mit dem Herauslassen 
des Staubes verbundene Herabsetzung des Faser- 
kohlenanteils im Brikettgemisch hat eine Verbesserung 
der PreBlinge zur Folgę.

D er Stand der Rationalisierung im englischen Steinkohlenbergbau.
Von Dr. F. J u n g s t ,  Essen.

(SchluB.)

Es ergibt sich nunmehr die Frage, welche w ir t -  
s c h a f t l i c h e n  E r g e b n i s s e  die in den voraus- 
gegangenen beiden Abschnitten behandelten, mit 
groBen Kosten fiir die Zechen verbundenen MaB- 
nahmen gezeitigt haben. Sind die fiir den erhohten 
Kapitaldienst erforderlichen Betrage herausgewirt- 
schaftet worden?'1 Wurde der notleidende englische 
Kohlenbergbau durch Rationalisierung und Mecha- 
nisierung dariiber hinaus in die Lage versetzt, wieder 
eine angemessene Rente zu zahlen? Hat der Arbeiter 
Vorteile aus diesen MaBnahmen gehabt? Den

Schliissel fiir die Beantwortung dieser Fragen bildet 
die Entwicklung der Leistung je Schicht eines 
Aibeiters. Leider stehen fiir die Vorkriegszeit keine 
iiber ein volles Jahr reichende Zahlen zur Verfiigung. 
Die amtliche britische Bergbaustatistik bietet fedig- 
Uch Leistungsziffern aus der Zeit kurz vor Ausbruch 
des Krieges. Legt man diese zugrunde, so ergibt 
sich 1930 fur den gesamten britischen Śteinkohlen- 
bergbau eine Erhóhung um nur knapp Ein
kargliches Ergebnis, das. wenn nicht auf einen Felil- 
schlag, so doch auf einen durchaus unzulanglichen
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Erfolg der seit 1914 erfolgten Rationalisierungs- und 
MechanisierungsmaBnahmen hindeutet.

Z a h l e n t a f e l  15. Entwicklung der Schichtleistung 
der bergmannischen Belegschaft in cwts.

Jahr
OroB-

britannien
insges.

Schott
land

North
umber

land
Dur
ham

York
shire

Sud-
wales

1914'
1924
1925
1927
1928
1929
1930

> Fiir

20,32
17,59
18,02
20,61
21,29
21,69
21,62

OroBbritai

21,26
18,82
19,45
22.74 
23,66
23.74 
23,44

n ie n : Juni

20,16
17,30
18,19
21,66
22,13
22,54
22,60

1914; fflr d

22,82
17,16
18,15
21,68
21,74
21,65
21,54

ie B ezirke:

23,94
20,19
20,21
21,93
22,62
23,49
23,72

Zeit kurz

17,48
16,07
16,16
19,52
20,23
20,46
19,98

■or Kriegs-
ausbrucli.

Die aus Zahlentafel 15 zu entnehrnende nicht un- 
betrachtliche Steigerung der Schichtleistung gegen die 
Jahre 1924 und 1925 ist nicht etwa eine Folgę der 
irn vorausgegangenen geschilderten einzelnen MaB- 
nahmen der Rationalisierung und Mechanisierung, sie 
hangt vielmehr mit der Verlangerung der Arbeitszeit 
um eine Stunde zusammen, welche der fiir die Arbeiter 
ungiinstige Ausgang des groBen Ausstandes von 1926 
gebracht hatte. Im Jahre 1919 erfolgte namlich eine 
Verkurzung der Arbeitszeit untertage — in dem jetzt 
allgemein iiblich gewordenen internationalen Sinne des 
Aufenthaltes des Arbeiters untertage —, die noch kiirz- 
lich im Parlament von Arbeiterseite fiir die Friedens- 
zeit mit 8 h 20 min angegeben wurde, auf 7 h 30 min. 
Diese Reglung fand mit dem fiir die Arbeiter verloren- 
gegangenen groBen Ausstand ihr Ende, und von da ab 
bestand wieder die alte Arbeitszeit von rd. 8V2 h. 
Dereń Kiirzung hatte seinerzeit einen erheblichen 
Riickgang der Leistung zur Folgę gehabt, mit ihrer 
Verliingerung hob sie sich wieder und iiberschritt so- 
gleich den Vorkriegsstand. Es erweist sich somit 
die V e r l a n g e r u n g  d e r  A r b e i t s z e i t  a i s  e in e  
d e r  w i r k u n g s v o l l s t e n  R a t io n a l i s i e ru n g s m a B -  
nahm en . Seit dem Jahre 1927 ist jedoch, ganz im 
Gegensatz zu Deutschland, im besondern zum Ruhr- 
revier, keine nennenswerte weitere Aufwartsbewegung 
des Fórderanteils mehr erfolgt. Ende des letzten 
Jahres ist die Arbeitszeit von neuem verkurzt worden, 
und zwar um 15 min, damit steht sie nunmehr 
auf 8 h 5 min. Ein leistungsmindernder EinfluB 
der MaBnahme ist soweit nicht festzustellen. Der 
Fórderanteil, der sich fur 1930 auf 21,62 cwts. belief, 
ist sogar im 1. Viertel des vergangenen Jahres auf 
21,78 cwts. gestiegen. um allerdings im 2. Jahresviertel 
wieder auf 21,44 cwts. zuriickzugehen.

Etwas gunstiger ais im gesamten britischen Stein
kohlenbergbau liegen im Vergleich zur Vorkriegszeit 
die Verhaltnisse in dreien von den in der vorstehenden 
Zahlentafel aufgefiihrten Ausfuhrbezirken. Es stellte 
sich die Schichtleistung 1930 gegen 1914 hóher 
bei Schottland um 10,25 o/o, bei Northumberland um 
12,10 o/o und bei Siidwales um 14,30 o/o; bei Durham 
liegt allerdings ein Riickgang um 5,61 o/0 vor. Gegen 
1924 ist, wie fiir den Gesamtkohlenbergbau, eine nicht 
unbetrachtliche Steigerung festzustellen, die sich 
zwischen 17.48o/o (Yorkshire) und 30,64 o/o (North
umberland) bewegt; sie riihrt, wie bereits festgestellt 
wurde, ebenfalls aus der Verlangerung der Arbeitszeit 
her. In der Zeit nach dem Ausstand — das Jahr 1927 
muB wegen der durch den voraufgegangenen Streik

gestórten Verhaltnisse fiir einen Vergleich aus- 
scheiden — verharrt die Leistung auch in den Aus
fuhrbezirken im ganzen auf demselben . Stand, in 
einzelnen Bezirken ist sie sogar etwas zuriick- 
gegangen.

Bei dem Stillstand der Leistung kann es kein 
Wunder nehmen, wenn die E n tw ic k lu n g  d e r  
L óhne ,  trotz Heraufsetzung der Arbeitszeit um eine 
Stunde nach dem Ausstand des Jahres 1926, riick- 
laufig war. Seit dieser Zeit — die voraufgegangenen 
Jahre konnen nicht zum Vergleich herangezogen 
werden, da die damals den Zechen gewahrten 
Subsidien sie vor allem in den Stand setzen sollten, 
den Arbeitern hohere Lóhne zu zahlen — hat sich der 
Barverdienst, wie aus der folgenden Zahlentafel zu 
entnehmen ist, von 10 s 0,75 d in 1927 auf 9 s 3,50 d 
in 1930 gesenkt, das bedeutet eine Abnahme um 9,25 d 

7,66 o/o. In den Ausfuhrbezirken ergibt sich dasselbe

Z a h l e n ta f e l  16. Schichtverdienst eines Arbeiters 
der bergmannischen Belegschaft.

Jahr
GroB

britannien
insges.
s d

Schott
land 

s d

N orth
um ber

land
s d

Dur
ham 

s d

York
shire 

s d

Siid- 
wales 
s d

Ba r v e rdi e n s t
1914 6 5,75 6 9,00 6 2,25 6 2,50 6 7,75 6 9,00
(Juni)
1927 10 0,75 9 7,50 8 7,75 9 2,25 10 10,00 10 0,75
1928 9 3,50 9 2,75 7 6,50 8 1,50 10 0,50 9 6,50
1929 9 2,75 9 2,00 7 4,75 7 11,50 10 0/75 9 5,75
1930 9 3,50 9 2,50 7 8,00 8 0,75 10 1,75 9 6,00

C es a m t v e r d i e n s t
1927 10 5,75 9 8,25 9 9,25 10 4,75 11 2,25 10 4,00
1928 9 8,25 9 3,25 8 7,00 9 2,50 10 4,50 9 9,25
1929 9 7,25 9 2,50 8 4,75 9 — 10 4,50 9 8,25
1930 9 8,25 9 3,00 8 9,25 9 2,00 10 5,50 9 8,75

Bild. Der Riickgang war dort am hóchsten in Durham 
mit 1 s 1.5 d 12.24o/o, am niedrigsten in Schottland 
mit 5 d -  4,33 o/o. Beim Gesamtverdienst je Schicht, 
der die Einkiinfte aus freier oder verbilligter 
Wohnung, Deputatkohle und sonstige Vergiinsti- 
gungen mit umschlieBt, ist die gleiche Entwicklung 
festzustellen. Legt man den iiber den Lebenshaltungs- 
index ermittelten R e a l lo h n  zugrunde, so ergibt sich 
das folgende Bild.

R e a l s c h i c h t v e r d i e n s t  ( B a r v e r d i e n s t )  
im g e s a m te n  b r i t i s c h e n  

S t e i n k o h l e n b e r g b a u .

Jahr Betrag 
s d

1 9 1 4 =  100 
%

1914(Juni) 6 5,75 100,0
1927 6 0,08 92,7
1928 5 7,37 86,7
1929 5 7,57 86,9
1930 5 11,11 91,5

Im Vergleich zum Jahre 1927 liegt auch hier fiir 
1928 und 1929 eine Abnahme um rd. 41/2 d — 6,2 °/o 
vor, 1930 bleibt der Realschichtverdienst aber nur 
noch um 0,97 d dahinter zuriick. Auch gegen die Vor- 
kriegszeit ergibt sich ein Weniger von 8,540/0. Im 
Gegensatz zu England hat sich die Rationalisierung 
im Ruhrbergbau mit ihrer auBerordentlich weitgehen- 
den Leistungssteigerung in erster Linie in der Rich- 
tung einer Erhóhung des Lohnes ausgewirkt. Ende 
1930 betrug die Schichtleistung eines Arbeiters der 
bergmannischen Belegschaft 1437 kg, sie ist in- 
zwischen auf 1538 (Oktober 1931) gestiegen, gegen



16. Januar  1932 G 1 u c k a  u f 69

1132 kg in 1927 und  943 kg in 1913. D er  Schicht- 
yerdienst (oline D epu ta tkoh le ,  aber einschlieBlich 
U rlaubsyerg i i tung)  eines A rbeite rs  der  bergm anni-  
schen B elegschaft (V erhe ira te te r  m it drei K indern )  w ar  
1930 bei 9 ,7 6 M  um 1,06 M  o d er  12 ,18o/o hó h er  ais 
1927, der  Realverd ienst e r fu h r  bei 6,63 M  g le ichzeitig  
eine Zunahm e um 0,74 M  o d e r  12,56 o/o, und  gegen  die 
Vorkriegszeit liegt ebenfa lls  eine E rh ó h u n g ,  und zw ar  
um 1,09 Pf. 19,68 o/o vor. Im Jah re  1931 hat der 
Lohn des R u h rb e rg a rb e i te rs  durch  Kiirzungen im 
Januar urid O k tober  nominell  eine A bnahm e e r fah ren ,  
realiter ist diese jedoch  durch  den g le ichzeitigen  
Riickgang des L ebenshal tungsindex  zum guten  Teil 
w ettgem acht w orden . Der N o m ina l lohn  des eng- 
lischen B ergm anns  hat im letzten J a h r  d irek t  keine 
Senkung erfah ren ,  dagegen  diirf te  seine K aufk ra f t  
durch die e ingetre tene  E n tw e r tu n g  des englischen  
Pfundes um rd. ein D ritte l  m it der  Zeit e iner  erheb- 
lichen Schmale.rung en tgegengehen ,  w as  einer Lohn- 
verm inderung  von h in tenherum  gle ichkom m t.

U nter  den S elbstkosten  im K ohlenbe rgbau  kom m t 
den L o h n k o s t e n  eine aussch laggebende  B edeutung  
zu. Ober ihre G e s ta l tu n g  je  1. t  ab sa tz fah ige  F ó rd e 
rung in den Jah ren  1927 bis 1930 u n te rr ic h te t  die 
folgende Zusam m enste llung .

Z a h l e n t a f e l  17. L o h n k o s te n  je 1. t 
ab sa tz fa h ig e  F ó rd e ru n g .

Jah r
GroB-

britannien
insges.

Schott
land

North
umber

land

Dur
ham

York
shire

Siid-
w ales

S d s d s d s d s d s d
1927
1928
1929
1930

10 7,50 
9 5,75 
9 2,00 
9 3,75

9 4,00 
8 7,00 
8 5,25 
8 7,50

8 7,25 
7 4,00 
7 0,25 
7 3,00

9 0,25 
7 11,25 
7 9,50 
7 11,75

10 8,25 
9 7,25 
9 2,50 
9 2,50

11 2,00 
10 2,25 
911,75 

10 3,00

Danach zeigen die Lohnkosten  im Z u sam m en h a n g  
mit der  Entw ick lung  des Schichtverdienstes lediglich 
von 1927 auf  1928 fiir' den  G esa m tb e rg b a u  eine Sen
kung von e tw as m ehr  ais 1 s und  fiir die A usfuh r-  
bezirke von 9 d (Scho tt land )  bis 11/4 s (N o r th u m b e r -  
land). Im fo lgenden  Ja h re  ist diese r iicklaufige Be- 
wegung s ta rk  abgeschwacht,  und  fiir 1930 e rg ib t  sich 
wieder eine kleine E rh ó h u n g .  Die G e s ta l tu n g  d e r  
Schichtleistung in den Jah ren  nach dem  A usstand  
konnte au f  die H o h e  d e r  L ohnkosten  keinen nennens-  
werten EinfluB ausiiben, da, wie w ir sahen , die 
Leistung im britischen  Bergbau t ro tz  R a tiona lis ie rung  
keine wesentliche S te ige rung  e r fuhr.  So k o m m t es, 
daB bei w en ig  yerander tem  L ohnstand  die L ohn
kosten nach wie vor im englischen  Bergbau  m ehr  
ais zwei Drittel der  G esam tse lb s tkos ten  ausm achen. 
Der Anteil w eis t  in dem in F ra g e  s tehenden  Zeit- 
raum keine ins G ew ich t fa l lende  V erande rungen  
auf- er  bew eg te  sich zwischen 66,42 o/0 1928 u n d  
67,42o/0 1930. Die n ied rigs ten  L ohnkosten  (7  s 3 d)  
und den gle ichzeitig  k le insten  L ohnkostenan te il  
(62,37 o/0) jm j ahre 1930 hat N o r th u m b e r la n d  zu 
^erzeichnen, g e fo lg t  von D u rh a m  (7  s 11,75 d bzw. 
62,38o/o). AnteilmaBig an d r i t te r  Stelle ( 66,22 o/0) 
steht Siidwales, dem  abso lu ten  B e trag  nach sind d o r t  
die Lohnkosten  (10  s 3 d )  am hóchsten ,  sie iiber- 
schreiten dam it  den L andesdu rchschn it t  um m ehr  ais 

s, und gegeniiber  N o r th u m b er la n d  lieg t so g a r  ein 
Mehr von 3 s vor.

In Abb. 9 wird zusammenfassend ein Vergleich 
er Schichtleistung, des Schichtverdienstes uęid der

L ohnkosten  im G e sa m tk o h le n b e rg b a u G ro B b r i ta n n ie n s  
sow ie in den A usfuhrbez irken  N o r th u m b e r la n d  und 
D urham  fiir die Ja h re  1927 und 1930 geboten .

■ J l  Scń/cń/Ze/s/ong \lMhiSc/'/cA/ye/'ć//e/7s/ Z 0/7/7/fos/er?jei.t

Abb. 9. Vergleich von Schichtleistung, Schichtverdienst 
und Lohnkosten in 1927 und 1930.

Fiir die G e s a m t s e l b s t k o s t e n  im englischen 
S te inkoh lenbergbau  e rg ib t  sich im groBen und  ganzen  
dasselbe  Bild wie bei den Lohnkosten , d a  auch  die 
iibrigen Selbstkosten , die rd. ein D ritte l  der  G e sa m t-  
ges teh u n g sk o s ten  ausm achen , in den le tzten  4 Ja h re n  
eine an nahernd  g le ich  s ta rkę  S enkung  e r f a h re n  haben 
wie die Lohnkosten . Die iibrigen Selbs tkosten  s te llten  
sich 1930 au f  4 s 6 d gegen  5 s 3/4 d im Ja h re  1927 ; 
die A bnahm e be lau f t  sich auf  63/4 d =  11,11 o/o. Die 
G esam tse lb s tkos ten  g ingen, wie die fo lgende  Uber- 
sicht zeigt,  von 15 s 8,25 d 1927 z u n a ch s t  au f  
14 s 3,25 d 1928 und  w eite r  a u f  13 s 7,5 d 1929 zu- 
riick, um im letzten Ja h re  um ein g e r in g e s  au f  13 s 
9,75 d anzuziehen. D am it  e rg ib t  sich fiir den  G e s a m t
bergbau , 1930 m it 1927 verglichen, ein W e n ig e r  von 
1 s 10,50 d o d e r  11,95 o/o. Im R u h rbergbau  w a re n  
in den  vom R eichsw ir tscha f tsm in is te r ium  un te rsu ch ten

Z a h l e n t a f e l  18. G e s a m ts e lb s tk o s te n  1927 — 1930.

Jahr
GroB-

britannien
insges.

S d

Schott
land

s d

North
umber

land 
s d

Dur
ham

s d

York
shire

s d

Sud-
wales

s d
1927
1928
1929
1930

15 8,25 
14 3,25 
13 7,50 
13 9,75

14 1,00 
12 11,50 
12 7,75 
12 11,75

13 6,75 
12 0,50 
11 2,25 
11 7,50

14 5,25 
12 11,50 
12 6,50 
12 9,50

15 2,00 
13 11,75 
13 1,50 
13 1,50

1611,50 
15 6,75
14 11,50
15 5,75

Betrieben die G e sa m tse lb s tk o s ten  im M arz  1931 nur  
um  1 M  - 7 ,2 0 %  n ied rige r  ais  im N ovem ber  1927. 
In ihrer  abso lu ten  H o h e  von 14,85 M , einschlieBlich 
d e r  yon S chm alenbach  seinerzeit  e ingese tz ten  Ab- 
schre ibungen  von 1,74 Jk  je  t  absa tz fah ige  F ó rd e ru n g ,  
iiberschritten  sie im M arz  vorigen  J a h re s  die des  e n g 
lischen G esa m tk o h len b e rg b a u s  im 1 . Viertel 1931 in 
H ohe  yon 13,67 um  1,18 M  o d e r  8,63 o/0. G egen -  
iiber den H au p tw e ttb e w e rb sb ez i rk e n  N o r th u m b e r la n d  
(11,48 M )  und  D urham  (12 ,59  -M) liegen die G e 
sam tse lb s tkos ten  des R uhrbezirks  sogar  um  3,37 M



29,36 o/o bzw. 2,26 M  17,95 o/o hóher. Beide engli- 
sclien Bezirke, Northumberland mit 11 s 7,50 d und 
Durham mit 12 s 9,50 d in 1930, verzeichnen unter 
samtlichen Bezirken die niedrigsten Selbstkosten. 
Diese zu unterschreiten, diirfte dem Ruhrbergbau mit 
weiterer Rationalisierung und Mechanisierung, soweit 
das uberhaupt noch moglich ist, schwerlich gelingen.

Die Anstrengungen des englischen Bergbaus, 
durch Rationalisierung der Betriebe die Selbstkosten 
zu senken, sind ohne Zweifel erfolgreich gewesen, 
das Ergebnis dieser MaBnahme hatte aber nicht ge- 
nugt, die Verlustwirtschaft zu beseitigen, wenn es 
nicht gelungen ware, gleichzeitig eine Steigerung 
des E t l ó s e s  zu erzielen. Zwar lieBen sich die nach 
dem Ausstand erzielten hohern Preise des Jahres 
1927 nicht behaupten, womit ein Riickgang des Er
lóses um 1 s 10,25 d oder 12,19 o/0 fiir den Gesamt- 
bergbau verbunden war, seit 192S bewegt sich der 
Erlos aber wieder in ansteigender Richtung. Er 
war 1930 bei 14 s 2 d um 9,75 d hóher ais 1928.

Z a h l e n ta f e l  19. Erlós je 1.1 absatzfahige Forderung.

Jahr
OroB-

britannien
insges.

s d

Schott-
land

s d

North
umber

land 
s d

Dur
ham

s d

York
shire

s d

Siid-
wales
s d

1927
1928
1929
1930

15 2,50
13 4,25
14 — 
14 2,00

13 3,00 
12 2,50 
12 11,00 
12 10,75

12 10,75
11 0,50 
11 8,00
12 3,75

13 9,00 
12 2,00
12 9,75
13 2,00

15 2,75 
13 1,00 
13 8,75 
13 8,75

15 10,00
14 2,50
15 1,00 
15 7,75

Das Jahr 1931 diirfte in Verbindung mit der Ent- 
wertung des englischen Pfundes eine weitere Steige- 
rung bringen. Der Erlos der zum Vergleich mit der 
Ruhrkohle hauptsachlich in Betracht kommenden Be
zirke Northumberland (12 s 3,75 d) und Durham 
(13 s 2 d) lag 1930 um annahernd 2 bzw. 1 s unter 
dem Landesdurchschnitt.

Durch Senkung der Gestehungskosten und Steige- 
rung des Erlóses haben es die englischen Bergwerks- 
besitzer erreicht, dafi ihre Gruben nach vielen Jahren 
der Unrentabilitat seit 1928 wieder mit einem wenn 
auch bescheidenen G e w in n  arbeiten. 1928 hatte der 
Verlust je 1. t absatzfahige Forderung noch 11 d be- 
tragen, 1929 ergibt sich ein UberschuB von 4,50 d, 
1930 von 4,25 d. Northumberland und Durham er
zielten, trotz weit unter dem Landesdurchschnitt

Z a h l e n t a f e l  20. Gewinn (+) bzw. Verlust ( - )  
je 1. t absatzfahige Forderung.

Jahr
OroB-

britaniiien
insgcs.

d

Schott-
land

d

North
umber

land
d

Dur
ham

d

York
shire

d

Siid-
wales

d
1927
1928
1929
1930

-  5,75
-  11,00 
+  4,50 
+  4,25

-  10,00
-  9,00 
+  3,25
— 1,00

-  8,00 
-  12,00 
+  5,75 
+  8,25

-  8,25
-  9,50 
+  3,25 
+  4,50

+  0,75 
-  10,75 
+  7,25 
+  7,25

-  13,50
-  16,25 
+  1,50 
+  2,00

liegender Erlóse, im Jahre 1930 Gewinne von 8,25 
bzw. 4,50 d, ein deutlicher Beweis fiir ihre Wett- 
bewerbsfiihigkeit gegeniiber der Ruhrkohle, dereń 
immer noch andauernde Verlustwirtschaft nicht zu- 
letzt mit den EinbuBen, die sie beim Zusammentreffen 
mit der aus den genannten Bezirken stammenden eng
lischen Kohle im eigenen Lande erleidet, zusammen- 
hangt.

ęrofcbri/annien ffor//ium6erfa/7<f Ourhs/n
EZ3 ęessm/se/ósf/tosfen E3£r/ó's +fe/v//7/7 -Per/ws/

Abb. 10. Geldliches Ergebnis 1927 und 1930.

Ein zusammenfassender Vergleich der Gesamt- 
selbstkosten, des Erlóses und des Gewinns bzw. Ver- 
lustes im britischen Steinkohlenbergbau wird fiir die 
Jahre 1927 und 1930 in Abb. 10 geboten.

U M S C H  A U.
Bereitschaftsstelle 

bei groBen Grubenunglilcksfallen.
Von Professor O. S t e g e m a n n ,

Oberleiter des Grubenrettungswesens im Aachener Bezirk.
Die Ruhiknappschaft hat in ihrem Rundschreiben an 

die Knappschaftsbezirksąrzte vom 5. Oktober 19261 Richt- 
linien iiber die arztliche Mitwirkung beim Grubenrettungs- 
dienste gegeben. Darin wird erwahnt, daB das unter- 
irdische Rettnngswerk von einer Be r e i t s c h a f t s s t e l l e  aus 
zu leiten ist, die auch dem dort mitwirkenden Arzt Gewahr 
fiir unbehindertes und gesichertes Arbeiten bieten soli.

Die Leitung des gesamten Rettungswerkes — in der 
Regel die Bergbehórde in Gemeinschaft mit der Werks-

1 S c h l a t t n i a n n :  Sammlung der fiir den O berbergam tsbezirk D ort
mund geltenden wichtigsten bergpolizeilichen V erordnungen und Bestira- 
mungen nebst Erlauterungen, 1929, S. 309.

leitung — beśtimmt die Lage dieser Bereitschaftsstelle, 
in erster Linie unter Beriicksichtigung der Wetterverhalt- 
nisse. Die Stelle soli moglichst nahe dem Ungliicksherd im 
frischen Wetterstrom, unter allen Uinstanden aber auBer- 
lialb des Gefahrenbereiches liegen. Je nach der Lage des 
Falles kann man sie, namentlich wenn die Schwaden ab- 
schnittsweise gewaltigt werden mussen, erst nach und nach 
miher an den Ungliicksherd heranschieben. Der Verkehr 
wird hier zeitweise lebhaft sein, wenn auch die Bergung 
und Zufiihrung der Verletzten nur einzeln moglich ist. 
Bei Massenunglikksfallen — ob ein solcher vorliegt, kann 
auch nur die Leitung des Rettungswerks iibersehen — 
wird man deshalb stets einen moglichst geraumigen Ort 
auswahlen, die Bereitschaftsstelle also zum mindesten in 
einen zweispurigen Grubenbau, Strecke oder Querschlag, 
legen. Der Wetterzug wird hier vielleicht lebhafter sein, 
ais es den Yerletzten zutraglich ist. Aus den órtlichen
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Verhaltnissen mufi sich dann ergeben, ob man den Wetter- 
strom abblenden darf, oder ob sich die Moglichkeit bietet, 
den Stiitzpunkt an eine benachbartc, gegen den starken 
Wetterzug geschiitztere Stelle zu verlegen. Sehr erwiinscht 
ist hier ein Grubenfernsprecher. Steht er nicht zur Ver- 
fiigung oder ist er zerstórt, so mufi die Verbindung mit 
der Leitung des Rettungswerkes ubertage durcli Melde- 
dienst aufrechterhalten werden. Sollte der Weg zum 
Schacht stellenweise verstopft sein, etwa durch auf der 
Strecke liegen gebliebene Ziige o d e r ,durch Briiche, so ist 
er fiir die Beforderung der Verletzten, den Meldedienst 
usw. freizumachen.

Bei dem grofien Alsdorfer Ungliick am 21. Oktober 
1930 hat sich gezeigt, wie wichtig diese Bereitschafts- 
stellen sind. Da die ganze Grube Anna 2 in Mitleidenschaft 
gezogen war, waren mehrere Hilfsstellen erforderlich. Der 
wichtigste Stiitzpunkt lag auf der 245-m-SohIc der mit 
Anna 2 durchschlagigen Grube Anna 1, 1600 m vom ein- 
ziehenden Forderschacht. Von hier aus sind durch die 
Rettungsmannschaften zahlreiche Vorstófie in die Nach- 
schwaden zur Bergung von Verletzten unternommen 
worden. Dabei hat der Grubenfernsprecher die wertvollsten 
Dienste geleistet.

o +e  • < • • • •Zum  .... .....................s------- --------------------- 1----------------------- -d---------------------------
Zum 

Ung/iicJfs-Scftachf •a

frtschroetter- f •6  h erd
strom + + + +  + +  + • • • • • *

a Oberfiihrer, b Geratewart, c Wehrleute in Bereitschaft, d Wehrleute in Ruhe 
und Verpflegung, e Arzt, f  Melder und Helfer, g Trager.

Anordnung einer Bereitschaftsstelle untertage.

Fiir die Ausgestaltung einer Bereitschaftsstelle im 
einzelnen schlagt der Knappschaftsarzt Dr. R o s e n b a u m  in 
Kohlscheid auf Grund seiner am 21. Oktober an der ge- 
nannten wichtigstcn Hilfsstelle gewonnenen Erfahrungen 
die in der vorstehenden Abbildung wiedergegebene An
ordnung vor. An dem Ende der Stelle nach dem Ungliicks- 
herde hin nehmen der Oberfiihrer (der Hauptleiter des 
Stiitzpunktes) und der Geratewart mit der Grubenrettungs- 
wehr (a- d), an dem entgegengesetzten Ende der Arzt 
mit seinen Sanitatsleuten (e~g) Aufstellung. Unnótige Be- 
gegnungen werden so vermieden. Jeder in die vergasten 
Raume Vorgehende wird mit Namen und Abgangszeit vcr- 
merkt und gibt bei der Riickkehr sein Gerat an den 
Geratewart ab, der durch Nachpriifung der Gerate auf 
Dichtigkeit, tadelloses Arbeiten usw. zugleich zur see- 
lischen Beruhigung der Gerattrager wesentlich beitragen 
kann. Hinter a und b folgen die Rettungsmannschaften 
(<" und d) in je einer Reihe; unter ihnen niussen sich 
Ortskundige befinden. Die Mitte bleibt frei.

Fiir die sachmafiige Behandlung der Verletzten wird 
am Standorte des Arztes (e) ein Nottisch aus zwei in 
entsprechendem Abstand festgelegten Forderwagen und 
der darauf gelegten Tragbahre mit dem Verietzten gebildet.
Wiederbelebungsgerate, Wolldecken, stąubdichte Kasten mit 
keimfreiem Verband, Mullbinden, Zellstoff, Heftpflaster,
Abbindegurte und Kramersche Schienen soli der an- 
kommende Arzt hier vorfinden; Lobelin-Ingelheim. Jod- 
tinktur und sonstige Heilmittel bringt er selbst mit. Jeder 
Verletzte wird zweckmafiigerweise wie im Kriege mit 
einer an seinem Halse befestigten Verwundetentafel ent- 
lassen, die zur Unterrichtung des Krankenhausar/.tes 
dienen soli und aufier Namen und Ankunftszeit des 
Verletzten an der Bereitschaftsstelle den Befund und 
die bereits getroffenen arztlichen Mafinahmen (Hilfe- 
leistung, Injektion, Wicderbelebung usw.) enthalten mufi.
Solche Tafeln sind fiir den Arzt und den Verletzten zweck- 
dienlicher ais die nachtragliche Ausfiillung von Fragebogen, 
die nur statistischen Wert haben. Die mit g  bezeichneten 
Personen sind geschulte Krankentrager, die zwischen Hilfs-

stelle und Schacht hin und her verkehren, aber nicht in 
den eigentlichen Gefahrenbereich gelangen.

Ist eine Bereitschaftsstelle in dieser Weise ausgebaut, 
so werden die technischen und die arztlichen Mafinahmen 
Hand in Hand ausgefiihrt und die Aufgab.en dieser Stelle 
vollst;indig erfiillt werden konnen.

M. Johann Mathesius.
Von Professor Dr. L. Ru g e r ,  Heidelberg.

Die Bergstadt St. Joachimsthal ist mit der Geschichte 
der Mineralogie und Bergbaulehre eng verbunden, und 
einer der Bahnbrecher aijf diesen Gebieten war G e o r g i u s  
A g r i c o l a ,  der von 1527 bis 1530 (1533?) ais Stadtarzt in 
Joachimsthal Iebte. Die hier gewonnenen Eindriicke Jo
achimsthal wurde 1506 gegrtindet und erreichte rasch seine 
hóchste BIiite — waren es nicht zum geringsten, die Agricola 
zum planmafiigen Studium der Erze und des Bergbaus 
fiihrten, dessen bekanntester Ausdruck das grofie Werk 
»de re metallica« wurde.

Noch ein zweiter Name, weniger bekannt vielleicht, 
jedoch nicht minder wichtig, ist mit Joachimsthal und der 
Geschichte des Bergbauwesens verknupft: Magister J o 

h a n n e s  M a t h e s i u s  (geboren am 
24. Juni 1504 in Rochlitz, gestorben 
am S. Oktober 1565 in Joachimsthal). 
Von 1532 bis 1565 wirkte er mit 
kurzer Unterbrechung zuerst ais 
Lehrer an der Lateinschule der Berg
stadt und spater ais Pfarrer. Seine 
Lebensarbeit fallt in eine Zeit hef- 
tiger Reformationskampfe fiir dieses 
Gebiet, und so nachhaltig ist der 
Eindruck seiner Persónlichkeit ge- 
wesen, dafi man seinen Namen noch 

heute im Erzgebirge kennt und mit Ehrfurcht nennt. Im 
folgenden handelt es sich nicht darum, das Leben dieses 
unerschrockenen Kampfers und klugen, warmherzigen 
Menschen zu schildern; eine Reihe grofierer Lebensbeschrei- 
bungen handeln ausfuhrlich dayon1. Bekanntschaft und 
Freundschaft verbanden ihn mit vielen GroBen seiner Zeit, 
so mit L u t h e r ,  A g r i c o l a ,  K a i s e r  F e r d i n a n d  I., 
M e l a n c h t h o n ,  B e e r m a n n  und andern.

Unter den vielen, meist theologischen Schriften von 
Mathesius diirften hier seine Ausfiihrungen iiber bergbau- 
liche und lagerstattenkundliche Fragen Beachtung finden, 
die in der Geschichte dieser Wissenschaften fast ganz in 
Vergessenheit geraten sind. N o e g g e r a t h  und La  u be  
haben, soweit ich das Schrifttum verfoIgen konnte, ais 
einzige darauf hingewiesen2.

Im Jahre 1562 erschien das Werk mit dem Titel: 
B e r g p o s t i l l a  o d e r  S a r e p t a .  Darinn von allerley Bergk- 
werk und Metallen /  was jr eygenschafft und natur /  und 
wie sie zu nutz und gut gemacht /  guter bericht gegeben 
wird. Mit trostlicher und lehrhaffter erklerung aller spriich / 
so in heiliger Schrifft von Metali reden /  und wie der heilig 
Geist in Metallen und Bergarbeit die artickel unseres 
christlichen Glaubens furgebildet. Sampt der Joachims- 
thaler kurtzen Chroniken.

Das Buch erschien in Niirnberg und erlebte neun Auf- 
lagen (1562, 1564, 1571, 1578, 1587, 1614, 1624, 1632, 1679). 
Noch heute finden sich einige Stucke im Besitz altein- 
gesessener erzgebirgischer Bergmannsfamilien. Es ist eine 
Sammlung von 16 Predigten, die Mathesius alljahrlich vor 
seiner hauptsachlich aus Berg- und Hiittenleuten be- 
stehenden Gemeinde hielt. Bergpostilla oder Sarepta heifit 
das Werk, und mit dem zweiten W ort knupft es an die

1 J. B. M a t h e s i u s :  Lebensbeschreibung des M. J. M athesius, 1705; 
L e d d e r h o s e :  Das Leben des M. Johann M athesius, 1S49.

J. N o e g g e r a t h :  Johann M athesius, d e r alte B ergprediger zu Jo
achimsthal in Bóhinen, W esternianns M onatshefte 1850; L a u b e :  Aus der 
Vergangenheit Joachimsthals, M itteiI.V er. f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen, 
Bd. 11, H. 2 und 3 ; vgl. auch G r a f  S t e r n b e r g ;  Umrisse e iner Geschichte 
der bohmischen B ergw erke, 1836.



biblische Uberlieferung an. Sarepta, das heutige Zarpath, 
ist jetzt ein unbedeutender Ort an der palestinensischen 
Kiiste, etwa 50 km siidlich von Beirut. Eine phonizische 
Oriindung, spielte es in der Glanzzeit des phónizischen 
Reiches eine wichtige Rolle ais Mittelpunkt der damaligen 
Metallindustrie und wird ais solcher mehrfach im Alten 
Testament erwahnt. Die erste Predigt des Mathesius be- 
schaftigt sich besonders mit dieser Uberlieferung.

Den andern Predigten wird jeweils ein Metali, eine 
hiitten- oder bergbautechnische Frage zugrunde gelegt, 
woran sich die geistlichen und belehrenden Betrachtungen 
kniipfen. Den Sprachforscher mogen die zahlreichen Be- 
inerkungen iiber die Ableitung von Namen aus dem Bergbau 
fesseln. Die vergleichenden Betrachtungen umfassen Latein, 
Oriechisch, Hebraisch, Arabisch und Persisch und zeugen 
fiir eine glanzende philologische Schulung. Dazu tritt noch 
die Kenntnis der deutschen Dialekte, und was schlieBlich 
sein Deutsch anbelangt, so ruhmt ein Biograph1: »So loben 
ihn auch seine Biicher, daraus zu sehen, daB er nicht allein 
ein gottesfiirchtiger, gelehrter und arbeitsamer Mann, 
sondern auch beredt und in der reinen deutschen Sprache 
sonderlich fiirtrefflich.«

Eine genaue Kenntnis des damaligen Schrifttums, per- 
sónliche Bekanntschaft mit Agricoja, lebendiger Verkehr 
mit Bekannten in vielen Bergbaugebieten Europas (die ihm, 
wie er im Vorwort sagt, zahlreiche Stufen und Mineralien 
schickten) und schlieBlich eine eigene griindliche Einsicht 
in den erzgebirgischen Bergbau verschafften ihm ein utn- 
fassendes Wissen. Dieses vermochte er, dem Oedankenkreis 
seiner Gemeinde angepaBt, mitzuteilen. In jedem Satz 
bemerkt man die sorgfaltige Fassung, die zum Ziel hat, 
verstandlich, aber fiir seine Zeit doch genau zu sein. So 
sind es volkstumliche Predigten und Belehrungen im besten 
Sinne des Wortes.

Einige Ausziige mogen die Eigenart des Werkes zeigen. 
Die dritte Predigt ist iiberschrieben: »Von ursprung /  zu 
und abnemen der metallen /  und minerischen bergarten 
und ertzen«, stellt also eine Art Einfiihrung in die all- 
gemeine Lagerstattenkunde dar. »Ertz wechset«, wachst 
aber das Erz, so wachst auch die »bergart«, und ais Beleg 
dienen ihm Neubildungen in Bergwerken, die Quellabsatze 
der Karlsbader Thermen und ahnliches. Alle Ausfiihrungen 
stehen unter starkstem Eindruck alchimistischer Vorstel- 
lungen2; so vermutet er, daB Schwefel und Quecksilber und 
die vier Elemente aller Erze Ursprung seien. Die Bezeich- 
nungen »Operation« und »Wirckung« in dem bekannten 
alchimistischen Sinne tauchen ofter auf. Nur einen Schritt 
weiter liegt dann die Vorstellung, daB die Erzvorkommen, 
unter denen er gang-, stock- und lagerfórmige unterscheidet, 
dauernder Veranderung und Veredlung bei der geheimnis- 
vollen »Operation« in der Tiefe unterworfen sind. »Daher 
nemen bergleute jre gedancken /  daB sich auch die berg
arten und ertz in der erden verendern und verwandlen /  
und werden von jar zu jar besser und giiltiger / bifl sie 
gediegen /  oder zu jrem stillstand und vollkommenheit 
gebracht werden.« Die Redensart der Bergleute — noch 
heute hort man sie zuweilen — wir sind zu friih oder zu 
spat gekommen, wurzelt in diesen Vorstellungen.

Zahlreiche Hinweise betreffen das Verhalten der Gange 
bei Kreuzungen und Scharungen, Versetzungen, Erweite- 
rungen (»der gang wirfft einen bauch«) und Aussetzen. 
Dagegen findet sich kein Wort daruber, wie Mathesius das 
AufreiBen der Kliifte deutete, obwohl man deutlich erkennt, 
daB er einen Altersunterschied zwischen Gang und Neben- 
gestein wahrgenommen hat.

Bemerkenswert sind auch die Hinweise fiir den Schiirfer. 
Gerade das Erzgebirge bildete im Mittelalter einen fast 
undurchdringlichen Urwald, und man fragt sich immer 
wieder, wie es den Alten gelang, die Gange festzustellen. 
Verzeichnet doch Mathesius allein am Siidhang des Erz-

1 P e t r u s  A lb in u s  in der M eissnischen Bergchronik 15S9.
• N o e g g e r a t h  sagi zw ar (1S60), daB M athesius von den Alchimisten 

nichts wissen wollte. Dies trifft aber nicht zu, w ie N oeggerath uberhaupt 
d e r PersSnlichkeit von M athesius nicht gerecht w ird.

gebirges 108 Erzgiinge, auf denen Bergbau umging. Eine 
ungemein feine Beobachtung der Natur verriet dem kun- 
digen Schiirfer den Gang. So empfiehlt Mathesius, das von 
Spaltenąuellen ausgeschwemmte Materiał zu untersuchen; 
ferner boten der Pflanzenwuchs, das Verhalten betauter 
Wiesen iiber Erzgangen und andere Merkmale geeignete 
Hinweise.

In weitern Predigten werden Gold, Silber, Kupfer, Eisen, 
Blei und Zinn behandelt. Hervorzuheben sind die Ausfiih- 
rungen iiber das Zinn, dessen Vorkommen er aus dem Erz
gebirge sehr genau kennt. Neben den Vorkommen in Greisen 
treten hier eine Reihe von Seifenbildungen auf (Ortsnamen 
wie Seifen und Graupen deuten dies an), und iiber diese 
schreibt Mathesius: »am schwartzwasser hinter dem spitz- 
berg / trifft man auf fletz oder werk unter dem modt 
(=  Torf) einen ein oder zwo dick /  daruber die bergkleut 
disputirn /  ob es durch die siindflut und groBen wolcken- 
briich /  von den gengen und stócken abgewaschen und 
zusammengeschoben ist / oder ob es geschaffne fletz seien. 
Ein theil gibet fiir /  weil solch fletz jr  streichen /  dach /  
solwerck und aufigehen haben /  so sind sie also unter 
den rasen von Gott natiirlich geschaffen. Andere haltens 
darfiir/weil man mitten in solchen fletzchen und auBbreiten/ 
grosse wende und kefer oder glatte steine findet / wie die 
kifilingsteine inn fliessenden wassern /  es habe sie also die 
siindflut oder andere mechtige wasser /  von den gengen 
zusammengetrieben und geschoben / und mit der zeit hab 
sich der modt /  von den waldgraB / pletern /  rannen und 
wurpissen darauf also iiber einander gesamm!et.«

Von den »Zwittergengen« weiB Mathesius, daB sie 
haufig von »sandstein« (so nennt er den Granit) in Schiefer 
iibersetzen. Eine Reihe der Greisen im Aberthamer Gebiet 
beyorzugt bekanntlich die Kontaktnahe.

Reichhaltig ist die Listę der Mineralien, die ihm von 
den erzgebirgischen Zinnerzvorkommen bekannt sind. Er 
zahlt auf: »schiirl, wolfrumb, spiessglas oder gifftiger kiss, 
eisenmal (Roteisen), weisser oder grawer kiss, spat, wismut, 
glafikopff, misputl oder mispickel, quertz, floB (FluBspat)«- 
Fiir alle werden recht genaue Angaben iiber die Erkennung 
im Sichertrog und das Verhalten bei der Verhiittung ge- 
macht.

Bei der Besprechung des Goldes wird auch das Elek- 
trum (silberhaltiges Gold lichtgelber Farbę) erwahnt, und 
da das gleiche Wort fiir Bernstein verwendet wird, behan
delt Mathesius auch diesen. DaB Bernstein (ssuccino, Born- 
stein«) eine groBe Ahnlichkeit mit vielen Harzen hat, ent- 
geht ihm nicht, jedoch glaubt er schlieBlich es »sey ein 
zeher, schmierwiger j und denischer (dehnbarer) safft / 
der in schwedischen und dennemarkischen gebirgen /  durch 
naturliche hitze aus fetten diinsten /  und broden gewircket / 
endlich durch die ausgeholerten felsen ins meer trópffle t. . .  
und offt spinnen /  miicklein, bletlein in sich wickelt /  wenn 
er so weich ins wasser fellt«. Vom Bernstein kommt Mathe
sius auf den Asphalt zu sprechen. Von diesem weiB er, daB 
er aus Erdól hervorgeht, und ihm scheint, daB aus dem 
Asphalt Kohle werden kann.

Eine weitere Predigt handelt: »vom salpeter /  borras/ 
alaun /  kupfferwasser /  schwefel /  und saltz«. Vorwiegend 
werden hier Gewinnung, Verwendung, schadliche und niitz- 
liche Eigenschaften besprochen, jedoch nicht die Entstehung.

Bergbautechnische Fragen erórtert die zwólfte Predigt: 
»von dem schlegel und eisen /  bergkgezaw' und arbeit /  
magneten und marscheiden /  wasserkiinsten und wetter- 
ftihren«. Das Pulver war damals nur im Kriegsdienst be
kannt, und Mathesius sagt davon: »wie jetzt unsere kriegB- 
leut mit piichsenpulver felsen und mauren zuheben und 
zusprengen«. In den Bergbau aber hatte es noch keinen 
Eingang gefunden, und neben dem Gezahe stand dem Berg- 
mann nur das Feuer zur Verfugung. Aber man muB ein- 
mal die alten Zinnabbaue bei Abertham gesehen haben, 
um eine Vorstellung zu bekommen, welche riesigen Lei- 
stungen mit dem Feuersetzverfahren erzielt wurden. Mit 
einer guten Wetter- und Wasserfiihrung steht und fallt 
ein Abbau, und so ist auch davon eingehend die Rede.
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Nahe liegt es, anschlieGend von den gesundheitlichen Zu- 
standen zu sprechen, und so erwahnt Mathesius mehrmals 
die »Bergsucht« der Joachimsthaler Bergleute, eine tódliche 
Lungenkrankheit. Zum Teil mag es sich um Tuberkulose 
gehandelt haben, meist aber wahrscheinlich um den furcht- 
barsten Feind der Joachimsthaler Bergleute, den Lungen- 
krebs. Obwohl etwa 60 °/o dieser Krankheit zum Opfer 
falien, ist sie erst vor wenigen Jahren ais Krebs erkannt 
und fruher immer fiir Tuberkulose gehalten worden. Her- 
vorgerufen wird dieser Krebs durch die dauernde Ein- 
wirkung der emanationsreichen Joachimsthaler Gruben- 
wasser.

Eine »Kunst« war das Markscheidewesen, in das sich 
der Kundige nicht gern hineinblicken liefi, und dessen Aus- 
fiihrung er mit allerlei geheimem Beiwerk umgab. Geheim- 
nisvoll erschien dem Bergmann auch der Magnet, mit dem 
er aber sehr gut umzugehen verstand.

Hiittenkundliche Fragen werden in verschiedenen Pre- 
digten behandelt; so in der zehnten »von allerley berg und 
huttenart /  schlacken /  kiss und kobelt«; in der dreizehnten 
»vom schmeltzen /  abtreiben /  und silber brennen« sowie 
im AnschluB an die Besprechung der einzelnen Metalle. 
Besondern Zorn und MiBachtung des Berg- [und Hiitten- 
mannes zog sich der Kobalt zu, der ais schwarzer Teufel 
bezeichnet oder mit noch kraftigern, nicht gut wieder- 
zugebenden Namen belegt wird; jedoch war dieser »cobalt« 
Scherbenkobalt, also gediegenes Arsen. Kobaltmineralien 
kannte der damalige Bergmann zwar auch, vor allein Speis- 
kobalt, den er wahrscheinlich ais »weissen« und »grawen 
kiss« bezeichnete, und der ihm wegen des Arsengehaltes 
in Hiittenprozessen ebenfalls sehr unerwiinscht war. Das 
Wort »arsenicum« taucht nur einmal bei Mathesius auf,

aber in einem Zusammenhang, in dem nicht klar ist, was 
er darunter versteht. Auch die im Griechischen gebrauch- 
liche Bezeichnung fiir Arsen »Sandarache« wird einmal 
verwendet, aber fiir Hamatit (?).

Die eingehenden Beschreibungen der Hiittenarbeiten 
diirften fur den Fachmann mit geschichtlichen Neigungen 
noch vielerlei Anregungen enthalten.

Einen groBen Raum nimmt die den Miinzen und Ge- 
wichten gewidmete vierzehnte Predigt ein, jedoch liegen 
dartiber andere ausfiihrliche Schriften vor, so daB dieser 
Abschnitt kaum etwas Wesentliches bietet.

Die funfzehnte Predigt hat die Herstellung des Glases 
zum Gegenstande. DaB manche Mineralien ihm ais Glaser 
erscheinen, braucht nicht zu verwundern. So bringt er 
»flósse allerley farben« (FluBspat), »crystallzapffen in den 
wellischen alben«, die »granatlen in Behetn« mit Glas in 
Zusammenhang. Den Chalzedon vergleicht er mit »porze- 
lach /  welches man fiir die edlisten und thewristen trinck- 
geschirr achtet /  darinn kein gifft bleiben soI«.

Von besonderm Werte sind schlieBlich die Aufzeich- 
nungen von Mathesius iiber Joachimsthaler Gange und ihre 
Ausbeute. Man ersieht daraus, daB in der Zeit von 1516 
bis 1577 eine Silberausbeute im Werte von rd. 4 ‘/2 Mili. 
Thalern erzielt worden ist, ungeachtet des wahrscheinlich 
lebhaften Schmuggels, durch den sich ein Teil des Silbers 
der Erfassung entzogen hat. Die Zusammenstellung ist um 
so wichtiger, ais alle Originalurkunden der altesten Zeit 
von Joachimsthal bei einem groBen Brande im Jahre 1538 
vernichtet worden sind.

Diese Mitteilungen wollen dazu dienen, das fiir die 
Geschichte der Bergwissenschaft bedeutsame Buch wieder 
in Erinnerung zu bringen.

W I R  T S C H A  F T L I  C H  E  S.
Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus im Dezember 1931. 

Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus.
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Z a h l e n t a f e l  2. Absatz und Bestande im Ruhrbezirk (in 1000 t).
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3450 +2156 4729 -f 3659
1

116 +52 9853' +7075 107183 67219
■

27 803 37007 3163 2957

3175 +  180 3106 -1- 305 71 +  4 73751+ 590 8932 5602 2317 3084 264 246

3424 — 26 4733 5 141 + 25 9884 +  4 8501 5680 1896 2534 307 287
3466 - f  42 4771 +  37 137 — 4 9991 +  88 7139 4 638 16S9 2265 253 236
3441 — 25 4905 +  134 127 —10 10173 +  147 7710 5074 1769 2384 269 252
3362 — 79 5175 +  270 115 —12j 10442 +  274 6860 4556 1535 2068 254 237
3249 — 113 5141 -  35 110 — 5 10295 -  165 6862 4 542 1549 2092 245: 228
3278 +  29 5082 — 58 109 — 1 10214 — 50 6940 4602 1573 2116 24 U 223
3291 +  13 5103 4- 21 106 — 3 10261 H- 39 7276 4828 1 626 2189 2/ai 259
3208 -  83 51^0 +  46 105 — 1 1023-1 -  22 6S96 4 570 1555 2092 252i 235
3139 — 69 5203 +  53 102 — 3 10232 — 1 69S6 4742 1467: 1973 292 ; 271
2966 — 173 5262 4- 50 98 — 4 10136 -  97 7250 5026 1465 1 1972 272 253
2832 i — 134 5336 +  75 83 —15 10082 — 48 6788 4715 1374 1847 244 j 220
3012 1 +  ISO 5336 ±  0 68 —15 10266 -ł- 166 6418 4408 1338 1803 223! 20/

3012 — 438 5336 +  60S 68 —49 10252 +  334 85628 57381 18835 125 334 3129; 2913

3222 — 37 5100 +  51 108 — 4 10183 +  28 7136 4782 157C 1 2111 2611 243

1930: 
O anzes Jahr . 
Monats* 

durchschnitt

1931: Jan. . . 
Febr. . 
M iirz . . 
A p ril. . 
Mai . . 
Juni . . 
Juli . . 
A u g .. . 
S e p t. . . 
Okt. . . 
N o v .. . 
Dez. . .

Oanzes J a h r . 
Monats- 

durchschnitt

1294 11069 64 

2996 12801 66

3450
3424
3466
3441
3362
3249
3278
3291
3208
3139
2966
2832
3450

14729 116 
14733 141 
4771 137 
14905; 127 
151751115 
5141110 
5082 109 

15103 106 
15150 105 
5203 102 
5262 98 
15336 83 
14729!116

2777

6786

9880
9903

10026
10168
10460
10264
10222
10256
10233
10233
10130
10100

65063 2414313111

5422 j 2012i 259

5705 
4596 
5099 
4635 
4656 
4 573 
4815 
4653 
4812 
5199 
4 849 
4228

1891 282 
1652 258 
1634 279 
1 265j 265 
1583 250 
1631 241
1605 280 
1509 253 
1414 294 
1407 276 
1299 259 
1338 23S

100108

8342

8497 
7051 
7 564 
6586 
7027 
6990 
7237 
6918 
6987 
7 347 
6836 
6252

9919

3259 15049! 1121110155

57819 18227; 3178 

4818 1519| 265

85294

7108

Koks und PreBkohle auf Kohle zuriickgereclm et. — 2 Einschl. Zechenselbstverbrauch und Deputate.

BrennstoffauBenhandel Belgiens Gewinnung und Belegschaft im franzosischen
im Ja n u ar  bis September 1931.____________ Kohlenbergbau von Januar  bis September 1931.

Zeit

1930 . .
Monats*
durchschn.

1931: 
Jan. . . 
Febr. . . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . . 
Juni .  . . 
Juli . . . 
Aug. . . 
Sept.

ZUS.^
Monats-
durchschn.

Einfuhr

Stein-
kohle

t

Koks

t

j Prefl- 
| stein- 
| kohle 

t
10314127 

859511
2946642 179 564 

245554 14964

950665
919691
925310
646747
751343
730293
736788
824077
909837j

204157
186886
202376
192347
158304
154705
192976
189838
186543

19644
16526
19563
18963
22761
28143
21862
27447
28184

Ausfuhr1

Stein-
kohle

t

Koks

t

PreB-
stein-
kohle

t
39622231793318 

330185 66110

7390 118[l 667182 203 093 
821 124 1852421 22566

422017
440874
525739
504857
472686
599663
546983
419301
425466

74157
71416
57425
61876
44234
55212
73162
85818
90947

711929
59327

79411
67639
76275
90883
93561

106583
93861
76646
71065

4358860-614249 
484318 68250

749054
83228

Zeit
Zahl
der

Arbeits-
tage

Stein- Braun-
kohlen- | kohlen-

gew innung

t t

1930
Monats-
durch
schnitt
1931:

Jan.
Febr.
Marz
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.

301,0

25,1

26,0
24.0 
'26,0
25.0
24.0
26.0 
26,0
25.0
26.0

53884035

4490336

4543018
4244275
4535425
4202831
4014420
4106481
4036923
3933324
4073859

Koks- 
erzeugung

t

1142733

95228

94422
87048
92136
85568
80825
84972
76710
78167
80455

• Einschl. Bunkerkohle. -  * Berichtigte Zahlen.

ZUS.
Monats*

durch
schnitt

228,0 37690556

25,3 4187840

760303

84478

5054812

421234

423789
397964
432436
408928
398900
368711
358993
350084
346408

3486213

387357

PreBkohlen-
herstellung

t

4776905

398075

408275
374089
416238
402803
406477
448525
425291
406011
444749

Bergm.
Beleg
schaft

299457

300594
299105
295804
291187
288377
284960
282425
280741
279138

3732458

414718
289148

Gewinnung und Belegschaft im Aachener S teinkohlen-

Zeit
K ohlenforderung 
. 1 arbeits* 
insges. taglich

t t

Koks-
erzeugung

t

PreB-
kohlen-

herstellung
t

Belegschaft
(angelegte
A rbeiter)

1930 . . . .  
Monats*

durchschnitt

6 720 647 
560 054

| 22742
1 268 774 

105 731
248 714 

20 726
j 26 813

1931: Jan. 588 129 23377 99 003 23 359 27 073
Febr. 528 557 22917 96 238 23 818 26 953
Marz 593 291 23291 110 353 24 423 26 745
April
Mai

572 670 22906 99 675 16 671 26 741
552 619 23026 102 595 23 492 26 669

Juni 568 777 22751 99 064 30 396 26 613
Juli 619 382 22940 104 055 28 429 26 406
Aug. 598 531 23020 100 127 20183 26 361
Sept. 615418 23670 99 535 30 493 26 268
Okt. 652 883 24181 104 551 38 536 26 372
Nov. 615 623 25651 109 603 37 274 26 600

Jan.-Nov.
Monats-

durchschnitt

6505 880 

591 444
w
; 23429
r

1 124 799 

102 254

297 074 

27 007
J 26 618

Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten  
im Dezember 1931.

Monats-
durch-
schnitt

bzw.
Monat O-

1 Nach Angaben des Vereins fur d ie berg- und hiittenmannischen 
Interessen im Aachener Bezirk, Aachen.

1929 . . .
1930 . . .
1931: Jan. 

Febr. 
Marz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez.

G GeOU) r) r. i

153.80 
147,32
140.40
138.80 
137,70 
137,20 
137,30
137.80
137.40
134.90 
134,00 
133,10
131.90
130.40

160,83
151,95
142.60 
140,50 
139,20
138.70
138.80 
139,30
138.80
135.70
134.60 
133,40 
131,90

fc/3G
3

UJ

154,53
142,92
133,50
131,00
129,60
129,20
129.90
130.90
130.40 
126,10
124.90
123.40 
121,80
119.90

tea
3c•Co
i*

•a c c 
3  3

5 °
N

U
E m

126,18
129,06
131.80
131.80
131.80
131.60
131.60
131.60
131.60
131.60
131.60
131.60
131.60
131.60

151,07
151,86
150.40
150.40
150.30
149.30
145.80
145.40
146.00 
146,10
147.40
148.80
149.00
148.80

6D
C3-13

ca

fcx.5 "S
</> ̂  k. 
C u Vo <«>

Vtn

171,83
163,48
146.40 
144,70
142.50 
141,60
140.40
139.90
138.90
137.50 
135,80 
134,20
131.90 
129,10

191,85
192,75
187.30 
186,70 
185,50 
185,10 
184,90 
184,40
184.30 
184,00 
183,2C 
182,5C 
181.5C 
180.5C
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Die Reichsindexziffer fiir die Lebenshaltungskosten 
ist im Berichtsmonat um weitere 1,1 % auf 130,4 zuriick- 
gegangen. An diesem Riickgang ist die lndexziffer fiir 
Ernahrung mit 1,6 %, der Bekleidungsindex mit 2,1 % und 
der Index fur den »sonstigen Bedarf« mit 0,6% beteiligt. 
Oegeniiber der gleichen Zeit des Vorjahrs betragt der 
Riickgang 7,91 % und gegeniiber dem Hóchststand im Marz 
1929 16,68%. Die Indexziffer fiir Wohnung hat sich nicht 
geandert und auch der Index fiir Heizung und Beleuchtung 
ist nahezu unverandert geblieben. In der Oruppe Ernahrung 
sind hauptsachlich die Ausgaben fiir Fleisch und Fleisch- 
waren, fiir Milch und Milcherzeugnisse sowie fiir Brot und 
Mehl gesunken, die Ausgaben fur Gemiise der Jahreszeit 
entsprechend dagegen gestiegen.

Der S te inkohlenbergbau Oberschlesiens 
im November 1931 ■.

Nebenerzeugnis

Zeit

Kohlen-
fSrderung

- H “ h

Koks-
erzcu-
gung

Prefl-
kohlen-

Belegschaft

her
stellung

Stein-
kohlen-
gruben

Koke
reien

PreB-
kohien-
werke1000 t

1930. . . . 17 961 1 1370 272 i
Monats- |48 904 1559 190

durchschnitt 1 497 j  60 114 23
1931: Jan. 1 536 61 99 25 46 030 1130 208

Febr. 1 370 60 93 21 45 562 1128 205
Marz 1 491 57 96 20 44 672 1103 180
April 1 335 56 84 18 43 653 1065 180
Mai 1 244 52 80 17 43 189 998 170
Juni 1 258 51 77 19 42 808 995 179
Juli 1 390 51 84 24 42 504 977 182
Aug. 1 302 50 72 24 42 243 877 190
Sept. 1 500 58 73 29 41 966 913 207
Okt. 1 624 60 84 31 42 068 905 220
Nov. 1 470 61 77 26 42167 918 220

Jan.-Nov. 15 521 919 256
Monats- ! 56 143 351 1001 195

durchschnitt 1 411 ) 84 23

November
Kohle

t
Koks

t
Oesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
Deputate)................. 1 375 288 87 646 14 396 958

davon
innerhalb Oberschles. 387 798 12 504 4 000 034
nach dem ubrigen
Deutschland . . . .  891 940 54 387 9 279 691

nach dem Ausland. . 95 550 20 755 1 117 233
und zwar nach 

Poln.-Oberschlesien . — 5679
Osterreich ................  28762 6324 280160
der Tschechoslowakei 54 727 1765 612712
Ungarn......................... 200 3782 32907
den ubrigen Landem 11861 3205 191454

1 Nach Angaben des Obersclilesisclien Berg- und HiittemnSnnischen 
Vereins in Oleiwitz.

Jan.-Nov.
Kohle

t
Koks

t

890 047

156 180

570 024 
163 843

25507
67510
16292
12244
42290

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse1.
Der Markt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  kann im allge- 

memen — wenngleich ruhig — ais behauptet bezeichnet 
werden. Am besten gefragt waren Karbolsiiure und Kreosot.

enzol war fest und Naphtha behauptet. Die Nachfrage 
nach Pech und Teer befriedigte nicht, die Preise blieben 
jedoch fest.

Bei ruhiger Inlandnachfrage hat das Geschaft in 
s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  gegeniiber der Vorwoche 
kaum eine Anderung erfahren. Das Ausfuhrgeschaft belebte 
sich zwar etwas, jedoch nicht genug, um eine Auswirkung 
auf den Preis herbeizufiihren.

1 Nach Colliery G uardian vora 8. Januar 1932,.S. 8 1 .

In der Woche endigend am
1. Januar | 8. Januar

Gall. 1/3 V2
» 1/7 >/2

2/7
1/9

Ib. /6 !

Gall. 1/3‘AI
)} 1/2
V / l l« /2
1) /5>/4

1.1 70/-72/6
67 /6 -70 /

V 27/6

f> 7 £

/6*/2

Benzol (Standardpreis) . 1
Reinbenzol .....................1
R e in to lu o l .........................1
Karbolsaure, roh 60 % . 1 

„ krist. . . .  1
SoIventnaphtha I, ger.,

O s t e n .............................1
Solventnaphtha I, ger.,

W e s t e n ......................... l
R o h n a p h th a .....................1
Kreosot .............................  l
Pech, fob Ostkiiste . . .  1 

„ fas Westkiiste . . 1
Teer ................................. i
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 8. Januar 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Der 
Geschaftsgang war zu Beginn des neuen Jahres recht be- 
friedigend. Es ware jedoch verfriiht, jetzt schon mit irgend- 
welcher GewiBheit die fernere Entwicklung des Geschafts 
voraussagen zu wollen. Was die Northumberland-Kessel- 
kohle anbelangt, so iiegen gute Auftrage bis in den Februar 
hinein vor. In Bunkerkohle sind die bessern Sorten eben- 
falls gut gefragt.  Die kurzlich nach der Adria abgegebene 
Schiffsladung Kohle hat in der Berichtswoche eine zwei-

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung 
der Kohlenpreise in den Monaten November und Dezember 
1931 zu ersehen.

Art der Kohle
Novem ber 

niedrig-j hóch- 
s ter | ster 

Preis

Dezember 
niedrig-| h8ch- 

ster [ ster 
Preis

s fiir 1 l.t (fob)
Beste Kesselkohle: Blyth . . . 13/6 13/9 13/3 14

Durham . 15 15 15 15/3
kleine Kesselkohle: Blyth . . . 8/6 8/6 8/6 8/6

Durham . 12 12/9 12 12/9
beste G a s k o h l e ......................... 14/6 14/9 14/6 14/9
zweite S o r t e ................................. 13/3 13/6 13/3 13/6
besondere G a s k o h l e ................. 15 15 15 15
gewóhnliche Bunkerkohle . . 13/3 13/3 13/3 13/6
besondere Bunkerkohle . . . . 13/9 14/9 14 14/6
Kokskohle ................................. 13 13/6 13 13/9
G ie B e r e ik o k s ............................. 16 17 16 17/6
Gaskoks ..................................... 19 19 19 19

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht- 
satze unterrichtet die folgende Zahlentafel.

C a r d i f f - T y  n e -
Monat Oenua Le

Havre
Alexan-

drien
La

Plata
Rotter

dam
Ham-
burg

Stock-
holm

s s s s s s s

1914: Juli 7/21/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3 /51/4 4/71/2
1930: Jan. 6/9 4/23/4 8/7 14/4V2 3/63/4 3 /91/4

April 6/33/4 7/9 16/6 . 3/4
Juli 6/3 31- 7/4 V2 15/23/4 3/2</4 3/41/2 4 i -
Okt. 6 /P A 4/93/4 6/93/4 13/23/4 3/2 3/6 4/10

1931: Jan. 6 / 2 'A 3 /81/2 6/7>/2 3/31/4 4/61/4
Febr. 6/3 >/2 3/10 6/8 10/3 2/9</2 3/41/2
Marz 6/7 3/6 7/2 9/9 3/3 3/3 >/2
April 6 /5  ‘/a 3/2 >/2 7/3 10/— 3/3
Mai 6/103/4 3/3 >/4 8/0‘/4 lO/P/4 3/3
Juni 6/4 3/2 ‘A 7/7 >/4 9/8 >/2 3/51/4
Juli 6/1 */2 3/2 6/53/4 3 i - 3/3 V2
Aug. 5/11 «/4 3/1 »/2 6 /5 7 2 9/53/4 . 3 /41/2 4/3
Sept. 5/63/4 3/8 >/4 6/1 >/2 9/2 3/3 3/4
Okt. 5/103/4 3/103/4 6/3 >/2 9 /5 >/2 3/5 3/111/4
Nov. 5/1 1 >/2 3/7 6/9 3/93/4 3/9
Dez. 6/3/4 3/7 615'U 9/1 >/2 3/7 >/4 4/03/4 6 / -

1 Nach Colliery G uardian vom 8. Januar 1932, S. 77 und 100.



malige Wiederholung gefunden. Bezeichnend ist ein Ab- 
schluB von 4000 t Durham-Bunkerkohle zur Lieferung 
nach Konstantinopel. Diese Tatsache ist um so bemerkens- 
werter, ais die englische Kohle in den letzten Jahren 
dort durch russische und tiirkische Kohle verdrangt 
worden war. Nach den Vereinigten Staaten und West- 
indien nimmt das Geschaft fortgesetzt eine sehr giinstige 
Entwickiung. Wahrend die Ausfuhr an Oaskohle eine ge- 
wisse Festigung erfahren hat, laBt die Inlandnachfrage 
sehr zu wiinschen iibrig, was vorwiegend seine Begrundung 
in dem auBergewohnlich milden Wetter haben durfte. Alle 
Kokssorten konnten sich zieinlich gut behaupten. Eine 
Ausnahme bilden Hochofen- und GieBereikoks; infolge 
reichlicher Lagerbestiinde sind hierfiir yorerst hohere Preise 
nicht zu erzielen. Die schwedische Ostkiisteneisenbahn hat 
einen AbschluB auf 16 5001 erstklassige Durham-Kesselkohle 
zu gegenwartigen fob-Preisen bzto. zur Lieferung nach 
Hernosand getatigt. Es wird noch gemeldet, daB die Ver.

Staaten in letzter Zeit ais gute Abnehmer fur britischen 
Brechkoks auftreten, so wurde in der Berichtswoche von 
einer amerikanischen Firma ein Jahresauftrag zur Lieferung 
von monatlich 15000-18000 t zum AbschluB gebracht. 
Kleine Kesselkohle Durham hat von 12—12/6 auf 12/6 s 
angezogen, desgleichen beste Bunkerkohle von 13/9-14 
auf 14 s, GieBereikoks hingegen hat von 17—17/6 auf 
16/6-17/6 s nachgegeben.

2. F r a c h t e n m a r k t .  In Newcastle nahm der Charter- 
markt gegen Wochenende einen ziemlichen Umfang an. 
Besonderes Interesse rief die Notierung fiir einen tiirkischen 
Hafen hervor. Fiir die Ver. Staaten wurden einige weitere 
Schiffe angefordert. In Cardiff war der Chartermarkt eben- 
falls weit lebhafter ais lange Zeit vorher, die letzte Montags- 
liste war seit Monaten eine d e r  umfangreichsten. Die Fracht- 
satze haben im allgemeinen kaum eine Anderung erfahren. 
Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 6/2 s.

Ffirderung und Verkehrslage im R uhrbez irk1.

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Wagenstellung Brennstoffversand W asscr- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

Tag
Kohlen-

fórderung

Koks-
er-

zeugung

zu den
Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t  Ladegewicht 

zuriickgefflhrt)

Duisburg-
Ruhrorter*

Kanal- 
Zechen- 

H a f e u

privałe
Rhein-

insges.

t t t
rechtzeitig

gestellt gefehlt t t t t m

Jan. 3 .
4 .
5.
6.
7.
8 . 
9 .

Sonntag
2 9 4  8 8 2
2 8 9  103 

7 S 0 1 0
2 9 0  4 0 5  
2 8 0  7 0 8  
2 7 8  0 3 6

} 7 9  66 5

44 221 
3 4  4 4 2  
3 9  061 
43  59 6  
4 3  3 8 9

10 148  
9 6 3 0  
6  8 2 3  
8  6 8 2

11 177 
10 4 3 5

1 6 2 5  
18 09 3  
18 3 5 0  
10 4 6 9  
17 7 6 0  
17 6 3 8  
17 9 3 7

3 2  100 
2 0  40 7  
27  7 8 3  
2 6  52 0
2 0  45 5
21 544

21 97 7  
2 9  2 3 7  
14 8 3 9  
3 5  2 43  
3 7  651 
2 7  62 3

8 641 
11 0 8 7

8  2 9 4  
10 2 5 7

9 505  
6 821

6 2  7 1 8  
6 0  731 
51 5 1 6  
7 2  0 2 0  
6 7  611 
5 5  9 8 8

1,75
2 ,7 7
3 ,5 6
3 ,7 4
4 ,0 4
4,71

ZUS.
arbeitstagl.

1 511 144
2 6 6  70 4

2 8 4  3 7 4  
4 0  62 5

5 6  89 5  
10 041

101 8 7 2  
17 9 8 0

_ 14 8  80 9  
2 6  26 4

166  5 7 0  
2 9  3 9 8

5 5  2 0 5  
9  74 3

3 7 0  58 4  
6 5  40 5

1 Vorl3ufige Zahlen. — * Kipper- und K ranveriadungen.

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 31. Dezem ber 1931.
5 b. 1200658. Fried. Krupp A.G., Essen. AbraumfSrder- 

anlage mit Absetzer und Abraumbagger. 18.9.31.
5c. 1200688. Hermann Vetter, Eiserfeld (Sieg). Saulen- 

kopf fur Aufbruchstutze mit regelbarem Tellerventil. 8.12.31.
5d. 1200660. Otto Langenbeck, Gleiwitz (O.-S.). Spiil- 

versatzrohr mit Kontrollstutzen. 12.10.31.
35a. 1 200252. Dipl.-Ing. Ernst Walsberg, Koblenz. Werk- 

zeug zur Priifung von Fangvorrichtungen an Aufziigen.
18.8.31.

35a. 1200425. Firma Richard Schulte, Wuppertal-Elber- 
feld. Priifhebel zum Priifen yon Fangyorrichtungen an Auf- 
ziigen. 25.11.31.

81 e. 1200562. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.G., 
Magdeburg. Einrichtung zum staubfreien Sortieren und 
Befordern von Rohbraunkohle. 4.11.30.

81 e. 1200570. »Miag« Miihlenbau und Industrie A.G., 
Braunschweig. Antrieb fiir hin- und herbewegte Fórder- 
rinnen. 22. 1. 31.

Patent-Anmeldungen,
die vom 31. Dezember 1931 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

5c, 9. St. 104.30. Max Stern, Essen. Kniegelenkschuh 
mit das Schienenstirnende haltender Lappengabel. 16.8.30.

35a, 10. D .78.30. Ewald Drees, Duisburg-Hochfeld, 
und Werner Becker, Mulheim (Ruhr). Seilscheibe. 25.4.30.

35c, 1. E .40696. Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) 
A.G., Hamburg. Vorrichtung zur Verhiitung von Schlapp- 
seil auf Seiltrommeln. 21.2.31.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht worden 
łsł, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń  eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent^erhoben w erden kann.)

l a  (16). 540913, vom 27.3.27. Erteilung bekannt
gemacht am 10.12.31. W i g a n  Co a l  & I r o n  Co., Ltd. 
und A l b e r t  E d w a r d  L e e k  in W i g a n ,  L a n c a s t e r  
(England). Verfahren und Vorrichtung zum Entwassern 
von Schlammeri in einem einzelbeschickten gesch lo ssen en  
Behalter. Prioritat vom 22.4.26 ist in Anspruch genommen.

Nach dem Fiillen des Behalters mit Triibe, z. B. Kohlen- 
schlammen, sollen durch ruhiges Absitzenlassen der grobem 
Gutteilchen auf annahernd waagrechten Filterplatten, die 
in dem Behalter iibereinander angeordnet sind, grobe Filter- 
betten gebildet werden. Alsdann soli der Rest der Triibe 
mit Hilfe eines Oberdruckes durch die Filterbetten hin- 
durchgedriickt werden. Die Filterplatten sind drehbar ge- 
lagert und mit zwei Siebflachen versehen, die durch Drehen 
der Platten um 180° abwechselnd zur Bildung eines Filter- 
bettes verwendet werden. Die Filterplatten konnen sich 
iiber den ganzen Querschnitt oder iiber einen Teil des 
Behalters erstrecken.

5c (1). 540768, vom 8.3.27.'Erteilung bekanntgemacht 
am 10.12.31. G e o r g e  Wi l l i a m C h r i s t i a n s  in Ch a t t a -  
n o o g a ,  T e n n e s s e e  (V.St.A.). Vorrichtung zum Abdichten 
von Spalten u. dgl. im Gesłein. Prioritat vom 20. 9. 26 ist 
in Anspruch genommen.

Die Vorrichtung besteht aus dem Behalter a fiir die 
zum Abdichten der Spalten dienende heiBe Masse sowie 
aus der Niederdruckpumpe b und der Hochdruckpumpe c,
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die in dem Behalter untergebracht sind. Die beiden Pumpen 
sind durch die Leitung d miteinander und mit der in dem 
Schacht angeordneten Druckleitung e verbunden. In die

s s i r ę

l i ! ! ' !
!

5c (9). 540 769, vom 14.5.30. 
Erteilung bekanntgemacht am
10.12.31. J o h a n n  Be r t e l s  in
B o 11 r o p. Schmiedeeiserner

I Kappschuh aus Flacheisen.
Das Flacheisen a ist an dem 

einen Ende so umgebogen, daB es um 
den FuB der Kappe b greift. Es ist mit 
Lóchern versehen, in welche die in den 
Stempel c eingetriebenen Stifte d ein- 
greifen. Das andere Ende des Flacheisens 
ist nach unten umgebogen und so be- 
messen, daB die Umbiegung beim Auf- 
legen der Kappe b auf den Stempel c 
eine Entfernung vom Stempel hat, die 

etwas kleiner ais die Lange der Stifte d ist. Der Stempel 
legt sich infolgedessen erst dann gegen die Umbiegung, 
wenn er durch den Gebirgsdruck fast um die Lange der 
Stifte d in der Langsrichtung der Kappe nach innen ver- 
schoben ist.

5c (9). 540894, vom 8.12.27. Erteilung bekannt
gemacht am 10.12.31. A d o l f  D i e t z e  in C a s t r o p -  

R a u x e 1. Kappschuh, dessen 
zwischen Kappe und Stempel 
liegender Teil zwei iiberein- 
anderliegende Schleifen bildet.

Der den beiden Schleifen des 
Schuhes gemeinsame mittlere 
Schenkel a verlauft von der 
Stelle, an welcher der Schuh 
mit der Umbiegung b seines 
untern Schenkels c innen am 
Stempel d anliegt, nach dem 
Ende des obern Schenkels e 

des Schuhes, das mit der Umbiegung /  um den FuB der 
Kappe g greift, schrag nach aufwarts. Die Schleifen stehen 
aabei mit den Enden der auBern Schenkel c und e in Be- 
ruhrung.

Sc (5). 540978, vom 9.11.29. Erteilung bekannt
gemacht am 10. 12.31. E r n s t  G i i n t h e r  V a l l e n t i n  in 
Ho mb e r g  (Niederrhein). Streckenvortriebsmaschine.

An dem Werkzeughalter a, welcher auf der in der 
Streckenachse liegenden, von dem Motor b angetriebenen 
hohlen Welle c befestigt ist, sind die parallel zur Strecken
achse liegenden Trager d fur die Schramketten angeordnet.

Druckleitung sind das AbschluBventil f  und der mit einem 
AbschluBventil versehene, in den Behalter miindende Rohr- 
stutzen g  eingeschaltet. Nachdem der erwarmte Behalter 
mit der heifien Masse gefiillt ist, werden nacheinander das 
Ventil /  geschlossen, das Ventil des Stutzens g  geóffnet 
und die Pumpen in Tiłtigkeit gesetzt. Dadurch wird die 
Masse durch Umlauf in dem Behalter griindlich gemischt 
und durchgewarmt. Dann wird das Ventil des Stutzens g 
geschlossen und das Ventil /  geóffnet, so daB die Pumpen 
die Masse in die Druckleitung e und damit in die Spalten 
driicken.

Die Trager sind durch den Ring e miteinander ver- 
bunden. Die Schramketten werden von der Hohlwelle c 
durch die Kegelrader f  und die in dem Werkzeughalter a 
gelagerten Wellen g  angetrieben. Durch die Schramketten 
wird im OrtstoB ein Ringschlitz hergestellt.

lOa (36). 541360, vom 12.6.25. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. K a r l  K e g e l ,  Dipl.-Berging. 
G i i n t h e r  B u r e k  h a r d t  in F r e i b e r g  (Sa.), Dr.-ing. 
C u r t  B e h r i s c h  in D r e s d e n - R a d e b e u l  und Dr.-ing. 
Al f r e d  O h n e s o r g e  in F r e i b e r g  (Sa.). Verfahren zur 
Herstellung von Braunkohlenkoksbrikelten.

Rohbraunkohle soli in bekannten Ofen bei solchen 
Temperaturen verschwelt werden, daB nach praktisch aus- 
reichender Entteerung der Rohkohle ein weicher Koks 
erhalten wird, den man nach entsprechendem Wasserzusatz 
brikettiert.

81 e (58). 541381, vom 26.1.28. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12. 31. M a s c h i n e n f a b r i k  H a l b a c h ,  
B r a u n  & Co.  G. m. b. H. in W u p p e r t a l - B l o m b a c h e r -  
bach.  Rollenrutsche.

Die Rutsche a ruht auf Walzkórper bildenden Rollcn- 
paaren, dereń Rollen b durch die kurze Welle c miteinander 
verbunden sind. Diese wird von dem zwischen die beiden

S c h n / t t A - B

Rollen greifenden Biigel d umfaBt, der zum Verbinden der 
Rutschenschiisse dient. Zu dem Zweck ist der Biigel an 
jedem Ende mit einem waagrechten Schlitz fiir die an den 
Enden der Rutschenschiisse unter dereń Boden befestigten 
Querstiicke (Lappen) e versehen. ZwecksVerbindungzweier 
Rutschenschiisse werden die Enden ineinandergelegt, und 
auf jeder Seite wird iiber die Querstiicke e ein Biigel d 
mit einem Rollenpaar geschoben. Durch Splinte o. dgl. 
werden die Biigel auf den Querstiicken gegen Abrutschen 
gesichert.

Z E I T S C M R I F T E N S  C H A  U' .
(Eine Erkiarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27—30 verdf/entlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie. 
r .^"Ur K e n n t n i s  d e r  I n k o h l u n g s v o r g a n g e .  Von 
Hode. Bergbau. Bd. 44. 24.12.31. S.533/8*. Veranderungen

. , 1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftcnschau fiir Karteizwecke 
(ń" ' j VOm Verl*S Gluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 .A' 
fur das Yierteljahr zu beziehen.

des Kohlenbitumens durch die Metamorphose. Unter
scheidung zweier wichtiger Temperaturbereiche im Ent- 
wicklungsgang einer Kohle.

D i e  B i l d u n g s b e d i n g u n g e n  d e s  i n P y r i t e n  
n i c h t  s i c h t b a r  e n t h a l t e n e n  G o l d e s .  Von Biirg. 
Metali Erz. Bd. 28. 1931. H. 24. S. 565/8*. Natur der
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Lósungsgenossen des Goldes bei der Bildung eines Ganges 
mit nicht sichtbarem Gold. Schliisse auf den Vorgang 
der Mineralisation.

Le h o u i l l e r  d e  la H a u t e  Va l l e e  de l’A v e y r o n .  
Von Vie. Mines Carrieres. Bd. 10. 1931. H.110. S. 7/12*. 
Felderbesitz und Erstreckung der Lagerstatten. Geolo- 
gische Verhaltnisse und Schichtenaufbau. Bergbauliche 
Anlagen.

P l a t i n u m  m i n i n g  in S i e r r a  Le one .  VonPollett.  
Engg. Min. World. Bd. 2. 1931. H. 12. S. 747/8*. Das Vor- 
kommen von Platin. Bedeutung der Fundę. Gewinnung.

Bergwesen.
D e r  S t a n d  d e r  R a t i  o n a  1 i s i e r u n g  i m e n g 

l i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Jiingst. Gliickauf. 
Bd. 68. 2.1.32. S. 13/8*. ZahlenmaBige Ubersichten iiber 
die BetriebsgroBen. Vorgeschlagene Neugliederung und 
Zusammenfassung. BetriebsgrSBe von Unternehmungs- 
gruppen. (Forts. f.)

C o s t  of  s h a f t  s i n k i n g .  Von Elsing. Engg. Min. 
World. Bd. 2. 1931. H. 12. S. 749/52. Die Abteufkosten bei 
Schachten yerschiedenen Querschnittes. Beispiele. Anteil 
der Kostenarten. Ubersicht.

M i n i n g  c o p p e r  in B a j a  C a l i f o r n i a .  Von 
Bellanger. Engg. Min. World. Bd. 2. 1931. H.12. S. 768/71*. 
Beschreibung der Erzvorkommen. Gewinnungsyerfahren. 
Verwendung von Schiittelrutschen und Fórderbandern. 
Gewinnungskosten.

L es m i n e s  d ’a r g e n t  du  Me x i q u e .  Von Bordeaux. 
Mines Carrieres. Bd. 10. 1931. H. 110. S. 13/8*. Allgemeine 
Geologie. Die Silberbergwerke. Erzgange und Anreiche- 
rungen im Eruptivgestein. Die Vorkommen in den 
einzelnen Staaten. (Forts. f.)

I r o n  m i n i n g  i n C u m b e r l a n d ,  E n g l a n d .  Von 
Eaton. Engg. Min. World. Bd. 2. 1931. H.12. S. 763/6*. 
Beschreibung der Lagerstatten. Geschichte des Bergbaus. 
Gewinnungsyerfahren. Bergbauliche Anlagen.

H i g h  l i g h t s  of  R h o d e s i a n  c o p p e r  m i n i n g .  
Von Beatty. Min. Metallurgy. Bd. 12. 1931. H.300. S.518/21*. 
Lage der wichtigsten Kupfervorkommen. Erzvorrate. Jetzige 
Fórderung. Ausbau der Anlagen.

P o r t e - m a r t e a u  p n e u m a t i q u e  a c o n t r e p o i d s .  
Von Lejard. Mines Carriferes. Bd. 10. 1931. H. 110. S, 5/6*. 
Erlauterung der Verwendung eines Gegengewichtes zur 
Erleichterung der Bohrarbeit.

D a s  B r e i t s c h r a m v e r f  a h r e n .  Von Vollmar. Gliick- 
auf. Bd. 68. 2. 1. 32. S. 8/13*. Entwicklung und An-
wendbarkeit des Verfahrens. Betriebserfahrungen. Wirt- 
schaftlichkeit.

E x p l o r a t i o n  m e t h o d s  a n d  c o s t s  a t  a C o l o 
r a d o  z i n c  mi n e .  Von Lary. Engg. Min. World. Bd. 2. 
1931. H. 12. S. 744/6*. Die Untersuchung von Zinkerzlager- 
statten durch Tiefbohrungen. Erfahrungen und Kosten.

U b e r  e l e k t r i s c h e  Z i in d e r .  Von Drekopf. (SchluB.) 
Z. angew. Chem. Bd. 26. 1931. H.12. S.403/8*. Entziindbar- 
keit von SchuBreihen mit Briickenziindern (Versager- 
sicherheit). Zusammenfassung.

Si ch  e r h e i t s s ch  a 11 u n g v o n  S e i  l f a h r t h a s p e l n  
o h n e  F a h r t r e g l e r .  Von Groezinger. Elektr. Bergbau. 
Bd. 6. 15.12.31. S. 226/31*. Notwendigkeit und Ausfiihrung 
der Sicherheitseinrichtungen. Beschreibung und Kritik der 
yerschiedenen Schaltungsarten.

D ie  S k i p f o r d e r a n l a g e  de s  K o h l e n b e r g w e r k s  
M i n d e n .  Von Stege und Lehne. Elektr. Bergbau. Bd. 6. 
15. 12. 31. S. 221/6*. Wahl der Schachtfórderart. Fórder- 
gefaBe. Anordnungen iiber- und untertage. Vorteile der 
Anlage.

D ie  B e k a m p f u n g  de s  B o h r s t a u b e s  im Be r g -  
w e r k s b e t r i e b .  Von Huhn und Sehmer. Z .B .H .S .W e s .  
Bd. 79. 1931. Abh. H.6. S .B  357/411*. Bericht iiber das 
Ergebnis eines Preisausschreibens fiir Bohrstaubschutz. 
Schadlichkeit des Bohrstaubes. Untersuchung bohrstaub- 
haltiger Orubenluft. Beurteilung der Bohrstaubschutz- 
yorrichtungen.

D a s  L i c h t  i m U n t e r t a g e b e t r i e b .  Von Manygel. 
Elektr. Bergbau. Bd. 6. 15.12.31. S. 231/5*. Uberblick uber 
das Gebiet der neuzeitlichen Grubenbeleuchtung. Die

wichtigsten Grundgrófien der Beleuchtungstechnik. Vor- 
schlage fiir die Wahl der zweckmaBigsten Leuchten.

M e t h o d e s  m o d e r n e s  de  l a v a g e  de s  c h a r b o n s ,  
s p e c i a l e m e n t  d e s  c h a r  b o n s  f i n s .  Von Berthelot. 
Mines Carrieres. Bd. 10. 1931. H.110. S. 1/4. Entstaubung 
der Kohle vor dem Waschen und Entwasserung der 
gewaschenen Kohle. Betriebserfahrungen. Anlagekosten.

D i e  B e u r t e i l u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e r  Ko h l e n -  
a u f b e r e i t u n g .  Von Finkey. Mitteil. Sopron. 1931. 
S. 31/43. Vorschlag und Begriindung eines geeigneten 
Beurteilungsverfahrens.

B e i t r a g  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  S t r e i c h e n s  und  
F a l l e n s  e i n e r  L a g e r s t a t t e n e b e n e  a u s  3 P u n k t e n .  
Von Pocsubay. Mitteil. Sopron. 1931. S. 126/36*. Ableitung 
einer Formel, die es ermoglicht, auf trigonometrischem 
Wege nicht bloB das Einfallen, sondern auch das Streichen 
der Lagerstatte einfach zu berechnen. Beispiel.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
S p a n n u n g e n  in R o h r p l a t t e n  von  W a s s e r r o h r -  

k e s s e l n .  Von Baatz. Warme. Bd. 54. 19.12.31. S .931/4*. 
Anleitung zur zahlenmaBigen Bewertung der einzelnen 
spannunggebenden Einfliisse neben der Wirkung des 
Innendruckes. Gesamtbeanspruchung des Werkstoffes.

Elektrotechnik.
S e l b s t t a t i g e  S t r e c k  e n s c h a 11 e r f i i r  G r u b e n -  

b a h n e n. Von Siegmund. Gliickauf. Bd. 68. 2. 1. 32.
S. 19/21*. Uberstrom-Selbstschalter. Verfahren bei der 
Priifung der Strecke auf KurzschluBfreiheit. Priifschal- 
tungen fur Streckenschalter.

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  M e B e i n r i c h t u n g e n  fiir 
H o c h s p a n n u n g .  Von Keinath. E.T. Z. Bd.52. 24.12.31. 
S. 1561/5*. Allgemeine Anforderungen an MeBwandler. Ein- 
gehende Besprechung der in den letzten Jahren erzielten 
Fortschritte. (SchluB f.)

W i r t s c h a f t l i c h e  u n d  t e c h n i s c h e  B e d e u t u n g  
d e s  G e n e r a t o r s c h u t z e s .  Von Oberdorfer. El. Masch. 
Bd. 49. 20.12.31. S. 926/31*. Berechtigung, Anordnung und 
Wirkungsweise neuzeitlicher Generatorschutzeinrichtungen. 
Ausgefiihrtes Schaltbeispiel. Schutzeinrichtungen fiir Ljung- 
strómaggregate.

Hiittenwesen.
D ie  u n g a r i s c h e  Ei s e n i  n d u s t r i e  u n d  di e  ein-  

h e i m i s c h e  B r a u n k o h l e .  Von Cotel. Mitteil. Sopron. 
1931. S. 17/22. Betrachtungen iiber die Moglichkeit der 
Roheisenherstellung mit ungarischem Braunkohlenkoks.

H e a t i n g  r e f r a c t o r i e s  f r o m co l d  in f u e l - f i r e d  
f u r n a c e s. Von Mawhinney. Iron Age. Bd. 128. 17.12.31. 
S. 1556/9* und 1584. Bericht uber Versuche zur Feststellung 
des Warmebedarfs und der zur Erhitzung eines industriellen 
Ofens auf Betriebstemperatur erforderlichen Zeit.

Chemische Technologie.
D ie  t e c h n i s c h e n  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e n  Gr u n d -  

l a g e n  f i i r  d i e  B e h e i z u n g  d e s  K o k s o f e n s .  Von 
Baum. Gliickauf. Bd.68. 2.1.32. S. 1/8*. Die warmetech- 
nischen Grundlagen der Verkokungstechnik. Zusammen- 
hange zwischen Wirkungsgrad und Warmeaufwand. Die 
Frage der Warmeverluste. (SchluB f.)

S t u d i e n  i i b e r  d e n  B l a h -  u n d  B a c k v o r g a n g  
b e i  d e r  t h e r m i s c h e n  B e h a n d l u n g  v o n  S t e i n -  
k o h l e n .  Von Schlapfer und Muller. (Forts.) Buli.Schweiz. 
V.G.W. Bd. 11. 1931. H.12. S .365/82*. Schwelanalyse. Blah- 
erscheinungen und Bestimmung des Blahgrades. Beschrei
bung der yerschiedenen Verfahren und Vorrichtungen. 
(Forts. f.)

B e ' i t r a g e  zur  H y d r i e r u n g  d e s  N a p h t h a l i n s ,  
A n t h r a z e n s  u n d  P h e n a n t h r e n s. Von Winter und 
Free. Brennst. Chem. Bd. 12. 1.12.31. S. 451/3. Hydrie- 
rungsversuche. Zusammensetzung der Reaktionsgase. Frak- 
tionen aus hydriertem Naphthalin, Anthrazen und Phen- 
anthren.

R e c o y e r y  of  vo  1 a t i  1 e s o l y e n t s  f o r  r e s i n  
p r o d u c t i o n .  Von Mahaney. Chem. Metali. Engg. Bd.38. 
1931. H.12. S. 698/701*. Die Kennzeichen von 6 yer
schiedenen Gewinnungsyerfahren. Anlage zur Gewinnung
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von Micarta, einem neuen Erzeugnis. Beschreibung der an- 
geschlossenen Anlage zur Wiedergewinnung des Alkohols.

K o h l e n o x y d g e w i n n u n g  a u s  I n d u s t r i e g a s e n .  
Von Gluud, Klempt, Erlbach, Ritter, Bestehorn und Curland. 
Ber.Ges.Kohlentechn. Bd.3. 1931. H.5. S.505/43*. Kupfer- 
freie und alkalische Kuprosalzlosungen. Saure Kuprosalz
losungen. Entwicklung der Apparatur. Versuchsergebnisse.

V e r s u c h e  z u r  E n t s c h w e f l u n g  d e r  S a t t i g e r ,  
a b s c h w a d e n  a u f  d e r  K o k e r e i a n l a g e  V i k t o r i a -  
Li i ne n .  Von Gluud, Klempt und Brodkorb. Ber.Ges. 
Kohlentechn. Bd.3. 1931. H.5. S. 497/504*. Bericht iiber 
die Durchfuhrung und die Ergebnisse der Versuche.

M i t  M i s c h d i i n g e r e r z e u g u n g  k o m b r i m i e r t e  
G a s e n t s c h w e f l u n g .  Von Gluud, Klempt und Brodkorb. 
Ber.Ges. Kohlentechn. Bd.3. 1931. H.5. S. 465/92*. Nasse 
Gasentschweflung nach dem Verfahren der Gesellschaft 
fiir Kohlentechnik bei gleichzeitiger Ammoniakbindung und 
unter Vermeidung des Anfalls von Rohschwefel. Die Ver- 
arbeitung von Ammonthiosulfatlosung auf Sulfat und 
Mischdiinger.

D ie  T r o c k n u n g s v e r f a h r e n  f i i r  K o h l e n g a s .  
Von Hock. Gliickauf. Bd. 68. 2.1.32. S. 18/9. Allgemeine 
Gesichtspunkte. Kurze Besprechung der fiir die technische 
Gastrocknung geeigneten verschiedenen Arbeitsweisen.

V e r s u c h e  z u r  R e i r i i g u n g  v o n  L e u c h t g a s  in 
e i n e r  D r e h t r o m m e l .  Von Fritzsche. Brennst. Chem. 
Bd. 12. 15.12.31. S. 468/9*. Ausbildung der Trommel. 
Arbeitsweise. Versuchsergebnisse.

D ie  n e u e  G a s k o k e r e i  S t u t t g a r t .  Von Kratsch. 
(SchluB.) Gas Wasserfach. Bd. 74. 26.12.31. S. 1198/204*. 
Kokslósch- und -fórdereinrichtungen. Nachtbunker. Koks- 
brech- und -siebanlagen. Kokslagerung. Allgemeine Ein
richtungen.

T u r b i n e n g e b l a s e  i n  K o k e r e i -  u n d  G a s -  
be t r i eben .  Von Bencker. Brennst.Chem. Bd.12. 15.12.31. 
S. 472/4*. Besprechung von Bauarten. Arbeitsweise der 
Geblase.

N e u e W a s s e r e n t s a u r u n g s v e r f a h r e n .  Von 
Tillmans, Hirsch und Liirmann. (SchluB.) Gas Wasserfach. 
Bd. 74. 26.12.31. S. 1195/8*. Der Kohlensauregehalt des 
Filtermaterials. Zunahme der Hartę des gefilterten Wassers 
bei der Magnesitentsaurung. Anwendbarkeit des neuen 
Verfahrens.

Me s s e n  u n d  R e g e l n  im b r e n n s t o f f c h e m i s c h e n  
B e t r i e b e .  Von GriiB. (SchluB.) Brennst. Chem. Bd.12.
1.12.31. S. 453/4*. Gerate zur Mengenmessung von stro- 
menden Fliissigkeiten oder Gasen. Kalorimeter. Feuchtig- 
keitsmesser. Selbsttatige Reglung und Fernmessung.

F o r t s e h  r i t t c  d e r  Z e m e n t f o r s c h u n g  i m J a h r e
1930. Von Platzmann. Zement. Bd. 20. 24.12.31. S. 1080/4. 
Normen, Zementpriifung, wissenschaftliche Zementfor
schung. (SchluB f.)

Chemie und Physik.
U b e r  d i e  F e u c h  t i  g k ei  t s b e s t i m m u n g v o n  

K o h l e n  d u r c h  T r o c k n e n  i m V a k u u m .  Von Von- 
draćek und Mosendz. Brennst. Chem. Bd. 12. 1. 12. 31. 
S. 445/6*. Nachweis, daB dem Verfahren kein Vorzug vor 
der einfachen Bestimmung im Trockenschrank gebiihrt.

Gesetzgebung und Verwa!tung.
N e u e r e  G e s i c h t s p u n k t e  bei  A b s c h r e i b u n g e n  

auf  i n d u s t r i e l l e  A n l a g e n .  Von Blau. Braunkohle. 
Bd. 30. 19.12.31. S. 1093/8. Erórterung zweier vor kurzem 
erlassener Urteile des Reichsfinanzhofes, die fiir das Ab- 
schreibungswesen von grundlegender Bedeutung sind.

Wirtschaft und Statistik.
Die L o h n p o l i t i k  in d e r  N o t v e r o r d n u n g. Von 

V- Orgies-Rutenberg. Arbeitgeber. Bd.21. 15.12.31. S.595/8. 
Uie lohnpolitischen MaBnahmen der Notverordnung beziig- 
hch der Gehiilter und Lóhne.

D ie  o b e r s ch 1 e s i s c h e M o n t a n i n d u s t r i e  a u f  
p®11 A u s l a n d s m a r k t e n .  Von Kugler. Oberschl. Wirtsch. 
od. 6 i 93i -H. 12. S. 664/72. Steinkohlen-, Koks- und 
tsrikettabsatz nach Landem. Absatz von Roheisen, Walz- 
werks- und GieBereierzeugnissen nach Empfangslandern.

V o r s c h l a g e  f i i r  d e n  N e u a u f b a u  d e s  e n g -  
d i  • S t e i n k o h l e n b e r g b a u s .  Von Niebuhr. Ruhr 
Knein. Bd.12. 18.12.31. S. 1066/8. Bericht des Ausschusses 
ur den Neuaufbau des englischen Steinkohlenbergbaus.

Zusammenschlufibewegung. Vereinheitlichung derVerkaufs- 
einrichtungen und Leitung. Aufteilung des Landes in geo- 
graphische Einheiten. Die englischen Bergbaubezirke im 
einzelnen.

B e n z i n - M o n o p o l ?  Ruhr Rhein. Bd.12. 11.12.31. 
S. 1040/2. Theorie und Praxis. Falsche Problemstellung. 
Ubersetzung der Zapfstellen. Gewinn und Risiko. Ver- 
zinsung und Amortisation. Verdopplung des Zapfstellen- 
umsatzes.

T h e  c o a l  i n d u s t r y  of  G r e a t  B r i t a i n  i n  1931. 
Gas World. Bd. 95. 26.12.31. S. 644/69. Eingehende Dar- 
legung der wirtschaftlichen Entwicklung im allgemeinen 
sowie in einzelnen Kohlenbezirken. Der Koksmarkt. Teer 
und Teererzeugnisse. Der Markt fiir schwefelsaures 
Ammoniak.

D ie  r u m a n i s c h e  E r d ó l i n d u s t r i e .  Von Abuav. 
(SchluB.) Petroleum. Bd.27. 23.12.31. S. 961/72*. Berg- 
rechtliche Grundlagen. Staatliche Erdólpolitik in der Nach- 
kriegszeit. Zusammenfassung und Zukunftsaussichten. 
Schrifttum.

T h e  m i n e r a ł  i n d u s t r y  of  I n d i a  in 1930. Min.J. 
Bd. 175. 26.12.31. S. 954/6. Gewinnung von Kohle, Erdól, 
Gold und sonstigen Mineralien.

A n t i m o n y  in 1930. Von Tyler. Miner. Resources.
1930. Teil 1. H. 1. S. 1/15. Statistik der Gewinnung, des 
AuBenhandels, der Marktlage und Preise fiir Antimon in 
den Vereinigten Staaten. Erzeugung anderer Lander.

G y p s u m  i n  1930. Von Santmyers und Middleton. 
Miner. Resources. 1930. Teil 2. H.7. S. 87/100. Gewinnung, 
AuBenhandel und Preise fiir Gips in den Vereinigten 
Staaten. Welterzeugung. Die Gipsindustrie Kanadas.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.
La g e o l o g i e  e t  l e s  m i n e s  a l ’ e x p o s i t i o n  

c o l o n i a l e  d e  P a r i s  (1931). Von Blondel. Rev. ind. min.
15.12.31. H.264. S.483/500*. Beschreibung der auf der 
Kolonialausstellung gezeigten geologisch-bergmannischen 
Anschauungstafeln und Gegenstande.

V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  — B e t r i e b s w i r t s c h a f t s -  
l e h r e  — H u t t e n w i r t s c h a f t s l e h r e .  Von Hoffmann. 
Metali Erz. Bd. 28. 1931. H.24. S.568/73*. Beitrag zur 
Frage der wirtschaftlichen Vorbildung der Hutten- 
ingenieure und Anregung zur betriebswirtschaftlichen 
Forschung auf dem Gebiete des Hiittenwesens. Schema 
einer Huttenwirtschaftslehre.

Verschiedenes.
D e s  F r e i h e r r n  vo i n  S t e i n  V e r d i e n s t e  u m 

di e  B e r g w i r t s c h a f t .  Von Serio. Z .B .H.S.W es. Bd. 79.
1931. Abh. H. 6. S. B 411/24*. Schilderung des Lebenslaufes. 
Tatigkeit und Verdienste auf dem Gebiete des Gruben- 
haushalts- und Knappschaftwesens, um die Verbesserung 
des Absatzes, Neuordnung der Bergbehorden, das Berg- 
recht usw.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor D i e t z e  vom 1. Januar ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Gewerkschaft Graf Schwerin in Castrop-Rauxel,

der Bergassessor H u  b e r  vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
PreuBischen Bergwerks- und Hiitten-A. G., Gewerkschaft 
Florentine in Hannover,

der Bergassessor R e g l i  n g  vom 1. Januar ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Bergbau-Abteilung der Braunkohlen-Schwelkraftwerk 
Hessen-Frankfurt A. G. zu Wolfersheim in Oberhessen, 

der Bergassessor Dr.-Ing. S t o  r e k  vom 1. Januar ab 
auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Wintershall-A.G., Werk Bernburg,

der Bergassessor O s t e r  vom 1. Januar ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Concordia Bergbau-A.G. zu Oberhausen (Rhld.),

der Bergassessor R i c h t e r  vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der
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Wintershall-A.G., Zweigniederlassung Gliickauf-Sonders- 
hausen in Sondershausen,

der Bergassessor B r i i c k ma n n  vom 1. Januar ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Vereinigte Stahlwerke A.G., Abteilung Bergbau, Gruppe 
Hamborn,

der Bergassessor P a s s m a n n  vom 1. Januar ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Beschaftigung 
bei der Zeche Lothringen der Bergbau-A. G. Lothringen 
in Bochuin-Gerthe,

der Bergassessor S p a n n a g e l  vom 1. Januar ab auf 
ein Jahr zur Ubernahme einer Tatigkeit bei dem Eschweiler 
Bergwerksverein in Kohlscheid, Grube Maria in Mariadorf 
(Rhld.),

der Bergassessor T r i p p e  vom 1. Januar ab auf drei 
Monate zur Ubernahme einer Tatigkeit bei der Gewerk- 
schaft Bauschafer, Niederlassung Essen.

Der dem Bergassessor Werner S c h a r f  erteilte Urlaub 
ist vom 15. Dezember 1931 ab auf seine neue Beschaftigung 
bei den Kaliwerken Sollstedt ausgedehnt worden.

An Stelle des verstorbenen Generaldirektors Berg- 
meisters Dr.-Ing. eh. H o p p s t a e d t e r  haben der Bergwerks- 
direktor Bergassessor Dr.-Ing. W a e c h t e r  ais 1. Direktor 
und Dr. V e r r e s  ais 2. Direktor die Leitung der Ciewerk- 
schaft ver. Constantin der GroBe ubernommen.

Der Bergwerksdirektor Bergassessor Dr.-Ing. Be n t -  
h a u s  ist aus den Diensten der Gewerkschaft ver. Con
stantin der GroBe ausgeschieden und bei der Fried. Krupp 
A.G. in Essen an die Stelle des verstorbenen Bergwerks- 
direktors Bergassessors Carl J i i n g s t  getreten.

Dem Bergwerksdirektor Bergassessor Dr. Max We m -  
me r  ist die Leitung der Bergwerke Essen der Fried. Krupp 
A.G. iibertragen worden.

Carl Jiingst f .
Ain 17. Dezember 1931 ist Bergassessor Carl Jiingst, 

stellvertretender Direktor der Fried. Krupp A.G., nach 
kurzer Krankheit aus seinem arbeitsreichen Leben ge- 
schieden.

Jiingst wurde geboren am 25. August 1872 in Gleiwitz 
ais Sohn des durch seine Amtstatigkeit hoch verdienten 
und durch seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge
biete des Eisenhuttenwesens ruhmlich bekannt gewordenen 
spatern Geheimen Bergrats Carl Ludwig Jiingst, des lang- 
jahrigen Direktors der Kóniglichen Hiitte 
in Gleiwitz. Sein GroBvater war Super- 
intendent in Lingen, und die ursprunglich 
aus dem Siegenschen stammende Familie 
hat durch verschiedene Geschlechterfolgen 
hindurch niedersachsisches Blut in sich 
aufgenornmen, das auch den Entschlafenen 
kennzeichnete.

Seine Jugend spiegelt die gesunde 
Tiichtigkeit des alten PreuBens wieder: 
dem hóhern Beamtentum, das mit spar- 
samer Lebenshaltung gediegene Arbeits- 
kraft und hohe Pflichtauffassung verband, 
verdankt PreuBen zum guten Teil seinen 
Aufstieg. Auch das militarische Dienstjahr 
bei einem Garde-Infanterie-Regiment in 
Berlin fligte sich diesem Lebenskreise ein.

Nach der iiblichen Ausbildung fiir 
den staatlichen hohern Bergdienst wurde 
Jiingst zunachst Hilfsarbeiter bei derZen- 
tralverwaltung der oberschlesischenStaats- 
bergwerke in Zabrze. Aber schon im Juni desselben Jahres 
trat er in die Dienste der Kruppschen Bergverwaltung, 
die ihm die Leitung ihrer Zechen Hannover und Hannibal 
iibertrug. Nach fiinfjahriger Tatigkeit in dieser Stellung 
wurde er 1906 ais Hilfsarbeiter des Direktoriums nach 
Essen berufen. Von Anfang 1915 bis 1922 lag ihm auBer 
seinen ubrigen Dienstgeschaften die Leitung der Zeche 
Salzer Sf Neuack ob, von der er wieder entlastet wurde, weil 
man seine Kraft fiir einen umfassendern Wirkungskreis 
brauchte. Seit November 1923 war er stellvertretender 
Direktor; ais solchem fiel ihm auBer seiner eigentlichen 
Tatigkeit fiir die Kruppschen Bergbaubetriebe auch die 
aufreibende und zersplitternde Wahrnehmung der Belange 
der Gesellschaft zu bei den yerschiedenen Zweigwerken, 
bei den Fachverbanden, lnteressenvertretungen, Verkaufs- 
vereinigungen usw.

Die ruhige und sichere GleichmaBigkeit dieses Auf- 
stieges wrar fiir Jiingsts Wesen bezeichnend. Bei ihm verband 
sich ein scharfer Yerstand und eine ungewóhnlich schnelle

Auffassung mit gesunder Tiichtigkeit, mit ernster Pflicht
auffassung und unermiidlicher Arbeitskraft. Wer diesen 
gediegenen und zuverlassigen Arbeiter einmal kennen- 
gelernt hatte, der lieB ihn nicht wieder los, und er selbst war 
nicht der Mann des unruhigen Hin- und Herwanderns; er 
hielt — Treue um Treue — fest, wo er einmal Wurzel gefaBt 
hatte. Wenn er trotz seiner umfassenden und verantwort- 
lichen, stetige geistige Anspannung erfordernden Tatigkeit 
seine Arbeitskraft behielt, so verdankte er das nicht nur 

seiner kórperlichen Gesundheit und einem 
verstandigen Haushalten mit seinen Kraf- 
ten, sondern auch der Raschheit seines 
Arbeitens und der ruhigen Sicherheit, mit 
der er Unwichtiges ausschaltete und sich 
so von jedem unniitzen Ballast freihielt. 
Wer mit ihm Besichtigungsreisen gemacht 
und Ausstellungen besucht hat, weiB, wie 
rasch er durch alles Beiwerk und durch 
allen Wortschwall beflissener Erklarer zu 
dem Kern zu dringen wuBte, der fiir ihn 
von Wichtigkeit war.

Seine Einstellung gegeniiber den Mit- 
menschen kennzeichnete nicht nur ein 
strengerGerechtigkeitssinn und eine wohl- 
tuende Sachlichkeit, sondern auch ein aus- 
gesprochenes Billigkeitsgefiihl. Er steilte 
an seine Mit- und Hilfsarbeiter hohe An- 
forderungen, wie an sich selbst, vergaB sie 
dann aber auch nicht, wenn es sich um an- 
gemessene Gegenleistungen handelte; die 

Regel »Leben und Lebenlassen« hat er immer festgehalten.
Jiingst war kein Mann der Óffentlichkeit. Er hielt 

seine Arbeitskraft straff zusammen fiir seine berufliche 
Tatigkeit, und es hat wohl wenig Manner gegeben, bei 
denen der Ehrgeiz, nach auBen hin etwas zu gelten, und 
die persónliche Eitelkeit so schwach entwickelt waren wie 
bei ihm. Seinen klugen Rat gab er jederzeit gern, drangte 
ihn aber nicht auf. Wo er jedoch gesunde gemeinniitzige 
Bestrebungen unterstiitzen konnte, da setzte er sich auch 
voll ein, ohne viele Worte dariiber zu verlieren. Seine 
oberschlesische Heimat hat er nicht im Stich gelassen, und 
die heimattreuen Oberschlesier fehlten nicht, ais er zur 
letzten Ruhestatte geleitet wurde.

So ist mit Carl Jiingst ein echter Mann dahingegangen, 
eine in sich geschlossene Persónlichkeit, fest und kraftvoll 
im Auf und Ab des tatigen Lebens stehend,ein zuverlassiger 
Freund, ein Mann der Tat und der stillen Arbeit in unserer 
wortreichen Gegenwart. Mogę es dem deutschen Bergbau 
niemals an Miinnern seines Schlages fehlen! Fr. Herbst.


