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Die neuere Entwicklung der Steinkohlenschwelerei.
Von Dr.-Ing. eh. A. T h a u ,  Berlin-Grunewald.

Die E n tw ic k lu n g  d e r  S t e i n k o h le n s c h w e le r e i  w ä h 
rend der le tz ten  J ah re  lä ß t  d e u t l i c h  e r k e n n e n ,  d aß  

!■; es sich in d er  G e g e n w a r t  w e n i g e r  u m  d ie  L ö s u n g  
technischer F r a g e n  a ls  u m  d ie  w e i t  im  V o r d e r g r ü n d e  

' stehenden w ir t s c h a f t l i c h e n  A u f g a b e n  a u f  d ie s e m  
Gebiete handelt .  B e id e  s in d  n a tü r l ic h  e n g  m i te in a n d e r  
verknüpft, d en n  m it  d e r  t e c h n i s c h e n  V e r v o l lk o m m -  
nung der V er fa h ren  s o l l  e in e  E r h ö h u n g  d er  W i r t 
schaftlichkeit e in h e r g e h e n ,  s e i  e s  d u rch  E r s p a r n is s e  
an A rb eits löh n en , W ä r m e  u n d  K raft ,  d u rc h  e in e  

-- bessere B e s c h a f f e n h e i t  d e r  a u s g e b r a c h t e n  E r z e u g 
nisse, die du rch  d ie  B e r e c h t i g u n g ,  h ö h e r e  P r e is e  
fordern zu k ö n n e n ,  d ie  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  s t e ig e r t ,  
oder sch ließ lich  d u r c h  e in e n  a u f  d ie  O f e n e in h e i t  

in[ bezogenen e r h ö h te n  D u r c h s a tz ,  bei d e m  s ich  n eb e n  
dem B etr iebsa ufw an d  d er  a u f  d ie  L e is t u n g  e n t f a l l e n d e  
Kapitaldienst e n ts p r e c h e n d  v e r r in g e r t .  D ie  E n t w ic k 
lungsbestrebungen in d i e s e r  R ic h t u n g  s in d  zw a r  

L, keineswegs zum  S t i l l s ta n d  g e k o m m e n ,  j e d o c h  la s se n  
die E rgebnisse  d er  le t z te n  J a h re  e in e n  g e w i s s e n  
Entw icklungsabschluß in s o f e r n  e r k e n n e n ,  a ls  d ie  neu  
erprobten V o r s c h lä g e  d ie  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  d er  V e r 
fahren nur in k a u m  w a h r n e h m b a r e r  W e i s e  zu h e b e n  
vermocht haben. M it  e in e r  w e i t e r n  V e r b r e i tu n g  d e s  
Schwelereibetriebes is t  a b er ,  b e s o n d e r s  in D e u t s c h 
land, nur zu rec h n e n ,  w e n n  in d i e s e r  H i n s i c h t  g r ö ß e r e  
Erfolge erzielt w e r d e n .

Die bis M it te  d e s  J a h r e s  1 9 2 7  an a n d e rer  
•v; Stelle1 z u s a m m e n h ä n g e n d  b e s c h r ie b e n e n  S c h w e l -  

einrichtungen k e n n z e ic h n e n  d e n  E n t w i c k l u n g s 
abschluß durch d ie  B e s t r e b u n g e n ,  n e b e n  g r o ß e m  

. Durchsatz s tü c k ig e n  S c h w e l k o k s  u n d  s ta u b fr e ie n  
Urteer zu e r la n g en .  H in s i c h t l i c h  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  

o: der Erzeugnisse  is t  e in e  V o l l k o m m e n h e i t  e rre ich t  
y  worden, die  s ich  k a u m  m e h r  ü b e r b ie te n  lä ß t .  In 

baulicher B e z ie h u n g  h a t  m a n  d u r c h  w e i t g e h e n d e  
Mechanisierung d ie  L o h n k o s t e n  a u f  e in  M in d e s t m a ß  

>  herabgesetzt, u nd  a uch  d ie  W ä r m e w i r t s c h a f t  lä ß t  bei  
den neuen V erfah ren  nu r  w e n i g  zu  w ü n s c h e n  ü br ig .

Die noch der  L ö s u n g  h a r r e n d e  s c h w i e r i g s t e  A u f 
gabe besteht in der  E r h ö h u n g  d e r  a u f  d ie  O f e n e in h e i t  
bezogenen D u r c h s a tz l e i s t u n g ,  o h n e  d a ß  d a b e i  d ie  
Beschaffenheit d er  E r z e u g n i s s e  b e e in t r ä c h t ig t  u n d  
der Schw eiofen  im V e r h ä l tn i s  zu s e in e r  M e h r le i s t u n g  
verteuert w ird . Bei d e n  h e u t i g e n  h o h e n  Z in s s ä tz e n ,  
welche die W ir t s c h a f t  a l l g e m e i n  b e d r ü c k e n  u n d  m it  

i ĵ deren m erklicher V e r r in g e r u n g  in a b s e h b a r e r  Zeit  
kaum zu rechnen se in  d ü r f t e ,  f ä l l t  d e r  a u f  d ie  T o n n e  
Durchsatzkohle b e z o g e n e  K a p i t a l d ie n s t  bei e in e m  
B r e n n sto f fv ere d lu n g sv er fa h r en ,  w i e  e s  d ie  S c h w e le r e i  
darstellt, sehr  s c h w e r  in s  G e w ic h t .

T h a u :  Die Schw elung von B raun- und  S te inkoh le , 1927.

E s  g ib t  h e u te  n o c h  k e in e n  S c h w e i o f e n ,  d e r  bei  
1 0 0  t  T a g e s d u r c h s a t z  e in e n  s t ü c k ig e n  S c h w e lk o k s  
e r z e u g t ,  u n d  e s  f e h l t  a u c h  an A n z e ic h e n ,  d a ß  m it  
d er  E n t w ic k lu n g  e in e s  s o l c h e n  V e r fa h r e n s  in n a h e r  
Z u k u n ft  zu r e c h n e n  is t .  M a n  m u ß  s ich  d a b e i  v e r 
g e g e n w ä r t i g e n ,  d a ß  d e r  e r s t m a l ig e  B au  v o n  G r o ß -  
s c h w e l ö f e n  zu  V e r s u c h s z w e c k e n ,  da  d ie  m a ß s tä b l i c h e  
Ü b e r tr a g u n g  v o n  k le in  e r p r o b te n  E in r i c h tu n g e n  a u f  
G r o ß l e i s t u n g s ö f e n  f a s t  im m e r  u n e r w a r te te  u n d  u n a n 
g e n e h m e  Ü b e r r a s c h u n g e n  m it  s ich  b r in gt ,  u n g e h e u r e  
K a p ita l ien  v e r s c h l in g t ,  d ie  a ls  e in  s e h r  z w e i f e l h a f t e r  
E in s a tz  u n te r  d e n  h e u t ig e n  s c h w e r e n  In d u s t r ie la s t e n  
g a r  n ic h t  a u fz u t r e ib e n  s in d .  S e lb s t  d ie  A m e r ik a n e r ,  
d e r e n  I n d u s t r ie v e r h ä l t n i s s e  s o l c h e  V e r s u c h e  e r la u b e n ,  
h a b en  n a c h  d e n  s c h le c h te n  E r f a h r u n g e n  m it  d er  
C a r b o c o a l - A n la g e 1 u n d  d e n  C a r a c r is t i -Ö fe n 2 d ie  L ust  
an w e i t e r n  V e r s u c h e n  v e r lo r e n  u n d  e s  a l s  r a t s a m e r  
b e fu n d e n ,  d a s  in D e u t s c h l a n d  e n t w ic k e l t e  u n d  h in 
r e ic h e n d  e r p r o b te  V e r fa h r e n  d e r  K o h l e n s c h e i d u n g s -  
G e s e l l s c h a f t  e in z u f ü h r e n ,  v o n  d e m  w e i t e r  u n te n  n o c h  
d ie  R e d e  s e in  w ir d .

Die Trocknung der Schwelkohle.
W i e  b e r e i t s  e r w ä h n t ,  r e ic h e n  d ie  fü r  d ie  E r 

z e u g u n g  e in e s  s t ü c k ig e n  S c h w e l k o k s e s  e n tw ic k e l t e n  
S c h w e i ö f e n  an  e in e  t ä g l i c h e  D u r c h s a t z l e i s t u n g  v o n  
1 0 0  t K o h le  b e i  w e i t e m  n ich t  h e r a n ,  u n d  e s  e r s c h e in t  
als  r e c h t  f r a g l ic h ,  o b  e in e  r ä u m l ic h e  V e r g r ö ß e r u n g  
d er  z u r z e i t  a n g e w a n d t e n  Ö fe n  e in e  z u f r i e d e n s t e l l e n d e  
L ö s u n g  d ie s e r  A u f g a b e  b r in g e n  w ü r d e ,  z u m a l  d a  m an  
in b a u l ic h e r  B e z i e h u n g  b e r e it s  b is  an  d ie  G r e n z e  d e s  
a u f  d e n  b i s h e r ig e n  W e g e n  E r r e ic h b a r e n  g e g a n g e n  ist.

E in e  D u r c h s a t z s t e i g e r u n g  l i e ß e  s ic h  am  e h e s t e n  
d a d u r c h  e r r e ic h e n ,  d a ß  m a n  d ie  K o h le  in v o l l s t ä n d i g  
tr o c k n e m  u n d  d a r ü b e r  h in a u s  in v o r g e w ä r m t e m  
Z u sta n d e  d e n  S c h w e i ö f e n  z u fü h r t e .  D ie s e r  W e g  is t  
bei d er  B r a u n k o h le n s c h w e lu n g  z u e r s t  v o n  G e i s s e n 3 
b e sc h r i t te n  w o r d e n ,  d e r  b e w ie s e n  hat,  d a ß  d er  S c h w e i 
o f e n  s e l b s t  e in e  u n g e e i g n e t e ,  s e h r  t e u r e  u n d  in w ä r m e 
w ir t s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  t r o t z d e m  s e h r  s c h le c h t  
w ir k e n d e  T r o c k e n e in r i c h t u n g  d a r s t e l l t .  D ie s e r  U m 
sta n d  f ä l l t  n a tü r l ic h  be i  d er  B r a u n k o h le  m it  ih r e m  
W a s s e r g e h a l t  v o n  50°/o  m e h r  in s  G e w i c h t  a l s  b e i  d er  
v e r h ä l t n i s m ä ß ig  n ur  g e r in g e  F e u c h t i g k e i t s m e n g e n  
e n t h a l t e n d e n  S t e i n k o h le .  A l l e r d i n g s  h a t te  m a n  s c h o n  
M itte  d e s  v o r ig e n  J a h r h u n d e r ts  d ie  S c h w e ib r a u n k o h le  
v o r h e r  g e t r o c k n e t ,  ab er  d ie  d a m a l s  v e r w a n d t e n  
u n m it t e lb a r  b e h e iz t e n  T e l l e r t r o c k n e r  w a r e n  e in e  s t e te  
Q u e l l e  d er  F e u e r s g e f a h r ,  s o  d a ß  m a n  d a v o n  w ie d e r  
a b k a m 4, ln n e u e r e r  Z e i t  s in d  d ie  F e u e r g a s t r o m m e l 
tr o c k n e r  zu s o  h o h e r  V o l l k o m m e n h e i t  e n t w ic k e l t

■ G lückau f 1923, S. 490.
2 G lückau f 1925, S. 825.
3 B raunkoh le  1925, S 993.
4 T h a u  , a . a. O . S. 152.



w o r d e n ,  d aß  s ie  zur  T r o c k n u n g  v o n  K o h le  für  d ie  
v e r s c h ie d e n s t e n  Z w e c k e  E in g a n g  g e fu n d e n  haben .  
Ihre B a u -  un d  B e t r ie b s w e i s e  is t  s o  a l lgem ein  b e k a n n t 1, 
d a ß  s ie  h ier  ü b e r g a n g e n  w e r d e n  kann , u n d  w en n  auch  
je  n ach  ih re m  E n tw u r f s u r s p r u n g  v e r sc h ie d e n a r t ig e  
T r o m m e le in b a u t e n  a n g e w a n d t  w e r d e n ,  den en  b e 
s o n d e r e  V o r z ü g e  e ig e n  se in  s o l l e n ,  s o  is t  d och  d er  
G r u n d g e d a n k e  d e s  V e r fa h r e n s  überall  der  g le ich e .

K o h l e n t r o c k n e r  v o n  R o s i n .

A ls  e in e n  b e m e r k e n s w e r te n  F o r tsch r i t t  auf  d ie se m  
G e b ie te  m u ß  m a n  d en  v o n  P r o f e s s o r  R o s i n  in 
D r e s d e n  e n tw ic k e l t e n  U m la u f tr o c k n e r  b eze ichn en , d en  
m an  g e g e n w ä r t i g  zur  L e i s t u n g s e r h ö h u n g  e iner  S te in 
k o h le n s c h w e l e r e i  e in b au t ,  u m  die  g ru b e n fe u c h te  S ta u b 
k o h le  v o n  ih rem  4<y0 ig e n  W a s s e r g e h a l t  zu b efre ien ,  
e h e  s ie  in d ie  S c h w e iö f e n  g e la n g t .  D u rch  d ie se s  V e r 
fa h r e n ,  n ach  d e m  d ie  R e m a  A. G . in N e u ß  baut, w ir d  
d er  S c h w e io f e n d u r c h s a t z  bei g r o ß e r  E in fach h eit  u nd  
h o h e m  W ir k u n g s g r a d  d er  A n la g e  g e s t e ig e r t ,  w ä h re n d  
d ie  A n la g e k o s t e n  fü r  d ie  T r o c k n u n g  g e r in g e r  sind  a ls  
bei d e m  s o n s t  zur  T r o c k n u n g  d er  K ohle  h e r a n 
g e z o g e n e n  T e i l  d er  S c h w e iö f e n .  D ie  T r o ck n u n g  der  
S c h w e ik o h le  b r in g t  g a n z  a l lg e m e in  noch  den  V orte il  
m it  s ich ,  d a ß  d ie  S c h w e lw a s s e r m e n g e n ,  deren  B e se i t i 
g u n g  o f t  g r o ß e n  S c h w ie r ig k e i te n  b e g e g n e t ,  b e trä ch t
lich  v e r r in g e r t  w e r d e n  u n d  s ich  beim D u rch sa tz  
w a s s e r f r e i e r  S c h w e lk o h le  le d ig l i c h  au f  das bei d er  
S c h w e lu n g  c h e m is c h  g e b i ld e t e  W a s s e r  beschränken ,  
s o  d a ß  d ie  D u r c h s a t z s t e ig e r u n g  d e s  S c h w e io fe n s  n icht  
d e n  e in z ig e n  V o r te i l  e in er  v o l l s t ä n d ig e n  T r o c k n u n g  
d er  K o h le  d a r s te l l t .

D a rü b er  h in a u s  lä ß t  s ich  m it der  T ro ck n u n g  unter  
U m s tä n d e n  n och  e in e  V o r w ä r m u n g  der  K ohle  v e r 
b in d en ,  j e d o c h  s in d  d ie  M ö g l ic h k e i t e n ,  w ie  w e it  m an  
in d ie s e r  B e z ie h u n g  m it V o rte i l  g e h e n  kann, von  d er  
N a tu r  d e s  K o h le n b itu m e n s  a b h ä n g ig  und m ü ssen  von  
F all  zu F a l l  g e p r ü f t  w e r d e n .  Bei e iner  s a u e r s t o f f 
re ic h e n  K o h le ,  d e ren  B itu m e n b e s ta n d te i le  in der R e g e l  
s c h o n  bei v e r h ä l t n is m ä ß ig  n ie d r ig er  T em p era tu r  v e r 
d a m p f e n ,  w ü r d e  durch  e in e  zu starke  V o rw ä rm u n g

t

Abb. 1. Umlaufkohlentrockner und -Vorwärmer 
von Rema-Rosin.

d ie  K o k s b i ld u n g  stark  b e e in tr ä c h t ig t  und unter U m 
s t ä n d e n  g a n z  a u f g e h o b e n  w e r d e n .  K e in esfa l ls  d ar f  
m a n  bei e in e r  V o r w ä r m u n g  d er  K o h le  zu nahe an d ie  
d ie  T e e r e n t b in d u n g  e in le i t e n d e  T em p eratu r  heran-  
g e h e n ,  u n d  da d ie s e  B e d in g u n g e n  von  Fall zu F a ll  
du rch  V e r s u c h e  g e p r ü f t  w e r d e n  m ü ssen ,  la ssen  s ich

U f h a u ,  a . a .O .  S. 158.

in d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  k e in e  G e se tzm ä ß ig k e ite n  
für d ie  z u lä s s ig e  T e m p e r a t u r h ö h e  bei der  Vor- W 
w ä r m u n g  d e r  K o h le  a u f s t e l l e n .

Bei d e m  V e r fa h r e n  v o n  R o s in  h a n d e l t  e s  sich um (*rU 
e in e  s o g e n a n n t e  U m la u f t r o c k n u n g ,  bei d er  d ie  Kohlen- «ü 
k ö rn e r  v o n  e in e m  S tr o m  h e iß e r  s a u e r s to f f f r e ie r  Gase jjfc 
in d er  S c h w e b e  f o r t g e t r a g e n  w e r d e n  u n d  w o b e i  gleich
ze i t ig  d ie  j e d e s  K o h le n k o r n  u m g e b e n d e  W asserhülle  
v e r d a m p f t  w ird .  D a  d ie  K o h le n k ö r n e r  w e d e r  gegen
s e i t i g  n o c h  m it  s o n s t i g e n  A u f 
la g e f lä c h e n  in B e r ü h r u n g  k o m 
m e n ,  w ir d  e in e  s e h r  h o h e  
T r o c k n e r w i r k u n g  e r r e ich t .  A ls  
T r o c k e n m it t e l  la s s e n  s ic h  
R a u c h g a s e  h e r a n z ie h e n ,  d ie  fa s t  
ü b era l l  in a u s r e i c h e n d e m  M a ß e  
zu r  V e r f ü g u n g  s t e h e n ,  s o  d a ß  
k e in e  b e s o n d e r e  F e u e r u n g  d e r  
T r o c k e n e i n r i c h t u n g  e r f o r d e r 
lich  ist.

In A b b .  1 is t  e in e  T r o c k e n 
a n la g e  R e m a - R o s in  m it  e in e m  
K o h l e n v o r w ä r m e r  s c h e m a t i s c h  
w i e d e r g e g e b e n .  A ls  W ä r m e 
q u e l l e  d ie n t  h ie r  d e r  A b g a s 
k a n a l  a d e s  S c h w e i o f e n s ,  u n d  
z w a r  tr e te n  d ie  K a m in g a s e  
d u rc h  d ie  s e n k r e c h t  n e b e n e in -  Umlaufkohlentrockners 
a n d e r  a n g e o r d n e t e n  u n d  d u r c h  von Rema-Rosin. 
D o p p e lk r ü m m e r  v e r b u n d e n e n  R o h r e  b , c und d des 
K o h le n v o r w ä r m e r s  in d e n  Z y k lo n s c h e i d e r  e, aus dem 
s ie  d u rch  d ie  V e r b in d u n g s l e i t u n g  /  u n d  durch die in 
g le i c h e r  W e i s e  w i e  be im  K o h l e n v o r w ä r m e r  angeord
n e ten  drei R o h r e  g ,  h u n d  /  d e s  K o h le n tr o c k n e r s  sowie 
durch  d e n  Z y k lo n s c h e id e r  h g e s a u g t  u n d  dann von 
d em  V e n t i la to r  /  d u rc h  e in e  E n ts ta u b u n g sv orr ich tu n g  
ins  F r e ie  g e b la s e n  w e r d e n .  D a s  R o h r  i d er  Trockner
e in r ic h tu n g  w ir d  in Abb. 1 d u rc h  d a s  R o h r  h zum 
g r ö ß te n  T e i l  v e r d e c k t ;  A bb. 2 z e i g t  d ie  Anordnung  
d e s  u n tern  T e i l e s  d er  b e id e n  R o h r e  h u n d  i im Schnitt, 
r e c h tw in k l ig  zu Abb. 1. - <

D e m  s o  g e k e n n z e ic h n e t e n  W e g  d e r  Trocknergase  
m u ß  d ie  K o h le  in g l e i c h e r  W e i s e  f o l g e n .  Sie wird 
d u rch  ir g e n d e in e  d e n  ö r t l ic h e n  V er h ä ltn is sen  an
g e p a ß t e  F ö r d e r e in r i c h t u n g  d e m  A u fg a b e tr ic h te r  m des 
T r o c k n e r s  z u g e f ü h r t  u n d  d u r c h  d a s  u n te r  d em  Trichter 
a n g e o r d n e te ,  m e c h a n i s c h  a n g e t r i e b e n e  Z ellenrad n in 
d ie  u n te r  d e m  T r o c k n e r r o h r  h e in g e b a u t e  Zerkleine
r u n g s v o r r ic h t u n g  o e in g e s c h le u s t ,  w e l c h e  d ie  gröbsten 
S tü ck e  a u fs p a l te t ,  u m  e in e  g l e i c h m ä ß i g e  Erwärmung 
d e s  K o h le n k o r n s  u n d  d a m i t  d ie  T r o c k n u n g  zu be
g ü n s t ig e n .  A ls  Z e r k le in e r e r  o d ie n t  e in e  kleine 
S c h le u d e r m ü h le  m it  e in f a c h e m  K orb . Durch eine 
bei p g e l e g e n e  S c h l i t z v e r b i n d u n g  sch leu d er t  die 
M ü h le  o d ie  K o h le  in d a s  T r o c k n e r r o h r  g ,  w orau f sie, 
v o n  d e m  u m l a u f e n d e n  G a s s t r o m  g e t r a g e n ,  durch alle 
d re i  T r o c k n e r r o h r e  g ,  h u n d  i s t r ö m t  un d  schließlich 
in w a s s e r f r e i e m  Z u s ta n d e  in d e m  Z yklonscheider  k 
a u s f ä l l t ,  in d e m  s ich  K o h le  u n d  G a s e  trennen .

D e r  d ie  b e id e n  T r o c k n e r r o h r e  h u n d  i unten ver
b in d e n d e  D o p p e lk r ü m m e r  q is t ,  w ie  Abb. 2 zeigt, 
g le i c h z e i t i g  a l s  T r e n n v o r r ic h t u n g  in d er  W eise  aus- 
g e b i ld e t ,  d a ß  d ar in  d ie  b e id e n  K la p p e n  r und s in 
G e le n k e n  a u f g e h ä n g t  s in d ,  w ä h r e n d  die  untere 
Ö f f n u n g  t d e s  D o p p e lk r ü m m e r s  q m it  d er  Mühle o 
v er b u n d e n  ist.  D ie  d ie  K o h le  in d er  S c h w e b e  halten-

Abb. 2. Sichtungs
einrichtung des

f *

w

| i  &

II »E 
ilfli



19. Oktober 1929 G l ü c k a u f 1443

den T r o c k n e r g a se  s t r ö m e n  in d e m  R o h r  h a b w ä r t s  un d  
steigen d an n  z w i s c h e n  d e n  b e id e n  K la p p e n  r u n d  s  
hindurch in d e m  m it  d e m  Z y k lo n s c h e i d e r  k o b e n  v e r 
bundenen T r o c k n e r r o h r  i a u f w ä r t s .  Je n a ch  d er  
Stellung d er  K la p p e n  r u n d  5 w ir d  e in e  m e h r  o d e r  
weniger w e i t  g e h e n d e  S ic h t u n g  i n s o f e r n  h e r b e i 
geführt, a ls  d a s  g r ö b e r e  K o r n  d u r c h  d ie  W ir k u n g  d e s  
Krümmers a u s f ä l l t  u n d  d u r c h  d ie  Ö f f n u n g  t w ie d e r  in 
die M ühle o g e l a n g t ,  w e l c h e  d ie  K o h l e  d u r c h  d en  
Schlitz p e r n e u t  in d e n  T r o c k e n  w e g  b r in g t .  D ie s e  
Einrichtung b e w ir k t  a l s o ,  d a ß  d a s  K o h le n k o r n  den  
Trockner n ich t  e h e r  v e r la s s e n  k a n n ,  b is  e s  a u f  e in e  
einstellbare G r ö ß e  z e r k le in e r t  u n d  d a m it  d ie  G e w ä h r  
für eine g l e i c h m ä ß i g e  u n d  v o l l s t ä n d i g e  T r o c k n u n g  
gegeben ist.  D u rc h  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  K l a p p e n 
stellung hat m an  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  d ie  S ic h t w ir k u n g  
je nach der  K o r n g r ö ß e ,  d e m  F e u c h t i g k e i t s g r a d  un d  
der g e w ü n s c h te n  E n d te m p e r a t u r  d e r  g e t r o c k n e t e n  
Kohle w e i t g e h e n d  zu b e e in f lu s s e n .  D ie  in A bb. 2 
angedeutete  S t e l lu n g  d er  b e id e n  K la p p e n  r u n d  s  en t-  
spricht der s c h ä r f s t e n  S ic h t u n g ,  bei d e r  e in  g r o ß e r  
Teil der u m la u fe n d e n  K o h le  d u rc h  d ie  Ö f f n u n g  t 
wieder in d ie  M ü h le  o z u r ü c k g e f ü h r t  w ir d .  W e r d e n  
dagegen die  b e id e n  K la p p e n  r  u n d  s  r e c h t s  n a c h  o b e n  

^ gedreht, s o  k ann  d ie  A b le i t u n g  zu r  M ü h le  o v o l l 
ständig a u s g e s c h a l t e t  w e r d e n ,  s o  d a ß  d ie  g e s a m t e  
Kohle in e in em  e in z ig e n  D u r c h g a n g  g e t r o c k n e t  un d  
erwärmt w ird .

Der K o h le n tr o c k n e r  is t  in A b b . 1, w i e  b ere it s  
erwähnt, u n m it te lb a r  m it  e in e m  K o h le n e r h i t z e r  
gekuppelt, u n d  z w a r  w ir d  d ie  im  Z y k lo n  k a u s 
geschiedene T r o c k e n k o h le  d u r c h  d a s  d a r u n te r  e in 
gebaute m ec h a n isc h  a n g e t r i e b e n e  Z e l l e n r a d  u a u s 
geschleust u n d  r u tsch t  d u rch  d a s  V d r b in d u n g s r o h r  v 
in die A u fg a b e v o r r ic h t u n g  w d e s  E r h i t z e r s ,  d ie  s ie  in 
den S t r ö m u n g s w e g  d e r  E r h i t z e r g a s e  e in s c h le u d e r t .  
Die Kohle n im m t n u n , v o n  d e n  G a s e n  g e t r a g e n ,  a u f  
dem W e g e  du rch  d ie  d re i  E r h i t z e r r o h r e  b, c u n d  d  d ie  
Temperatur d er  G a s e  an u n d  s c h l ä g t  s i c h  in d e m  
Z yklonscheider e n ied e r ,  w ä h r e n d  d a s  G a s  d e n  b ere it s  
beschriebenen W e g  zu m  T r o c k n e r  n im m t .  D a s  u n ter  
dem Zyklon e e in g e b a u t e  Z e l l e n r a d  x t r ä g t  d ie  e r 
hitzte K ohle  au s  u n d  fü h r t  s ie  a u f  d e m  k ü r z e s te n  
W ege den du rch  d e n  K re is  a n g e d e u t e t e n  S c h w e i 
öfen y zu.

Der für  d ie  B e f ö r d e r u n g  d e r  K o h le  d u r c h  d ie  
beiden g e k u p p e l t e n  V o r r ic h t u n g e n  e r fo r d e r l i c h e  
Kraftaufwand b e sc h r ä n k t  s i c h  a u f  d a s  d ie  m it  K o h le  
beladenen G a s e  h in d u r c h s a u g e n d e  G e b l ä s e  l. A u s  
der v o rsteh en d en  B e s c h r e ib u n g  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d ie  
Kohle, w ä h ren d  d ie  F le iz- u n d  T r o c k e n g a s e  in e in e m  
ununterbrochenen S tr o m  d u r c h  d ie  b e id e n  V o r r ic h 
tungen s tröm en , z u n ä c h s t  m it  d e r  u n te r n  T e m p e r a t u r 
stufe der H e iz g a s e  in B e r ü h r u n g  g e b r a c h t  u n d  im  
Gleichstrom g e tr o c k n e t  w ir d .  D ie  K o h le  s c h e id e t  
sich dann aus, w ird  am  P u n k te  d e r  h ö c h s t e n  G a s 
temperatur in d en  H e i z g a s s t r o m  e i n g e l e i t e t  und  
wiederum im G le ic h s t r o m  m it  d e n  G a s e n  a u f  d eren  
Temperatur g e b ra ch t .  A u f  d i e s e  W e i s e  e r z ie l t  m an  
die denkbar b es te  W ä r m e a u s n u t z u n g ,  z u m a l  d a  d ie  
Abgastemperatur bei d e r  T r o c k n u n g  d e r  K o h le  nur  
wenig über d em  T a u p u n k t ,  m i th in  be i  8 0 - 9 0 °  l i e g e n  
kann, w äh ren d  d ie  G a s t e m p e r a t u r  bei d e r  E r h i tz u n g  
etwas über der g e w ü n s c h t e n  K o h l e n t e m p e r a t u r  l i e g e n  
muß.

Eine so lch e  T r o c k e n e in r i c h t u n g  is t  g e g e n w ä r t i g  
tür eine S te in k o h le n s c h w e le r e i  im  B au . D a s  V e r fa h r e n

k o m m t  n a tü r l ic h  a u ch  fü r  a l l e  ä n d e r n  Z w e c k e  in  
F r a g e ,  d e n e n  e in e  K o h l e n t r o c k n u n g  v o r a n g e h t ,  w ie  
s ie  s ich  bei K o k e r e ie n ,  B r ik e t t fa b r ik e n ,  B r e n n s ta u b 
f e u e r u n g e n  u s w .  e r g e b e n .  E s  z e ic h n e t  s ich  a u s  d u rch  
n ie d r ig e  A n l a g e k o s t e n ,  g u t e  W ä r m e w ir t s c h a f t l i c h k e i t ,  
g e r i n g e n  V e r s c h le iß ,  n ie d r ig e n  K r a f tb e d a r f ,  e in f a c h e  
W a r t u n g  u n d  le ic h te  E in s te i lb a r k e i t .  A u f  B r a u n k o h le  
a n g e w a n d t  is t  d as  V e r fa h ren  e in g e h e n d  erp ro b t  
w o r d e n .

Spülgassch welverfahren.

Im f o l g e n d e n  s o l l e n  z u e r s t  d ie  S p ü l g a s s c h w e l -  
v e r fa h r e n  b e r ü c k s i c h t ig t  w e r d e n ,  in d e r e n  E n t w ic k 
lu n g  ü b e r  b e m e r k e n s w e r t e  E r f o l g e  b er ich te t  w e r d e n  
k an n , u m  s o  m e h r ,  a ls  m e h r e r e  A n la g e n  d ie s e r  A rt  
in g r o ß e m  A u s m a ß e  in E n g la n d  err ich te t  w o r d e n  u n d  
m it  t e i lw e i s e  g u t e n  E r g e b n is s e n  in B e tr ie b  g e k o m m e n  
s in d .

M a c l a u r i n - V e r f a h r e n .

D a s  ä l t e s t e  d i e s e r  V e r fa h r e n  is t  d a s  h ie r 1 b e r e it s  
b e s p r o c h e n e  M a c la u r in -V e r fa h r e n .  In e in e m  S c h a c h t 
o f e n  e r z e u g t  m a n  d u r ch  e in e  T e i l v e r b r e n n u n g  d e r  e n t 
b u n d e n e n  G a s e  g e n ü g e n d  W ä r m e  in d er  B e s c h ic k u n g ,  
u m  e in e  S c h w e lu n g  d e r  v o n  o b e n  in g l e i c h e m  M a ß e  
n a c h f a l l e n d e n  S tü c k k o h le  zu b e w ir k e n ,  w ie  d er  
S c h w e lk o k s  u n te n  a u s g e t r a g e n  w ird .  D e r  D u r c h s a tz  
h ä n g t  v o n  d e r  d e m  S c h a c h t  z u g e f ü h r t e n  L u f t m e n g e  
ab, w o b e i  j e d o c h  e n g e  G r e n z e n  e in g e h a l t e n  w e r d e n  
m ü s s e n ,  w e i l  s o n s t  n ich t  n ur  d a s  e n t b u n d e n e  G a s ,  
s o n d e r n  a u ch  g r ö ß e r e  A n te i l e  d e r  f e s t e n  K o h le  v e r 
b r a n n t  w e r d e n  ; m it  ä n d ern  W o r t e n ,  je  m e h r  L u ft  m a n  
d e m  S c h a c h t o f e n  z u fü h r t ,  d e s t o  m e h r  n ä h e r t  s ich  s e in e  
B e t r ie b s w e i s e  d e r  e in e s  n o r m a le n  G a s e r z e u g e r s .

N a c h  A b s c h lu ß  d er  h ier  b e s p r o c h e n e n  V e r s u c h e 2 
s in d  a u f  d e m  D a lm a r n o c k - G a s w e r k  d er  S ta d t  G l a s g o w  
f ü n f  s o l c h e r  S c h a c h t ö f e n  e rr ic h te t  w o r d e n .  S ie  g e 
w in n e n ,  a b g e s e h e n  v o n  d e n  N e b e n e r z e u g n i s s e n ,  in 
e r s t e r  L in ie  e in e n  r a u c h lo s e n ,  le i c h t  e n tz ü n d l ic h e n  
B r e n n s t o f f ,  d e r  in G l a s g o w  u n d  U m g e g e n d  u n te r  d er  
H a n d e l s b e z e i c h n u n g  »k in co le«  a l s  H a u s b r a n d  a b 
g e s e t z t  w ir d ,  j e d o c h  n ich t  d e n  P r e is  e r re ich t ,  m it  d e m  
m a n  a n f a n g s  g e r e c h n e t  h a tte .

J e d e r  O f e n  se t z t  t ä g l i c h  2 0  t S t ü c k k o h le  d u r ch  
u n d  e r z i e l t  g e m ä ß  e in e m  v o n  d er  s t a a t l i c h e n  e n g 
l i s c h e n  B r e n n s t o f f - F o r s c h u n g s a n s t a l t  d u r c h g e f ü h r t e n  
L e i s t u n g s v e r s u c h 3 f o l g e n d e  au f  d ie  D u r c h s a tz k o h le  
b e z o g e n e  A u s b e u t e :

%
S c h w e lk o k s  61,61 G a s .  . . 938 m 3 je t Kohle
U r t e e r ..................................8,09 G asheizw ert . 2074 kcal m 3
G a s le i c h tö l ........................ 0,68
A m m onium sulfat . . 1,90

D a  d e r  v e r h ä l t n i s m ä ß ig  n ie d r i g e  H e i z w e r t  d e s  G a s e s  
e in e  Z u m is c h u n g  z u m  S t a d t g a s  a u s s c h l ie ß t ,  d ie n t  e s  
zu r  B e h e iz u n g  d er  s e n k r e c h t e n  K a m m e r ö f e n  d e s  
G a s w e r k e s ,  w o z u  e s  s ich  g u t  e ig n e t .

N a c h  d e n  A n g a b e n  v o n  K e r s h a w 4 h a t  d ie  A n la g e  
in s g e s a m t  9 7 0 7 9 5  M h g e k o s t e t .  D ie  W ir t s c h a f t l i c h 
k e it  g e h t  a u s  d er  n a c h s t e h e n d e n  A u f s t e l l u n g  h e r v o r ,  
d ie  d e n  G e s c h ä f t s b e r i c h t e n  d e s  G a s w e r k e s  d er  S tad t  
G l a s g o w  e n t n o m m e n  w o r d e n  ist.

1 G lückauf 1919, S. 526.
- G lückau f 1924, S . 959.
3 R ep o rt of T est by  the  D irec to r of Fuel R esearch  on th e  M aclaurin  

p lan t, H . M. S tat. O ffice, L ondon  W . C. 2.
1 C om bustion  1928, S. 308.
5 A lle M ünzw erte  s in d  zu 1 £  =  20,40 M  u m g erech n et w o rd en .
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G e w i n n -  u n d  V e r  1 u s t r  e c h n u n g f ü r  d a s  a m  3 1 . M a i  1927 e n d e n d e  G e s c h ä f t s j a h r .

Ausgaben Einnahmen
I r h  97 2 7 6  461 2 0 4 6  t  Schwelkoksverkauf ( 3 7  M \ ) . . 7 6  0 3 2

0 2 1 4  t  Kohle (rd. 2 7  M i ) ................... 276 4 Q 4 2 1 064 n ü  G a s 1 ( 0 ,9 2 4  Pf./nü) . . . 8 7  108

i •  .............................................  29 667 815 t Urteer (119 ,40 . M i t ) ............... 97 325
In s ta n d h a ltu n g ........................................... 2133  t Schwelkoksbestand (8,76 . /¿ / t ) . 18 691
Kapita^chenst ( 6 , 8 %  von 9 7 0 7 9 5  . « ) .  6 6  3 6 3  Überschuß als Gew inn ( 1 3 , 3 5 % )  ■ ■ 1 4 9  0 2 3

zus. 428 179 zu s- 428 179

G e w i n n -  u n d  Ve r  1 u s t  r  e c h  n u n g f ü r  d a s  a m  3 1 . M a i  1 9 2 8  e n d e n d e  G e s c h ä f t s j a h r .

Ausgaben J i  Einnahmen J t
13482 t Kohle (18 49 «  t) . 249 275 7048 t Schwelkoksverkauf (21,38 J(lt)  . 153 941
Löhne 64027 2133 t Schwelkoksselbstverbrauch
In s ta n d h a ltu n g ............................................  46 534 ( \ l ,2 2 J ( l i)  . . . . • • • • • • • •
Steuern . . .............................................  44 713 11692450 m 3 G a s 1 (1,17 Pt. m 3) . . . 136619
Kapitaldienst (7,2 % von 9 7 0 7 9 5 ^ )  . 69 631 1 0 4 9 1 Urteer (89,09 J flt)  . . . . . .  93 545

 TTTTsn 258 t Kohlenbestand (17,81 JU i) . . . 4 605
zus- 4/4 18U Überschuß als G ew inn (5 ,0 2 %) . . . 48 781

zus. 474 180
1 Die G asb ew ertu n g  un d  -V errechnung erfo lg te auf G rund der in G asform  ab g eg eb en e n  W ärm em engen , d ie für 1 th e rm  =  100000 B .T. U. =  

800000 kcal/m» im e rs ten  G eschäftsjah r mit l ,5 d  =  rd . 12 Pf. und im zw eiten  m it 2 d  =  rd . 16 Pf. v e rg ü te t w urden

W ie  a l le  W ir t sc h a f t l ic h k e i t sb e r e c h n u n g e n ,  die s ich  E in  V e r g le ic h  d er  Z a h le n  a u f  d e r  E innahm eseite
a u f  e in e n  D a u e r b e tr ie b  d ie s e s  ju n g e n  In d u str ie zw e ig e s  b e id er  B e tr ie b s ja h r e  lä ß t  e r k e n n e n ,  d a ß  man zwar
s tü tz e n ,  is t  a uch  d ie  o b e n s t e h e n d e ,  d ie ,  w ie  erw äh n t ,  v o n  e in e r  w e s e n t l i c h  b i l l i g e m  D u r c h s a tz k o h le  aus-
d e m  G e s c h ä f t s b e r ic h t  d e s  G a s w e r k e s  von  G la s g o w  g e g a n g e n ,  d a fü r  aber  a u c h  d e n  V e r k a u fsp r e is  für
e n t n o m m e n  w u r d e ,  s e h r  b e m e r k e n s w e r t  und lehrreich. d e n  S c h w e lk o k s  b e tr ä c h t l ic h  zu  s e n k e n  g ezw u n g en
A ls  u n g ü n s t i g  fü r  s ie  m uß  v o r a u sg e s c h ic k t  w erden , g e w e s e n  is t ,  u m  d a s  A b s a t z g e b i e t  zu  e rw e ite rn .  Zur
d a ß  e in e  in e in en  ä n d ern  B etr ieb  e in g esch a lte te  D e c k u n g  d er  K o s te n  fü r  d ie  im  z w e i t e n  Betriebsjahr
S c h w e le r e i  in ihrer  W ir t sc h a f t l ic h k e i t  von  den Ver- d u r c h g e s e t z t e  K o h le  m ü ß t e  s i c h  d e r  S ch w elk ok sp re is
r e c h n u n g s p r e i s e n  a b h ä n g t ,  d er en  H ö h e  sich in seh r  bei e in er  A u s b e u te  v o n  6 1 ,6 1  0/0 a u f  K o h le n p r e is  plus
w e i t e n  G r e n z e n  re c h tfe r t ig e n  läßt,  ln  d ieser  H insicht  A u s b e u te v e r lu s t  o d e r  1 8 , 4 9  +  7 ,1 0  =  2 5 ,5 9  Ji/i
m ü s s e n  au ch  d ie  o b ig e n  a u f  d e u ts c h e  W ä h ru n g  un d  s t e l l e n ,  w ä h r e n d  d e r  V e r k a u fs p r e i s  in W irklichkeit
m e t r is c h e  M a ß e in h e i te n  u m g e r e c h n e te n  und leicht nur 2 1 ,3 8  M /i  b e t r a g e n  hat.
a b g e r u n d e te n  W e r te  e in g e s c h ä tz t  w erd e n .  D e r  h o h e  G e w in n  d e s  e r s t e n  B e tr ie b s ja h r e s  be-

A u f  d er  A u s g a b e n s e i t e  d e s  ers ten  G esc h ä fts ja h r es  ru h te  v o r  a l l e m  a u f  d e n  h o h e n  T e e r e in n a h m e n ,  die

e r s c h e in e n  k e in e  S teu ern ,  w e i l  m an die  A n lage  n och  VOn, r d ' l 2 M  a u f  8 ’9 0  *  Je 1 9 0  kS im  z w e i t e " Jahre
als V e r su c h sb e tr ie b  a n g e s e h e n  hat, und anderseits sa n k en .  D a s  i s t  e in e  d u r c h  d fe  U b e r e r z e u g u n g  an Erdöl
k ann  m a n  d e n  B r e n n s to f fa u s g a b e n  entnehm en, daß  » jery o r g e ru fen e  E r s c h e i n u n g  d ie  s i c h  a uch  auf dem

e in e  s e h r  h o c h w e r t ig e  D u r c h sa tz k o h le  g e sc h w e lt  d e “ t s J en  . S°  e. ^  ! aK  a u sg e w ir k t  hat,
w o r d e n  ist, d ie  e in en  h o h e n  S ch w e lk o k sp re is  zur d a d  d ‘e W ir t s c h a f t l i c h k e i t  s ä m t l i c h e r  Schw elereien
B e d in g u n g  m ach t .  T r o tz  d e s  K apita lre ichtum s, d e ssen  dadurc,h1 e r n s t l l '̂h ln F r a g e g e s t e l l t  u n d  ihre W eiter
s ich  d ie  e n g l i s c h e  In d u str ie  er freu t ,  muß der für den e n t w ‘c k l“ n g  n a t u r g e m ä ß  stark  b e h in d e r t  w o r d e n  ist.
K a p i ta ld ie n s t  a n g e r e c h n e te  Satz  v on  6 ,8  o/0 als  w eita u s  x Ei,n Ü£;w in n  w !!rd e  1141 z w e i t e n  G e s c h ä f t s ja h r  nur 
zu n ie d r ig  a n g e s e h e n  w e r d e n .  au t  G r u n d  v o n  V e r r e c h n u n g s p r e i s e n  erz ie lt ,  denn

w e n n  m an  d e n  im  e r s t e n  J a h r e  e in g e s e t z t e n  Gaspreis  
D a  d er  S c h w e lk o k s  in d en  H a u sh a ltu n g e n  von  n ich t  e r h ö h t  h ä tte ,  w ü r d e  s ic h  d e r  Ü b erschu ß  um

G l a s g o w  n ich t  d ie  e rw a r te te  A u fn a h m e  fand, w u rde  2 8 7 6 3  Jt, a ls o  u m  m e h r  a l s  d ie  H ä l f t e  verringert
im e r s t e n  G e s c h ä f t s j a h r  n ich t e in m al die  H älfte  der h a b en ,  u n d  d a  d e r  u n v e r k ä u f l i c h e  S c h w e lk o k s  des
e r z e u g te n  M e n g e  a b g e s e t z t ,  u n d  s o  blieben 213 3  t au f  e r s t e n  B e tr ie b s ja h r e s  m it  e in e r  N a c h v e r r e c h n u n g  auf
L a ger ,  d ie  v o r s i c h t ig e r w e i s e  mit nur 8 ,7 6  Jt/t ein.- d er  E in n a h m e s e i t e  d e s  z w e i t e n  G e s c h ä f t s ja h r e s  in
g e s e t z t  w o r d e n  s in d .  D ie s e r  K o k s  zersp ra n g  nämlich H ö h e  v o n  3 6 6 8 9  M  e r s c h e in t ,  s in d  h ier  G e w in n e  vor
in d en  F e u e r u n g e n ,  un d  m an g la u b te  zunächst ,  g e s p i e g e l t ,  d ie  d a s  G a s w e r k  a l s  V e r lu s t e  zu tragen  hat.
fü i d ie s e  E r s c h e in u n g  e in e  p lö tz l ic h e  D am p fen tw ick -  A u s  d e n  a n g e f ü h r t e n  W irtsch a ft l ic h k e i tsb e r ich ten
lu n g  d e s  im K o k s  e n th a l te n e n  W a ss e r s  verantw ort-  k an n  m an  a b le i te n ,  d a ß  d a s  M a c la u r in -V e r fa h r e n  nicht
l ieh  m a c h e n  zu  m ü s s e n .  D a  aber auch trocken a ls  e in  V e r e d lu n g s v e r f a h r e n  a n z u s p r e c h e n ,  sondern
g e k ü h l t e r  K o k s  d a s  g l e i c h e  V erh a lten  ze igte ,  sah man an g a n z  b e s t im m te  u n d  d a z u  te u r e  A u sg a n g sk o h le n
sich  g e n ö t i g t ,  e in e  a n d e r e  D u r c h sa tz k o h le  zu w ä h len  g e b u n d e n  ist. S e in e  A n w e n d b a r k e i t  e r le id e t  eine
u n d  d e n  a u f  L ag er  g e n o m m e n e n  S ch w elk o k s  im w e i t e r e  u n d  w e s e n t l i c h e  E in s c h r ä n k u n g  dadurch , daß
e ig e n e n  B e t n e b e  zu v e r w e r te n .  Er w u rd e  im zw eiten  g l e i c h z e i t ig  e in e  A b s a t z m ö g l i c h k e i t  fü r  d a s  erzeugte

o ? n aa ZUm ^  V° n 8 ,7 6  + - 1 7 ’2 2  S c h w a c h g a s  v o r h a n d e n  s e in  m u ß ,  d a s  a u f  d em  Gas-
2 5 ,9 8  M /t  ü b e r n o m m e n  a ls o  zu e in em  Preise , der  w e r k  G l a s g o w  zu r  B e h e i z u n g  se n k r e c h t e r  Kammer-

le u s g a en  , ur ie Umgangs o h le  im ersten  ö f e n  d ien t .  D ie  W ir t s c h a f t l i c h k e i t s b e r e c h n u n g e n  sind
B e tr ie b s ja h r e  bei w e i t e m  n ich t deck te  und der außer- a u ch  in s o fe r n  u n g e n a u ,  a ls  d ie  G e w in n e  für das
d e m  b e tr ä c h t l ic h  üb er  d e m  im zw e iten  Betriebsjahr A m m o n i u m s u l f a t  s o w i e  fü r  d a s  L e ic h tö l  nicht be-
fu r  d e n  S c h w e lk o k s i  e r z ie l t e r -V e r k a u fs p r e is  lag ;  sch on  s o n d e r s  a n g e f ü h r t ,  s o n d e r n  in d e n  fü r  d en  Teer  an-
h ierb e i  z e ig t  s ich  d e u t l ich  d ie  W il lk ü r ,  mit der m an g e r e c h n e t e n  E in n a h m e n  b e r e i t s  e n th a l te n  sind. Da
bei d e n  m e is te n  V e r r e c h n u n g sp r e is e n  verfahren ist. d u rch  w ir d  z w a r  d a s  E n d e r g e b n i s  n ich t  beeinflußt,

%



19. Oktober 1929 G l ü c k a u f 1445

jedoch fa l len  d a b e i  d ie  a u f  d ie  T o n n e  T e e r  z u r ü c k 
gerechneten E in n a h m e n  e t w a s  zu  h o c h  a u s .

Maclaurin s i e h t  d a s  H e i l  s e i n e s  V e r fa h r e n s  im m e r  
noch im U rteer  u n d  is t  g e g e n w ä r t i g  d a m it  b e s c h ä f t ig t ,  
geeignete A u f a r b e i t u n g s v e r f a h r e n  fü r  d e n  T e e r  zu 
entwickeln, um  s ich  d u r ch  A n g l i e d e r u n g  e in e r  s o l c h e n  
Anlage vo n  d e n  T e e r m a r k t p r e i s e n  u n a b h ä n g i g  zu 
machen, w o b e i  er  b e s o n d e r s  a u f  h o h e  E in n a h m e n  fü r  
die säuern Ö lfr a k t io n e n  d e s  T e e r s ,  d ie  s o g e n a n n t e n  
U rteerphenole, h o f f t .

B u s s e y - V e r f a h r e n .
D ieses  V er fa h r en  s t im m t  m i t  d e m  v o n  M a c la u r in  

in den O r u n d z ü g e n  ü b ere in ,  j e d o c h  s o l l e n  ih m  h in 
sichtlich d er  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  D u r c h s a t z k o h le  
weniger e n g e  G r e n z e n  g e z o g e n  se in .  D a s  in A m er ik a  
entwickelte V e r fa h r e n  a r b e it e t  g e m ä ß  d e n  in d en  

■n Abb. 3 und 4 w i e d e r g e g e b e n e n  S c h n it te n  m it  e in e m  
Schachtofen, d e s s e n  H ö h e  v o m  E r d b o d e n  b is  zum  
obern S ch a ch ten d e  1 4 ,3  m b e tr ä g t .  D e r  e ig e n t l i c h e

Abb. 3 und 4. Schachtschw eiofen  von B ussey  
in zwei senkrecht zueinander g e leg ten  Schnitten.

■

S c h w e i s c h a c h t  b e s t e h t  a u s  d ic k e m , m i t  e in e m  B l e c h 
m a n te l  u m k le id e t e m  M a u e r w e r k ,  d e s s e n  l ich te  W e i t e  
s ich  u n te n  a u f  28Ü 0 x  8 6 0  m m  u n d  o b e n  a u f  
7 6 0 x 6 1 0  m m  b e lä u f t ,  s o  d a ß  s ic h  d er  S c h a c h t  s e h r  
s tark , a b e r  e b e n m ä ß i g  n a ch  o b e n  v e r jü n g t .  D ie  b e id e n  
e r s t m a l ig  in A m e r ik a  e r b a u te n  B u s s e y - Ö f e n  e n t 
s p r e c h e n  d e n  g e n a n n t e n  A b m e s s u n g e n ,  w ä h r e n d  d ie  
in E n g la n d  e r r ic h te te n  Ö fe n  n a c h  d e n  A n g a b e n  v o n  
C r o n s h a w 1 b e i  g le i c h e r  V e r j ü n g u n g  e in e  r u n d e  
F o r m  h a b e n .

G e m ä ß  d e n  A bb. 3  u n d  4 b e s t e h t  e in  s o l c h e r  O f e n  
a u s  d e m  B e to n u n te r b a u  a, a u f  d e m  d er  S c h a c h t  b ru h t.  
D e s s e n  M a u e r w e r k  r e ic h t  n ic h t  b is  an  d a s  E n d e  d e s  
o b e n  a b g e s c h l o s s e n e n ,  d e n  G a s s a m m e lr a u m  c b i l d e n 
d e n  E i s e n m a n t e l s  h in a u f  u n d  tr ä g t  d e n  e i s e r n e n  F ü l l 
tr ich ter  d, d er  a u s  d e m  a ls  S c h le u s e  a u s g e b i ld e t e n  
Z w i s c h e n b e h ä l t e r  e b e sc h ic k t  w ir d .  Ü ber d ie s e m  
b e f in d e t  s i c h  d er  F ü l l tr ic h te r  / ,  d er  v o n  d e m  d ie  g a n z e .  
O f e n g r u p p e  v e r b in d e n d e n  F ö r d e r b a n d  g  b e k o h l t  w ir d .  
D ie  b e id e n  K o h le n b e h ä l t e r  e u n d  /  s in d  n a c h  u n te n  
v e r jü n g t ,  u n d  ihr B o d e n v e r s c h lu ß  b e s t e h t  a u s  je  e in e m  
a u f  d e r  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  Z u g s t a n g e  h b e f e s t ig t e n  
K e g e l v e n t i l ,  d ie  s o  a n g e o r d n e t  s in d ,  d a ß  im m e r  nur  
e in er  d er  b e id e n  B o d e n a u s lä s s e  g e ö f f n e t  u n d  der  
a n d e r e  g e s c h l o s s e n  i s t  u n d  d a h e r  w ä h r e n d  d er  
m e c h a n i s c h  b e tä t ig te n  B e s c h ic k u n g  w e d e r  L u ft  in d e n  
O f e n  e in t r e te n ,  n o c h  G a s  d a r a u s  e n t w e ic h e n  k a n n .  
D ie  G a s e  e n t s t r ö m e n  d e m  O f e n  o b e n  d u r c h  d ie  
s c h r ä g e n  Ö f f n u n g e n  i an  d e n  b e id e n  L ä n g s s e i t e n  d e s  
S c h a c h te s ,  u n d  z w a r  is t  e in e  E in s t e l l u n g  d e r  A b 
s a u g u n g  d u r c h  d ie  P la t t e n  k v o r g e s e h e n ,  d e r e n  E n t 
f e r n u n g  v o n  d e n  Ö f f n u n g e n  i s ich  d u rch  d ie  B e t ä t i 
g u n g  d e r  m it  H a n d r a d  v e r s e h e n e n  S p in d e ln  l m it  
H i l f e  d e r  Ü b e r s e t z u n g s v o r g e l e g e  in  v e r ä n d e r n  läß t ,  
w ä h r e n d  d ie  an  d e n  S c h m a ls e i t e n  a n g e b r a c h te n  Ö f f 
n u n g e n  n d u r c h  D e c k e l  v e r s c h l o s s e n  s in d  u n d  d e n  
S c h a c h t  n ö t i g e n f a l l s  z u g ä n g l i c h  m a c h e n .  U n te n  is t  
d er  S c h a c h t  d u r c h  d e n  g e w ö l b t e n ,  in n e n  m it  W a s s e r  
g e k ü h l t e n  R o s t  o v e r s c h l o s s e n ,  d er  d u r c h  d ie  
S c h n e c k e n v o r g e l e g e  p m it  H i l f e  d e r  W e l l e  q h in -  un d  
h e r b e w e g t  w ir d ,  w o b e i  d e r  K o k s  b a ld  an  d e r  e in e n ,  
bald  an  d e r  ä n d e r n  S e i t e  d e s  R o s t e s  in d e n  t r i c h t e r 
f ö r m ig e n  B e h ä l t e r  r fä l l t .  N a c h d e m  er  d a r in  m it  
D a m p f  a b g e l ö s c h t  w o r d e n  is t ,  g l e i t e t  er  in d e n  d a r 
u n ter  b e f i n d l i c h e n  S c h le u s e n b e h ä l t e r  s ,  in  d e m  er  v o l l 
s t ä n d ig  a b g e l ö s c h t  w ir d  u n d  a u s  d e m  er  a u f  d a s  
F ö r d e r b a n d  t g e l a n g t .  D ie  S c h le u s e n e in r i c h t u n g  bei  
d en  K o k s b e h ä l t e r n  e n t s p r ic h t  d e r  fü r  d ie  K o h l e n 
b e s c h ic k u n g  d e s  O f e n s  g e t r o f f e n e n  u n d  b e s t e h t  a u s  
d er  a u f -  u n d  n i e d e r g e h e n d e n ,  m it  V e n t i l k e g e ln  v e r 
s e h e n e n  S p in d e l  u. Zu e r w ä h n e n  b le ib t  n o c h ,  d a ß  d er  
Ü b e r g a n g  z w is c h e n  R o s t  u n d  u n te r e r  S c h a c h tk a n te  
d u rc h  d e n  v o n  W a s s e r  d u r c h s t r ö m te n  K ü h lr a h m e n  w 
g e b i l d e t  w ir d .

D ie  B e t r i e b s w e i s e  d i e s e s  O f e n s  w e ic h t  v o n  d e r  
b e im  M a c la u r in -V e r fa h r e n  ü b l ic h e n  in s o f e r n  ab, a ls  
n ich t  d a s  in d e r  B e s c h ic k u n g  e n t b u n d e n e  G a s  e in e r  
T e i lv e r b r e n n u n g  u n t e r w o r f e n  u n d  a l s  H e iz m i t t e l  
h e r a n g e z o g e n ,  s o n d e r n  e in e  b e s t im m t e  M e n g e  v o n  
G a s ,  L u f t  u n d  D a m p f  d u r c h  d e n  R o s t  o v o n  u n te n  in 
d e n  O f e n  g e b l a s e n  w ir d ,  s o  d a ß  d ie  V e r b r e n n u n g s 
z o n e  m it  d e m  u n te r n  R a n d e  d e s  S c h a c h t e s  b e g in n t ,  
w o b e i  d ie  V e r b r e n n u n g s g a s e  d u r c h  d ie  B e s c h ic k u n g  
nach  o b e n  s t e ig e n  u n d  d ie  S c h w e l u n g  d e r  K o h le  
h e r b e i f ü h r e n .

1 E n g g . 1929, S. 409.
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Z a h le n m ä ß ig e  E r g e b n is s e  d e s  V erfah ren s  w e r d e n  
l i ier n ich t  a n g e fü h r t ,  w e i l  d ie  Z u sa m m e n se tz u n g  d er  
D u r c h s a t z k o h le  n ir g e n d s  a n g e g e b e n  is t  und sich  d ie  
A u s b e u t e w e r t e  o h n e  d e ren  K en n tn is  n icht  e in sch ä tzen  
la s s e n .  D ie  G a s a u s b e u t e  b e w e g t  s ich  zw isch en  5 7 0  
u n d  8 5 0  m 3 je  t K o h le .  D ie  Z u sa m m e n se tz u n g  d e s  
G a s e s  e n t s p r ic h t  f o l g e n d e n  W e r te n :

K o h len säu re ................................
S a u ers to f f ....................................
Schwere Kohlenwasserstoffe
K o h le n o x y d ................................
W a s s e r s t o f f ................................
M e t h a n .........................................
S t i c k s t o f f ....................................
H e i z w e r t ......................kcal/m3

Probe 1 Probe 2
Vol.-o/o Vol.-°/o

11,90 12,40
2,70 5,17
1,15 2,70
9,20 8,50

21,85 36,14
10,10 18,20
43,10 16,83
2110 3460

D ie  B a u k o s te n  e in e r  b e tr ie b s fe r t ig e n  Anlage  
w e r d e n  zu 2 0 4 0  M  ( 1 0 0  £ )  j e  t T a g e s d u r c h s a t z  ver
a n s c h la g t ,  m ith in  w ü r d e  e in e  t ä g l i c h  5 0 0  t Kohle 
d u r c h s e t z e n d e  A n la g e  1 ,0 2  M il l .  M  k o s t e n .  D ie  Ver
a r b e i t u n g s k o s t e n  s o l l e n  s ich  bei e in e r  A n la g e  dieser 
G r ö ß e  a u f  3 ,5 0  M  j e  t d u r c h g e s e t z t e r  K o h le  stellen  
un d  s ich  bei d o p p e l t e m  D u r c h s a tz  a u f  3 J g /t  
r in g e rn .

ver-

E in e  s o l c h e  a u s  1 4  S c h a c h t ö f e n  bestehende  
S c h w e la n la g e  is t  zu G l e n b o i g  bei G l a s g o w  in Schott
land  e r r ic h te t  u n d  M it te  d e s  J a h r e s  1 9 2 9  in Betrieb 
g e s e t z t  w o r d e n .  B ei e in e m  T a g e s d u r c h s a t z  von 500 t 
K o h le  r e c h n e t  m an  m it  e in e m  jä h r l ic h e n  Reingewinn  
v o n  1 ,2  M il l .  M, a l s o  m it  m e h r ,  a ls  d en  Baukosten  
d er  A n la g e  e n ts p r ic h t .  D ie s e r  B e t r a g  is t  je d o ch  nicht

\

- -

Abb. 5. Gruppe von 14 Bussey-Schachtschwelöfen zu G len bo ig  in Schottland.

e in m a l  zu e in e m  B ruch te i l  erreichbar, und man w ird  
zur B e u r te i lu n g  d er  W ir t sc h a f t l ic h k e i t  am besten d ie  
o b e n  fü r  d a s  M ac la u r in -V er fa h ren  an gefü h rten  
Z a h le n w e r te  h e r a n z ie h e n ,  zu m al da  ja beide V erfahren  
in d er  B au- u n d  B e tr ie b s w e is e  fa s t  v o l l s tä n d ig  m i t 
e in a n d e r  ü b e r e in s t im m e n .  In d er  in Abb. 5 w ie d e r 
g e g e b e n e n  A n s ic h t  d er  S c h w e le r e i  kurz vor der  
In b e tr ieb n a h m e  e rk en n t  m an  im ob ern  T eil das d ie  
B e s c h ic k u n g s s c h le u s e n  u m g e b e n d e  E isen fach w erk ,  
d a s  o b e n  d a s  K o h le n z u fü h r u n g s b a n d  trägt .  Bei 5 0 0  
bis 6 0 0  t t ä g l ic h e m  K o h le n d u r c h sa tz  so l len  d o rt  
3 0 0 - 4 0 0  t  S c h w e lk o k s ,  6 8  t U r te er  und 4 2 5 0 0 0  m 3 
G a s  e r z e u g t  w e r d e n ,  w o b e i  d a s  G a s  w e g e n  se in es  
n ie d r ig e n  H e i z w e r t e s  a ls  S c h w a c h g a s  anzusprechen  
ist.  E s  w ird  an e in e  n eb en a n  l i e g e n d e  Fabrik f e u e r 
f e s t e r  S te in e  a b g e g e b e n .  D ie  T em p era tu r  am obern  
E n d e  d e s  S c h a c h te s  b e tr ä g t  e tw a  150» ,  w ährend  sie  
n ach  u n te n  a l lm ä h l ic h  a n s t e ig t  un d  in der S c h w e i 
z o n e  4 2 5 »  erre ich t .  E r g e b n is s e  v o n  M e ss u n g e n  der  
T e m p e r a t u r h ö h e  in d er  V e r b r e n n u n g sz o n e  l ieg en  
n ic h t  vor .

B e m e r k e n s w e r t  s in d  d ie  d em  V erfahren nach  
g e s a g t e n  V o r z ü g e ,  d ie  a l l e r d in g s  v o n  b e te i l ig ter  Seite  
s t a m m e n  u n d  s ich  n ich t  n a ch p rü fe n  lassen  D ie  
p h y s ik a l i s c h e  B e s c h a f f e n h e i t  d er  K o h le  so l l  k e in e  
o d e r  d o c h  e in e  n ur  u n te r g e o r d n e t e  R o l le  sp ie len  und  
a uch  a u s  F e in k o h l e  s o l l  s ich  ein  K ok s  erzeu g en  lassen  
d e r  d e m  K o k s o f e n k o k s  in p h y s ik a l i s c h e r  H in s ich t  
eb e n b ü r t ig ,  ihm  je d o c h  a u f  G ru n d  se in er  le ichtern

V erb ren n l ich k e i t  ü b e r le g e n  se i .  W e n n  K e r s h a w 1 
aber  fü r  d a s  V e r fa h r e n  in A n s p r u c h  n im m t,  daß damit 
a uch  a u s  n ich t  b a c k e n d e r  K o h le  e in  f e s te r  Koks 
ei z e u g t  w e r d e n  k ö n n e  u n d  d a ß  d er  S ch w efe lg eh a lt  
d e s  e r z e u g te n  S c h w e lk o k s e s ,  u n a b h ä n g i g  v o n  dem der 
D u r c h s a tz k o h le ,  a u ß e r g e w ö h n l i c h  n ie d r ig  sei ,  so  kann 
m an  d ie s e  B e h a u p tu n g e n  o h n e  B e w e i s f ü h r u n g  nicht 
g e l t e n  la s s e n ,  d e n n  B e s o n d e r h e i t e n ,  d ie  für diese 
M ö g l i c h k e i t e n  s p r ä c h e n ,  l i e g e n  bei d e m  Verfahren 
nich t  vo r .

B e z e ic h n e n d  fü r  d ie  E n t w ic k lu n g  a u f  diesem 
G e b ie te  in E n g la n d  is t  d e r  U m s ta n d ,  d aß  sich zum 
V ertrieb  d e s  V e r fa h r e n s  e in e  G e s e l l s c h a f t  g eb ild e t  und 
E n d e  Juni zur Z e ic h n u n g  e in e s  A k t ie n k a p i ta ls  in Höhe 
v o n  3 0 ,6  M il l .  M  a u f g e f o r d e r t  hat.

B a b c o c k - V e r f a h r e n .
D ie  E n t w ic k lu n g  d e r  S c h w e le r e i  w ird  durch die 

S c h w ie r ig k e i t ,  d e n  S c h w e l k o k s  a l s  H au sb ran d  ein
z u fü h r e n  u n d  a b z u s e t z e n ,  s e h r  g e h e m m t .  Infolge
d e s s e n  is t  m an g e z w u n g e n ,  s o w o h l  bei d em  Ausbau 
u n d  d e m  B etr ie b  d e r  V e r fa h r e n  a l s  a u ch  bei der Wahl 
d er  S c h w e lk o h le  a u f  d e n  A n fa l l  e in e s  möglichst  
s tü c k ig e n  S c h w e l k o k s e s  R ü c k s ic h t  zu  nehm en, wo
durch d ie  B e t r ie b s w ir t s c h a f t l i c h k e i t  h e rab g ese tz t  und 
er A n w e n d u n g s b e r e i c h  d e r  S c h w e le r e i  eingeschränkt  

w ird .  A u s  d ie s e m  G r u n d e  s in d  w ie d e r h o l t  Versuche 
g e m a c h t  w o r d e n ,  e in  g e e i g n e t e s  Schweiverfahren  
in d e n  B r e n n s t o f f w e g  d e r  g r ö ß t e n  Rohkohlen-

1 a. a .O .  S. 411.
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Verbraucher einzuschalten, als w elche die K e s s e l 
häuser elektrischer Kraftwerke obenan stehen. An der 
Lösung dieser A u f g a b e  h a b en  M e r z  und M c L e l l a n 1 
seit Kriegsende in aller Stille auf dem D u n s t o n - K r a f t -  
werk bei Newcastle gearbeitet, ab er  e r s t  E n d e  1 9 2 8

die Versuche a ls  h in r e ic h e n d  a b g e s c h l o s s e n  b e tra ch te t ,  
um damit an d ie  Ö f fe n t l ic h k e i t2 t r e t e n  zu k ö n n e n .  D er  
Bau und Vertrieb d e s  V e r f a h r e n s  is t  d e n  B a b c o c k -  
D a m p fk esse lw erk en  ü b e r tr a g e n  w o r d e n .

Der G a n g  d e s  V e r fa h r e n s  s o l l  z u n ä c h s t  an H a n d  
des in Abb. 6 w i e d e r g e g e b e n e n  U m l a u f s c h e m a s  kurz  
erläutert w erd en .  D ie  ü b l ic h e  K e s s e l k o h l e ,  g e w ö h n 
lich von den g r o b e n  S tü c k e n  b e fr e i t e  F ö r d e r k o h le ,  
wird dem H o c h b e h ä l t e r  /  a u f g e g e b e n ,  a u s  d e m  s ie  
durch den B o d e n a u s la ß  in d e n  m it  e in e r  e i n s t e l l 
baren B e s c h ic k u n g s v o r r ic h tu n g  v e r s e h e n e n  A u f g a b e 
trichter 2  und a us  d ie s e m  a u f  e in e n  in d e m  T r o c k n e r  
und V orw ärm er 3 v e r le g t e n  K e t t e n r o s t  g e l a n g t .  D ie  
beim T rocknen d er  K o h le  e n t w ic k e l t e n  D ä m p f e  e n t 
weichen durch d as  R o h r  4 in s  F r e ie .  E in  im B o d e n  
des T rockners 3 v e r le g te r  S c h r a u b e n f ö r d e r e r  w ir f t  d ie  
Kohle durch e ine  Z e l l e n r a d s c h l e u s e  in d e n  e in en  
stehenden, o b en  u n d  u n te n  v e r j ü n g t e n  Z y l in d e r  
bildenden S c h w e io fe n  5, in d e m  s ie ,  b e e in f lu ß t  d u rch  
die m echanisch  a n g e t r i e b e n e  V e r te i l -  u n d  E in 
ebnungsvorrichtung 6 s t e t s  e in e  g l e i c h m ä ß i g  d ick e  
Lage bildet.  In h a lb er  H ö h e  d e s  O f e n s ,  w o  er  se in e  
größte lichte W e it e  h a t ,  s in d  in e in e r  E b e n e  s e c h s

chelwalzen a n g e o r d n e t ,  a u f  d e n e n  d ie  B e s c h ic k u n g  
fuht. E in P i l g e r s c h r i t t v o r g e l e g e  b e t ä t ig t  h y d r a u l i s c h

1 Glückauf 1926, S. 670.
3 El. Rev. 1928, S. 578.

d ie  W a lz e n ,  s o  d a ß  g r o b e  K o k s s tü c k e  g e b r o c h e n  
w e r d e n  u n d  d er  K o k s  z w i s c h e n  d en  u n te r  d e n  W a lz e n  
a us k e r a m is c h e m  G u t  z u s a m m e n g e b a u t e n ,  o r t f e s t  v e r 
le g t e n  S p ü l g a s v e r t e i l u n g s b r ü c k e n  in d e n  v e r j ü n g t e n  
U n te r te i l  d e s  O f e n s  fä l l t ,  w o  e in  P a a r  B r e c h w a lz e n

d e n  K o k s  s o  w e i t  z e r k le i 
n ert ,  d a ß  er  d u r c h  d ie  d e n  
O f e n  u n te n  a b s c h l i e ß e n d e  
Z e l l e n r a d s c h le u s e  7  s t ö 
r u n g s f r e i  d u r c h g e h t .  D i e s e  
g ib t  ih n  d e m  S c h n e c k e n 
fö r d e r e r  8 auf, in d e n  
W a s s e r  e in g e s p r i t z t  w ir d ,  
s o  d a ß  d e r  K o k s  in a b g e 
lö s c h t e m  Z u s t a n d e  a u f  d e n  
W a n d e r r o s t  9 d e s  D a m p f 
k e s s e l s  10 g e la n g t .  A u f  
d ie s e  W e i s e  i s t  d e r  S c h w e i 
o f e n  in d e n  B r e n n s t o f f w e g  
d e s  K e s s e l h a u s e s  e in g e b a u t ,  
o h n e  d a ß  er  s o n d e r l i c h  v ie l  
P la tz  b e a n s p r u c h t  u n d  d ie  
K o h le  m e h r  a ls  e in m a l  h o c h 
g e f ö r d e r t  z u  w e r d e n  braucht.

Z u r  E r z e u g u n g  d e r  im  
S c h w e i o f e n  a ls  W ä r m e 
tr ä g e r  d i e n e n d e n  S p ü l g a s e  
u n d  zu r  E i n s t e l l u n g  ih r e r  
r ic h t ig e n  T e m p e r a t u r  d ie n t  
d ie  V e r b r e n n u n g s -  u n d  
M i s c h k a m m e r  11, fü r  d ie  
A b b .  6  m e h r e r e ,  d ie  v e r 
s c h i e d e n s t e n  H e i z m ö g l i c h 
k e i t e n  z e i g e n d e n  B r e n n 
s t o f f z u f ü h r u n g e n  a n d e u te t .  
D u r c h  d ie  L e i t u n g  12 w ir d  
d e r  K a m m e r  Ü b e r s c h u ß g a s  
e in e r  a n l i e g e n d e n  K o k e r e i  
z u g e f ü h r t  u n d  in e in e m  
B r e n n e r  v e r b r a n n t ,  s o  d a ß  

die  V e r b r e n n u n g s g a s e  als S p ü lg a s e  d ie n e n .  D ie  A n la g e  
in D u n s t o n  w ir d  a u f  d ie s e  W e i s e  b e tr ie b e n .  E in e  
w e i t e r e  H e i z m ö g l i c h k e i t  b e s t e h t  d a r in ,  d a ß  G e n e r a t o r 
g a s ,  d a s  in d e m  G a s e r z e u g e r  13 e n t w ic k e l t  u n d  in 
d en  S c h e id e r  14 v o n  S ta u b  b e fr e i t  w ir d ,  d u r ch  d ie  
L e itu n g  15 in d ie  K a m m e r  11 g e l a n g t  u n d  b e im  E in 
tr itt  in d i e s e  v e r b r e n n t .  S c h l i e ß l i c h  is t  a u ch  d ie  d u r ch  
d ie  L e i tu n g  16 a n g e d e u t e t e  M ö g l i c h k e i t  g e g e b e n ,  d ie  
S p ü lg a s e  d u rc h  d ie  V e r b r e n n u n g  v o n  B r e n n s ta u b  in  
d er  K a m m e r  11 zu e r z e u g e n .  E r w ä h n t  s e i  n o c h ,  d aß  
d e r  b e im  L ö s c h e n  d e s  K o k s e s  in d e r  F ö r d e r s c h n e c k e  8 
e n t w ic k e l t e  W a s s e r d a m p f  d u rch  d ie  L e i tu n g  17 in  d ie  
M is c h k a m m e r  11 tritt.

D ie  in d e r  B r e n n k a m m e r  11 e n t w ic k e l t e n  u n d  a u f  
d ie  r ic h t ig e  T e m p e r a t u r  a b g e t ö n t e n  S p ü lg a s e  s t e ig e n  
d u rc h  d e n  d ie  K a m m e r  m it  d e m  S c h w e i o f e n  v e r 
b in d e n d e n  a u s g e m a u e r t e n  S c h a c h t  18 h o c h ,  tr e t e n  
d u r ch  d ie  u n te r h a lb  z w i s c h e n  d e n  W a l z e n  d e s  S c h w e i 
o f e n s  g e l a g e r t e n  h o h l e n  V e r b in d u n g s b r ü c k e n  u n d  
d u r c h s t r ö m e n  d a s  d a r a u f  r u h e n d e  B r e n n s t o f f b e t t ,  
d e s s e n  S c h w e l u n g  d a d u r c h  b e w ir k t  w ir d .  D ie  m it  
T e e r d ä m p f e n  b e la d e n e n  u n d  s ta rk  a b g e k ü h l t e n  G a s e  
v e r la s s e n  d e n  S c h w e i o f e n  d u r c h  d ie  L e i tu n g  19 u n d  
s t r ö m e n  d u r ch  d a s  S ta u b f i l t e r  20, u m  d u r c h  d ie  
L e itu n g  21 a b g e s a u g t  u n d  d e r  K ü h l-  u n d  W a s c h 
a n la g e  z u g e f ü h r t  zu  w e r d e n .

I
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Abb. 6. Schem a des Babcock-Spülgasschwelverfahrens.
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D a s  K o k s f i l t e r  20 b e s t e h t  a u s  e in e m  p r ism atisch en  
B le c h k a s te n ,  d e s s e n  B o d e n  v o n  e in em  Stabrost g e 
b i ld e t  w ir d  u n d  e in e  F ü l lu n g  v o n  trock nem  Koks a u f 
n im m t,  der  b e im  D u rc h tre ten  d es  G a s e s  den Staub  
s e h r  w ir k sa m  zu rü ck h alten  soll.  S o b a ld  d ie  K o k so b er 
f lä ch e  m it  S tau b  g e s ä t t ig t  ist, w ird  der aus m eh reren  
T e i le n  b e s t e h e n d e  R o s t  g ek ip p t ,  s o  daß der K oks  
du rch  d ie  T r ic h te r sc h u r r e  2 2  in e in en  darunter  auf-  
g e s te l l t e n  M u ld e n k ip p e r  fällt. D a s  F il terg eh äu se  w ird  
d an n  a u s  d e m  H o c h b e h ä l t e r  23 ern eu t  mit K ok s  
b e sch ic k t .  A u f  d er  g e n a n n te n  A n la g e  hat man kürz
lich e in  z w e i t e s  F ilter in e in e  g le ich la u fen d e  G a s 
le i tu n g  e in g e b a u t ,  um  o h n e  U m g a n g  ste ts  eine F il te 
ru n g  d e s  G a s e s  b e w ir k e n  zu k ö n n en  und um nicht d ie  
E n ts t a u b u n g  d es  G a s e s  durch d ie  E rn eu erun g  d es  
F i l t e r k o k s e s  u n te r b r e c h e n  zu m ü ssen .

D a s  e n tte er te  u n d  g e w a s c h e n e  G as kehrt durch  
die  L e itu n g  24 zurück  un d  w ird  in B rennern, die a u f  
d er  R ü ck se ite  d e s  K e s s e ls  10 in d iesen  e in geb a u t  
s in d ,  zur B e h e iz u n g  v erw e r te t .  D a m it  s ind  der G as-  
u n d  d er  B re n n sto f fk re is la u f  der A n la g e  g e sc h lo s se n ;  
n a c h z u tr a g e n  b le ib t  n o ch ,  daß bei Stillständen der  
S c h ie b e r  in d er  z w is c h e n  d er  R o h g a s le i tu n g  19 un d  
d e m  T r o c k n e r  3 e in g e b a u te n  V e r b in d u n g s le i tu n g  2 5  
g e ö f f n e t  w ir d ,  s o  d a ß  d er  T r o c k n e r  3 und d e ss e n  
S c h o r n s t e in  4 d e n  S c h w e io fe n  en t lü ften .  U m  in 
so l c h e n  Fällen  d ie  B r en n sto f fzu fu h r  zum K esse l  
s i c h e r z u s te l le n ,  h a t  m an  durch  d ie  Schurre 26 e ine  
u n m itte lb a re ,  d en  S c h w e io fe n  u m g e h e n d e  V erb in d u n g  
z w is c h e n  d e m  B r e n n s to f fh o c h b e h ä l t e r  1 und d em  
W a n d e r r o s t  9  h e r g e s t e l l t .  D ie  u n ter  d iesem  e in 
g e b a u te  V o r r ic h tu n g  2 7  d ien t  zur M a h lu n g  und a n 
s c h l ie ß e n d e n  S a u g lu f ta b fö r d e r u n g  von  A sch e  un d  
S ch la ck e .

D e r  W a n d e r r o s t  9  w ir d  m it U n te rw in d  betrieben,  
d en  d er  V e n t i la to r  28 a n s a u g t  u nd  durch den W ä r m e 
a u s t a u s c h e r  2 9  s o w ie  d en  K anal 30 unter  den R o s t  
drückt. D ie  Luft d u rch s trö m t  den  zw isch en  den  
A b g a s r o h r e n  d e s  W ä r m e a u s ta u s c h e r s  2 9  geb ild e ten  
R au m , u n d  zw a r  auf d o p p e l t e m ,  durch eine in der  
M itte  e in g e b a u t e  w a a g r e c h te  T r e n n w a n d  gesch a fftem  
W e g e .  D ie  d en  K e s se l  v er la s sen d e n  A b g a se  w e r d e n  
du rch  d ie  R o h r e  d e s  W ä r m e a u s ta u s c h e r s  2 9  hindurch  
m it  H i l f e  d e s  V e n t i la to r s  31 a b g e s a u g t  und durch den  
S c h o r n s t e in  32  ins  F r e ie  g e b la s e n .

E in en  T e i l  d er  im K e s se l  10 en tw ick e lten  V er 
b r e n n u n g s g a s e  s a u g t  d er  V en ti la to r  33 durch den A n 
sc h lu ß  34, e h e  d ie  G a s e  in den  W ä r m ea u s ta u sc h er  2 9  
g e l a n g e n  k ö n n e n .  D ie s e r  G a s s t r o m  w ird  durch d ie  
L e itu n g  35  v o n  o b e n  in d en  K o h le n tro ck n er  3 g e 
drückt, in d e m  er d ie  au f  d e m  W a n d er ro s t  l ie g e n d e  
K o h le  d u rch sp ü lt ,  u m , m it  W a s s e r d a m p f  be laden ,  
durch  d en  T r o c k n e r s c h o r n s t e in  4 zu en tw eich en . D ie  
T e m p e r a t u r r e g lu n g  d ie s e s  G a s s tr o m e s  erfolgt durch  
d ie  m it  D r o s s e l k la p p e n  v e r s e h e n e  R o h rverb in d u n g  36, 
die  es  e r m ö g l ic h t ,  e in en  e in s te l lb aren  Anteil gekühlter  
A b g a s e  o b e n  a u s  d e m  W ä r m e a u s ta u s c h e r  2 9  g le ic h 
z e i t ig  a n z u s a u g e n ,  w o d u r c h  m an  ein zur K o h len 
tr o c k n u n g  au f  d ie  r ic h t ig e  T em p era tu r  ab g e tö n te s  
G a s g e m is c h  erhält .

D e r  im K e s se l  10 e r z e u g te  überh itzte  D a m p f  w ird  
den  T u r b in e n  d e s  K r a f tw e r k e s  durch die  Leitung 37 
z u g e fü h r t ,  u n d  ein  T e i l  d es  A u sp u ffd a m p fe s  kehrt  
du rch  d ie  L e i tu n g  38  zurück , um  in den die  B re n n 
k a m m e r  11 m it  d e m  S c h w e io f e n  5 verb in d end en  Spül-  
g a s k a n a l  18 e in z u tr e te n  und  die  T e m p e r a tu r r e g lu n g

d e r  S p ü lg a s e  zu e r le ic h te r n .  D u r c h  d ie  L e itu ng  39 
w ir d  d e m  K e s se l  1 0  S a t t d a m p f  e n t z o g e n ,  der zur 
L e ic h tö ld e s t i l l a t io n ,  zu m  B e tr ie b e  d e s  G a s e r z e u g e r s  13 
u n d  als W ä r m e q u e l le  in d er  N e b e n g e w in n u n g s a n la g e

Abb. 7. Kohlentrockner des Babcock-Verfahrens geöffnet.

d ien t .  E ine  m it  V en t i l  v e r s e h e n e  R ohrverb indung  
er la u b t ,  d e n  S p ü lg a s e n  im  K an al 18 S a t td a m p f  zu
zu fü h ren ,  w e n n  b e im  A n fa h r e n  o d e r  b e i  Stillständen  
kein  A u s p u f f d a m p f  zur V e r f ü g u n g  s t e h t .  A u f  Anlagen, 
d ie  s t ä n d ig  e in e n  G a s e r z e u g e r  (13)  betre iben , wird 
d ie s e r  e b e n f a l l s  v o n  d e m  K o h l e n h o c h b e h ä l t e r  1 durch 
d ie  S ch u rre  40 n a c h  B e d a r f  m it  B r e n n s t o f f  beschickt.

D a  k e in e  Z e ic h n u n g e n ,  s o n d e r n  nur Lichtbilder 
zur V e r f ü g u n g  g e s t e l l t  w e r d e n  k o n n te n ,  w e rd en  die 
E in z e lv o r r ic h tu n g e n ,  s o w e i t  es  s i c h  u m  b em erkens
w e r te  N e u e r u n g e n  h a n d e lt ,  an H a n d  der  Abb. 7-11  
kurz  er lä u te r t .  Abb. 7  z e ig t  d e n  K o h le n tr o c k n e r  3 in 
A bb . 6  m it  t e i lw e i s e  e n t f e r n te m  D e c k e l  u n d  läßt den 
a ls  T r o c k e n b a n d  v e r w a n d t e n  n o r m a le n  K ettenrost  a 
er k en n e n .  R e c h ts  is t  d er  v e r j ü n g t e  U n te r te i l  b des 
K o h le n v o r r a t s b e h ä l t e r s  s ich tb a r ,  d e s s e n  mit Ver
sc h lu ß  v e r s e h e n e s  M u n d s t ü c k  in d e n  F ü ll tr ich ter  des 
T r o c k n e r s  m ü n d e t .  M it  d er  K o h l e n f ü l lu n g  schließt  
d er  T r ic h te r  g l e i c h z e i t i g  d e n  T r o c k n e r  g e g e n  die 
A u ß e n lu f t  ab. U n m it t e lb a r  v o r  ih m  l i e g t  ein Ab
stre ich er ,  d er  d ie  D ic k e  d e r  K o h le n s c h ic h t  au f  dem

Abb. 8. Oberteil des Sch w eio fen s  und Wärterstand.

W a n d e r r o s t  b e s t im m t  u n d  d u rc h  H a n d r a d  n eb st  Zahn- 
s t a n g e n ü b e r t r a g u n g  c e i n g e s t e l l t  w e r d e n  kann. Der 
g a n z  l in k s  b e f in d l i c h e  G a s e in tr i t t  zu m  T rockner  ist 
n ich t  m it  a u f  d a s  B ild  g e k o m m e n ,  w o h l  aber  bei dem 
z w e i t e n  T r o c k n e r  d a s  Z i f f e r b la t t  d e s  m it  dem  Gas- 
e in tr it t  v e r b u n d e n e n  T h e r m o m e t e r s .  D ie  durch  Kohle
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und R ost s t r ö m e n d e n  m it  W a s s e r d a m p f  b e la d e n e n  
Gase treten u n te n  s e i t l i c h  a u s  d e m  T r o c k n e r g e h ä u s e  
aus und w e r d e n  d u rch  d a s  r e c h t e c k ig e  R o h r  d  zu m  
Schornstein g e fü h r t .

Abb. 8  z e ig t  o b e n  d ie  m it  W ä r m e s c h u t z m a s s e  und  
Maschendraht u m g e b e n e n  F ö r d e r s c h n e c k e n  a, d ie  den

Abb. 9. Mittelteil des S ch w eio fen s  mit den W alzenantrieben.

Unterteil der T r o c k n e r  b i ld en .  R e c h ts  b e f in d e t  s ich  
ein S c h w e io fe n ,  an d e s s e n  n a c h  o b e n  v e r jü n g t e m  
Oberteil b z w is c h e n  F ö r d e r s c h n e c k e  u n d  O f e n e in l a ß  
die m echanisch  a n g e tr i e b e n e  Z e l l e n r a d s c h le u s e  e in e  
gasdichte V e r b in d u n g  b ild e t .  O b e n  d u r c h  d e n  O f e n 
kopf ragt d ie  d ie  K o h l e n v e r t e i lu n g  u n d  E in e b n u n g  
des B r e n n s to f f s  im O f e n  b e t ä t ig e n d e  s e n k r e c h t e  
Welle c h indurch . D ie  l in k e  S e i t e  d e r  A b b i ld u n g  z e ig t  
den W ärters tan d  m it  d en  M e ß g e r ä t e n  u n d  S ch a lter n .

ln Abb. 9 ist d er  M it te l t e i l  d e s  O f e n s  m it  d en  
Antrieben der  im B r e n n s t o f f b e t t  l i e g e n d e n  W a lz e n  
w ied ergegeb en , d ie  e in  Z a h n r a d  am  v o r s t e h e n d e n  
Ende tragen. D re i  h y d r a u l i s c h e  Z y l in d e r  s in d  o b e n ,  
drei unten w a a g r e c h t  v e r la g e r t  u n d  b e t ä t ig e n  in e in 
stellbaren A b stä n d e n  d ie  P i lg e r s c h r i t ta n tr i e b e  du rch  
Klinken, die in d ie  Z a h n r ä d e r  e in g r e i f e n  u n d  e in e  
Drehung in b e id en  R ic h t u n g e n  z u la s s e n .  D ie  1., 3. un d  
5. W alze haben  A n tr ieb  v o n  u n te n ,  d ie  d re i  ä n d er n  
von oben. D ie  zu j e d e m  e in z e ln e n  h y d r a u l i s c h e n  
Zylinder fü h r e n d e n  D r u c k w a s s e r v e n t i l e  l i e g e n  in

Abb. 10. Unterteil des S ch w eio fen s  
mit Anschluß an den W anderrost .

e in e r  R e ih e  u n m it te lb a r  üb er  d e m  B o d e n  d er  
B e d ie n u n g s b r ü c k e .

O b e n  in Abb. 1 0  is t  d er  s ich  s ta rk  v e r j ü n g e n d e  
U n te r te i l  a d e s  O f e n s  s ich tb ar .  A u f  d e m  u n te r n  
T r ä g e r  ru h t  d er  m it  e in er  w a a g r e c h te n  W e l l e  v e r 
b u n d e n e  S c h n e c k e n a n tr ie b  b; er  b e tä t ig t  d ie  K o k s k ü h l 
s c h n e c k e  c, d ie  d e n  K o k s  in d en  T r ic h te r  d e s  im  
H i n t e r g r ü n d e  g e ö f f n e t  s ich tb a r en  W a n d e r r o s t e s  d  d e s  
D a m p f k e s s e l s  a b w ir ft .

S c h l i e ß l i c h  b ie te t  Abb. 11 e in e  A n s ic h t  d e s  a ls  
S ta u b s c h e id e r  d ie n e n d e n  K o k s f i l t e r s ,  d a s  d ie  fü r  d ie  
S p ü l g a s s c h w e l u n g  b e s o n d e r s  s c h w ie r i g e  A u f g a b e  d er  
E n t s t a u b u n g  g r o ß e r  M e n g e n  h e iß e r  G a s e  v e r h ä l t n i s 
m ä ß ig  e in f a c h  u n d ,  w ie  m ir  v o n  g la u b h a f t e r  S e ite  
v e r s i c h e r t  w ir d ,  w ir k s a m  lö s t .  D e r  S t a u b s c h e id e r  
b e s t e h t ,  w ie  o b e n  b ere it s  e r w ä h n t ,  a u s  d em  s e n k r e c h t  
g e s t e l l t e n ,  s ic h  n ach  u n ten  v e r j ü n g e n d e n  B l e c h 
k a s te n  a v o n  r e c h te c k ig e m  Q u e r s c h n it t .  D e r  v e r 
j ü n g t e  U n te r te i l  is t  im B o d e n  m it  e in er  Ö f f n u n g  v e r 
s e h e n ,  d ie  e in e  m it  H e b e l  u nd  G e g e n g e w i c h t  a n 
g e d r ü c k te  S c h e ib e  v e r s c h l ie ß t .  U n te n  h in ter  d em  
S c h e id e r  e r k e n n t  m an  d e n  G a s e in tr i t t  b. A u s  d e m

Abb. 11. Staubscheider.

G e h ä u s e  r a g t  e in e  d o p p e l t e  R e ih e  m i t  V ie r k a n t  v e r 
s e h e n e r  S t u m p f e  v o n  W e l l e n  h e r v o r ,  an d e n e n  im  
In n ern  d ie  d e n  K o k s  t r a g e n d e n  R o s t e  b e f e s t i g t  s in d .  
M it  H i l f e  d e s  S c h l ü s s e l s  c k ö n n e n  s ie  e in z e ln  s e n k 
r ech t  g e s t e l l t  u n d  s o  d e r  an d e r  O b e r f lä c h e  m it  S ta u b  
g e s ä t t i g t e  K o k s  d u rch  d ie  B o d e n k la p p e  a b g e la s s e n  
w e r d e n ,  w o b e i  er  in d a s  M u n d s t ü c k  d  d er  s e n k r e c h t  
d a r u n te r  e in g e b a u t e n  S ch u r re  fä l l t .

D ie  a u f  d e m  D u n s t o n - K r a f t w e r k  z u e r s t  e r b a u te n  
b e id e n  S c h w e i ö f e n  d ie s e r  A rt h a t t e n  e in e  D u r c h s a t z 
l e i s t u n g  v o n  j e  2 0  t K o h le  t ä g l i c h  u n d  w a r e n  m it  
z w e i  K e s s e ln  g e k u p p e l t ,  d e r e n  G e s a m t l e i s t u n g  je  h 
8 1 7 0  k g  D a m p f  e n ts p r a c h .  N a c h  A b s c h lu ß  d e r  V e r 
s u c h e  s in d  z w e i  w e i t e r e  S c h w e ie in h e i t e n  v o n  je  3 0  t 
t ä g l i c h e r  D u r c h s a t z l e i s t u n g  e in g e b a u t  u n d  m it  e in e m  
1 3 6 0 0  k g  D a m p f  j e  h  e r z e u g e n d e n  G r o ß k e s s e l  
g e k u p p e l t  w o r d e n ;  a u f  d ie s e  A n l a g e  b e z i e h t  s ich  d ie  
v o r s t e h e n d e  B e s c h r e ib u n g .  E in  w e i t e r e r  G r o ß k e s s e l  
v o n  g l e i c h e r  L e i s t u n g  w ie  d e r  l e t z t g e n a n n t e  w ir d  a u f  
d e m  D u n s t o n - K r a f t w e r k  m it  B r e n n s ta u b  b e h e iz t  un d  
d ie n t  zu r  A u f n a h m e  d er  W e r k s p i t z e n .  M it  S c h w e l 
k o k s s t a u b  v o r g e n o m m e n e  V e r s u c h e  s in d  r e c h t  g ü n s t i g
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a u s g e f a l l e n ,  d a  m a n  bei S p ü lg a s s c h w e lk o k s  e in e  
n ie d r ig e  E n tz ü n d u n g s t e m p e r a t u r  u n d  d a s  F eh len  von  
G r a p h i tn ie d e r s c h lä g e n  a u f  d e n  K o k s o b e r f lä c h e n ,  
w e lc h e  d ie  E n tz ü n d u n g s te m p e r a tu r  h e rau fse tzen ,  
im m e r  v o r a u s s e t z e n  kann .

E in ig e  A n g a b e n  über  d en  B etr ie b  d er  b e s p r o c h e 
n en  A n la g e  m ö g e n  zur E r g ä n z u n g  a n g e fü h r t  w er d en .  
D ie  h o c h g e l e g e n e n  K o h le n v o r r a t s b e h ä l t e r  haben  ein  
F a s s u n g s v e r m ö g e n  v o n  je  3 5  t. T r o c k n u n g  und V o r 
w ä r m u n g  d er  K o h le  a u f  1 2 0 °  n e h m e n  15 min in 
A n sp r u c h ,  w ä h r e n d  d ie  S c h w e id a u e r  3 h er fo rd ert  bei 
e in e r  S c h w e i t e m p e r a tu r  v o n  5 5 0 ° ,  en ts p r e c h e n d  e iner  
S p ü lg a s te m p e r a t u r  v o n  6 0 0  7 0 0 ° .  B em erk t  sei noch ,  
d a ß  fü r  j e d e  O f e n e in h e i t  e in e  b e so n d e r e  V er
b r e n n u n g s k a m m e r  v o r h a n d e n  ist. D a s  en tteerte  und  
g e w a s c h e n e  G a s  h a t  e in e n  H e iz w e r t  v on  nur  
7 1 2  k c a l / m 3. B e im  D u r c h sa tz  e in er  K e s s e lk o h le  m it  
9  o / o  F e u c h t ig k e i t ,  31 o / o  f lü c h t ig e n  B esta n d te i len  und  
11 o/o A s c h e  b e tr ä g t  d ie  fü r  d e n  D au erb etr ieb  b e 
h a u p te te  T e e r a u s b e u te  7 ,3  o/0 bei e in em  sp ez if isch en  
G e w ic h t  d e s  U r te e r s  v o n  1 , 0 5 - 1 , 0 6 .

In z w is c h e n  is t  d er  Bau e in e s  w e ite r n  O fe n s  für  
d a s  D u n s to n -K r a f tw e r k  b e s c h lo s s e n  w o r d e n ;  sein

T a g e s d u r c h s a t z  s o l l  6 0  t K o h le  b e tr a g e n  und dem 
O f e n  a u s  b a u l ic h e n  R ü c k s ic h te n  e in  rechteckiger  
Q u e r s c h n it t  g e g e b e n  w e r d e n .  D ie  K o s te n  e in er  Anlage  
nach  d e m  B a b c o c k -V e r fa h r e n  v e r a n s c h l a g t  man bei 
e in e r  L e is t u n g  v o n  1 6 0  t K o h le  t ä g l i c h  a u f  2 0  M  je t 
D u r c h s a t z k o h le ,  a u f  e in  Ja h r  b e z o g e n ,  s o  daß ihre 
E r r ic h tu n g  1 6 0  3 6 5  2 0  =  rd. 1 ,2  M il l .  M  erfordern  
w ü r d e .  O h n e  h ier  n ä h e r  a u f  d ie s e  Z a h l e in zu geh en ,  
k ann m an  V o r a u ssa g e n ,  d a ß  nu r  b e im  D u r c h sa tz  einer 
g e g e n ü b e r  n o rm a le r  K e s s e lk o h le  a u s n a h m s w e i s e  teer
re ic h e n  K o h le  d ie  G e w ä h r  e in e r  W irtsc h a ft l ic h k e i t  
g e g e b e n  ist.  D ie  n o r m a le  d e u t s c h e  K e s se lk o h le  dürfte 
bei d em  h ier  in A n sa tz  zu b r in g e n d e n  Z in sfu ß  den 
K a p ita ld ie n s t  k au m  a u fb r in g e n ,  d e n n  bei e in er  unter 
d en  o b ig e n  B e d in g u n g e n  a ls  E r g ä n z u n g  e in e s  K esse l
h a u s e s  e in g e b a u t e n  S c h w e l a n l a g e  m ü s s e n  d ie  Ein
n a h m e n  fü r  T e e r  u n d  L e ic h tö l  d ie  G esa m tk o s ten  
t ra g e n ,  u n d  d a n e b e n  s o l l e n  s ie  a u ch  n o c h  einen  
G e w in n  a b w e r fe n .  D ie s e  F r a g e  w ir d  d a h er  von Fall 
zu F a ll  e r n s t l ic h  zu p r ü fe n  se in .  In technischer  
B e z ie h u n g  is t  d a s  V e r fa h r e n  b is  in d ie  kleinsten  
E in z e lh e i te n  m it  g r o ß e r  U m s i c h t  e n t w ic k e l t  und ver
v o l l k o m m n e t  w o r d e n .  (S c h lu ß  f.)

Für den Bergbau wichtige Entscheidungen der Gerichte 
und Verwaltungsbehörden aus dem Jahre 1928.

Von Berghauptmann Dr. W. S c h l ü t e r ,  Bonn, und Amtsgerichtsrat H. H ö v e l ,  Oelde.

(F o r ts e tz u n g .)

S teu errech t l ich e  E ntscheidungen .

V e r m ö g e n s s t e u e r .

E in e  G e w e r k s c h a f t  hatte  im  Jah re  1 9 0 9  ihr B e r g 
b a u u n te r n e h m e n  e in g e s t e l l t  u n d  ihre F ö r d era n la g en  
v e r k a u ft ,  j e d o c h  ihre  B e r g g e r e c h t s a m e  behalten , ln  
d e r  V o r e n t s c h e id u n g  w a r  a u s g e f ü h r t  w o rd e n ,  daß  
G e w e r k s c h a f t e n  zu d en  g e w e r b e tr e ib e n d e n  E r w e rb s
g e s e l l s c h a f t e n  g e h ö r t e n  u n d  d a h er  nur B etr iebs
v e r m ö g e n  b e s i tz e n  k ö n n ten .  D a s  B e r g w e r k s e ig e n tu m  
se i  a l s  A n la g e k a p it a l  na ch  § 31 der  D u r c h fü h r u n g s 
b e s t im m u n g e n  zur V e r m ö g e n s s t e u e r  mit dem  A n 
s c h a f f u n g s p r e i s e  E n d e  1 9 1 3  zu b ew er ten .  D ie  Sache  
kam v o r  d e n  R e ic h s f in a n z h o f 1. Er en tsch ied ,  e ine  
G e w e r k s c h a f t ,  d ie  ihr  B e r g b a u u n te r n e h m e n  e in g e s te l l t  
h ab e  u n d  s o n s t  ke in  G e w e r b e  b etre ib e ,  s ich  v ie lm ehr  
nur n o c h  a u f  d ie  V e r w a l tu n g  ih res  B es itz e s  b e 
sch r ä n k e ,  s e i  zw a r  g e m ä ß  § 2 Abs. 1 Ziff .  3 d es  V er
m ö g e n s s t e u e r g e s e t z e s  v o m  8. April 1 9 2 2  v e r m ö g e n s 
s t e u e r p f l i c h t ig ,  k ö n n e  aber  n i c h t  zu den g e w e r b e 
t r e i b e n d e n  E r w e r b s g e s e l l s c h a f t e n  g e z ä h lt  w e r 
d en .  D a s  B e r g w e r k s e i g e n t u m  d ü r fe  dah er  n i c h t  
a ls  T e i l  e in e s  B e t r i e b s v e r m ö g e n s  nach § 31, s o n 
dern m ü s s e  als g r u n d s tü c k ä h n l ic h e s  R ech t nach § 27  
d e r  V e r m ö g e n s s t e u e r  - D u r c h fü h r u n g s b e s t im m u n g e n  
g e w e r t e t  w e r d e n .  H in s ic h t l i c h  d ie s e r  B ew er tu n g  sei  
g e m ä ß  § 27  a. a. O . v o m  W e h r b e i t r a g  a u szu g e h en .  
F ü r  B e r e c h t ig u n g e n ,  a u f  w e lc h e  d ie  V orsch rif ten  d es  
b ü r g e r l i c h e n  R e c h te s  fü r  G r u n d s tü c k e  A n w e n d u n g  
fä n d e n ,  h ab e  d er  R e ic h s f in a n z m in is t e r  in den D u rc h 
f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n  s e lb s t  k e in e  b es t im m ten  A b 
s c h l ä g e  v o m  W e h r b e i t r a g s w e r t e  v o r g e s e h e n ;  nach  
§ 2 7  A b s .  2 h ä t ten  ab er  d ie  L a n d es f in a n z ä m ter  d ie  
B e f u g n is ,  fü r  b e s t im m te  A rten  v o n  B ere ch t ig u n g en  
A b s c h lä g e  v o m  W e h r b e i t r a g s w e r t e  bis zur Erreichung

1 v o n  2$. M jv . 19!ä, Z. B argr. Bd. 69, S. 2)9.

d e s  V e r k a u f s w e r te s  d e r  B e r e c h t i g u n g  am  31. D ezem 
ber 1 9 2 3  z u z u la s s e n .  D ie  in d ie s e r  H in s ic h t  vom  
z u s t ä n d ig e n  L a n d e s f in a n z a m t  e r la s s e n e n  V orschriften  
se ie n  a n z u w e n d e n ,  u n d  z w a r  m ü s s e  d ie s  v o n  dem 
h ie r fü r  z u s t ä n d ig e n  F in a n z a m t  g e s c h e h e n ,  w ie  sich 
a u s  e in e r  f r ü h e m  E n t s c h e i d u n g  d e s  R e ic h s f in a n z h o fe s  
e r g e b e ,  d ie  z w a r  zu § 2 4  A b s .  2  d e r  genannten  
D u r c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  e r g a n g e n  se i ,  aber auch 
a u f  § 2 7  A b s .  2  d i e s e r  V o r s c h r i f t e n  a n g ew en d e t  
w e r d e n  m ü s s e .

G r u n d e r w e r b s s t e u e r .

Erwerb von Bruchteileigentum an einem Bergwerk.
Im G r u n d b u c h  fü r  B e r g w e r k e  w a r e n  a ls  E igen 

tü m er  e in er  Z ec h e  m e h r e r e  P e r s o n e n  e ingetragen ,  
e in e  m it  1/ 2 ,  d ie  än d ern  m it  V 20 u n d V 20 Anteilen. 
D e r  E ig e n tü m e r  d e s  h a lb e n  A n te i l s  v e rk a u fte  ihn 
an X, un d  d ie  U m s c h r e i b u n g  im G r u n d b u c h  erfolgte .  
X und der  V e r k ä u fe r  w u r d e n  nun auf  Grund des 
§ 2 d e s  G r u n d e r w e r b s s t e u e r g e s e t z e s  zur  Grund
e r w e r b s s t e u e r  h e r a n g e z o g e n .  D ie s e  Bestim m ung  
la u te t :  » D en  G r u n d s tü c k e n  s t e h e n  B erech tigun gen  
g le i c h ,  a u f  w e l c h e  d ie  V o r s c h r i f t e n  d e s  Bürgerlichen  
R e c h te s  über  G r u n d s t ü c k e  A n w e n d u n g  f in d e n ;  aus
g e n o m m e n  s in d  u n b e w e g l i c h e  B er g w er k sa n te i le .«  Der 
R e i c h s f i n a n z h o f 1 hat  d a s  V o r g e h e n  d e r  u n tern  Finanz
b e h ö r d e n  g e b i l l i g t  m it f o l g e n d e r  B e g r ü n d u n g .  Im vor
l i e g e n d e n  F a l l e  l i e g e  k e in e  G e w e r k s c h a f t  vo r ,  sondern  
re in e s  B r u c h te i l e ig e n t u m  an  e in e m  B e r g w e r k .  Des
h a lb  se i  e s  o h n e  B e d e u t u n g ,  w e l c h e s  G e s e l l s c h a f t s 
v erh ä ltn is  z w i s c h e n  d en  B e te i l ig t e n  b e s ta n d e n  habe, 
da  j e d e r  A l l e i n e ig e n t ü m e r  e in e s  B r u c h te i l s  gewesen  
se i  und d ie s e n  w ie d e r u m  e in e m  ä n d e rn  zu Allein- 
e ig e n t u m  ü b e r tr a g e n  h a b e .  Zu u n ter su ch en  sei

1 R eichsfinanzliof vom  18. F eb r. 1927, Z. B erg r. Bd. 68, S. 613.
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daher nur, o b  d ie s e r  B r u c h te i l  f ü r  d ie  G r u n d 
erwerbssteuer w i e  e in  B r u c h t e i l e ig e n t u m  an e in e m  
Grundstück b e h a n d e l t  u n d ,  b e j a h e n d e n f a l l s ,  o b  er 
als ein u n b e w e g l i c h e r  B e r g w e r k s a n t e i l  a n g e s e h e n  
werden k ö n n e ,  w i e  s o l c h e  n a c h  § 2 S a tz  2 
des G r u n d e r w e r b s s t e u e r g e s e t z e s  v o n  d e r  S te u e r  a u s 
genom m en s e i e n .  D ie  e r s te  F r a g e  m ü s s e  b e jah t ,  
die letzte v ern e in t  w e r d e n .  D ie  G l e i c h s t e l l u n g  der  
grundstückähnlichen B e r e c h t i g u n g e n  m it  d e n  G r u n d 
stücken e r g e b e  s c h o n  d ie  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e .  
Diese G le ic h s t e l lu n g  s e i  a u s  d e m  S c h ö ß e  d er  
Kom mission bei S c h a f f u n g  d e s  G e s e t z e s  zu  d e m  a u s 
gesprochenen  Z w e c k e  a n g e r e g t  w o r d e n ,  d a s  B e r g 
w erkseigentum  u n te r  d a s  G e s e t z  zu  s t e l l e n ,  u n d  m an  
habe sie tro tz  l e b h a f t e n  W id e r s p r u c h s  d e r  B e r g in t e r 
essenten a u fr e c h te r h a l te n .  D a b e i  s e i  d ie  A u s n a h m e  
für u n b e w e g l ic h e  B e r g w e r k s a n t e i l e  n u r  g e m a c h t  
worden, um  die  u n b e w e g l i c h e n  K u x e  n ic h t  a n d e r s  zu  
behandeln a ls  d ie  n ic h t  u n te r  d a s  G e s e t z  f a l l e n d e n  
bew eglichen K u x e .  R ic h t i g  s e i ,  d a ß  b e g r i f f l i c h  
zwischen B e r g w e r k s e ig e n t u m  u n d  G r u n d s t ü c k s e i g e n 
tum u n te r sch ied en  w e r d e n  m ü s s e .  D a s  s e i  a u ch  in 
der K o m m iss io n  e r ö r te r t  w o r d e n ,  h a b e  ab er  n ic h t  zu  
einer A b le h n u n g  d e r  s t e u e r l i c h e n  G l e i c h s t e l l u n g  
geführt. K ö n n e  s c h o n  h ie r n a c h  k e in  Z w e i f e l  d ara n  
bestehen, daß d er  G e s e t z g e b e r  d a s  B e r g w e r k s e i g e n 
tum als g r u n d s t ü c k s g le i c h e  B e r e c h t i g u n g  a u f g e f a ß t  
habe, eine A u f f a s s u n g ,  d ie  d e n  § § 5 0  u n d  5 2  A B G .  
entspreche, s o  w ä r e  e s  v o n  v o r n h e r e in  w id e r s i n n ig ,  
wenn er d ie  G l e i c h s t e l l u n g  d a v o n  h ä t t e  a b h ä n g ig  
machen w o l le n ,  o b  d a s  B e r g w e r k s e i g e n t u m  in der  
Hand e in es  e in z e ln e n  l i e g e  o d e r  m e h r e r e n  P e r s o n e n  
anteilig g e h ö r e .  A l l e r d i n g s  s t e l l e  a u c h  d e r  K u x  a ltern  
Rechtes n ichts  a n d e r e s  a l s  e in e n  B r u c h te i l  d e s  B e r g 
w erkseigentum s dar. A b er  fü r  ih n  b e s t e h e  d ie  b e 
sondere E ig e n tü m lic h k e i t ,  d a ß  j e d e s  v e r l i e h e n e  B e r g 
werk in e in e  g r ö ß e r e  A n z a h l  v o n  K u x e n ,  n ä m l ic h  
128, zerfa l le ,  u n d  d a ß  d e r  K u x  d u rch  d ie s e  B e 
schaffenheit a ls  P a r t ia lr e c h t  d ie  E i g n u n g  f ü r  d en  
Handel erh a lten  h a b e .  D i e s e  E i g n u n g  fü r  d en  
H andelsverkehr ha b e  e s  a l s  g e b o t e n  e r s c h e in e n  la s s e n ,  
die Kuxe altern R e c h te s ,  a b er  a u c h  n u r  s ie ,  d e n  K u x e n  
neuern R ech tes  g l e i c h z u s t e l l e n  u n d  v o n  d e r  G r u n d 
erw erbssteuerpflicht a u s z u n e h m e n .  E t w a s  a n d e r e s  
besage denn auch  d e r  W o r t l a u t  d er  A u s n a h m e  im  
§ 2 Satz 2 d e s  G e s e t z e s  n ich t .  D a  d as  B e r g w e r k s  - 
eigentum, w e n n  e s  ü b e r h a u p t  u n te r  § 2  d e s  G r u n d 
e r w erb ssteu ergese tzes  f a l l e n  s o l l e ,  e in  u n b e w e g l i c h e s  
Recht d arste l len  m ü s s e ,  w ä r e  e s  u n v e r s t ä n d l i c h ,  w e n n  
der G e se tzg eb er  bei F e s t l e g u n g  d e r  A u s n a h m e  d ie s e  
Natur im H inblick  a u f  d a s  B e r g w e r k  b e s o n d e r s  h ätte  

I hervorheben w o l l e n .  D a s  h a b e  e r  a u c h  n ic h t  g e t a n ,  
denn sp rachrich tig  l a s s e  s i c h  d a s  B e iw o r t  » u n b e w e g 
lich« nur auf d as  H a u p t w o r t  » A n te i le «  b e z ie h e n .  D er  
Satzteil kön n e  a ls o  nur v o n  s o l c h e n  A n t e i l e n  s p r e c h e n ,  
die je nach ihrer B e s c h a f f e n h e i t  im  R e c h t s s i n n e  v e r 
schiedene N a tu r  b e s i t z e n  k ö n n t e n ,  n ic h t  ab er  v o n  
solchen, die nur e in e n  T e i l  d e s  B e r g w e r k s e i g e n t u m s  
darstellten. E n t s p r e c h e n d  w e r d e  in d e r  p r e u ß is c h e n  

iit G esetzgeb un g  a l l g e m e i n  e in e  N e b e n e i n a n d e r s t e l l u n g  
von B e r g w e r k s e ig e n tu m  u n d  u n b e w e g l i c h e n  B e r g 
werksanteilen fü r  e r fo r d e r l i c h  e r a c h te t ,  e in  V o r g e h e n ,  
das sch lech terd in g s  u n v e r s t ä n d l i c h  s e i ,  w e n n  s ich  
der Ausdruck a u f  R e c h te  b e z i e h e n  s o l l t e ,  d ie  s c h o n  
nach a llg em e in en  R e c h t s g r u n d s ä t z e n  a l s  T e i l e  d e s  
Eigentum srechtes zu  b e h a n d e ln  s e i e n .  D a  h ier  A l l e i n 
eigentum am B e r g w e r k  in F r a g e  s t e h e ,  k ö n n te n  s ich

w e d e r  X  n o c h  d er  V e r ä u ß e r e r  a u f  d ie  A u s n a h m e 
b e s t im m u n g  d e s  §  2  S a tz  2 d e s  G r u n d e r w e r b s s t e u e r 
g e s e t z e s  b e r u fe n .

Bergwerks Vereinigungen.
N a c h  § 8 A b s .  1 Z if f .  8  d e s  G r u n d e r w e r b s s t e u e r 

g e s e t z e s  s i n d  v o n  d er  G r u n d e r w e r b s s t e u e r  b e fr e i t  
»der  A u s t a u s c h  v o n  F e ld e s t e i l e n  z w i s c h e n  a n g r e n z e n 
d e n  B e r g w e r k e n  u n d  d ie  V e r e in ig u n g  z w e ie r  o d e r  
m e h r e r e r  B e r g w e r k e  z u m  Z w e c k e  d er  b e s s e r n  b e r g 
b a u l ic h e n  A u s n u t z u n g ,  s o f e r n  s ie  n ich t  zu m  Z w e c k e  
d e r  S te u e r e r s p a r n is  e r fo lg e n « .  D e r  B e r g w e r k s b e s i t z e r  
X  h a tte  d u r c h  n o ta r i e l l e n  V e r tra g  an  d ie  Z e c h e  Y  
e in e  A n z a h l  v o n  G r u n d s tü c k e n  m it  a l l e n  d a r a u f  b e 
f i n d l i c h e n  G e b ä u d e n  u n d  E in r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e n  
e in s c h l ie ß l ic h  d e s  K o h le n b e r g w e r k s ,  d er  Z ie g e l e i ,  
S c h n e id e m ü h le ,  S te in b r ü c h e ,  d e s  S ä g e w e r k s ,  d e r  
H o c h s p a n n u n g s l e i t u n g ,  T r a n s f o r m a t o r e n a n la g e  u n d  
sä m t l i c h e r  s o n s t i g e n  A n la g e n  m it  a l l e m  Z u b e h ö r  u n d  
a l l e n  R e c h te n  s o w i e  a l l e n  ih m  z u s t e h e n d e n  K o h l e n 
a b b a u r e c h te n  v o n  ä n d ern  ih m  g e h ö r i g e n  G r u n d 
s t ü c k e n  für d e n  B e tr a g  v o n  2 4 0 0 0 0  M  verk a u ft .  V o n  
d ie s e r  S u m m e  w a r e n  1 0 0 0 0 0  M  au f  M a s c h in e n  un d  
V o rr ä te  u n d  6 0 0 0  M  a u f  s o n s t i g e  b e w e g l i c h e  S a c h e n  
g e r e c h n e t  w o r d e n .  D ie  Z e c h e  w u r d e  zur G r u n d 
e r w e r b s s t e u e r  m i t  2 9 1 2 0  M  h e r a n g e z o g e n ,  j e d o c h  
d ie s e  S u m m e  s p ä te r  a u f  1 8 0 0 0  M  e r m ä ß ig t .  G e g e n  
d ie s e  S t e u e r f e s t s e t z u n g  g i n g  d ie  Z ec h e  v o r ,  in d e m  s ie  
s ich  a u f  d ie  g e n a n n t e  B e f r e i u n g s v o r s c h r i f t  d e s  §  8 
A b s .  1 Z if f .  8  d e s  G r u n d e r w e r b s s t e u e r g e s e t z e s  b er ie f .  
D e m g e g e n ü b e r  m a c h t e  d a s  F in a n z g e r ic h t  g e l t e n d ,  
d ie s e  V o r s c h r i f t  b e z ie h e  s ich  nur a u f  d ie  F ä l l e  d er  
K o n s o l i d a t io n  im  S in n e  d e s  B e r g g e s e t z e s ,  n ic h t  ab er  
au f  V e r s c h m e l z u n g e n ,  w i e  e in e  s o l c h e  h ier  v o r l i e g e .  
Ein v o m  F in a n z g e r ic h t  e in g e h o l t e s  G u t a c h te n  h a tte  
s ich  d a h in  g e ä u ß e r t ,  d a ß  d e r  E r w e r b  g r ö ß t e n t e i l s  d er  
b e s s e r n  b e r g b a u l i c h e n  A u s n u t z u n g  d ie n e ,  u n d  d a ß  
d ie s  nu r  h in s ic h t l i c h  e in ig e r  G r u n d s tü c k e ,  d ie  e in e n  
W e r t  v o n  21 2 0 0  M  h ä t t e n ,  n ic h t  z u tr ä fe .  D e r  
R e i c h s f i n a n z h o f 1 e n t s c h ie d  d a h in ,  d a ß  n u r  v o m  E r 
w e r b  d ie s e r  l e t z t g e n a n n t e n  G r u n d s t ü c k e  e in e  G r u n d 
e r w e r b s s t e u e r ,  d ie  1696  M  a u s m a c h e ,  zu  e r h e b e n  se i .  
In d e n  E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n  h e iß t  e s :  S c h o n  in 
e iner  f r ü h e m  E n t s c h e i d u n g  d e s  R e ic h s f in a n z h o f e s 2 
se i  a u s  d e r  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e s  G e s e t z e s  n a c h 
g e w i e s e n  w o r d e n ,  d a ß  s ic h  d ie  a u f  d ie  » V e r e in ig u n g  
z w e ie r  o d e r  m e h r e r e r  B e r g w e r k e «  b e z i e h e n d e  B e 
f r e i u n g s v o r s c h r i f t  d e s  §  8 A b s .  1 Z if f .  8  d e s  G r u n d 
e r w e r b s s t e u e r g e s e t z e s  n ic h t  n u r  a u f  K o n s o l i d a t io n e n  
im S in n e  d e r  p r e u ß is c h e n  B e r g g e s e t z g e b u n g ,  s o n d e r n  
a l l g e m e i n  a u f  V e r e in ig u n g e n  b e z ö g e ,  d ie  fü r  d ie  
b e r g b a u t e c h n i s c h e  A u s n u t z u n g  n ö t i g  o d e r  n ü tz l ich  
w ä r e n .  D i e s e  E n t s c h e i d u n g  s e i  e r n e u t  n a c h g e p r ü f t  
w o r d e n ,  u n d  m a n  m ü s s e  b e i  ihr b le ib e n .  Es k ö n n te  
d e n  A n s c h e in  e r w e c k e n ,  als l i e ß e  s ic h  m it  d er  E n t 
s c h e i d u n g  v o m  1 0 .  Ju n i  1 9 2 5  d ie  v o m  4. A p r i l  1 9 2 5  
n ic h t  g a n z  in E in k l a n g  b r in g e n .  D o r t  s e i  a u s 
g e s p r o c h e n  w o r d e n ,  d a ß  d ie  B e f r e i u n g s v o r s c h r i f t  
n ic h t  P la t z  g r e i f e ,  w e n n  im p r e u ß is c h e n  B e r e ic h  d e s  
v o r m a l s  K u r f ü r s t l ic h  S ä c h s i s c h e n  M a n d a t s  v o m
1 9 .  A u g u s t  1 7 4 3  z w e i  k o h l e n h a l t i g e  G r u n d s t ü c k e  
g e g e n e i n a n d e r  a u s g e t a u s c h t  w ü r d e n .  E in  W i d e r 
sp r u c h  b e s t e h e  a b er  n ich t ,  d e n n  d ie  E n t s c h e i d u n g  
v o m  4. A p r i l  1 9 2 5  b e r u h e  a u f  d e m  G e d a n k e n ,  d a ß  
d e r  A u s d r u c k  » A u s ta u s c h  v o n  F e ld e s t e i l e n «  im b e r g -

1 R eichsfinanzhof vom  5. A pril 1927, Z. B erg r. Bd. 69, S. 260.
2 R eichsfinanzhof vom  10. Juni 1921, Z . B erg r. Bd. 62, S. 481; G lückauf 
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b a u te c h n is c h e n  S in n e  g e m e i n t  se i ,  u n d  daß bei d em  
E ig e n tü m e r b e r g b a u ,  w ie  er da m a ls  in Frage g e 
s t a n d e n  h ab e ,  F e ld e s t e i l e  in d ie s e m  S inn e  n icht Vor
k o m m e n  k ö n n te n .  D a r a n  m ü s s e  auch  je tz t  f e s t 
g e h a l t e n  w e r d e n .  B ei d er  K o n s o l id a t io n  d a g e g e n  se i  
im A n f a n g  b e a b s i c h t ig t  g e w e s e n ,  d ie  » V ere in ig u n g  vo n  
B e r g w e r k e n «  im S in n e  v o n  » K o n so l id a t io n «  im b e r g 
te c h n i s c h e n  S in n e  zu  v e r s t e h e n .  A ber  d iesen  G ed an k en  
h a b e  m a n  sc h l ie ß l ic h  d u rch  a b s ic h t l ic h e s  W e g la s s e n  
d e s  W o r t e s  » K o n s o l id a t io n «  fa l l e n  g e la s s e n ,  so  daß  
m a n  d e n  B e g r i f f  B e r g w e r k s v e r e in i g u n g  habe a l l 
g e m e i n  v e r s t a n d e n  w i s s e n  w o l l e n .  D a fü r  habe man  
d an n  ab er  d ie  E in s c h r ä n k u n g  b e ig e fü g t ,  daß die  
V e r e in ig u n g  d ie  b e s s e r e  b erg b a u l ic h e  A u sn u tz u n g  
b e z w e c k e n  m ü s s e .  D a n a c h  fa l l e  d ie  G ru n d e rw erb s
s t e u e r  im  v o r l i e g e n d e n  F a l l e  s o  w e i t  w e g ,  w ie  d ie  
V e r e in ig u n g  d er  b e id e n  B e r g w e r k e  der  bessern  b e r g 
b a u l ic h e n  A u s n u t z u n g  d ien e ,  a l s o  nach d em  G u t
a c h te n  in v o l l e m  U m f a n g e ,  nur n ich t  bei den G ru n d 
s tü c k e n  m it  e in e m  W e r t e  v o n  21 2 0 0  M, d ie auch  
v o m  G u t a c h te n  a u s g e s c h ie d e n  w o r d e n  se ien .

Knappschaftsrechtliche Entscheidungen.
U m f a n g  d e r  V e r s i c h e r u n g .

S in d  d ie  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  in O bersch les ien  
h in s ic h t l ic h  d e s  R e ic h s k n a p p s c h a f t s g e s e tz e s  als A n 
g e s t e l l t e  o d e r  a ls  A r b e i t e r  a n z u s e h e n ?  D a s  R e ich s
v e r s i c h e r u n g s a m t 1 e n ts c h ie d  in fo lg e n d e r  W e is e .  
N a c h  § 1 A b s .  2 R K G . s e ie n  a ls  A n g e s te l l t e  im Sinne  
d ie s e s  G e s e t z e s  nur d ie j e n ig e n  zu erachten , d ie  
A n g e s t e l l t e  im  S in n e  d e s  A n g e s te l l t e n v e r s ic h e r u n g s 
g e s e t z e s  s e ie n .  Zu d ie s e n  k ö n n te n  aber g em äß  § 1 
A b s. 4  A V G . u n d  n ach  A b sc h n it t  A  II 5 der  durch den  
R e ic h s a r b e i t s m in is te r  g e t r o f f e n e n  B es t im m u n g  von  
B e r u f s g r u p p e n  d er  A n g e s te l l t e n v e r s ic h e r u n g  vom  
8. M ärz  1 9 2 4  d ie  F ö r d e r m a sc h in is t e n  nur dann  
im  B e r g b a u  rec h n e n ,  w e n n  s ie  w e g e n  der G rö ß e  
ihrer  V e r a n tw o r t u n g ,  v o r n e h m lic h  bei B e sc h ä ft ig u n g  
a u f  S t e in k o h le n b e r g w e r k e n ,  n ach  der  V erkehrs
a n s c h a u u n g  a ls  A n g e s t e l l t e  a n g e s e h e n  würden. E s  
k o m m e  a ls o  a u f  d ie  V er k e h r sa n sc h a u u n g  an. W a s  
u n ter  » V e r k e h r sa n sc h a u u n g «  zu v e rs teh en  sei, habe  
d er  M in is te r  in d er  B e r u fs g r u p p e n b e s t im m u n g  nicht  
g e s a g t ;  d a g e g e n  ha b e  er  in e in e m  Schreiben vom  
18. F eb ru a r  1 9 2 4  d en  B e g r i f f  d er  V erk eh rsa n sch a u u n g  
d a h in  u m s c h r ie b e n ,  d a ß  d aru n ter  d ie  A u ffa ssu n g  der  
B e te i l ig t e n  u n d  d e r  A l lg e m e in h e i t  zu verstehen sei.  
D ie s e r  B e g r i f f s b e s t im m u n g  m ü s s e  m an zu st im m en ;  
nur se i  e in e  B e g r e n z u n g  h in s ich t l ic h  d es  Ausdrucks  
» A l lg e m e in h e i t«  g e b o t e n .  E ine  V e rk eh rsan sch au u n g  
über d ie  F r a g e ,  o b  d ie  A n g e h ö r ig e n  b est im m ter  B e ru fs 
g r u p p e n  zu d en  A rb e itern  o d e r  zu den  A n g es te l l ten  zu 
r e c h n e n  se ie n ,  k ö n n e  s ich  n a tu rg em ä ß  nur in d e n 
j e n i g e n  K re isen  b ild e n ,  d ie  e in en  E inb lick  in das W esen  
d e r  in F r a g e  k o m m e n d e n  B e r u f s z w e ig e  und in die Art  
d e r  B e s c h ä f t ig u n g  d er  darin  tä t ig e n  P erso n en  besäßen  
d e n n  nur a u f  G r u n d  s o l c h e r  E in b l ick e  la s se  sich über
h a u p t  e in e  A n s c h a u u n g  d a rü ber  g e w in n e n ,  ob b e 
s t im m te  G r u p p e n  vo n  A rb e itn eh m e rn  der K iasse der  
A rb e iter  o d e r  d e r  K la s se  d er  A n g e s te l l t e n  zuzurechnen  
s e ie n .  D e m g e m ä ß  k ö n n e ,  s o w e i t  d ie  B eurte i lu n g  der  
A n g e s t e l l t e n e i g e n s c h a f t  v o n  A rbe itn eh m ern  im B erg 
bau v o n  d e r  V e r k e h r s a n s c h a u u n g  a b h ä n g ig  sei unter  
V e r k e h r s a n s c h a u u n g  nur d ie  a l lg e m e in e  A n sch au u n g  
in n e r h a lb  d e r  am  B e r g b a u  b e te i l ig te n  Kreise der  
B e v ö lk e r u n g  v e r s ta n d e n  w e r d e n .  D er A uffassung,
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d a ß  s ic h  d ie s e  V e r k e h r s a n s c h a u u n g  n u r  aus der 
a l l g e m e i n e n  A n s c h a u u n g  im  g a n z e n  Reichsgebiet  
e r g e b e  u n d  e in er  b e s o n d e r n  A n s c h a u u n g  innerhalb 
e in e s  e in z e ln e n  B e z ir k e s  k e in e  B e d e u t u n g  beizumessen  
se i ,  k ö n n e  n ich t  z u g e s t im m t  w e r d e n .  Ihr  s teh e  ent
g e g e n ,  d a ß  d ie  V e r h ä l tn i s s e  in d e n  e in z e ln e n  Bergbau
g e b ie t e n  d e s  D e u t s c h e n  R e ic h e s  d u r c h a u s  versch ieden
a r t ig  l ä g e n ,  d a ß  n a m e n t l ic h  d ie  T ä t ig k e i t  und die 
V e r a n t w o r t u n g  d e r  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  in einzelnen  
T e i l e n  d e s  R e ic h e s  v e r s c h ie d e n  se i .  W e n n  d er  Reichs
a r b e i t s m in is t e r  u n te r  d ie s e n  U m s t ä n d e n  in seiner 
B e s t i m m u n g  v o n  B e r u f s g r u p p e n  d e r  A n g es te l l te n 
v e r s i c h e r u n g  d ie  E n t s c h e i d u n g  üb er  d ie  A n g es te l l te n 
e i g e n s c h a f t  d e r  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  d a v o n  abhängig  
g e m a c h t  h a b e ,  ob  s ie  w e g e n  d e r  G r ö ß e  der  Ver
a n t w o r t u n g ,  n a m e n t l ic h  bei B e s c h ä f t i g u n g  a u f  Stein
k o h le n b e r g w e r k e n ,  n ach  d e r  V e r k e h r s a n s c h a u u n g  zu 
d e n  A n g e s t e l l t e n  zu r e c h n e n  s e i e n ,  s o  h ab e  er damit 
d er  V e r s c h ie d e n h e i t  d e r  V e r h ä l tn i s s e  in d e n  einzelnen  
B e r g b a u g e b ie t e n  R e c h n u n g  t r a g e n  u n d  jedenfalls  
a u ch  e in e r  b e s o n d e r n  A u f f a s s u n g  d e r  beteiligten  
K r e ise  in d e n  v e r s c h ie d e n e n  G e b i e t e n  G e l tu n g  ver
s c h a f f e n  w o l l e n .  D a n a c h  se i  zu  p r ü fe n ,  o b  im ober
s c h l e s i s c h e n  B e r g b a u b e z ir k  n a c h  d e r  A n s c h a u u n g  der 
am  B e r g b a u  b e t e i l i g t e n  K r e ise  d ie  F ö rd erm asch in is ten  
a ls  A n g e s t e l l t e  a n g e s e h e n  w ü r d e n .  D ie s e  F ra g e  sei 
j e d o c h  zu v e r n e in e n ,  d e n n  d ie  R e v ie r b e a m te n  der 
B e r g r e v ie r e  N o r d -  u n d  S ü d - G le i w i t z  h ä t te n  s ich  gut
a ch t l ich  d a h in  a u s g e s p r o c h e n ,  d a ß  d ie  Förder
m a s c h in is te n  n a ch  d er  d o r t i g e n  V e rk eh r sa u ffa s su n g  
a ls  A r b e iter  a n g e s e h e n  w ü r d e n .  D e r  T a r ifv e r tr a g  für 
d ie  o b e r s c h l e s i s c h e n  S t e i n k o h le n g r u b e n  beh a n d le  sie 
e b e n f a l l s  a l s  A rb e iter .  D e r  T a r i f v e r t r a g  l i e g e  aller
d in g s  s c h o n  m e h r e r e  J a h r e  zu r ü ck ,  ab er  d ie  Ermitt
lu n g e n  h ä tten  k e in e n  A n h a l t  d a fü r  g e g e b e n ,  daß in
z w is c h e n  e in e  Ä n d e r u n g  in d er  A u f f a s s u n g  der be
te i l ig te n  K r e ise  e in g e t r e t e n  s e i .  J e d e n f a l l s  vertrete  die 
A r b e i tg e b e r s c h a f t  im  B e r g b a u  O b e r s c h le s i e n s  durch
w e g  d ie  A n s c h a u u n g ,  d a ß  d ie  F ö r d e r m a s c h in is t e n  als 
A rb e iter  zu r e c h n e n  w ä r e n .  W a s  d ie  A rbeitnehm er
sc h a f t  in O b e r s c h le s i e n  a n la n g e ,  s o  e r g ä b e n  die Ver
h a n d lu n g e n  üb er  d ie  A n g e s te l l t e n v e r s ic h e r u n g s p f l i c h t  
d er  F ö r d e r m a s c h in i s t e n  im V o r s t a n d  d e r  R eichsknapp
sc h a f t ,  d a ß  au c h  d ie  A r b e i te r  d e n  S ta n d p u n k t  der 
A r b e i tg e b e r  te i l t e n .  D ie s e n  T a t s a c h e n  g e g e n ü b e r  sei 
e s  u n e r h e b l ic h ,  w ie  im  p o ln i s c h  g e w o r d e n e n  T e ile  von 
O b e r s c h le s i e n  v e r fa h r e n  w e r d e ,  d a  d o r t  eb en  andere 
V o r sc h r i f te n  e r la s s e n  s e i e n .  E b e n s o  k ö n n e  man sich 
n ich t  a u f  d ie  ä n d e r n  B e r g b a u g e b ie t e  D eutschlands  
b e r u fe n ,  d a  bei d e r  V e r s c h ie d e n h e i t  d er  A nschauungen  
d o r t  m a ß g e b e n d  d ie  A n s c h a u u n g  in demjenigen  
G e b ie te  s e i ,  in d e m  d ie  zu  b e u r te i l e n d e  Berufstätigkeit  
a u s g e ü b t  w e r d e .  E n d l ic h  ä n d e r e  a u ch  daran die 
T a ts a c h e  n ich ts ,  d a ß  d a s  S ta a t s m in is t e r iu m  ersucht 
w o r d e n  se i ,  d ie  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  O bersch lesiens  
u n ter  d ie  A n g e s t e l l t e n  e in z u r e ih e n .  D a r a u s  ergäbe 
s ich  v ie lm e h r ,  d a ß  m a n  im L a n d ta g  a uch  die Auf
f a s s u n g  te i le ,  d a ß  z u r z e i t  d ie  F ö r d e r m a sc h in is t e n  in 
O b e r s c h le s i e n  n o c h  n ich t  A n g e s t e l l t e  s e ie n .

§ 2 R K G . l e g t  f e s t ,  w e l c h e  B e tr ie b e  a ls  knapp- 
s c h a f t l i c h e  B e tr ie b e  zu  e r a c h te n  s in d .  Streit ig  war 
g e w o r d e n ,  o b  e in  A b r a u m b e t r i e b  e in e r  thüringi
s c h e n  G r u b e  zu  d e n  k n a p p s c h a f t l i c h e n  B e t r i e b e n  
z ä h le .  D e r  R e ic h s a r b e i t s m in is t e r  e n t s c h ie d  die Frage 
in b e j a h e n d e m  S in n e .  Z ur b e r g m ä n n i s c h e n  Gewinnung  
d e r  B r a u n k o h le  g e h ö r e  a u c h  d ie  E r s c h l i e ß u n g  der
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Lagerstätte, b e s o n d e r s  d e r  A b h u b  d er  ü b e r  d er  K o h le  
liegenden S ch ic h te n ,  d e r e n  W e g s c h a f f u n g  u n d  a n d e r 
weitige L a g e r u n g ,  s e i  e s  a u f  H a l d e n ,  s e i  e s  in a u s 
gekohlten R ä u m e n ,  d ie  fü r  d e n  la n d w ir t s c h a f t l i c h e n  
Anbau w ie d e r  g e f ü l l t  w ü r d e n .  A b r a u m  u n d  K o h l e n 
g ew in nu n g  b i ld e te n  b e r g t e c h n i s c h  u n d  d a h e r  auch  
knappschaft lich e in e  E in h e i t .  D ie  B e f r e i u n g s v o r s c h r i f t  
des § 3 R K G . k o m m e  a u c h  n ic h t  in  F r a g e ,  w e i l  s i e  
nur auf B etr ieb e  m it  g e r i n g e m  U m f a n g  A n w e n d u n g  
finde, ein s o  k le in e r  B e tr ie b  ab er  n ic h t  v o r l i e g e .  Zu 
beachten se i  n o c h ,  d a ß ,  w e n n  d e r  A b r a u m b e tr ie b  e in e m  
U nternehmer ü b e r tr a g e n  se i ,  d ie  S p r u c h b e h ö r d e n  zu  
entscheiden h ä tten ,  f a l l s  S tre i t  d a r ü b e r  e n t s t ä n d e ,  w e r  
für die k n a p p sc h a f t l i c h e  V e r s ic h e r u n g  a ls  A r b e i tg e b e r  
zu gelten  habe.

K r a n k e n h i l f e  f ü r  K i n d e r ,  K i n d e r g e l d  u n d  
W a i s e n g e l d .

§ 23 R K G . s ic h e r t  d e n  V e r s ic h e r t e n  au ch  h in 
sichtlich ihrer  K i n d e r  f r e i e  ä r z t l i c h e  B e h a n d 
l u n g  und K r a n k e n h a u s p f le g e  zu . B e i  d e m  B e g r i f f  
»Kinder« w ird  in d ie s e r  B e s t i m m u n g  a u f  §  2 2  d e s  
G esetzes v e r w ie s e n ,  d e r  im A b s .  2 a n o r d n e t ,  d aß  
der V ersicherte  fü r  j e d e s  K in d  b is  z u m  v o l l e n d e t e n  
15. L eb en sjahre  e in e n  Z u s c h la g  z u m  K r a n k e n g e ld  
erhält. Im A bs.  3  w e r d e n  d a n n  d ie  »a ls  K inder  
geltenden« P e r s o n e n  a u f g e z ä h l t .  E in  V e r s ic h e r t e r  v e r 
langte für se in e  1 8  J a h r e  a l t e  T o c h t e r  fr e i e  ärz t l ic h e  
Behandlung m it  d e m  H i n w e i s ,  d a ß  §  2 3  n u r  a u f  A b s .  3 
des § 22  v e r w e is e ,  n ic h t  a u c h  a u f  d e n  A b s .  2 d e s  
§ 22. D a s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t 1 w i e s  ih n  m it  der  
Begründung ab, §  2 3  n e h m e  s o w o h l  a u f  A b s .  2  a ls  
auch auf A bs. 3  d e s  § 2 2  B e z u g .  A b s .  2  b e s t im m e  
das Alter, bis zu d e m  fü r  K in d e r  e t w a s  g e f o r d e r t  
werden k ön n e ,  A b s .  3 l e g e  d ie  in d e n  K re is  der  
Kinder e in z u b e z ie h e n d e n  G r u p p e n  fe s t .  E in e  d e r 
artige B e z u g n a h m e  g e s c h e h e  in a l l e n  V o r sc h r i f te n  
des G es e tz e s  in g l e i c h e r  W e i s e  m it  d e r  g l e i c h e n  
Bedeutung. W ü r d e  m a n  d ie  B e z u g n a h m e  d e s  §  23  
auf den Abs. 2  d e s  §  2 2  l e u g n e n ,  s o  e r g ä b e n  sich  
auch F o lg e n ,  d ie  e in e  u n e r w ü n s c h t e  Ü b e r s p a n n u n g  
brächten, w ie  s ie  m it  d e r  A b s ic h t  d e s  G e s e t z g e b e r s  
und mit der  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e s  G e s e t z e s  
nicht in E in k la n g  g e b r a c h t  w e r d e n  k ö n n e .

Ruhen des knappschaftlichen Kindergeldes.
§ 1 0 6  Abs. 2  R K G . b e s t im m t ,  d a ß  d a s  k n a p p 

schaftliche K in d e r g e ld  ru h t,  w e n n  n e b e n  d a s  K in d e r 
geld eine K in d e r z u la g e  o d e r  e in  K in d e r z u s c h u ß  a us  
einer ändern V e r s ic h e r u n g  tr itt .  D ie  E h e f r a u  e in e s  
Hauers b e z o g  a ls  S e lb s t v e r s i c h e r t e  v o n  d e r  z u s t ä n d i 
gen L a n d e s v e r s ic h e r u n g s a n s t a l t  .R e ic h s i n v a l i d e n r e n t e  
mit dem r e ic h s g e s e tz l ic h e n  K in d e r z u s c h u ß  fü r  ih re  v ier  
Kinder. Ihr E h e m a n n  e r h ie l t  d a r a u f  d ie  I n v a l id e n 
pension g e m ä ß  § 3 5  R K G . ,  v e r la n g t e  ab er  d a n e b e n  
für seine Kinder d ie  A u s z a h l u n g  d e s  k n a p p s c h a f t 
lichen K in d e rg e ld es .  D e s s e n  Z a h l u n g  w u r d e  v o n  der  
Knappschaft u n ter  B e r u f u n g  a u f  § 1 0 6  A b s .  2  R K G .  
abgelehnt. D as  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t 2 b e s t ä t ig t e  
diese E n tsch e id u n g .  A u s  d e n  G r ü n d e n  se i  f o l g e n d e s  
angeführt. § 1 0 6  A b s .  2  l a s s e  z w e i  D e u t u n g e n  zu. D ie  
Bestimmung k ö n n e  d a h in  a u s g e l e g t  w e r d e n ,  d aß  d a s  
Kindergeld ruhe, w e n n  n e b e n  d i e s e s  a u s  d e r  P e n s i o n s 
versicherung e in e  K i n d e r z u la g e  o d e r  e in  K in d e r 
zuschuß aus e in er  ä n d e r n  V e r s i c h e r u n g  d e s s e l b e n

l  {*e!cJ sversicherungsam t vom  11. N ov . 1917, Z . B erg r. Bd. 69, S. 264.
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V e r s ic h e r t e n  t r e t e ;  s ie  k ö n n e  ab er  a u c h  d a h in  v e r 
s t a n d e n  w e r d e n ,  d a ß  d a s  K in d e r g e ld  r u h e ,  w e n n  
n e b e n  d i e s e s  a u s  d er  P e n s io n s v e r s i c h e r u n g  e in e  
K in d e r z u la g e  o d e r  e in  K in d e r z u sc h u ß  a us  e in er  
ä n d e r n  V e r s ic h e r u n g  tre te ,  s o f e r n  n u r  d ie s e  L e i s t u n 
g e n  für d a s s e l b e  K i n d  g e w ä h r t  w ü r d e n .  A u s  d er  
E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e s  G e s e t z e s  l a s s e  s i c h  n ich t  
e n t n e h m e n ,  w e lc h e  A u s l e g u n g  r ic h t ig  se i .  M a n  
m ü s s e  s ich  ab er  d er  z w e i t e n  A u s l e g u n g  a n s c h l ie ß e n ,  
d e n n  d e r  S in n  d e s  G e s e t z e s  g e h e  d a h in ,  e s  s o l l e  
kein  d o p p e l t e s  K in d e r g e ld  g e z a h l t  w e r d e n ,  w e i l  d ie s  
ein  Ü b e rm a ß  s o z ia le r  V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n  d a r 
s t e l l e n  w ü r d e .  D ie s e r  G e d a n k e  h a b e  a u c h  in ä n d ern  
s o z i a lp o l i t i s c h e n  G e s e t z e n  A u sd r u c k  g e f u n d e n .  F e r n e r  
s e i  d ie  S a c h la g e  w ir t s c h a f t l i c h  g l e i c h ,  o b  A n s p r ü c h e  
d e s s e lb e n  V e r s ic h e r te n  a u s  m e h r e r e n  V e r s ic h e r u n g e n  
g le i c h e r  o d e r  v e r s c h ie d e n e r  A rt  fü r  d a s s e lb e  K in d ,  
o b  A n s p r ü c h e  v e r s c h ie d e n e r  P e r s o n e n  fü r  d a s s e lb e  
K in d  a u s  V e r s ic h e r u n g e n  g le i c h e r  A rt  o d e r  o b  
e n d l i c h  A n s p r ü c h e  v e r s c h ie d e n e r  P e r s o n e n  fü r  d a s 
s e lb e  K in d  a u s  V e r s ic h e r u n g e n  v e r s c h ie d e n e r  A rt  
b e s t ä n d e n .

Anspruch des Knappschaftsinvaliden auf Kindergeld.
S tr e i t ig  w a r  d ie  F r a g e  g e w o r d e n ,  o b  b e im  B e 

s t e h e n  e in e s  A n s p r u c h e s  a u f  I n v a l id e n p e n s io n  o d e r  
R u h e g e ld  a u s  d e r  P e n s io n s v e r s i c h e r u n g  K in d e r g e ld  
n ach  d e n  V o r s c h r i f t e n  d e s  R K G . in d e r  F a s s u n g  
v o m  1. Ju li  1 9 2 6  fü r  d ie  Z e it  n ach  d e m  1. J u li  1 9 2 6  
a u ch  d a n n  zu  g e w ä h r e n  is t ,  w e n n  d a s  K in d  e r s t  n a ch  
E in tr i t t  d e r  B e r u f s u n f ä h ig k e i t  o d e r  n a ch  B e g in n  d er  
Z a h lu n g  v o n  A n e r k e n n u n g s g e b ü h r e n  g e b o r e n  ist.  
D ie  R e ic h s k n a p p s c h a f t  h a tte  d ie  Z a h lu n g  d e s  K in d e r 
g e l d e s  a b g e le h n t ,  w e i l  d ie  b i s h e r ig e  h ö c h s t r ic h t e r 
l ich e  R e c h t s p r e c h u n g  d a h in  g e h e ,  d a ß  d er  In v a l id e  
n e u e  R e c h te  au s  sp ä te r  g e s c h l o s s e n e r  E h e  n ic h t  m e h r  
e r w e r b e n  u n d  d e r  A n e r k e n n u n g s g e b ü h r e n z a h le r  nur  
d ie  R e c h te  zu r  Z e it  s e i n e s  A u s s c h e i d e n s  e r h a l t e n  
k ö n n e ,  a u c h  s e l b s t ä n d i g e  P e n s io n s a n s p r ü c h e  s o l c h e n  
n a c h g e b o r e n e n  H in te r b l ie b e n e n  n ich t  z u s t ä n d e n .  D a s  
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t 1 b i l l i g t e  d a g e g e n  d a s  K in d e r 
g e l d  in  d ie s e n  F ä l l e n  zu  u n d  b e r ie f  s ich  a u f  d ie  E n t 
s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e s  G e s e t z e s  v o m  1. J u li  1 9 2 6  
s o w i e  a u f  ä h n l i c h  l i e g e n d e ,  in g l e i c h e m  S in n e  e n t 
s c h i e d e n e  F ä l l e .  U n e r h e b l ic h  s e i  e s ,  o b  d ie s e n  n a c h 
g e b o r e n e n  K in d er n  n a c h  d e m  T o d e  d e s  V e r s ic h e r te n  
e in  A n s p r u c h  a u f  W a i s e n g e l d  z u s t e h e ,  d e n n  d a s  
R e ic h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z ,  e b e n s o  d ie  R e ic h s v e r s i c h e 
r u n g s o r d n u n g  u n d  d a s  A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g s 
g e s e t z ,  g ä b e n  n ic h t  e t w a  a l l e n  K in d ern ,  fü r  d ie  K in d e r 
g e l d  g e w ä h r t  se i ,  s p ä t e r  a u c h  e in e n  A n s p r u c h  a u f  
W a i s e n g e l d .

Waisengeld bei Schul- oder Berufsausbildung.
N a c h  §  1 0 3  R K G . in V e r b in d u n g  m it  § 1 2 5 9  

R V O . in d e r  F a s s u n g  d e s  G e s e t z e s  v o m  25 .  Ju n i  1 9 2 6  
w ir d  d ie  W a is e n r e n t e  o h n e  w e i t e r e s  b is  z u m  v o l l 
e n d e t e n  1 5 .  L e b e n s ja h r e  g e z a h l t ,  ü b er  d ie s e n  T e r m in  
h in a u s  b is  zu m  v o l l e n d e te n  21. L e b e n s ja h r e  u . a .  d an n ,  
w e n n  d a s  K in d  n a ch  V o l l e n d u n g  d e s  1 5 .  L e b e n s 
j a h r e s  S c h u l-  o d e r  B e r u f s a u s b i ld u n g  e r h ä l t .  L ie g t  
e in  d e r a r t ig e r  F a l l  v o r ,  w e n n  e in  K in d  an  e in e r  
s t ä d t i s c h e n  H a u s h a l t -  u n d  G e w e r b e s c h u l e  e in e n  
e in j ä h r ig e n  h a u s w ir t s c h a f t l i c h e n  Z u s a t z k u r s u s  m it  
26  W o c h e n s t u n d e n  b e s u c h t ,  b e i  d e m  d as  K in d  b is  2  U h r  
n a c h m i t t a g s  U n te r r ic h t  h a t  u n d  d a n n  n o c h  S c h u l 

1 R e ich sv ersich e ru n g sam t vom  22. Juni 1928, Z . B erg r. B d. 69, S. 598.
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a u f g a b e n  fü r  d e n  n ä c h s t e n  T a g  e r le d ig e n  m u ß ?  D a s  
R e ic h s v e r s i c h e r u n g s a m t 1 b e ja h t  d ie s e  F r a g e  und  sa g t :  
D ie  A u s b i ld u n g ,  w e l c h e  d ie  A u s ü b u n g  e in es  B eru fs  
g e g e n  E n t g e l t  zu m  Z ie le  h a b e  u n d  Zeit un d  A rb e its 
k ra ft  d e r  A u s z u b i ld e n d e n  a u s s c h l ie ß l ic h  od er  über
w i e g e n d  b e a n s p r u c h e ,  g e h ö r e  zur B e r u fsa u s b i ld u n g  
u n d  d a m it  zu r  »Sch u l-  o d e r  B e ru fsa u sb i ld u n g «  im  
S in n e  d e r  o b e n  a n g e g e b e n e n  V o r sc h r if te n .  D ie  T ä t ig 
k e it  in d e r  H a u s w i r t s c h a f t  s e i  g e e ig n e t ,  e inen  B eru f  
im  g e s e t z l i c h e n  S in n e  zu b i ld e n ;  h a u sw ir t sc h a ft l ich e  
A u s b i ld u n g  se i  d a h e r  B e r u f s b i ld u n g ,  w e n n  ein p la n 
m ä ß ig e r  L e h r g a n g  s ta t t f in d e .  W a s  d ie  E n tg e lt l ich k e it  
a n la n g e ,  s o  g e n ü g e  e s  f e r n er ,  w e n n  für  e in e  k ü n ft ige  
Z eit  d ie  A u s b i ld u n g  d e s  B e r u fe s  g e g e n  E n tg e lt  ins  
A u g e  g e f a ß t  se i .  D ie s e  V o r a u s s e tz u n g e n  se ien  g e 
g e b e n .  D a ß  e s  s ich  u m  e in e n  p la n m ä ß ig e n  L ehr
g a n g  h a n d le ,  e r g e b e  d er  S a c h v e r h a lt ,  un d  daß für  
e in e  k ü n f t ig e  Z eit  d ie  A u s ü b u n g  d e s  B eru fes  g e g e n  
E n t g e l t  in s  A u g e  g e f a ß t  se i ,  t r e f f e  im H inblick  au f  
d ie  B e r u f s s c h ic h t ,  a u s  d er  d a s  Kind s ta m m e,  zu.

Ruhen des Waisengeldes.
N a c h  § 9 3  R K G . ru h e n  P e n s io n  und R u h eg e ld  

u. a.,  s o l a n g e  s ich  d er  b e r e c h t ig te  A u s lä n d e r  f r e i 
w i l l i g  u n d  g e w ö h n l i c h  im  A u s la n d e  au fh ä lt .  B ez ieh t  
s ich  d ie s e  V o r s c h r i f t  a u ch  a u f  d a s  W a is e n g e ld ,  o b 
w o h l  d ies  im  G e s e t z e  n ich t  b e so n d e r s  b em erkt i s t?  
D a s  R e ic h s v e r s ic h e r u n g s a m t2 hat d ie  F rage m it  
f o l g e n d e n  A u s f ü h r u n g e n  b e ja h t :  G e h e  m an nach  
d e m  W o r t l a u t  d e s  G e s e t z e s ,  s o  m ü s s e  m an die  
g e s t e l l t e  F r a g e  v e r n e in e n .  A b er  ein sach licher  
G r u n d ,  d ie  E m p f ä n g e r  v o n  P e n s io n  un d  R u h eg e ld  
e in e r s e i t s  u n d  d ie  E m p fä n g e r  v o n  W a is e n g e ld  an d er
se i t s  v e r s c h ie d e n  zu  b e h a n d e ln ,  se i  n icht  ersichtlich .  
N a c h  d e r  g a n z e n  E n t s t e h u n g s g e s c h ic h t e  d es  § 9 3  
h a n d le  e s  s ich  nur u m  e in e  U n g e n a u ig k e i t  im A u s 
d ru ck ;  m a n  h ab e  u n ter  d e m  A u sd ru c k  »P en s io n  und  
R u h e g e ld «  a l le  L e is t u n g e n  d er  P e n s io n s v e r s ic h e r u n g  
v e r s t a n d e n  w i s s e n  w o l l e n ,  d ie  in F o rm  von  R enten  
la u f e n d  zu z a h le n  se ie n ,  a l s o  au ch  d a s  W a is e n g e ld .  
F ü r  d ie  R ic h t ig k e it  d ie s e r  A u s l e g u n g  sp rech e  auch  
d e r  U m s ta n d ,  d a ß  d e r  R e ic h sa r b e i tsm in is te r  in zw e i  
V e r o r d n u n g e n ,  d ie  s ich  a u f  d ie  sch w e iz er isch e n  
G r e n z g e b ie t e  u n d  d ie  N ie d e r la n d e  b e z ö g e n ,  unter  
H i n w e i s  a u f  §  9 3  R K G . nur vo n  »der Rente« g e 
sp r o c h e n  h a b e .

B e r u f s u n f ä h i g k e i t .
N a ch  § 3 5  R K G . w ir d  d ie  In va l id en p en s ion  

g e w ä h r t ,  w e n n  d a s  A lter  v o n  65  Jahren v o l le n d e t  
is t  o d e r  d a u e r n d e  B e r u f s u n f ä h ig k e i t  v o r l ie g t .  §  3 6  
b e s t im m t  w e i te r ,  d a ß  B e r u f s u n f ä h ig k e i t  au f  A n trag  
au ch  d an n  a ls  g e g e b e n  a n z u se h e n  ist, w en n  
d e r  A n tr a g s te l l e r  d a s  50. L eb en sja h r  v o l len d e t ,  
3 0 0  B e i t r a g s m o n a te  z u r ü c k g e le g t ,  w ä h r e n d  d ieser  Zeit  
m in d e s t e n s  1 8 0  B e i t r a g s m o n a te  w e se n t l ic h e  b e r g 
m ä n n is c h e  A rb e iten  v e rr ic h te t  hat  un d  keine  w eitere  
L o h n a rb e it  m e h r  v err ich te t .  D arü b er ,  von -wann ab  
d ie  In v a l id e n p e n s io n  zu z a h le n  ist, o rd n et  § 8 0  
A bs. 1 R K G . an, d a ß  »der A n sp r u c h  au f  Z ahlung  
d e r  In v a l id e n p e n s io n ,  d e s  R u h e g e ld e s  und d e s  K inder
g e l d e s  m it  d e m  e r s te n  T a g e  d e s  M o n a t s  beg innt , in 
d e m  d ie  V o r a u s s e tz u n g e n  d e s  § 3 5  . . .  . v o r l iegen ,  
f r ü h e s te n s  j e d o c h  m it  d e m  ers te n  T a g e  d es  M onats '  
in d e m  d a s  K r a n k e n g e ld  fo r t fä l l t« ,  w ä h ren d  es  im  
A bs. 3 d i e s e r  V o r sc h r i f t  h e iß t :  » D er  A nspruch  auf

1 R eichsversicherungsam t vom  20. Jan. 1928, Z. B ergr. Bd. 69 S 593
2 R eichsversicherungsam t vom 4. Mai 1928, Z. B ergr. Bd. 69’, S. 595

Z a h lu n g  d e r  I n v a l id e n p e n s i o n  n a c h  § §  3 6  und 37 
u n d  d e s  R u h e g e ld e s  n a c h  § §  5 8  u n d  5 9  b eg in n t  mit 
d e m  e r s t e n  T a g e  d e s  M o n a t s ,  in w e l c h e m  der Antrag  
g e s t e l l t  ist.«  E s  w a r  s t r e i t i g  g e w o r d e n ,  vo n  wann  
ab im  F a l l e  d e s  § 3 6  d ie  I n v a l id e n p e n s i o n  zu zahlen  
w a r , w e n n  K r a n k e n g e ld  g e z a h l t  w u r d e ,  ob  nach 
A bs. 3  d e s  § 8 0  R K G . au c h  in d ie s e m  F a lle  der 
A n tr a g  alle in  m a ß g e b e n d  is t ,  o d e r  o b  für § 36 neben  
d e m  A b s .  3  d e s  § 8 0  R K G . a u ch  d er  A b s .  1 dieser 
B e s t im m u n g  zu  g e l t e n  hat,  s o  d a ß  a l s o  d ie  Invaliden
p e n s io n  e r s t  n a ch  F o r t f a l l  d e s  K r a n k e n g e ld e s  zu 
z a h le n  ist. D a s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t 1 s a g t  dazu 
f o l g e n d e s :  D e r  A b s .  3  d e s  §  8 0  R K G .  s t e l l e  für den 
F a ll  d e s  §  3 6  d e n  B e g in n  d e r  Z a h lu n g  d er  Pension  
a u f  d e n  Z e itp u n k t  d er  S t e l lu n g  d e s  A n tr a g e s  ab. 
E in e  w e i t e r e  z e i t l i c h e  E in s c h r ä n k u n g  e n th a l te  dieser 
A b sa tz  n ich t .  E in e  s o l c h e  a u s  A b s .  1 herzuleiten,  
v erb ie te  s c h o n  d er  k lare  u n d  e in d e u t ig e  W ortlaut  
d e s  A b s .  3. E s  f e h l e  au c h  an  a u s r e i c h e n d e n  A nhalts
p u n k te n  d a fü r ,  d a ß  d e r  G e s e t z g e b e r  du rch  Abs. 1 
a l lg e m e in  d en  B e g in n  d e s  A n s p r u c h e s  habe  regeln  
w o l l e n .  A l l e r d i n g s  f e h l e  im  A b s .  1 im  G egen satz  
zu m  A b s .  3 d ie  A n f ü h r u n g  v o n  P a r a g r a p h en ,  aber 
d ie  B e z u g n a h m e  a u f  § 3 5  l a s s e  k e in e n  Z w e ife l ,  daß 
e s  s ic h  nur u m  A n s p r ü c h e  a u s  d ie s e m  Paragraphen  
h a n d e ln  k ö n n e .  Im A b s .  3 w e r d e  f e r n e r  a l l e r d in g s  auch 
d a s  K in d e r g e ld  n ich t  e r w ä h n t ,  a b er  d a s  se i  nur eine 
A b w e ic h u n g  v o n  re in  r e d a k t io n e l l e r  B e d e u tu n g ,  denn 
d a s  K in d e r g e ld  s e i  n u r  e in  B e s ta n d t e i l  d er  Pension  
und  w e r d e  s t e t s  m it  d i e s e r  b e z a h l t .  D ie  gesond erte  
B e h a n d lu n g ,  d ie  §  35  im  § 8 0  A b s .  1 u n d  § 36  im 
§ 8 0  A bs.  3  g e f u n d e n  h ä tten ,  h a b e  ab er  auch ihre 
s a c h l ic h e  B e r e c h t ig u n g ,  d e n n  d e r  V ers ich eru n g sfa l l  
d e s  § 3 5  f a l l e  in d er  R e g e l  u n d  n a tu r g e m ä ß  mit einer 
In a n s p r u c h n a h m e  d e r  K r a n k e n k a s s e n le i s tu n g e n  zu
s a m m e n ,  d er  V e r s ic h e r u n g s f a l l  d e s  §  3 6  d agegen  
nur in A u s n a h m e f ä l le n .  D a r a u s  e r k lä r e  und  recht- 
f e r t ig e  s ich  d er  E in f lu ß ,  d e n  d e r  G e s e t z g e b e r  dem 
B e z ü g e  d e s  K r a n k e n g e l d e s  a u f  d e n  Z ah lu n g sb eg in n  
d er  P e n s io n  g e m ä ß  § 3 5  g e g e b e n  h ab e .  Hiernach  
se i  d a v o n  a u s z u g e h e n ,  d a ß  d e r  A n s p r u c h  a u f  Zahlung  
d er  I n v a l id e n p e n s io n  n a ch  § 3 6  R K G . o h n e  Rück
s ic h t  a u f  d e n  B e z u g  v o n  K r a n k e n g e ld  mit dem 
er s te n  T a g e  d e s  M o n a t s  b e g in n e ,  in d e m  d er  Antrag 
g e s t e l l t  w o r d e n  se i .

E in  H a u e r  h a tte  im J a h re  19 1 1  b e im  Schießen  
in e in e m  K o h l e n f l ö z  u n t e r t a g e  e in e  sc h w e r e  Ver
le t z u n g  d e r  L e n d e n w i r b e l s ä u l e  e r l i t t e n .  N ach  der 
A u s h e i lu n g  w a r  ih m  w e g e n  d e r  U n f a l l f o l g e n  eine 
U n fa l l r e n t e  v o n  50°/o  b e w i l l i g t  u n d  d ie s e  dann 
w ie d e r h o l t ,  z u le t z t  im  J a h r e  1 9 1 3  a u f  1 5 o /o , herab
g e s e t z t  w o r d e n .  Im J a h r e  1 9 1 7  h a tte  m an ihn mit 
se in e m  E in v e r s t ä n d n is  m it  d e m  7 ,9 f a c h e n  Betrag 
d er  J a h r e sr e n te  a b g e f u n d e n .  B is  M ärz  1 9 2 2  war er 
d a n n  H a u s d ie n e r  u n d  P f ö r t n e r  in e in e m  knappschaft-  
l i ch en  B e tr ie b e ,  v o n  d a  an  b is  M ai 1 9 2 2  Halden
arb e iter  g e w e s e n .  S e i t d e m  is t  er  H a u s d ie n e r  bei einer 
B an k  u n d  b e d ie n t  n e b e n b e i  in d e n  W interm onaten  
d ie  H e iz u n g .  S e in  E in k o m m e n  b e t r u g  im Juli 1925 
nach  d e m  T a r i f  2 0 8 , 5 0  M. V o n  1 8 9 6  b is  Mai 1922 
is t  er  P e n s io n s k a s s e n m i t g l i e d  g e w e s e n  und zahlt 
se i td e m  A n e r k e n n u n g s g e b ü h r e n .  Er b ea n tra g te  nun
m e h r  a u f  G r u n d  d e s  § 3 5  R K G .,  da  er  namentlich  
fü r  H a u e r a r b e i te n  b e r u f s u n f ä h ig  se i ,  d ie  Bewill igung  
d er  I n v a l id e n p e n s io n  d e r  R e ic h s k n a p p s c h a f t .  Das

1 R eielisversicherungsam t vom  25. N ov. 1927, Z. B erg r. Bd. 69, S. 269,
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R e ic h sv e r s ic h e r u n g sa m t1 h a t  s e i n e n  A n t r a g  a b g e le h n t  
und dazu a u s g e f ü h r t :  U n t e r  B e r u f s u n f ä h i g k e i t  im 
Sinne d es  § 3 5  R K G .  se i ,  w i e  s c h o n  f r ü h e r  e n t 
schieden w o r d e n  s e i 2, n ic h t  l e d i g l i c h  d ie  U n f ä h i g 
keit zur V er r ic h tu n g  d er  w e s e n t l i c h e n  b e r g m ä n n i s c h e n  
oder der ih n en  g l e i c h w e r t i g e n  a u f  B e r g w e r k e n  v o r 
kom m enden A r b e ite n  zu v e r s t e h e n ,  v i e l m e h r  h ab e  
es se it  a lters  a u ß e r  d ie s e n  A r b e ite n  z a h lr e ic h e  
andere g e g e b e n ,  d ie  a ls  k n a p p s c h a f t l i c h e  B e r u f s 
arbeit im S in n e  d e r  K n a p p s c h a f t s g e s e t z e  g e g o l t e n  
und zur P e n s i o n s k a s s e n m i t g l i e d s c h a f t  v e r p f l i c h te t  
hätten. D ie  U n f ä h ig k e i t  zu ih r er  V e r r ic h tu n g  h a be  
für die d a m it  b e s c h ä f t ig t  G e w e s e n e n  a ls  B e r u f s 
unfähigkeit g e g o l t e n ,  d ie  b e im  V o r l i e g e n  d er  
sonstigen V o r a u s s e t z u n g e n  z u m  B e z ü g e  d er  P e n s io n s -  
kassen le ls tu n gen  b e r e c h t ig e .  D a ß  d ie s  a u c h  a u f  d ie  
vom A n tr a g s te l le r  a u s g e ü b t e  P f ö r t n e r t ä t i g k e i t  z u 
treffe, e rg e b e  s ich  s c h o n  d a r a u s ,  d a ß  er  a ls  P fö r tn e r  
P e n s io n s k a sse n m itg l ie d  g e b l i e b e n  se i ,  s e in e  T ä t ig k e i t  
also von  a l len  B e t e i l ig t e n  u n d  d e s h a l b  a u c h  zu R e c h t  
als k n a p p sc h a f t l i c h e  B e r u f s a r b e i t  im  g e n a n n t e n  
Sinne a n g e s e h e n  w o r d e n  se i .  B e r u f s u n f ä h i g  se i  
danach, w e r  zu d e r  v o n  ih m  v e r r ic h te te n ,  a ls  k n a p p 
sc h a f t s v e r s ic h e r u n g s p f l ic h t ig  g e l t e n d e n  T ä t ig k e i t  u n 
fähig g e w o r d e n  se i .  D a b e i  s e i  n ic h t  a l l e in  d ie s e  
Tätigkeit in B e tr a c h t  zu z ie h e n ,  s o n d e r n  d ie  B e r u f s 
gruppe, d. h. d er  g a n z e  K re is  d e r  e t w a  g le i c h a r t ig e n  
und w ir tsch a ft l ich  g l e i c h w e r t i g e n ,  v o n  P e r s o n e n  ä h n 
licher A u sb i ld u n g  u n d  g l e i c h w e r t i g e n  K e n n t n is s e n  
und F äh igk e iten  in k n a p p s c h a f t s v e r s i c h e r u n g s p f l i c h 
tigen B etrieben  a u s g e ü b t e n  T ä t ig k e i t e n .  D a s  e n t 
spreche der  E r w ä g u n g ,  d a ß  — a n d e r s  a ls  im  F a l l e  
der K ra n k e n v e r s ic h e r u n g ,  w o  d ie  K r a n k e n h i l f e  bei 
A rbeitsunfähigkeit  d e m  d r in g l i c h e n  B e d ü r f n i s  d e s  
Augenblicks e n ts p r e c h e n d  n u r  fü r  d ie  z u le t z t  v o r  d er  
Erkrankung a u s g e ü b t e  T ä t ig k e i t  in s  A u g e  g e f a ß t  
werden k ö n n e  — im F a l l e  d e r  B e r u f s u n f ä h i g k e i t s 
versicherung, d ie  e in e  d a u e r n d e  H i l f e  zu m  G e g e n 
stand habe, d e m  V e r s ic h e r te n  e in e  b e r u f l ic h e  U m 
stellung in d e n  b e z e ic h n e t e n  G r e n z e n  v o r  G e w ä h r u n g  
der H ilfe  z u g e m u t e t  w e r d e n  k ö n n e .  E s  f r a g e  s ich  
dann, w e lc h er  T ä t ig k e i t  b e i  d e r  B e u r t e i l u n g  d er  
B erufsunfäh igkeit  d a s  m a ß g e b l i c h e  G e w i c h t  z u 
komme, w en n  d er  V e r s ic h e r t e  w ä h r e n d  s e i n e s  A r b e i t s 
lebens zu e in er  ä n d er n  B e r u f s g r u p p e  ü b e r g e g a n g e n  
sei, w ie  d ies  be im  Ü b e r g a n g  d e s  A n t r a g s t e l l e r s  v o n  
der H auerarbeit  zur P f ö r t n e r t ä t ig k e i t  z u tr e f f e .  F ü r  
diesen Fall d e s  B e r u f s w e c h s e l s  s e i  zu b e a c h te n ,  daß  
die W ahl der a k t iv en  K a s s e n m i t g l i e d s c h a f t  a u f  G r u n d  
der neuen B e r u fs tä t ig k e i t  e n t s c h e id e n d  se i ,  d a ß  darin  
der W il le  zum  B e r u f s w e c h s e l  k la r  e r k e n n b a r  zu m  
Ausdruck k o m m e ,  u n d  d a ß  j e d e n f a l l s  bei s o l c h e m  
gew ollten  B e r u f s w e c h s e l  l e d i g l i c h  d ie  n e u e  T ä t ig k e i t  
für die B e u r te i lu n g  d e r  B e r u f s u n f ä h i g k e i t  m a ß 
gebend se in  k ö n n e .  D i e s  a u f  d e n  v o r l i e g e n d e n  F a ll  
angew endet,  e r g e b e  d ie  A b w e i s u n g  d e s  A n tr a g e s .  
Der A ntrag ste l ler  h a b e  s e i t  1 9 1 2  d ie  P f ö r t n e r t ä t ig k e i t  
ausgeübt und se i  d e s h a lb  P e n s i o n s k a s s e n m i t g l i e d  
gewesen. D an ach  l i e g e  b e i  ih m  e in  g e w o l l t e r  B e r u f s 
w echsel vor. D ie  F r a g e  s e i n e r  B e r u f s u n f ä h ig k e i t  
könne so m it  nur n a ch  s e i n e r  P f ö r t n e r t ä t ig k e i t ,  d ie  
er, w enn  auch in e in e m  n ic h t  k n a p p s c h a f t s v e r s i c h e 
rungspf licht igen  B e tr ie b e ,  n o c h  h e u t e  a u sü b e ,  u n d

1 R eichsversicherungsam t vom  24. F e b r . 1927, Z. B erg r. Bd. 68, 
a* 619.

- R eichsversicherungsam t 'vom  1 . O k t. 1925, Z . B erg r. Bd. 67, S. 26 2 ; 
Oluckauf 1927, S. 1011.

n ic h t  n a c h  s e in e r  T ä t ig k e i t  a ls  H a u e r  b e u r te i l t  w e r d e n  
u n d  s e i  zu  v e r n e in e n .

W a s  u n te r  » w e s e n t l i c h e n  b e r g m ä n n i s c h e n  A r 
b e iten «  zu v e r s t e h e n  is t ,  l e g t  d ie  g r u n d l e g e n d e  
E n t s c h e i d u n g  d e s  R e ic h s v e r s i c h e r u n g s a m t e s  v o m
20. N o v e m b e r  1 9 2 4 1 klar. D a n a c h  s in d  w e s e n t l i c h e  
b e r g m ä n n i s c h e  A r b e i t e n  alle d ie j e n ig e n  A r b e ite n  
a u f  B e r g w e r k e n ,  d ie  i n f o l g e  d er  e ig e n a r t ig e n  N a tu r  
d e s  B e r g b a u s  m it  b e s o n d e r n  G e f a h r e n  fü r  d ie  G e s u n d 
h e i t  v e r k n ü p f t  s in d  o d e r  d ie  e in e  v o r z e i t ig e  A b n u t z u n g  
d e r  A r b e i t s k r a f t  zu r  F o l g e  h a b e n ,  g l e i c h g ü l t i g ,  o b  
d ie  A r b e ite n  u n ter -  o d e r  ü b e r ta g e  v e r r ic h te t  w e r d e n .  
F ä l l t  n u n  d ie  T ä t ig k e i t  e in e s  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  
u n te r  d e n  B e g r i f f  » w e s e n t l ic h e  b e r g m ä n n i s c h e  A rbeit«  
im S in n e  d e s  §  3 6  R K G .?  D a s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s 
a m t 2 h a t  d ie  F r a g e  v e r n e in t  u n d  a u s g e f ü h r t ,  d ie  
T ä t ig k e i t  d e s  F ö r d e r m a s c h in i s t e n  v e r la n g e  d a u e r n d  
a n g e s t r e n g t e  A u f m e r k s a m k e i t  u n d  s t e l l e  h ie r d u r c h  
u n d  d u rch  d ie  g r o ß e  V e r a n t w o r t u n g  e r h e b l ic h e  A n 
f o r d e r u n g e n  an d ie  N e r v e n k r a f t ,  ab er  s ie  s t e l l e  k e in e  
b e s o n d e r n  A n fo r d e r u n g e n  an d ie  M u s k e lk r a f t  u n d  
v o l l z i e h e  s i c h  in  e in e m  R a u m e ,  d er  g e s u n d h e i t s 
s c h ä d i g e n d e n  E in w ir k u n g e n  n ich t  a u s g e s e t z t  se i .  D a 
n a ch  k ö n n t e n  b e i  e in e m  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  n u r  d ann  
» w e s e n t l i c h e  b e r g m ä n n i s c h e  A rb e iten «  v o r l i e g e n ,  w e n n  
er  b e i  s e in e r  T ä t ig k e i t  i n f o l g e  b e s o n d e r e r ,  in d er  
E ig e n a r t  d e s  B e r g b a u s  l i e g e n d e r  G r ü n d e  s tä rk ern  
n e r v e n a u f r e ib e n d e n  u n d  d ie  A r b e i t s k r a f t  a b n u tz e n d e n  
E in w ir k u n g e n  a u s g e s e t z t  w ä r e  a ls  P e r s o n e n  in v e r 
g l e i c h b a r e n  T ä t ig k e i t e n  a u ß e r h a lb  d e s  B e r g b a u s ,  u n d  
w e n n  ü b e r d ie s  d ie  g e i s t i g e  B e a n s p r u c h u n g  s o  e r h e b 
l ich  g e w e s e n  w ä r e ,  d a ß  s ie  e in e  v o r z e i t i g e  A b n u t z u n g  
der A r b e itsk ra f t  zur F o l g e  g e h a b t  h ä tte .  V o n  a l led em  
s e i  ab er  im v o r l i e g e n d e n  F a l l e  n ic h t s  e r w ie s e n .  F ü r  
d a s  G e g e n t e i l  s p r e c h e  s o g a r  d ie  T a t s a c h e ,  d a ß  d er  
F ö r d e r m a s c h i n i s t  d ie s e  T ä t ig k e i t  2 4  J a h re  l a n g ,  u n d  
z w a r  b is  in s  54 . L eb en sja h r ,  a u s g e ü b t  h a b e ,  u n d  
f e r n e r  d ie  T a t s a c h e ,  d a ß  n a c h  d e n  v o m  K n a p p s c h a f t s -  
O b e r v e r s i c h e r u n g s a m t  a n g e s t e l l t e n  E r h e b u n g e n  bei  
e in e r  g r o ß e m  Z ah l v o n  Z e c h e n v e r w a l t u n g e n  v o n  
4 1 3  F ö r d e r m a s c h i n i s t e n  1 4 4 ,  a l s o  m e h r  a l s  e in  D r i t t e l ,  
in e in e m  A lte r  v o n  5 0  u n d  m e h r  J a h r en  g e s t a n d e n  
h ä tten ,  u n d  d a ß  v o n  d er  G e s a m t z a h l  2 4 0 , a l s o  fa s t  
drei F ü n fte l ,  ü b er  15 Jahre  als F ö r d e r m a s c h in is t e n  
tä t ig  g e w e s e n  s e i e n ,  6 4  s o g a r  lä n g e r  a ls  2 5  Jah re .

D ie  F r a g e ,  w i e  d e r  F a l l  zu  b e u r te i le n  is t ,  w e n n  
e in e  g e m i s c h t e  B e s c h ä f t i g u n g  v o n  w e s e n t 
l i c h e n  b e r g m ä n n i s c h e n  u n d  ä n d e r n  A r b e i t e n  
v o r l i e g t ,  h a t  d as  R e ic h s v e r s i c h e r u n g s a m t 3 d a h in  
e n t s c h ie d e n ,  d a ß  e s  d a r a u f  a n k o m m t ,  w e l c h e  
T ä t ig k e i t  d ie  H a u p t s a c h e  is t  u n d  d e r  S t e l lu n g  
d a s  G e p r ä g e  g ib t .  E in  B r ü c k e n a u f s e h e r  h a t t e  
n e b e n  d ie s e r  T ä t ig k e i t  au ch  e n t g l e i s t e  W a g e n  
e in h e b e n  u n d  zu r  Ü b e r w a c h u n g  d e r  F ö r d e r u n g  in 
d er  G r u b e  h ä u f i g  e in f a h r e n  m ü s s e n ,  a u ß e r d e m  w a r  
er  au ch  a u f  d e r  H ä n g e b a n k  a ls  S c h a c h t a n s c h lä g e r  
u n d  A u f s e h e r  be i  d e r  S e i l fa h r t  t ä t ig  g e w e s e n .  E s  
w u r d e  f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  s e in e  H a u p t t ä t i g k e i t  d i e j e n ig e  
d e s  B r ü c k e n a u f s e h e r s  g e w e s e n  w a r ,  d ie  an  s i c h  n ich t  
zu d e n  w e s e n t l i c h e n  b e r g m ä n n i s c h e n  A r b e i te n  im  
S in n e  d e s  R e i c h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z e s  zä h lt .  D a n a c h  
k a m  d a s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t  zu  d e m  E r g e b n is ,  
d a ß  d ie  g a n z e  Z eit ,  in d er  d ie  B r ü c k e n a u f s e h e r t ä t ig 
k e it  a u s g e ü b t  w o r d e n  se i ,  n ic h t  m i t z u z ä h le n  h a b e ,

1 R e ich sv e rsich e ru n g sam t vom  20. N ov. 1924, G lückauf 1926, S. 1061.
2 R eich sv e rsich e ru n g sam t vom  9. D ez. 1927, Z . B erg r. P d . 69, S. 406.
3 R eich sv e rsich e ru n g sam t vom  17. N ov. 1927, Z . B erg r. Bd. 69, S. 266.
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d a  d ie  T ä t ig k e i t  in d ie s e r  Z eit  n ich t  zu den w e s e n t 
l i c h e n  b e r g m ä n n is c h e n  A rb eiten  g e r e c h n e t  w erd en  
k ö n n e ,  w e n n  auch  in d ie s e r  Z eit  n eb en b e i  Arbeiten  
v e r r ic h te t  w o r d e n  se ie n ,  d ie  a ls  w e se n t l ic h e  b e r g 
m ä n n is c h e  a n g e s p r o c h e n  w e r d e n  m üß ten .

Zu d e r  F r a g e ,  w a n n  im S in n e  d e s  § 36  R K G .  
g l e i c h w e r t i g e  L o h n a r b e i t  v o r l i e g t ,  w en n  es sich  
u m  G e d in g e a r b e i t e n  h a n d e lt ,  fü r  die  ein  D u rch 
s c h n i t t s lo h n  ta r i f l ich  f e s t g e s e t z t  ist, s a g t  das R e ich s
v e r s i c h e r u n g s a m t 1: § 36, Satz  2 R KG. b est im m e,  
d a ß  e in e  L o h n a rb e it  d an n  a ls  g le i c h w e r t ig  ge l te ,  
w e n n  s ie  n ach  d er  E n t lo h n u n g  d er  h ö c h s tg e lo h n te n  
A rbeit  e n ts p r e c h e ,  d ie  d er  B er e c h t ig te  w äh ren d  seiner  
D ie n s t z e i t  n ich t  nur v o r ü b e r g e h e n d  verrichtet habe. 
H ie r n a c h  k o m m e  e s  fü r  d ie  F r a g e  der G le ic h 
w e r t ig k e i t  e in e r  A rb e it  le d ig l i c h  a u f  d ie  H ö h e  ihrer 
E n t lo h n u n g ,  n ich t  aber  a u f  s o n s t ig e  U m stän d e ,  
w i e  b e s o n d e r e  S c h w ie r ig k e i t  o d er  G efährlichkeit  
d e r  A rb eit ,  an. D a ra u s ,  d aß  d a s  G e s e tz  die E n t
lo h n u n g  d er  A rb e it  a l s  w e s e n t l i c h e n  V e r g le ich sm a ß 
stab  b e z e ic h n e ,  m ü s s e  m an f o lg e r n ,  daß bei dem  
a n z u s t e l l e n d e n  V e r g le ic h  e in e  E n t lo h n u n g  in so w eit  
n ich t  zu b e r ü c k s ic h t ig e n  se i ,  a ls  in ihr keine B e 
w e r t u n g  d e r  g e le i s t e t e n  A rbeit  zu m  A usdruck  k om m e,  
s ie  v ie lm e h r  m it  R ü ck s ich t  au f  b eso n d ere ,  in der  
P e r s o n  d e s  B e r e c h t ig te n  l i e g e n d e  U m stä n d e  g ew äh rt  
w e r d e .  D e m n a c h  m ü s s e  b e i  e in e m  V ergle ich  der  
L ö h n e  d er  s o g e n a n n t e  S o z ia l lo h n ,  H a u s s ta n d sg e ld  
u n d  K in d e r g e ld ,  u n b e r ü c k s ic h t ig t  bleiben. D ie  
P r ü f u n g  d er  F r a g e ,  w ie  h o c h  e in e  A rbeit  h insichtlich  
ih rer  E n t lo h n u n g  b e w e r te t  w e r d e ,  bereite  im übrigen  
k e in e  S c h w ie r ig k e i t e n ,  s o w e i t  e s  s ich  um Arbeiten  
h a n d le ,  d ie  n ach  A r b e its sc h ic h te n  e n t lo h n t  w ürden .  
In d ie s e n  F ä l l e n  se i  d ie  B e w e r t u n g  der  Arbeit oh n e  
w e i t e r e s  a us  d e m  fü r  s ie  g e z a h l t e n  Sch ich t lohn  
er s ic h t l ic h .  N ic h t  s o  e in fa c h  l i e g e  d a g e g e n  die Sache  
b e i  A r b e iten ,  d ie  im G e d i n g e  e n t lo h n t  w ürden  und  
b ei d e n e n  d ie  H ö h e  d er  E n t lo h n u n g  d es  e inzelnen  
A rb e iter s  te i ls  au s  G r ü n d e n ,  d ie  in se iner  P erson  
lä g e n  ( F le i ß ,  G e s c h ic k l ic h k e i t  u s w . ) ,  te i ls  aus betr ieb
l ich e n  G r ü n d e n  rech t  v e r sc h ie d e n  se in  könne. Bei  
e in e r  E n t lo h n u n g  im G e d i n g e  k ö n n e  grundsätzlich  
nur d e r j e n i g e  L o h n  m a ß g e b e n d  se in ,  der  innerhalb  
e in e s  im w e s e n t l i c h e n  d ie  g le i c h e n  V erhä ltn isse  a u f 
w e i s e n d e n  B e z ir k s  im D u r c h sc h n it t  fü r  die g le ich e  
A rb e it  g e z a h l t  w e r d e ,  w ä h r e n d  S ch w a n k u n g en  d es  
L o h n e s  über  u n d  u n te r  d ie  D u rch sc h n it tsg r en ze ,  die  
a u f  p e r s ö n l ic h e  E ig e n s c h a f t e n  e in ze ln er  Arbeiter oder  
s o n s t i g e  U m s t ä n d e  z u f ä l l i g e r  A rt zurückzuführen  
se ie n ,  a u ß e r  B e tra ch t  b le ib en  m ü ß ten .  H ieraus dürfe  
in d e s s e n  n ich t  g e f o l g e r t  w e r d e n ,  daß bei Betrieben,  
fü r  d ie  T a r i fv e r tr ä g e  a b g e s c h l o s s e n  w o rd e n  seien,  
in a l len  F ä l l e n  d ie  ta r i f l ic h e n  G e d in g e lö h n e  m a ß 
g e b e n d  se in  m ü ß te n .  D ie s e  k ä m en  jed en fa l ls  dann  
n ic h t  in F r a g e ,  w e n n  d er  T a r i f  led ig l ich  M in d es t
lö h n e  v o r s e h e .  In e in e m  s o lc h e n  F a l le  bedürfe es  
v ie lm e h r  s t e t s  d er  F e s t s t e l l u n g ,  w e lc h e n  Lohn die  
in F r a g e  k o m m e n d e  G a t t u n g  v o n  Arbeitern durch
sc h n i t t l ic h  ta t sä c h l ic h  e r z ie l t  habe. S te l lten  die im 
T a r i f  f e s t g e s e t z t e n  G e d i n g e lö h n e  d a g e g e n  N o r m a l
lö h n e  dar, d. h. se ien  d ie  G e d i n g e lö h n e  so  bem essen  
d a ß  s ie  bei n o r m a le r  L e is tu n g  erz ie l t  w erd en  so l lten  
s o  w e r d e  r e g e l m ä ß i g  bei d er  B e u r te i lu n g  der G le ic h 
w e r t ig k e i t  d er  in F r a g e  k o m m e n d e n  Arbeiten der  
T a r i f lo h n  z u g r u n d e  zu l e g e n  se in ,  w e il  sich der

ta r i f l ic h e  N o r m a l l o h n  d a n n  im  a l l g e m e i n e n  mit dem 
ta t sä c h l ic h e n  D u r c h s c h n i t t s l o h n  d e c k e n  w erd e .  Es 
s e ie n  in d e s s e n  F ä l l e  d e n k b a r ,  in d e n e n  d er  Tarif
d u r c h s c h n i t t s lo h n  w e s e n t l i c h  v o n  d e m  wirklichen  
D u r c h s c h n i t t s lo h n  d er  in B e tr a c h t  k o m m e n d e n  Ar
b e iter  a b w e ic h e .  D ie s  w e r d e  n a m e n t l ic h  dann Vor
k o m m e n ,  w e n n  n ach  d e m  T a r i f v e r t r a g  d er  Durch
s c h n i t t s lo h n  b e i  e in e r  N o r m a l l e i s t u n g  e in es  weit 
z u r ü c k l i e g e n d e n  Z e i tr a u m e s  e r r e ic h t  w e r d e  und seit
d e m  d ie  N o r m a l l e i s t u n g  in d e m  g e s a m t e n  in Betracht 
k o m m e n d e n  B e r g b a u g e b ie t  w e s e n t l i c h  g e s t i e g e n  sei. 
In F ä l le n  d ie s e r  A rt k ö n n e  bei d e r  P r ü fu n g  der 
G l e ic h w e r t i g k e i t  e in e r  L o h n a r b e i t  n ich t  der  den 
ta t s ä c h l ic h e n  V e r h ä l tn i s s e n  n ich t  m e h r  entsprechende  
T a r i f d u r c h s c h n i t t s lo h n  z u g r u n d e  g e l e g t ,  sond ern  es 
m ü s s e  d e r  v o n  d en  in B e tr a c h t  k o m m e n d e n  Arbeitern 
ta t sä c h l ic h  d u r c h s c h n i t t l ic h  v e r d ie n t e  L o h n  ermittelt 
w e r d e n .

R eichsversicherungsam t vom  21. Jan. 1927, Z. B ergr. Bd. 68 S 616

W a n d e r v e r s i c h e r u n g .

A b s .  1 d e s  § 71 R K G . la u t e t :  » Is t  d ie  W arte
ze it  na ch  d e m  R e ic h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z ,  nicht aber 
in d e r  I n v a l id e n v e r s i c h e r u n g  e r f ü l l t ,  s o  treten zu 
d e n  L e is t u n g e n  n a ch  d e m  R e ic h sk n a p p sc h a f t sg e s e tz  
d ie  S t e i g e r u n g s b e t r ä g e  d e r  In v a l id en v ers ich eru n g «;  
A bs. 2 :  »Is t  d ie  W a r t e z e i t  d e r  In v a l id en v ers ich eru n g ,  
n ich t  aber  n a c h  d e m  R e ic h sk n a p p sc h a f t sg e s e tz  
e r fü l l t ,  s o  tr e te n  zu d e n  L e is t u n g e n  d er  Invaliden
v e r s i c h e r u n g  fü r  d ie  in d e r  A rb e iterp en s io n sk a sse  
z u r ü c k g e le g t e n  B e i t r a g s m o n a t e  d ie  S te ig er u n g s
b e tr ä g e  n ach  d e m  R e ic h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z « .  Dar
über,  o b  d ie s e  b e id e n  B e s t i m m u n g e n  auch auf 
A rb e iter  a n z u w e n d e n  s in d ,  d ie  n ur  a u f  G ru n d  einer 
B e s c h ä f t ig u n g  in k n a p p s c h a f t l i c h e n  B etr ieben  ver
s ic h e r t  w a r e n ,  u n d  d a r ü b er ,  o b  d ie  B e s t im m u n g  des 
A bs. 2  d an n  n ich t  g i l t ,  w e n n  d ie  I n v a l id e n r e n te  schon 
v o r  d e m  In k ra f t tre ten  d i e s e r  V o r s c h r i f t  rechtskräftig  
f e s t g e s e t z t  w a r ,  b e s t a n d  S tre i t .  D a s  R eich svers ich e
r u n g s a m t 1 e n ts c h ie d  in f o l g e n d e r  W e i s e :  Ein W ander
v e r s ic h e r te r  im S in n e  d e s  R e ic h sk n a p p sc h a f t sg e s e tz e s  
se i  n ich t  nur d e r j e n i g e ,  d e s s e n  T ä t ig k e i t  zwischen  
k n a p p s c h a f t l i c h e n  u n d  ä n d e r n  B e tr ie b e n  gew ech se lt  
h ab e ,  s o n d e r n  a u ch  d er ,  d e r  nu r  in knap p sch aft
l ich en  B e tr ie b e n  g e a r b e i t e t  h ä tte .  D a s  ergä b e  sich 
au s f o l g e n d e n  E r w ä g u n g e n .  D e r  E n tw u r f  des 
G e s e t z e s  ü b er  A b ä n d e r u n g  d e s  R e ich sk n a p p sc h a f ts 
g e s e t z e s  v o m  2 3 .  Juli 1 9 2 5  h a b e  über  W ander
v e r s i c h e r u n g  k e in e  B e s t i m m u n g  e n th a l te n .  Erst bei 
d en  B e r a tu n g e n  d e s  R e i c h s t a g s a u s s c h u s s e s  sei die 
Ü b e r sc h r if t  » W a n d e r v e r s i c h e r u n g «  e i n g e f ü g t  worden.  
D ie  V o r sc h r i f te n  ü b er  d ie  W a n d e r v e r s i c h e r u n g  fänden  
s ich  je t z t  in d e n  § §  6 7 - 7 1  R K G . D e n  Begriff  
» W a n d e r v e r s i c h e r u n g «  h a b e  d a s  G e s e t z  nicht er
lä u te r t ;  er  k ö n n e  d a h e r  nu r  a u s  d e n  § §  6 7 -7 1  
erklärt w e r d e n .  H ie r  e r g ä b e  a b e r  § 67  fo lg e n d e s :  Nach 
A bs. 1 d ie s e r  B e s t i m m u n g  w e r d e  fü r  d en  Anspruch 
a u f  L e is t u n g e n  a u s  d e r  A n g e s te l l t e n p e n s io n s k a s s e  
d ie  Z eit  d er  M i t g l i e d s c h a f t  bei d e r  A rb eiterp en s ion s
k a s s e  a n g e r e c h n e t  u n d  u m g e k e h r t ;  A bs.  2 schreibe 
v or ,  w e lc h e  P e n s i o n s k a s s e  bei V e r s ic h e r u n g  in beiden 
K a s se n  zu l e i s te n  h a b e  u s w .  D a m it  se i  im  § 67 die 
V e r s ic h e r u n g  in d e r  A rb e iter -  u n d  A n geste l lten 
p e n s i o n s k a s s e  a ls  W a n d e r v e r s i c h e r u n g  anerkannt, 
o b w o h l  d ie s e  V e r s ic h e r u n g ,  a b g e s e h e n  von  der 
f r e i w i l l i g e n  W e i t e r v e r s i c h e r u n g  n ach  § 77  RKG., 
nur w ä h r e n d  d e r  B e s c h ä f t i g u n g  in knappschaft lichen  

i R eichsversicherungsam t vom  15. M ärz 1928, Z. B erg r. Bd. 69,'S. 414.
■ N
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Betrieben m ö g l ic h  se i .  D a  a u c h  d ie  § §  6 8 - 7 1  R K G .  
keine E in sc h r ä n k u n g  d a h in  e n t h i e l t e n ,  d a ß  W a n d e r 
versicherung n ur  v o r l ä g e ,  w e n n  d ie  T ä t ig k e i t  z w is c h e n  
k n appschaft l ichen  u n d  ä n d e r n  B e tr ie b e n  g e w e c h s e l t  
habe, m ü s se  a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a ß  d ie  V o r 
schriften d e s  R e i c h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z e s  a u ch  d an n  
A nw endung f ä n d e n ,  w e n n  d e r  V e r s ic h e r t e  n u r  auf  
Qrund vo n  B e s c h ä f t ig u n g e n  in k n a p p s c h a f t l i c h e n  
Betrieben in d en  b e id e n  P e n s i o n s k a s s e n  o d e r  in v e r 
schiedenen V e r s i c h e r u n g s z w e i g e n  d e r  R e ic h s k n a p p 
schaft v e r s ich er t  g e w e s e n  se i .  D e r  B e g r i f f  » W a n d e r 
versicherung« se i  o f f e n s i c h t l i c h  d e r  R e ic h s v e r s i c h e 
ru n gsord n un g  u n d  d e m  A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g s 
gesetz en t leh n t .  E in e  u n m i t t e lb a r e  A n w e n d b a r k e i t  
dieses B e g r i f f e s  au s  d ie s e n  b e id e n  G e s e t z e n  a u f  den  
Bereich d es  R e i c h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z e s  s e i  ab er  d e s 
w egen a u s g e s c h lo s s e n ,  w e i l  bei d i e s e m  n ich t  nur d ie  
In va l id en v ers ich eru n g  u n d  d ie  A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e 
rung, so n d ern  auch  d ie  P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g  h ä tte  
berücksichtigt w e r d e n  m ü s s e n .  D e m n a c h  s t e h e  der  
Anw endung d e s  § 71 R K G . d er  U m s t a n d  n ic h t  e n t 
gegen, daß je m a n d  nu r  in k n a p p s c h a f t l i c h e n  Be-  

' trieben tä t ig  g e w e s e n  se i .  W a s  d ie  w e i t e r e  F r a g e  
anlange, ob  § 71 ü b e r h a u p t  n ic h t  a n g e w e n d e t  w e r d e n  
könne, w en n  d ie  In v a l id e n r e n te  s c h o n  v o r  d e m  In 
krafttreten d ie se r  B e s t i m m u n g ,  a l s o  v o r  d e m  1. Juli  
1926, rech tsk rä ft ig  f e s t g e s e t z t  g e w e s e n  w ä r e ,  s o  se i  
fo lgen d es  zu b e a c h te n .  Im G e s e t z e  s e l b s t  s e i  über  
diese F ra ge  n ich ts  g e s a g t  w o r d e n ,  ab er  A r t ik e l  1 6  
des G e s e tz e s  üb er  A b ä n d e r u n g  d e s  R e ic h s k n a p p 
schaftsg ese tzes  e r g e b e  in s e in e n  w e i t e r n  V o r s c h r i f t e n ,  
so in den  A rt ik e ln  1 6 b ,  1 6 c ,  1 6 d ,  1 6 e  u n d  1 6 g ,  
daß nur g e w is s e ,  b e i  In kra fttre ten  d e s  A b ä n d e r u n g s 
gesetzes b ere its  l a u f e n d e  L e i s t u n g e n  v o m  T a g e  d e s  
Inkrafttretens neu zu b e r e c h n e n  s e i e n ,  u n d  z w a r  a u f  
dem G eb ie te  d e r  K r a n k e n v e r s ic h e r u n g  u n d  d e r  A r 
b e iterpen sion sk asse  s o w i e  d e r  A n g e s t e l l t e n p e n s i o n s 
kasse. D ie  N e u b e r e c h n u n g  v o n  L e i s t u n g e n  d e r  I n 
va lidenversicherung  se i  d a g e g e n  n ic h t  a n g e o r d n e t  
worden. A u s  d ie s e m  I n h a l t  d er  Ü b e r g a n g s v o r 
schriften m ü s s e  g e f o l g e r t  w e r d e n ,  d a ß  e s  bei d er  
rechtskräftigen F e s t s e t z u n g  d e r  R e n te n  d er  In v a l id e n -  

¡g? Versicherung h ab e  v e r b le ib e n  s o l l e n .  D a n a c h  k ö n n e  
jj § 71 RKG. dann  n ic h t  a n g e w e n d e t  w e r d e n ,  w e n n  die  

Invalidenrente v o r  d e m  1. J u li  1 9 2 6  r e c h t s k r ä f t ig  
festgesetzt  w o r d e n  se i .

td
W e i t e r v e r s i c h e r u n g .

Ein B ergm an n  w a r  im O k t o b e r  1 9 2 4  a u s  der  
Arbeiterabteilung d er  P e n s i o n s k a s s e  a u s g e s c h ie d e n  
und w ü n sch te  W e i t e r v e r s i c h e r u n g  n a c h  § 7 7  R K G .  
Das R e ic h s v e r s ic h e r u n g s a m t 1 s a g t e  h ie r z u :  N a c h  
der stän d igen  R e c h t s p r e c h u n g  d e s  R e ic h s v e r s i c h e 
rungsamtes se i  fü r  d ie  F r a g e ,  o b  e in  a u s  d er

1 Reichsversicherungsamt vom 9. Juni 1928, Z. Bergr. Bd. 69, S. 417.

_______________
4  ;

Bergbau der Tschecho-
Der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen  

Monarchie und die darauf fo lg en d e  Errichtung der N ach
folgestaaten hatte nicht nur eine gru n d legen d e  Änderung  
der politischen, sondern auch eine U m g e sta l tu n g  der wirt
schaftlichen Verhältnisse der betreffenden Landesteile  zur 

olge. Der größte der N ach fo lg es ta a ten  ist die tschecho-

1 Bearbeitet nach dem Jubiläum sbericht des V erbandes der Bergbau- 
besitzer in der Tschecho-Slowakei, P rag .

k n a p p s c h a f t l i c h e n  P e n s io n s v e r s i c h e r u n g  a u s s c h e id e n 
d e s  M it g l i e d  zur F o r t s e t z u n g  d er  V e r s ic h e r u n g  b e 
r e c h t ig t  s e i ,  d a s  zu r  Z eit  d e s  A u s s c h e i d e n s  g e l t e n d e  
R e c h t  m a ß g e b e n d .  Als der  A n tr a g s te l le r  im Ja h re  1924  
a u s g e s c h i e d e n  se i ,  h a b e  d a s  R e ic h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z  
v o m  23. Juni 1923 g e g o l t e n ,  d as  e in e  fr e iw i l l ig e  
W e i t e r v e r s i c h e r u n g  n ich t  g e k a n n t ,  v ie lm e h r  n u r  d ie  
Z a h lu n g  v o n  A n e r k e n n u n g s g e b ü h r e n  g e s t a t t e t  h abe .  
D e s h a lb  s e i  d er  A n t r a g s t e l l e r  a u s  d em  zur Z e it  s e in e s  
A u s s c h e i d e n s  g e l t e n d e n  R e ch t  zur  W e i t e r v e r s i c h e r u n g  
n ich t  b e r e c h t ig t .  W e i t e r  se i  aber  zu p r ü fe n ,  o b  d er  
A n t r a g s t e l l e r  e in  s o l c h e s  R e c h t  e tw a  a u s  § 7 7  d e s  
R e ic h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z e s  in d er  n e u e n  F a s s u n g  
v o m  1. Juli 1 9 2 6  h e r le i te n  k ö n n e .  A u ch  d ie s e  F r a g e  
se i  zu  v e r n e in e n .  § 77 ,  d er  d ie  f r e i w i l l i g e  W e i t e r 
v e r s i c h e r u n g  in d as  K n a p p s c h a f t s p e n s io n s g e s e t z  e in 
g e f ü h r t  h a b e ,  se i  e r s t  am 1. Juli 1 9 2 6  in K ra ft  
g e t r e t e n .  D a  d e r  A n t r a g s t e l l e r  s c h o n  im O k t o b e r  
1 9 2 4  a u s  d e r  P e n s i o n s k a s s e  a u s g e s c h ie d e n  se i ,  k ö n n e  
er  s ich  a u f  §  7 7  nur b e r u fe n ,  w e n n  d ie s e  V o r s c h r i f t  
n ach  d e m  G e s e t z e  r ü c k w ir k e n d e  K ra ft  h ab e .  D a s  
s e i  ab er  n ic h t  d e r  F a ll .  E in e  a u s d r ü c k l ic h e  V o r 
sc h r i f t  h ie r ü b e r  e n th a l t e  d a s  G e s e t z  n ich t .  D ie  B e i 
l e g u n g  r ü c k w ir k e n d e r  K ra f t  fü r  d ie s e  V o r s c h r i f t  
la s s e  s ich  au ch  w e d e r  a u s  ih re m  W o r t l a u t  n o c h  a u s  
d e r  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  f o l g e r n .  N a c h  § 7 7  A b s .  1 
S a tz  1 s e i e n  zur W e i t e r v e r s i c h e r u n g  nur d ie j e n ig e n  
M it g l i e d e r  b e r e c h t ig t ,  d ie  a u s  d er  n a ch  d ie s e m  
G e s e t z e  v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e n  B e s c h ä f t i g u n g  » a u s 
sch ie d e n « .  D i e s e s  R e c h t  h ä t ten  a l s o  n ich t  d ie j e n ig e n  
P e r s o n e n ,  d ie  b e r e i t s  a u s g e s c h ie d e n  se ie n ,  b e v o r  d ie  
V o r s c h r i f t  in W ir k s a m k e i t  g e t r e t e n  w ä r e .  D a s  G e s e t z  
f o r d e r e  w e i t e r  fü r  d ie  M ö g l i c h k e i t  d er  W e i t e r 
v e r s i c h e r u n g ,  d a ß  d a s  P e n s io n s k a s s e n m i t g l i e d  n a ch  
d ie s e m  G e s e t z ,  d . h. n a ch  d e m  R e ic h s k n a p p s c h a f t s 
g e s e t z  v o m  1. Juli 1926 , v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t ig  se i ,  
e in  E r fo r d e r n is ,  d a s  d er  b e r e i t s  1 9 2 4  a u s g e s c h ie d e n e  
A n t r a g s t e l l e r  e b e n f a l l s  n ich t  e r fü l l t  h ab e .  A u ch  d ie  
M a te r ia l i e n  d e s  G e s e t z e s  e r g ä b e n  n ich ts  ü b er  d ie  
r ü c k w ir k e n d e  K raft  d e s  §  7 7 .  D a fü r ,  d aß  § 7 7  in 
d ie s e m  S in n e  a u s z u l e g e n  se i ,  s p r e c h e  a u c h  § 2 3 9  
A b s. 4  R K G . N a c h  § 2 3 9  R K G . k ö n n t e n  H ü t t e n w e r k e  
u n d  s o n s t i g e  B e tr ie b s a n s ta l t e n  o d e r  G e w e r b e a n l a g e n  
u n te r  g e w i s s e n  V o r a u s s e t z u n g e n  a u s  d e r  k n a p p s c h a f t 
l i c h e n  V e r s ic h e r u n g  a u s s c h e i d e n ; im  A b s .  4  d i e s e r  V o r 
s c h r i f t  s e i  d e n  A r b e i tn e h m e r n  d ie s e r  a u s s c h e id e n d e n  
W e r k e  g e s t a t t e t ,  s ic h  n a c h  § 7 7  R K G . w e i t e r  zu  
v e r s ic h e r n .  D i e s e  V o r s c h r i f t  w ä r e  u n n ö t i g  g e w e s e n ,  
w e n n  n a c h  §  7 7  a l l g e m e i n  d ie  W e i t e r v e r s i c h e r u n g  
a u c h  b e i  d e m  A u s s c h e i d e n  m it  d e m  30. Juni 1926,  
a l s o  v o r  d e m  1. Juli  1 9 2 6 ,  z u l ä s s i g  w ä r e .  D a n a c h  
se i  d er  A n tr a g s te l le r  m a n g e l s  rü c k w ir k e n d e r  Kraft  
d e r  G e s e t z e s v o r s c h r i f t  d e s  §  7 7  R K G . zu r  E n tr ic h t u n g  
v o n  f r e i w i l l i g e n  B e i t r ä g e n  a uch  n a c h  d e m  n e u e n  
R e c h t  n ich t  b e r e c h t ig t .  ( F o r t s ,  f . )

Slowakei 1918 bis 19281.
slow akische Republik, in deren G ebiet  sich auch der über
w ie g e n d e  T eil der einstmals österreichischen Industrie b e 
findet; d ieses  um schließt auch beinahe sämtliche g r o ß e m  
Kohlenreviere des alten Österreichs. Zu den durch den  
Krieg hervorgerufenen  ungew öh n lich en  Verhältnissen in 
der W irtschaft gesel lten  sich nach dem U m stürze  noch  
groß e  politische und wirtschaftliche Schw ierigkeiten , die  
den tschecho-s low akischen  Bergbau nicht nur wirtschaftlich
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gefährdeten , sondern auch unmittelbar in seinem Bestand  
bedrohten. G erade zu jener Z eit  entbrannte mit besonderer  
Stärke der Kampf um die Frage der Sozialisierung der 
Gruben, sozia le  Reformen w urden geplant usw., so daß dem  
Bergbau k e in esw eg s  eine aussichtsreiche Zukunft b evor
zustehen  schien.

K o h l e n b e r g b a u .
D ie  T sch ech o-S low a k e i  hat in der W eltkohlenwirtschaft  

nur eine u n tergeord n ete  B edeutung. An der Steinkohlen
förd erun g  der W elt  waren die Gruben in der jetzigen  
T schech o -S low a k e i  1913 mit 1,17%, an der europäischen  
S teinkohlenförderung m it2 ,36%  beteiligt, ln der Gew innung  
von Braunkohle ist die B edeutung  des Landes w eit  größer. 
Sein Anteil an der Braunkohlenförderung der W elt er
reichte im Jahre 1913 18,02% und an der europäischen  
F örderung 18,20%. W enn man die Braunkohle auf Stein
kohle umrechnet, entfällt auf die T schecho-Slowakei im 
Jahre 1913 ein Anteil an der gesam ten  W eltkohlengew innung  
von 2,22 % und an der europäischen Kohlenförderung von  
4 ,33% ; bis zum Jahre 1928 ist, w ie  Zahlentafel 1 ersehen  
läßt, in beiden B eziehungen ein kleiner Rückgang ein
getreten .

Z a h l e n t a f e l  1. W eltwirtschaftliche Bedeutung  
der tschecho-s low akischen  Kohle.

Jahr

1913
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927 
19282

Stein- und 
B raunkohlenförderung1

T schecho-W elt  

1000 t

Europa  

1000 t

1 254 989 
1 215 706 
1 019718  
1 199 231 
1 251 565 
1 240 733 
1 246 291 
1 243 423 
1 337 385 
1 304 753

644 220 
500 671 
444 827 
550 408 
532 346 
596 352 
586 776 
507 754 
657 963 
651 400

Slowakei  
1000 t

27 881
23 114
24 573 
21 744 
21 915 
27 214 
23 503
25 069 
25 558 
27 353

Anteil d e r T schecho
s lo w ak e i an  d e r Kohlen

fö rd eru n g

der W elt j Europas

%

2,22
1.90 
2,41 
1,81 
1,75 
2,19 
1,89 
2,02
1.91 
2,10

4,33
4,62
5,52
3,95
4,12
4,56
4,01
4,94
3,88
4,20

1 B raunkohle  u m g e re ch n e t auf S te in k o h le : 1 7 :1 0  fü r d ie T schecho
s lo w ak e i, 9 : 2 fü r D eu tsch land , 5 :  3 f ü r  Ö sterre ich , 2 :1  fü r Spanien, 4 : 1 
fü r Ita lien , 3 : 1  fü r d ie  ü b rig en  L än d er.

- V o rläu fige  Z ahlen .

Der Absatz des tschecho-slow akischen Kohlenbergbaus  
beschränkte sich in der Friedenszeit auf Mitteleuropa, w o 
bei jedoch die böhm ische Braunkohle ziemlich weit nach 
Deutschland vordrang, und zwar hauptsächlich dorthin, wo  
ein bil liger V ersa n d w eg  zur V erfügung  stand, so daß z. B. 
in den an der Elbe g e leg en en  Gebieten die tschecho
slow akische Braunkohle bis tief in Nordwestdeutschland  
V erw en d u n g  fand. G e w is se  Befürchtungen erweckte zwar 
bereits vor dem Kriege der langsame, aber dauernde Rück
g a n g  der Ausfuhr böhmischer Braunkohle nach D eutsch
land, aber einerseits  war d iese Abnahme nicht sonderlich  
groß, anderseits stand den Braunkohlengruben der sehr  
aufnahm efähige  inländische Markt zur Verfügung. Diesem  
Vorkriegszustand bereitete  jedoch der Krieg ein Ende. Auf  
die D auer mehrerer Jahre waren die Verbindungen zwischen  
den Kohlenausfuhrstaaten und ihren ausländischen Ab
nehmern gestört.  G eg e n  Ende des Krieges befand sich der 
tschecho-s low akische  Bergbau in einer äußerst ungünstigen  
Lage. W ährend dessen  Dauer war die Förderung mit allen 
Mitteln g es te ig er t  w orden , die Disziplin unter der Arbeiter
schaft hatte stark unter der a llgem einen Kriegsdemorali
s ierung gelitten, und im neuen Staate sah sich daher der 
Kohlenbergbau vor groß e  organisatorische und wirtschaft
liche A ufgaben  gestellt .  Der neue Staat benötigte  zur Er
fü l lung seiner A ufgaben  vor allem Geld, und da die Kohlen
g ew in n u n g  ein g e e ig n e te s  Steuerobjekt bildet, wurde sofort  
eine beson dere  Kohlensteuer eingeführt, die dem Staate 
dazu verhalt, zu d ieser Zeit der unruhigen wirtschaftlichen  
V erhältn isse erfolgreich die verschiedensten  geldlichen  
Schw ierigkeiten  zu überwinden.

Gleich nach dem Um stürze  trat auch der Gedanke auf 
Sozialis ierung der Gruben auf. Es war dies eine Frage,  
die beinahe in allen Kohlenstaaten, die in den Krieg  
verwickelt waren, auf die T a g e so rd n u n g  kam. Die w irt
schaftlichen Körperschaften, denen die A ufgabe zufiel, 
sich mit diesem Problem zu befassen, hatten jedoch so viel 
wirtschaftliche und politische Ü ber legung , daß sie den 
Sozialis ierungsgedanken zuerst e ingehenden  theoretischen  
Erwägungen unterzogen. Der Boden hierfür war um so  
besser vorbereitet, als inzwischen best imm te Forderungen  
der Arbeiterschaft bereits auf gesetz lichem  W e g e  erfüllt  
waren. Am 25. Februar 1920 erschien das G esetz  über die 
B eteil igung der A ngestellten  beim Bergbau an der Ver
w altung und am R eingew inn der U nternehm ungen . Ferner  
kam ein G esetz  über die Betriebs- und Revierräte im B erg 
bau, ein w eiteres  über die Bergbauschiedsgerichte  heraus,  
und alle diese G esetze  verschafften den B elegschaften  
im tschecho-slowakischen Bergbau eine Stellung, die die 
Bergarbeiter in den Nachbarstaaten nicht besaßen. Hier
durch wurden best imm te grundlegende  wirtschaftliche, 
politische und soziale Forderungen der A ngestellten  erfüllt 
und für eine gründliche Behandlung der Sozialis ierungs
frage im ganzen eine ziemlich ruhige Stim m ung geschaffen. 
Es wurde daher der Sozialis ierungsgedanke schließlich  
endgült ig  abgelehnt, eine E ntscheidung die nach langen, 
sachlichen Erw ägungen  erfolgte ,  die sich auf praktische 
Erfahrungen im In- und Auslande stützten. Die spätere Ent
wicklung hat geze ig t ,  daß diese Stellungnahme richtig war.

Nicht nur die Arbeiterschaft, sondern auch der Staat 
griff mit seinen Ansprüchen in die Kohlenwirtschaft ein. 
Am 9. April 1920 erschien das G esetz  über die Reglung  
der Kohlenwirtschaft. D ieses  G esetz  enthält zw ei H aupt
abschnitte. Der erste regelt  die Frage der K o h l e n w i r t 
s c h a f t ,  die dem Ministerium für öffentliche Arbeiten im 
Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien untergeordnet  
wurde, die Kohlenverteilung, die F estse tzu ng  von H öch st
preisen und errichtet w eiter den Kohlenrat, die Kohlen- 
inspektorate und die K ohlenausschüsse als untergeordnete  
und B eratungsorgane des Ministeriums für öffentliche Ar
beiten. Der zw eite  Abschnitt enthält Bestim m ungen  über 
die Kohlenabgabe. Durch d ieses  G esetz  entsprach auch 
die T schecho-S low akei der andersw o ebenfalls hervortre
tenden Forderung der staatlichen R eg lu n g  der Kohlen
wirtschaft. Die Forderung stellte sich dar als eine Folge  
der ungeordneten  Nachkriegsverhältn isse; es ist eine natür
liche Entwicklung, daß d iese staatliche Reglem entierung  
mit der Rückkehr ruhigerer Zeiten allmählich liquidiert 
wird.

Die Lage der Kohlenindustrie entw ickelte  sich inzwischen  
im Einklänge mit dem g esam ten  W irtschaftsleben des neuen  
Staates. Sobald das erste  Nachkriegsdurcheinander über
w unden  war, begann die N achfrage nach Friedenswaren  
zu steigen , deren E rzeugung  während des Krieges vernach
lässigt w orden war. So setzte  die erste Nachkriegskonjunktur  
ein, die im Jahre 1921 ihren Gipfelpunkt erreichte. Die  
W irkungen ze igten  sich auch in der Kohlenförderung. Im 
ersten Nachkriegsjahre 1919 sank die Steinkohlenförderung  
g eg en ü b er  der V orkriegshöhe von 14,27 Mill. t auf 10,25 Mill. t.

Z a h l e n t a f e l  2. Der S te inkohlenbergbau 1919 und 1927.

Becken

Betri«
Täti

1919

be  in 
?keit

1927

Besch
Arb<

1919

äftigte
fiter

1927

Förd(

1919
t

:rung

1927
t

Kladno- 
Rakovnik . . 

Pilsen-Radnitz . 
Schatzlar-  

Sch w ad o w itz .  
Ostrau-Karwin . 
R ossitz-O slaw a  
Ü b r ig e . . . .

40
42

8
38
10

2

23
32

3
38

4 
2

12 258 
7 329

2 852 
40 280

3 272 
195

9 347 
4 719

2 144 
39 628 

2 346 
87

1699336
974613

345288
6840365

374086
20546

1970864
956239

395784
10279588

409418
4407

zus. 140 102 66 186 58 271 10254233 14016904
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Bereits im fo lgenden Jahre erholte sie sich w ieder  (11,38 
Mill. t), und im Jahre 1921 verzeichnete sie eine weitere  
Steigerung (12,02 Mill. t). Hiermit wurde der erste H öchst
stand in der unmittelbaren N achkriegszeit  erreicht. Ähnlich 
gestalteten sich die Verhältnisse bei der Braunkohlengew in
nung. D iese  sank im V ergleiche mit der Vorkriegszeit  
noch mehr. Im Jahre 1913 hatte sie mehr als 23 Mill. t 
betragen, im Jahre 1919 erreichte sie nur 17,32 Mill. t. Im 
folgenden Jahre st ieg  sie auf 19,96 Mill. t und im Jahre 1921 
auf 21,34 Mill. t. Hiermit erreichte sie eine H öhe,  die in 
keinem sp ätem  Jahre erzielt wurde. Nach d iesem  ersten 
Konjunkturaufschwung trat jedoch w iederum  ein Rück
schlag ein. Die  plötzliche N achfrage war bald befriedigt,  
keinesw egs  jedoch mit Qualitätsware, denn für eine Quali
tätserzeugung war damals w eder g en ü g en d  Kapital bei den 
Erzeugern noch gen ü gen d  Geld bei den Verbrauchern vor
handen, und so kam es w ieder  zu einem R ückgang der 
Konjunktur. Außerdem stellten sich W äh ru n gsschw ier ig 
keiten ein, die den normalen G an g  des W irtschaftslebens,  
wie auch in den Nachbarstaaten, beeinträchtigten. Die

Steinkohlenförderung ermäßigte sich im Jahre 1922 auf  
10,47 Mill. t und st ieg  erst im nächsten Jahre auf 12,35 
Mill. t; g leichzeitig  sank die B raunkohlengew innung im 
Jahre 1922 auf 19,17 Mill. t und erm äßigte sich im fo lg en 
den Jahre weiter auf 16,27 Mill. t.

Der U m sch w u n g  der allgem einen W irtschaftslage  und 
die Deflationspolitik der F inanzverw altung hatten Lohn
kämpfe zur Folge , die sich beinahe in allen Produktions
zw eigen geltend machten. D en  K ohlenbergbau hatte bereits  
im Jahre 1922 eine Reihe von Ausständen heim gesucht.  
Es ist begreiflich, daß auch die Stabilisierung der W ährung  
im Jahre 1923 von Lohnstreitigkeiten b eg le i te t  war. Im 
August brach ein a llgem einer Bergarbeiterausstand aus, 
der bis zum Oktober andauerte und einen Förderverlust  
bei der Stein- und Braunkohle von 2,2 Mill. t zur F o lge  
hatte. Im Anschluß an die B een d ig u n g  d ieses  Ausstandes  
wurden in Berücksichtigung des erhöhten G e ldw ertes  die 
Kohlenpreise und die Löhne herabgesetzt ,  und der Staat  
ermäßigte die Kohlenabgabe.

Nun besserten sich auch die A bsatzverhältnisse, weiter  
zeigte sich eine vorüb ergehen d e  Industriekonjunktur, die 
Einstellung der Arbeit in den Ruhrgruben während der 
Ruhrbesetzung rief eine A usfuhrste igerung  hervor, und so  
kam es im Jahre 1924 zu einer erneuten S te igerung der 
G ew innung seit Kriegsende. D ie  Steinkohlenförderung  
wuchs von 12,35 Mill. t auf 15,18 Mill. t, und die Braun
kohlengew innung erhöhte sich von 16,27 Mill. t auf
20,46 Mill. t. Auch die Koksherstellung, die 1923 1,81 
Mill. t betragen hatte, erfuhr im fo lgen d en  Jahr eine 
Erhöhung auf 2,22 Mill. t. D och  auch d iese Besserung  
war nur vorübergehend; im Jahre 1925 trat im Bergbau  
wiederum ein a llgem einer Stillstand ein. D iese  Krise war  
eine der größten  nach dem Kriege und dauerte bis Mitte  
1926, w o  der englische B ergarbeiterausstand einen U m 
sch w u n g  brachte. Die Steinkohlenförderung sank von

15,18 Mill. t im Jahre 1924 auf 12,56 Mill. t im Jahre 1925, 
und die B raunkohlengew innung verringerte sich von
20,46 Mill. t auf 18,61 Mill. t. Die Koksherstellung g in g  
von 2,22 Mill. t auf 2,01 Mill. t zurück. D ie  Lage ver
schlechterte sich in dem Maße, daß sich der Verband der  
Bergbaubesitzer veranlaßt sah, die R eg ierun g  in einer  
Denkschrift auf die F o lgen  der Kohlenkrise h inzuweisen.

D as Jahr 1926 brachte schließlich eine g e w is s e  Er
leichterung. Gleich nachdem die englischen Bergarbeiter  
die Arbeit e ingeste llt  hatten, s t ieg  die Kohlenförderung,  
und die Ausfuhr D eutschlands und P o lens  w uchs;  auf 
allen Märkten, die früher mit englischer Kohle versorgt  
wurden, ze ig te  sich eine erhöhte Nachfrage, und schließlich  
trat auf dem Kohlenmarkte England selbst als Bezieher auf. 
D iese  Entwicklung kam der tschecho-slow akischen  Kohle  
erst dann zugute, als die polnischen und deutschen Gruben  
nicht allen Aufträgen entsprechen konnten; außerdem b e 
schränkte sich d iese englische Konjunktur auf die Stein
kohle. Es ze ig t  sich hierbei deutlich die u ngün st ige  Lage  
des Staates, die eine Ausfuhr beinahe nur auf der E isen

bahn zuläßt und daher den Kohlenabsatz auf 
die allernächsten Nachbarn beschränkt. Unter  
den angedeuteten  Ausnahm everhältn issen  er
schien die tschecho-slow akische Kohle auf einer  
Reihe von Märkten, w o  sie vorher überhaupt  
nicht bekannt war. Sie w urde in die N ord 
staaten verkauft, bedeutende M engen  wurden  
nach Italien ausgeführt, und sogar  England  
selbst erhielt g e w isse  Zufuhren.

Die Steinkohlenförderung, die im Jahre  
1925 auf nicht ganz 12,56 Mill. t gesunken  
war, st ieg  im Jahre 1926 auf 14,18 Mill. t, und 
die Ausfuhr st ieg  um 100%  von 1,42 Mill. t auf  
2,80 Mill. t. Auch die böhm ische Braunkohle
ge lan g te  in dieser Zeit in ein ige  entferntere
A bsatzgeb iete ,  allerdings nur auf ganz kurze  
Zeit, so lange  sich die englische Kohle nicht 
neuerdings auf dem Markte zeigte .

Die W irkungen des englischen A usstandes hielten noch  
zu Beginn des Jahres 1927 an. Mit dem allmählichen Er
scheinen der englischen Kohle in den alten A bsatzgeb ieten  
nahmen jedoch neuerlich die B efürchtungen um das w eitere  
Schicksal der tschecho-s low akischen  Kohlenindustrie zu, 
denn alle Anzeichen sprachen dafür, daß w iederum  eine  
noch größere  Krise als die voran geh en d e  eintreten würde.  
D iese  B efürchtungen erfüllten sich jedoch nicht. In M ittel
europa und später auch in ändern Staaten setzte  eine
Industriekonjunktur ein, und so  gesta lte te  sich bereits das 
Jahr 1927 wirtschaftlich gü n st iger  als das voran geh en d e ,  
und im Jahre 1928 kam es zu einer weitern, w en n  auch 
nicht bedeutenden B esserung. Die Steinkohlenförderung  
st ieg  im Jahre 1927 auf 14,02 Mill. t und im Jahre 1928 
auf 14,56 Mill. t; die B rau n koh len gew in n u ng  erhöhte sich 
im Jahre 1927 auf 19,62 Mill. t und im Jahre 1928 auf 
20,45 Mill. t. Die S te inkohlenförderung überst ieg  damit den  
Stand vom Jahre 1913, in dem 14,27 Mill.t  gefördert  wurden.  
Eine gü n st ige  E ntw icklung nahm die Koksherstellung. Im 
Jahre 1927 st ieg  sie auf 2,42 Mill. t, so  daß sie sich dem  
Stande vom Jahre 1913 (2,56 M il l.t )  näherte; im Jahre 1928 
erhöhte sie sich auf 2,82 Mill. t und überschritt damit  
die V orkriegshöhe.
Z a h l e n t a f e l  3. Der Braunkohlenbergbau 1919 und 1927.

Betriebe B eschäft ig te F örderung
Becken Tätigkeit Arbeiter 1919 1927

1919jl927 1919 1927 t t

N ordböhm en . 150 123 34218 30382 13112920 15189904
Falkenau-

E lb ogen  . . 61 57 7071 6123 3780784 3718649
Südmähren . . 10 9 1084 695 239946 208718
Slowakei . . . 5 6 1858 1879 147153 438959
Ü brige . . . . 4 5 112 101 43158 64407

zus. 230 200 45891 39180 17323961 19620637

ßraun/fo/j/e

•5te/nkoh/e

Abb. 1. K oh len gew in n un g  nach Bezirken im Jahre 1927.
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D ie Entw ick lung der Braunkohlenindustrie ist im V er
gle ich  mit der V ork riegsze it  sichtlich langsamer. Einen 
gro ß en  Einfluß hat hier der R ückgang des Absatzes nach 
D eutsch land , der nur allmählich durch einen g r o ß em  
Verbrauch im Inlande au sg eg l ich en  w erden kann. Bisher  
w urd e  ein vo llständiger  A usgle ich  nicht erzielt, so daß 
auch im Jahre 1928 die Braunkohlenförderung noch g e 
ringer war als vor dem Kriege. Trotzdem  hat jedoch nach 
Ü b erw in d u n g  der g roß en  Krise vom  Jahre 1925 auch die 
B ra u nk oh len gew in nu n g  eine s te igend e  Richtung aufzu
w eisen .

Z a h l e n t a f e l  4. Entw icklung des Kohlenbergbaus  
1913 und 1919 1928.

Jahr
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insges.
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ei
te

rz
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zahl
triebes

Ja
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g
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s

A
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S t e i n k o h l e n  b erg b a u :
1913 14 271 408
1919 140 10 254 233 66 186 73 245 473 154,9
1920 154 11 374 954 75 555 73 683 491 150,6
1921 175 12 023 209 76 916 68 704 440 156,3
1922 I5 l 10 464 980 72 201 69 305 478 144,9
1923 147 12 347 251 69 143 83 995 470 178,6
1924 143 15 178 942 69 789 106 146 488 217,5
1925 I2 l 12 558 992 62 453 103 793 516 201,1
1926 114 14 176 998 58 194 125 451 510 243,6
1927 102 14 016 300 58 271 137 415 571 240,5
1928 97 14 560 305 56 807 150 106 586 256,3

B r a u n k o h l e n  b erg b au :
1913 23 017 096
1919 230 17 323 961 45 891 75 322 200 377,5
1920 258 19 956 610 54 446 77 351 211 366,5
1921 266 21 335 128 54 670 80 207 206 390,3
1922 243 19 174 296 49 313 78 907 203 388,8
1923 231 16 265 530 43 959 70 414 190 370,0
1924 217 20 459 690 43 585 94 284 201 469,4
1925 217 18 604 678 40 949 85 736 189 454,3
1926 203 18 515 666 39 012 91 210 192 474,6-
1927 200 19 620 637 39 180 98 103 196 500,8
1928 192 20 451 421 39 790 106 518 207 514,0

Für die erste Nachkriegszeit ,  und zwar nicht nur in 
der T schecho-S low akei ,  sondern auch in den übrigen vom  
Kriege betroffenen europäischen Staaten, ist es bezeichnend, 
daß der soziale Standpunkt allzu stark betont und die 
Rücksichten auf die T ragfäh igkeit  des volkswirtschaftlichen  
Ganzen vernachlässigt wurden. D ieser  Zeitabschnitt, der 
durch das Bestreben nach so fortiger  G ew äh run g  des Vor
kriegslebensstandards gek en n zeich n et ist, führte auch zu 
einer starken V erm ehrung der Belegschaft,  die u. a. durch 
die g le ichzeit ige  Verkürzung der Arbeitszeit bed ingt war. 
Die F örderung st ieg , in noch stärkerm M aße nahm die Zahl 
der Betriebe zu. ln der F o lgeze it  verminderte sich wieder  
die Zahl der Betriebe; trotz g le ichze it iger  Abnahme der 
B elegsch aften  ergab sich für den Steinkohlenbergbau eine 
erheblich größere  Arbeiterschaft je Betrieb als zuvor, w o 
g e g e n  im B raunkohlenbergbau die Betr iebsgröße, an der 
Arbeiterzahl gem essen ,  ziemlich unverändert blieb. Unter  
Z u grun d elegu ng  der Förderung ist jedoch für d iese beiden

Z a h l e n t a f e l  5. B etr iebsgröße  im Kohlenbergbau.

Arbeiterzahl Zahl der Betriebe  
1925 | 1926 | 1927

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

bis 2 0 ....................... 30 27 24
von 21 „ 5 0 ....................... 13 14 11

„ 51 „ 1 0 0 ....................... 11 8 8
„ 101 „ 250 ....................... 7 9 4
„ 251 „ 500 ....................... 5 6 5
„ 501 „ 1 0 0 0  ....................... 25 25 23

über 1000 ....................... 30 25 27

zus. 121 114 102
B r a u n k o h l e n b e r g b a u :

bis 2 0 ....................... 40 41 36
von 21 „ 50 ....................... 30 23 24

„ 51 „ 1 0 0 ....................... 34 34 35
„ 101 „ 250 ....................... 59 52 55
„ 251 „ 500 ....................... 31 31 28
„ 501 „ 1000 ....................... 19 18 17

über 1000 ....................... 4 4 5

zus. 217 203 200

tim  

20,0

17.5

15.0 

'2J5

10.0

7.5 

5.0

2.5 

0

Abb. 2. K ohlenfö rderung  und -verbrauch 1920-1928.
Abb. 3. E ntw icklung der Betriebsgrößen  

im Kohlenbergbau.
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Bergbauzweige eine starke Konzentration  festzustellen, die 
im Steinkohlenbergbau allerdings weit au sg ep räg te r  als 
im Braunkohlenbergbau ist. Im einzelnen ist diese Ent
wicklung in Zahlentafel 4 dargestellt.

Die verschiedenen G r ö ß e n k l a s s e n  der Betriebe  
des Kohlenbergbaus in den Jahren 1925 bis 1927 sind in 
Zahlentafel 5 ersichtlich gemacht.

Die Steinkohlenförderung findet danach überw iegend  
in Gruben statt, die mehr als 500 Arbeiter beschäftigen,  
während bei der Braunkohle die Gruben mit einer B e leg 
schaft von 50 250 Arbeitern annähernd die Hälfte der 
Betriebe ausmachen.

Ü ber die R a t i o n a l i s i e r u n g  im K ohlenbergbau  
bietet die Festschrift  die fo lgenden  A ngaben. D er K ohlen
bergbau hat im v ergangen en  Jahrzehnt sehr viel zur 
S te igeru ng  der W irtschaftlichkeit der G ew in n u n g  getan. 
Die Einführung maschineller Einrichtungen wurde durch  
Verkürzung der A r b e i t s z e i t  nach dem Kriege b e 
schleunigt. Vor dem Kriege arbeitete der Bergarbeiter  
untertage 8'/2  —9 Stunden, übertage 10—11 Stunden; nach 
dem Kriege w urde die Arbeitszeit auf 8 Stunden verkürzt,  
w ob ei die D auer der eigentlichen Arbeit,  im besondern  
untertage, noch viel kürzer ist. Über die neuerlichen F ort
schritte auf maschinellem G ebiete  ist für das w ichtigste  

Z a h l e n t a f e l  6 . T echnische  Einrichtungen der Grubenbetriebe des Ostrau-Karviner Steinkohlenreviers.

1913 1921 1925 1926 1927

73
242 200 

1 353 
94 

1 074 
63

97
518 660 

2 866 
459 

2 257 
131

103 
624 728 

3 208
1 095
2 627 

170

105 
650 379 

3 110 
2 255 
2  600 

191

103 
654 728

2 909
3 021 
2 542

197

332 
19 348 

66

1 321 
69 977 

179

1 676 
92 009 

206

1 648 
93 056 

222

1 605 
93 685 

225

4
6 170

33 450

44 
21 155 
40 237

75 
30 246 
38 789

79 
27 679 
39 476

91
34 520 
38 829

16
49 523

18
75 212

14
91 407

14
101 155

13
151 309

892 
37 621

1 722 
85 537

2 216  
105 548

2 293 
116 375

2 441 
120 115

M O  % ----- i

T e c h n i s c h e  E i n r i c h t u n g e n :
Kompressoren:

A n z a h l .................................................................................................
G esam tm enge der angesau g ten  Luft in m 3/h . . . .

B oh rh äm m er............................................................................................
A b b a u h ä m m e r ........................................................................................
Säulenschräm- und B o h r m a s c h i n e n .........................................
Fahrbare A b b a u sc h r ä m m a s c h in e n ..............................................

S c h ü t t e l r u t s c h e n :
Anzahl der A n tr ie b s m o to r e n ...................................................
Gesamtlänge der R u t s c h e n ...................................................

G ru benlokom otiven ..............................................................................
S e i l b a h n e n  in  d e r  G r u b e :

A n z a h l .................................................................................................
Länge in m .......................................................................................

G rubenhunte............................................................................................
E l e k t r i s c h e  Z e n t r a l e n  d e r  U n t e r n e h m u n g e n :

A n z a h l .................................................................................................
Gesamtleistung in k W .................................................................

E l e k t r i s c h e  M o t o r e n :
A n z a h l .................................................................................................
Gesamtleistung in P S .................................................................

Steinkohlenrevier des Landes der vorstehenden  Z usam m en
stellung Näheres zu entnehmen.

Auch die übrigen Reviere in der tschecho-slowakischen  
Republik haben in der M echanis ierung des Betriebes b e 
merkenswerte Fortschritte gem acht, so wird in den Stein
kohlengruben in Schatzlar die gesam te  Förderung maschinell  
gewonnen. Der w eitere  A usbau der maschinellen G ew in 
nung ist eine der w en igen  W affen , die dem tschecho
slowakischen K ohlenbergbau im Kampfe mit dem p o l
nischen W ettbewerb zur V er fü g u n g  stehen. N eben  der 
unverhältnismäßig g r o ß e m  B esch w eru n g  des tsch ech o 
slowakischen Kohlenbergbaus durch sozia le  Lasten sind 
auch die natürlichen Verhältnisse im Ostrau-Karwiner Revier 
viel ungünstiger als in den poln ischen Steinkohlengruben.  
Während die g le ichm äßige  L agerung auf polnischer Seite  
und besonders die bedeutende  M ächtigkeit  der F löze  die 
Kohlengewinnung erleichtern, muß sich der Ostrauer B erg 
bau mit zahlreichen Störungen und einer ger ingen  M ächtig
keit der Flöze abfinden. Nur dank der vollkom m enen  
maschinellen Einrichtungen beim Abbau se lbst und bei 
der Beförderung von der A bbauste l le  zum Schacht ist das  
Ostrau-Karwiner Revier imstande, d iesem  ungleichen W e tt 
bewerb zu begegn en . Der Stand der maschinellen Ent
wicklung wird gek en n ze ich n et durch das Verhältnis der 
Menge der maschinell geförderten  Kohle zur G esam t
förderung in den einzelnen Jahren. Von der G esam t
förderung wurde im Ostrau-K arwiner Revier fo lgender  
Anteil maschinell g e w o n n e n :

1913 . . . .
1921 . . . .
1922 . . . .
1923 ......... 47^0

. . . .  51,41924

% %
23,5 1925 . . . . . . 58,7
44,2 1926 . . . . . . 65,5
47,0 1927 . . . . . . 74,4
47,0 1928 . . . . . . 82,3

Die Anschaffung von  M aschinen ist zwar eine teuere  
W ettbewerbswaffe, aber der B ergbau  schrak nicht einmal

1913 1921 1922 1923 1929 1925 1926 1927 1926

Abb. 4. Anteil der maschinell g e w o n n e n e n  Kohle  
an der G esam tförd erun g  in Ostrau-Karwin.

vor den größ ten  Investit ionen zurück, und aus d iesem  
Grunde g eh ö rt  z. B. das Ostrau-Karwiner S te inkohlenbecken  
heute zu den technisch am besten  ausgeb a uten  K oh len 
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geb ie ten  der W elt. In Europa kann sich nur das Ruhr
geb ie t  e ines h o h e m  P rozentsatzes im maschinellen Abbau, 
als ihn Ostrau hat, rühmen.

Mit der V ervo llkom m nu n g  der maschinellen Einrichtung  
hängt die K o h l e n v e r w e r t u n g  zusam m en. Die Frage  
der bessern  A usnützung von Qualitätskohlenprodukten ist 
eines  der O rundproblem e der L ösu ng  der Kohlenkrise.  
D ie w a ch sen d e  Konkurrenz auf den Kohlenmärkten setzt  
die Rentabilität der R o h k o h len g ew in n u n g  herab und steigert  
die B edeu tun g  aller ihrer N eb enerzeu g n isse ,  die der gro ß em  
Qualität w e g e n  auch größere  W erte  darstellen. Die  
deutsche  Kohlenwirtschaft steht heute schon im Zeichen

des Ü b erg a n g e s  von der Quantität zur Qualität,  und auch 
in der tschecho-s low akischen  Kohlenindustrie wurde in den 
letzten zehn Jahren auf d iesem  W e g e  sehr viel geleistet.

Die auf eine bessere  A u sw ertu n g  der Kohle gerich
teten B estrebungen  sind auch dem tschecho-slowakischen  
Steinkohlenbergbau nicht ferngeb lieben  und treten vor 
allem in der S te igeru n g  der E rzeugung  von  K o k s  und 
der damit zusam m enhängenden  G ew in n u n g  der sogenannten  
N e b e n p r o d u k t e  zutage. N äheres  b ietet die folgende  
Übersicht.

D as Streben der Kohlenindustrie nach Zusam m enfas
sung  der w issenschaftl ichen  F orschungen  und Versuche

Z a h l e n t a f e l  7. E rzeugung an Koks und Nebenprodukten im Ostrau-Karwiner Revier.

Erzeugnis 1921
t

1922
t

1923
t

1924
t

1925
t

1926
t

1927
t

1928
t

K o k s ........................................................ 1 385 333 847 924 1 755 367 2 162 280 1 976 230 1 940 900 2 399 400 2 784 700
R o h t e e r .............................................. 42 827 25 993 53 458 68 995 68 765 69 699 88 830 100 251
P e c h ....................................................... 2 651 1 372 4 071 4 369 3 390 3 732 3 477 3 407

a) A m m o n i u m s u l f a t .................. 15 259 9315 20 551 24 959 24 210 24 634 31 911 34 603
b) U m gerech n etes  verdichtetes  

G a s w a s s e r ................................ 761 503 768 1 607 585 336 341 141
V erdichtetes G asw asser  . . . . 17 049 590 2 420 2 966 735 438 457 200
Ammoniak (in k g ) ....................... 193286 — 77 145 396 781 144 864 84 130 85 347 35 257
H a n d e l s b e n z o l ................................ 761 9 5 438 12 139 14 432 15 386 15 721 20 700 24 335
S o lv e n t n a p h th a ................................ 761 261 224 — — — —

P henol ................................................... — — — — — — 7' 1
N a p h t h a l i n .......................................... 734 288 798 1 014 745 726 948 1 431

auf dem G ebiete  der Kohlenwirtschaft führte unter Mit
w irkung des Staates zur Gründung eines K o h l e n 
f o r s c h u n g s i n s t i t u t s ,  das nach und nach ausgebaut  
w erden  soll.

Zu der technischen Rationalisierung, von der im Vor
a u sgeg an gen en  ein ige  Beispiele  g eb o ten  wurden, gesellte  
sich noch die Rationalisierung der V erwaltung der Unter
nehm ungen und ihrer ganzen Organisation. (Schluß f.)

U M S C H  A U.
K l ä r a n l a g e  f ü r  K o k s l ö s c h w a s s e r .

Von A b teilungsvorsteher Ingenieur F . W i n k l h ö f  er ,  Hörde.

Bei der von der V erein igte Stahlwerke A. G., Abteilung  
Hörder Verein, Ende März 1927 in Betrieb genommenen  
neuzeitlichen Koksofengruppe, Bauart Köppers, mit Zentral
kohlenmahl- und -mischanlage ist auch eine Kokslösch
wasserkläranlage errichtet worden. Der zur Kokslösch
einrichtung g eh ö r ig e  Löschturm besitzt zwei Hochbehälter  
von je 50 m 3 F a ssu n gsverm ögen , unter denen der glühende  
Koks durch eine mechanisch betätigte  Berieselungsanlage  
ge lö sch t  wird. D as zum Löschen verwandte Ruhrwasser 
g e lan g t  durch eine Vorkläranlage zu der von der Bamag- 
Meguin A .G . in Köln-Bayenthal erbauten Hauptkläranlage. 
W ie aus den Abb. 1 und 2 hervorgeht, besteht diese aus 
einem Klärbrunnen von 10 m oberm Durchmesser und 
3,50 m Tiefe ,  einem Reinwassersam melbehälter mit einem  
F a ssu n gsverm ög en  von rd. 75 m 3, einem Pumpenhaus für 
die A ufnahm e der Schlamm- und Reinwasserpumpen und 
einem h ochstehenden  Schlammbehälter nach den Abb. 3 und 
4 von rd. 50 m 3 Inhalt. Eine E rw eite 
rung der Anlage um einen Brunnen läßt 
sich auf der ändern Seite des P um pen
hauses ohne w eiteres  anschließen.

Die Leistung des Brunnens beträgt  
60 m 3/h oder 1440 m 3 täglich. Das zu 
klärende K okslöschw asser  läuft durch 
die Zuflußleitung dem in der Mitte  
des Brunnens aufgeh än gten  W a sser 
verte ilungszylinder a zu (Abb. 2). Das  
W asser  durchströmt den Brunnen mit 
ste t ig  sich verringernder G e sch w in d ig 
keit in radialer Richtung und setzt auf 
diesem  W e g e  alle Verunreinigungen,  
die schw erer  sind als W asser, ab.
Nachdem  das W asser  von diesen Ver- Abb. 2. Schnitt durch Klärbrunnen und Pumpenhaus.

unrein igungen befreit w orden  ist, durchströmt es in der 
Richtung von unten nach oben das auf ge lochten  Blechen 
lagernde Koksfilter b, in dem alle Verunreinigungen, die

Abb. 1. Ansicht der gesam ten  Kläranlage.
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infolge ihres spezifischen G ew ich tes  nicht zum Absinken  
gekommen sind, zurückgehalten werden. D ieses  Filter hat 
ferner den Zweck, die in jeder Kläranlage son st  unver
meidlichen Ström ungen  auszuschalten. D as W asser  tritt 
alsdann auf dem g esam ten  U m fan g e  in die Abflußrinne c 
über, von w o  es in den R einw assersam m elbehälter  gelangt,  
und wird von da aus den beiden H ochbehältern  des 
Löschturmes w ieder zugeführt, w odurch sich ein ununter
brochener Betrieb ergibt.

Der absinkende Schlamm sam m elt sich in zw ei auf der 
Sohle des Brunnens konzentrisch angeord n eten  Schlamm
rinnen von dreieckigem Querschnitt , aus denen er mit Hilfe 
der drehbar angeordneten  Schaber d  von Zeit zu Zeit in

Abb. 3 und 4. Schlammbehälter im Schnitt und Grundriß.

den unter den Schlammrinnen liegend en  Sumpf e gesch ob en  
wird. Die Schaber sind mit einer Handkurbel in der Höhe  
verstellbar, so daß eine F estse tzu n g  des Schlam mes nicht 
zu befürchten ist, da man ihn bei g r o ß e m  Ansammlungen  
schichtenweise in den Sumpf abführen kann. Das Ab
pumpen des Schlammes ist ab h än g ig  von der M en ge  der 
im Wasser enthaltenen V erunrein igungen . Im allgemeinen  
erfolgt es zweimal täglich.

Für die Aufnahme des Schlam m es ist ein Schlamm
behälter aus E isenbeton errichtet w orden  (Abb. 3 und 4), 
der über einem Gleise so  an geordn et  ist, daß die Schlämme  
über eine Verladeeinrichtung in einen E isenbahnw agen  ab
gelassen werden können. D as sich über dem Schlamm  
ansammelnde W asser  läuft durch die T rü b w asservor
richtung a in den Klärbrunnen zurück, so daß man einen  
wasserarmen Schlamm erhält. Durch die Schlammschieber  
tropfendes W asser wird durch die mit der Verladeein

richtung verbundene T ropfw asserauffangvorrichtung b in 
die Kläranlage zurückgeführt.

Die A nlage gew ährle is te t  eine einwandfreie  Klärung 
des K ok slösch w assers  in Verbindung mit einer vo llständig  
mechanischen Beförderung des Schlam m es bei äußerst  
ger in gem  Aufwand an B edienung und Kraft.

Zweiter Internationaler Bohrkongreß in Paris.
Die größte  Rolle spielt  das Bohren in der Erdöltechnik. 

D ies geh t  daraus hervor, daß beinahe die gesam te  g e g e n 
wärtig etw a 160 Mill. t im Jahre betragende Erdölförde
rung durch Bohrungen gew onn en  wird. Von diesen B o h 
rungen sind allein in Amerika, das 70o/o der W elterzeugung  
liefert, 322000 mit Teufen  von w enigen  100 bis über 2000 m 
vorhanden. Während die Erzeugung des R ohöles nur etwa  
ein Zehntel der Steinkohlenförderung erreicht, bleibt der  
Wert des insgesam t gew on n en en  Öles nicht mehr stark  
hinter dem der Kohle zurück, w as auf den größern  
W ärmeinhalt und die leichtere Erzeugung hochw ertiger  
Destillate und Raffinate zuriickzuführen ist.

Z w eck  der nach dem Kriege w ieder  veranstalteten  
B ohrkongresse ist die g em e in sa m e  Behandlung und Er
örterung aller die Bohrtechnik betreffenden w issenschaft
lichen, technischen und Verwaltungsfragen. Auf dem  
ersten Kongreß in Bukarest hat man für alle beteiligten  
Länder die Bildung von nationalen Ausschüssen be
schlossen, w elch e  die weitern Kongresse vorbereiten und 
den wissenschaftlichen, technischen und statistischen Stoff 
dafür sam m eln  und verarbeiten sollen. Derartige A us
schüsse mit e igenen  Satzungen sind inzwischen in Ägypten, 
Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Japan, M exiko ,  
Österreich, Polen , Rumänien, Spanien, der T sch ech o 
s lo w a k e i ,  Ungarn und den Vereinigten Staaten gegründet  
worden. Der deutsche Ausschuß hat aus seiner Mitte 
einen engern Arbeitsausschuß gew ählt ,  dem der Präsident 
der geo lo g isch en  Landesanstalt, Geh. Bergrat K r u s e h ,  
als Vorsitzender, Ministerialrat Dr. A r l t ,  Generaldirektor  
R ö h r i g ,  Professor Dr.-Ing. G l i n z  und der G eschäfts
führer des tiefbohrtechnischen Vereins M. L a u b s c h ,  
sämtlich in Berlin, angehören. W eiterhin sind aus allen 
ändern deutschen technischen, w issenschaftlichen und 
industriellen Kreisen Mitglieder ernannt worden.

Der zw eite  Internationale Bohrtechniker-Kongreß hat 
vom 16. bis 22. Septem ber 1929 in Paris stattgefunden.  
W ährend auf dem  ersten Kongreß in Bukarest zunächst 
der Grund für eine Zusamm enarbeit auf dem G ebiete  des 
Bohrwesens g e le g t  und Vorträge über die verschiedensten  
Z w eige  der Bohrtechnik gehalten  w urden, sind auf dem  
zweiten Kongreß die endgült igen  Satzungen beschlossen  
worden. Ferner hat besonders die Vereinheitlichung der  
Beobachtungs- und Aufzeichnungsverfahren bei den B oh
rungen eine Besprechung erfahren. Die unzähligen Sonden  
liefern um fangreiche g eo log isch e ,  hydrologische, geop hysi-  
sche, wirtschaftliche und technische Unterlagen, die ver
arbeitet w erden müssen.

Zum Arbeitsbereich geh ören  som it auch die g e o p h y s i
kalische Bodenuntersuchung und die Auswertung ihrer Er
gebnisse , der Vergleich der verschiedenen Bohrverfahren, 
die Bohrtätigkeit in den verschiedenen Staaten, die G e s e tz 
g eb u n g  auf dem  G eb iete  der Schürfungen und der Bohr
arbeiten sow ie  die sozia len und Unfallverhütungsfragen.  
Schließlich ist die Veröffentlichung eines allgem einen  
Jahresberichts über die Bohrfortschritte in den einzelnen  
Bezirken und die Schaffung einer internationalen statisti
schen Zeitschrift geplant. Einen Anfang damit hat der 
deutsche Ausschuß gem ach t und dem Pariser Kongreß  
bereits ein Jahrbuch mit verschiedenen Einzeldarstellungen  
überreicht.

D ie B ete il igung in Paris war nicht so  stark w ie  in 
Bukarest; immerhin umfaßte sie mehr als 200 P ersonen  
aus allen Ländern, die eine Bohrindustrie besitzen. Die  
T a gu n g  wurde von dem  Justizminister B a r t h o u  eröffnet,  
den Vorsitz übernahm der Leiter des französischen B erg 
w e se n s  G a l l i o t .  D ie  deutsche A bordnung vertrat bei
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den Ausschußberatungen Professor Dr.-Ing. O l i n z .  Der  
verdiente V orsitzende des ersten Kongresses, Professor  
M r a z e c ,  Bukarest, wurde zum Ehrenvorsitzenden gew ählt  
und übte in dieser Eigenschaft einen äußerst anregenden  
und die w eitere Arbeit fördernden Einfluß aus.

Aus den en dgült igen  Satzungen für den Kongreß  
sind fo lg en d e  B estim m ungen bemerkenswert.  Die Vor
sitzenden aller nationalen A usschüsse bilden einen »Conseil 
Permanent«, der zu allen schw ebenden  Fragen Stellung  
nimmt. Die Ergebnisse w erden von einem vorläufig 
an den belgischen nationalen Ausschuß in Brüssel angeglie
derten »Secretariat Permanent« gesam m elt .  Dieses bleibt 
unabhängig  von den mit dem T agungsort  wechselnden  
Kongressen dauernd an seinem Standort und sammelt alle 
U nterlagen, die für die B ohrkongresse bleibenden Wert 
haben, w ie  Vorträge, Veröffentlichungen, Statistiken usw. 
Jeder nationale Ausschuß soll bei den maßgebenden  
Stellen dafür eintreten, daß die durch Bohrungen  
gew on n en e n  Ergebnisse nicht verlorengehen und daß die 
A ufbew ahrung g erege lt  wird. D aneben bildet das Land, 
das den nächsten Bohrkongreß vorbereitet,  für diesen  
Z w eck  einen Organisationsausschuß. Als Zeitpunkt des  
nächsten B ohrkongresses ist das Jahr 1931 und als 
T agu ngsort  Berlin bestimmt worden.

Von den auf der diesjährigen T agu n g  in Paris g e 
haltenen mehr als 50 Vorträgen können in diesem Rahmen 
nur einige erwähnt werden. Dr. K. F r i e d l  erörterte die 
Aussichten für das V orkom m en von Erdöl in Österreich, 
und zwar im Schlier des W iener Beckens, w o an zwei  
Orten, bei Egbell und G öding, das Erdöl bereits erschlossen  
ist. M öglicherw eise  sind die D om e von Steinberg, Lanzen
dorf und Schw adorf erdölführend. Dr. L. M a d d a l e n a  
sprach über die neu erschlossenen Erdölfelder in Albanien, 
w o  man schon seit 1868 Erdgasausströmungen kennt. 
W ährend des Krieges entdeckte man Erdgasquellen in 
Seinseizza, und eine Bohrung stieß in 200 m Teufe auf 
Öl. Gerechtsam en besitzen die Anglo  Persian, Standard 
Oil, Azienda Italiana Petroli Albania usw. Die Bohrtiefen 
reichen bis zu 1000 m. Technische Schwierigkeiten be
s tehen hauptsächlich darin, daß das Land ohne jede 
Industrie und Industriearbeiter ist und außerdem die W e g 
verbindungen denkbar schlecht sind.

D er s p a n i s c h e  A u s s c h u ß  übergab einen Bericht 
über die Bohrtätigkeit in Spanien, die hauptsächlich der 
Suche nach Kohle gilt. Man geh t auch hier zum hydrau
lischen Verfahren über, im  Jahre 1928 sind 5000 m gebohrt  
w orden, die T eufen  schw anken zwischen 15 und 125 m.

Über die Bohrtätigkeit in Frankreich, Algier, Tunis und 
M arokko in den Jahren 1925 bis 1927 äußerte sich M. W e i l l .  
Von den 1063 niedergebrachten Bohrungen wiesen 45 o/o 
eine T eu fe  von w en iger  als 100 m, 51 °/o von 100 bis 500 m, 
2 ,5%  von 500 bis 1000 m und 1,5% von mehr als 1000 m 
auf. 346 Bohrungen waren kanadisch, 101 pennsylvanisch,  
334 Seilschlag, 281 Kronenbohrungen und 1 Rotary- 
Bohrung. M. T r o u i l l o n d  behandelte die Einführung des  
pennsyD änischen Bohrens in Pecheibronn seit 1921. Das 
an die Stelle der früher fast ausschließlich benutzten 
Raky- und kanadischen Krane getretene pennsylvanische 
Verfahren gestattet eine bessere Erkennung der Öl- und 
W asserschichten, w as für den bergmännischen Abbau  
w ichtig  ist. Die Preise beim Spülbohren und Seilbohren  
sind ungefähr gleich. Beim Spülbohren ist zwar der Bohr- 
fortschritt größer, es benötigt aber mehr Leute. Ver
g le iche über Erhaltungskosten, Brennstoffverbrauch, Til
g u n g  usw. fehlen noch. Berücksichtigt man alle Neben
arbeiten, so haben 26 pennsylvanische Bohrkrane in 24 h 
einen Bohrfortschritt von je 3,38 m und 24 zum Vergleich 
h eran gezogen e  Schnellschlagkrane von je 4,62 m erzielt.

Professor Dr.-Ing. G l i n z  sprach über die bohrtechni- 
schen Fragen, die durch wissenschaftliche Arbeit noch  
besonders zu klären sind. Eine Bohreinrichtung stellt im 
Grunde eine W erkzeugm asch ine  dar, bei der das Werkzeug  
allerdings oft 1 - 2  km von der Antriebsstelle entfernt 
arbeitet. Außerdem ändert sich das zu bearbeitende Gestein

ununterbrochen. Untersuchungen sind über die Gebirgs-  
dynam ik anzustellen, über das Kapillarvolumen sandiger  
Schichten, über die Unterschiede der Oberflächenspannun
gen von W asser und Öl so w ie  über die durch die Bohr
löcher bewirkte Ölwanderung. W ichtig  ist ferner die Frage 
der Spülung, ob und wann mit reinem W asser, Ton- oder  
Barytspülung, mit unmittelbarer oder mittelbarer Spülung  
gearbeitet werden soll.  Beim Bohren selbst müßte der Zer- 
kleinerungs- und der Schabwiderstand g em essen  werden. 
Den Arbeitsgewichten muß man mehr Beachtung schenken, 
um schiefe Bohrlöcher zu vermeiden. Wissenschaftliche  
und praktische W erkstoffüberw achung in der Werkstatt  
und auf dem Bohrfelde sollten Hand in Hand gehen. Für 
die tiefen Bohrlöcher ist besserer W erkstoff mit geringerm  
G ew icht zu verwenden. D ie  w issenschaftliche Prüfung der 
Bohrergebnisse  muß mit Rücksicht auf eine gute  Gesamt
leistung möglichst genau durchgeführt werden. W ünschens
wert w äre auch, die reine Kernbohrung weiter zu ent
wickeln, w ob e i  es allerdings noch manche Hindernisse zu 
beseitigen gilt.

A. N i e d e r g a n g  berichtete über Rotary-Bohren mit 
Kerngewinnung. Man verw endet verschiedene Kronen mit 
Diamanten, Hartmetall und Zähnen. D ie  Diamantkrone  
ist am besten, w eil sie schleifend wirkt und ein mäßiger  
Druck genügt,  jedoch ist der Preis für Diamanten sehr 
hoch — der Besatz einer Krone kostet rd. 20000 M  — 
und die Lebensdauer besonders in Konglomeraten wech
selnd. Anders verhalten sich die Hartmetallkronen, bei 
denen Druck n otw en d ig  ist und das Gestein  fein zerrieben 
wird. Für w eiches  Gestein sind gezahnte  Bohrkronen am 
Platze. Professor S c h u l z ,  Clausthal, sprach gleichfalls 
über den Besatz von Kronen und Meißeln mit Hartmetall.

M c L i n t o c k  gab eine Übersicht über sämtliche 
geophysikalischen Arbeiten in Großbritannien. K. S u n d 
b e r g  und H. H e d s t r o m  verbreiteten sich über neue 
geoelektrische Verfahren zum Aufsuchen von Öl und 
Mineralien, während M. S c h l u m b e r g e r  ein elektrisches 
Meßverfahren zur Feststellung der Widerstandsfähigkeit  
einzelner Geste ine  g e g e n  die Bohrkrone beschrieb, das 
Rückschlüsse auf die Natur der Formation gestattet.  Er 
erörterte die W iderstandsfähigkeit  der G esteine im all
gem einen, die Ausführung der M essungen  und die Aus
wertung der Ergebnisse. Über neue Mittel zur Bestimmung  
der A bw eichung der Bohrlöcher von der Senkrechten  
unterrichtete ein Vortrag von G. M a i l l a r d  d e  B o is  
S a i n t - L y s .  Das seismische Verfahren von Mintrop be
handelte E. H. N e v i l l e .  A. P o i s  und G a y  A s la n  
sprachen über Rationalisierungsmöglichkeiten im Bohr- 
betriebe.

Professor Dr.-Ing. K. G l i n z ,  Berlin.

Zweite Jahrestagung des Deutschen Instituts 
für technische Arbeitsschulung.

Z u r  z w e ite n  J a h r e s t a g u n g ,  d ie  vom  22. bis  zum 26. Sep
t e m b e r  in D ü sse ld o r f  s ta t t f a n d ,  w a re n  au s  ganz  D eutsch
land u n d  Ö s te r re ic h  die v o m  D in ta  e in g e s e tz te n  Ingenieure 
z u s a m m e n g e k o m m e n ,  um  ih re  E r f a h r u n g e n  auszu tauschen  
u n d  sie d u rc h  a rb e i tsw is se n sc h a f t l ic h e  V o r t r ä g e  zu be
re ichern .  N a m h a f te  V e r t r e te r  d e r  in B e tra c h t  kom m enden  
G e b ie te  h a t t e n  es ü b e rn o m m e n ,  die T e i ln e h m e r  d e r  T ag u n g  
m it  d en  n e u s te n  E rg e b n is s e n  a u s  ih rem  Arbeitsbereich 
b e k a n n tz u m a c h e n .  W ä h r e n d  P ro f e s s o r  S a c h s e n b e r g ,  
D re sd e n ,  un d  D r. R i e d e l ,  Leipzig , ü b e r  die Bedeutung  
des  F a k to r s  M en sch  im B e t r i e b e  sp rach en ,  behandelten  
P ro f e s s o r  A t z l e r ,  D o r tm u n d ,  un d  P ro fe s s o r  P o p p e l 
r e u t e r ,  A achen, a rb e i t sp s y c h o lo g i sc h e  F ra g e n .  P rofessor 
D e s s a u e r ,  F ra n k f u r t ,  e r ö r t e r t e  w ir tschaftsph i losoph ische  
G e d a n k e n  und  P r o f e s s o r  K r ü g e r ,  Leipzig, b e leuch te te  den 
A u fg ab e n k re is  d e s  In s t i tu ts  vom  G esam the i tss tan dp un k t .  
Z e i tu n g sw is se n s c h a f t l ic h e  V o r t r ä g e  von  B e rg w erk sd irek to r  
L e o p o 1 d , Berlin, u n d  G e w e rk s c h a f t s r e d a k te u r  V o ß , Berlin, 
le i te ten  die S i tz u n g  d e r  F a c h g ru p p e  »W erksze i tu ng «  ein. 
D e r  L e i te r  des  In s t i tu ts ,  O b e r in g e n ie u r  A r n h o l d ,  G elsen
k irchen , sp ra ch  ü b e r  d a s  F ü h re r p ro b le m  in d e r  W irtschaft,
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Ihren Höhepunkt fand die T a g u n g  in der H auptver
sammlung am 25. Septem ber, zu der auch der Vorsitzende,  
Generaldirektor Dr. V o g l e r ,  so w ie  der D üsseldorfer  O ber
bürgermeister Dr. L e h r  als P rotektor des Instituts er
schienen waren. Der Vorsitzende kennzeichnete in seiner  
Ansprache den Stand der D in ta -B ew eg u n g ,  deren bisherige  
Entwicklung die kühnsten Erwartungen übertroffen habe. 
Hunderte von Betrieben industrieller und landwirtschaft
licher Art betrachten heute den Dinta-Gedanken als einen  
nicht mehr zu entbehrenden Teil ihrer w erkstechnischen  
Ausbildung. Die rein wirtschaftlichen Bestrebungen des  
Instituts laufen darauf hinaus, auf dem W e g e  über eine 
pflegliche und von Herzen kom m ende Behandlung der im 
Menschen ruhenden Schaffenskräfte zu einer Förderung  
der Gütererzeugung beizutragen, die letzthin jedem Ver
braucher nutzt. W enn erst w ieder  zum allgemeinen Be
wußtsein kommt, daß das Werk nicht der Feind, sondern  
der Freund des Unternehm ers und des Arbeitnehmers ist,

dann hat das Dinta den größten Teil seiner A ufgaben erfüllt.  
Es erstrebt seine Ziele auf rein technischem W e g e  und ver
m eidet es, das W ort Politik in seine Arbeit e indringen zu 
lassen. Daher hat es keine G eheim nisse  und stellt jedem,  
ganz gleich, aus w elchem  Lager er kommt, seine Erfah
rungen und Hilfsmittel zur Verfügung.

Der V orsitzende gab w eiter die G ründung der G e 
s e l l s c h a f t  d e r  F r e u n d e  d e s  D i n t a  bekannt, durch die 
ein fester Zusamm enschluß aller derjenigen herbeigeführt  
w erden  soll, die g ew ill t  sind, ehrlichen Sinnes an den A uf
gaben  des Instituts mitzuarbeiten. Zur U nterrichtung der  
Freunde des Dinta über die Institutsarbeiten und zur 
Anbahnung eines regen Gedankenaustausches soll,  zu 
nächst vierteljährlich, eine Zeitschrift »Arbeitsschulung«  
erscheinen. D as erste Heft, das auch den Tätigkeitsbericht  
des Instituts für die Zeit vom 1. April 1928 bis zum 30. Juni 
1929 enthält,  ist den Teilnehmern an der T a g u n g  über
reicht worden.

W I R  T S C H A
Hollands Außenhandel in Kohle und Heizöl 

im 1. Halbjahr 1929.
Die S t e i n k o h l e n e i n f u h r  Hollands verminderte sich 

von 4,41 Mill. t im 1. Halbjahr 1928 auf 4,31 Mill. t in der 
Berichtszeit, mithin um rd. 100000 t oder 2,20 °/o, während  
der Bezug an Koks um 36000 t oder 26 ,09%  auf 173000 t 
stieg. Die Preßkohleneinfuhr nahm von 176000 t auf 
165000 t oder um 6,33 % ab. Die Einfuhrzahlen für die 
einzelnen Monate 1928 und 1929 sind in der Zahlentafel 1 
wiedergegeben.

Z a h l e n t a f e l  1. G esam te  Brennstoffeinfuhr  
Januar-Juni 1928 und 1929.

Monat
Steinkohle  

1928 1929 
t t

Koks 
1928 1929 

t t

Preßsteinkohle  
1928 | 1929 

t 1 t

Janu ar . 
Februar 
März . . 
April . . 
M a i. . . 
Juni . .

684 274 
722 635 
835 969 
686 201 
826 880 
650 216

733 313 
589144  
526 069 
712211  
960 421 
788 073

33 386 
27 538 
27 433
16 873 
14616
17 703

36 117 
26 072
37 427 
30 342 
19 489 
23 982

33 536 
23 734 
30 420 
29 008 
33 195 
25 894

27 013 
24 239
32 432 
21 206
33 177 
26 591

l.Halbj. 4 406 175 4 309 231 137 549 173 430 175 787 164 659

Die Verteilung der Kohleneinfuhr auf die w ichtigsten  
Bezugsländer ist im einzelnen aus Zahlentafel 2 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  2. V erte ilung der Brennstoffeinfuhr  
nach Herkunftsländern.

Herkunftsländer 1928

t

1. Halbjah  

1929 

t

± 1929 
g e g e n  1928 

t

S t e i n k o h l e :
Deutschland . . . . 3321 117 3 032 661 — 288 456
B e lg i e n ........................... 177 851 156 361 — 21 490
Großbritannien . . . 881 861 1 057 156 + 175 295
Polen und D a n z ig .  . 18 191

K 37 707andere Länder . . . 7 155 63 053

zus. 4 406 175 4 309 231 — 96 944
K o k s :

Deutschland 123 142 160 044 + 36 902
B e lg i e n ....................... 7 178 7 916 + 738
andere Länder . . . 7 229 5 470 — 1 759

zus. 137 549 173 430 + 35 881
P r e ß s t e i n k o h l e :

Deutschland 169 273 160 373 — 8 900
B e lg i e n ....................... 6 456 \ 2 228
andere Länder . . . 58 4 286 /

zus. 175 787 164 659 - 11 128

W ährend die Steinkohleneinfuhr aus Deutschland g e g e n 
über dem 1. Halbjahr 1928 von 3,32 Mill. t auf 3,03 Mill. t 
oder um 288 000 t zurückging, ferner der B ezu g  aus B elgien  
von 178 000 t auf 156000 t oder um 21 000 t abnahm, er
fuhren die Lieferungen aus Großbritannien eine E rhöhung

Z a h l e n t a f e l  3. G esam te Brennstoffausfuhr  
Januar-Juni 1928 und 1929.

Steinkohle Koks Preßsteinkohle
Monat 1928 I 1929 1928 1929 1928 1929

t | t t t t t

Januar . 277910 317732 89964 125361 15719 7 137
F e b r u a r . 2679661 243412 90404 91667 8 407 9 174
März . . 331782i 264686 89079 132621 4 008 9 727
April . . 321372 292365 91313 150171 4 862 8 4 1 5
Mai . . 337419! 307322 95366 185118 4 242 6 754
Juni . . 338962[ 331469 92529 178035 6 399 6 971

1. Halbj. 1875411 1756985 548655 862972 43 637 48 177

Z a h l e n t a f e l  4. Verteijung der Brennstoffausfuhr  
nach Empfangsländern.

Empfangsländer
1

1928

t

. Halbjahr

1929 ±g e g e n  1928
t t

S t e i n k o h l e :
D e u t s c h l a n d ................... 280 996 293 640 + 12 644
B e l g i e n ............................ 1 059 981 994 548 — 65 433
F r a n k r e ic h ....................... 408 542 400 453 — 8 089
S c h w e i z ............................ 79 223 54 423 — 24 800
I t a l i e n ................................. 4 050 3 260 — 790
andere Länder . . . . 42 619 10 661 — 31 958

zus. 1 875 411 1 756 985 118 426
K o k s :

B e l g i e n ............................ 120 759 132 847 + 12 088
F ra n k re ich ....................... 278 887 510 661 +  231 774
S c h w e i z ............................ 19 038 32 829 + 13 791
L u x e m b u r g ................... 54 292 98 488 + 44 196
D e u t s c h l a n d ................... 63 948 75 306 + 11 358
andere Länder . . . . 11 731 12 841 + 1 110

P r e ß s t e i n k o h l e
zus. 548 655 862 972 + 314317

F r a n k r e ic h ....................... 18 284 24 037 + 5 753
S c h w e i z ............................ 4 701 7 042 + 2 341
B e l g i e n ............................ 4 160 7 482 + 3 322
D e u t s c h l a n d ................... 6 840 9 451 + 2611
Ver. S t a a t e n ................... 9 441 1 9 487andere Länder . . . . 211 165 /

zus. 43 637 48 177 + 4 540
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um 175000 t auf 1,06 Mill. t. An der gesam ten  Steinkohlen
einfuhr H ollands w aren in der Berichtszeit (im 1. H alb
jahr 1928) D eutschland mit 70,38 (75,37) °/o, Großbritannien  
mit 24,53 (20,01)%  und B elgien  mit 3,63 (4,04)% beteiligt.

Über die B r e n n s t o f f a u s f u h r  Hollands in den ersten  
6 M onaten  1929 unterrichtet vorstehende Zusammenstellung.

Hiernach ergibt sich im Vergleich mit dem 1. H alb
jahr 1928 bei Steinkohle eine Abnahme der Ausfuhr 
um 118000 t oder 6 ,31%  auf 1,76 Mill. t; die Koksausfuhr 
d a g e g en  hat mit 863000 t eine erhebliche Steigerung, und 
zwar um 314 000 t oder 57,29% erfahren. An Preßkohle  
w urden in der Berichtszeit 48 000 t ausgeführt gegen  
44 000 t im Vorjahr. Die Gliederung der Ausfuhr nach 
E mpfangsländern ist aus Zahlentafel 4 zu ersehen.

B elgien , nach w ie  vor Hauptabnehmer holländischer 
Steinkohle, b e z o g  mit 995000 t 56,61% der Gesamtausfuhr.  
Nach Frankreich und Deutschland g ingen  400000 t oder  
22,79 % bzw. 294 000 t oder 16,71%. Von den Koks
lieferungen erhielten Frankreich 511000 t oder 59,17%, 
Belgien 133000 t oder 15,39%, Luxemburg 98000 t oder 
11,41% und Deutschland 75000 t oder 8,73%.

Einen Überblick über verladene B u n k e r k o h l e  in 
Holland nach Verschiffungshäfen gibt nachstehende Zahlen
tafel.

Z a h l e n t a f e l  5. Bunkerkohle für fremde Schiffe 
im ausw ärtigen  Handel.

Verschiffungshafen 1928

t

1. Halbja 

1929 

t

hr
± 1929 

gegen  1928 
t

R o t t e r d a m ............................ 715 131 616 020 -  99 111
Pernis und Vondel Plaat 104 799 72 720 -  32 079
S c h i e d a m ............................ 56 740 46 593 -  10 147
V l a a r d i n g e n ....................... 49 165 49 773 +  608
M a a s s l u i s ............................ 15 277 16811 +  1 534
A m s t e r d a m ....................... 79 912 87 684 +  7 772
Y m u id e n ................................ 6 550 4 580 -  1 970
V l i s s i n g e n ............................ 26 152 12 072 -  14 080
andere H ä f e n .................. 7 554 5 855 1 699

zus. 1 061 280 912 108 - 1 4 9  172

Hiernach wurden in der Berichtszeit  912 000 t Bunker
kohle verschifft; allein 616000 t oder 67,54% entfallen auf 
den Hafen Rotterdam, 88000  t oder 9,61% auf Amsterdam  
und 73 000 t bzw. 7,97 % auf Pernis und Vondel Plaat. 
Hauptsächlichste  Abnehmer für Bunkerkohle waren  
deutsche und englische Schiffe (mit je 187 000 t), da
neben n orw eg ische  (113000 t) und italienische (112000 t) 
Schiffe.

Im Anschluß hieran bieten wir in der nachstehenden  
Zahlentafel 6 eine Z usam m enstellung über den Heizölabsatz  
für Schiffe im auswärtigen Handel.

Z a h l e n t a f e l  6. Heizöl für fremde Schiffe 
im auswärtigen Handel.

Verschiffungshafen 1928

t

1. Halbjahr

1929 ! ± 1929
gegen 1928

t 1 t
Rotterdam . . . 
Amsterdam . . 
Schiedam . . . 
Vlaardingen . . 
andere Häfen .

16 192
993 

2 997 
6 777

15 304
2 091 
2 688
3 282 

456

-  888 
+  1098 
- 309 

- 3 4 9 5  
+  456

zus. 26 959 23 821 - 3 1 3 8

G o ld g e w in n u n g  der W elt im Jahre 1928.
D ie  G o ld g ew in n u n g  der W elt  ist nach »Wirtschaft und 

Statistik« im Jahre 1928 w eiter gest iegen , und zwar in 
e tw as stärkerm Maß als in den beiden vorhergehenden  
Jahren. Sie betrug  im Berichtsjahr 610 392 kg gegen  
603 352 kg im Vorjahr, w as  einer Zunahme um etwa 1%

entspricht. Mit 610 000 kg hat die G oldg ew in n u n g  1928 
rd. 8 6 %  ihres U m fan ges  im bis jetzt günst igsten  Jahr 
— 1915 — und rd. 8 7%  des H öchststandes  der Vorkriegs
zeit erreicht.

An der G ew in n u ng  waren 1928 die einzelnen Erdteile 
w ie  fo lg t  beteiligt: Afrika mit 58% , Amerika mit 27% ,  
Europa und Asien mit je 6%  und Australien mit 3% . ln den 
letzten drei Jahren hat sich die S tellung Afrikas gegenüber  
den übrigen Erdteilen von Jahr zu Jahr weiter verstärkt. 
N och vor einem Jahrzehnt entfiel e tw a je die Hälfte der 
W eltgew in n u n g  an Gold auf Afrika und die übrigen Erd
teile. Die Anteile Amerikas, Asiens und Australiens sind 
in den Jahren 1926 bis 1928 zurück gegan gen , während der 
Europas ges t ieg en  ist. D ie Zunahme ist hauptsächlich auf 
die S te igerung der sibirischen G o ld g ew in n u n g  zurückzu
führen, die politisch Europa (UdSSR), geographisch  Asien 
zuzurechnen ist. Das Sinken der australischen Gold
g ew in n u n g  erklärt sich v o rw iegen d  aus den ungünstigen  
Arbeiterverhältnissen.

W as die Verteilung auf die einzelnen G ew innungs
länder anbelangt, so steht die Südafrikanische Union mit 
einer G ew in n u ng  von rd. 5 3 %  an der Spitze, g efo lg t  von 
den Ver. Staaten mit 11,18%. Der Anteil des britischen 
Reichs ist w eiter ges t iegen , er betrug in der Berichtszeit 
7 1%  g eg en  6 2 %  im Jahre 1912. In den letzten 3 Jahren 
konnten die Südafrikanische Union, Kanada und Rußland 
die Goldausbeute fortgesetz t  erhöhen. In den Ver. Staaten 
ist die seit 1925 sinkende G ew in n u n g  1928 w ieder gestiegen.  
In M exiko, Rhodesien und Australien ist die Gewinnung  
w eiter zurückgegangen.

Setzt man die G ew in n un g  von 1912 gleich 100, so 
ergeben  sich in der Berichtszeit für die w ichtigsten  Ge
w in n u n g sg eb ie te  fo lgen de  Zahlen: Kanada 305,5% , Süd
afrikanische Union 113,7% , R hodesien  84 ,2% , Britisch
indien 70,1% , Ver. Staaten 48 ,5% , Australien 20,5% .

G o l d g e w i n n u n g  d e r  W e l t  1926—19281.

Gebiet 1926

kg

1927

kg

19

kg

282 
von der 

Weltgew.
%

Südafrikanische Union . . .
R h o d e s i e n .................................
Britisch-Westafrika . . . .
B e lg i s c h - K o n g o .......................
Ü briges A f r i k a .......................

309 886 
18 482 

6 2 1 0  
4 112 
2 237

314 852 
18 096 

5 338 
3 901 
2 187

322 189 
18 029 

5 467 
3 901 
2 187

52,78
2,95
0,90
0,64
0,36

A f r i k a  i n s g e s .
Ver. S ta a te n ................................
Kanada ..........................................
M e x i k o ..........................................

340 927 
69 630 
54 564 
24 033

344 374 
65 855 
57 373 
22 556

351 773 
68 250 
58 149 
22 556

57,63
11,18
9,53
3,69

N o r d a m e r i k a  i n s g e s .
K o l u m b i e n .................................
B r a s i l i e n .....................................
P e r u ..............................................
Ü briges Mittel- und Süd

amerika .....................................

148 227
2 229
3 176 
3 740

9 371

145 784
2 257
3 111
2 282

9 904

148 955
2 257
3 111
2 282

9 904

24,40
0,37
0,51
0,38

1,62

M i t t e l -  u n d  S ü d a m e r i k a  
i n s g e s .

B r i t i s c h - I n d i e n .......................
J a p a n ..............................................
Ü briges A s i e n .......................

18516  
11 943 
9 576 

17 127

17 554 
11 952 

9 580 
16 237

17 554 
11 668 
9 580 

16 237

2,88
1,91
1,57
2,66

A s i e n  o h n e  S i b i r i e n
i n s g e s .

Rußland ( U d S S R ) ...................
R u m ä n ien .....................................
Ü briges  E u r o p a .......................

38 646 
30 860

1 731
2 646

37 769 
33 000 

2 058 
2 781

37 485 
33 000 

2 058 
2 781

6,14
5,41
0,34
0,45

E u r o p a  u n d  S i b i r i e n
i n s g e s .  

A u s t r a l i e n ...................
35 237 

20 285

37 839 

20 032

37 839 

16 786

6,20

2,75

W e l t  i n s g e s . 601 838 603 352 610 392 100,00

1 N ach W irtschaft und S ta tis tik  1929, H . 14, S. 579. 
- V orläufige  E rg eb n isse  o d e r  V o rjah r.
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Kohlengewinnung, -absatz und Belegschaft im Saarbezirk im Juli 1929.

Jahr
bzw.
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schaft
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A
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te

G esam t
b e le g 
schaft

1913. . 300,00 13216309 44054 801 250410 . 56589
1924 . . 298,81 14032118 46960 708 14138509 216099 126273 1156 127429 - 1 0 7 0 1 5 56372 15491 3045 74908 3157 78 065
1923 . . 286,16 12989849 45393 680 11994749 272352 121373 6 8 8 122061 -  5368 54130 15544 3009 72 583 3163 75 746
1926 . . 299,43 13680874 45690 692 13737729 255270 65405 2673 68078 -  53983 55762 15180 2865 73807 3665 77 472
1927 . . 280,48 13595824 48472 740 13064715 262388 596799 3988 600787 +  532709 50 45 614133 2756 67345 3649 70 994
1928 . . 291,20 13106718 45009 811 13536218 267399 167300 4009 171309 - 4 2 9 4 7 8 44016 13113 2783 59912 3420 63 332
1929:

Jan. 26,00 956932 36805 689 1003869 24749 120363 2571 122934 -  46937 4 3 9 0 6 13 08 5 2775 59766 3419 63 185
Febr. 23,93 1037880 43335 812 1063874 21352 94369 2458 96827 -  25994 43 93 61 30 62 2777 59775 3413 63 188
März 25,00 1 133734 45349 842 1 149292 21192 78810 2281 81091 - 15558 438 15 13 02 5 2776 59616 3406 63 022
April 25,00 1160169 46407 855 1 174534 16845 64445 1792 66237 -  14365 43 67 31 30 34 2809 59516 3401 62 917
Mai 22,99 1046982 45541 836 1048642 16359 62785 894 63679 -  1660 43660 13016 2807 59483 3400 62 883
Juni 24,28 1100704 45334 841 1111119 15631 52370 814 53184 - 10415 43868 12887 2823 59578 3400 62 978
Juli 26,96 1 241 294 46042 855 1 237824 16365 56107 858 56965 3470 4 3 7 8 31 28 97 2844 59524 3397 62 921

zus. bzw. 
Durch
schnitt 174,18 7677695 44079 818 7789154 132493 - 1 1 1 4 5 9 4380613001 2801 59608 3405 63 013

■ Ende d e s  Jah res bzw . M onats.

Steinkohlenzufuhr nach Hamburg1.

Monats D avon  aus
sonstigen
B ezirkendurchschnitt Insges.2 dem G roß 

bzw. Ruhrbezirk211-3 britannien (fluß-
Monat w ärts)4

t t °/o t % t

1913 722 396 241 667 33,45 480 729 66,55
1925 . . . 422 019 153 272 36,32 268 747 63,68
1926 . . . 373 946 279 298 74,69 94 648 25,31
1927 460 888 204 242 44,31 254 989 55,33 1657
1928 . . . 498 608 193 649 38,84 302 991 60,77 1968
1929: Jan. 441 010 191 263 43,37 247 484 56,12 22635

Febr. 505 742 242 540 47,96 263 092 52,02 110
März 534 142 244 430 45,76 289 371 54,17 3416
April 564 466 189 598 33,59 372 738 66,03 21307
Mai 565 731 186 472 32,96 374 965 66,28 42948
Juni 588 371 210 810 35,83 370 245 62,93 7316s
Juli 679 649 215 137 31,65 460 755 67,79 3757

1 Einschl. H a rb u rg  un d  A ltona. — - Zum  T eil b e rich tig te  Z ah len . — 
* Eisenbahn und W asserw eg . — * V on d e r  O b e re lb e . — 5 S eew ärts  von 
Danzig, 6 von C hile, 1 von G d in g en , 8 zum  g rö ß ten  Teil von D anzig  a n 
gekommen.

Kohlengewinnung des Deutschen Reiches 
im August 1929.

W irtschaftsgebiet
A u gu st

1929
t

Januar-August  
1928 1929 

t t

S t e i n
R u h rb e z irk ................................
O bersch les ien ............................
N ie d e r sc h le s ie n .......................
A a c h e n ................................ ...
sonstige preußische Gebiete

k o h l e
11 002 167*
1 935 857 

509 946 
534 901 
118 451

77 454 333 
12 930 584 

3 955 788 
3 591 152 

786 373

81 119 184 
14 461 696 

4 048 581 
3 920 928 

915 932

zus. Preußen
Sachsen..................
B a y e r n .......................
übriges Deutschland . . . .

14 101 322 
354 101 

242 
11 276

98 718 230 
2 648 071 

1 097 
81 333

104 466 321

2 760 077 
1 069 

85 689

zus. Deutschland  
B r a u

H a l le ..............................................
Rheinischer Braunkohlenbe

zirk .........................................
N ie d e r s c h le s ie n .......................
sonstige preußische Gebiete

14 466 941 
r ik o h le  

6 991 084

4 620 349 
1 013 505 

229 621

101 448 731

51 663 979

31 286 654 
7 044 540 
1 840 634

107 313156

53 461 579

34 734 001 
7 751 006 
1 849 052

__ zus. Preußen 12 854 559 91 835 807 97 795 638zus.  r r e u D e n  t z  öo* oav y t ooo o u / y /  / y j u j t
1 N ach u n sem  eigenen  E rm ittlu n g en  b e tru g  d ie  v e rw e rtb a re  F örde 

rung  11014 639 t, die re ine  F ö rd e ru n g  (g ru b en feu ch t) 10718848 t.

W irtschaftsgeb iet
A ugust

1929
t

Januar-
1928

t

A ugust
1929

t

S a c h se n ..........................................
T h ü r i n g e n ................................
B r a u n s c h w e ig ............................
B a y e r n ..........................................
A n h a l t ..........................................
H e s s e n ..........................................

1 139 635 
443 938 
341 309 
204 027 

79 436 
73 041

7 828 950 
3 670 553 
2 438 824 
1 781 507 

716 309 
291 452

8 427 022 
3 586 148 
2 476 962 
1 770 339 

628 278 
375 469

zus. Deutschland  
K<

R u h r b e z ir k .................................
O b e r s c h le s i e n ............................
N i e d e r s c h l e s i e n .......................
A a c h e n .....................................  .
son stige  preußische G ebiete

15 135 945 
i k s

2 937 7921 
146 679 

85 435 
109 689 

20 405

108 563 402

19 965 522 
928 822 
668 583 
830 158 
153 090

115 059 856

21 909 441 
1 145 659 

668 764 
915 255 
155 861

zus. Preußen
Sachsen .........................................
übriges D eutschland . . . .

3 300 000 
19 757 
44 065

22 546 175 
149 399 
330 804

24 794 980 
151 427 
348 180

zus. Deutschland  
P r e ß s t «

R u h r b e z i r k .................................
O b e r s c h le s i e n ............................
N ie d e r s c h l e s i e n .......................
Aachen . . .................................
son stige  preußische Gebiete

3 363 822 
l i n k o h l e  

321 169 
31 163 
13 746 
27 749 
22 677

23 026 378

2 224 743 
216017  
115971
160 453 
138 569

25 294 587

2 471 993 
219 414 

95 548 
199 116 
168 142

zus. Preußen
Baden ..........................................
H e s s e n ..........................................
Sachsen ..........................................
übriges D eutschland . . . .

416 504 
46 362 

7 608 
7 034

10 322

2 855 753 3 154 213 
268 408 326 735 

58 298 58 327 
41 899 57 075 
13 572 48 508

zus. Deutschland  
P r e ß b r a u n k o h l e

H a l l e ...............................................
Rheinischer Braunkohlenbe

zirk ..........................................
N i e d e r s c h l e s i e n .......................
son s t ige  preußische Gebiete

487 830 
i n d  N a ß ]  

1 820 573

1 100 682 
226 806 

25 504

3 237 930 3 644 858 
i r e ß s t e i n e  
12 841 499 13 295 398

7 350 531 8 120 313 
1 638 910 1 661 765 

146 713 174 092

zus. Preußen
Sachsen ..........................................
T h ü r i n g e n .................................
B r a u n s c h w e ig ............................
B a y e r n ..........................................
A n h a l t ..........................................
H e s s e n ..........................................

3 173 565 
340 710 
226 442 

67 726 
10 656 

1 78C 
206

21 977 653 23 251 568 
2 252 549 2 352 342 
1 792 679 1 737 905 

493 482 475 835 
133 222 98 121 

37 781 13 060  
1 352 895

zus. D eutschland 3 821 085|26 688 718 27 929 726
1 D ie K o k sg ew in n u n g  b e tru g  nach  e ig en en  E rm ittlu n g en  2998984 t.
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Die Entw icklung der K ohlengew innung Deutschlands in den einzelnen Monaten des Berichtsjahres im Ver
gleich mit der G ew in n u n g  im Monatsdurchschnitt der Jahre 1913 und 1924 bis 1928 geh t  aus der fo lgenden Über
sicht hervor.

Durchschnitt
Deutsches Reich (jetziger G ebietsum fang  ohne Saargebiet)

Steinkohle Braunkohle Koks Preßsteinkohle Preßbraunkohle
bzw. Monat insges.

t 1 913= 100 insges.
t

1913 =  100 insges.
t 1913 =  100 insges.

t 1913 =  100 insges.
t 1913 =  100

1 9 1 3 ....................... 11 729 430 100,00 7 269 006 100,00 2 638 960 100,00 540 858 100,00 1 831 395 100,00
1924 ....................... 9 897 396 84,38 10 386 433 142,89 2 073 732 78,58 363 290 67,17 2 449 979 133,78
1925 ....................... 11 051 843 94,22 11 643 718 160,18 2 366 448 89,67 465 884 86,14 2 805 287 153,18
1926 ....................... 12 157 977 103,23 11 595 880 159,52 2 274 783 86,20 491 799 90,93 2 863 170 156,34
1927 ....................... 12 799 800 109,13 12 567 143 172,89 2 688 378 101,87 414 264 76,59 3 038 565 165,92
1928 ........................ 12 572 985 107,19 13 852 013 190,56 2 821 932 106,93 408 915 75,60 3 346 540 182,73
1929: Januar . . 13 490 298 115,01 14 823 461 203,93 3 018 888 114,40 456 193 84,35 3 526 656 192,57

Februar . 12 103 571 103,19 13 688 842 188,32 2 829 457 107,22 473 452 87,54 2 966 197 161,96
M ä r z . . . 13 502 268 115,11 14 727 378 202,61 3 337 761 126,48 503 213 93,04 3 493 694 190,77
April . . . 13 407 309 114,30 14 225 917 195,71 3 131 620 118,67 400 471 74,04 3 471 380 189,55
Mai . . . 12 759 278 108,78 13 668 752 188,04 3 133 170 118,73 396 675 73,34 3 369 442 183,98
Juni . . . 13 221 431 112,72 13 763 086 189,34 3 146 562 119,23 433 133 80,08

89,89
3 511 127 191,72

Juli . . . 14 362 140 122,45 14 884 988 204,77 3 332 433 126,28 486 152 3 770 145 205,86
A u g u s t . . 14 466 941 123,34 15 135 945 208,23 3 363 822 127,47 487 830 90,20 3 821 085 208,64

Verkehrsleistung der Reichsbahn1.

i c Davon & —
M onats 9J <u

Stein kohle. Braunkohle, "¡S  +» -
durchschnitt <D <V C

rn "O v Koks und Koks und •üi c
bzw. M onat ® £ Preßkohle Preßkohle F

Mill.t Mill.t % Mill.t % -*-•

1913 2 .................. 33,25 --- _ _ __ 4286
1922 ....................... 33,25 8,445 25,38 4,715 14,17 5580
19243 ....................... 21,70 4,30 19,82 3,58 16,50 3481
1925 ....................... 31,08 7,97 25,64 4,07 13,10 4664
1926 ....................... 31,82 9,45 29,70 4,00 12,57 4918
1927 ....................... 36,17 8,91 24,63 4,40 12,16 5407
1928 ....................... 36,02 8,41 23,35 4,68 12,99 5528
1929: Januar . . 32,52 9,43 29,00 5,11 15,71 5290

Februar. . 29,45 9,39 31,88 4,67 15,86 5290
März . . . 37,26 10,67 28,64 5,18 13,90 6744
April . . . 37,21 9,07 24,38 4,79 12,87 5738
Mai . . . 36,316 8,58 23,63 4,53 12,48 5427
Juni . . . 36,83 5609

1 A us »W irtschaft und  Statistik« . — 2 F ü r d ie deutschen Staatsbahnen im 
je tz igen  B ereich  d e r  R eichsbahn . — s U nvo lls tänd ig  infolge Besetzung des 
R uhrgeb ie ts. — 1 O hne d ie  frach tfre i b e fö rd e rten  G üter. — 5 M onatsdurch
schn itt A pril b is  D ezem ber. — 6 B erich tig t.

Wagenstellung in den wichtigem deutschen Bergbau
bezirken im August 1929.

(W agen  auf 10 t Ladegewicht zurückgeführt.)

Insgesamt Arbeitstäglich1
Bezirk gestellte  W agen ±1929

1928 1929 1928 1929
geg.1928

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

Insgesam t . . . . 1052600 1 164 853 38992 43 143 +  10,65
davon

R uhr........................... 685862 754 764 25402 27 954 +  10,05
Oberschlesien . . 148195 175 517 5489 6 501 +  18,44
N iedersch les ien .  . 37682 40 206 1396 1 489 +  6,66
S a a r ............................ 100847 108 378 3735 4014 +  7,47
Aachen .................. 42666 47 332 1580 1 753 +  10,95
Sachsen .................. 26877 27 652 995 1 024 +  2,91

B. B r a u n k o h l e
Insgesam t . . . . 462506 475 795 17145 17 638 +  2,88

davon
H a l l e ....................... 192065 198 175 7114 7 340 +  3,18
M agdeburg  . . . 43010 41 956 1593 1 554 -  2,45
E r f u r t ....................... 22181 22 021 822 816 -  0,73 

+  6,47 
+  2,69 
+  6,54

Rhein. Braunk.-Bez. 101343 107 897 3753 3 996
Sachsen ................... 78320 80 438 2901 2 979
B a y e r n ................... 10742 11 450 413 440

1 Die du rchschn ittliche  S tellungsziffer für den A rbeitstag  ist erm itte lt 
d u rch  T eilung  d e r  in sg esam t geste llten  W agen  durch  die Zahl d e r 
A rb e its tag e .

Wagenstellung für die Kohlen-, Koks- und Preßkohlen
abfuhr aus dem Ruhrbezirk.

(W agen  auf 10 t L adegew icht zurückgeführt.)

M onats
durchschnitt  
bzw. Monat

Kohle Koks Preß
kohle zus.

Davon
zu den 

D uisburg- 
R uhrorter 

Häfen

gingen
zum

Emshafen
D ort
mund

1913 . . . . 594 802 174 640 37 157 806599 158 033 4477
1926 . . . . 543 238 154 420 16 251 713909 180 427 2034
1927 . . . . 535 178 166 113 16 150 717441 140 270 1663
1928 . . . . 484 996 170 180 14 061 669237 116671 2398
1929: Jan. 549 733 196 694 19 323 765750 150 515 369

Febr. 589 634 195 164 16 575 801373 32 236 __
März 630 870 236 398 17 468 884736 88 174 915
April 545 631 170 098 12 286 728015 153 689 2508
Mai 502 603 183 661 11 489 697753 135 639 1813
Juni 513 416 194 366 12 809 720591 137 051 1634
Juli 536 692 209 897 14 755 761 344 142 802 3360

Kohlen-, Koks- und Preßkohlenbewegung auf den 
Wasserstraßen des Ruhrbezirks im Monat August 1929.

Im M onat A u gu st  setzte  der Kohlenversand des Ruhr
bezirks auf dem W a ss e r w e g e  se ine  Aufwärtsentwicklung  
fort und übertraf mit 3,30 Mill. t se lbst den Jahresdurch
schnitt 1926, der mit 3,29 Mill. t die bisher erreichte Höchst
ziffer verzeichnete. G eg en ü b er  dem V orm onat ergab sich 
ein Mehr von 0,16 Mill. t oder 5,22%. Der Versand der 
Kanalhäfen st ieg  von 1,32 Mill. t auf 1,40 Mill. t oder um 
5,72%, der der Rhein-Ruhr-Häfen von 1,82 Mill. t auf 1,91 
Mill.t oder um 4,87% . D ie  Zahlentafel 1 bietet eine Übersicht 
über den G esam tversand  an Kohlen auf dem Wasserweg  
im Monatsdurchschnitt seit 1925. Die Zahlen für 1913 sind 
zum Vergleich vorangestellt .

Z a h l e n t a f e l  1. G esam tversand  auf dem Wasserweg.

Rhein-Ruhr-Häfen Kanal-M onats davon Gesamt
durchschnitt D uisburg- Zechen- versand
bzw. Monat R u h ro rte r

H äfen
häfen

t t t t

1913............................ 1 792 583 1 521 833 136 333 1 928 916
1925............................ 1 714917 1 418 206 760 417 2 475 334
1926............................ 2 204 220 1 888 665 1 088 626 3 292 846
1927............................ 1 710 569 1 424 734 1 110431 2 821 000
1928............................ 1 430 221 1 161 031 1 087 702 2 517 923
1929:Januar . . . 1 807 504 1 550 343 518 273 2 325 777

Februar . . 368 093 309 051 70 179 438 272
März . . . . 1 024 892 838 733 413317 1 438 209
April . . . . 1 893 451 1 598 644 1 210 599 3 104 050
Mai . . ; . 1 597 738 1 323 783 1 153 461 2 751 199
Juni . . . . 1 736 802 1 420 578 1 225 104 2 961 906
Juli . . . . 1 820 565 1 484 679 1 319 863 3 140 428
A u g u s t . . . 1 909 161 1 571 041 1 395 297 3 304 458
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Z a h l e n t a f e l  2. Kohlenabfuhr der Rhein-Ruhr-Häfen.

Em pfangsgeb iete
Aug

1928
t

ust
1929

t

Januar-August  
1928 1929 

t t

± 1929 
g e g e n  1928 

t

nach Koblenz und oberhalb . . . .
bis Koblenz a u s s c h l i e ß l i c h ...................
nach H o l l a n d ..............................................

„ B e lg i e n ...................................................
„ F r a n k r e ic h ..........................................
„ I t a l i e n ...................................................
„ ändern G e b i e t e n ............................

443 551 
20 030 

810 574 
162 274 
27 561 
45 708 
16 474

473 584 
22 212 

1 067 481 
251 958 

32 025 
55 129 

6 772

2 969 379 
143 398 

6 124 356 
1 216 402 

204 849 
437 375 
101 452

3 018 928 
163 753 

6 811 760 
1 494 717 

173 103 
428 075 

67 869

+  49 549 
+  20 355 
+  687 404 
+  278 315 

31 746 
9 300 

33 583
zus. 1 526 172 1 909 161 11 197211 1 12 158205 +  960 994

Die Kohlenabfuhr der R h e i n - R u h r - H ä f e n  nach den 
einzelnen Em pfangsgeb ieten  geh t  aus Zahlentafel 2 hervor. 
Ein Vergleich der Zahlen für die ersten 8 M onate des 
Berichtsjahrs g egenü b er  denen des Vorjahrs zeigt einen  
Zuwachs bei den E m pfangsgeb ieten  Holland von 687000 t 
oder 11,22%, Belgien von 278000 t oder 22,88%, nach 
Koblenz und oberhalb von 50000 t oder 1,67% und bis 
Koblenz ausschließlich von 20000 t oder 14,19%. Einen 
R ü c k g a n g  ze igt  der Versand nach »den ändern G e
bieten« von 34000 t oder 33,10%, nach Frankreich von 
32000 t oder 15,50% und Italien von 9000 t oder 2,13%. 
Es muß berücksichtigt werden, daß die Kohle in den an
gegebenen Etnpfangsgebieten nicht ausschließlich ver
braucht wird, sondern ein großer Teil beisp ie lsw eise  ab 
Holland seinen W e g  seew ä rt ig  fortsetzt.

Wie die Zahlentafel 3 zeigt, ist der Kohlenversand der 
Kanal-Zechenhäfen im A u gu st  d. J. mit 1,4 Mill. t gegenüber

dem Vorjahr mit 1,2 Mill. t um 183000 t oder 15,07% g e 
st iegen . In östlicher Richtung wurden 1 Mill. t und in 
w estlicher Richtung 392000 t b ew egt.

Der W asserstand des Rheins war im Berichtsmonat  
ausreichend.
Z a h l e n t a f e l  3. Kohlenversand der Kanal-Zechenhäfen.

A ugust  
1928 j  1929 

t t

Januar-
1928

t

August
1929

t

± 1929 
g e g e n  1928 

t

in westl icher  
Richtung1 

in östlicher  
Richtung2

•
812663

399929

1002926

392371

6304008

2258989

5484314  

1 821 779

-  819 694 

437 210

zus. 1212 592 1395297 8562997(7306093 -  1 256 904
1 Zum  Rhein h in. — 2 Ü b e r den  D ortm und-E m s-K anal bzw . Rhein- 

W eser-K anal.

F örd e ru n g  und V erk e h rs la g e  im R u h r b e z ir k 1.

Tag
Kohlen

förderung

t

K oks
er

zeu gu n g

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

W agenste llung Brennstoffversand W asser
stand  

des R heines 
bei C aub  
(norm al 
2,30 m)

m

Z echen, K okere 
koh lenw erken  d< 
(W a g en  auf 10 

zurückg«

rech tzeitig
geste llt

en und P reß- 
s R uhrbezirks 

Ladegew icht 
iführt)

gefehlt

D u isbu rg -
R u h ro rte r

(K ip p e r
leistung)

t

Kanai-
Zechen-

H ä f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Okt. 6. Sonntag __ 6 618 __ __ __ __ __
7. 417 088 12 929 28 390 — 38 824 45 909 7 957 92 690 0,96
8. 413 848 93 390 12 361 27 885 — 40 576 33 402 10 321 84 299 0,93
9. 412 320 96 223 13 524 27 148 — 39 525 47 081 9 765 96 371 0,89

10. 411 872 94 915 12 952 28 131 — 42 224 35 389 9 457 87 070 0,89
11. 426 173 93 978 12 253 28 239 — 40 331 40 597 11 146 92 074 0,89
12. 405 739 92 892 10 823 27 941 — 41 084 43 936 10 679 95 699 0,92

zus. 2 487 040 653 368 74 842 174 352 — 242 564 246 314 59 325 548 203
arbeitstägl. 414 507 93 338 12 474 29 059 — 40 427 41 052 9 888 91 367

V orläufige Zahlen .

Londoner Preisnotierungen für Nebenerzeugnisse1.
Der Markt in T e e r e r z e u g n i s s e n  war etw as ruhig,  

aber fest. Die Knappheit in Karbolsäure hielt noch an,

Nebenerzeugnis In der W och e  endigend am 
4. Okt. | 11. Okt.

Benzol (Standardpreis) . 1 Gail.
s

1/8%
R e i n b e n z o l ....................... 1/11 >/2
Reintoluol . . . . 21_
Karbolsäure, roh 60 %  . 2/4

» krist. . . . 1 lb. /9V4
Solventnaphtha I, ger.,  

O s t e n ................................ 1 Gail.
1

1/2
Solventnaphtha 1, ger., 

Westen . . .
1

1/2
Rohnaphtha . .

f t
1/ __

Kreosot ................................ 1 6 ' I t 18
Pech, fob Ostküste . . .

f t
1 l . t 47/6

„ fas W estküste  . . 47/6- -49/6
T e e r ......................................... f t

27/6--30/6
schwefelsaures Amtno- 

niak, 20,6% Stickstoff

f f

1 „ 9 £  9 s 9 £  11 s   / u  o u t _ i \ a i u i  I  I „  v  Z j  y  *

1 Nach C olliery  G u ard ian  vom  11. O k to b e r 1929, S. 1407

gut gefragt,  auch Naphtha war e tw as besser. Pech wurde  
an der W estkü ste  lebhafter gehandelt .  Kreosot war flau 
und gedrückt, T eer  vernachlässigt.

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  war der Inland
absatz zu der neuen amtlichen N otieru n g  von 9 £  11 s für 
prompte und von 9 £  14 s bis 9 £  17 s für N o v e m b e r /D e 
zem ber-Lieferung nicht groß, das A uslandgeschäft  verlief  
ruhig.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 11. Oktober 1929 endigenden  W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (B örse  zu N ew ca st le -o n -T yn e) .  Es 
sind Aussichten  vorhanden, daß in den nächsten W och en  
mehr Schiffsraum verfügbar sein wird; das schlechte W etter  
hat jedoch g e g e n  Ende der B erichtsw oche die Ankunft von  
Schiffen behindert. Auf dem Kohlenmarkt war das G eschäft  
in K esselkohle  am besten, und zwar beson ders  in North-  
umberlandkohle, für die während der S om m erm onate  die 
N achfrage außerordentlich gut war und auch jetzt keine  
A nzeichen einer Abnahme der A n forderungen  bestehen.  
Hierdurch konnte sich zw eife l los  die finanzielle L age des  
K ohlenhandels in Northumberland leicht bessern  g eg en ü b er

1 N ach C ollie ry  G u a rd ian  vom  11. O k to b e r 1929, S. 1404 u n d  1430.
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einer ger ingen  V erschlechterung in Durham. Blyth-Kessel-  
kohle war zu 16 s angeboten ,  alle übrigen Blythsorten  
w urden lebhaft gehandelt .  Auf dem Kesselkohlenmarkt 
in Durham waren die bessern Sorten zu 18 s sehr fest, 
w ährend die H altung für die kleinern Sorten schwächer  
war. G askohle  war fest.  D as Bunkerkohlengeschäft verlief 
schw ach; die g ew öh n lich en  Bunkerkohlensorten wurden  
zu sehr niedrigen Preisen angeboten . Kokskohle war bei 
ruhigem G eschäft  fest. D ie  Koksvorräte sind gering, und 
es ist schwer, noch in d iesem  Jahr Lieferungen von bessern  
Kokssorten zu erh a lten ; sämtliche Sorten konnten die jüngst  
erhöhten Preise behaupten. Abschlüsse und Nachfragen  
waren nicht sehr umfangreich. Der Auftrag an Newcastler  
Händler auf 30 000 t Kesselkohle für die norw egische Staats
eisenbahn wurde nicht völl ig  nach Durham vergeben, 15000 t 
erhielten vielmehr die Yorkshiregruben. Die Preise waren  
für Durhamkohle 17 s 10 d bis 17 s 11 d fob und 17 s 10 d 
fob für Yorkshirekohle. Australische Nachfragen nach 
N orthum berland-K esselkohle wurden in der Berichtswoche  
erneuert. Durch schw edische  Händler forderten die G as
w erke von M almö 12 000 t Durhamgas- und -kokskohle, die 
G asw erke  von N orrkoping 8000 t Durhamkokskohle zu 22 s 
IOV2 d cif. Im einzelnen notierten kleine Kesselkohle Blyth 
und Durham 10 bzw. 14/9 s g eg en  9/6 10 und 13/6 s in der

P A  T E N  T B

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekann tgem ach t im P a ten tb la tt vom 3. O k tober 1929.

5 b. 1089473 und 1089474. Otto Fries, Grünberg  
(Schlesien). Abbaumaschine mit Schrämkettensäge bzw. 
Handschrämmaschine für den Braunkohlenbergbau. 4. und 
31. 1.27.

5 b. 1089856. O tto  Fries,  Grünberg (Schlesien). Fahr
bare Schrämmaschine mit in einer Reihe nebeneinander 
angeordneten  Schrämbohrern. 20 .9 .27 .

5 c. 1089130. Alfred Geisler, W aldenburg (Schlesien).  
K appschienenbefestigung für Streckenausbau in Berg
werken. 27. 8. 29.

5c. 1089809. Hüser & Weber, Sprockhövel-Nieder
stüter. Gestaltänderungsfähiger eiserner Bergwerksstrecken
ausbau. 12 .8 .29 .

10a. 1089186. Dr.-Ing. Kurt Baum, Essen. Meßgerät  
zur B estim m ung des Treibdruckes von Kohle in Koksöfen.
26. 7. 29. «

10b. 1089306. Richard Burkhardt, Leipzig. Brikett.
10. 9. 29.

12e. 1089050. Dr. Paul Fritzsche, Recklinghausen. 
Vorrichtung mit Drehtrommel zur Behandlung von Gasen 
mit festen Stoffen im Gegenstrom . 2 .9 .2 9 .

13 g. 1089935. A .G. Brown, Boveri & Cie., Baden 
(Schweiz). Einrichtung an Dampfkesseln  zur Erzeugung  
von Dampf. 1 .3 .28 .

20 i. 1089832. Ernst Blotenberg, Hamborn (Rhein). 
Schlußzeichen für F örderw agenzüge.  5 .9 .29 .

21 f. 1089802. Hauhinco, Maschinenfabrik G. Hausherr,
E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Erdungsklemme 
für Grubenlampen usw . 24. 7. 29.

24a. 1089002. O tto  Misch, Frankfurt (Main). Gene
rator-Ofen. 4. 8. 28.

24a. 1089382. Leo Küsters, Köln. Einrichtung zum 
Zuführen und Erhitzen von Sekundärluft für Feuerungen.
9. 9. 29.

24k. 1089114. Philipp Katz, Köln-Ehrenfeld. Element 
zur Aufheizung von Sekundärluft. 2 9 .7 .29 .

24k. 1089317. James H ow den  & Company Ltd., Glas
g o w ,  und Jam es H o w d en  Hum e, London. Austauschvor
richtung mit H eizelem enten . 13. 6. 28. Großbritannien 
2 2 .6 .2 7 ,  10. und 17.1. so w ie  2 3 .5 .28 .

24k. 1089511 und 1089512. Philipp Katz, Köln-Ehren- 
feld. Element zur Aufheizung von Sekundärluft. 29 .7 .29 .

35a. 1089354. G esellschaft für Förderanlagen Ernst 
Heckei m. b. H., Saarbrücken. Schachtfördergefäß. 26 .8 .29 .

42 f. 1089060. Peter Steimel, Hennef (Sieg). Ab
dichtungsorgan  am Einlaufstutzen automatischer Waagen  
für staubende und leichtfl ießende W ägegüter . 5 .9 .29 .

61a .  1089787 Drägerwerk, Heinr. und Bernh. Dräger 
Lübeck. Filter-Atmungsgerät. 24. 4. 29.

V orw oche. Gießerei- und H ochofen k ok s sow ie  Gaskoks  
erhöhten sich von 25 bzw. 23/6 s auf 25 — 26 und 24/6 - 2 5  s, 
während zw eite  Sorte G askohle  von 15 15/6 s auf 14/9 bis
15/3 s nachgab. Beste Bunkerkohle g in g  von 15 15/3 s
auf 15 s, Kokskohle von 1 5 - 1 6  s auf 15/6 s zurück; die 
übrigen Kohlensorten ze igen  die vorw ö ch igen  Preise.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Die Frachtsätze auf dem Kohlen
chartermarkt sind allgemein gut behauptet. Während es 
den Anschein hatte, daß in allen Häfen  mehr Schiffsraum 
zur V erfügung stehen würde, trafen die Schiffe in einigen  
Gebieten nicht besonders zahlreich ein. Die Verfrachter sind 
nicht g en e ig t ,  höhere Frachtsätze zu bezahlen, dennoch ist 
der a llgem eine Preisstand für die meisten Schiffseigner  
befriedigend. Am T yne  ließ die N achfrage für den Versand  
nach W estitalien nach, d a g e g e n  blieben die Notierungen  
unverändert. Für die balt ischen Länder w urde Schiffsraum 
w ie gew öhnlich  zu dieser Jahreszeit mehr gesucht. Der 
Küstenhandel war bei unverändertem Preis ziemlich leb
haft. Die Frachtsätze in Cardiff waren nach sämtlichen 
Richtungen fest. Für das lebhafteste  Geschäft,  und zwar 
nach der Bucht und den Mittelmeerländern stand nur ein 
beschränkter Bestand an Schiffen zur Verfügung. Für 
Cardiff-Genua wurden 8/6% s für Tyne-Rotterdam  4/6 
und -H am burg 4/3 s bezahlt.

E  R  I C M T.
80a. 1089321. Anhaitische Kohlenwerke, Halle  (Saale), 

und Emil L ew andow sky, Zorbau bei Mücheln. Stempel 
für Brikettstrangpressen. 2 6 .10 .2 8 .

80a. 1089339. Schüchtermann & Kremer-Baum A.G. 
für Aufbereitung, Dortmund. Brikett. 30. 7. 29.

81 e. 1089093. Walther Schmieding, Beuthen (O.-S.). 
Mechanische Verladevorrichtung für Schüttgut aller Art. 
2 3 .1 1 .2 8 .

81 e. 1089179. Dipl.-Berging. O tto  Vedder, Kupferdreh. 
Verschleißbleche für Schüttelrutschen. 1 7 .7 .29 .

81 e. 1089851. G esellschaft für Förderanlagen Ernst 
Heckei m. b. H., Saarbrücken. A ustrageinrichtung für Schütt
gutspeicher. 8. 2. 29.

87 b. 1089660. Philipp Hilsheimer, H ornberg  (Schwarz
waldbahn). Stockhammer mit Arbeitseinsatz. 19 .7 .29 .

Patent-Anmeldungen,
die vom 3. O k to b e r 1929 an zw ei M onate lan g  in d e r  A uslegehalle 

des R eichspaten tam tes ausliegen .

1 a, 20. Sch. 85908. Hermann Schubert, Radebeul bei 
Dresden. Schlingsiebe, sog .  gesch lu n g en e  Siebe. 24.3.28.

1a ,  28. A. 48890. A .G . Eiserfelder Steinwerke, Eiser- 
feld (Sieg). Verfahren zur Entfernung der oberflächlichen 
V erunreinigungen von Schotter o. dgl.  grobstückigem Gut 
durch ein Reibungsverfahren mit gleichzeitiger Wind
scheidung. 2 .10 .  26.

1a, 28. W. 72279. W alther & Cie. A .G., Köln-Dell- 
brück. Vorrichtung zum T rocknen und Sichten von Kohlen
staub. 8. 4. 26.

1a ,  40. J. 25038. Arthur Lake Jennings, Cleckheaton 
(England). Einrichtung zur Scheidung von Feuerungs
rückständen. 7. 8. 24. Großbritannien 12. 5. 24.

1 c, 3. T. 35309. Trent Proceß Corporation, Neuyork. 
Verfahren zur G ew in n u n g  von Ölkohleballen durch Rühren 
des in W asser  fein verteilten Kohlenmaterials unter Zusatz 
von Öl. Zus. z. Pat. 423382. 2 8 .6 .2 8 .  V. St. Amerika 7. 7. 27.

5 b, 23. J. 25745. T h e  Jeffrey Manufacturing Company, 
Columbus, O hio  (V. St. A.). Abbaumaschine. 12 .2 .25 . V.St. 
Amerika 8 .3 .  und 2 .1 2 .2 4 .

5 c, 9. K. 105649. A ugust  Kauls, Bottrop (Westf.). 
Z w eite il iger  Gleit-Kappschuh. 2 5 .8 .2 7 .

5 d ,  7. W. 69626. Emil Witte, Bunzlau. Vorrichtung 
zum Ablöschen der Flamm e von Sprengschüssen, die von 
w eitem  geöffnet  wird, w odurch dann die Schußzündung 
erfolgt. 13 .6 .25 .

10a, 5. C. 39461. Ernst Chur, Köln. Destillations
ofen mit senkrechten H eizw än d en . 3 .3 .2 7 .

12e, 5. M. 101764. M etallgesellschaft A.G., Frankfurt 
(Main). Verfahren zum Abreinigen der Rohrelektroden 
elektrischer Gasreiniger. 18 .1 0 .2 7 .
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l2o , 27. V. 21 552. R h en a n ia -O ssa g  Mineralölwerke  
A.G., Düsseldorf. Verfahren zur elektrischen Behandlung  
von flüssigen K ohlenw asserstoffen , A lkoholen und fetten
Ölen. 7 .7 .2 3 .

13d , 11. 1 .30910. l . G.  Farbenindustrie A .G.,  Frank
furt (Main). Einrichtung zum Rückkühlen von überhitztem  
Dampf durch Einführen von verdampfbarer Kühlflüssigkeit. 
9. 4. 27.

13 d, 29. Sch. 81804. Karl Schmidt, Dresden-A. Ab
scheider für aufgew irbelte  F lüssigkeitsteile .  22. 2. 27.

13 g, 5. S. 75424. G esellschaft für Drucktransformatoren  
(Koenemann-Transformatoren) G . m . b . H . ,  Berlin-Halensee.  
Verfahren zur D am pferzeugung unter A usnutzung von Ab
fallwärme und der bei einem L ö su n g sv org an g  frei w erd en 
den W ärm em enge. Zus. z. Pat. 450185. 23. 7. 26.

14a ,  4. S ch .90214. Maximilian Schwartz, W itten (Ruhr). 
Dampffördermaschine. 3. 5. 29.

20c ,  9. S. 72347. S iegener Eisenbahnbedarf A.G.,  
Siegen. W a gen  zur Beförderung staubförmiger Güter mit 
mehreren nebeneinander auf dem U ntergeste l l  senkrecht  
stehenden kesselförm igen Behältern. 19 .11 .25 .

24a ,  9. B. 105629. Max Birkner, Berg.-Gladbach.  
Feuerungsanlage für D am pfkesselbetr iebe mit schw anken
der Dampfentnahme. Zus. z. Pat. 469198. 1 0 .7 .22 .

2 4 c ,  4. N. 27749. Dipl.-Ing. M ax Nuß, Darmstadt.  
Gasfeuerung mit zw ischen Brenner und Heizraum ein
geschalteter in der Brennerachse l iegender V erbrennungs
kammer. Zus. z. Pat. 479086. 2 6 .8 .2 7 .

24c, 5. J. 36234. Dipl.-Ing. Engelbert Jungeblodt,  
Luxemburg. Rekuperator, der aus mehreren parallel neben
einander liegenden Rauchgaskanälen gebildet ist. 22.11.28.

24e, 3. H. 103482. Dr. Fritz Hofmann, Dr. Myron  
Heyn, Dr.-Ing. W o lfg a n g  Grote und Dr.-Ing. Manfred  
Dunkel, Breslau. Verfahren zum V ergasen  von Steinkohlen.  
20.11.24.

24 e, 5. C. 40755. C om pound Gas P o w er  Company  
Ltd., Reading, Berkshire (England). Gaserzeuger  mit ab
wärts gerichtetem Zug. 29 .1 1 .27 .

24h, 4. H. 119495. H ahndorf & W ucherpfennig , Bremen. 
Selbsttätige Beschickungsvorrichtung für Feuerungen. Zus. 
z. Pat. 450865. 6 .1 2 .2 8 .

24 m, 1. S. 84286. S iem ens-Schuckertwerke A. G., Berlin- 
Siemensstadt. Verbrennungsregler  für Kohlenstaubfeue
rungen. 17.2.28.

35a, 9. H. 114579 und 114580. Ernst H ese ,  Maschinen
fabrik für moderne Fördertechnik, Herten (W estf.) .  S toß
wagen für F örderw agen  - Aufschiebevorrichtungen bzw. 
Vorrichtung zum Aufhalten und R egeln des W agenzulaufes  
zum Schacht. 3 1 .12 .2 7 .

35 a, 9. K. 111708. H u g o  Klerner, Gelsenkirchen. Auf- 
schiebevorrichtung für F örderw agen . 22 .10. 28.

35a, 9. St. 43390. Hauhinco Maschinenfabrik G. H aus
herr, E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Förderwagen-  
Aufschiebevorrichtung. 29 .10 . 27.

40 c, 6. C. 41406. C om pagn ie  de Produits Chimiques  
et Electrometallurgiques Alais, F roges  et Camargue, Paris. 
Vorrichtung zur elektrolytischen Raffinierung des Alu
miniums. 2 5 .4 .28 .  Frankreich 4. 7. 27.

40 d, 2. G. 71656. Rudolf Gautschi, S ingen, und Dipl.- 
Ing. H ugo Wulff,  Bonn. O fen  für die V ergütung  von  
Leichtmetallen. 2 .1 1 .2 7 .

421.1. H. 114468. Dipl.-Ing. Hans Heidenreich, Rado- 
wenz (Tschecho-Slowakei). Verfahren und Vorrichtung zur 
fortlaufenden, selbsttätigen B estim m ung des spezifischen  
Gewichtes von Fördergütern. 19 .12 .27 .

421.1.  K. 98013. Karl Kegel, Freiberg (Sa.). Vor
richtung zur Bestim m ung des A sch engeh a ltes  von Kohle  
bzw. des B ergegehaltes  von einfach zusam m engesetzten  
Erzen u .d g l .  16 .2 .26 .

4 2 1 , 4 .  T. 32193. T e le funken  G esellschaft  für draht
lose Telegraphie m. b. H., Berlin. Verfahren zur F est
stellung der Z usam m ensetzung von  Gasen. 10 .8 .26 .

74 b, 4. C. 41560. Josef Czech und T hom as Moch, 
Gleiwitz. Alarmeinrichtung zum Schutz g e g e n  Gasver
giftungen und G asexp losion en  in g e sch lo ssen en  Räumen,  
Gruben u .d g l .  1 .6 .2 8 .

81 e, 2. Sch. 74240. Dr. Viktor Scholz, Jauer (Schlesien).  
Verfahren zum Durchtränken von Förderband- oder Riemen
geweben. 22. 5. 25.

81 e , 9. H. 121517. A u g u st  H erm es,  Leipzig. Mit 
wandernden obern T rage lem en ten  versehener Gurtförderer.  
Zus. z. Pat. 470298. 6. 5. 29.

81 e, 10. H. 118386. Austin H opkinson , A u den sh aw  
(England). Förderband im Leerstrang um gekehrt tr o g 
förm ig  unterstützt. 26. 9. 28. Großbritannien 9. 2. 28.

81 e, 12. B. 139782. Berg- und H ü ttenw erk s-G ese ll
schaft Banska a hutni spolecnost,  Brünn, und W enzel Hauer, 
Trinec. Abstreifer für Fördergurte. 1 5 .10 .2 8 .  T sch e ch o 
s lo w a k e i  22 .1 0 .27 .

81 e, 22. E. 37951. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik  
und Eisengießerei, Bochum. Fördervorrichtung mit um 
eine Rinne umlautendem Kratzerband. 6. 9. 28.

81 e, 57. H. 116785. Dietrich H esse ,  Duisburg-Beek.  
Schüttelrutschenverbindung. 30. 5. 28.

81 e ,  62. P. 55412. Heinrich Peikert, Kalkberge (Mark). 
Verbindung einer mit D üse  arbeitenden Druckluftförde
rung mit dem pneumatisch zu entleerenden Behälter. 4 .6 .27 .

81 e, 76. St. 43511. Dr.-Ing. Franz Stipernitz, Wien.  
Verfahren zum Transport von Schlacke oder anderm  
M assengut. 2 5 .1 1 .2 7 .  Österreich 2 6 .1 1 .2 6 .

81 e, 126. M. 104422. Maschinenfabrik Buckau R. W olf  
A. G., M agdeburg. Absetzer mit festem  G egen g ew ich t ,  mit 
schwenkbarem Förderband und schw enkbarem  Planier
kratzer. 14 .4 .28 .

81 e , 134. P. 59545. I. P oh lig  A .G., Köln-Zollstock.  
Vorrichtung zum Abzapfen von Schüttgut aus mehreren  
konzentrisch zur Füllstelle angeordneten  Bunkern. 2 3 .1 .29 .

82 a, 23. H. 120696. Firma Louis Herrmann, Dresden-A.  
Verfahren zur T rocknung von Braunkohlen in R öhren
trocknern. 9. 3. 29.

8 4 d, 2. M. 94697. Maschinenfabrik Buckau R. W olf  
A. G., M agdeburg . Auf Raupenketten laufender B agger,  
der auf der einen Seite die Eimerleiter und auf der G e g e n 
seite einen A usleger  mit Fördereinrichtung und einen ver
schiebbaren Schütttrichter trägt. 25. 5. 26.

85 e, 9. L. 66047. W ilhelm Linnmann jun., Essen-Alten-  
essen. Selbsttätige  Durchflußsperre mit Schw im m erver
schluß für Leichtflüssigkeitsabscheider. 8. 6. 26.

87 b, 3. S. 72084. Siem ens-Schuckertwerke A .G., Berlin- 
Siemensstadt. E lektrom agnetisches Schlaggerät. 3 1 .1 0 .2 5 .

Deutsche Patente.
(V on dem  T ag e , an  dem  die E rte ilung  eines P a ten tes  b ekann tgem ach t w ord en  
is t, läu ft d ie fün fjäh rige  F ris t, in n e rh a lb  d e ren  eine N ich tigke itsk lage  gegen 

das P a ten t e rh o b en  w erd en  kann .)

5a (12). 480682 , vom 31. März 1926. Erteilung b e 
kanntgem acht am 18. Juli 1929. S i e m e n s - S c h u c k e r t 
w e r k e  A .G . in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  E inrich tung  
zum  R egeln  des B ohrvorschubes en tsprechend  dem  Bohr- 
w iderstand  bei E rdbohranlagen . Zus. z. Pat. 478857. D as  
H auptpatent hat an gefan gen  am 19. D ezem ber 1925. Prio
rität vom  2. April 1925 ist in Anspruch genom m en.

Zum Antrieb des Drehtisches und des H ubw erkes  für 
den Bohrer der Bohranlage dienen zw ei in Kaskaden g e 
schaltete W echselstrom induktionsm otoren . Der H u b w erk s
motor kann in s o lc h e r W e ise  in Kaskadenschaltung zu dem  
Drehtischm otor liegen , daß sein D rehm om ent in A b h ä n g ig 
keit von der B elastung des D rehtischm otors se lbsttätig  
g erege lt  wird. In den Sekundärstromkreis des D rehtisch
m otors läßt sich ein R egelw iderstand  einschalten.

5 a (16). 480683 , vom  30. März 1926. Erteilung b e 
kanntgem acht am 18. Juli 1929. E m i l  G e r b r a c h t  in 
K ö l n - L i n d e n t h a l .  Senkvorrich tung  fü r  A b te u f rohre  
oder andere in den E rdboden  durch Schläge a u f ihren  
obern R and  einzu tre ibende Rohre.

D ie Vorrichtung hat einen das Senken des Rohres vor
bereitenden Dorn, der mit einem über den oben u m g e 
bördelten Rand des Rohres überstehenden, durch P u ffer
federn o. dgl. abgefederten  Schlagkopf versehen ist, der 
sich w ec h se lw e is e  auf das Rohr und den Dorn aufsetzt  
und d iese  vortreibt.

5 a (39). 48 0 6 8 4 ,  vom 19. A u gu st  1926. Erteilung
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. B r u n o  S c h w e i g e r  in 
L i p i n k i ,  z a c h .  M a l o p o l s k a .  V orrich tung  zum  H in te r
fü llen  von Z em en t zw ischen  B ohrlochverrohrung  und  B o h r
lochw andung.

D ie V orrichtung hat einen Kolben, der die B ohrloch
verrohrung g e g e n  das zum Einfüllen des Z em entes  dienende  
H o h lg e s tä n g e  abdichtet und der aus unter der Einwirkung  
des W a ssers  quellendem  H olz  besteht.  In dem Kolben sind  
Kanäle für den Durchtritt der beim Einbringen des Kolbens  
in die V errohrung verdrängten  F lüss igkeit  vo rg e se h en ,  die
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durch einen Rohrschieber se lbsttätig  gesteuert  werden. 
D ie H olz- und Eisenteile der Vorrichtung sind so aus
g eb ild et  und zu sam m engesetz t ,  daß beim H ochheben des  
H o h lg e s tä n g e s  nach beendeter  Zem entierung die Eisenteile  
vom  G estä n ge  m itgen om m en  werden, die Holzteile jedoch  
in der Verrohrung Zurückbleiben.

5 c (10). 480685 , vom 28. Septem ber 1927. Erteilung  
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. M a x  D i t t r i c h  in 
H i n d e n b u r g  (O.-S.). W arnsigna lstem pel zum  Anzeigen  
der S en ku n g  des H angenden.

An dem unter Federdruck stehenden verschiebbaren  
Oberteil e ines rohrförm igen zw eite i l igen  Stempels ist eine  
mit A nschlagnasen verseh en e  Stange so angeordnet, daß sie 
beim Einsinken des Stem peloberteils  in den geschlossenen  
Stem pelunterteil  den Absperrhahn einer Preßluftsirene  
öffnet. A ußerdem  ist am untern Ende des Stem pelober
teiles über einer Gradteilung des Stempelunterteiles ein 
Z eiger  befes t ig t ,  der das Maß anzeigt, in dem die Stempel
teile zusam m engedrückt sind.

5 c (10). 480686 , vom 3. April 1928. Erteilung be
kanntgem acht am 18. Juli 1929. P e t e r  S i e g b u r g  in 
B o t t r o p .  A u fhängevorrich tung  fü r  ein L ot zum  A uf-  
ste ilen  von G rubenstem peln .

D ie  Vorrichtung besteht aus zw ei den Kappschienen-  
fuß klauenartig um fassenden Eisenlaschen. An der einen  
ist ein parallel zum Kappschienenfuß liegender Schenkel 
befest ig t ,  der einen Schieber mit einem Lot trägt, sow ie  
mit einer Gradteilung und am freien Ende mit einem  
Schraubenbolzen versehen ist. D ieser greift durch eine 
Bohrung der ändern Lasche und trägt außerhalb von ihr 
eine Flügelmutter , die dazu dient, die Laschen gegen  den  
Kappschienenfuß zu pressen.

1 0a  (5). 480746 , vom 5. Februar 1925. Erteilung
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. Dr. C. O t t o  & C o m p .
G. m. b . H .  in B o c h u m .  Verfahren zu r R eg lung  der H öhen
lage der V erein igungsstellen  von Gas und L u ft in den 
H eizzügen  von V erbund-K oksöfen .

Der senkrechte Abstand der Starkgasaustrittstellen  
jeder H eizw and von den an der H eizzugsoh le  angeord
neten Luft- oder Luft- und Schwachgasaustrittstellen soll 
dadurch eingeste ll t  werden, daß z. B. auf die festliegenden  
D üsenste ine  der Starkgaszuleitung Düsenaufsatzrohre von 
verschiedener H öh e  aufgesetz t  werden.

10a  (11). 480763, vom 30. Septem ber 1926. Erteilung 
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. Dr. C. O t t o  & C o m p .
G . m . b . H .  in B o c h u m .  B eschickungsvorrichtung fü r  
K am m eröfen , besonders K oksöfen .

Die fahrbare Vorrichtung hat eine der Zahl der Ein
füllöffnungen der Ofenkammern entsprechende Zahl von 
Füllbehältern. Der Boden jedes Füllbehälters ist als Dreh
teller ausgebildet,  von dem die Kohle durch einen Ab
streifer in einen seitlich an der Vorrichtung angeordneten  
Z w ischenbehälter befördert wird, um aus ihm in freiem 
Fall in die Einfüllöffnung zu gelangen. An jeden Zwischen
behälter ist oberhalb der Z uführungsöffnung für die Kohle 
eine zur Füllgasab sau gu n g  dienende Rohrleitung an g e
schlossen . Auf der O berseite  der Drehteller kann ein 
k egelförm iges  Aufsatzstück mit einer schneckenförmigen  
Rippe vorgeseh en  und zw ischen  jeden Zwischenbehälter  
und die zu g eh ör ige  Einfüllöffnung ein teleskopartiges Rohr 
eingeschaltet  sein.

10a  (36). 480764 , vom 16. Mai 1926. Erteilung be
kanntgem acht am 18. Juli 1929. Ka r l  B e r g f e l d  in B e r l i n -  
H a l e n s e e .  A ustragevorrich tung  fü r  Schachtöfen.

Oberhalb der Austrittsöffnung des trichterförmigen 
untern T eils  des O fenschachtes ist in diesem Teil eine in 
senkrechter Richtung verstellbare Brücke angeordnet.

12 e (5). 480801 , vom 17. A ugust 1924. Erteilung
b ekanntgem acht am 18. Juli 1929. O s k i - A . G .  in H a n 
n o v e r .  E lektrischer G asrein iger m it S taubabführungs
rinnen.

An dem Reiniger sind mehrere Reihen von Staub
abführungsrinnen übereinander und gegeneinander ver
setzt angebracht.

19a  (28). 480692 , vom 19. April 1928. Erteilung be
kanntgem acht am 18. Juli 1929. A u g u s t  H e r m e s  in

L e i p z i g .  Vereinig te A usleger- und  B rückengleisrück
maschine. Zus. z. Pat. 479781. Das Hauptpatent hat an
g efan gen  am 14. Oktober 1927.

Die W elle der mittlern Führungsrollen für die Ketten, 
die zum Verschieben des D reh sch em elw agen s und damit 
zum H eb en  und Senken der Zwängrollen  dienen, ist mit 
Kurbeln verbunden, die in der Längsmitte des Maschinen
geste lls  so  schwenkbar gelager t  sind, daß sie die sich 
beim Verschieben des D rehsch em elw ag en s  aufwärts be
w eg en den  Z wängrollen  nach der Seite drücken und die 
sich g le ichzeit ig  abwärts b ew eg en d en  Zwängrollen in die 
Gleismitte zurückbew egen.

2 0 c  (9). 480769 , vom 18. D ezem ber 1926. Erteilung 
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. D e u t s c h e  R e i c h s 
b a h n - G e s e l l s c h a f t  R e i c h s b a h n - Z e n t r a l a m t  in 
B e r l i n .  V erfahren zum  Füllen von Behältern, besonders 
von E isenbahnw agen.

In den mit einem staubförm igen Stoff, z. B. Kohlen
staub, zu füllenden Behältern soll ein Unterdrück von 
solcher G röße erzeugt werden, daß die gesam ten  in den 
Behälter tretenden Staubm engen ein Vakuum vorfinden. 
Das Einfüllen der Stoffe soll durch andere Kräfte als Luft 
bewirkt werden. Unter den Einfüllöffnungen der Behälter 
können Prallflächen angeordnet werden, die den in die 
Behälter tretenden Staub zur Richtungsänderung zwingen, 
die ein Lösen der Luft von den Staubteilchen hervorrufen.

20 e (20). 480770, vom 28. Mai 1927. Erteilung be
kanntgemacht .am 18. Juli 1929. W e r n e r  B e n n e r  in 
E s s e n .  V erfahren zum  se lbsttä tigen  K uppeln  bzw. Ent
kuppeln  von Förderw agen.

Die Kupplungen der W a gen  sollen durch eine zwischen  
den Gleisschienen angebrachte Bühne in Bereitschafts
stellung für das Kuppeln oder Entkuppeln übergeführt 
werden, so daß das Kuppeln und Entkuppeln selbsttätig 
erfolgt. Die Kupplung besteht aus an den Förderwagen  
aufgehängten , nur etw a  bis zur senkrechten Lage nach 
rückwärts ausschwenkbaren Laschen, die an ihrem freien 
Ende einen beschränkt ausschwenkbaren Kupplungshaken  
tragen, an dem eine Aussparung vorgeseh en  ist, auf die 
sich der zu geh örige  Kupplungshaken beim Überführen 
der Kupplung in die Bereitschaftsstellung auflegt.

21h (15). 480803 , vom 10. A ugust  1926. Erteilung
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. S i e m e n s - S c h u c k e r t -  
w e r k e  A.G. in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  Elektrischer 
O fen.

Der Ofen hat ein die H eizw iderstände tragendes gitter- 
oder rechenartiges Gerüst, das nach außen durch abnehm
bare, wärmeisolierende Platten o. dgl. abgedeckt ist. Die 
E in legeöffnungen der zur Aufnahme der Widerstände  
dienenden Nuten des Gerüstes  sind nach außen gerichtet. 
Das Gerüst ist auf der dem Glühraum zugekehrten Seite 
an W änden befestigt ,  die mit in der H öhe  der Heizwider
stände und parallel zu diesen l iegenden  Schlitzen versehen 
sind.

40 a  (45). 480713 , vom 21. Septem ber 1927. Erteilung 
bekanntgem acht am 18. Juli 1929. I t a l o  C a v a l l i  in P a d u a  
(Italien). G ew innung von Q uecksilber a u f nassem Wege 
aus rohen oder gerösteten  Erzen. Priorität vom 24. Sep
tember 1926 ist in Anspruch genom m en.

Das Quecksilber soll durch Schlämmen der fein ge
pulverten Erze konzentriert und durch eine Natriumhypo
chloridlösung ge lö s t  werden. Aus der L ösung soll alsdann 
das Quecksilber ausgefä llt  und die Lösung, nachdem sie 
von dem Niederschlag getrennt und von Fremdmetallen 
gereinigt ist, w ieder  zur L augung von frischem Erzpulver 
verw endet werden.

50 c (17). 480809, vom 9. D ezem ber  1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 18. Juli 1929. A d o l f  S t e i n b r ü c k n e r  
in D u i s b u r g - W a n h e i m e r o r t .  R ing- oder ähnliche 
M ühle m it einer L u ftfö rd e ru n g  im  M ühlenraum  und einer 
m echanischen F ördervorrichtung.

An der Stelle der beson d ers  zur Herstellung von 
Kohlenstaub dienenden Mühle, an der das Gut unten aus 
dem Mahlring in den d iesen u m geb en d en  ringförmigen 
Raum fällt, in dem das Gut durch die mechanische, in 
ihrer G eschw indigkeit  regelbare Fördervorrichtung dem 
Mahlring oben w ieder zugeführt wird, wird ein Luftstrom
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tangential zum Mahlring in den d iesen  u m geb end en  Raum 
eingeführt. Der Luftstrom strömt durch den Raum und 
befördert das Mahlfeine in einen Sichter, aus dem nicht 
genügend feines Gut in den Raum zurückfällt.

7 8 e (1). 480738, vom  5. Mai 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 18. Juli 1929. O t t o  S c h e n k  in P r a g .  Ver
fahren zum  Besetzen von Bohrlöchern.

ln die Bohrlöcher sollen nacheinander eine W asser
patrone bis zur Bohrlochsohle, eine Sprengpatrone und 
fester Besatz (Sand oder Lehm) e ingeführt werden.

81 e (127). 480799, vom 26. Februar 1928. Erteilung 
bekanntgemacht am 18. Juli 1929. A T G  A l l g e m e i n e  
T r a n s p o r t a n l a g e n  - G.  m.  b. H.  in L e i p z i g .  In das 
Abraum fördergerät eingebauter, bew eg licher Bagger.

Der als T iefbagger  ausgeb ildete  B agger  ist auf einer  
in der Längsrichtung der Förderbrücke des Gerätes nach 
dessen Ende zu anste igenden Bahn verfahrbar. Die Eimer
leiter des B aggers läßt sich an einer in der Brücke ver
fahrbaren Laufkatze aufhängen.

81 e (127). 480 800, vom 23. Mai 1928. Erteilung be
kanntgemacht am 18. Juli 1929. B r a u n k o h l e n -  u n d  
B r i k e t t - I n d u s t r i e  A .G., » B u b i a g «  W e r k s d i r e k t i o n  
M ü c k e n b e r g  in M ü c k e n b e r g  (Kr. Liebenwerda). Vor-

B Ü C H E R
Handbuch des Grubenrettungsw esens. Eine dem neusten 

Stande der W issenschaft, T echnik  und Erfahrung 
Rechnung tragende Darstellung des G rubenrettungs
wesens sow ie  der e inschlägigen  Einrichtungen und 
Maßnahmen. Von Oberbergrat Ingenieur Gustav  
Ry b a ,  Teplitz-Schönau (B öhm en) .  1. Bd.: Brände  
und Grubenexplosionen. Die Ursachen, die Ver
hütung sowie die B ekäm pfung dieser Ereignisse und 
ihrer Folgen. 302 S. mit 147 Abb. im T ex t  und auf 
4 Taf. Leipzig 1929, Arthur Felix. Preis geb . 24 M .
Rybas »Handbuch des G rubenrettungsw esens« wird 

drei Bände umfassen, von denen der erste über Brände 
und Grubenexplosionen vorliegt. Der zw eite  Band soll 
die Gas- und W assertauchgeräte und der dritte die 
Organisation des Grubenrettungsdienstes sow ie  die Ret
tungsstation behandeln. Bereits in den Jahren 1908-1913  
hat der Verfasser in einer F o lg e  von Aufsätzen, die in 
der frühem »Zeitschrift des Zentralverbandes der Bergbau- 
Betriebsleiter Österreichs« (heute »Schlägel und Eisen«) 
wiedergegeben sind, das gan ze  G ebiet  des G rubenrettungs
wesens behandelt. Das jetzt im Erscheinen begriffene  
Werk stützt sich auf d iese  frühem  Veröffentlichungen,  
bringt aber eine gänzliche N eubearbeitung des um fang
reichen Stoffes.

Band 1 gibt eine Darstellung der Ursachen, der Ver
hütung sowie der B ekäm pfung von Bränden und Gruben
explosionen und ihrer F olgen  samt den hierbei erforder
lichen Schutzmaßnahmen und Einrichtungen. Nach Be
sprechung der in der Grube vork om m end en  Gasarten, 
ihrer Entstehung und Eigenschaften so w ie  ihrer Einflüsse 
auf den menschlichen Organism us wird die Gruben
bewetterung erörtert, die ja nicht nur für die Verhütung  
von Grubenbränden und E xplosionen häufig von ausschlag
gebender Bedeutung ist, sondern auch bei den Rettungs
und Aufwältigungsarbeiten eine sehr w ichtige  Rolle spielt. 
Der Verfasser berücksichtigt daher nicht nur die B ew ette
rung bei normalen Verhältnissen, sondern auch bei Bränden 
und nach Explosionen. Der ausführlichste Abschnitt ist 
den Bränden über- und untertage, ihren Ursachen und 
ihrer Löschung gew idm et. Es schließen sich w eitere Ab
schnitte an über Schlagwetter-, Kohlenstaub-, gem ischte  
sowie Brandgasexplosionen und ihre Verhütung. Darauf 
wird das Vorgehen der R ettungsleute behandelt, die 
Bergung der Verletzten und T oten ,  die W iederaufwältigung  
abgesperrter Grubenräume, das Schleusen  in toten Wettern, 
der Kohlenoxydnachweis, die G asanalyse , unterirdische

rich tung  fü r  das Abheben von Zw ischenbrücken  bei F örder
brücken.

Die Vorrichtung, die besonders zum A bheben der  
Zwischenförderer  bei Abraumförderbrücken dienen soll,  
besteht aus einem festen  oder verfahrbaren Stützbock,  
der eine Anhebevorrichtung trägt. Der Bock läßt sich 
schw enkbar an dem Zwischenförderer aufhängen.

87 b (2). 480467 , vom 16. März 1927. Erteilung b e 
kanntgem acht am 11. Juli 1929. F r i e d .  K r u p p  A.  G.  in 
E s s e n .  F ür P reß lu fthäm m er bestim m te V orrich tung  zum  
Festhalten  des W erkzeuges.

Die Vorrichtung besteht aus einem Querstück, das auf 
einem am Hals des Arbeitszylinders des Ham m ers ver
schiebbar angeordneten , unter F ederwirkung stehenden  
Führungsbolzen  dreh- und verschiebbar gelager t  ist, vor  
einem Bund des W erk zeu ges  d ieses  te i lw eise  umfaßt und  
von einem in eine Aussparung se ines freien Endes ein
greifenden Zapfen eines unter F ederwirkung stehenden,  
im Hals des Arbeitszylinders verschiebbaren Bolzens in 
der Lage gehalten  wird, bei der es das W erkzeug festhält . 
Soll d ieses  aus dem Zylinderhals g ez o g e n  w erden, so  wird  
das Querstück g e g e n  die W irkung der Feder so w e it  zu
rückgedrückt, daß sein freies Ende von dem Sperrzapfen  
fre igegeben  wird. Alsdann wird das Querstück so  w e it  
gedreht, daß es das Bund des W erkzeuges  freigibt.

S C H  A U.
Rettungs- und Fluchtkammern. Den Schluß bilden all
gem ein e  Betrachtungen über die V orbeugungsm aßnahm en  
und Sicherheitseinrichtungen g eg en  Brand-, Schlagw etter
und Kohlenstaubgefahr. Ein A nhang enthält in erster 
Linie die behördlichen Vorschriften der Berghauptmann
schaft Prag und des Oberbergam ts Breslau über das  
Grubenrettungswesen.

Der Verfasser hat aus seiner reichen Erfahrung  
heraus eine g roß e  Fülle von Stoff verarbeitet und eine  
zu begrüßende Übersicht über das w ichtige  Kapitel der  
Brände und G rubenexplosionen gegeb en . Die Abbildun
gen sind zahlreich und gut. Störend wirkt die häufig  
außerordentliche Breite der Darstellung, die allerdings  
— trotz ihres W ortreichtums — klar ist. Auch W ied er
holungen sind nicht selten. Anderseits hätte man einige  
Punkte gern e ingehender behandelt gesehen , so  die A us
führungen über den vorläufigen und endgült igen  Abschluß  
von Feuerherden. Daß bei der Beurteilung mancher  
Vorrichtungen und Geräte die persönliche Auffassung  
Rybas zur G eltung kom m t und man ihm nicht in allen 
Punkten zu fo lgen  verm ag, ist selbstverständlich und 
w o hl unvermeidbar. Auch in der Beurteilung des W ertes  
gew isser  betrieblicher M aßnahmen, w ie  z. B. der U m 
kehrung des W etterstrom es nach Eintritt von U n g lü ck s 
fällen, der grenzläufigen  W etterführung, teilen m aß 
geb en d e  Sachverständige nicht die Ansicht des Verfassers.

F r i t z s c h e .
Taschenbuch für Berg- und Hüttenleute. Von Dr.-Ing.

F. K ö g l e r ,  Professor an der Bergakadem ie Freiberg  
(Sa.). Unter M itwirkung von  G. B r i o n  u. a. 2., neu- 
bearb. Aufl. 1207 S. mit 630 Abb. Berlin 1929, 
W ilhelm Ernst & Sohn. Preis geb. in Leinen 33,50 M , 
in Leder 36,50 ,H>.
Das vor 5 Jahren erschienene T asch en b u ch 1 ist seit  

Jahresfrist vergriffen. W enn es jetzt in neuer Auflage  
vorliegt, so  ze igt  dies, daß es im berg- und hüttenm änni
schen Schrifttum eine wirklich empfundene Lücke ausfüllt. 
Unter A usm erzung veralteter und unter Berücksichtigung  
neu gew on n en er  A nschauungen erscheint das Buch im 
großen und ganzen  w ied er  in se inem  alten G ew ände.  
N eben  dem Alten b eg eg n e t  man aber auch manchem  
Neuen, denn zu den bisherigen 32 Kapiteln sind drei neue  
hinzugetreten: Kapitel 22 (B ergbauschäden von R y b a ,  
T eplitz),  24 (Brennstoffe  und V erbrennung von F r i t z s c h e ,  
Freiberg) und 35 (L eichtm etallegierungen von S c h e u e r ,  

1 G lückau f 1924, S. 1023.
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Frankfurt, unter besonderer Berücksichtigung der als 
W erksto ffe  für technische Konstruktionen dienenden  
L egierungen). Außerdem hat der Abschnitt Markscheide
kunde einen Anhang (Ausrichtung von Verwerfungen von  
S c h m i d t ,  Freiberg) erhalten.

Ferner sind die vier Kapitel: 7 (Grubenbaue, Abbau
m ethoden und Versatzwirtschaft) , 12 (Wetterlehre, B e
leuchtung, Sicherheits- und R ettungsw esen), 13 (Braun
kohlentagebaue) und 14 (Aufbereitung), von G r u m -  
b r e c h t  und S c h u l z  (Clausthal), von V o i g t  (W elzow ,  
N.-L.) und M a d e l  (Freiberg) neu bearbeitet worden. Im 
Kapitel 7 haben die neuen verdienstvollen Arbeiten des  
Bergbau-Vereins in Essen Berücksichtigung gefunden,  
indem die im Ruhrbergbau ermittelten, für den Abbau der 
Steinkohle w ichtigen  Kennziffern w ied ergegeben  werden.  
Zum Kapitel 12 m ag bem erkt werden, daß für die W ieder
belebung Silvester (nicht Sylvester) nach Angaben des 
Oberarztes^ Dr. K o c h  (Bergmannsheil in Bochum) eine 
scharfe Seitwärtsdrehung des Kopfes des Betäubten genügt,  
um die Z u n ge  vorfallen zu lassen, das schwierige Hervor
holen und Festhalten der Zunge sich daher erübrigt. Im 
Kapitel 13 ist der u n t e r i r d i s ' c h e  Braunkohlenbergbau  
unberücksichtigt geblieben, w oh l deshalb, weil er jetzt 
in ändern Kapiteln, w enn auch nur kurz, mitbehandelt  
wird und der Anteil der unterirdischen Braunkohlen
gew in n u n g  an der gesam ten  Förderung immer mehr 
zurückgeht (1927 betrug er nur noch 11,27o/o).

H ervorgeh oben  sei endlich, daß der Verfasser des  
Abschnitts Schürfen ( S c h u m a c h e r ,  Freiberg) die W ün
schelrute, der er in der ersten Auflage skeptisch g e g e n 
über stand, in der neuen Auflage ganz gestrichen hat.

D ie  Umarbeitungen sow oh l als auch die neu hinzu

getretenen Abschnitte sind um so  begrüßenswerter, als 
es trotzdem den Bearbeitern des W erkes gelungen ist, 
den U m fan g  des Buches um fast 300 Seiten zu kürzen. 
Leider ist der Verleger mit dem Preise des W erkes dem 
Vorbilde der Verfasser nicht gefo lg t ,  denn der Preis ist 
auf mehr als das Anderthalbfache gest iegen .

Auch in der neuen Auflage bildet das Taschenbuch  
ein w ertvolles  N a c h s c h l a g e b u c h ,  das in gedrängtester  
Kürze das W ichtigste  und W issensw erteste  vermittelt, 
wertvoll in erster Linie für den in der Praxis stehenden  
Ingenieur und Techniker. Es gehört  deshalb, w ie  schon 
früher betont worden ist, vor allem in die Handbibliotheken  
der Berg- und Hüttenwerke.

S t e g e m a n n .

Kali-Kalender 1929. Taschenbuch für Kalibergbau und 
Kaliindustrie. Bearb. von Dr. C. H e r m a n n ,  unter 
Mitwirkung namhafter Fachmänner des Bergbaus und 
der Industrie. 4. Jg. 174 S. mit Abb. Halle (Saale) 1928, 
Wilhelm Knapp. Preis geb . 5,20 J6.
Wenn sich der vorliegende Kalender nach Umfang und 

Inhalt von dem des Vorjahres auch nur w en ig  unter
scheidet, so  zeigen einige bem erkensw erte  Änderungen 
doch das Bestreben des H erausgebers, ihn weiter aus
zubauen und in sich abzurunden. Eine Reihe als ent
behrlich erschienener Zahlentafeln ist in Fortfall gekommen  
und eine Anzahl von Umrechnungstafeln  der verschiedenen 
L ösungssystem e unter Beifügung der Diagramme neu 
aufgenom m en worden. Die Abschnitte »Wärmewirtschaft« 
und »Elektrotechnisches« haben in dem neuen Kapitel 
»Energiewirtschaft in der Kaliindustrie« Aufnahme ge
funden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in N r. 1 a u f den Seiten 3 1 -3 4  veröffentlicht. '  bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
J u n g e  B o d e n b e w e g u n g e n  i m N i e d e r r h e i n 

g e b i e t .  Von Breddin. Bergbau. Bd. 42. 26 .9 .29 .  S. 545/50. 
Diluviale Verwürfe im G ebiet des Venloer Grabens. Allu
viale Verwürfe  an der Viersener Störung. Die Entstehung  
der Seen des N ette- und des Schwalmtales. Tektonische  
Stauseen und G rundw asserstauungen durch Einwirkungen  
des Bergbaus. D ie  große eiszeitliche Schrägstellung in der 
Alluvialzeit und in der G egenw art.

D i e  K a l i s a l z l a g e r s t ä t t e  v o n  H a b i g h o r s t - H ö f e r  
b e i  C e l l e ,  e i n  B e i t r a g  z u r  M e t a m o r p h o s e  u n d  
T e k t o n i k  d e r  S a l z g e s t e i n e  i n d e n  n o r d d e u t s c h e n  
S a l z s t ö c k e n .  Von Schmidt. Kali. B d .23. 1.10.29. S .289/97*. 
G eograp h isch es  und Bergwirtschaftliches. Allgemeine G e o 
logie. Schichtenaufbau des Salzgebirges sow ie  des Deck- 
und N eb en g eb irg es .  (Forts, f.)

D i e  V e r k n ü p f u n g  d e r  m a g m a t o g e n e n  L a g e r 
s t ä t t e n  S ü d a m e r i k a s  mi t  d e n  g r o ß t e k t o n i s c h e n  
E i n h e i t e n .  Von Erdmann-Klingner. Z. pr. Geol. Bd. 37. 
1929. H. 9. S. 161/6*. Erörterung der Genesis der wichtigsten  
Erzvorkommen an Hand der tektonischen Verhältnisse. 
Schrifttum.

D a s  A s b e s t v o  r k o m m e n n ö r d l i c h  B a s c h e -  
n o w a  i m Ur a l .  Von O hnesorge. Z. pr.Geol.  Bd. 37. 1929. 
H. 9. S .166/8*. Kennzeichnung des geo log ischen  Verbandes, 
des Verlaufs, Inhalts und der Entstehung der Lagerstätten.

G i p s l a g e r s t ä t t e n  i n R u ß l a n d .  Von Budnikoff 
Z. pr .G eo l .  Bd. 37. 1929. H. 9. S. 168/71. Kurze Kenn
zeichnung der verschiedenen Vorkommen und ihrer wirt
schaftlichen Bedeutung.

T h e  n o r t h w a r d  e x t e n s i o n  o f  t h e  S h e r i d a n  
c o a l  f i e l d ,  B i g  H o r n  a n d  R o s e b u d  C o u n t i e s ,  
M o n t a n a .  Von Baker. Bull. Geol. Surv. 1928. Teil 2.' 
H . 8 0 6 B .  S. 15/67*. G eographisches  und geolog isches  Bild. 
Die Fortsetzu ng  der K ohlenvorkommen nach Norden auf 
Grund neuer Bohrergebnisse.

T h e  c o p p e r  d e p o s i t s  o f  n o r t h e r n  R h o d e s i a .  
Von Gray und Parker. (Forts .) Engg. Min. J. Bd. 128. 14.9.29. 
S. 429/34*. G eo log isch e  und lagerstättliche Beschreibung  
einzelner Vorkommen. (Schluß f.)

G e o g r a p h y ,  g e o l o g y  a n d  m i n e r a l  r e s o u r c e s  
o f  t h e  P o r t n e u f  q u a d r a n g l e ,  I d a h o .  Von Mansfield.

Bull. Geol. Surv. 1929. H. 803. S. 1/110*. D ie  geographischen 
Verhältnisse. Stratigraphie, Eruptivgesteine und Lagerungs
verhältnisse. Die M ineralvorkommen. Phosphatgesteine,  
Kalksteine usw. Oberflächen- und Grundwasserverhältnisse.

G e o l o g y  o f  H y d e r  a n d  v i c i n i t y ,  s o u t h e a s t e r n  
A l a s k a .  Von Buddington. Bull. G eol.  Surv. 1929. H. 807. 
S. 1/124*. Der g e o lo g isch e  Aufbau des Gebiets. Die auf
tretenden E rzgänge und ihre E ntstehung. Beschreibung 
der einzelnen Erzvorkommen und der bergbaulichen An
lagen.

Ü b e r  e i n i g e  g e o e l e k t r i s c h e  A u f n a h m e n  am 
R a m m e l s b e r g  u n d  i m O b e r h a r z .  Von Ebert. Metall 
Erz. Bd. 26. 1929. H. 18. S. 462/7*. Vor- und Nachteile des 
geoelektrischen Verfahrens. Erläuterung der Entwicklung 
eines Induktionsverfahrens an mehreren Beispielen vom 
R ammelsberger Erzlager und von Oberharzer Erzgängen.

B ergw esen .
Le IIe C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e  F o r a g e .  Von 

Bidault des Chaumes. G énie Civil. Bd. 95. 28 .9 .29 . S .300/1. 
Verlauf des K ongresses  und Inhaltsangabe einer Reihe von 
Vorträgen. (Forts , f.)

C o a l  m i n e r s ’ c o n d i t i o n s  i n  R u s s i a ;  Ke n t  
m i n e  w o r k e r s ’ r e p o r t .  Coll. Guard. Bd. 139. 27.9.29. 
S. 1190. Reisebericht über die Befahrung russischer Kohlen
bergw erke durch brit ische Bergarbeiter.

L e s  h o u i l l è r e s  f r a n ç a i s e s  e t  s a r r o i s e s  et  le 
m o u v e m e n t  e n  f a v e u r  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  s c i e n 
t i f i q u e .  Von Barbier. (Schluß statt Forts.)  R e v .  ind. min. 
H. 210. 15 .9 .29 .  S. 513/20. Betriebsorganisation. Praktische 
Beispiele. Schrifttum.

L ’ e x p l o i t a t i o n  d u  b a s s i n  h o u i l l e r  d e  la 
C a in pi ne. Von Kersten. Rev. un iv .m in .m ét. Bd. 72. 1.10.29. 
S. 201/6*. G eo log ischer  Bau des Campine-Kohlenbeckens.  
Die Gruben. Bergtechnische Einrichtungen.

N o t e  s u r  l e s  c o n c e s s i o n s  n o r d  d u  b a s s i n  
h o u i l l e r  d ’ A u b i n - D e c a z e v i l l e .  Von Vie. Mines 
Carrières. Bd. 8. 1929. H. 83. S. 125/8 M*. Rückblick auf die 
G eschichte e iniger K oh lenbergw erke im Becken von Deca- 
zeville. Aussichten für die W iederaufnahm e des Betriebes.

W y l l i e  C o l l i e r  y. Von W oolley .  (Schluß.) Coll. 
Guard. Bd. 139. 2 7 .9 .2 9 .  S. 1181/5* und 1186/8. Vorüber
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gehende Maßnahmen beim Abteufen. Fördergerüst.  Sieberei.  
Einzelheiten vom Schachtabteufen. Aussprache.

D i e  A b b a u v e r f a h r e n  u n d  d i e  E n t w i c k l u n g  
d e r  B e t r i e b s z u s a m m e n f a s  s u n g  i m R u h r k o h l e n 
b e r g b a u .  Von W edding . (Schluß.)  Glückauf. Bd. 65. 
5 10.29. S. 1365/72*. Mittlere arbeitstägliche Förderung, 
mittlere flache Bauhöhe und mittlerer Abbaufortschritt bei 
den verschiedenen Abbauverfahren und Lagerungsgruppen.  
Die Entwicklung der B etr iebszusam m enfassung.

M i n i n g  m e t h o d s  a n d  c o s t s  i n t h e  W a c o  
d is t r ic t .  Von Banks. C an .M in .J .  B d .50. 20.9.29. S.883/8*. 
Erzvorkommen. Bohrtätigkeit zur F ests te llung  der Erz
körper. Abbauverfahren. G ew in n un gsk osten .

D i e  P r ü f u n g  d e r  c h e m i s c h e n  B e s t ä n d i g k e i t  
v o n  r a u c h s c h w a c h e n  P u l v e r n  u n d  v o n  S p r e n g 
s t o f f e n  d u r c h  M e s s u n g  d e r W a s s e r s t o f f  i o n e n -  
k o n z e n t r a t i o n .  Von Metz. (Schluß.)  Z. Schieß Sprengst.  
Bd. 24. 1929. H. 9. S. 335/40*. Prüfung der chemischen Be
ständigkeit von Zelluloid und von Sprengstoffen . B eob 
achtungen über den V org an g  der thermischen Zersetzung  
von Nitrozellulose und Nitroglyzerin .

D a s  S p r e n g s t o f f w e s e n  i n  d e n  J a h r e n  1924 
b i s  1928. Von Stettbacher. (Forts .)  Z. Schieß Sprengst.  
Bd.24. 1929. H . 9. S. 340/6*. Schlagende W e tte r -u n d  Staub
explosionen. Chloratsprengstoffe .  Sprengluft, Sprengstoffe  
mit W asserstoffsuperoxyd und mit Alkalimetallen. (Forts, f.)

D i e  M a ß n a h m e n  z u r  B e k ä m p f u n g  d e s  S t e i n 
f a l l s  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  
Schlattmann. Z. B. H. S. W es.  Bd. 77. 1929. Abh. H. 2. 
S. 99/127 B*. Die mit dem Steinfall zusam m enhängenden  
Betriebsverhältnisse des englischen Steinkohlenbergbaus.  
Unfälle durch Stein- und Kohlenfall.  A n w end u n g  des 
Bergeversatzes. Ausbau der Strecken und im Abbau. B e
triebsaufsicht und bergbehördliche  Aufsicht. Unfallver
hütungsmaßnahmen. Schrifttum.

D i e  B e d e u t u n g  d e s  B e r g  e v e r s a t z e s. Von  
Hatzfeld. Z .B .H .S .  W es.  Bd. 77. 1929. Abh. H . 2. S . 77/98 B*. 
Der Gebirgsdruck und seine A uswirkungen. Gestaltung  
und Aufgaben des B ergeversatzes .  A n w end u n g  des Voll- 
und Teilversatzes. Schrifttum.

D i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  G e b i r g s d r u c k  
u n d  A b b a u s i c h e r h e i t  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k 
s i c h t i g u n g  d e r  V e r h ä l t n i s s e  b e i m  v e r s a t z l o s e n  
S  t e i n s a 1 z - F i r s t e n b a u. Von Börger. (Schluß.) Kali. 
Bd. 23. 1.10.29. S. 297/9*. Berechnung der Schw eben beim  
versatzlosen Kammerbau. Z usam m enfassung.

N o t e s  a n d  s u g g e s t i o n s  o n  t h e  u n d e r g r o u n d  
t r a n s p o r t  o f  w o r k m e n .  Von Bloor. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 119. 27 .9 .29 . S. 470/1 *. Bericht über die in den Gruben  
von Nord-Staffordshire b estehenden  Einrichtungen zum 
Fahren der Belegschaft vom  Schacht in die Abbaureviere.  
Die zur M annschaftsbeförderung dienenden Grubenw agen.  
W agenverbindungen. (Forts , f.)

T h e  s e l e c t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  w i r e  r o p e  
l u b r i c a n t .  V onM eals .  C an .M in.J . B d .50. 13.9.29. S .861/3*. 
Gründe für die N otw en d igk eit  des Schmierens von Förder
seilen. Wahl eines g ee ig n eten  Schmiermittels. Ausführung  
und Häufigkeit des Schmierens.

D a s  T u r m f ö r d e r g  e r ü s t a u f  d e m  K a i s e r -  
W i l h e l m - S c h a c h t  d e r  H o h e n z o l l e r n g r u b e .  Von  
Walter. Glückauf. Bd. 65. 5 .1 0 .2 9 .  S. 1389/92*. Gründe für 
die Wahl der Turmförderung. B eschreibung der Bauarbeiten  
des Turmfördergerüstes.

S c h l a g e n d e  W e t t e r ,  i h r e  E n t s t e h u n g  u n d  
G e f a h r  b e i  d e r  S c h i e ß a r b e i t  i m K o h l e n b e r g b a u .  
Von Schrimpff. (Forts .) Z. Schieß Sprengst .  Bd. 24. 1929.
H. 9. S. 329/35*. Sicherheitsm aßnahmen g e g e n  Schlagwetter  
und Kohlenstaub. Einrichtung und T ätigkeit  der V ersuchs
strecken. Feststellung der Länge und Dauer der E xp los ion s
flammen. Die M essu ng  mit dem Schießm örser. (Schluß f.)

R e c o v e r y  o f  u n d e r g r o u n d  w o r k i n g s  a f t e r  
a n e x p l o s i o n  a n d  f i r e  a t  H o l d i t c h  C o l l i e r y ,  
N o r t h  S t a f f o r d s h i r e. Von M aw son. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 119. 27 .9 .2 9 .  S. 464/8*. D ie  Abdäm m ungsarbeiten , die 
fortlaufenden G asuntersuchungen und die W iederaufwälti
gung der durch einen Grubenbrand mit nachfolgenden  
Explosionen zerstörten Grube.

T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  o r e s  o f  w e s t e r n  
Q u e b e c .  Von Godard. (Schluß.) Mi n. J.  Bd. 166. 2 8 .9 .2 9 .  
S. 793/4. Mitteilung von V ersuchsergebnissen .  Erörterung  
verschiedener Probleme.

E f f i c i e n c y  o f  g r i n d i n g  m i l l s .  Von Groß und 
Zimmerley. M in.J. Bd. 166. 2 8 .9 .2 9 .  S. 779/80. U nter

suchungen über den W irkungsgrad von Erzmühlen. Das  
an gew an d te  Verfahren. Feinheitsgrad des M ahlproduktes.  
(Forts ,  f.)

Z u r  F r a g e  d e s  P e c h e r s a t z e s  i n  d e r  S t e i n 
k o h l  e n br i  k e t t i  e r u n g .  Von W eise. Mont. Rdsch. Bd. 21.
1 .1 0 .2 9 .  S. 365/72. A nforderungen an die Beschaffenheit  
von Steinkohlenpreßlingen. Die V erw en du n g  von P ech
ersatzbindemitteln. Verfahren, die ohne jedes  Bindemittel  
arbeiten.

D a m p fk es se l -  u nd  M asc h in en w esen .
D i e  f e u e r u n g s t e c h n i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  

d e r  o b e r s c h 1 e s i s c h e n S t e i n k o h l e  u n t e r  B e r ü c k 
s i c h t i g u n g  d e r  K o h l e n s t a u b f e u e r u n g .  Von W e s e 
mann. Oberschi. Wirtsch. Bd. 4. 1929. H. 9. S. 537/46*. B e
schaffenheit und A schengehalt  der oberschlesischen Stein
kohle. V erbrennungseigenschaften . Planrost- und T reppen
rostfeuerungen für Stoßöfen. W anderrostfeuerungen.  
E ignung der oberschlesischen Kohle. W eitere  V erw en d u n gs
geb ie te  und E ntwicklungsm öglichkeiten. Kostenvergle iche.

U n d e r f e e d  s t o k e r s  b u r n i n g  I n d i a n a  c o a l  
s h o w  l a r g e  s a v i n g s .  Pow er. B d .70. 10.9.29. S .406/9*. 
B eschreibung einer Stokerfeuerung für die V erw en d u ng  
von Kohle aus dem Staate Indiana und M itteilung von  
Betriebsergebnissen .

S p e i s e w  a s s e r p f 1 e g  e in  a m e r i k a n i s c h e n  
K e s s e l a n l a g e n .  Von Haupt. (Forts .) Wärme. Bd. 52. 
28. 9. 29. S. 756/8. Kondensate und Gasschutz. D as Sulfat- 
Karbonat-Verhältnis. (Schluß f.)

A n g e w a n d t e  K o r r o s i o n s f o r s c h u n g  f ü r  D a m p f -  . 
k r a f t a n l a g e n .  Von Balcke. (Forts .)  Brennstoffwirtsch.  
Bd. 11. 1929. H. 18. S. 329/31. Korrosion in D am pfkesseln ,  
S p eisew asservorw ärm ern  und Überhitzern so w ie  an Kon
densatorrohren. (Forts , f.)

L e s  d e r n i e r s  p r o g r è s  d e s  c e n t r a l e s  t h e r 
m i q u e s  a m é r i c a i n e s .  Von Mathivet. Rev. ind. min.
H. 210. 15 .9 .2 9 .  S. 497/512*. Besprechung der neuzeitlichen  
technischen Einrichtungen und Besonderheiten  amerika
nischer Dampfkraftzentralen. Z usam m enfassende Übersicht.

D e n  s v e n s k a  f ö r b r ä n n i n g s  m o t o r i  nd  u s t r i  e n s 
f r a m t i d s u t s i k t e r .  Von Hubendick. Tekn. Tidskr. Bd. 59. 
1929. H. 9. Mekanik. S. 113/6. Die Entwicklung der Industrie  
der V erbrennungsm otoren  in Schw eden. Ausblick.

H ü tte n w e se n .
H a u p t v e r s a m m l u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  D e u t 

s c h e r  M e t a l l h ü t t e n -  u n d  B e r g l e u t e .  Glückauf.  
Bd. 65. 5 .1 0 .2 9 .  S. 1392/3. Verlauf der T ag u n g .  Inhalts
angabe  der gehaltenen  Vorträge.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  B a u a r t  u n d  B e t r i e b s 
w e i s e  d e r  R o h e i s e n m i s c h e r i n  d e r  N a c h k r i e g s 
z e i t .  Von H erzog .  (Schluß.) Stahl Eisen. Bd. 49. 2 0 .9 .2 9 .  
S. 1398/1405*. A bhängigkeit  des T em peraturverlustes  von  
M ischerdurchmesser und Mischerformen. D u rchm ischu n gs
grad des R oheisens bei unterschiedlichen M ischerausfüh
rungen. Schlackenwirtschaft und ihr Einfluß auf die Ent
schw eflung. Schlackenwand.

B e s t ä m n i n g  a v  s p e c i f i k a  v o l y m e r  f ö r  j ä r n ,  
n i c k e l  o c h  j ä r n l e g e r i n g a r  i s m ä l t  t i l l s t a n d .  
Von Benedicks und Ericsson. Jernk. Ann. B d .113. 1929. H . 9. 
S. 423/90*. D ie  B estim m u n g des spezifischen V olum ens  
von Eisen, Nickel und Eisenleg ierungen im gesch m olzenen  
Zustand. Grundlagen. A nordnung und A usführung der  
U ntersuchungen . M itteilung und Besprechung der E rgeb 
nisse.

I r o n  o x i d e  r é d u c t i o n  e q u i l i b r i a :  a c r i t i q u e  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  p h a s e  r u l e  a n d  
t h e r m o d y n a m i c s .  Von Ralston. Bur. Min. Bull. 1929.
H. 296. S. 1/326*. E ingehende  Behandlung und kritische  
Beleuchtung der Frage.

C h e m isch e  T ec h n o lo g ie .
L o w  t e m p é r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n  p l a n t s  a t  

L o n d o n  g a s w o r k s .  V on Anderson. Gas W orld. B d . 91.
2 8 .9 .2 9 .  S. 282/8*. B eschreibung von Schw eian lagen: die  
K. S. G .-Anlage, die Salerm o-A nlage bei Fulham, die A n
lagen des B rennstofforschungs-Institutes  und die Hird- 
Anlage bei Richmond.

L o n d o n ’ s 1 o w  - 1 e m p e r a t u r e c a r b o n i s a t i o n  
p l a n t s .  Coll. Guard. Bd. 139. 2 7 .9 .2 9 .  S. 1191/8*. Die  
K. S. G .-A nlage in G reenw ich. Die H ird-Anlage. D ie  A n
lage  des B rennstofforschungs-Institutes .  (Forts ,  f.)
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B e m e r k u n g e n  ü b e r  d e n  d e r z e i t i g e n  S t a n d  
d e r  V e r e d l u n g  d e r  S t e i n k o h l e .  Von Müller. Petro
leum. Bd. 25. 2 5 .9 .2 9 .  S. 1310/6. Erörterung der Grundsätze 
für die Bew irtschaftung der Steinkohle. U m w andlung der 
R ohkohle in fes te  oder gasförm ige  Brennstoffe mit edlern 
E igenschaften  so w ie  in Öle. R estlose und gew innbringende  
A usnutzung der N eb en erzeu gn isse .

T e c h n i s c h e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  A u s b l i c k e  
d e r  B r a u n k o h l e n a u s w e r t u n g .  V on Frank. Braun
kohle. Bd. 28. 2 8 .9 .2 9 .  S. 849/61*. Kupplung von Großheiz
an lagen  mit chem ischer A usw ertung der Kohle. Unm ittel
bare W a nd lun g  der Kohle in Treibstoffe .  V ergasung und 
E ntg asu n g  mit und ohne G ew in n u n g  der verflüssigbaren  
D esti l la t ionserzeugnisse .  Z er legu n g  der G a s e in  Treibstoffe.

N o v e l  f e a t u r e s  o f  c a r b o n i s i n g  p l a n t  a t  
D a w s h o l m .  V on Harrison. Gas World. Bd. 91. 28 .9 .29 .  
S. 293/7*. B esprechung  bem erkensw erter  elektrischer Ein
richtungen auf der Anlage. W ieg en  der Kohle. Meßgeräte. 
Kohlen- und Koksbeförderung. Stromverbrauch.

C a r b u r e t i o n  o f  c o m b u s t i b l e  g a s  w i t h  b u t a n e  
a n d  p r o  p a n e - b u t a n e m i x t u r e s  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  c a r b u r e t i o n  o f  w a t e r  g a s .  Von  
Odell. Bur. Min. Bull. 1929. H. 294. S. 1/96*. Karburieren 
von  W asserg a s  durch Kracken von Gasöl. W ichtige physi
kalische und chem ische E igenschaften von »G. E.<s-Gasolin. 
V orbereitende Laboratoriumsversuche. Die betrieblichen  
A usw irkungen  des Ersatzes von G asöl durch G. E.-Gasolin. 
Kosten  des E nd gases  und Wirtschaftlichkeit.  Versuche im 
groß en  mit Butan als Anreicherungsmittel.

L e s  p r o b l è m e s  a c t u e l s  d e  l ’i n d u s t r i e  d u  
p é t r o l e  d e  R o u m a n i e .  V onD im itr iu . Ann. Roum. Bd. 12. 
1929. H. 9. S. 438/57. Ausführliche Erörterung der wich
t igsten  Zeitproblem e der rumänischen Erdölindustrie auf 
technischem  und wirtschaftlichem Gebiet.

L e s  b l a n c s  d e  b a r y t e .  Von Lance. Mines Carrières. 
Bd. 8. 1929. H. 83. S. 97/107 C*. Übersicht über die zahl
reichen Schw erspatvorkom m en in Frankreich. Gewinnung, 
A ufbereitung, W aschen  und Brechen des Baryts. Ver
w e n d u n g sg e b ie te  für Schwerspat. Öfen zur Reduktion des  
Sulfats. Bariumhaltige Farben. Kalzinieren und Feinmahlen.

A u s  n e u e r n  V e r s u c h e n  m i t  Z e m e n t ,  M ö r t e l  
u n d  B e t o n .  Von Graf. Z. V .d .  I. Bd. 73. 28.9.29. S. 1401/4*. 
Zem entprüfung. Kornzusam m ensetzung des Betons sow ie  
der M örtel in Beton. Steinmehle. Biegefestigkeit. Beton 
für den Straßenbau.

Chemie und Physik.
D a s  k r i t i s c h e  G e b i e t  d e s  W a s s e r d a m p f e s .  

Von H onigm ann. (Schluß.)  Z. Öst. Ing. V. Bd. 81. 2 7 .9 .29 .  
S. 387/90*. Vergleich der Isothermen des Callendarschen 
G esam tw ärm e-E ntropie-D iagram m es mit den Isothermen  
des W ärm einhalts-Entropie-Diagram m es von Mollier.

Gesetzgebung und Verwaltung.
F ü r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  

d e r  G e r i c h t e  u n d  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  a u s  
d e m  J a h r e  1928. Von Schlüter und Hövel. Glückauf. 
Bd. 65. 5 .1 0 .2 9 .  S. 1372/8. Bergrechtliche Entscheidungen. 
V erfü gu n gsrecht über die Bodenschätze, B ergwerkseigen
tum, B erggew erkschaften , Enteignung. (Forts, f.)

Wirtschaft und Statistik.
D i e  L a g e  d e r  T. N. Von Ludwig. Arbeitgeber. Bd. 19.

1 .9 .2 9 .  S. 480/2. Kürzung des Etats der Technischen N ot
hilfe. F o lgen  der Kürzung. W e g e  zur Überwindung der 
Schwierigkeiten.

D i e  G r ö ß e n o r d n u n g  d e s  d e u t s c h e n  A r b e i t s 
e i n k o m m e n s .  II. Von Lemmer. Arbeitgeber. Bd. 19.
15 .9 .2 9 .  S. 495/502. Invalidenversicherung, Krankenkassen 
und A rbeits losenversicherung. Überschlägliche Rechnung. 
D ie g e sa m te  Lohnsumm e. Wirkliche Unterlagen bietet nur 
die Statistik der B erufsgenossenschaften . Ergebnisse.

D i e  W i d e r l e g u n g  d e r  g e w e r k s c h a f t l i c h e n  
K a u f k r a f t t h e o r i e  d u r c h  d i e  W i r k l i c h k e i t .  Von  
H einrichsbauer. Arbeitgeber. Bd. 19. 15.9.29. S. 502/6. 
Konkurse und Geschäftsaufsichten. W ochenlöhne der Ar
beiter im Verhältnis zum Index. Steigerung des Index, 
A rbeits losigkeit ,  Ü berschätzung der Nominallohnhöhe.

D i e  K r i s e  d e s  a u s t r a l i s c h e n  S c h l i c h t u n g s 
w e s e n s .  V on Krüger. Arbeitgeber. Bd. 19. 15.9.29. S .506/10. 
S ch l ic h tu n g sg ese tzgeb u n g  vor der Reform. Handhabung

und Auswirkung. Die Reform 1928. Arbeitsgem einschafts
bestrebungen. Die Reform 1929.

C h r o n i k  d e r  d e u t s c h e n  G e w e r k s c h a f t s 
b e w e g u n g  1924 — 1927. Von Bohnstedt. (Schluß.) Soz. 
Praxis. Bd. 38. 19 .9 .2 9 .  Sp. 926/30. Die A ngestelltenver
bände.

D i e  K o n t r o l l e  d e r  S c h u t z  W e r b e m i t t e l  g e g e n  
U n f ä l l e .  Von Seesem ann. Reichsarb. Bd. 9. 1 5 .9 .2 9 .  
(Arbeitsschutz.) S. 225/9. Zeitstudienveriahren zur Ermitt
lung des räumlichen und zeitlichen W ettb ew erb s  eines 
Unfallverhütungsbildes. Das Ergebnis solcher Zeitstudien. 
D ie W irkung von Preisausschreiben.

B e r g b a u  u n d  H ü t t e n w e s e n  P o l e n s .  Glückauf. 
Bd. 65. 5 .1 0 .2 9 .  S. 1378/89*. A llgem eine  Wirtschaftslage. 
Steinkohlenförderung, Braunkohlenförderung, Kokserzeu
gu n g  und Preßkohlenherstellung. Belegschaft.  Jahres- und 
Schichtförderanteil.  Löhne. Brennstoffaußenhandel. Kohlen
verbrauch. (Schluß f.)

K a r t e l l e r  o c h  a n d r a  c e n t r a 1 i s e r i n g  s s t r ä - 
v a n d e n  i n o m  s v e n s k  i n d u s t r i .  Von Mathiasson. 
Tekn. Tidskr. Bd. 59. 2 1 .9 .2 9 .  S. 468/73. Kartelle und Zen
tralis ierungsbestrebungen in der schw edischen  Industrie. Er
örterung allgemeiner Gesichtspunkte. Fusionen  in Schweden.  
(Forts , f.)

La S i t u a t i o n  a c t u e l l e  d u  m a r c h é  e t  d e  la 
m é t a l l u r g i e  d e s  m é t a u x  n o n  f e r r e u x .  Von 
Berthelot. (Forts .) Mines Carriéres. Bd. 8. 1929. H. 83. 
S. 129/36 M. B er g w erk s-u n d  H ü tten gew in n u n g , Vorkommen  
und Marktverhältnisse von Arsen, Antimon, M angan, Molyb
dän, Zinn, Kobalt, W olfram, Chrom und Nickel. (Forts, f.)

Verkehrs- und Verladewesen.
B r a u n k o h l e n b r i k e t t - V e r l a d e a n l a g e n .  Von 

Issel. Braunkohlenarch. 1929. H. 24. S. 1/76*. Grundsätze der 
Brikettierung. V oruntersuchungen für die A usgestaltung  
der Brikettverladeanlagen. Die Verladeeinrichtungen und 
Verladearbeiten. R eg lu ng  des Verladebetriebes. Kritischer 
Vergleich einiger Anlagen.

Verschiedenes.
D i e  g e w e r b l i c h e  S t a u b l u n g e n e r k r a n k u n g .  

Von Böhme, von Döhren, Hollmann, Jötten, Kaestle, Reich
mann, Schridde, Schulte und Schürmann. Zentralbl. Ge- 
w erb eh yg . 1929. Beih. 15. S. 1/141*. G ew erb estau b  und seine 
Bekämpfung. Staublunge und Staublungentuberkulose. Die 
patholog ische Anatomie der Staublunge. Klinik der Staub
lunge. B egutachtung der Gesteinstauberkrankung. Die 
P n eu m on ok on iose  der Steinarbeiter. Einfluß des Staub
streuverfahrens auf die G esundheit  der Bergleute . Schleifer
krankheit und Lungentuberkulose.

D i e  n e u e r n  A n s c h a u u n g e n  ü b e r  S t a u b s c h ä d i 
g u n g e n  u nd d e r e n  V e r h  ü t u  n g. V o n T e le k y .  Reichsarb. 
Bd. 9. 1 5 .9 .2 9 .  (Arbeitsschutz.) S. 229/34. D ie  verschiedenen  
Staubarten und ihre Einwirkungen auf die Lunge. Lungen
erkrankungen. U ntersuchungsverfahren und Verhütung.

A r b e i t s  m e d  i z i n i  s c h  e U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  
d i e  W i r k u n g e n  v e r s c h i e d e n e r  M i n e r a 1 s t a u b - 
a r t e n .  Von Kaestle. Reichsarb. Bd. 9. 15 .9 .29 . Beilage. 
S. 1/52. Das Röntgenbild  der Staublunge. Granit, Basalt 
und Melaphyr, Sandstein, Muschelkalk, Kieselkreide, Zement, 
Porzellan. V ergle ichende Schlußfo lgerungen.

P E R S Ö N L I C H E S .
Der G erichtsassessor  V o e l k e l  ist dem Oberbergamt  

in Dortmund zur vorü b ergeh en den  B eschäft igu ng  über
w iesen  worden.

Der Bergrat B a l d u s  bei dem Bergrevier Frankfurt 
(Oder) ist in den Ruhestand versetzt w orden .

D ie  Bergreferendare W erner P i s t o r i u s  (Bez. Breslau) 
so w ie  H ans B r a u n e ,  W alter L ü s e b r i n k  und Max-Josef 
E u s t e r m a n n  (Bez. D ortm und) sind zu Bergassessoren  
ernannt worden.

Gestorben:
am 11. Oktober in D ortm und-D orstfe ld  der Mark

scheider der E ssener S te in k oh len bergw erke  A. G., Abtei
lung Z eche Dorstfeld , Heinrich W a l t e r ,  im Alter von 
58 Jahren.


