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Die Rationalisierung der Nivellementsarbeiten 

im rheinisch-westfälischen Industriebezirk.
Von Markscheider Dr.-phil. J. W e i ß n e r ,  Essen.

D er d ich t bes ied e lte  rh e in is c h -w e s tfä l isc h e  In d u -  

striebezirk s te l l t  nach U m f a n g  u n d  G ü te  g e w a lt ig e  

Anforderungen an das d o r t  zu b e tre ib e n d e  V e r 

messungswesen. Im  b es o n d e rn  haben  d ie  N iv e l le 

mentsarbeiten A u fg a b e n  zu e r fü l le n ,  d ie  g ru n d le g e n d  

sind fü r  s ied lungs-, k u l tu r - ,  V e rk eh rs - ,  W asserbau - und  

bergtechnische Z w e c k e .  E in  H e e r  von  V e rm e s s u n g s 

trupps d u rch z ie h t  in  fast, u n u n te rb ro c h e n e r  T ä t ig k e i t  

den B ezirk , u m  sich d e r  den  S o n d e rb e la n g e n  ih re r  

Auftraggeber d ie n e n d e n  V e rm e s s u n g s a u fg a b e n  zu e n t 

ledigen. So beo bach te t  m a n  h ä u f ig  m i t  b eg in n e n d e r  

günstiger Jahresze it  a u f  den  L a n d s tra ß e n  g le ic h ze it ig  

arbeitende und  z u m  g ro ß e n  T e i l  d iese lben  A u s g a n g s 

und Z w is c h en p u n kte  b e n u tze n d e  V e rm e s s u n g s m a n n 

schaften d er  ve rsch ied ens ten  S te l le n , w ie  d er  L an des 

aufnahme, des B u reaus  f ü r  d ie  H a u p tn iv e l le m e n ts ,  

der E n tw ä s s e ru n g s g e n o s s e n s c h a ften , R e ichsb ah n 

direktionen, K le in -  u n d  S traß enb a h n g e s e llsc h a fte n ,  

Gemeinden, H a u s -  u nd  G ru n d b e s i tz e r ,  B e rg b a u 

unternehm ungen, K u ltu rb a u ä m te 'r ,  L a n d e s k u ltu rä m te r ,  

Elektriz itäts- u nd  W a s s e rw e r k e ,  P r o v in z ia ls t ra ß e n b a u 

verwaltungen, B e rg s c h ä d en b u re a u s , B a u e rn v e re in e ,  

Architekten, G u ta c h te r  u sw . N a c h  S i m o n 1 sind  in  den  

letzten 4  Jah rze h n te n  im  R u h r b e z irk  m e h r  N iv e l l e 

ments a u s g e fü h r t  w o rd e n  a ls  im  g an zen  ü brig en  

Deutschland.

D ie  Ü b e r le g u n g ,  ob  d er  m i t  d e r  g ro ß e n  A n zah l  

und H ä u f ig k e i t  d e r  N iv e l le m e n ts  v e rb u n d e n e  K o ste n 

aufwand —  n ich t  a l le in  f ü r  d ie  e ig e n t l ic h e  V e rm essun g ,  

sondern auch fü r  d ie  B u re a u a rb e it  —  d urch  Z u s a m 

menfassung v e rm in d e r t  w e rd e n  k a n n ,  h a t  e rh öh te  

Berechtigung anges ich ts  d e r  T a ts a c h e ,  d aß  d ie  Be

rechnungen d er M e s s u n g e n  nach  den  verschiedensten  

Systemen e r fo lg e n  u n d  d ie  ve rsch ied ens ten  Ansichten  

über die S ich erh e it  d e r  A n s c h lu ß p u n k te  s o w ie  ü ber die  

Richtigkeit, G e n a u ig k e i t  u n d  B ra u c h b a rk e it  d e r  N iv e l 

lements bestehen. H in z u k o m m t ,  daß  in den B e rg b a u 

gebieten durch d ie  z e i tw e i l ig e  und  h ä u f ig  fast u n u n te r 

brochen v o r sich g e h e n d e  S e n k u n g  d e r  T a g e s o b e r 

fläche in m e h r  o d e r  w e n ig e r  k u rz e n  Z e itabständ en  

eine P u n k tb e s t im m u n g  w e r t lo s  g e m a c h t  w ird .  Im  

Grunde g e n o m m e n  ist auch  d iese U n k e n n tn is  der  

Sicherheit der P u n k te  e ine  K o s te n fra g e ,  w e i l  sie e in 

mal eine h ä u f ig e  W ie d e r h o lu n g  d e r  M e s s u n g e n  und  

ferner e ine V e r lä n g e r u n g  d e r  M es s u n g s w e g e  von  

guten A n s c h lu ß p u n k te n  aus e r fo r d e r l ic h  m ach t. W e n n  

also der F ra g e  d er  V e r r in g e r u n g  d e r  N iv e l le m e n ts 

kosten n äh e rg e tre te n  w e rd e n  s o ll ,  so haben in d ieser  

Einsicht v o rz u n e h m e n d e  E r m i t t lu n g e n  a u f  zw e i-  

achem W e g e  zu  e r fo lg e n ,  n ä m lic h  d em  d er Z u 

v o r t r a g  auf  d e r  G eo d ä t isch en  W o c h e  in  Köln 1925.

s a i n m e n l e g u n g  und  dem  d er V e r b e s s e r u n g  d er  

M es s u n g e n . D ie  R a t io n a l is ie ru n g  d e r  N iv e l le m e n ts  

u n te r  d iesen G e s ich tsp u n k te n  h a t  se lb s tve rs tä n d lic h  

K e n n tn is ,  B e a rb e itu n g  und  D u r c h p r ü fu n g  des g e 

sam ten  im  B e z irk  v o r l ie g e n d e n  M e s s u n g s m a te r ia ls  z u r  

V o ra u s se tzu n g . D ie s e  A u fg a b e  is t k ü rz l ic h  v o n  m ir  

m it  d em  Z ie le  g e o lo g is c h e r  u nd  b e rg b a u l ic h e r  F e s t 

s te l lu n g e n  b e w ä lt ig t  w o r d e n 1. D ie  E rgeb n isse  so llen  

in den  nachstehenden  A u s fü h ru n g e n  g e o d ä t i s c h e n  

Z w ecken  d ienen.

V e r b e s s e r u n g  d e r  M e s s u n g e n .

D a s  G e l in g e n  des den  beze ichneten  R a t io n a l i 

s ie ru ng sbes trebu ng en  R e c h n u n g  t ra g e n d e n  W e r k e s  

h än g t s e lb s tvers tän d lich  n ich t  in  le tz te r  L in ie  von  d er  

G ü te  d e r  M es s u n g e n  ab. D iese  w ir d  aber g e ra d e  im  

B e rg b a u g e b ie t  d urch  E in f lü s s e  b e e in trä c h t ig t ,  d ie  m a n  

b isher noch w e n ig  e rk a n n t  und  b erü c k s ic h t ig t  hat.  

A u f  sie n ä h e r  e inzu geh en , lo h n t  n ic h t  n u r  f ü r  d ie  

D u r c h fü h r u n g  d e r  g en a n n te n  g ro ß e n  A u fg a b e ,  son d e rn  

auch f ü r  je d e  N iv e l le m e n ts a rb e i t  im  B e rg s c h ä d e n 

g eb ie t  ü b e rh a u p t.

. In  m e in e r  A r b e i t 1 sind d ie  ve rsch ied ensten  F e h le r 

q ue llen  b e h a n d e lt  w o r d e n ,  d ie  f ü r  d ie  B e u r te i lu n g  

der G e n a u ig k e i t  d e r  im  rh e in is c h -w e s tfä l isc h e n  In d u 

s tr ie g e b ie t  b isher a u s g e fü h rte n  M e s s u n g e n  den  A u s 

schlag g eb e n . Ich  habe d a ra u f  h in g ew ie s e n , daß  bei 

den N iv e l le m e n ts ,  d ie  von  den  In s tru m e n te n - ,  

L ib e lle n a b le s e - ,  L a t te n -  u nd  Z ie lw e i te fe h le r n  m ö g 

lichst b e f re i t  seien, d e r  m i t t l e r e  F e h l e r  aus den  

B eob ach tun gsu nte rsch ied en  e inen  w e ite rn  w ic h t ig e n  

W e rtm e s s e r  f ü r  d ie  G ü te  d e r  M e s s u n g e n  abgäbe.  

D abe i g i l t  d ie  E in s c h rä n k u n g ,  d aß  im  B e rg b a u g e b ie t  

der B e tra g  des m i t t le r n .  F e h le rs  n ich t  in  je d e m  F a l le  

einen zu ve r läs s ig en  M a ß s ta b  f ü r  d ie  B e u r te i lu n g  

der G ü te  des N iv e l le m e n ts  b ild e n  kann . D a s  is t der  

F a l l ,  w e n n  m a n  in k u rze n  S ch le ife n  o d e r  in  k u rz e n  

Z ü g en  h in  u nd  zu rü ck  zw ischen  den  s ichern  E n d 

p u n kte n  e iner  L in ie  n iv e l l ie r t .  W i r d  n ä m lic h  das  

N iv e l le m e n t  f ü r  e inen  o d e r  m e h re re  T a g e  an  e inem  

P u n k te ,  d e r  e ine  g e r in g e  S e n k u n g  e r f ä h r t ,  u n te r 

b rochen , so ü b e r t rä g t  m a n  den d ad u rc h  en ts teh end en  

S e n k u n g s f e h l e r  u n b e m e r k t  a u f  d ie  w e ite re  

M es s u n g . M i t  d em  B e tra g e  d er  g e g e b e n e n fa l ls  a u f 

tre ten den  S e n k u n g  eines o d e r  m e h re r e r  S c h le ife n e n d 

o d e r  -zw is c h e n p u n k te  w ir d  dann d e r  w e i te re  N iv e l le -  

m e n ts w e g  belas tet, o h n e  daß  sich d a d u rc h  d e r  W e r t  

des m i t t le r n  F e h le rs  i rg e n d w ie  änd ert .

D iese  F e s ts te l lu n g e n  s o lle n  an den  in A b b . 1 

w ie d e rg e g e b e n e n  N iv e l le m e n ts l in ie n  und  den zu -

1 W e i ß n e r :  D e r  N achw eis  jü n g s te r  te k to n isch e r  B o d en b e w e g u n g e n  
in R h ein land  u n d  W e stfa len ,  1929.
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g e h ö r ig e n  Z a h le n ü b e rs ic h te n  n ä h e r  e r lä u te r t  w e rd e n .  

M e is t  w i r d  im  B e rg b a u g e b ie t  das V e r fa h r e n  des z u g 

w e ise  v o rg e n o m m e n e n  V o rw ä r ts -  und  R ü ck w ä rts -  

n iv e ll ie re n s  a n g e w a n d t ,  das in  d er  A b b i ld u n g  als

u n t e r b r o c h e n e s  N iv e l le m e n t  beze ichnet ist. Im  

fo lg en d en  k o m m e n  10 N iv e lle m e n ts lin ie n , und  z w a r  

5 d u rch g e h e n d e  u n d  5 u n te rb ro ch e n e , z u r  A n 

w e n d u n g 1. D e r  B e tra g  d e r  b erg b a u lic h en  S en kun g  

w ir d  bei 8  L in ie n  zu 3 m m , bei 2 ausn ahm sw e ise  im  

H ö c h s tm a ß  zu 6 m m  a n g e n o m m e n 2. Es z e ig t  sich, daß  

bei d e r  A u s fü h r u n g  des u n te rb ro ch e n e n  N iv e l le m e n ts  

d e r  m it t le re  F e h le r  d urch  den  E in f lu ß  d e r  B e rg 

s e n k u n g  ke in e  V e r ä n d e r u n g  e r fä h r t ,  w ä h re n d  e r  sich  

nach d em  d u rc h g e h e n d e n  V e r fa h re n  im  V e rh ä ltn is  

zu r  G r ö ß e  des S e n k u n g s fe h le rs  (v o n  ±  0 ,3 8  a u f  

±  0 ,7 9  m m  bei d e r  N iv e l le m e n ts l in ie  1) e rh ö h t .  G le ic h 

w o h l  b ew e is t  d e r  V e rg le ic h  d e r  G e s a m th ö h e n u n te r 

schiede b e id er  M es s u n g s ar ten , daß  d ie  A b w eic h u n g e n  

u n e rw ü n s c h t  o d e r  u n z u lä s s ig  g ro ß  und so m it  das  

V e r fa h re n  des d u rch g e h e n d e n  N iv e l le m e n ts  t r o tz  des  

g r o ß e m  m it t le r n  F e h le rs  r ic h t ig e r  ist. Bei d em  u n te r 

b ro ch enen  N iv e l le m e n t  in s te ig end em  G e lä n d e  w ird  

diese A b w e ic h u n g  in d em  G e s am th ö h e n u n te rsc h ie d

1 In A bb . 1 s in d  n u r  2  d e r  benu lz ten  10 L inien d a rg e s te l l t  w o rd e n .

2 Die G r ö ß e  d e s  S en k u n g s b e t ra g e s  d a r f  niciit un te rsc liä tz t  w e rd en .  
Bei A nnahm e e in e r  in einem Jah re  s ich  g le ic h m ä ß ig  a u s w irk en d en  S en k un g  
d u rc h  den  A b b au  von  3 in sg esam t 4 in m äch tigen  F lözen k ann  d e r  B e trag  
d e r  täg lichen  S e n k u n g  u n te r  B e rü c k s ich t ig u n g  e ines  S en ku n gs fak to rs  von 
0 ,6  rd .  6,5 mm b e t rag en .  D em  E in w a n d ,  d a ß  eine  S e n k u n g  in diesem  A u s 
m a ß  n u r  bei u ng ü ns t igen  V erh ä l tn issen  e in lr i t t ,  m u ß  en tgegeng eh a lte n  
w e rd e n ,  d a ß  d a s  a n g e g e b e n e  M aß  d e r  S e n k u n g  h äufig  ü b e rsch r i t te n  w'ird , 
w en n  m an d ie M essu n g  lä n g e r  als  e inen  T a g  u n te rb r ich t .

stets zu  g ro ß  u nd  in fa l le n d e m  G e lä n d e  zu klein. 

D a ra u s  fo lg t ,  d aß  d ie  U n te rb re c h u n g  eines Zuges 

o d e r  e ine r  L in ie  an e in e m  u n te r  b e rg b a u lic h er Ein

w i r k u n g  s teh end en  N iv e l le m e n ts p u n k t  nach Mögüch-

D u r c h g e h e n d e s  N i v e l l e m e n t .  

Vorwärts- und Rückwärtsnivellement, 
durch Bergsenkungen unbeeinflußt.
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1.000 
2,000

X 9,000

0,999
1,998
3.001
1.001 
2,000

X 9,000
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0 
0
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0,71
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0
0

0,50
2,00
0,50
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0
0

0,9995
1,9990
3.0005
1.0005 
2,0000

X 9,0000

n —6 8,000 7,999 +  1,0 12,0 3,50 7,9995

m =  y  j / ^ = =  ± 0,38 mm

Vorwärts- und Rückwärtsnivellement,
durch Bergsenkungen beeinflußt.

a b 1,000 0,996 + 4 ,0 2,0 1,41 2,84 8,00 0,9980
b -c 2,010 1,998 +2 ,0 2,0 1,41 1,42 2,00 1,9990
c - -d 3,000 3,001 - 1 , 0 2,0 1,41 0,71 0,50 3,0005
d e 1,000 1,001 - 1 , 0 2,0 1,41 0,71 0,50 1,0005
e-- f 2,000 2,003 - 3 , 0 2,0 1,41 2,13 4,50 2,0015
f - g X 9,000 X9,n00 0 2,0 1,41 0 0 X 9,0000

n == 6 8,000 7,999 + 1 ,0 12,0 15,50 7,9995

■41/Tf  *0,79»»»
U n t e r b r o c h e n e s  N i v e l l e m e n t .  

Vorwärts- und Rückwärtsnivellement, 
durch Bergsenkungen unbeeinflußt.

a - -b 1,000 0,999 +  1,0 2,0 1,41 0,71 0,50 0,9995
b--c 2,000 1,998 +2 ,0 2,0 1,41 1,42 2,00 1,9590
c - -d 3,000 3,001 - 1 , 0 2,0 1,41 0,71 0,50 3,0005
d-- e 1,000 1,001 - 1 , 0 2,0 1,41 0,71 0,50 1,| 1005

e-- f 2,000 2,000 0 2,0 1,41 0 0 2,0000
f - - g X9,000 X9,000 0 2,0 1,41 0 0 XO.BOOO

m = 6 8,000 7,999 +  1,0 12,0 3,50 7,9995

1 l / 3 , 50
m =  — 1/ — =  ± 0,38 mm

Vorwärts- und Rückwärtsnivellement, 
durch Bergsenkungen beeinflußt.

a - -b 1,000 0,999 +  1,0 2,0 1,41 0,71 0,50 0,9995

b--c 2,000 1,998 + 2 ,0 2,0 1,41 1,42 2,00 1,9990

c - -d 3,000 3,001 - 1 , 0 2,0 1,41 0,71 0,50 3,0005

d-- e 1,000 1,001 - 1 , 0 2,0 1,41 0,71 0,50 1,0005

e - f 2,012 2,012 0 2,0 1,41 0 0 2,0120

f - g X 9,000 X 9,000 0 2,0 1,41 0 0 X 9,0000

n ==6 8,012 8,011 +  1,0 12,0 3,50 8.0115

m j  |/~3^ °  =  ± 0,38 mm

k e it  zu v e rm e id e n ,  d . h. d ie  b e s t e  M e ß w e i s e  das 

a u f  s c h n e lls te m  W e g e  zw ischen  z w e i  bergsichern 

P u n k te n  a u s g e fü h r te  d u r c h g e h e n d e  N i v e l l e 

m e n t  ist.
In  den  D a rs te l lu n g e n  h a n d e l t  es sich u m  12 km 

la n g e  N iv e l le m e n ts l in ie n ,  d ie  bei A n w e n d u n g  der 

beschriebenen  V e r fa h re n  z e it l ic h  versch ieden  ver

m essen w e rd e n .  Bei e ine r  L e is tu n g  v o n  4  k m  Einzel

n iv e l le m e n ts  je  T a g  w ü r d e  das fa ls c h e  unterbrochene  

N iv e l le m e n t  von  e in e m  B e o b a c h te r  in sechs Tagen 
a u s g e fü h r t ,  w o b e i  das N iv e l le m e n t  an den  Punkten 

b, c, d, e u nd  f d er  L in ie  nach  je  e inem  T a g  eine
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Unterbrechung erfährt .  D a s  r ich t ige  durchgehende  

Nivellement m üßte  bei g le ich er  L e is tung  in zwei  
Tagen von drei B eobachtern  zur A u s fü h r u n g  kom m en,  
wobei man am ersten T a g e  v orw ärts  und am nächsten  
     i nirtutuY nnrl K’nc+pn d es  N iveh e-

m ents  w ü r de n  in beiden F ä llen  g le ich  ble iben. V om  
Standpunkt der W ir tschaft l ichkeit  aus betrachtet, is t  
a lso  z w isch en  beiden Verfahren kein U ntei sch ied  ' o i -  
handen. Auch der n achte i l ige  E in f lu ß  der v ie len  B e 
obachter  und Geräte  auf d ie  G üte  der M e ss u n g e n

Punkt r
m

v
m

d =  r —v 
m

a —b 1,000 0,699 +  0,301

b —c 1,001 0,699 +  0,302

c —d 1,001 0,899 +  0,102

3,002 2,297 +  0,705

Ist +  0,705 
Soll 0,700 

Unterschied =  +  5 mm

II. Rückwärtsnivellement.

d —c 
c —b 
b —a

0,900
0,701
0,701

0,999
0,999
0,999

-  0,099
-  0,298
-  0,298

2,302 2,997 0,695

Ist -  0,695 
Soll 0,700 

Unterschied =  — 5 mm

Berechnung für steigendes Gelände.

Höhenun
I
m

terschied
II
m

1 —II

mm

a —b 
b —c 
c —d

+  0,301 
+  0,302 
-1- 0,102

0,298
0,298
0,099

+  3 
+  4 
+  3

+  0,705 0,695 | + 1 0

Abb. 2. Nivellementsfehler durch Einsinken von Stativ und Latten.

m e n s te l lu n g en  veranschaulicht.  D er P o ly g o n s c h l u ß  
mit d u rch geh en d  verm essen en  Limen ist s e l b s t 
verständlich  gü n st ig ,  w eil  die S en k u n g sfeh ler  er faß t

fällt nicht ins G ew ich t ,  w e i l  er  in ke inem  Verhältnis  
zur U ngenauigkeit  der N iv e l l e m e n t s  bei A nw en d u n g  
der unterbrochenen M eß a r t  steht.  Im übrigen  läßt 
sich,worauf später noch  h in g e w ie s e n  w ird ,  der Einfluß  
der V erschiedenartigkeit  vo n  Beobachtern  und G e 
räten durch e ine  G e w ic h tsv e r te i lu i ig  nach Quadraten  
der mittlern F eh ler ,  in d en en  d ie  U ngenau igk e iten  
zum größten T e i l  zum  A usdruck  k o m m en ,  im a l lg e 

meinen unschädl ich  m achen .
Bei dem unterbrochen en  N ive l lem en tsver fah ren  

ist also der durch d ie  B e r g se n k u n g e n  ents tehende  
Fehler nicht erkennbar und  erfaßbar.  D ie  U m k eh ru n g  
des N iv e l l e m e n t s w e g e s 1 kön n te  v ie l le ich t  insofern  auf  
den Senkungsfeh ler  sch l ieß en  la s sen ,  a ls  der zwischen  
Anfangs- und E ndpunkt  ermittelte  H öhenu ntersch ied  
erheblich in e n t g e g e n g e s e tz t e m  Sinne b ee in f lu ß t  wird. 
Zu erwähnen ist noch, daß sich  e in  w ä h r en d  det 
Messung auftretender Fehler  durch Einsinken der 
Stative und Latten erkenn en  läßt,  w e i l  im  ste igenden  
Gelände das V or w ä r ts n iv e l le m e n t  ste ts  zu groß, das  

Rückwärtsnivellemcnt d a g e g e n  zu klein  w ird  und s o 
mit der U ntersch ied  z w isch en  V orw ärts -  und Rück
wärtsnivellement stets  posi t iv  erscheint2 (Abb. 2).

Die weitere  F rage ,  o b  und w ie  s ich d ie  im N iv e l le 
ment auftretenden S e n k u n g s fe h le r  bei der Z usam m en
stellung der Linien zum  P o l y g o n  bemerkbar machen,  
sei an Hand der Abb. 3  erörtert , w e lc h e  die ver 
schiedenartigsten,  unter V e r w e n d u n g  der erwähnten  
Nivellementslinien v o r g e n o m m e n e n  P o ly g o n z u sa m -

1 Dies w ü rd e  einen  v ie rfach en  N iv e l lem en tsw eg  b e d e u ten ,  d e r  praktisch 
nicht ausgeführt w ird .

2 M a r t i n :  F eh le rb e t ra c h tu n g  z u r  H ö h e n a u fn a h m e ,  Z . V erm essun g s 
wes. 1928, S. 481.
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sind (P o ly g o n e  1 - 3  d e r  d u rc h g e h e n d e n  N iv e l le m e n ts  

in  A bb . 3 ) .  A u ch  bei d em  aus u n te rb ro ch e n  n iv e l l ie r te n  

L in ie n  zu sa m m e n g e s e tz te n  P o ly g o n  kann  d er g ün st ig e  

F a l l  e in tre te n , d aß  sich d ie  p os it iv e n  u n d  n eg a tiven  

F e h le rb e trä g e  d e r  L in ie n  v o l ls tä n d ig  o d e r  fas t  g an z  

au fh eb e n , d ie  S e n k u n g s fe h le r  sich also  im  P o ly g o n 

sch luß  n ic h t  zu e rken nen  geben  (P o ly g o n  5 der u n te r 

b ro ch enen  N iv e l le m e n ts  in A b b . 3 ) .  In  der R egel  

ä u ß e r t  sich je d o c h  d er S e n k u n g s fe h le r  im  S c h le ife n 

sch luß  in b e trä c h t l ic h e r  n e g a t iv e r  o d e r  p o s it iv e r  

G r ö ß e .  Is t  d em nach  d er S c h lu ß fe h le r  bei g e 

w is s e n h a f t  a u s g e fü h r te n  M e s s u n g e n  u n e rw ü n s c h t  

o d e r  u n zu lä s s ig  g ro ß ,  d an n  u n te r l ie g t  es k e inem  

Z w e i fe l ,  daß  d ie  N iv c l le m e n ts l in ie n  m it  S e n k u n g s 

fe h le rn  b e h a fte t  s ind . A u s  d ieser B e tra c h tu n g  e rg ib t  

sich d ie  N o t w e n d i g k e i t  d e r  P o l y g o n -  u n d  N e t z 

b i l d u n g  bei den  N iv e l le m e n ts a rb e i te n  im  Bergbau

g eb ie t,  u nd  z w a r  schon aus G rü n d e n  d er Sicherheit 

u n d  z u r  N a c h p rü fu n g .

S c h ließ lic h  b le ib t  noch zu k lä re n ,  ob  d ie sich im 

N iv e l lc m e n ts n e tz  e in s te l le n d e n  S e n k u n g s fe h le r  durch 

d ie  A l l s g l e i c h r e c h n u n g  m e h r  o d e r  w e n ig e r be

s e it ig t  w e rd e n  k ö n n e n .  D ie  B e a n tw o r tu n g  dieser 

F r a g e  m ach te  d ie  B e re c h n u n g  e in ig e r  Netzausgleiche  

n o tw e n d ig .  D a b e i  g a lt  es v o r  a l le m , festzustellen, ob 

u n d  in w e lc h e m  M a ß e  d e r  nach den beschriebenen 

V e r fa h r e n  r ic h t ig  o d e r  falsch b es t im m te  mittlere 

F e h le r  d ie  A u sg le ic h u n g s erg e b n is s e  beeinträchtigte. 

Aus den N e tz b i ld e r n  (A b b .  4 ) ,  d e re n  P o ly g o n e  mit 

H i l f e  d e r  e rw ä h n te n  1 0  N iv e l le m e n ts l in ie n  gebildet 

sjnd , lassen sich d ie  B e re c h n u n g s u n te r lag e n  fü r  die 

A u fs te l lu n g  d e r  B e d in g u n g s - ,  N o r m a l -  und  Korre-
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( Beispiele 1  u. H )

Ni veilem enfsn efz
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latengleichungen le ic h t  e n tn e h m e n . D ie  d urch  b erg 

bauliche S enkungen  b e e in f lu ß te n  N iv e l le n ie n ts l in ie n  

der P o lygone  sind in den  A b b i ld u n g e n  durch  be

sondere B eze ichn un g  h e rv o rg e h o b e n . Es  w urden  

folgende 6 F ä l le  ( Z a h le n ta f e ln  1 und  2 )  u n te r 

schieden :

Beispiel 1 m it  e ine r  G e w ic h ts v e r te i lu n g  nach

s und B eispie l I I  nach  * m 2s. F ü r  beide  g i l t  das 
P P
Netz A m it  d u rch g e h e n d  v o r w ä r ts  u nd  rü ckw ärts  

nivellierten, von  B e rg s e n k u n g e n  u n b ee in flu ß te n  

Linien. Beispiel I I I  m i t  e iner G e w ic h ts v e r te i lu n g  nach

m 2s. F ü r  dieses B eispie l g i l t  das N e tz  B m i t  d u rc h 

g eh end  v o r w ä r ts  u nd  rü c k w ä r ts  n iv e l l ie r te n ,  v o m  

B erg bau  b e e in f lu ß te n  L in ie n . B eisp ie l I V  m i t  e ine r

G e w ic h ts v e r te i lu n g  nach — -  s und  B e isp ie l V  nach

— =  m 2s. Z u  beiden g e h ö r t  das N e tz  C  m i t  in s te i-  
P
g e n d e m  G e lä n d e  u n te rb ro c h e n  v o r w ä r ts  und  r ü c k 

w ä r ts  v e rm es s e n en , d u rch  B e rg b a u  b e e in f lu ß te n  

N iv e l le m e n ts l in ie n .  F ü r  B e isp ie l V I  e n d l ic h  m it  e in e r

G e w ic h ts v e r te i lu n g  nach  -  =  m2s g i l t  das N e tz  D
P

Z a h l e n t a f e l  1. A u sg e g lic h en e  H ö h e n u n te rs c h ie d e .

Durchgehende Nivellements
Unterbrochene Nivellements 

in steigendem Gelände ’"¿eiande"1
Gegenüberstellung  

der Ergebnisse

Linie

km

Beispiel I,
von Berg- 
sen k u n g en  

un bee in f luß t ,  
G ew ich ts-  
V e r t e i l u n g

Beispiel II,
v on  B e rg 
s e n k u n g e n  

u nb ee in f luß t ,  
G e w ic h ts 
v e r te i lu n g  

1
— — m ’s 
P

mittl.
Fehl.m

Beispiel III,
von  B erg 
sen k u n g en  
bee in f luß t ,  
G ew ich ts 
ve r te i lu n g  

1—  =  m-s 
P

mittl.
Fehl.m

Beispiel IV,
von Berg
senkungen 
beeinflußt, 
Gew ichts

verte ilung 
_1_ __
P ~

Beispiel V,
von  B e rg 
sen k u n g en  
bee in f luß t ,  
G ew ich ts 
v e r te i lun g

— — m ?s 
P

mittl.
Fehl.m 

mm

Beispiel VI,
von B erg 
senk u ng en  
bee in f luß t ,  
G ew ich ts 
v e r te i lu n g  

1— ss m2s 
P

mittl.
Fehl.m

T3 
T J G
CJ 3

JG *-« v  —*CO —u. G
CJ cj

D .a

*o<u c  
*= G

C  -GUCO

13 *T3
CJ C 

2  3

C -G

D %

N

G
CJ CJ

r-
D . a

£
N

"O
CJ G

iE 3
a  ZZco
•-« r*
<V CJ
'S Æ
ID CO

N

1 A - B
2 B - C
3 C - D  
4 D - A
5 B - E
6 E - F
7 F - C
8 F ~ G
9 G - H

10 H - C
11 H —I
12 1 - D
13 G - K
14 K - L
15 L - H
16 F - M
17 M - N  
1 8 N - G

+

7,9991
7.9990 
7,9982 
7,9999
7.9991 
8,0006
8.0007
8.0007 
7,9994 
8,0020
7.9996 
8,0006
8.0007
8.0008 
7,9993
7.9997 
8,0012 
8,0003

0,38
0,94
0,94
0,38
0,48
1.24 
0,38 
0,46 
0,48
1.24 
0,38 
0,48
1.24 
0,38 
0,94 
0,48
1.24 
0,38

7.9994 
7,9992
7.9990
7.9996 
8,0001
7.9991 
8,0000 
8,0006 
7,9998 
8,0008
7.9994 
8,0004
7.9994
7.9997
7.9995 
8,0002 
8,0000
7.9997

M , =
± 0,46 mm

Mittlerer

M „ -
± 0,6 mm

0,38 j 
0,94 I 
0,94 j 
0,38 ! 
0,48 :
1.24 
0,79 | 
2,01 
0,85 I 
1/24 
0.79 
0,48
1.24 
0,38 
1,17 
0,85
1.24 
0,38

Fehler 
M

7,9994
7,9988
7,9985
7.9996 
8,0001 
7,9991 
8,0004 
8,0013
7.9998 
8,0019
7.9998 
8,0006
7.9998
7.9997 
8,0000 
8,0000 
8,0009 
7,9996 
M aus

8,0002
7,9979
7,9993
7,9988
8,0012
8.0027 
8,0060 
8,0175 
8,0148 
8,0087 
8,0095 
7,9985 
7,9996 
8,0019 
8,0124 
8,0133
8.0028 
7,9987

0,38 7,9996 
0,94 17,9965 
0,94 ! 7,9966 
0,38 ! 7,9994 
0,48
1.24 
0,38 
0,46 
0,48
1.24 
0,38 
0,48
1.24 
0,38 
0,94 
0,48
1.24 
0,38

8,0010
8,0053
8,0098
8,0203
8,0143
8,0158
8,0117
8,0008
7,9980
7,9999
8,0123
8,0132
8,0062
7,9991

0,38
0,94
0,94
0,38
0,48
1,24
0,38

7,9993
8,0017
8,0013
7,9997
7,9992
7,9935
7,9910

tu ~
± 0,49 mm

den Ausgleichungen:

MIV=  Mv =  
±1,44 mm ± 1,82 mm

0,46 7,9806 
0,48 ! 7,9849
1.24 7,9868 
0,38 ! 7,9882 
0,48 17,9999
1.24 8,0036 
0,38 7,9993 
0,94 7,9891 
0,48 i 7,9863
1.24 :7,9944 
0,38 8,0002

MVI =
± 2,42 mm

+  0,3 
+  0,2 
+ 0,8 
- 0 , 3  
+ 1,0 
-  1,5 
- 0 , 7  
- 0,1 
+  0,4 
- 1,2 
- 0 , 2  
- 0 , 2  
- 1 , 3  
- 1,1 
+  0,2 
+  0,5 
- 1 , 2  
- 0 , 6

0
+  0,4 
+  0,5 

0 
0 
0

- 0 , 4
- 0 , 7

0
- 1 , 1
- 0 , 4
- 0 , 2
- 0 , 4

0
- 0 , 5  
+  0,2 
- 0 , 9  
+  0,1

+

+ 0,8

0,8 
1,3 
0,3 
0, 

-  1,1
-  3,6
-  6,0 
- 1 6 ,9  
- 1 5 ,0
-  2,9 
-10 ,1  
+  1,9
-  0,2 
-  2,2 
- 1 2 ,9  
-13 ,1  
-  2,8 
+ 1,0

-  0,2 
+  2,7 
+  2,4 
+ 0,2
-  0,9
-  6,2
-  9,8 
- 1 9 ,7  
- 1 4 ,5  
- 1 5 ,0  
- 1 2 ,3
-  0,4 
+  1,4
-  0,2 
- 1 2 ,8  
- 1 3 ,0  
-  6,2 
+  0,6

+ 0,1
2.5 
2,3 
0,1 
0,9
5.6 
9,0

+
+
+
+  20,0 
+  14,9 
+  14,0 
+  11,2 
+  0,5 
-  4,2 
+  0,4 
+  10,4 
+  13,9 
+  5,6 
_  0,5

Z a h l e n t a f e l  2. A us g e g l ic h e n e  e n d g ü l t ig e  H ö h e n .

c
3
a
n
V

io
E

D u r c h g e h e n d e  N i v e l l e m e n t s

U n t e r b r o c h e n e  N i v e l  

i n  s t e i g e n d e m  G e l ä n d e

l e m e n t s  
in  fal lendem  

G e lä n d e

G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d t ; r  E r g e b n i s s e

B e i s p i e l  1, 

v o n  B e r g 

s e n k u n g e n  

u n b e e i n f l u ß t ,  

G e w i c h t s 

v e r t e i l u n g

—  =  s  
P

B e i s p i e l  I I ,  

v o n  B e r g 

s e n k u n g e n  

u n b e e i n f l u ß t ,  

G e w i c h t s 

v e r t e i l u n g

—  =  m 2s  
P

B e i s p i e l  I I I ,  

v o n  B e r g 

s e n k u n g e n  

b e e i n f l u ß t ,  

G e w i c h t s 

v e r t e i l u n g

—  =  m 2s 
P

B e i s p i e l  I V ,  

v o n  B e r g 
s e n k u n g e n  

b e e i n f l u ß t ,  

G e w i c h t s 

v e r t e i l u n g  

1
—  s  

P

B e i s p i e l  V ,  

v o n  B e r g 

s e n k u n g e n  

b e e i n f l u ß t ,  

G e w i c h t s 

v e r t e i l u n g

1 V—  =  m 2s 
P

B e i s p i e l  V I ,  

v o n  B e r g 

s e n k u n g e n  

b e e i n f l u ß t ,  

G e w i c h t s 

v e r t e i l u n g

1 2—  =  m 2s
P

• a  
-o  e

15 —o  —■ 
L- 3
o  o

5 . 2

N

T3
qj c

2 3
u  ZZ
CO

S  g  

=  • 5
_J  CO

' S
N

>  

cj c  

u  ZZ
CO*- c<u w

tD co
'SN

>

■ o  'S  
•H 5

o  ZZ
CO
*- c
CJ 2J 

«
E> 2  

iS
fsi

>

CJ G
ln
u  ZZ
CO
u- G
CJ cj -*-> Z-
A  °

>
N

A 
B 

C 
D 
E 
F 

. G  

H  

I
K
L
M
N

10,0000
17,9991
25.9981 
17,9999
25.9982 
33,9988 
41,9995
34.0001 
26,0005
50.0002 
41,9994 
41,9985 
49,9997

10,0000
17.9994
25.9986 
17,9996
25.9995
33.9986 
41,9992 
33,9994 
26,0000
49.9986 
41,9989
41.9988
49.9988

10,0000
17.9994 
25,9982
17.9997
25.9995
33.9986 
41,9999 
34,0001 
26,0003
49.9997 
42,0000
41.9986
49.9995

10,0000
18,0002
25,9981
17,9988
26,0014
34,0041
42,0216
34,0068
25,9973
50,0212
42,0193
42,0174
50,0202

10,0000
17,9996
25,9961
17,9995
26,0006
34,0059
42,0262
34,0119
26,0002
50.0242
42.0243 
42,0191 
50,0253

10,0000
17,9993
26,0010
17,9997
25,9985
33,9920
41.9726 
33,9877 
25,9996 
49,9762 
41,9769 
41,9783
49.9727

0
+  0,3 
+  0,5 
- 0 , 3  
+  1,3 
- 0 , 2
-  0,3 
- 0 , 7
-  0,5
-  1,6 
- 0 , 5  
+  0,3 
- 0 , 9

0
0

+  0,4 
- 0 , 1  

0 
0

- 0 , 7
- 0 , 7
-  0,3 

- 1 , 1
-  1,1 
+  0,2 
- 0 , 7

0
-  0,8 
+  0,5 
+  0,8
-  1 ,9

-  5,5 
- 2 2 , 4
-  7,4 
+  2,7 
- 2 2 , 6  
- 2 0 , 4  
- 1 8 , 6
-  21,4

0
-  0,2 
+  2,5 
+  0,1 
-  1,1
-  7,3 
- 2 7 , 0
-  12,5
-  0,2 
- 2 5 , 6  
- 2 5 , 4  
- 2 0 , 3  
- 2 6 , 5

0
+  0,1
-  2,4
-  0,1 
+  1,0 
+  6,6 
+  26,6 
+  11,7 
+  0,4 
+  22,4 
+  22,0 
+  20,5 
+  26,1
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m it  in  fa l le n d e m  G e lä n d e  u n te rb ro c h e n  v o r w ä r ts  

un d  rü c k w ä r ts  n iv e l l ie r te n  L in ie n .

D ie  Z a h le n ta fe ln  1 und  2 e n th a lte n  d ie  R e c h n u n g s 

u n te r la g e n  u nd  -ergebn isse , u n d  z w a r  Z a h le n ta fe l  1 

die  ausg e g lic h e n e n  H ö h e n u n te rs c h ie d e  u n d  Z a h le n 

ta fe l  2  d ie  a u s g e g lic h e n e n  e n d g ü lt ig e n  H ö h e n .  A u ß e r 

dem  s ind  d ie  E rgeb n isse  d er  R echnungsbe isp ie le  J 

I I I ,  IV ,  V  u n d  V I  d e m  des B eisp ie ls  I I  g e g e n ü b e r 

g e s te l l t  w o rd e n .  D a s  B e isp ie l I I  b ild e t  d ie  z u v e r 

lässigste V e rg le ic h s g ru n d la g e ,  w e i l  d ie  A b w e ic h u n g e n  

zw ischen  den ta tsäch lichen  u nd  den ausgeg lichenen  

W e r t e n  n u r sehr g e r in g  s ind . D ie  G e g e n ü b e rs te l lu n g  

d er E rgeb n isse  f ü h r t  zu b e m e rk e n s w e rte n  E r k e n n t 

nissen.

1. D ie  A u s g le ic h u n g  m i t  e in e r  G e w ic h ts v e r te i lu n g  

nach m it t le r n  F e h le rn  u nd  L ä n g e n  l ie fe r t  bei in  ih r e r  

G r ö ß e  sehr versch iedenen  m i t t le r n  F e h le rn  r ic h tig e re  

E rgeb n isse  a ls  d ie  e in fa c h e  A u s g le ic h u n g  nach  

L ä n g e n g e w ic h te n .

2. T r o t z  d e r  V e r g r ö ß e r u n g  des B etrages  des 

m it t le r n  F e h le rs  d urch  d ie  auch  b e im  d u rch geh end en  

N iv e l le m e n t  u n v e rm e id l ic h e n  S e n k u n g s fe h le r  z e ig t  d ie  

A u s g le ic h u n g , w e n n  d ie m i t t le r n  F e h le r  r ic h t ig  e r fa ß t  

sind , ausg eze ich ne te  E rgeb n isse  ( v g l .  in der Z a h le n 

ta fe l  1 den  g ü n s t ig en  m it t le r n  F e h le r  aus d er  A u s 

g le ic h u n g  u nd  d ie  G e g e n ü b e rs te l lu n g  in der Z a h le n 

ta fe l  2 ) .

3. D ie  b e im  u n te rb ro ch e n e n  N iv e l le m e n t  n ich t e r 

fa ß b are n  S e n k u n g s fe h le r  w e rd e n  auch d u rch  d ie  N e tz -  

au s g le ic h u n g  n ich t  bese it ig t .  D ie  e n d g ü lt ig e n  H ö h e n  

sind in den  b eh a n d e lte n  B e isp ie len  V  und  V I ,  o b w o h l  

die  S e n k u n g s b e träg e  f ü r  4  L in ien  n u r  zu 3 und  f ü r  

eine  L in ie  zu  4  bis 6  m m  a n g e n o m m e n  w u rd e n ,  bis

zu -  2 7 ,0  u n d  |- 2 6 ,6  m m  fa ls c h  b e s t im m t worden 

(G e g e n ü b e r s te l lu n g e n  I i / V  u n d  I I / V I  in der Zahlen- 

ta fe l  2 ) .

Im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  B e h a n d lu n g  der das 

N iv e l le m e n t  im  B e rg b a u g e b ie t  e rsch w erend en  Ein

f lüsse ist noch  zu  e rw ä h n e n ,  d aß  es in fo lg e  der un

v e rm e id l ic h e n  S e n k u n g s fe h le r  t r o t z  Anwendung  

g r ö ß te r  S o r g f a l t  u nd  bester V e r fa h r e n  meist nicht 

g e l in g t ,  so g ü n s t ig e  m it t le r e  F e h le r  zu erzie len, wie 

sic von  den a m t l ic h e n  S te l le n ,  d em  Reichsam t für 

L a n d e s a u fn a h m e  u n d  d e m  B u re a u  f ü r  d ie H aupt

n iv e l le m e n ts ,  in b e r g f r e ie m  G e b ie t  e rre ic h t  werden. 

A u ch  f ü r  d iese S te l le n  g e lte n ,  s o w e it  d ie Nivelle 

m e n ts zü g e  B e rg b a u g e b ie t  b e rü h re n ,  d ie  Folgerungen  

aus den  v o rs te h e n d en  E rg e b n is s e n , d. h. auch die 

a m t l ic h e n  S te l le n  m üssen  nach K e n n tn is  u nd  Berück

s ic h t ig u n g  d e r  B e rg s ic h e rh e it  d e r  P u n k te  das bis

h er ig e  V e r fa h r e n  d e r  V e r m e s s u n g  in ku rze n  Strecken 

(2 -k m -S tre c k e n  bei d e r  L a n d e s a u fn a h m e  und kurzen 

S c h le ife n  b e im  B u re a u  f ü r  d ie  H aup tn iv e llem e n ts )  

a u fg eb e n , w e n n  g rö ß e re  F e h le r  bei d e r  Bestimmung  

d e r  b ergs ich ern  P u n k te  v e rm ie d e n  w e rd e n  sollen.

D ie  v o rs te h e n d  beschriebenen  Untersuchungen  

d e r  G e n a u ig k e i t  d e r  N iv e l le m e n ts  u n d  d ie  sich daraus 

erg e b e n d e n  V o rs c h lä g e  f ü r  ih re  V e rb e s s e ru n g  sind die 

erste  u n e r lä ß l ic h e  F o r d e r u n g  f ü r  d ie  E r fü l lu n g  der 

R a t io n a l is ie ru n g s a u fg a b e .

Z u s a m m e n l e g u n g  u n d  V e r b i l l i g u n g  

d e r  M e s s u n g e n .

Z u r  P r ü f u n g  d ieser w e i te r n  F r a g e  sind die fü r  den 

rh e in is c h -w e s tfä l isc h e n  In d u s tr ie b e z irk  grundlegenden
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Abb. 5. Übersichtskarte der grundlegenden Nivellements.
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Nivellements in e in e r  Ü b ers ic h ts ka r te  (A b b .  5 )  zu 

sammengestellt w o rd e n .  A u ß e r  den  M es s u n g e n  der  

amtlichen S te l le n , d e r  L a n d e s a u fn a h m e  und  des 

Bureaus fü r  d ie  H a u p tn iv e l le m e n ts ,  k o m m e n  d ie  der  

E ntwässerungsgenossenschaften , d e r  B e rg w e rk e  und 

des S ied lungsverbandes R u h r k o h le n b e z ir k  (städtische  

Verm essungsäm ter) in B e tra c h t .  V o n  e iner  D a r 

stellung der K le in a r b e i t  ist abgesehen  w o r d e n ;  es 

handelt sich le d ig l ic h  u m  A n s c h lu ß z w e c k e n  d ienende  

L e i t n i v e l l e m e n t s ,  d ie  d em  A n s c h lu ß b e d ü r fn is  w e it 

gehend entsprechend  zu e in e m  e in h e it l ic h e n  N e tz  zu 

sammengefügt w o r d e n  sind.

Das N e tz  in d e r  v o r l ie g e n d e n  F o r m  bedeutet  

bereits einen w e s en tl ic h e n  F o r ts c h r i t t  a u f  d em  W e g e  

der R a tio n a lis ie ru n g . D ie s e  w u r d e  schon v o r  dem  

Kriege e ing e le ite t,  a ls ve rsch ie d e n e  S te l le n , besonders  

das O b e rb e rg a m t zu D o r t m u n d  u n d  das A m t  R e c k lin g 

hausen, den V ersuch  m a c h te n , ein  in den R a h m e n  der 

Schleife der L an d e s a u fn a h m e  e ing espann tes  g rößeres  

Nivellem ent u nd  E in h e its s y s te m  zu scha ffen . D ie  vom  

Oberbergamt zu D o r t m u n d  d u rc h  den  B e rg ra t  B i  m l  e r  

in den Jahren  1 8 9 9 - 1 9 1 4  w ie d e r h o l t  ausg e fü hrten  

Nivellem ents u m fa ß te n  im  w e s tl ic h e n  T e i l  des 

Bezirks die S c h le ife  B u e r - O b e r h a u s e n - M ü l h e i m -  

E ssen -B u er m i t  A n s c h lu ß z ü g e n  nach D u is b u rg  und  

Dorsten und  e in e r  Q u e r l in ie  d u rch  den  östlichen  

Bezirk in R ic h tu n g  B u e r - W a n n e - B o c h u m - L ü t g e n 

d o r tm u n d - D o r tm u n d  -  H ö c h s te n .  D ie  k r it isch e  Be

arbeitung dieses M a t e r ia ls  e rg ib t ,  daß  d ie  N iv e l le 

ments t ro tz  g u te n  V e r fa h re n s  e in m a l dem  E in f lu ß  

der w ä h re n d  d er M e s s u n g e n  a u fg e tre te n e n  B e rg 

senkungen u nd  z u m  ä n d e rn  d e r  U n k e n n tn is  der 

damals noch n ich t b eo b a c h te te n  tek ton ischen  B o d e n 

bewegungen zum  O p f e r  g e fa l le n  s ind . D a s  von  V e r 

messungsdirektor M a s c h e  m i t  u n e n d lic h e r  G e d u ld  

und S o rg fa lt  im  J a h re  1 9 1 0  v o r g e n o m m e n e  N iv e l le 

ment des A m te s  R e c k l in g h a u s e n  e rs tre c k t  sich auf  

das G eb ie t von  H a l t e r n - D o r s t e n - B u e r - W a n n e -  

O e l s e n k i r c h e n - D a t t e ln - H a l t e r n .  D ie s e  w e r tv o l le  und  

mit bestem E r fo lg e  d u rc h g e fü h r te  A r b e i t  l ie fe r t  

brauchbare G ru n d la g e n  f ü r  d ie  B e u r te i lu n g  d e r  zum  

großen T e i l  bis a u f  den h e u t ig e n  T a g  b enutzten  A n 

schlußpunkte.

Nach dem  K r ie g e  w a r  m a n , h au p tsäch lich  aus 

w irtschaftlichen G r ü n d e n ,  a u ß e r  bei den G em ein den  

und beim S ie d lu n g s v e rb a n d  v o rn e h m lic h  in B erg bau 

kreisen e i f r ig  b e m ü h t ,  g u te  N iv e l le m e n ts  m i t  m ö g 

lichst g e r in g e m  K o s te n a u fw a n d  f ü r  den gesam ten  

Bezirk zu scha ffen . M a n  g r i f f  zunächst a u f  einen  

schon im Jahre  1 9 1 0  von  D r .  M i n t r o p - g e m a c h t e n  

Vorschlag der B i ld u n g  e in e r  N iv e l le m e n ts -Z e n t r a l 

stelle zurück. D ie s e r  P la n  sah d ie  A u s fü h r u n g  einer  

großen Sch le ife  u m  den  B e z irk  u nd  von  3 Q u e r l in ie n  

mit einer G e s a m t lä n g e  v o n  3 7 5  k m  v o r .  V e rh a n d 

lungen des B e rg b a u -V e re in s  in Essen m it  dem  O b e r 

bergamt zu D o r tm u n d  s treb ten  e ine  ä h n lic h e  L in ie n 

führung an. Es  e rg a b  sich je d o c h ,  daß  m an  auf  

b i l l i g e r m  W e g e  m i t  d e r  m ö g lic h s t  g l e i c h z e i t i g e n  

Vermessung von  rd . 2 5  P o ly g o n e n  durch  e tw a  

50 Z e c h e n v e rw a ltu n g e n  z u m  Z ie l  zu k o m m e n  ver 

mochte. D e r  v o n  d em  B e rg -  u n d  V e rm e s s u n g s ra t  P o h l 

s c h m id t  in v e rd ie n s tv o l le r  W e is e  ausgearbe ite te , ers t

malig im Jahre  1 9 2 4  u nd  in den  Jahren  1 9 2 6  und  1 928  

wiederholt zu r  D u r c h f ü h r u n g  g e b ra c h te  P la n  ze igt  

im w esentlichen  d iese lbe  A n o r d n u n g  der N iv e l le -  

mentszüge w ie  das in A b b . 5 d a rg e s te l l te  N e tz .  E in

ähn liches  V e r fa h re n  w ä h lte  im  Jahre  1 9 2 4  d e r  V e r

m e s s u n g s d ire k to r  S i m o n  v o m  S ie d lu n g s v e rb a n d  

R u h rk o h le n b e z ir k  u n te r  B e te i l ig u n g  d e r  S ta d tv e r 

w a l tu n g e n ,  E isen bahn en  u n d  E n tw ä s s e ru n g s g e n o s s e n 
schaften .

ln  A n b e tra c h t  der a u f  diese W e is e  zu le is tenden  

D o p p e la r b e i t  la g  d er  G e d a n k e  nahe , d urch  e ine G e 

m e i n s c h a f t s a r b e i t  d ieser beiden S te l le n  an K osten  

zu sparen . A u ß e rd e m  m u ß te  noch e rw o g e n  w e rd e n ,  

ob sich n ich t d urch  eine V e rb e s s e ru n g  des b is h e rig en  

V e r fa h re n s  ein V e rm e s s u n g s w e rk  a u f  la n g e  Sicht  

s c h a ffe n  ließ . D a m i t  w ü r d e  s e lbs tvers tän d lich  e ine  

w e ite re  w e s en tl ic h e  R a t io n a l is ie ru n g s a u fg a b e  e r fü l l t .  

D ie  zu d iesem  Z w e c k  e in g e le ite te n  V e r h a n d lu n g e n  

sind u n te r  F ü h lu n g n a h m e  m it  den a m tl ic h e n  S te l len ,  

d e r  L an d e s a u fn a h m e  u nd  d em  B u reau  f ü r  d ie  H a u p t -  

n iv e l le m e n ts ,  a n g e b a h n t w o rd e n .  U n te r  V e r w e r tu n g  

m e in e r  bei d er  D u rc h a rb e i tu n g  des N iv e l le m e n ts 

m a te r ia ls  g e w o n n e n e n  g eo dätischen  und  g eo lo g is c h e n  

E rkenn tn isse  soll noch im  Lau fe  dieses Jahres ein  

d em  in A bb. 5 w ie d e rg e g e b e n e n  P la n  ä hn liches  

N iv e l le m e n ts n e tz  u n te r  M i ta r b e i t  des L a n d e s a u fn a h m e  

u n d  des B ureaus  fü r  d ie  H a u p tn iv e l le m e n ts  z u r  A u s 
f ü h r u n g  k o m m e n .

H in s ic h t l ic h  d e r  K o s t e n  V e r r i n g e r u n g  d e r  N i v e l 

le m e n ts a rb e ite n  b le ib t  zu überleg en , ob  d em  in den  

f r ü h e m  Jahren  ern s tl ich  e rw o g e n e n  V o rs c h la g  d e r  

B ild u n g  e in e r  N i v e l l e m e n t s - Z e n t r a l s t e l l e  g e g e n 

ü ber d e r  n eu erd ing s  in A uss ich t g e n o m m e n e n  G e m e in 

s c h a fts a rb e it  u n te r  B e te i l ig u n g  von  e tw a  5 0  S te l le n  

d er V o r z u g  zu geben  ist. E rs t  a u f  d e r  G r u n d la g e  d er  

a n g e s tc li te n  U n te rsu c h u n g e n  kann  n u n m e h r d iese  

F ra g e ,  deren  B e a n tw o r tu n g  f r ü h e r  ü b e rw ie g e n d  u n te r  

d em  G e s ich tsp u n k te  verm essungstechn ischer V o r te i le  

stets zu gu ns ten  d er Z e n tra ls te l le  a u s f ie l ,  g e k lä r t  

w e rd e n .  F ü r  b e rg fre ie s  G e b ie t  v e rd ie n t  a l le rd in g s  in  

je d e m  F a l le  d ie  z e n tra le  B e h a n d lu n g  d er N iv e l le m e n ts  

den V o rz u g .  Im  B e rg b a u g e b ie t  d ag e g e n  w i r d  d e r  

V o r te i l  d e r  e in h e it l ic h e n  A r b e i t  m it  n u r  z w e i  bis d re i  

B eob ach te rn  u n d  g le ich en  G e rä te n  im  ersten  F a l le  a u f 

g e w o g e n  d urch  d ie  S c h n e l l i g k e i t  d e r  V e rm e s s u n g  

im  z w e ite n  F a l le ;  h ie rbe i kann , w o r a u f  im  B o d e n 

senku ng sgeb ie t ,  w ie  d a rg e le g t ,  in e rs ter L in ie  W e r t  

zu le g e n  ist, d ie  a u ß e rh a lb  d e r  N iv e l le m e n ts  d e r  

a m t l ic h e n  S te l len  zu b e w ä lt ig e n d e  A r b e i t  in  w e ita u s  

k ü rz e re r  Z e i t  —  bei n ic h t  a l lz u  u n g ü n s t ig e r  W i t t e r u n g  

schon in 2 - 3  W o c h e n  —  abgeschlossen sein. D ie s e r  

V o r te i l  s p r ic h t  schon b ed in g u n g s lo s  f ü r  d ie  A n 

w e n d u n g  des z w e ite n  V e r fa h re n s .  A b e r  auch e ine  v o r 

s ichtige  P r ü fu n g  d er K o s te n fra g e  f ü h r t  zu e in e m  e in 

d eu tig e n  E rg e b n is .  D ie  K o sten  s te llen  sich n ä m lic h  

bei A u s fü h r u n g  d er A rb e ite n  d urch  e ine  Z e n tra ls te l le  

u n te r  E in s c h lu ß  d er B ea m te n - ,  T a g e - u n d  R e is e g e ld e r  

a u f  m in des tens  60  M  je  k m  E in z e ln iv e l le m e n t ,  im  

H ö c h s tm a ß  s o g a r a u f  8 0  J(>, w ä h r e n d  d ie  K osten  d er  

G e m e in s c h a fts a rb e it  v ie l le ic h t  3 0 - 4 0  M  je  k m  E in z e l 

n iv e l le m e n t  b e tra g e n , o b w o h l  d ie L e is tun gen  d urch  

den le b h a fte n  S tra ß e n v e rk e h r  im  In n e rn  des B ez irks  

b e e in trä c h t ig t  w e rd e n .  N o ch  w e ite re  w ir ts c h a f t l ic h e  

G rü n d e  s tü tzen  d iese E rk e n n tn is ,  w e n n  m a n  ü b e r le g t ,  

d aß  im  F a l le  d e r  W ie d e r h o lu n g  d er V e rm e s s u n g  in 

g r o ß e m  Z e ita b s tä n d e n  d ie  A r b e i ts k r ä f te  d e r  Z e n t r a l 

s te lle  ke ine  g e n ü g e n d e  A u s n u tz u n g  f in d e n ;  denn  f ü r  

d ie  A u s fü h r u n g  d er den B e z irk  u m fassen den  S c h le ife  

ist e ine W ie d e r h o lu n g  in A b s tä n d e n  von  1 0  Jahren  

s icherlich  ausre ichend . A u c h  f ü r  d ie  In n e n a r b e i t  kann
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d e r  b isher übliche Z c ita b s ta n d  von  2 Jah re n  a u f  m in d e 

stens 6 Jahre  v e r g rö ß e r t  w e rd e n ,  w e i l  sich n u n m e h r  

eine A u s w a h l fü r  la n g e  Z e i t  b ra u c h b a rer  A n s c h lu ß 

p u n k te  t re f fe n  läß t ,  nach dem  d ie  B e a rb e itu n g  und  

A u s w e r tu n g  des in den  v e rg a n g e n e n  Jah rze h n te n  g e 

scha ffen en  N iv e l le m e n ts m a te r ia ls  g e le h r t  hat, ob  und  

w e lc h e  V e rä n d e ru n g e n  d ie  m it  n ach w e is lich  aus 

re ich en d er G e n a u ig k e i t  beobach te ten  P u n k te  im  L au fe  

d er Jahre  e r fa h re n  haben.

D u rc h  d ie  H in a u s s c h ie b u n g  der N iv e l le in e n ts -  

w ie d e rh o lu n g c n  w ir d  aber d e r  b isher e r fo rd e r l ic h e  

K o s te n a u fw a n d  g a n z  e rh e b lic h  v e rm in d e r t .  E in e  g e 

naue E r fa s s u n g  der E rsparn isse  ist n ich t m ö g lic h ,  

je d o c h  g la u b e  ich, d iesen B e tra g  a n n ä h e rn d  errechnen  

zu kön nen . D e r  G e s a m tw e g  d er v o r l ie g e n d e n  N iv e l l e 

m ents  b e t rä g t  rd .  2 0 0 0  D o p p e lk i lo m e te r ,  a lso  

4 0 0 0  E in z e lk i lo m e te r .  Im  D u rc h s c h n it t  b e lau fen  sich 

die K o sten  fü r  1 k m  E in z e ln iv e l le m e n t  u n te r  E in 

re c h n u n g  d e r  L e is tu n g s a u s fä l le ,  B e a m te n - ,  T a g e -  und  

R e is e g e ld e r sow ie  d er  B u re a u a rb e it  a u f  m indestens  

4 5  M ,  so daß  d ie  A u s fü h r u n g  des g esam ten  N e tzes  

rd . 1 8 0 0 0 0  M  K o sten  v e ru rs a c h t .  In  d e r  vorstehend  

b eg rü n d e te n  A n n a h m e  e in e r  W ie d e r h o lu n g  d er  

N iv e l le m e n ts  nach 6 Jahren  w ü r d e n  d ie  b isherigen  

A u s la g e n  f ü r  d ie  A rb e ite n  d e r  B e rg w e rk e  und  des 

S ied lun gsvcrb and es  in je d e m  z w e ite n  Jahre , also  z w e i 

m a l bis zu m  6. Jahre , v o l ls tä n d ig  in F o r t f a l l  ko m m e n .  

A u ch  von  d em  A u fw a n d  des B u reaus  fü r  d ie  H a u p t 

n iv e l le m e n ts  w ü r d e  e in  g ro ß e r  T e i l  e rs p a rt .  E ine  

R e c h n u n g  a u f  z u v e r lä s s ig e r  G ru n d la g e  e rg ib t  eine  

E rs p a rn is  v o n  m indestens  1 5 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0  M  in 

6 Jahren . D a z u  k o m m t ,  d aß  ein  sehr g r o ß e r  T e i l  

d er sich a nsch ließ end en  K le in a r b e i t  f o r t f ä l l t .  D e r  au f  

diesem  W e g e  e rsp arte  B e tra g  lä ß t  sich n ich t in Z a h le n  

a usd rücken , aber an e inem  B eisp ie l erm essen. E in e

W ie d e r h o lu n g  d er nach d e r  h e u t ig e n  V e ro rd n u n g  des 

O b e rb e r g a m ts  von  den B e rg w e rk e n  in A bständen von 

2 Jah re n  a u s z u fü h re n d e n  N iv e l le m e n ts  in einem Zeit

abstand  von  4  Jahren  w ü r d e  in  d er  berechtig ten  An

n a h m e  eines g e g e n ü b e r  den L e itn iv e lle m e n ts  um das 

Z e h n fa c h e  g r o ß e m  N iv e l le m e n ts w e g e s  —  es handelt 

sich ü b e rs c h läg lic h  u m  1 0 0 0 0  k m  E in zc ln iv e lle m e n t  — 

eine E rs p a rn is  von  rd . 2 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 0  M  bedeuten. 

D ie  B e rg w e rk e  w ü r d e n  e ine  e n tsprechend e  Änderung 

d e r  je tz ig e n  B e s t im m u n g  a u ß e rd e m  desha lb  begrüßen, 

w e i l  sie e ine  b e trä c h t l ic h e  A rb e its e n t la s tu n g  und nur 

in A u s n a h m e fä l le n  M e h r a r b e i t  z u r  F o lg e  hätte, da 

j a  e ine H ö h e n b e s t im m u n g  f ü r  S o n d e r fä l le  ohnehin 

von  e inem  sichern  A n s c h lu ß p u n k t  aus vorgenommen  

w ir d .

D e r  schon a u f  G r u n d  d ieser A n g a b en  zu er

s p arend e  B e tra g  ist m i t  1 /2  M i l l .  M  n ich t  zu hoch ver

a n s c h lag t .  E r  l ie g t  aber e rh e b l ic h  h ö h er  bei M it

b e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  von  den v ie len  ändern  Stellen 

zu s parend en  K le in a rb e it .

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

D ie  A u s w e r tu n g  d e r  N iv e l le m e n ts  des rheinisch

w e s tfä l is c h e n  In d u s tr ie b e z irk s  h a t  zu w ic h t ig e n  Fest

s te l lu n g e n  v e rm essu ng stechn ischer u nd  wirtschaft

l ic h e r  A r t  g e fü h r t .  B e h a n d e l t  w i r d  d ie  im  Bergbau

g eb ie t  n o tw e n d ig e  E in fü h r u n g  d er durchgehenden  

M e s s u n g , f e r n e r  d ie  E r fa s s u n g  des Senkungsfehlers  

im  L in ie n -  und  S c h le ife n n iv e l le m e n t .  D ie  Anwendung  

d ieser E rg e b n is s e  a u f  d ie  im  B e z irk  auszuführenden  

L e i tn iv e l le m e n ts  im  Z u s a m m e n h a n g  m it  der vor

g es c h lag e n e n  Z u s a m m e n le g u n g  d er M essungen  ver

s p r ic h t  e in  e in h e it l ic h e s  V e rm e s s u n g s w e rk  au f lange 

S ich t  bei e rh e b lic h e r  K o s te n e rs p a rn is .

Leistungen und Kosten der  mit N iederdruckluft 

angetriebenen G ew innungsm aschinen des R uhrkohlenbergbaus im Jahre  1928.
Von Bergassessor F. W. W e d d i n g ,  Essen.

(S c h lu ß . )

Betriebskosten.

D ie  B e tr iebsko sten  d er m it  N ie d e r d r u c k lu f t  an-  

g etr ie b e n e n  G e w in n u n g s m a s c h in e n  o hn e  B erü ck 

s ic h t ig u n g  d er Löh ne  f ü r  d ie B e d ie n u n g s m a n n 

scha ften  setzen sich aus fo lg e n d e n  E in ze lp o s te n  z u 

s a m m e n :  1. T i lg u n g  und  V e rz in s u n g , 2. N ie d e r d r u c k 

lu f t ,  3. S c h m ie rm itte l ,  4. In s ta n d h a l tu n g ,  5. W e r k 

zeuge , w ie  B o h rer ,  S c h räm stang en , S ch rä m ke tte n ,  

S c h rä m m e iß e l ,  S c h rä m kro n e n  u nd  S p itze isen  o d e r  an  

S te l le  d e r  W e r k z e u g e  bei den S c h ü tte lru ts c h e n m o to re n  

d ie  R utschen  und  ih re  V e rb in d u n g e n ,  6. Sch läuche.

Z a h l e n t a f e l  16. T i lg u n g s -  und  V e rz in s u n g s s ä tz e  

d e r  G e w in n u n g s m a s c h in e n  im  J a h re  1 9 2 8 .

Maschinengattung Tilgung
%

Verzinsung
%

Bohrhämmer . ...................... .... . 30 10
D r e h b o h r m a sch in e n ................. 30 10
Säulenschrämmaschinen . . . . 20 10
Kohlenschneider .......................... 30 10
Großschrämmaschinen . . . . 20 10
A bbauhäm m er.............................. 50 10
Schüttelrutschenmotoren . . . 20 10

T i l g u n g s -  u n d  V e r z i n s u n g s k o s t e n .

F ü r  d ie  T i l g u n g  und  V e r z in s u n g  sind von den 

Z e c h e n  d ie  f rü h e r  v o rg e s c h la g e n e n 1, nebenstehend 

w ie d e rg e g e b e n e n  Sätze  b e ib e h a lten  w o rd e n .

K o s t e n  f ü r  d e n  N i e d e r d r u c k l u f t v e r b r a u c h .

Ü b e r  d ie  N ie d e r d r u c k lu f te r z e u g u n g  auf den 

Z ech en  des R u h rb e z irk s  habe ich h ie r  bereits vor 

k u rz e m  b e r ic h te t2. D a n a c h  s ind  au f  den erfaßten 

S c h a ch tan la g e n  je  t  F ö r d e r u n g  v o n  den  Kompressoren  

1 8 5  m 3 L u f t  a n g e s a u g t  w o r d e n ,  also  bei einer 

F ö r d e r u n g  von  1 0 8 7 3 0 4 7 4  t  im  g anzen  20,154 

M i l l ia r d e n  m 3. W i e  sich d iese L u f tm e n g e n  auf die 

versch iedenen  M a s c h in e n g a t tu n g e n  u n te rtag e  ver

te i l te n ,  z e ig t  d ie  Z a h le n ta fe l  17. D a ra u s  g eh t  zunächst 

h e r v o r ,  daß  d ie  G e w in n u n g s m a s c h in e n  von  der ins

g e s a m t a n g e s au g te n  L u f tm e n g e  rd . 3 3 ,5  °/o und die 

ü b r ig e n  M a s c h in e n  4 5 ,4  o/o v e rb ra u c h t  haben. F ü r  Ver

luste  b le iben  d an n  21,1 o/o, e in  W e r t ,  d er  sich m it den 

E r fa h r u n g e n  im  B e tr iebe  deckt. W e n n  d e r  Ante il am

1 G lü c k a u f  1929, S. 194.
1 G lü ck a u f  1930, S. 192.
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Oesam tluftverbrauch bei d en  G e w in n u n g s m a s c h in e n  

diesmal g er ing er w a r  als im  Jahre  1927 —  er hat um  

13,30/0 abg eno m m cii — , so ist dies z u m  T e i l  darauf

Z a h l e n t a f e l  17. N ie d e r d r u c k lu f t v e r b r a u c h  d e r  v e r 

schiedenen M a s c h in e n  u n te r ta g e  im  J a h r e  1 9 2 8 .

Maschinengattüng

Jährlicher 
Verbrauch 
an Nieder
druckluft

m3 a. L.

Ante 
Niedei 
luftver 

d e r  M a 
schinen  

U nterlage 
insges . 

°/o

1 am 
druck
brauch

d e r  Oe- 
winnungs- 
maschinen

°/o

Bohrhämmer...................... 918 581 000 4,56 13,6
Drehbohrmaschinen . . 19 270 000 0,10 0,3
Säulenschrämmaschinen . 26 374 000 0,13 0,4
Kohlenschneider . . . . 25 627 000 0,13 0,4
Großschrämmaschinen . 187 922 000 0,93 2,8
Abbauhämmer.................. 2 849 863 000 14,14 42,2
Schüttelrutschenmotoren 2 577 684 000 12,79 38,2
Gegenmotoren................. 84 737 000 0,42 1,2
Förderbandantriebs

maschinen ...................... 61 158 000 0,30 0,9

Gewinnungsmaschinen
zus. 6 751 216 000 33,50 100,0

Haspel.................................. 3 555 166 000 17,64 .
Sonderbe\vetterung(Ven- 

tilatoren und Düsen) . 4 627 558 000 22,96
Pumpen der Sonder

wasserhaltung . . . . 366 803 000 1,82
45,40

Sonstige Maschinen . . 600 589 000 2,98
Undichtigkeitsverluste . 4 252 668 000 21,10

insges. 20 154 000 000 100,00

zurückzuführen, daß  d ie  m e is ten  G e w in n u n g s m a s c h i 

nen an Z ah l z u rü c k g e g a n g e n  sind , d ie  ü b r ig e n  M a s c h i 

nen dagegen z u g e n o m m e n  haben.

V o n  d em  L u f tv e rb ra u c h  d er G e w in n u n g s m a s c h i 

nen a l le in  e n t f ie le n  nach d e r  Z a h lc n ta fe l  1 7  d ie  

H a u p ta n te i le  au f  A b b a u h ä m m e r  m it  42 ,2  0 /0  u nd  a u f  

S c h ü tte lru ts c h e n m o to re n  m i t  3 8 , 2 o/0. A l le  ü b r ig en  

M as c h in e n  fo lg e n  ers t in w e i te m  A b sta n d e , so z u 

nächst d ie  B o h r h ä m m e r  m it  1 3 ,6  0/0 und  d ie  S c h rä m 

m asch inen  m it  insg esam t n u r  0 , 4 + 0 , 4 + 2 , 8  =  3 ,6  0/0 .

D e r  jä h r l ic h e  D ru c k  lu f tv e r b  rauch  je d e r  G e 

w in n u n g sm a s ch in e  e iner b es t im m ten  G a t tu n g  is t a u f  

den e in ze ln en  S ch ach tan lagen  in d e r  W e is e  e rre c h n e t  

w o r d e n ,  daß  m an  ihre  s tünd liche  m it t le re  A n s a u g e -  

lu f tm e n g e ,  d ie a u f  d em  V ersuchsstände  o d e r  besser 

noch d urch  w ie d e rh o l te  U n te rs u c h u n g e n  im  B etriebe  

festgeste llt  w i rd ,  m it  d er  Z a h l  d er  täg lichen  L a u f 

s tunden  d ieser M as c h in e , deren  E rm it t lu n g  ebenfalls  

d urch  h ä u f ig e re  M es s u n g e n  e rfo lg en  m u ß , und  d er  

Z a h l  ih re r  L a u fta g e  im  g anzen  J ahr v e rv ie l fä l t ig t  hat.

H in s ic h t l ic h  d er  L au fs tu n d en  lagen  d ie s m a l sehr  

viel zu ve r läs s ig ere  A n g a b en  als aus den V o r ja h r e n  

vor. D a  auch d ie  Z ah l der Schichten  je  L a u f ta g ,  in 

denen  die M as c h in e n  in B e trieb  gew esen  w a re n ,  fe s t 

s tand, k o n n te n  d ie  L a u fs tu n d e n z a h le n  a u f  ih re  R ic h t ig 

k e it  h in  v ie l  besser n a c h g e p rü ft  w e rd e n ,  als es f r ü h e r  

d e r  F a l l  w a r .

W i e  sich d ie  M as c h in e n  a u f  e in -, z w e i-  u nd  d r e i 

sch ich tigen  B e tr ieb  v e r te i lt  haben, z e ig t  d ie Z a h le n 

tafe l 18. D a ra u s  g e h t  h ervor, d aß  von  den w ic h t ig s te n  

M a s c h in e n  d ie  B o h rh ä m m e r ,  G ro ß s c h rä m m a s c h in e n  

u nd  A b b a u h ä m m e r  in ih re r  H a u p tm e n g e ,  n ä m lic h  zu 

rd . 6 0 0/0 , n u r  a u f  1 Schicht, d ie  S c h ü tte lru ts c h e n 

m o to re n  d ag e g e n  zu 7 4  0/0 a u f  2 S ch ichten  g e la u fe n  

sind.

Z a h l e n t a f e l  18. D ie  V e r w e n d u n g  d e r  G e w in n u n g s m a s c h in e n  a u f  e in e r  o d e r  m e h re r e n  S c h ic h te n

je  A r b e i ts ta g  im  J a h r e  1 9 2 8 .

Verwendung 
je Arbeitstag

Bohr
hämmer

°/o

Drehbohr
maschinen

°/o

Säulen
schräm

maschinen
oIo

Kohlen
schneider

%

Groß
schräm

maschinen
%

Abbau
hämmer

%

Schüttel
rutschen
motoren

%

Auf 1 S c h i c h t .................. 62 26 71 50 60 58 19
Auf 2 Schichten . . . . 32 70 24 50 38 38 74
Auf 3 Schichten . . . . 6 4 5 — 2 4 7

zus. 100 100 100 100 100 100 100

Über d ie  m it t le r e  a rb e its tä g l ic h e  L a u fz e i t  der  

verschiedenen M a s c h in e n g a t tu n g e n  u n te rr ic h te t  die  

Zahlentafe l 19 . H ie rn a c h  w e is en  d ie  v o rw ie g e n d  auf  

2 Schichten la u fe n d e n  S c h ü tte lru ts c h e n m o to re n  m it  

73A j1 die höchste  L a u fz e i t  a u f ,  d an n  fo lg e n  d ie G r o ß 

schrämmaschinen m i t  3 h 4 0  m in , d ie  A b b a u h ä m m e r

Z a h l e n t a f e l  19. M i t t l e r e  a r b e i ts tä g l ic h e  L a u fz e i t  d e r  

verschiedenen G e w in n u n g s m a s c h in e n  im  J a h re  1 928 .

M a s c h i n e n g a t tu n g

Bohrhämmer..................
Drehbohrm aschinen  . 
Säu lenschrämmaschinen  
Kohlenschneider . . 
Q roßschräm m asch inen  
Abbauhämm er  . . . .  
Schü t te l ru tschenm oto ren

Mittlere Laufzeit 
je Stück und Arbeitstag 

h min

1 36 
1 11
2 32
3 — 
3 
3 
7

40

45

3  h 8 m in  u n d  d ie  K o h le n s c h n e id e r  m it  3  h. D ie  

übrigen M a s c h in e n  haben  noch  k ü rz e re  Lau fze iten .  

Diese Z u s a m m e n s te l lu n g  le h r t  w ie d e r  e in m a l,  w elche

i r r ig e n  A n s ich ten  noch v ie lfa c h  h in s ich t l ich  d e r  t a t 

sächlichen  L a u fz e ite n  d er  G e w in n u n g s m a s c h in e n  

herrschen .

Z u r  E r re c h n u n g  d er K o sten  d e r  von  je d e r  

M a s c h in e  e iner  b e s t im m te n  G a t tu n g  täg lich  v e r 

b rauch ten  N ie d e rd ru c k lu f tm e n g e n  w a re n  d ie  a u f  d ie  

a n g egeb ene  W e is e  fes tg e s te l ltc n  V c rb ra u c h s z a h le n  

e in fa c h  m it  den f ü r  je d e  S ch ach tan lage  fes t l ie g e n d e n  

D r u c k lu f tk o s te n  zu v e r v ie l fä l t ig e n ,  d ie  m i t  d em  

e rfo r d e r l ic h e n  Z u s c h la g  f ü r  R o h ru n d ic h t ig k e ite n  

zw ischen  0 ,2 2  und  1 ,05  P f . / m 3 schw an kten  u n d  im  

M it t e l  0 ,3 8  P f . / m 3 b e tru g e n 1.

S o n s t i g e  E i n z e l k o s t e n .

D ie  B e re c h n u n g  d er sonstigen  E in z e lk o s te n ,  w ie  

S c h m ie rm itte l ,  In s ta n d h a ltu n g ,  W e r k z e u g e  (o d e r  R u t 

schen) u n d  S ch läuche, l ieß  sich f ü r  d ie  M e h r z a h l  der  

Zechen , d ie  M as c h in e n b e tr ie b s k a rte ien  e in g e r ic h te t  

haben, d urch  e infaches  Z u s a m m e n z ä h le n  le ic h t  d u r c h 

fü h re n .

V gl.  O lü ck a u f  1930, S. 195.
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Abb. 16. Tilgungs-  und Verzinsungskosten 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 18. Kosten für den Ölverbrauch 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 20. Kosten für die Spitzeisen 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 22. Kosten für die Schläuche 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 17. Kosten für den Niederdruckluftverbraucli 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 19. Instandhaltungskosten 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 21. Verbrauch an Spitzeisen 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 23. Tilgungs- und Verzinsungskosten 
einer Großschrämmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 25. Kosten für den Schmiermittelverbrauch 
einer Großschrämmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 27. Kosten für die Schrämstangen 
einer Großschrämmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 29. Verbrauch an Sehrämmeißeln 

einer Großschrämmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 24. Kosten für den Niederdruckluftverbrauch 
einer Großschrämmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 28. Kosten für die Schrämmeißel 
einer Großschrämmaschine im Jahre 1928.

60

a so

40

1 1  51 * 
^ 2 0  

I
4 W

71/be /m e -7  40t -s c
30

15

'S

" 1 Ï 
1 Î
f l

74-1 2

* a  4  
4

26 200 VOO 600 800 10006/S1765
^76/Jabr
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Abb. 31. Gesamte Betriebskosten eines Bohrhammers 
im Jahre 1928.
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Abb. 32. Gesamte Betriebskosten 
einer Drehbohrmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 33. Gesamte Betriebskosten einer Säulen
schrämmaschine im Jahre 1928.
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Abb. 34. Gesamte Betriebskosten 
eines Kohlenschneiders im Jahre 1928.
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Abb. 35. Gesamte Betriebskosten einer Großschrämmaschine  
im Jahre 1928.
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Abb. 36. Gesamte Betriebskosten 
eines Abbauhammers im Jahre 1928.
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Abb. 37. Gesamte Betriebskosten 
eines Schüttelrutschenmotors im Jahre 1928 

(ohne den zugehörigen Rutschenstrang).
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Abb. 38. Betriebskosten einer Säulenschrämmaschine 
je t damit zugerichteter Kohle im Jahre 1928.

100

&
\t20

I
J» so 
\
<S 60 

y.
C 00
■s 

1 20

ififfe / 'rve rf 0,3g .56 

09 

92 

35  

2S 

2f

.  7

t
"N 

& &

¡5
!  5 
1  ^

ACü-

_L. O
0,11020 0,00 0,60 0,60 (0 0  (2 0 6 /3 3 ,7 2

M / i

Abb. 40. Betriebskosten 
einer Großschrämmaschine je t damit 

zugerichteter Kohle im Jahre 1928.
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Abb. 39. Betriebskosten eines Kohlenschneiders 
je t damit zugerichteter Kohle im Jahre 1928.
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Abb. 41. Betriebskosten einer Großschrämmaschine 
je m2 geschrämter Fläche im Jahre 1928.
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Abb. 42. Betriebskosten eines Abbauhammers 
je t damit hereingewonnener Kohle im Jahre 1928.

B e t r i e b s k o s t e n  d e r  e i n z e l n e n  G e w i n n u n g s -  

i n a s c h i n e n .

In den Abb. 1 6 - 3 0  s ind  s o w o h l  f ü r  d ie  A b b a u 
h ä m m e r  als auch f ü r  d ie  G r o ß s c h r ä m m a s c h i n e n  

die H ä u f ig k e its k u rv e n  f ü r  T i l g u n g  und  V erz insu ng ,  

Niederdruckluft, S c h m ie rm it te l ,  In s ta n d h a l tu n g ,  W e r k 

zeuge (S p itze isen, S c h rä m s ta n g e n  o d e r  -ketten,  

Bchrämmeißel) u n d  S ch läuche  d a r g e s te l l t  u n te r  B ei

fügung e in iger K u rv e n  f ü r  den  W e rk z e u g v e rb ra u c h .

ür die übrigen  K o h le n g e w in n u n g s m a s c h in e n  konnten  

"'egen der s ta rken  R a u m b e a n s p ru c h u n g  d ie  H ä u f ig 

keitskurven h ier n ich t  w ie d e rg e g e b e n  w e r d e n 1. D a fü r  

sind aber die b e tre f fe n d e n  M i t t e lw e r te  in  d em  nächsten  

schnitt übers ich tlich  z u s a m m e n g e s te l l t  w o rd e n . Im  

nschluß an d ie g e n a n n te n  H ä u f ig k e i ts k u r v e n  fo lg en  

■ejenigen fü r  d ie  g e s a m te n  jä h r l ic h e n  Betriebskosten  

einer M asch ine je d e r  d e r  ve rsch iedenen  G a ttu n g en

Sie gelangen in einem besondern Bericht zu m  A b d ru ck .

M /t

Abb. 43. Betriebskosten eines Schüttelrutschenmotors 
je t damit geförderter Kohle im Jahre 1928.

(A b b .  3 1 - 3 7 )  u n d  sch ließ lich  d ie  B e triebsko sten  j e  t 

der m i t  den  verschiedenen  G e w in n u n g s m a s c h in e n  

zu g e ric h te te n , h e re in g e w o n n e n e n  o d e r  g e fö rd e r te n  

K o h le  (A b b .  3 8 - 4 3 ) .

Z u r  E r le ic h te r u n g  des V ers tändn isses  f ü r  d iese  

A r t  von  H ä u f ig k e i ts k u r v e n  sei a ls  B e isp ie l d ie  A b b . 4 2  

k u rz  e r lä u te r t ,  w e lc h e  d ie  B etriebsko sten  e ines A b b a u 

h am m e rs  je  t  d a m it  h e re in g e w o n n e n e r  K o h le  v e r 

anschau lich t. H ie r  e n th ä l t  d ie  Abszisse d ie  K o sten ,  

die l in k e  O rd in a te  d ie  A n z a h l  der in B e tra c h t  k o m m e n 

den A b b a u h ä m m e r ,  d ie rechte  d ie  A n te i le  an  der  

e rfa ß te n  G e s a m tz a h l  d e r  A b b a u h ä m m e r .  D e m n a c h  

besagt d ie  K u rv e ,  d aß  d ie B e triebskosten  je  t  m i t  dem  

A b b a u h a m m e r  h ere in g e w o n n e n e r  K o h le  a u f  den  

e inze ln en  S ch ach tan lagen  zw ischen  0 ,0 7  u n d  0 ,4 8  M  
schw an ken , daß  rd . 1 4 0 0 0  A b b a u h ä m m e r  o d e r  m e h r  

als 21 o/o d e r  G e s a m tz a h l  d ie  T o n n e  K o h le  m i t  0 ,1 0  

bis 0 ,1 5  M  belasten , 1 9 0 0 0  o d e r  n ah ezu  3Qo/0 a l le r
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Z a h l e n t a f e l  20 . M i t t l e r e  jä h r l ic h e  E in z e l -  u nd  G e s a m tb e t r ie b s k o s te n  je  G e w in n u n g s m a s c h in e

im  J a h re  1 9 2 8 .

Kostenart
Bo

härr

J t

hr-
mer

o/o

Drehbohr
maschinen

J t  | %

Säulen
schräm

maschinen
J t  | o/o

Kohlen
schneider

J t  | %

Groß
schräm

maschinen
J t  | %

Abbau
hämmer

J t  | %

Schüttel
rutschen
motoren
J t  | %

Tilgung und Verzinsung. . 43 18,0 64 31,0 273 28,5 2019 37,5 2870 31,0 57 20,0 170 6,0
N iederdruckluft ...................... 119 49,5 75 36,0 466 48,5 1676 31,5 3460 37,5 169 59,5 1628 59,5
Schm ierm itte l .......................... 3 1,5 4 2,0 12 1,5 73 1,5 250 3,0 3 1,0 33 1,0

4,5In s ta n d h a ltu n g ......................
W erkzeuge1 oder Rutschen

21 8,5 14 7,0 99 10,5 535 10,0 1095 12,0 19 6,5 126
34 14,0 32 15,5 63 6,5 920 17,0 1110 12,0 14 5,0 728 27,0

Schläuche................................... 20 8,5 18 8,5 44 4,5 143 2,5 405 4,5 22 8,0 50 2,0

Mittlere jährliche Gesamtbe
triebskosten einer Maschine 240 100,0 207 100,0 957 100,0 5366 100,0 9190 100,0 284 100,0 2735 100,0

1 Zu den Werkzeugen zählen Bohrer, Schrämkronen, Schrämstangen, Schrämketten, Schrämmeißel und Spitzeisen. Bei den Schüttelrutschenmotoren 
ist unter »Werkzeuge der zugehörige Rutschenstrang, dessen mittlere Länge je Motor 56 m beträgt, eingesetzt worden.

A b b a u h ä m m e r  m it  0 ,15  bis 0 ,20  M  u s w . B ei d e r  

H a u p tm e n g e  d er A b b a u h ä m m e r  liegen  d ie  K osten  

z w ischen  0 ,1 0  u n d  0 ,3 0  M .

M i t t l e r e  j ä h r l i c h e  B e t r i e b s k o s t e n  

d e r  G e w i n n u n g s m a s c h i n e n .

Ü b er d ie  m it t le r n  jä h r l ic h e n  B e tr iebsko sten  je  

G e w in n u n g s m a s c h in e  s o w o h l im  e in ze ln en  als auch

O 1COO ¿000 3000 VOOO 5000 6000 7000 3000 30000%

Abb. 44. Mittlere jährliche Gesamtbetriebskosten  
je Gewinnungsmaschine im Jahre 1928.

im  g an ze n  g eb e n  d ie  Z a h le n 

ta fe l  2 0  u nd  A b b .  4 4  A u s k u n f t .

D ie  Z a h le n ta fe l  u n te r r ic h te t  

auch , ebenso  w ie  A b b .  4 5 ,  ü b e r  

die  Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  g e 

n a n n te n  B e tr ie b s k o s te n .

G e g e n ü b e r  d e m  le tz te n  B e 

r i c h t 1 s ind  z w a r  bei den  m i t t le r n  

B e tr ie b s k o s te n  U n te rs c h ie d e  

fes tzu s te l len , je d o c h  im  a l lg e 

m e in e n  n u r  u n w e s e n t l ic h e r  A r t .

M i t  A u s n a h m e  d e r  K o h le n 

s c h n e id e r  e n t fä l l t  bei a l le n  M a 

sch in en  d e r  g r ö ß te  A n te i l  d e r  

G e s a m tk o s te n  a u f  den  D r u c k 

lu f tv e r b r a u c h  —  bei den  A b b a u 

h ä m m e r n  u n d  S c h ü t te lru ts c h e n 

m o to r e n  s ind  es n a h e z u  6 0  o/0 — , 

d e r  z w e i th ö c h s te  m i t  A u s n a h m e  

d e r  S c h ü tte lru ts c h e n  a u f  T i lg u n g  

u n d  V e r z in s u n g .  In  w e i te m  A b 

s ta n d e  fo lg e n  d a n n  d ie  K o s te n  

f ü r  W e r k z e u g e ,  In s t a n d h a l 

tu n g ,  S c h lä u c h e  und  S c h m ie r 

m it te l .

1 G lü ck a u f  1929, S. 197.

W i e  hoch sich bei den G e w in n u n g s m a s c h in e n  mit 

A u s n a h m e  d er B o h r h ä m m e r  u n d  Drehbohrm aschinen, 

fü r d ie eine F es ts te l lu n g  n ich t  d u r c h fü h rb a r  ist, die 

m it t le r n  B etriebsko sten  j e  t d a m it  zugerichteter, 

h e re in g e w o n n e n e r  o d e r  g e fö rd e r te r  K o h le  stellen, 

lassen d ie  Z a h le n ta fe l  21 (S . 47 6 )  und  A b b  46  erkennen, 

In  je n e r  s ind  z u m  V e r g le ic h  auch d ie entsprechenden 

Z a h le n  fü r  1927 e in g e tra g e n .

M a n  e rs ie h t  d a ra u s  zunächst, daß  m it  Ausnahme 

d e r  n u r noch in g e r in g e m  U m fa n g e  verwendeten  

K o h le n s c h n e id e r  d ie  B e tr ie b s k o s te n  j e  t  K o h le  teil

w e ise  rech t e rh e b lic h  h e ru n te rg e g a n g e n  sind, ein 

e rfre u l ic h e s  Z e ich en  d a fü r ,  d aß  d ie  M as c h in e n  ver

v o l lk o m m n e t  u n d  v o r  a l le n  D in g e n  besser ausgenutzt 

w o rd e n  s ind . N a c h  w ie  v o r  b e la s te t  d e r  Abbauhamm er 

die  T o n n e  h e re in g e w o n n e n e r  K o h le  m i t  0 ,2 0  M  am 

g e r in g s te n ;  er ist a lso  als d ie  im  V e r h ä l tn is  zu ihren 

B etriebsko sten  a m  besten a u s g e n u tz te  G ewinnungs

m asch ine  zu beze ichnen. S e h r  n ie d r ig  liegen  auch, 

besonders  im  V e r g le ic h  z u m  V o r ja h r ,  d ie  Kosten je t 

d u rch  den  S c h ü tte lru ts c h e n m o to r  g e fö rd e r te r  Kohle 

m it  0 ,25  M .  H ie rb e i  ist noch  zu e rw ä h n e n ,  daß die 

B etr iebskosten  je  100 m  e in g e b a u te n  Schüttelrutschen

strangs im  M i t t e l  1300 M  b e tra g e n ,  w o v o n  au f  Tilgung

700%

Bohr- Drehbohr- öäu/ensc/rräm- /foh/ez7- (frofsschröm- Jbbau- •Scbüf/e/rutschtf
hä'mmer masch/oen rnaschmen achoe/Jer masch/neo hämmer mo/oren

E S 2 3  T/7gung u. J e rz /h s u n g

Y //X  Breß/u f/
I S H  Schm/erm/he/

l l l l l l l  JosO andha/fuog

1 = 4  U/prffrengp (S p /fz e /s e /7  US/V.)

S 3 S  S c h /ä u c h e

Abb. 45. Anteile der mittlern jährlichen Einzelkosten 
an den Gesamtbetriebskosten einer Gevvinnungsmaschine im Jahre 1928.
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und V e rz in s u n g  900  M  ( 6 9 o/o), au f  E rs a tz te i le  300  M  
(23 o/o) und auf L ö h n e  100 M  (8  o/0) e n tfa llen .

W e n n  S äu le n s c h rä m m as c h in e n  und  K o h le n 

schneider d urch  ih re  B e tr iebsko sten  d ie  T o n n e  d a m it  

zugerichteter K o h le  s tä rk er  belasten  als d ie  G r o ß 

schrämmaschinen, so ist das d er  beste B ew e is  d a fü r ,

VOPf. V 9 /° f 3 iP f  2 0 P f 2 5 P f

t̂ NSl T i/g c /n ff u . P e n / m u r / g  1111III J n s fa n d /7 3 /ti / /7 f f

\ '//X  P re ß /i/ß  L ' ~l IV e r/fze u g e  fS p i/z e /s e n  c/s/v)

Ä ü  S ch m /e rm /f/e / <Sch/äuche

Abb. 46. Kosten der Gewinnungsmaschinen  
je t damit zugerichteter, hereingewonnener  

oder geförderter Kohle im Jahre 1928.

daß sie nocli w e i t  w e n ig e r  a u s g e n u tz t  w e rd e n  als die  

letztgenannten.

J ä h r l i c h e  E i n z e l -  u n d  G e s a m t b e t r i e b s k o s t e n  

d e r  G e w i n n u n g s m a s c h i n e n .

Einen Ü b erb lic k  über d ie  E in z e l -  und  G e s a m t 

betriebskosten a l le r  in  den  B e tr ie b  e ingesetz ten  

G ew innungsm asch inen  des g an ze n  R u h r b e z irk s 1 im  

Jahre 1 9 2 8  g ib t  d ie  Z a h le n ta fe l  22 . D a n a c h  w a re n  

die B etriebskosten d er G e w in n u n g s m a s c h in e n  m i t  ins 

gesamt 4 7 4 1 7 2 3 1  M  u m  m e h r  als 2  M i l l .  M  g e r in g e r  

als im Jahre 1 9 2 7 ,  in d e m  sie 4 9 4 2 2 2 4 9  M  b e tru g en .  

Diese g er in g e re  G e s a m ts u m m e  b e ru h t  n ich t  a l le in  au f  

den n ie d r ig e m  A u sg a b e n  f ü r  jed e s  e in ze ln e  S tück bei 

mehreren d e r  in B e tra c h t  k o m m e n d e n  M a s c h in e n 

gattungen, son dern  auch a u f  d er  g e r in g e m  Stückzah l  

aller G a ttu n g e n  m i t  A u s n a h m e  d er A b b a u h ä m m e r ,  

deren M e h ra u s g a b e n  in H ö h e  von  e tw a  1 ,7  M i l l .  M  
keinen A u sg le ich  h ie r fü r  b ild en .

Neben den E in z e lb e tr ie b s k o s te n  e n th ä l t  die  

Zahlentafel 2 2  noch  d ie  A n te i le  an d e r  ins g e s am t f in 

den b etre ffen den  P osten  bei a l le n  M a s c h in e n  aus- 

gegebenen S u m m e  s o w ie  d ie  A n te i le  an d e r  S u m m e  

der gesam ten B e tr iebsko sten  a l le r  im  B e r ic h ts ja h re  

m Betrieb g ew esenen  G e w in n u n g s m a s c h in e n .  E in  

Vergleich m it  den W e r t e n  d e r  en tsprechend en  Z a h le n 

tafel des v o r ig e n  B e ric h ts 2 ze ig t ,  daß  d ie  U n te rsc h ie d e  

dieser A n te ile  in den  beiden  Jahren  n irg e n d s  e rheb lich

1 Für die  B e re ch n u n g  s in d  d ie  in d e r  Z ah len ta fe l 11 au f  S. 425 in 
er ersten Spalte fü r  d a s  J a h r  1928 au fg e fü h r te n  W e r te  zu g ru n d e  geleg t 

worden.

st h * 1930, S. 199. (In  d e r  d o r t  w ie d e r g e g e b e n e n  Zahlentafe l  5
i e<̂en,.^,'e End sum m en  d e r  e inzelnen  A nte i le  bei al len  M asch in en ga ttu ng en  
urtümlich in d e r  falschen S palte .)
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Z a h l e n t a f e l  21 . M i t t l e r e  jä h r l ic h e  B e tr ie b s k o s te n  d e r  G e w in n u n g s m a s c h in e n  je  t  d a m it  

z u g e r ic h te te r ,  h e r e in g e w o n n e n e r  o d e r  g e f ö r d e r te r  K o h le  in  den  J a h r e n  1 9 2 7  u n d  1 9 2 8 .

Kostenart

Säulenschräm
maschinen 

1927 i 1928
J ( l  t j JU  t

Koh
sehn

1927
JU  t

len- 
eider 

1928 
M  t

Großschräm
maschinen 

1927 I 1928
JU  t J(lt

Abbauhämmer

1927 : 1928
J(l  t | JU  t

Schüttel
mot

1927
JU  t

-utschen-
oren

1928
Jflt

Tilgung und V erz insun g ..................
N iederdruckluft ...................................
Schm ierm itte l .......................................
I n s t a n d h a l tu n g ...................................
Werkzeuge oder Rutschen . . . .  
Schläuche................................................

0,15 j 0,11 
0,26 0,19 
0,01 0,01 
0,05 0,04 
0,02 0,03 
0,03 | 0,02

0,19
0,10
0,01
0,03
0,08
0,01

0,18
0,16
0,01
0,05
0,08
0,01

0,13
0,18
0,01
0,07
0,05
0,02

0,11
0,14
0,01
0,05
0,05
0,02

0,04
0,12
0,003
0,02
0,01
0,02

0,04
0,12
0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,25
0,006
0,01
0,06

0,02
0,15
0,005
0,01
0,06
0,005

insges. 0,52 | 0,40 0,42 0,49 0,46 0,38 0,21 0,20 0,35 0,25

sind . A n  e rs te r  S te l le  s tehen  w ie d e r  d ie  A b b a u h ä m m e r  

u n d  S c h ü tte lru ts c h e n m o to re n  m i t  42 ,71  u nd  3 5 ,2 9  o/o 

d e r  g es a m te n  B e tr iebsau sg aben  f ü r  d ie  G e w in n u n g s 

m asch in en . D a n n  fo lg e n  im  g ro ß e n  A b s ta n d e  d ie  

B o h r h ä m m e r  m i t  15 ,51  o/o, d ie  G ro ß s c h rä m m a s c h in e n  

m it  4,54o/o u n d  sc h lie ß lic h  m it  v e r h ä ltn is m ä ß ig  sehr  

n ie d r ig e n  A n te i le n  d ie  ü b r ig e n  M a s c h in e n .

H in s ic h t l ic h  d e r  A n te i le  d er  versch ied enen  K o s te n 

arten  (v g l .  d ie  le tzte  S p a lte )  s te h t  d ie  N ie d e r d r u c k -

Z a h l e n t a f e l  2 3 .  G r ö ß e n o r d n u n g  

d e r  bei den  v e rs c h ie d e n e n  M a s c h in e n g a t tu n g e n  a u f  

die  e in ze ln en  K o s te n a r te n  e n t fa l le n e n  K o s te n a n te i le  

ah  d en  G e s a m tb e t r ie b s k o s te n  d e r  G e w in n u n g s 

m a s c h in e n  des R u h r k o h le n b e r g b a u s  im  J a h r e  1 9 2 8 .

Nr.
An
teil
%

Maschinengattung Kostenart

1 25,41 Abbauhämmer Niederdruckluft
2 21,00 Schüttelrutschenmotoren yy

3 9,40 V Werkzeuge (Rutschen)
4 8,57 Abbauhämmer Tilgung u. Verzinsung
5 7,69 Bohrhämmer Niederdruckluft
6 3,32 Abbauhämmer Schläuche
7 2,86 ff Instandhaltung
8 2,78 Bohrhämmer Tilgung u. Verzinsung
9 2,20 ff Werkzeuge

10 2,19 Schüttelrutschenmotoren Tilgung u. Verzinsung
11 2,10 Abbauhämmer Werkzeuge
12 1,71 Großschrämmaschinen Niederdruckluft
13 1,63 Schüttelrutschenmotoren Instandhaltung
14 1,42 Großschrämmaschinen Tilgung u. Verzinsung
15 1,36 Bohrhämmer Instandhaltung
16 1,29 yy Schläuche
17 0,64 Schüttelrutschenmotoren yy

18 0,55 Großschrämmaschinen Werkzeuge
19 0,54 ff Instandhaltung
20 0,45 Abbauhämmer Schmiermittel
21 0,43 Schüttelrutschenmotoren yy

22 0,38 Kohlenschneider Tilgung u. Verzinsung
23 0,31 yy Niederdruckluft
24 0,25 Säulenschrämmaschinen yy

25 0,20 Großschrämmaschinen Schläuche
26 0,19 Bohrhämmer Schmiermittel
27 0,17 Kohlenschneider Werkzeuge
28 0,16 Drehbohrmaschinen Niederdruckluft
29 0,15 Säulenschrämmaschinen Tilgung u. Verzinsung
30 0,14 Drehbohrmaschinen yy

31 0,12 Großschrämmaschinen Schmiermittel
32 0,10 Kohlenschneider Instandhaltung
33 0,07 Drehbohrmaschinen Werkzeuge
34 0,05 Säulenschrämmaschinen Instandhaltung
35 0,04 Drehbohrmaschinen Schläuche
36 0,03

0,03
ff Instandhaltung

37 Säulenschrämmaschinen Werkzeuge
38 0,02 yy Schläuche
39 0,02 Kohlenschneider yy
40 0,01 Drehbohrmaschinen Schmiermittel
41 0,01 Säulenschrämmaschinen yy
42 0,01

100

Kohlenschneider ff

lu f t  m i t  56 ,53  0/0  bei w e i te m  an d e r  Spitze, dann 

k o m m e n  m i t  z ie m lic h  g le ich en  A n te i le n  (15,63 und

14,52  0/0 )  T i lg u n g  u n d  V e r z in s u n g  s o w ie  Werkzeuge  

o der R u tschen  und  sch ließ lich  d ie  ü b r ig e n  Posten.

D e r  bessern Ü b ers ic h t  h a lb e r  s ind  d ie  A n te i le  der 

E in z e lk o s te n  d e r  ve rsch iedenen  K o s te n a r te n  an den 

G e s am tb e tr ie b s k o s te n  in d er  Z a h le n ta fe l  23 noch 

e in m a l  ih re r  G r ö ß e  nach g e o rd n e t  a u fg e fü h r t .  Zum 

U n te rs c h ie d e  v o m  V o r j a h r  s tehen  d ie s m a l die Aus

g ab en  f ü r  d ie  N ie d e r d r u c k lu f t  d e r  A b b a u h ä m m e r an 

e rs te r  u n d  d ie je n ig e n  f ü r  d ie  S c h m ie rm itte l  der 

K o h le n s c h n e id e r  an le tz te r  S te lle .

B e z ie h t  m a n  d ie  B e tr iebsko sten  d er verschiedenen 

G e w in n u n g s m a s c h in e n  a u f  d ie  G e s a m t fö rd e ru n g  des 

R u h rb e z irk s ,  d ie  sich im  Ja h re  1 9 2 8  a u f  1 1 4 5 6 7 0 5 0  t 

b e la u fe n  h at ,  so e rh ä l t  m a n  d ie  in d er  Z ah le n ta fe l  24 

verze ichn e tcn  B e trä g e . Im  g an zen  belas teten  also die 

G e w in n u n g s m a s c h in e n  d ie  T o n n e  F ö rd e ru n g  mit 

rd .  0 ,41 M .

Z a h l e n t a f e l  2 4 .  K o s te n  d e r

G e w in n u n g s m a s c h in e n  je  t  G e s a m t fö rd e ru n g  

des R u h r b e z i r k s  im  J a h r e  1 9 2 8 .

Maschinengattung
Betrag

Pf.

B o h r h ä m m e r .......................... 6,4
Drehbohrmaschinen . . . . 0,2
Säulenschrämmaschinen . . 0,2
Kohlenschneider ...................... 0,4
Großschrämmaschinen . . . 1,9
Abbauhämmer.......................... 17,7
Schüttelrutschenmotoren . . 14,6

insges. 41,4

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

A u f  G r u n d  d er A u s w e r tu n g s e rg e b n is s e  einer 

R u n d fr a g e ,  d ie  d e r  V e re in  f ü r  d ie  bergbaulichen  

In te ressen  in Essen f ü r  das J a h r  1 9 2 8  an die ihm 

angesch lossen en  Z ech en  g e r ic h te t  hat, w i r d  über die 

a u f  d ie  ve rsch ied enen  S c h a ch tan la g e n  sow ie  auf die 

F lö z -  u n d  L a g e ru n g s g ru p p e n  e n t fa l le n e n  Förder

m e n g e n a n te i le  b e r ic h te t,  fe r n e r  über d ie  a u f  die Ge

w in n u n g s m a s c h in e n  s o w ie  d ie  H a n d -  u n d  Schießarbeit 

e n t fa l le n e n  A n te i le  an  d e r  G e s a m t fö r d e ru n g  unter 

A u f f ü h r u n g  d er G r ü n d e  f ü r  d ie  Z u -  o d e r  Abnahme 

d e r  ve rsch ied enen  M a s c h in e n .  W e i t e r h in  w erden  die 

D u rc h s c h n it ts le is tu n g e n  d e r  Gewinnungsm aschinen  

s o w ie  ih re  A n te i le  an  d e r  K o h le n g e w in n u n g  innerhalb 

d e r  F lö z -  u n d  L a g e ru n g s g r u p p e n  e ingehend  be

h a n d e lt .

D e r  z w e ite ,  d ie  B etriebsko sten  um fassende Teil 

d e r  A r b e i t  g e h t  zunächs t a u f  d ie  verschiedenen
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Kosteiiarten, besonders  d ie je n ig e n  f ü r  den N ie d e r 

d ru ck lu ftve rb rauch  ein . Im  A n sc h lu ß  d a ra n  w e rd e n  

die Betriebskosten  d er versch ied enen  G e w in n u n g s 

maschinen im  g an zen  s o w ie  d er  A b b a u h ä m m e r  und  

G ro ßschräm m asch inen  im  e inze ln en  an H a n d  von

H ä u f ig k e i ts k u r v e n  d a rg e s te l l t  u nd  d ie  m i t t le r n  j ä h r 

lichen  E in z e l -  u nd  G e s am tb e tr ie b s k o s te n  d e r  G e s a m t 

h e it  d ieser  G e w in n u n g s m a s c h in e n  b esp rochen , w o b e i  

V e rg le ic h e  m it  d em  V o r ja h r  e inen Ü b e rb l ic k  ü b e r  d ie  

E n tw ic k lu n g  geben.

D er K ohlenbergbau Frankreichs im Jahre  1928.

Die wirtschaftliche Lage des französischen Kohlenberg
baus war im Berichtsjahr, den schwierigen Verhältnissen auf 
dem Weltkohlenmarkt entsprechend, wenig  günstig. Die 
Kohlenbergwerke Frankreichs hatten nach dem Bericht des 
Comité Central des Houillères de France unter besonders 
starkem Wettbewerb der übrigen europäischen Kohlen
gewinnungsländer zu leiden.

Eine Besserung machte sich gegen 'Ende des Berichts
jahres bemerkbar, als ein Teil der Verbraucher, der bisher, 
auf einen Rückgang der Verkaufspreise hoffend, mit Be
stellungen zurückgehalten hatte, Aufträge erteilte. Der Be
darf der inländischen Industrie stieg, gleichzeitig verringerte 
sich der ausländische Wettbewerb. England hatte den Aus
fuhrpreis für Kohle heraufgesetzt, und Belgien mußte sich 
zu höhern Löhnen bequemen, ln den ersten 9 Monaten des 
abgelaufenen Jahres war der französische Kohlenbergbau 
hauptsächlich infolge der unverminderten Nachfrage der 
Eisenindustrie gut beschäftigt. Sämtliche Industriekohlen
sorten wurden gleich stark verlangt, so daß die Zechen 
Schwierigkeiten hatten, die Forderungen ihrer Kundschaft 
zu befriedigen. Sogar die sonst  schwer absetzbaren Kohlen
sorten fanden gute Abnahme. Die Nachfrage nach Haus
brandkohlen blieb auch im Hochsommer beträchtlich. Selbst 
die Kohlenpreiserhöhungen am 1. April und 1. Mai 1929 haben 
keinen Rückgang der Nachfrage bewirkt.

Während die S t e i n k o h l e n g e w i n n u n g  Frankreichs 
in den Jahren 1920 bis 1926 jährlich um 3 — 7 Mill. t zu
nahm, hat sie sich 1927 und 1928 nicht wesentlich verändert; 
im Berichtsjahr blieb sie um 413000 t oder 0,80% hinter 
der vorjährigen Gewinnungsziffer zurück. An der Gesamt
kohlengewinnung Frankreichs war 1928 die Steinkohle mit 
51,37 Mill. t beteiligt, während auf Braunkohle 1,06 Mill. t 
entfielen. In den ersten 3 Vierteljahren 1929 ergibt sich 
bei einer Förderung von 39,91 Mill. t Stein- und 868000 t 
Braunkohle gegen die entsprechende Zeit des Vorjahrs eine 
Zunahme der Gewinnung um 1,63 Mill. t oder 4,25% bzw. 
um 78000 t oder 9,91 %. Läßt man bei der Steinkohlen
gewinnung im Jahre 1928 die Förderung der an Frankreich 
gefallenen lothringischen Gruben, die im Berichtsjahr rd. 
5,55 Mill. t Kohle förderten, außer Betracht, so berechnet 
sich für das altfranzösische Gebiet eine Gewinnung von
45,81 Mill. t, das ist gegen 1913 ein Mehr von 5,76 Mill. t 
oder 14,38%. Über die Entwicklung der Stein- und Braun
kohlenförderung Frankreichs in den Jahren 1913 und 1919 
bis 1928 sowie im 1. bis 3. Vierteljahr 1929 unterrichtet die 
Zahlentafel 1.

Z a h l e n t a f e l  1. Stein- und Braunkohlenförderung

Jahr
Stein Braun- Stein Braun-
kohlenförderung Jahr kohlenförderung

t t t t
1913 40 050 888 793 330 1924 44 019 039 962 517
1919 21 546 487 894 894 1925 47 097 297' 993 352
1920 24 293 223 967 835 1926 51 391 523' 1 061 122
1921 28 211 839 748 634 1927 51 778 530' 1 067 290
1922 31 141 096 772 014 1928 51 365 777' 1 063 691
1923 37 679 314 877 123 1.-3. V j. 1929 39911 013' 868 056

Die Verteilung der Steinkohlengewinnung auf die 
hauptsächlichsten F ö r d e r g e b i e t e  geht aus Zahlentafel 2 
hervor. Nach wie vor entfällt der Hauptanteil der Gesamt
gewinnung auf das Becken von Nord und Pas de Calais,

1 Dazu Saarförderung 1925: 12989849, 1926: 13680874, 1927: 13595824 t, 
'«8: 13106 718, 1.-3. Vierteljahr 1929: 10020600 t.

Abb. 1. Kohlenwirtschaft Frankreichs 1913 — 1928.

das mit 33,27 Mill. t gegen 1927 seine Förderung um 47000 t 
oder 0,14o/o erhöhen konnte. Eine Zunahme der Gewinnung  
(um 189000 t oder 3,52o/0 auf 5,55 Mill. t) ist noch im Bezirk 
Straßburg zu verzeichnen; sie wurde in erster Linie durch 
das unterirdische Übergreifen lothringischer Zechen über 
die Grenze des Saargebiets hinweg in die vom französischen 
Staat gepachteten Saargebietsflöze im Warndt erzielt. Die 
Steinkohlengewinnung in den übrigen Bezirken blieb 1928 
hinter der vorjährigen Förderung zurück, und zwar in 
St-Etienne um 255000 t oder 6,41 %, in Toulouse um 
151000 t oder 7,21 o/0, in Lyon um 84000 t bzw. 2,71 o/o und 
in Alais um 62000 t oder 2,76o/o.

Über die Kohlenförderung Frankreichs in den Monaten 
Januar bis September 1929 unterrichtet im einzelnen 
Zahlentafel 3. Die größte Gewinnungsziffer für Stein
kohle weist  bei 4,74 Mill. t der Monat Juli, für 
Braunkohle bei 106000 t der Monat März auf; die 
niedrigste Ziffer entfällt mit 4,09 Mill. t auf den Monat 
Februar bzw. mit 88000 t auf den Monat Mai. Im Monats
durchschnitt Januar bis September ergibt sich bei 4,43 Mill. t 
gegen den Monatsdurchschnitt 1928 mit 4,28 Mill. t eine 
Mehrförderung an Steinkohle von 154000 t; hiervon ent



Z a h l e n t a f e l  2. Steinkohlenförderung in den Hauptgewinnungsbezirken 1913 und 1919 bis September 1929.

Jahr
Pas de Calais 

und Nordbezirk 
t

Straßburg

t

Saint-
Etienne

t

Lyon

t

Alais

t

Toulouse

t
1 9 1 3 ............................... 27 389 307 — 3 795 987 2 796 794 2 358 340 1 987 454
1 9 1 9 .............................. 7 883 728 2 511 000 3 441 502 2614815 1 989 659 1 708 514
1920 .............................. 9 711 059 3 204 493 3 601 349 2 637 520 1 961 367 1 762 481
1 9 2 1 .............................. 13 561 320 3 639 985 3 440 655 2 725 475 1 912 044 1 629 675
1922 ............................... 15 380 339 4 232 431 3 701 351 2 910 021 1 863 874 1 766 232
1923 ............................... 20 897 169 4 163 651 4 037 325 3 161 589 2 041 856 1 984 944
1924 .............................. 25 650 448 5 271 533 4 193 412 3 249 041 2 176 051 2 023 450
1925 ............................... 28 716 035 5 279 916 4 107 223 3 325 069 2 188 303 2 086 487
1926 .............................. 32 519 769 5 324 239 4 263 826 3 377 241 2 315 121 2 096 685
1927 .............................. 33 218 620 5 365 800 3 970 540 3 104 820 2 235 980 2 095 300
1 9 2 S ............................... 33 265 553 5 554 660 3 716 023 3 020 641 2 174 330 1 944 254
1929:1.—3.Vierteljahr 25 914213 4 569 594 2 781 588 2 329 651 1 590 152 1 441978

fallen auf die Bezirke Nord und Pas de Calais 107000 t und 
auf Straßburg 45000 t.

Z a h l e n t a f e l  3. Kohlenförderung Frankreichs 
in den einzelnen Monaten 1929.

Steinkohlenförderung Braun
davon im Bezirk kohlen

Monat insges. Nord und Straß förderung

Pas de Calais burg inges.

t t t t

Januar 4 424 903 2 960 560 524 182 103 048
Februar 4 093 825 2 624 999 456 369 94 643
März . 4 562 280 2 915 656 513 769 106 442
April . 4 457 550 2 851 832 520 533 95 922
Mai . . 4 337 509 2 776 788 504 789 87 623
J u n i , . 4 431 963 2 881 913 502 275 92 840
Juli 4 736 418 3 087 538 557 772 99 094
August 4 568 004 2 987 714 530 691 94 156
Septem ber. . 4 298 561 2 827 213 459 214 94 288

(1929 4 434 557 2 879 357 507 733 96 451
1928 4 280 481 2 772 129 462 888 88 641

Monats
durch
schnitt

1927 4 314 878 2 768 218 447 150 88 941
1926 4 282 627 2 709 981 443 687 88 427
1925 3 924 775 2 393 003 439 993 82 779
1924 3 668 253 2 137 537 439 294 80 210
1923 3 139 943 1 741 431 346 971 73 094
1913 3 337 574 2 282 442 — 66111

Die m a s c h i n e l l e  K o h l e n g e w i n n u n g  in Frankreich 
hat auch im Berichtsjahr weitere Fortschritte gemacht. So 
belief sich die Zahl der 192S in Betrieb befindlichen Abbau
hämmer im Pas de Calais auf 19317 gegen 18320 im Vor
jahr, 15949 im Jahre 1926 und 13303 1925; mit diesen 
Hämmern wurden 1928 rd. 17,90 Mill. t (1927 rd. 16 Mill. t) 
Kohle gewonnen. Die Zahl der im Pas de Calais ver
wandten Gesteinsbohrmaschinen ging von 6084 in 1927 auf 
5821 in der Berichtszeit zurück; 1926 waren 5487 Maschinen 
in Gebrauch. An Schrämmaschinen, die durch die Abbau
hämmer verdrängt werden, waren in der Berichtszeit nur 
noch 22 vorhanden. Bei der Beförderung der Kohle wurden 
1473 Schüttelrutschen, 3605 Preßluftwinden und 33 elek
trische Winden verwandt.

Auf den kriegszerstörten Gruben Nordfrankreichs 
wurden im Berichtsjahr 23,36 Mill .t Kohle gewonnen; die 
Entwicklung der Förderung dieser Gruben in den Jahren
1913 bis 1928 ist nachstehend ersichtlich gemacht1.

Jahr t Jahr t
1913 18 661 527 1924 15 620 893
1919 552 626 1925 18 248 194
1920 2 433 123 1926 21 079 703
1921 5 361 422 1927 22 926 804
1922 7 824 841 1928 23 355 077
1923 11 676 526

Während 192S die gesamte Steinkohlengewinnung  
Frankreichs um 413000 t  hinter dem Ergebnis des Vorjahrs 
zurückblieb, konnten die kriegszerstörten Zechen die

1 S iehe  au ch  Q lü ck a u f  1929, S . 1709.

Förderung des Vorjahrs um 428000 t überschreiten; gegen
über 1913 erzielten sie eine Mehrförderung von 4,69 Mill.t 
oder 25,15o/o. In den Jahren 1919 bis 1928 errechnet sich 
gegen 1913 ein Förderausfall von 57,54 Mill. t, dem eine 
Gegenleistung von 106,82 Mill. t Kohle aus den als Ersatz 
für die Zerstörung der Zechen im Nordbezirk und 
Pas de Calais an Frankreich abgetretenen Saargruben 
gegenübersteht. Der Anspruch auf die Saargruben zur 
Ersetzung des Ausfalls in der Gewinnung der zerstörten 
Zechen ist somit nicht mehr begründet.

Über die G e s a m t e r z e u g u n g  Frankreichs an metall
urgischem K o k s  liegen Angaben nur bis zum Jahre 1926 
vor; sie sind in der folgenden Zahlentafel 4 aufgeführt. 
Für die Jahre 1927 und 1928 sind nur die Gewinnungs
ziffern der Zechenkokereien veröffentlicht worden, die 1926 
54,66o/o (1925 51,02 0/0 ) zu der Gesamtherstellung von Hoch
ofenkoks beitrugen.

Z a h l e n t a f e l  4. Erzeugung an Hochofenkoks  
1913 und 1919-1928.

a ~ Kokserzeugung Zur Kokserzeugung eo
r~ «-*

davon eingesetzte Kohle i bß
Í2.5

Jahr ■S “3«j m
■c insges. Nord und

p a s in aus °  o 
*•8o

m x de Calais ländische ländische 3
ci

t t t t 0/o

1913 4210 4 027 424 3 078 328 4 809 444 617511 74,21
1919 1851 1 667 253 385 830 1 386 894 850 623 74,51
1920 1778 1 761 418 511 732 1 339 710 993 723 75,49
1921 1740 1 860 706 572 490 1 643 273 847 353 74,71
1922 2142 2 362 280 730 866 1 768 602 1 371 642 75.23
1923 3271 4 287 109 1 827 510 3 115 163 2 488 311 76,51
1924 3462 5414 664 2 781 500 4 473 096 2 594 0151 76,62
1925 3794 6 016 000 3 236 000 5 567 760 2 446 5691 75,07
1926 3984 6 908 000 3 836 000 6 424 000 2 741 0001 75,37
1927 4 045 8702 3 280 0572 , .
1928 4 399 932= 3 628 8632

1 D avon  au s  d em  R u h rb e z i rk  1924: 877379 t,  1925: 734278 t, 1926: 
11 9 10 0 0 t ,  au s  d em  S a a rb e z i ik  1924: 27948 0 t ,  1925 : 4387541, 1926 : 603000t.

2 N u r  E r z e u g u n g  d e r  Z e c h en k o k e re ien .

Der zunehmende Koksbedarf Frankreichs sowie die 
Absatzschwierigkeiten für Kohle zwangen die Bergbau
unternehmer, sich mehr der Weiterverarbeitung der Kohle 
zuzuwenden. Im Jahre 1923 wurde mit 4,29 Mill.t die 
Kokserzeugung des letzten Vorkriegsjahres (4,03 Mill.t) 
erstmalig überschritten. Im Jahre 1926 ist mit 6,91 Mill.t 
eine Steigerung gegen 1913 auf das 1,7fache zu verzeichnen. 
Im Berichtsjahr wurden auf den Zechenkokercien allein 
4,40 Mill. t Koks erzeugt. Hiernach zu urteilen, dürfte die 
Schätzung der gesamten Kokserzeugung Frankreichs im 
Jahre 1928 mit rd. 8 Mill. t keineswegs zu hoch gegriffen 
sein, womit sich gegen das letzte Friedensjahr eine Ver
dopplung der Gewinnung ergäbe. Während 1913 zur 
Kokserzeugung nur 618000 t oder 11,38o/o ausländische 
Kohle eingesetzt wurden, hat deren Verwendung im Laufe 
der Zeit, abgesehen von kleinen Schwankungen in der 
Kriegszeit, allmählich eine Steigerung auf 2,49 Mill. t oder
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44,41 o/o im Jahre 1923 (infolge der Ruhrbesetzung blieben 
in diesem Jahre die Lieferungen von Koks aus Deutsch
land weitgehend aus) erfahren; die Jahre 1924 und 1926 
lassen mengenmäßig wohl noch eine Erhöhung, und zwar 
auf 2,59 und 2,74 Mill. t erkennen, der prozentuale Anteil 
dagegen zeigt eine Verminderung auf 36,71 bzw. 29,91 o/o. 
Aus dem Ruhrbezirk kamen 1925 und 1926 rd. 734000 und 
1,19 Mill. t Kokskohle, im gleichen Zeitraum lieferte der 
Saarbezirk 439000 bzw. 603000 t.

Ober die Kokserzeugung auf den Zechenkokereien in 
den ersten 9 Monaten 1929 unterrichtet die Zahlentafel 5.

Z a h l e n t a f e l  5. Kokserzeugung auf Zechenkokereien 1929.

davon Nordbezirk
Frankreich und Pas de Calais

Monat insges. von  d e r
Menge O esa in t -

e rz e u g u n g

t t °/o

Januar . . . . 396 460 332 456 83,86
Februar. . . . 360 182 295 246 81,97
März................. 411 328 338 916 82,40
April ................. 394 392 324 235 82,21
Mai..................... 406 170 337 605 83,12
J u n i ................. 394 842 326 795 82,77
Juli..................... 399 207 331 792 83,11
August . . . . 398 828 332 975 83,49
September 380 469 319 683 84,02

1929 393 542 326 634 83,00
1928 366 661 302 405 82,48
1927 337 156 273 338 81,07

Monats 1926 314 633 242 567 77,10
durchschnitt 1925 255 801 194 632 76,09

1924 219 869 161 2 6 i 73,35
1923 166 157 111 605 67,17
1922 85 898 45 188 52,61

Die niedrigste Gewinnungsziffer verzeichnet mit 
360000 t der Monat Februar, die Höchstleistung mit 
411000 t der März. Im Monatsdurchschnitt Januar bis Sep
tember wurden 1929 394000 t Koks erzeugt gegen  
367000 t 1928 und 86000 t 1922. Der Anteil der Bezirke 
Pas de Calais und Nord an der Gesamtgewinnung hat 
eine fortgesetzte Steigerung erfahren, und zwar von 52,61 o/o 
im Jahre 1922 auf 83 o/o 1929, die hauptsächlich auf den 
Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Kokerei
anlagen zurückzuführen ist.

Einen Überblick über die K o k s v e r s o r g u n g  Frank
reichs für die Jahre 1913 bis 1928 bietet das folgende Schau
bild, in dem die Gewinnungsziffer für 1928 geschätzt ist.
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Abb. 2. Koksversorgung Frankreichs 1913 —1928.

Während vor dem Kriege von 4210 betriebenen Koks
öfen nur 2720 oder 64,61 o/o auf die G e w i n n u n g  v o n  
N e b e n e r z e u g n i s s e n  eingerichtet waren, wurden 1926 
nur noch Koksöfen mit Nebengewinnungsanlagcn betrieben 
(3984). Für die Jahre 1922 bis 1926 ist die Entwicklung 
der Gewinnung von Nebenerzeugnissen auf Zechen- und 
Hüttenkokereien aus der nachstehenden Zahlentafel 6 zu 
ersehen.

Z a h l e n t a f e l  6. Gewinnung von Nebenerzeugnissen  
auf Zechen- und Hüttenkokereien 1922 — 1926.

Erzeugnis 1922
t

1923
t

1924
t

1925
t

1926
t

Rohteer . . . . 64 501 139 260 171 627 195 075 221 178
Gereinigter Teer 32 535 85 423 110515 106 687 137 967
P e c h ...................... 21 324 48 026 69 133 63 514 76 005
Schwefelsaures

Ammoniak . . 27 670 51 860 65 830 75 535 86 958
B e n z o l .................. 13 110 23 219 32 595 44 882 49 513

Hiernach weist die Gewinnung von Rohteer, schwefel- 
sauerm Ammoniak und Benzol eine dauernde Steigerung 
auf; bei Rohteer ergibt sich mit 221000 t im Jahre 1926 
gegen 1925 eine Mehrerzeugung von 26000 t oder 13,38°/o, 
bei scluvefelsauerm Ammoniak mit 87000 t eine solche 
von 11000 t oder 15,12o/0. Die Benzolerzeugung hat von 
45000 t auf 50000 t zugenommen; gereinigter Teer und 
Pech, die 1925 etwas hinter der Gewinnung des Vorjahrs 
zurückgeblieben waren, konnten 1926 mit 138000 t und 
76000 t die vorjährige Erzeugung um 31000 t oder 29,32«/o 
bzw. um 12500 t oder 19,67o/o überholen.

Auch die E l e k t r i z i t ä t s -  u n d  G a s v e r s o r g u n g  
Frankreichs durch die Zechen hat in den letzten Jahren 
wesentliche Fortschritte gemacht. Auf die fertiggestellten 
und im Bau befindlichen Kraftwerke der Gruben des 
Nordens entfällt fast die Hälfte der in ganz Nordfrankreich 
installierten Energie. Eine Reihe von ihnen erzeugt 100 
bis 200 Mill. kWh im Jahr und hat also die Erzeugung 
großer französischer Elektrizitätswerke. Die Gruben im 
Departement Nord erzeugten 1928 allein 924 Mill. kWh. 
Die Gaserzeugung der nordfranzösischen Gruben betrug 
1928 937 Mill. m3. Die Zechen Vicoigne, Courrieres und 
Dourges gründeten die »Ste. Regionale de Distribution de 
Gaz«, die eine Reihe von Städten des Reviers mit Leuchtgas 
versorgt. Ebenso beliefern die Bergbaugesellschaften 
Bethune und Anzin eine Reihe von Gemeinden. Die Zechen 
Ostricourt und Maries haben unter Beihilfe der »Lyonnaise 
des Eaux« die »Cokeries de la Seine« gegründet, die den Gas
werken in der Umgegend von Paris Gas liefert, und die 
Zeche Lens plant die Gasfernversorgung von Paris selbst. 
In Mittelfrankreich ist die Gasfernversorgung noch weiter 
ausgebaut als im Norden.

Außer auf Zechen- und Hüttenwerken werden in 
Frankreich Koks und Nebenerzeugnisse auch in Gas
anstalten gewonnen, worüber Angaben für die Jahre 1922 
bis 1926 vorliegen, die wir in der Zahlentafel 7 wiedergeben.

Z a h l e n t a f e l  7. Gewinnung der Gasanstalten 1923—1926.

Erzeugnis 1923 1924 1925 1926

Mill. m 3
G a s ........................... 1485 1598 1638 1668

t t t t
K o k s ...................... 2 471 675 2 450 874 2 470 925 2 455 593
R o h t e e r .................. 235 574 242 787 236 659 231 809
Gereinigter Teer . 89 136' 87 650 102 905 95 292
P e c h ...................... 56 252 55 067 66 080 60139
Schwefelsaures

Ammoniak . . . 26 723 26 983 27 690 25 747
B en zo l ...................... 7 242 7 871 9 148 9 703

1 A u ß e r d e m  300 t,  d ie  a u ß e r h a lb  des t i l l ie r t ,  u n d  51518 t, d ie  an  B re n 
n e re ien  v e rk a u f t  w u rd e n ,  f e rn e r  12859 t,  d ie  fü r  B ren n z w ec ke  d ie n te n ,  und 
38323 t, d ie  zu  S t ra ß e n b a u te n  V e r w e n d u n g  fand en .
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Für die gesamte P r e ß k o h l e n h e r s t e l l u n g  Frank
reichs liegen umfassende Zahlen nur bis zum Jahre 1926 
vor, die nachstehend aufgeführt sind.

Z a h l e n t a f e l  8. Preßkohlenherstellung Frankreichs 
1913 und 1920 bis September 1929.

Jahr

Preßkohlen
herstellung

davon auf 
,nsSes- Zechen 

t i t

Jahr

Preßkohlen
herstellung

1 davon auf 
,nsSes- Zechen 

t 1 t
1913 3 673 338 1925 5 781 037 3 656 010
1920 4 011 672 2 058 497 1926 6 142 355 4 074 500
1921 4 203 515 2 484 418 1927 3 904 160
1922 4 884 854 2 804 400 1928 4 061 838
1923 5 051 089 3 070 140 1929: l.-:3.Vj. 3 450 746
1924 5 427 105 3 222 250

Auch bei der Preßkohlenherstellung ist in der Nach
kriegszeit im Vergleich mit 1913 ein ununterbrochener Auf
stieg festzustellen. 1926 ergibt sich gegen das Vorjahr 
eine Erhöhung um 361000 t oder 6,25o/o und gegen das 
letzte Vorkriegsjahr eine Zunahme um 2,47 Mill. t oder 
67,21 o/o. Die Zechenbrikettwerke waren 1925 und 1926 mit
3,66 Mill. t oder 63,24o/0 bzw. mit 4,07 Mill. t oder zwei 
Dritteln an der Gesamtgewinnung beteiligt; in den Jahren
1927 und 1928 sowie im Januar bis September 1929 stellten 
sie 3,90, 4,06 und 3,45 Mill. t Preßkohle her.

Die B e l e g s c h a f t s z a h l  hat in den ersten 3 Vierteln 
des Berichtsjahres eine dauernde Verminderung erfahren; 
nach einer geringen Erhöhung in den Monaten Oktober
1928 bis Januar 1929 ist in der Folgezeit ein weiterer Beleg
schaftsrückgang zu verzeichnen. Die Gesamtbelegschaft  
belief sich im Januar 1928 auf rd. 316000 Mann, bis 
September hat sie auf 295000 oder um 21000 Mann 
abgenommen; im September 1929 waren nur noch 
292000 Mann beschäftigt. Diese erhebliche Verminderung

Z a h l e n t a f e l  9. Belegschaftszahl und Förderanteil 
eines Arbeiters im Kohlenbergbau.

Jahr und 
Monat

Berg
mann.
Beleg
schaft

davon untertage 
beschäftigt

Arbeiter j °/o

Jahres 
Monatsfö 

eines A 
der berg- 
männ. Be
legschaft 

t

- oder
rderanteil
rbeiters

unter
tage

t

1913 . . . . 203 208 146 544 72,12 201,01 278,72
1919 . . . . 173 232 112 683 65,05 129,55 199,15
1920 . . . . 207 107 132 401 63,93 121,97 190,79
1921 . . . . 219 748 143 025 65,09 131,79 202,49
1922 . . . . 229 814 154 340 67,16 138,86 206,77
1923 . . . . 263 995 183 468 69,50 146,05 210,15
1924 . . . . 286 562 203 444 70,99 156,97 - 221,10
1925 . . . . 298118 214 831 72,06 161,31 223,85
1926 . . . . 306 878 222 954 72,65 170,92 235,26
1927 . . . . 325 490 232 838 71,53 162,36 226,96
1928 . . . . 301 900 213 041 70,57 173,67 246,10
1929: Jan. 297 058 208 886 70,32 15,24 21,68

Febr. 297 143 208 571 70,19 14,10 20,08
März 296 225 207 945 70,20 15,76 22,45
April 295 161 206 977 70,12 15,43 22,00
Mai 294 948 206 213 69,92 15,00 21,46
Juni 292 931 204 967 69,97 15,45 22,08
Juli 292 684 204 773 69,96 16,52 23,61
Aug. 292 218 204 397 69,95 15,95 22,81
Sept. 291 891 204 217 69,96 15,05 21,51

Jan.-Sept. 294 473 206 327 70,07 138,48 197,64

ist hauptsächlich auf die verlängerte Einwanderungssperre 
für ausländische Arbeiter sowie auf die beschränkte Ein
stellung von Jugendlichen zurückzuführen; so verringerte 
sich allein die Zahl der im Bezirk Pas de Calais be 
schäftigten ausländischen Bergarbeiter von 47900 im Jahre
1927 auf 43700 im Berichtsjahr. Im Nordbezirk wurden
1928 17400 ausländische Arbeiter gezählt gegen 20700 im 
Vorjahr.

Unter Einschluß Elsaß-Lothringens mit einer Vor
kriegsbelegschaft von rd. 17000 Mann ergibt sich im 
Durchschnitt 1928 (Januar bis September 1929) bei 301900 
(294473) Mann gegen 1913 eine Vermehrung der Beleg
schaft auf das 1,4- (1,3-) fache. An der gesamten berg
männischen Belegschaft waren die Untertagearbeiter mit 
213000 (206000) oder 70,57 (70,07) o/0 beteiligt gegenüber 
233000 Mann oder 71,53°/o im Jahre 1927. Trotz der fort
schreitenden Mechanisierung der Gruben und der neuzeit
lichen Einrichtungen vieler Anlagen läßt die L e is tu n g  
im französischen Bergbau nach wie vor zu wünschen übrig. 
Obgleich der vorjährige Jahresförderanteil je Kopf der 
bergmännischen Belegschaft 1928 bei 173,67 t um 11,31 t 
oder 6,97o/o und je Kopf der Untertagearbeiter bei 246,10 t 
um 19,14 t oder 8,43u,'o überholt worden ist, wurden im 
Berichtsjahr doch nur 86,40 bzw. 88,30o/o des Ergebnisses 
vom letzten Vorkriegsjahr erreicht.

Die Entwicklung der S c h i c h t l e i s t u n g  eines Arbeiters 
der bergmännischen Belegschaft und eines Untertage
arbeiters ist vom Jahre 1900 ab für Frankreich insgesamt 
und für die Steinkohlenbezirke Pas de Calais und 
St-Etienne in der Zahlentafel 10 ersichtlich gemacht.

Z a h l e n t a f e l  10. Schichtleistung eines Arbeiters 
im Kohlenbergbau.

Bergmann. Belegschaft Untertagearbeiter

Jahr Frankreich Pas de
■ • 

St- Frankreich Pas de St-
insges. Calais Etienne insges. Calais Etienne

kg
1913

kg kg
1913

^ 1 0 0 kg =  100 kg kg
1900 721 103,7 872 669 1009 103,2 1153 992
1905 710 102,2

96,7
822 636 997 101,9 1106 977

1910 672 754 571 944 96,5 1042 871
1913 695 100,0 754 612 978 100,0 1058 952
1919 506 72,8 575 514 803 82,1 846 811
1920 475 68,3 557 487 765 78,2 789 765
1921 500 71,9 553 474 767 78,4 784 750
1922 487 70,1 509 532 758 77,5 752 837
1923 547 78,7 569 545 796 81,4 756 835
1924 566 81,4 580 547 799 81,7 774 825
1925 578 83,2 600 556 807 82,5 788 835
1926 612 88,1 653 566 846 86,5 850 844
1927 606 87,2

93,5
646 578 840 85,9 843 863

1928 650 679 613 915 93,6 899 955

Hiernach hat im gesamten Frankreich der Schicht
förderanteil eines Untertagearbeiters und der bergmänni
schen Belegschaft im Berichtsjahr gegenüber 1927 eine 
beachtenswerte Steigerung erfahren; so erhöhte sich die
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Abb. 3. Entwicklung der Schichtleistung 1913 —1928.
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Leistung eines Untertagearbeiters um 75 kg  oder 8,93o/o 
und die der bergmännischen Belegschaft um 44 kg oder 
7,26%. Bei 915 bzw. 650 kg wurden 1928 93,6 bzw. 93,5 o/o 
des Schichtförderanteils vom letzten Vorkriegsjahr erreicht. 
Im wichtigsten Gewinnungsbezirk Pas de Calais begegnen  
wir einer Minderleistung gegen 1913 um 159 bzw. 75 kg, 
während der Förderanteil der bergmännischen Belegschaft 
und der Untertagearbeiter in St-Etienne die Vorkriegs
leistung bereits überschritten hat.

Die L o h n e n t w i c k l u n g  im gesamten französischen 
Kohlenbergbau sowie in den Bezirken Pas de Calais und 
St-Etienne ist vom Jahre 1900 ab aus der nachstehenden 
Zahlcntafel zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  11. Schichtverdienst eines Arbeiters 
im Kohlenbergbau.

Z a h l e n t a f e l  12. Realschichtverdienst im französischen 
Kohlenbergbau.

Jahr

1900
1905
1910
1913
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Bergmännische Belegschaft  

Frank-
reich

insges.
Fr.

4,66
4,53
5,01
5,40

13,44
19,10
18,84
17,17
20,05
22,80
23,72
28,40
31,39
31,01

Pas de 
Calais

Fr.

4,86
4,81
5,37
5,72

15.62 
20,12 
21,11
17.63 
20,51 
23,89 
24,72
29.39
32.39 
31,79

St-
Etienne

Fr.

4,75
4,30
4,66
4,06

13,12
16,70
17,78
17,89
20,82
23,01
23,83
28.76
31.76 
31,67

Untertagearbeiter 

Frank-
reich

insges.
Fr.

5,11
4,94
5,50
5,96

15,21
20,84
20,49
18,81
21,55
24,67
25,60
30,66
34,33
33,53

Pas de 
Calais

Fr.

5,27
5,16
5,81
6,25

16,63
21,55
22,77
19,04
21,70
25,49
26,36
31,33
34,53
33,86

St-
Etienne

Fr.

Bergmännische Belegschaft Untertagearbeiter

Jahr
Frank
reich

insges.

Pas de 
Calais

St-
Etienne

Frank
reich Pas de 

Calais
St-

Etienneinsges.
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1913 5,40 5,72 4,06 5,96 6,25 5,51
1919 5,65 6,56 5,51 6,39 6,99 6,71
1920 5,58 5,88 4,88 6,09 6,30 6,38
1921 6,10 6,83 5,75 6,63 7,37 6,04
1922 5,82 5,98 6,06 6,38 6,45 6,68
1923 6,00 6,14 6,23 6,45 6,50 6,81
1924 6,18 6,47 6,24 6,69 6,91 6,79
1925 5,90 6,18 5,96 6,40 6,59 6,49
1926 5,62 5,82 5,70 6,07 6,20 5,95
1927 6,11 6,30 6,18 6,68 6,72 6,77
1928 5,97 6,13 6,10 6,46 6,52 6,77

5,21
4,73
5,14
5,51

15.97 
21,82 
18,65 
19,71 
22,74
25.06
25.97
30.07 
34,80 
35,13

Danach haben in der Berichtszeit die Löhne im 
gesamten Kohlenbergbau Frankreichs sowie im Pas de 
Calais eine Ermäßigung erfahren. Sie gingen 1928 gegen  
das voraufgegangene Jahr je Kopf der bergmännischen 
Belegschaft von 31,39 Fr. auf 31,01 Fr. bzw. von 32,39 Fr. 
auf 31,79 Fr. und je Untertagearbeiter von 34,33 Fr. auf 
33,53 Fr. bzw. von 34,53 Fr. auf 33,86 Fr. zurück, ln 
St-Etienne blieb der Schichtverdienst des bergmännischen

Abb. 4. Entwicklung des Realschichtverdienstes 1913 
und 1919-1928.

Z a h l e n t a f e l  13. Schichtverdienst im französischen Steinkohlenbergbau1 im Jahre 1928 (in Goldfranken2).

Nord
bezirk

Pas de 
Calais

Straß
burg

St-
Etienne

Chalón 
s. S. Alais Toulouse Clermont Durch

schnitt

U n t e r t a g e a r b e i t e r :
1 9 1 3 .............................. 6,09 6,25 5,51 6,27 5,57 5,64 4,96 5,96
1925: 1. Vierteljahr................. 7,04 7,22 6,89 7,05 7,09 6,32 6,19 6,05 6,98
, 4 .  „ ............. 5,37 5,61 5,62 5,49 5,70 4,97 4,77 4,73 5,41
1626: 1. Vierteljahr.................. 5,08 5,34 5,30 5,34 5,48 4,78 4,60 4,49 5,19

4. „ .................. 6,04 6,26 6,43 6,26 6,32 5,63 5,55 5,42 6,13
1927: 1. Vierteljahr.................. 7,09 7,51 7,78 7,35 7,47 6,76 6,52 6,37 7,27

4- „ .................. 6,63 6,85 6,87 6,97 6,92 6,26 6,21 5,94 6,72
1928: 1. Vierteljahr.................. 6,65 6,87 6,91 6,99 6,90 6,24 6,30 5,95 6,75

2.......................................... 6,67 6,87 6,93 7,07 6,91 6,27 6,31 5,97 6,76
3.......................................... 6,66 6,84 6,92 7,05 6,84 6,24 6,29 5,97 6,75

, 4 .  „ ............. 6,78 6,95 7,51 7,13 7,05 6,36 6,40 6,13 6,91
1929: 1. Vierteljahr.................. 6,94 7,09 7,75 7,29 7,25 6,54 6,59 6,26 7,10

2.......................................... 7,37 7,42 7,93 7,64 7,53 6,94 7,09 6,56 7,41

1913 . . . .
U b e r t a g e a r b e i t e r :

4,11 4,06 4,09 3,69 3,93 3,66 4,02
1925: 1. Vierteljahr................. 5,27 5,33 5,10 5,30 5,15 4,63 4,69 4,72 5,12

4,004. „ .................. 4,12 4,12 4,16 4,12 3,96 3,60 3,60 3,68
1926: 1. Vierteljahr................. 3,94 3,94 3,97 3,97 3,83 3,46 3,42 3,50 3,83
, „ „ 4 .  „ ............. 4,58 4,59 4,72 4,73 4,47 4,20 4,12 4,15 4,54
1927: 1. Vierteljahr.................. 5,34 5,38 5,90 5,54 5,27 4,99 4,83

4,53
4,87 5,46

1n 4. „ ............. 5,24 5,14 5,08 5,13 4,92 4,78 4,55 5,00
1928: 1. Vierteljahr.................. 5,06 5,09 5,08 5,15 4,94 4,68 4,71 4,57

4,61
5,02

2- 5,20 5,19 5,11 5,18 4,96 4,69 4,69 5,07
3- „ .................. 5,19 5,17 5,08 5,15 4,95 4,70 4,66 4,59 4,9S

, non 4. „ .................. 5,19 5,20 5,50 5,20 4,99 4,75 4,69 4,64 5,12
1929: 1. Vierteljahr.................. 5,35 5,28 5,64 5,28 5,14 4,88 4,83 4,72 5,21

2. 5,64 5,56 5,70 5,45 5,37 5,10 5,09 4,95 5,47

1 N ach »W irtschaf t  u n d  S tat is t ik« . — 5 D ie O o ld f ra n k e n -B e trä g e  s ind  e r rec h n e t  nach  den  v ie r te l jäh r l ich en  D u rch s c h n i t t s n o t ie ru n g e n  d e s  f ranzös ischen  
Franken in N e u y o rk  (1 O o ld f r a n k  =  19,30 Ct).
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Arbeiters mit 31,67 Fr. nahezu unverändert, w ogegen sich 
der Verdienst des Untertagearbeiters von 34,80 Fr. auf 
35,13 Fr. erhöhte. Im Nordbezirk und Pas de Calais wurde 
der Tariflohn für den gelernten Bergarbeiter, nachdem er 
am 16. März 1927 von 39,51 Fr. auf 36,91 Fr. ermäßigt 
worden war, am 16. November 1928 wieder auf 38,50 Fr. 
erhöht1. Infolge der Stabilisierung der französischen Wäh
rung wurde der frühere Grundlohn, die 25«/oige Prämie 
sowie die Entschädigung für die Erhöhung der Lebens
kosten und die zeitweiligen Zulagen in einen Gesamtlohn 
(38,50 Fr. für den Hauer) zusammengefaßt und dieser in 
einen neuen Grundlohn (35 Fr.) und in eine 10°/oige Prämie 
geteilt. Am 16. April 1929 wurde die Prämie auf 17°/o oder 
der Tariflohn des Hauers auf 40,95 Fr. festgesetzt und am
1. Oktober erfuhr die Prämie eine Erhöhung auf 25o/o, was  
einer Erhöhung des Hauerschichtverdienstes auf 43,75 Fr. 
entspricht.

Zur bessern Beurteilung der Lohngestaltung bieten wir 
in Zahlentafel 12 unter Berücksichtigung der in der Nach
kriegszeit eingetretenen Geldentwertung und der damit 
verbundenen starken Verteuerung der Lebenshaltung nach 
der vorausgegangenen Übersicht über die Nominallöhne 
auch noch eine solche über die Reallöhne. Deren Ermitt
lung ist die amtliche Teuerungszahl zugrunde gelegt.  
Letztere stellte sich (1913 100) in den Jahren 1919 bis

1 G lü ck a u f  1928, S. 1722.

1928 auf 238, 342, 309, 295, 334, 369, 400, 505, 514 und 519. 
Vergleicht man den Schichtverdienst in der Berichtszeit 
mit dem des letzten Vorkriegsjahres, so ergibt sich für 
ganz Frankreich auf den Kopf der bergmännischen Beleg
schaft eine Steigerung des Realverdienstes um 0,57 Fr. 
oder 10,56°/o ; für den Untertagearbeiter belief sich die 
Erhöhung in der gleichen Zeit auf 0,50 Fr. oder 8,39»/o. 
Gegen 1927 zeigt der Realschichtverdienst der bergmänni
schen Belegschaft und der Untertagearbeiter eine Ver
minderung um 0,14 Fr. bzw. um 0,22 Fr.

Über die in den einzelnen Bergbaubezirken Frankreichs 
gezahlten Löhne unterrichtet Zahlentafel 13. Hiernach 
haben im 2. Vierteljahr 1929 die Untertagearbeiter im 
Bezirk Straßburg den höchsten Schichtverdienst erzielt; 
mit 7,93 G.-Fr. blieben sie 0,52 G.-Fr. oder 7,02o/0 über 
dem Durchschnittsverdienst im gesamten französischen 
Kohlenbergbau (7,41 G.-Fr.). Höhere Löhne wurden noch 
in St-Etienne (7,64 G.-Fr.) und in Chalon-sur-Saône 
(7,53 G.-Fr.) bezahlt, während die Bezirke Clermont, Alais 
und Toulouse mit 6,56, 6,94 und 7,09 G.-Fr. erheblich unter 
dem Durchschnitt blieben. Bei den Übertagearbeitern steht 
einem Durchschnittsverdienst von 5,47 G.-Fr. ein Höchst
verdienst von 5,70 G.-Fr. im Bezirk Straßburg und ein 
Mindestlohn vpn 4,95 G.-Fr. in Clermont gegenüber.

(Schluß f.)

U M S C M A U.
M e c h a n is ie r u n g  d e r  L a d e a r b e i t  b e i m  S t r e b b a u  

in  f la c h e r  L a g e r u n g .

Von Privatdozent Dr.-Ing. Dr. phil. C. H. F r i t z s c h e ,  Essen.

Die Mechanisierung der Ladearbeit, besonders in 
Streben bei flacher Lagerung, also die maschinenmäßige  
Beladung des Strcbfördermittels, stellt eine wichtige  
Zukunftsaufgabe dar. In den Vereinigten Staaten hat man 
sie bereits mit Erfolg in Angriff genommen, wobei jedoch 
nicht zu vergessen ist, daß dort das Problem viel einfacher 
als im deutschen oder englischen Bergbau liegt, weil die 
Flözmächtigkeiten größer und die Lagerungsverhältnisse 
regelmäßiger sind und infolge des weniger dichten Aus
baus nur geringe Behinderungen erwachsen. Außerdem 
erfolgt die Hereingewinnung nicht mit Abbauhämmern, 
sondern mit Schießarbeit, wodurch die 
Bereitstellung größerer Mengen lade
fertiger Kohle fast allein möglich ist.
Schließlich muß man berücksichtigen, 
daß wegen der niedrigem Kohlen
preise und höhern Löhne die Lösung  
des Problems in den Vereinigten 
Staaten dringender ist als in Europa.
Daß sich aber der Ladevorgang auch 
bei Flöz- und Abbauverhältnissen, die 
den deutschen ähneln, mechanisch g e 
stalten läßt, ergibt sich aus mehreren 
in England und Schottland vorgenom
menen Versuchen, auf die hier kurz 
eingegangen sei.

Bei zweien dieser Versuche findet 
das Selbstladekratzband (self-loading 
conveyor) von Jeffrey1 Anwendung,  
und zwar auf der einen Grube (A) offen
bar mit sehr gutem, auf der ändern 
(B) mit geringerm Erfolge. Auf der 
Grube A wird eine Strebleistung von 7 - 8  t, auf der Grube B 
dagegen nur von 5 - 6  t erreicht, was eine Leistungs
steigerung von 1 - 2  t gegenüber ähnlichen Betrieben be
deutet, die in demselben Flöz liegen und mit gew öh n 
lichen Strebfördermitteln ausgerüstet sind. Diese Leistungs
steigerung entspricht einer Ersparnis von etwa 5 - 7  Schich-

>~GIückauf 192S, S. 1645.

ten je 100 t, die an sich erheblich ist, jedoch im Verhältnis 
zu den hohen Maschinenkosten (Tilgung der Anschaffungs
kosten von rd. 40000 M , ferner hohe Kraft- und Unter
haltungskosten) hinter den Erwartungen zurückbleibt. 
Immerhin genügt die Leistungssteigerung, um die Bei
behaltung der einmal in den Betrieb eingesetzten Bänder 
zu rechtfertigen. Die Ursachen, die bei der Grube B eine 
größere Ersparnis an Lohnkosten nicht zu erreichen ge
statten, sind für den Ruhrbergbau besonders bemerkens
wert, weil man hier in verstärktem Maße mit denselben 
Schwierigkeiten rechnen muß. Diese hängen in erster Linie 
mit dem Ausbau zusammen. Die Eigenschaften des Selbst
ladebandes lassen sich nämlich nur dann voll ausnutzen, 
wenn man auf einen Ausbau unmittelbar am Kohlenstoß 
verzichten kann, d. h. wenn eine Stempelreihe in etwa

Abb. 1. Lademaschine der Sullivan Co.

1,8 m Entfernung vom unterschrämten Stoß genügt und 
eine folgende Reihe erst nach beendeter Hereingewinnung 
und Abförderung nötig ist. Diese Bedingungen sind auf 
der Grube A mehr oder weniger erfüllt, während die 
Grube B ein ungünstigeres Hangendes hat, so daß die 
Ausnutzung des Selbstladebandes geringer bleibt. Die 
weitern Voraussetzungen für ein gutes Arbeiten des
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Bandes, ein ebenes, regelmäßiges Liegendes sowie  die 
Hereingewinnung mit Hilfe von Schießarbeit, liegen auf 
beiden Gruben vor.

Ein anderer Versuch1 wird zurzeit auf der neuzeitlich 
eingerichteten schottischen Grube Newbattle mit einer auf 
Raupenketten fahrbaren Lademaschine der Sullivan Co. 
unter Ausbaubedingungen durchgeführt, die mit denen des 
Ruhrbergbaus oder anderer deutscher Bergbaugebiete  
weitgehend übereinstimmen. Die Lademaschine (Abb. 1) 
wiegt 5 t, ist 3,9 m lang, wird durch einen 30-PS-Elektro- 
motor betrieben und steht auf zwei unabhängig von
einander drehbaren Raupenketten, so daß sie sich am 
Strebende selbsttätig drehen und vorwärts wie rückwärts 
bewegen kann. Ein Stahlgliederband nimmt die Kohle von 
der Schaufel auf und bringt sie über die Lademaschine 
hinweg nach rückwärts zu einer kurzen Rutsche. Diese 
besteht im wesentlichen aus einem seitlichen Austrag, 
aus dem die Kohle zwischen zwei Stempeln hindurch auf 
das Strebfördermittel entleert wird. Der Austrag ist auf
klappbar, so daß sich die Maschine mühelos an den 
Stempeln vorbeibewegen kann. Die ihr vorderes Ende 
bildende breite Schaufel ist fest; sie besteht aus starkem 
Gußstahl und trägt Stahlspitzen, die am Liegenden in die 
Kohle vorgetrieben werden. Auf- und abwärts bewegt sich 
dagegen ein Rechen, der über die Schaufel hinübergreift 
und an zwei in der Mitte der Lademaschine drehbaren 
Armen befestigt ist. Er besteht aus einer mit einer Anzahl 
langer Stahlmeißel besetzten drehbaren Achse, die in den 
Armen verlagerte Ketten antreiben. Dieser eigenartige 
Rechen führt die Kohle der Schaufel und dem Bande zu. 
Er ist auch imstande, große Brocken zu zerkleinern und 
die Kohle, wenn sie weich ist und guten Gang hat, zu 
lockern und hereinzugewinnen. Ein seitlich angebrachter 
Führungsschlitten und zwei Ankerstempc! verhindern das 
seitliche Ausweichen der Maschine.

Zum Betriebe der Vorrichtung sind 2 Mann erforder
lich, während ein dritter die Stcmpelreihe am bloßgelegten 
Kohlenstoß setzt. Der Ladevorgang (Abb. 2 und 3) geht so 
vonstatten, daß die Maschine zunächst 3 0 - 6 0  cm zurück
setzt und dann mit erhobener Harke in die lockere Kohle 
vorstößt. Dabei tritt die Harke in Tätigkeit, die durch ihre 
Bewegungen die Kohle auf die Schaufel und das Stahl
gliederband bringt. Während der eine Bedienungsmann die

Abb. 2. Lademaschine in Tätigkeit.

Maschine führt, besorgt der andere das Setzen der Anker
stempel sowie das Heben und Senken des Austrages beim 
Vorbeigang an den Stempeln des Ausbaus. Der Verbauer 
arbeitet in etwa 6 m Abstand von der Maschine. Aus 
den Abb. 2 und 3 ist die Betriebsanordnung genauer zu 
ersehen. Die Feldbreite und der Abstand der mit Holz 
gefüllten Stahlrohrstempel belaufen sich auf 1,30 m; die

‘ O r e e n w e l l :  T h e  Sullivan  »tank type« coa l lo a d e r ,  Coll .  O u a rd .  
1929, S. 893.

flache Abbauhöhe des. Strebs beträgt 70 m. 25o/0 der in 
einer Schicht gewonnenen Kohlenmenge von 170 t werden 
zurzeit von Hand verladen, weil auf 18 m Erstreckung 
ein Nachfallpacken hereinkommt, der sich naturgemäß nur 
von Hand aushalten läßt.

Die Maschine steht bereits 2 Jahre in Betrieb, was  
zweifellos einen Beweis für ihre Verwendbarkeit und gute 
Ausführung bedeutet. Im besondern eignet sie sich dort,

Abb. 3. Kohlenaustrag in die Rutsche.

wo die Kohle, wie im vorliegenden Falle, so weich ist, daß 
sie durch die Maschine selbst zugleich hereingewonnen  
werden kann. Gutes Hangendes und Liegendes, eine Flöz
mächtigkeit von mindestens 1,50 m sowie  das Fehlen von 
starkem Bergemitteln oder Nachfallpacken sind Vor
bedingungen für die störungsfreie Arbeit. Das Flözeinfallen 
soll 6 —8° nicht übersteigen.

Von den übrigen maschinenmäßigen Strebladevorrich
tungen, die für den europäischen Kohlenbergbau in Be
tracht kommen und hier und da auch schon angewandt  
werden, sind der Entenschnabellader und der Schrapper 
zu nennen. Beide haben in Nordamerika eine gewisse  
Verbreitung gefunden, der vereinzelt auch in England an
gewandte Entenschnabellader sogar unter Bedingungen, 
die in bezug auf Dichte des Ausbaus und Flöz
mächtigkeit den Verhältnissen des Ruhrbergbaus sehr 
ähneln. Außer den genannten Schwierigkeiten, denen ver
schiedene Lademaschinenarten Rechnung tragen, bildet 
aber, wie eingangs erwähnt, die Hereingewinnung mit 
Abbauhämmern ein starkes Hindernis für die Anwendung  
von Lademaschinen, weil  es nicht möglich ist, auf diese 
Weise größere Mengen Kohle innerhalb kurzer Zeit zur 
Verladung bcreitzustellen. Dazu ist allein die Schießarbeit 
in der Lage, und so läßt sich auch beobachten, daß in den 
Vereinigten Staaten und in England Lademaschinen in der 
Regel in Verbindung mit Schießarbeit benutzt werden. 
Demnach sind nicht nur Änderungen der Ausbauweise, die 
sich bei größerer Abbaugeschwindigkeit vielleicht in vielen 
Fällen durchführen lassen, sondern auch andere Ge
winnungsverfahren die Voraussetzung für eine Mechanisie
rung der Ladearbeit in den Abbaubetriebspunkten des 
deutschen Kohlenbergbaus. Man wird also nicht nur die 
Ladevorrichtungen den Abbauverfahren, sondern auch 
diese den Maschinen anpassen müssen.

D e u ts c h e  G e o lo g is c h e  G e s e l ls c h a f t .

Sitzung vom 5. März 1930. Vorsitzender: Professor 
F l i e g e l .

Professor W e i ß e r m e l ,  Berlin, gedachte zunächst des 
100. G e b u r t s t a g e s  v o n  C ar l  O c h s e n i u s ,  dessen Name
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mit der Erforschung der Kalilager aufs engste verknüpft 
ist. Ochsenius wurde am 9. März 1830 zu Kassel geboren  
und besuchte dort das Gymnasium und die Polytechnische  
Schule. Von 1847—1851 erhielt er seine Ausbildung als 
Bergeleve. 1851 begleitete er seinen Lehrer R. A. P h i l i p p i  
nach Chile, w o  er fast zwei Jahrzehnte blieb. Er unter
nahm von hier aus mannigfache Reisen, die ihn u. a. zu 
den südamerikanischen Guanolagern und zu den nord- 
amerikanischen Petroleumgebieten führten. Später ließ er 
sich in Marburg nieder, w o  er die Ergebnisse seiner Beob
achtungen wissenschaftlich verarbeitete. 1876 und 1877 
erschienen seine beiden grundlegenden Arbeiten über die 
Entstehung der ozeanischen Salzlager, in denen er die be
rühmte »Barrentheorie« entwickelte. Wohl hat diese 
manchen Widerspruch hervorgerufen — so von Johannes 
Wa l t h e r ,  der den Einfluß der Wüstenbildung betonte, 
und von ändern — , aber der Grundgedanke ist außerordent
lich fruchtbar gewesen und gilt mit gewissen Einschrän
kungen und Änderungen noch heute. Auch den engen Zu
sammenhang zwischen Erdöl und Salz erkannte Ochsenius, 
wenn man auch die Entstehung des Erdöls heute nicht 
mehr unmittelbar mit dem Einbruch von Mutterlaugen in 
die an Lebewesen reichen Gewässer verknüpft. Die An
schauung, die Ochsenius über den weitgehenden Einfluß 
der Mutterlaugen für die Erzbildung vertrat, hat sich nicht 
bewahrheitet. Die letzten Jahre seines am 9. Dezember  
1906 beschlossenen Lebens war Ochsenius in der Haupt
sache praktisch für die Aufschließung der hannoverschen 
Kalisalze tätig.

Geh. Bergrat K e i l h a c k  sprach dann über t r o p i s c h e  
V e r w i t t e r u n g s b ö d e n  d e r  p r ä o l i g o z ä n e n  v o g t 
l ä n d i s c h e n  F a s t e b e n e  u n t e r  F r a n z e n s b a d .  Das 
Egerland, obwohl reich an Bodenschätzen und Heilquellen, 
ist bisher geologisch nur unvollständig bekannt. Es handelt 
sich um eins der drei großen nordböhmischen Tertiär
becken, das in den Kontakthof der es umrahmenden drei 
Granitmassivc (Fichtelgebirge, Eibenstock, Karlsbader 
Gebirge) eingesenkt ist. Der Einbruch des Beckens er
folgte im mittlern Tertiär. Die schnelle Zuschiittung des 
aus Glimmerschiefer und Phylliten bestehenden Becken
grundes schützte hier die alte Landoberfläche, die überall 
sonst durch Denudation entfernt wurde.

Das das Becken erfüllende Tertiär besteht zuunterst 
aus einer Bank groben Quarzkonglomerates. Darüber folgt 
eine ziemlich mächtige Braunkohlenformation mit zwei 
Flözen. Durch eine erneute Senkung entstand dann ein 
großes Süßwasserbecken, in dem feinblättrige, schwarz
blaue Tone,  reich an C ypris angusta, abgesetzt wurden. 
Dinotherium, M astodon , zahlreiche Insekten und Schnecken  
finden sich außerdem in diesem Schieferton. Er wird über
lagert von feuerfestem Ton, der wahrscheinlich in das 
Pliozän gehört.

Eine Bohrung im Kurparkmoor von Franzensbad hat 
dieses Tertiär durchsunken und ist noch 40 m in den 
Glimmerschiefer eingedrungen. Dabei hat sich hier ein 
L a t e r i t p r o f i l  ergeben, das völlig den echten Laterit- 
profilen, etwa in Indien, entspricht.

Zuunterst liegt eine etwa 10 m mächtige Z e r s a t z -  
z o n e ,  für die Erhaltung der Gesteinstruktur, aber Zer- 
mürbung und zunehmende Kaolinisierung bezeichnend sind. 
Darüber folgen eine F l e c k e n -  oder B l e i c h z o n e ,  etwa 
5 m mächtig, mit zahlreichen Eisenknötchen und dann 
2i/a m mächtige Tone, welche die kennzeichnende ziegel
rote Farbe des Laterits aufweisen. Darüber finden sich noch 
Tone von gelber und graugelber Farbe, die vielleicht einer 
Entfärbung ursprünglich lateritischer Böden ihre Ent
stehung verdanken.

Für das Klima der Lateritbildungszeit sind ähnliche 
Verhältnisse anzunehmen, wie sie jetzt etwa in Indien 
herrschen, d. h. t r o p i s c h e s  Kl i ma  mit 8 0 -9 0 %  der 
Gesamtniederschläge in den Monaten Juni bis September.

Das Alter der alten Landoberfläche läßt sich nicht 
genau festlegen. Es ist jedenfalls vormittelmiozän. Die 
mächtige Verwitterungsrinde setzt für ihre Bildung einen

langen Zeitraum voraus, vielleicht den größten Teil des 
altern Tertiärs.

Im Anschluß hieran hielt Dr. H e c k ,  Berlin, einen 
Vortrag über die F o s s i l f ü h r u n g  de r  Ber l i ner  
P a l u d i n e n s c h i c h t e n ,  i hr e  B e s c h a f f e n h e i t  i und 
V e r b r e i t u n g .  Auf Grund der zahlreichen Bohrungen in 
der Berliner Gegend, zu denen 1928 zwei weitere hinzu
gekommen sind, hat der Vortragende eine neue Karte der 
Verbreitung der Paludinenschichten entworfen, die zugleich 
Ober- und Unterkante der Bank zur Darstellung bringt. 
Es ergeben sich zwei überraschende Tatsachen. Die eine 
ist, daß die Paludinenbank, die ja eine Bildung der vor
letzten Interglazialzeit darstellt, in der Berliner und Oranien
burger Gegend in der Hauptsache auf das Gebiet des 
heutigen Urstromtales beschränkt ist. Das legt die Ver
mutung nahe, daß das Urstromtal in seiner Anlage sehr 
alt ist und daß zwei Vereisungen diese Anlage nicht haben 
verwischen können. Die zweite überraschende Tatsache 
ist, daß sich weder für die Ober- noch für die Unterkante 
der Paludinenschichten irgendein einheitliches Gefälle er
gibt. Es entsteht die Frage, ob junge, diluviale Krusten
bewegungen ein ursprünglich vorhandenes Gefälle ver
ändert haben.

Die Zusammensetzung der Paludinenschichten wechselt 
auf kurze Entfernung: Sand, Ton, Kies und Faulschlamm 
treten auf. Die Schichten enthalten vielfach Blütenstaub 
(Pollen) von Pflanzen, besonders von Waldbäumen, die 
der Vortragende pollenanalytisch bestimmt hat. Das in 
dieser Beziehung genau untersuchte Profil der Bohrung 
Schillingsbrücke 1928 zeigt zuunterst eine anspruchslose 
Flora (Kiefer, Birke usw.), dann Eichenmischwald. Nur 
in diesem Zeitabschnitt, der also ein ähnliches Klima gehabt 
haben muß, wie es gegenwärtig herrscht, lebte hier die 
Paludina diluviana. Mit dem Eichenmischwald ver
schwindet sie wieder. Die Verarmung der Flora nach oben 
hin im Profil deutet auf das Heranrücken einer neuen 
Vereisung.

Als Besonderheit ergab sich bei den pollenanalytischen 
Untersuchungen des Vortragenden das Vorhandensein eines 
neuen, bisher unbekannten Pollens, der dem der Weißtanne 
(Abies)  ähnlich ist.

In der B e s p r e c h u n g  wies Professor O. S ch n e id er  
darauf hin, daß nicht nur in der Berliner Gegend, sondern 
auch bei Fürstenberg und anderswo die Paludinenschichten 
an die alten Urstromtäler gebunden seien. Professor 
W. W o l f f  erörterte den mutmaßlichen weitern Verlauf 
des Paludinenflusses. Bei Stendal hat man neben Paludina 
diluviana  auch Hydrobia  gefunden, die auf brackisches 
Wasser hindeutet. Im Unterelbegebiet schließlich tritt in 
einer Lage, die etwas tiefer ist als die der Paludinenbank, 
marines Diluvium auf. Hier lag vielleicht die Mündung des 
Paludinenflusses. Dr. W o l d s t e d t  betonte, daß zwar in 
den angeführten Fällen die Übereinstimmung zwischen 
Paludinenschichten und heutigen Urstromtälern groß sei, 
daß man aber ganz allgemein eine solche Überein
stimmung nicht erwarten könne. In vielen Fällen lasse sich 
einwandfrei nachweisen, daß die alten Täler ganz anders 
verlaufen sind als die heutigen. P. W o ld s te d t .

A u s s c h u ß  f ü r  B e r g t e c h n i k ,  W ä r m e -  u n d  K r a f t 
w i r t s c h a f t  f ü r  d e n  n ie d e r r h e in is c h -w e s t fä l is c h e n  

S t e in k o h le n b e r g b a u .

In der 71. Sitzung des Ausschusses, die am 21. März 
unter dem Vorsitz von Bergrat J o h o w  in der Bergschule 
zu Bochum stattfand, wurden folgende Vorträge gehalten: 
Dr.-Ing. S c h u l t e s ,  Essen: D i a g r a m m e  z ur  Be s t i m
m u n g  d e s  R a u c h g a s v e r l u s t e s  a u f  G r u n d  des  It- 
D i a g r a m m s  v o n  R o s i n ;  Direktor S c h u l t e ,  Essen: Eine 
n e u a r t i g e  K o h l e n s t a u b f e u e r u n g ;  Dr.-Ing. Körfer,  
Essen: V e r s u c h e  ü b e r  d i e  G ü t e  u n d  S c h n e l l i g k e i t  
d e r  B e r g e a u s l e s u n g  in A b h ä n g i g k e i t  v o n  der  Be 
l e u c h t u n g s s t ä r k e .

Die Vorträge werden hier demnächst zuin Abdruck 

gelangen.
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W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Außenhandel D eutschlands ln Maschinen im Jahre 1929.

Der Wert der deutschen Ausfuhr der Warengruppe  
Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse und Fahrzeuge 
betrug im Jahre 1929 mehr als 2 Milliarden JI, dem ein 
Einfuhrwert von nur 290 Mill. J i  gegenübersteht. Der Aus
fuhrüberschuß betrug demnach 1,87 Milliarden J l  oder das

A u ß e n h a n d e l  D e u t s c

6,4 fache des Einfuhrwertes. Die große Bedeutung der 
Maschinenindustrie unseres Landes, die schon aus den vor
stehenden Zahlen hervorgeht, findet eine Bestätigung bei 
einem Vergleich ihrer Außenhandelswerte mit denen des 
Gesamtaußenhandels. Während an der Einfuhr Deutsch
lands mit rd. 14 Milliarden J t  (15 Milliarden M  im Vorjahr)

h l a n d s  in M a s c h i n e n .

Maschinen 
Einfuhr ! Ausfuhr 

t 1 t

Elektrotechnische Erzeugnisse 
Einfuhr Ausfuhr 

t t

Fahrzeuge1 
Einfuhr 1 Ausfuhr 

t i t

Zus.
Einfuhr Ausfuhr 

t i t
1913 87 888 | 595 670 5 978 133 854 9 190 108 989 103 057 838 514
1924 13 282 271 484 2 296 91 500 10 871 54 920 26 449 417 904
1925 38 425 384 335 5 458 107 952 17 072 106 031 60 955 598 318
1926 34 391 421 137 5 531 118 694 14 419 102 377 54 341 642 208
1927 60 827 458 438 9 000 121 838 17 899 128 742 87 726 709 018
1928 69 560 538 026 10581 145 137 32 946 90 405 113 087 773 568
1929 53 157 636 824 9 496 163 353 26 181 117 959 88 833 918136

Wert in 1000 .H
1913 80 426 680 335 12 825 290 255 47 165 175 655 140416 ' 1 146 245
1924 26 764 466 389 9 062 260 458 85135 116045 120 961 842 892
1925 76 632 678 190 20 165 329 527 92 841 206150 189 638 1 213 867
1926 67 252 757 306 21 652 368 000 86 963 210 631 175 867 1 335 937
1927 130 627 870 218 33 462 398 716 114 430 184 577 278 519 1 453 511
1928 148 391 1 061 387 45 607 488 689 126917 214 876 320 915 1 764 952
1929 123 303 1 298 461 50 832 578 890 115801 279 422 289 936 2 156 773

1 Die Wasserfahrzeuge sind mengenmäßig außer Betracht geblieben,

die genannte Gruppe nur mit 290 (321) Mill. J I  oder 2,07 
(2,14)% beteiligt ist, vermochte sie mit 2,2 Milliarden (1,76) 
Milliarden M  14,92 (14,34)% der 14,5 (12,3) Milliarden .1! 
betragenden Ausfuhr zu erreichen.

Die vorstehende Zahlentafel gibt eine Übersicht über 
die Entwicklung des Außenhandels in Maschinen in dem 
Zeitraum von 1924 bis 1929. Zum Vergleich sind auch 
die Zahlen für das Jahr 1913 angegeben. Danach ist seit 
1924 in allen Gruppen eine ununterbrochene Steigerung

jedoch bei den Werten berücksichtigt.

der Ausfuhr festzustellen. Gegenüber 1913 hat sich die 
Ausfuhr in Maschinen um 618 Mill. J l  oder 90,86 %, in 
elektrotechnischen Erzeugnissen um 289 Mill. J l  oder 99,44% 
und in Fahrzeugen um 104 Mill. J i  oder 59,07% entwickelt. 
Eine verhältnismäßig größere Steigerung als die Ausfuhr hat 
die Einfuhr aufzuweisen. Diese beträgt gegenüber 1913 ins
gesamt rd. 150Mill. J t  oder 106,48%, für Maschinen 43 Mill. J i  
oder 53,31 %, für elektrische Erzeugnisse 38 Mill. M  oder 
296,35% und für Fahrzeuge 69 Mill. J t  oder 145,52%.

Deutschlands Außenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen im Januar 1930.

Jahr, Monats Bleierz Eisen und Schwefelkies usw. Kupfererz, Zinkerz
durchschnitt manganerz usw. Kupferstein usw.

bzw. Monat Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
t t t t t t t t t t

1913: Insges..................... 142 977 4 458 16 009 876 2 775 701 1 023 952 28 214 27 594 25 221 313 269 44 731
Monatsdurchschnitt 11 915 372 1 334 156 231 308 85 329 2 351 2 300 2102 26106 3 728

1928: Insges..................... 48 795 17143 14 865 070 486 838 1 084 338 36 866 364 249 1 128 162 590 202 371
Monatsdurchschnitt 4 066 1 429 1 238 756 40 570 90 362 3 072 30 354 94 13 549 16 864

1929: Insges..................... 79 538 21 815 18 593 283 533 695 1 170 325 46 781 438 089 8 416 178 867 180 477
Monatsdurchschnitt 6 628 1 818 1 549 440 44 475 97 527 3 898 36 507 701 14 906 15 040

1930: Januar
M enge.............. 7 964 1 618 1 619 111 47 198 79 199 9 037 23 793 1 300 17 065 16 027
Wert in 1000 M 2 064 281 31 372 526 2 563 187 1 764 227 1 765 1 518

Deutschlands Außenhandel in Kohle im Februar 1930.

Jahr bzw. Monat
Steinkohle 

Einfuhr 1 Ausfuhr 

t 1 t

Koks 
Einfuhr Ausfuhr 

t t

Preßsteinkohle 
Einfuhr ! Ausfuhr 

t t

Braut
Einfuhr

t

ikohle
Ausfuhr

t

Preßbra
Einfuhr

t

unkohle
Ausfuhr

t
1913

Insges.......................
Monatsdurchschn.

1928
Insges.......................
Monatsdurchschn.

10 540 018 34 573 514 592 661 6411 418 26 452 2 302 607 6 986 681 60 345 120 965 861 135
878 335 2 881 126 49 388 534 285 2 204 191 884 582 223 5 029 10 080 71 761

7 405 483 23 895 128 262 467 8 885 272 11 688 677 309 2 767 571 32 946 154 088 1 686 256
617124 1 991 261 21 872 740 439 974 56 442 230 631 2 746 12 841 140 521

1929
Insges.......................
Monatsdurchschn.

7 902 940 26 769 089 437 556 10 653 287 22 157 784 523 2 788 167 29 082 145 779 1 939 926
658 578 2 230 757 36 463 887 774 1 846 65 377 232 347 2 424 12 148 161 661

1930: Januar. . . 590 545 2 556 693 28 854 904 411 2 554 71 513 208 593 1 680 8 247' 164 842
Februar . . 549 240 2 056 752 27 636 706 688 618 65 327 183 860 1 452 5 278 100 912

Januar-Februar 
Menge 1930 1 139 785 4 613 445 56 490 1 611 099 3 172 136 840 392 453 3132 13 525 265 754

1929 1 038 196 3 216 884 59 238 1 425 287 2 638 82 985 432 961 7 177 17 482 299 006
Wert in j  1930 23 282 94 375 1 490 39 723 68 2 755 6 441 74 237 6 397
1000 J l  \  1929 20 109 64 605 1 547 35 911 53 1 681 6 706 147 310 6 386
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V e r t e i l u n g  d e s  A u ß e n h a n d e l s  D e u t s c h l a n d s  
i n  K o h l e  n a c h  L ä n d e r n .

Feb
1929

t

ruar
1930

t

Januar
1929

t

Februar
1930

t

E i n f u h r :
Steinkohle:

Saargebiet . . . .  
Frankreich . . . . 
Elsaß-Lothringen . 
Großbritannien . . 
Niederlande . . . .  
Poln.-Oberschlesien 
Tschechoslowakei . 
übrige Länder. . .

90 662 
1 730 

21 430 
235 346 

44 263 
3 896 

11 148 
6 195

i

78 450

|  18 438

379 296 
51 584 

5 069 
10 941 
5 462

190 912 
1 782 

47 333 
623 414 
102 452 

16 015 
29 273 
27 015

167 285

|  45 776

782 639 
99 503 
13 245 
25 704 

5 633

zus.
Koks:

Großbritannien . . 
Niederlande . . . .  
übrige Länder . . .

414 670

22 093 
9 739 

457

549 240

9 762 
16214 

1 660

1 038 196

36 580 
21 542 

1 116

1 139 785

20 630 
32 988 

2 872
zus.

Preßsteinkohle . . . 
Braunkohle: 

Tschechoslowakei . 
übrige Länder . . .

32 289 

1 658 

214 320

27 636

618

183 829 
31

59 238

2 638

432 922 
39

56 490

3 172

392 422 
31

zus.
Preßbraunkohle: 

Tschechoslowakei . 
übrige Länder . . .

214 320

9 329 
110

183 860

5 165 
113

432 961

17217
265

392 453

12 100 
1 425

zus.

A u s f u h r :
Steinkohle:

Saargebiet . . . .
B e lg i e n ......................
Britisch-Mittelmeer
Dänemark..................
D a n z i g ......................
F i n n l a n d ..................
Frankreich . . . .  
Elsaß-Lothringen . 
Griechenland . . .
I t a l i e n ......................
Jugoslawien. . . .
L e t t l a n d ..................
L itau en ......................
Luxemburg . . . .  
Niederlande . . . .  
Norwegen . . . .  
Österreich . . . .  
Poln.-Oberschlesien
P o r t u g a l ..................
R u ß l a n d ..................
S ch w e d e n ..................
S chw eiz ......................
S pan ien ......................
Tschechoslowakei .
U n g a r n ......................
Ä g y p t e n .................
A l g e r i e n .................
T u n is ..........................
Franz.-Marokko . . 
Kanarische Inseln .
C e y l o n ......................
Niederländ.-Indien . 
Argentinien . . . .
B r a s i l i e n ..................
übrige Länder . . .

9 439

15 654 
245 863 

4 689 
7 636 

952

151 095 
44 713 

4 473 
205 456 

883

2818
319145

124 129
1 588

7918  
21 717

2 247 
104 705

2 346 
14 517

1 500 
1 930

1 036 
150 

20 067

5 278

13 840 
410 550

6 280 
21 834

1 795 
205

j- 479 142

1 810 
313 601 

1 860 
1 292 
5 998 
3 067 

547 272 
1 983 

24 420
1 076 

500

10511 
46 732

5 939 
66 020

588 
8 880 

24194

2 923

2 868
6 210 
7 542

37 820

17 482

42 390 
562 127 

10 687 
21 087 

2 006

435 875 
148 879

8 428 
533 723

1 573

4 768 
784 813

3 356 
155 038

4 158
2 843 
 

32 104 
59 984

3 469 
222 421

19196 
72 254

1 500,
9 040
5 064| 

14 1631
1 090: 

54 848¡

13 525

32 789 
972 096

18 008 
41 099 

7 070 
205

j l  071 350

1 810 
633 162 

3 670 
1 292

12 124 
6818

1190 150 
6 577

61 664 
3 640 
3 540

33 886 
110 897

10 282 
152 593 

3 126
13 640
62 260

16 928

5 847 
23 131 
27 933 
85 858

zus.

Koks:
Saargebiet . . . .
B e lg i e n ......................
Dänemark..................
F i n n l a n d ..................
Frankreich . . . .  
Elsaß-Lothringen . 
I t a l i e n ......................

1 307 227

2 745 
13 544 
10 379 

1 300 
149 636 
108 213 
17 306

2 056 752

6 682 
40 677 
23 112

}  253717  

13 984

3 216 884

10 041
30 220
31 574 

4 829
293 187 
230181 

44 281

4 613 445

15 683 
95 773 
48 667 

5 817

|  544 814

46 490

Februar Januar-Februar
1929 1930 1929 1930

t t t t
Jugoslawien . . . 545 6 501 1 147 18 785
L e t t l a n d .................. — 1 137 — 1947
L itauen ...................... — 861 — 2 314
Luxemburg . . . . 180 295 190 720 405 737 433 264
Niederlande . . . . 20 682 26 376 52 732 54 455
Norwegen . . . . 1 093 6 997 5 548 15 373
Österreich . . . . 29 231 13 865 55 234 29207
Poln.-Oberschlesien 1 809 1 526 1 809 2 074
R um än ien ................. 170 195 2 083 415
S ch w e d e n ................. 22 501 58 572 107 650 146 337
Schweiz ...................... 37 201 24 947 66 435 69 669
Spanien...................... 525 14 003 12 743 28 887
Tschechoslowakei . 26 106 15 868 53 222 40 260
U n g a r n ...................... 2 349 888 . 4 604 2 644
Ä g y p t e n .................. — 1 535 — 1535
Argentinien . . . . — — 1 527 1 111
C h i l e .......................... 50 1 005 355 1 125
Ver. Staaten . . . . 37 1 873 375 1873
übrige Länder . . . 1 852 1 647 9 773 2 580

zus. 627 569 706 688 1 425 287 1 611099

Preßsteinkohle:
B e lg i e n ...................... 1 152 5 628 4 149 12 757
Dänemark . . . . 32 1097
Frankreich . . . . 4248 l a nn,i 9 543 l in nxo
Elsaß-Lothringen . — > 4 yy4

115
Griechenland . . . — — — —
I t a l i e n ...................... 1 785 1 658 2 971 2 598
Luxemburg . . . . 1 185 4 326 3 360 8 830
Niederlande . . . . 15 123 17212 27 995 44 961
Österreich . . . . — 114 __ 301
S chw eiz ...................... 4 773 3 276 9 858 4 600
Spanien ...................... — — — —

Ä g y p t e n .................. — 3 445 105 3445
A l g e r i e n .................. 7 309 14 421 7 309 21859
Argentinien . . . . — 1 549 2 064
B r a s i l i e n .................. 6 293 — - 6293
Ver. Staaten . . . 10 150 — 13 610 12 600
übrige Länder . . . 903 3 928 2 421 4 483

zus. 46 628 65 327 82 985 136 840
Braunkohle:

Österreich . . . . 3 122 1 195 5318 2 621
übrige Länder . . . 1 077 257 1 859 511

zus. 4 199 1 452 7 177 3132
Preßbraunkohle:

Saargebiet . . . . 5 620 4 575 11 175 10 985
B e lg i e n ...................... 7 291 7 238 14819 13 956
Dänemark.................. 18 408 12 338 52 301 39315
D a n z i g ...................... 1 895 440 4 014 1865
Frankreich . . . . 27 414 58 463 \  Oil 360
Elsaß-Lothringen . 14 250 j  j j  Oj  j 19 350
I t a l i e n ...................... 7 185 4 270 14 293 10616
L e t t l a n d .................. — — — —

L itauen ...................... 586 242 1 324 1819
Luxemburg . . . . 7 190 5 388 12 405 11424
Niederlande . . . . 18 007 5 206 28 556 19439
Österreich . . . . 9 393 3 823 16 700 8159
Schw eden .................. 615 435 1 485 595
Schweiz...................... 31 976 18 484 56 229 47 675
Tschechoslowakei . 2 303 2 780 5 254 5178
übrige Länder . . . 1 140 60 2 638 368

zus. 153 273 100 912 299 006 265754

Über die Zwangslieferungen Deutschlands1 in Kohle, 
die in den obigen Ausfuhrzahlen enthalten sind, unter
richtet die nachstehende Zusammenstellung.

Feb
1929

t

ruar
1930

t

Januar-
1929

t

Februar
1930

t

Steinkohle: 
Frankreich einschl.

Elsaß-Lothringen . 
B e lg i e n ...........................

195 808 
56 398

123 387 584 754 
114 031

283 387

* Vorläufige Ergebnisse.
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Februar 

1929 1 1930 
t t

Januar-Februar 
1929 i 1930 

t t

I ta l ien .......................... 205 456 313601 533 723 633 162
A lg e r ie n ...................... 14 517 — 72 254 —

zus. 472 179 436 988 1 304 762 916 549
Wert in 1000./? 10 989 9 956 29 876 21 049

Koks: 
Frankreich einschl.

Elsaß-Lothringen . 257 849 64 929 523 368 104 929
Belgien.......................... 2 489 — 3 789 —

I ta l ien .......................... 17 306 13 984 40 679 46 490

zus. 277 644 78 913 567 836 151 419
Wert in 1000 J t 6 939 2 072 14 249 • 4 040

Preßsteinkohle: 
Frankreich einschl.

Elsaß-Lothringen . — 4 803 1 984 6 203
Belgien.......................... 378 — 1 011 —

I ta l ie n .......................... 1 785 1 658 2 971 2 598
A lg er ien ...................... 3 655 — 3 655 —

zus. 5818 6 461 9 621 8 801
Wert in 1000 J t 118 147 202 205

Preßbraunkohle: 
Frankreich einschl.

Elsaß-Lothringen . 41 664 35 633 77 813 85 633
Wert in 1000 ./£ 836 853 1 574 1 980

Verkehr im Hafen Wanne im Februar 1930.

F ebrua r Ja nu a r -F e b ru a r
1929 1930 1929 1930

Eingelaufene Schiffe . . 25 355 158 785
Ausgelaufene Schiffe . . 27 361 177 787

Güterumschlag im t t t t

W e s t h a f e n ...................... 9 009 171 453 91 085 371 090
davon Brennstoffe 9009 167 190 90335 359505

Güterumschlag im
O s t h a f e n .......................... 1 114 7 395 5 020 24 532

davon Brennstoffe — 700 — 3190

Gesamtgüterumschlag 10 123 178 848 96 105 395 622
davon Brennstoffe 9009 167890 90335 362695

Güterumschlag in bzw.
aus der  Richtung

Duisburg-Ruhrort (Inl.) 3 048 20 667 25 834 61 731
Duisburg-Ruhrort(AusL) 5 838 103 935 49 543 213 262
Emden . . . . 781 25 287 4 635 49 661
Bremen...................... 456 17 640 12 111 42 512
Hannover.......................... — 11 319 3 982 28 456

Bergarbeiterlöhne im Ruhrbezirk. W egen der Er
klärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen Er
läuterungen in Nr. 5/1930, S. 172 ff. Der dort angegebene  
Betrag für Krankengeld und Soziallohn stellt sich im 
Januar 1930 auf 6,48 Jt.

Seit Mai 1929 hat sich der Verdienst der Bergarbeiter 
dadurch erhöht, daß gemäß der sogenannten zweiten Lex 
Brüning das Reich einen Teil der Beiträge zur Knapp
schafts-Pensionskasse übernommen hat. Die nachgewie
senen Löhne haben demnach einen großem  »innern« Wert 
bekommen. Nach den für Mai/Juni 1929 für den Ruhr
kohlenbergbau angestellten Erhebungen macht die auf 
diese Weise herbeigeführte Erhöhung des Schichtver
dienstes 26 Pf. für die Gesamtbelegschaft aus. Die Bei
träge des Arbeiters zur sozialen Versicherung ermäßigen 
sich demnach seit Mai bei normaler Schichtenzahl monat- 
. um 6,50 J t  oder im Jahr um 78 J t .  In der Verhält

niszahl ausgedrückt braucht der Ruhrbergarbeiter jetzt 
rd. 3% seines Einkommens weniger für Versicherungs- 
Zwecke auszugeben.

Z a h l e n t a f e l  1. Leistungslohn1 und Barverdiensti
je Schicht.

Monat

Kohlen- und 
Gesteinshauer

Gesamtbelegschaft  
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
Leistungs

lohn
J t

Barver
dienst

.M

Leistungs
lohn
J t

Bar ver
dienst 

J t

Leistungs
lohn
J t

Barver
dienst

J t

1928: Jan. . 9,16 9,51 7,96 8,28 7,89 8,23
April . 9,16 9,52 7,93 8,28 7,87 8,25
Juli . 9,65 10,02 8,45 8,78 8,38 8,74
Okt. . 9,73 10,09 8,51 8,83 8,44 8,77

1929: Jan. . 9,73 10,08 8,52 8,84 8,45 8,80
Febr.. 9,73 10,08 8,52 8,85 8,46 8,80
März . 9,74 10,10 8,53 8,88 8,46 8,84
April . 9,75 10,11 8,51 8,85 8,44 8,80
Mai . 9,82 10,19 8,60 8,95 8,53 8,91
Juni . 9,86 10,23 8,63 8,97 8,56 8,93
Juli . 9,87 10,24 8,63 8,96 8,56 8,91
Aug. . 9,90 10,27 8,64 8,97 8,57 8,92
Sept. . 9,90 10,27 8,65 8,99 8,58 8,94
Okt. . 9,95 10,31 8,69 9,01 8,61 8,95
Nov. . 10,05 10,40 8,75 9,08 8,67 9,03
Dez. . 9,94 10,30 8,70 9,05 8,62 9,01

1930: Jan. . 9,97 10,32 8,72 9,04 8,64 8,98
1 Leistungslohn und Barverdienst sind auf 1 v e r f a h r e n e  Schicht 

bezogen, das Oesamteinkommen dagegen auf 1 v e r g ü t e t e  Schicht.

Z a h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens' je Schicht.

Monat
Kohlen- und 

Gesteinshauer

J t

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
j t  | j t

1928: Jan. . . . 9,67 8,41 1 8,36
A pr il . . . 9,65 8,40 8,37
Juli . . . 10,12 8,88 8,83
Okt. . . . 10,21 8,94 8,88

1929: Jan. . . . 10,29 9,02 8,97
Febr.. . . 10,30 9,04 8,99
M ärz . . . 10,27 9,01 8,97
A pril . . . 10,26 8,99 8,93
Mai . . . 10,29 9,05 9,01
Juni . . . 10,33 9,08 9,03
Juli . . . 10,33 9,06 I 9,01
Aug. . . . 10,37 9,08 9,02
Sept. . . . 10,43 9,13 1 9,08
Okt. . . . 10,43 9,12 9,06
Nov. . . . 10,59 9,24 9,18
Dez. . . . 10,47 9,19 9,15

1930: Jan. . . . 10,51 9,20 9,14
1 s. Anm. zu Zahientafel 1.

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

handen gewesenen Bergarbeiters.

Monat

Oesam

Kohlen- 
und Oe- 
steins- 
liauer

teinkommen 
in J t

Gesamt
belegschaft 

ohne leinschl. 
Neben
betriebe

verfahr 
Kohlen- 

und Ge
steins
hauer

Zahl  der 

encn Schichten 
Gesamt

belegschaft 
ohne |einschl. 

Nebenbetriebe

Arbeits
tage

1928: Jan.. . 227 201 202 23,26 23,69 23,91 25,65
April . 201 179 181 20,18 20,84 21,11 23,00
Juli . . 233 210 210 21,73 22,39 22,64 26,00
Okt. . 248 222 222 23,64 24,16 24,38 27,00

1929: Jan. .  . 242 217 217 23,30 23,78 23,99 26,00
Febr. . 216 193 194 20,72 21,12 21,32 24,00
Marz . 236 211 212 22,71 23,12 23,35 25,00
April . 239 213 214 22,46 23,02 23,24 25,00
Mai . . 232 208 210 21,44 22,07 22,33 24,59
Juni. . 238 213 214 21,83 22,42 22,63 24,73
Juli . . 258 230 231 23,63 24,21 24,40 27,00
Aug. . 258 230 230 23,53 24,07 24,25 27,00
Sept. . 238 213 214 21,79 22,34 22,55 25,00
Okt. . 255 227 227 23,63 24,17 24,38 27,00
Nov. . 241 214 215 22,26 22,74 22,97 24,43
Dez. . 232 208 210 21,76 22,29 22,55 24,00

1930: Jan. . . 244 217 218 22,84 23,30 23,54 25,70



488 G l ü c k a u f Nr.  14

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

Januar April
1929

Juli | Oktober November Dezember
1930

Januar

Verfahrene Schichten ihsges. 23,99 23,24 24,40 24,38 22,97 22,55 23,54
davon Überschichten1 . . . 0,57 0,65 0,62 0,56 0,66 0,80 0,64

bleiben normale Schichten 

Dazu Fehlschichten:

23,42 22,59 23,78 23,82 22,31 21,75 22,90

K r a n k h e i t ................................... 1,52 1,43 1,56 1,49 1,22 1,22 1,34
vergütete Urlaubsschichten . 0,23 0,66 1,21 0,70 0,41 0,37 0,30
sonst ige Fehlschichten . . . 0,83 0,32 0,45 0,99 0,49 0,66 1,16

Zahl der Arbeitstage 26,00 25,00 27,00 27,00 24,43 24,00 25,70

1 m it Zuschlägen  . . . 0,52 0,60 0,55 0,48 0,56 0,67 0,52
ohne Zuschläge . . . 0,05 0,05 0,07 0,08 0,10 0,13 0,12

Deutschlands Außenhandel in N ebenerzeugnissen  der Ste inkohle  im Januar 19301.

Einfuhr
Januar

Ausfuhr
1929 1930 1929 1930

Menge in t
4 282 1 466 1 364 11 113

747 777 28 205 28 726
15 386 13 848 14 878 12 667

841 642 2 729 2 300
20 3 204 174

Wert in

’Sooo

296 83 122 1 319
41 41 1 416 1 448

5 222 4 636 2 174 1 652
298 346 1 196 998

25 3 258 189

S t e i n k o h l e n t e e r ......................................................................................................................
S te in k o h le n p e c h ......................................................................................................................
Leichte und schwere Steinkohlenteeröle, Kohlenwasserstoff, Asphaltnaphtha
Steinkchlenteerstoffe .............................................................................................................
Anilin, A n i l i n s a l z e .................................................................................................................

S t e i n k o h l e n t e e r ......................................................................................................................
S te in k o h le n p e c h ......................................................................................................................
Leichte und schwere Steinkohlenteeröle, Kohlenwasserstoff, Asphaltnaphtha
Steinkohlenteerstoffe .............................................................................................................
Anilin, A n i l i n s a l z e .................................................................................................................

1 Einschl. Z w an g s l ie fe ru n g en .

Güterverkehr im Dortm under Hafen im Februar 1930

Zahl de  

b e lad en

1930

Fe
r  Schiffe

leer

1930

bruar
Güterv

insges.
1930

t

erkehr
davon
w aren
1930

t

Z

bela

1929

ahl de 

den 

1930

• Schiff 

le

1929

Januar
e

er

1930

und Februar
Güterv

insges.
1929 1 1930 

t t

erkehr 
davon waren 

1929 1 1930 
' t t

A n g e k o m m e n  v on Erz: Erz:
B e lg i e n .......................... 8 — 3 794 1 818 2 15 -  — — 405 6 834 1818
H o l l a n d ...................... 80 3 34 881 23 338 35 188 — 5 19 060 94 443 15 762 76426
E m d e n .......................... 242 34 152 672 148 354 65 488 6 54 38 449 304 394 35 607 291 710
B rem en.......................... 8 — 887 — 2 13 1 — 556 2 114 —

Rhein-Herne-Kanal u. Rhein 52 14 21 617 2 009 13 112 1 30 4 312 44 200 5 009
Mittelland-Kanal . . 17 7 5 295 3 406 13 56 — 19 5 746 21 871 4 666 15 757

zus. 407 58 219 146 178 925 130 872 8 108 68 528 473 856 56 035 390 720

A b g e g a n g e n  na ch Kohle: Kohle:
B e lg ie n .......................... 11 — 6 286 — 5 25 3 190 13 823 —
H o l l a n d ...................... 84 1 28 128 7 685 28 162 — 2 12 736 58 844 3 410 14 4S8
E m d e n .......................... 57 103 27 708 24 850 6 110 21 190 3 855 59 956 3 165 54 338
B rem en .......................... 3 — 1 3S8 1 200 1 18 — — 720 11 414 720 11226
Rhein-Herne-Kanal u. Rhein 4 144 628 — 1 12 56 342 659 3 244 1 100
Mittelland-Kanal . . 12 21 4 425 4 072 4 22 2 43 1 240 9 705 1 173 9322

Gesamtgüterumschlag
zus. 171 269 68 563 37 807 45 349 79 577 22 400 

90 928
156 986 
630 842

8 468 90474

1 Im M o n at  F e b r u a r  1929 ru h te  d e r  S c h if fa h r tb e t r ieb  g än z l ich  in fo lge  V e re i su n g  des  H afen s

W agenste llung  in den w ich t ig em  deutschen Bergbaubezirken im Februar 1930.
(Wagen auf 10 t Ladegewicht zurückgeführt.)

Bezirk
Insgesamt | Arbeitstäglich 

gestellte Wagen  
1929 i 1930 I 1929 1930

±1930 
geg . 1929
%

Bezirk
Insgesamt Arbeitstäglich1

gestellte Wagen  
1929 1930 1 1929 | 1930

^  1930 
geg.19»

A . S t e i n k o h l e : B. B r a u n k o h l e :
-  33,49

-  39,89
-  34,48
-  22,87
-  31,70
-  25,40 
- 32,11

Die d u rch sch n i t t l ich e  S te l lungsziffe r  fü r  d en  A rb e i t s ta g  is t e rm it te l t  d u rc h  T e i lu n g  d e r  in sg esam t g es te l l ten  W a g e n  d u r c h  d ie  Zah l d e r  Arbeitstag«-

Insgesamt . . . .  
davon

1 176342 896638 49329 37360 -  24,26 Insgesamt . . . .  
davon

444650 295702 18527 112323
1

R u h r ...................... 801373 592699 33391 24696 -  26,04 H a l l e ...................... 172203 103514 7175 4313
Oberschlesien . . 173737 103348 7554 4306 -  43,00 Magdeburg . . . 41 198 27006 1717 1125
Niederschlesien. . 34766 28415 1449 1184 -  18,29 E r fu r t ...................... 20247 15630 844 651
S a a r .......................... 87593 95950 3650 3998 +  9,53 Rhein.Braunk.-Bez. 115006 78553 4792 3273
Aachen ................. 3S138 45422 1589 1893 +  19,13 Sachsen . . . . . 64913 48420 2705 2018
Sachsen ................. 30531 21500 1272 896 -  29,56 B a y e r n .................. 15031 10204 626 425



5. A pril 1930 G l ü c k a u f 489

Förderung und V erkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand
W a s s e r 

stand  
d es  R h e in ts  

bei C aub  

(norm al 
2,30 m)

m

Z echen , K okere  
k o h le n w e rk en  de 

( W a g e n  auf  10 
zu rü ck g t

rech tze i tig
geste llt

en  u n d  P reß -  
s  R u h rb ez irk s  

L adeg ew ich t  
¡führt)

gefehlt

D u isburg-
R u h ro r te r

(K ipper-
leistung)

t

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

p riva te
Rhein-

t

insges.

t

März 23. Sonntag 1 161 071
— 4 366 — __ _

24. 381 588 10 114 22 616 34 339 29 140 8 458 71 937 1,78
25. 386 832 83 421 9 308 22 774 34 637 31 723 8 424 74 784 1,64
26. 366 052 82 908 9 450 21 817 -- 31 326 37 267 5 782 74 375 1,76
27. 355 302 81 825 9 931 20 870 -- 32 815 37 751 7 305 77 871 1,89
28. 356 489 80312 7 916 20 968 -- 28 277 30 384 6 830 65 491 1,96
29. 369 056 83 198 8 265 20 365 — 27 472 34 308 7 488 69 268 1,89

zus. 2215319 572 735 54 984 133 776 -- 188 866 200 573 44 287 433 726
arbeitstägl. 369 220 81 819 9 164 22 296 — 31 478 33 429 7 381 72 288

» V orläufige  Z ah len .

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 28. März 1930 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
Zuteilung der Kohlenlieferung zur Abwicklung des Vertrags 
mit der belgischen Staatseisenbahn gab der Kesselkohle 
sowohl in Durham als auch in Northumberland eine be
sondere Anregung, da 35000 t Durham- und 20000 t North- 
umberland-Kohle abgenommen wurden. Dazu kam Anfang  
der Woche die Nachricht von einem weitern Erfolg hin
sichtlich des Vertrags mit den dänischen Sfaatseisenbahnen, 
deren ursprüngliche Nachfrage auf 50000 t Kesselkohle 
lautete. Die Preise wurden nicht bekannt, jedoch sollen 
sie ziemlich niedrig liegen. Den letzten Berichten zu
folge haben die schwedischen Eisenbahnen 10000 t Dur- 
ham-Kesselkohle abgenommen, während ein Auftrag von 
15000 t zur Lieferung von April bis September an Deutsch
land fiel. Die Elektrizitätswerke in Gothenburg nahmen 
5500 t Northumberland-Kesselkohle ab, dagegen kam der 
Auftrag der Stockholmer Gas- und Elektrizitätswerke in 
Höhe von 20000 t Kesselkohle auf Grund der sehr nied
rigen Preise an den Ruhrbergbau. Die allgemeine Lage 
ist trotz der Unsicherheit der politischen und wirtschaft
lichen Verhältnisse nicht schlechter als in der Vorwoche,  
deshalb sind die erfolgreichen neuen Abschlüsse besonders 
erwähnenswert. Der Markt für bessere Sorten war ziem
lich fest, während geringwertigere Kohle reichlich vor
handen war und eine ruhige Nachfrage verzeichnete. Gas
kohle war nicht besonders lebhaft gefragt, blieb jedoch 
beständig. Die Festlandnachfrage nach Kokskohle hat sich 
gut behauptet, sie bildete einen der besten Abschnitte des 
Marktes. Für Bunkerkohle schloß der Markt in etwas 
ruhigerer Haltung. Auf dem Koksmarkt ist keine Ver
änderung eingetreten. Die allgemeine Stimmung ist ziem
lich lustlos, obwohl Gaskoks im Augenblick etwas knapper 
ist. Die Preise waren zum Teil rückläufig. Beste Kessel
kohle Blyth ging von 14/9—15 auf 14/6—15 s, beste Gas
kohle von 16/6 auf 16 — 16/3 s, zweite Sorte von 14 — 14/3 auf 

und besondere Gaskohle von 16/9 — 17 auf 16/9 s zurück.

' Nach Coll iery  G u a rd ia n  vom  28. M ärz  1930, S. 1211 u n d  1235.

Nur Kokskohle zeigte eine geringere Preiserhöhung, und 
zwar von 14/3 — 14/6 auf 14/6 s. Die Kohlenpreise der 
übrigen Sorten wie auch die Kokspreise hielten sich auf 
der vorwöchigen Höhe.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Der Cliartermarkt für Kohle 
spielte sich in allen Hafenplätzen immer noch zu recht 
niedrigen Frachtsätzen ab, da Schiffsraum im Überfluß vor
handen war. Der Tyne-Frachtsatz nach London mit 2 s 4 d 
sowie die Sätze nach Hamburg (3 s 6 d) dürften als Maß
stab für den niedrigen Stand der Frachtsätze bemerkens
wert sein. Auch im Mittelmeergeschäft blieb Frachtraum 
reichlich angeboten. In Cardiff, wo der Chartermarkt im 
allgemeinen sich ähnlich gestaltete wie in den ändern 
Hafenplätzen, gab das lebhaftere Geschäft nach Südamerika 
dem Markt jedoch weiter eine etwas festere Haltung. An
gelegt wurden im Durchschnitt für die Fracht Cardiff- 
Genua 6 s 7 !/2 d, -Le Havre 3 s 3 d und nach La Plata 17 s.

Londoner Preisnotierungen für Nebenerzeugnisse1.
Obwohl der Markt für T e e r e r z e u g n i s s e  nicht 

gerade sehr lebhaft war, blieben die Preise doch fest, und 
es zeigte sich ein ziemlich gesunder Grundton. Die neuer
liche Besserung der Lage für Benzol im Westen konnte 
aufrechterhalten werden. Karbolsäure war ziemlich be
ständig. Naphtha war im Westen etwas geringer, Kreosot 
dagegen um ein geringes besser gefragt. Pech ist träge 
und Teer war ziemlich vernachlässigt, doch konnten sich 
die Preise im allgemeinen halten.

Die Notierungen für Nebenerzeugnisse blieben im all
gemeinen die gleichen wie in der Vorwoche. Reintuluol und 
60% ige  Karbolsäure erfuhren eine geringe Preissenkung. 
Pech stellte sich an der Westküste etwas höher.

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  war das Inland
geschäft zu den festgesetzten Preisen weiterhin gut. Für 
den Außenhandel ergab sich kein besonderes Interesse. 
Bemerkenswert ist, daß nach den Ausfuhrnachweisungen 
der letzten Monate die nach Spanien und den Kanarischen 
Inseln gelieferten Mengen sich mehr als verdoppelt haben.

1 N ach  C o ll ie ry  G u a rd ia n  vom  28. M ärz  1930, S. 1217.

P A  T E  N  T B E R I  C f i  T \
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

b ek a n n tg em ach t  im P a te n tb la t t  vom  20. M ärz  1930. 

la .  1111984. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln- 
Kalk. Antrieb für Stauchsiebsetzmaschinen. 28. 7. 28.

1c. 1111852. Friedrich Kurt Bunge, Mikolow (Poln.- 
U--S.). Vorrichtung zur Bestimmung der Waschverluste
von Waschkohle. 19.4 .27.

1 Bei d e r  b ish e r  üb l ich en  B e rü c k s ich t ig u n g  a l le r  fü r  d en  B e rgb a u  und 
in Beziehung mit ihm  s teh e n d en  G e b ie te  in  F ra g e  k o m m e n d e n  Klassen 

3 der P a ten tber ich t im L au fe  d e r  le tz ten  M on ate  e inen  U m fan g  angenom - 

li 1"’. . .  c*en ’*lln lm R ah m en  d e r  Z e itschrif t  zuzu b il l ig en d e n  Raum  erh eb -  
¡ah' U . e '*e l ‘ W ' r  s eh en  uns  d a h e r  mit d em  B eg inn  d es  neuen  Viertel-  
L re? z,u e iner  en t sp re c h e n d e n  E in s c h rä n k u n g  g ez w u n g e n  u nd  w e rd e n  
un hg im P a ten tber ich t ,  e inheit l ich  fü r  G e b ra u c h s m u s te r -E in t ra g u n g e n ,

5b .  1111731. The Jeffrey Manufacturing Company,
Columbus,Ohio (V.St.A.). Kohlenschneidmaschine. 11.1.27.

5 c. 1112272. Hermann Rohde, Wanne-Eickel III. Nach
giebiger Kappwinkel. 15.1.30.

5 d .  1 111547. Oskar Doneit, Gleiwitz. Schrapperhaspel.
14.2. 30.

P a te n t -A n m eld u n g en  u n d  P a te n t-E r te i lu n g en ,  n u r  d ie  fü r  den  B erg b a u  un 
m i t te lb a r  in B etrach t  k o m m en d en  K lassen  u n d  G r u p p e n  b erü c k s ich t ig en .  
Den B esch re ib u n g en  d e r  erte il ten  d eu tsc h en  P a te n te  w e r d e n  w ir  d em n äch s t ,  
sow eit  es  a ls  z w e c k m ä ß ig  e rsch e in t ,  A b b i ld u n g e n  b e ig eb en  u n d  d ad u rc h  
sow ie  d u rc h  d ie  n u n m e h r  ra s c h e r  m ö g l ich e  V erö f fen tl ich un g  d en  W ü n sch e n  
R ec h n u n g  t r a g e n ,  d ie  a u s  d em  L e se rk re ise  d e r  Z e itschrif t  g e ä u ß e r t  w o rd e n

D i e  S c h r i f t l e i t u n g .
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8 ! e .  1 111467. Mix & Genest A.G., Berlin. Förder
band mit Verteilrinnen. 18.2.30.

81 e. 1 111 593. Hauhinco, Maschinenfabrik G. Haus
herr, E. Hinselmann & Co. G. m. b . H. ,  Essen. Tragrollen
anordnung für Stahlgliederförderbänder o. dgl. 20. 2. 30.

81 e. 1 111594. Hauhinco, Maschinenfabrik G. Haus
herr, E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Bandrollen
lager mit Schmierstoffbehälter für Förderbänder. 20.2.30.

Patent-Anmeldungen,
die  vom  20. M ärz  1930 an  zw ei M on ate  la n g  in d e r  A uslegeha lle  

d e s  R e ic lispa ten tam tes  au s l ieg en .

l a ,  4. B. 128038. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Aufgabe-  
Staueinrichtung für Rohkohlen-Setzmaschinen. 30. 10. 26.

1a, 4. Sch. 78632. Hermann Schubert, Radeheul bei 
Dresden. Setzgutträger für Austragsetzmaschinen. 23 .4.26.

1b, 4. M. 100887. Magnet-Werk G. m. b. H. Eisenach, 
Spezialfabrik für Elektromagnet-Apparate, Eisenach. Mit 
Wechselstrom erregter, nach dem Aushebeverfahren arbei
tender Magnetscheider. 9. 8. 27.

1c, 4. K. 109250. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Reaktionsgefäß für Schaumschwimm
verfahren mit Aufgabe des Gutes in der Mitte und mit 
über dem Boden und einem oder mehreren Zwischenböden  
des Gefäßes umlaufenden schräggestellten Förderblechen.
1.5.  28.

5 a, 7. Sch. 86379. Adolf Schäfer, Celle. Vorrichtung 
zum Nachlassen des Bohrwerkzeuges sowie  zum Aus
gleichen des Bohrzeuggewichtes mit zwangläufiger Aus
schaltung. 11.5. 28.

5a, 12. E. 38950. Emsco Derrick & Equipment Com
pany, Los Angeles, Kalifornien (V. St. A.). Bohrwinde 
für Tiefbohrungen. 12.3.29. V. St. Amerika 14. 5. 28.

5 a, 32. W. 79277. Western Supply Company, Tulsa, 
Oklahoma (V. St. A.). Seilklemme, besonders für das Bohr- 
seil von Tiefbohrvorrichtungen u. dgl. mit drei gegen 
einander beweglichen Klemmhacken. 4 .5 .28 .

5 b, 17. J. 35650. The Jeffrey Manufacturing Company,  
Columbus, Ohio (V. St. A.). Bohrgestell zum Bohren von 
Gestein und Kohle. 3 .10 .28.  V. St. Amerika 18.11.27.

5 b, 32. D. 52229. Gustav Düsterloh, Sprockhövel 
(Westf.). Säulenschrämmaschine, besonders zum Strecken
vortrieb. 2 .2 .27 .

5 c ,  9. R. 78399. Ern=t Hermann Relinghaus, Essen- 
Bredeney. Reibungsplatte für den Grubenausbau. 14.6.29.

5c ,  9. T. 34558. Alfred Thiemann, Dortmund. Aus 
zwei gegeneinander verschiebbaren Teilen bestehender  
Kappschuh. 27.1 .28.

5c ,  9. W. 77838. Heinrich Wagner, Recklinghausen. 
Z-förmiger, nachgiebiger Kappschuh mit Quetscheinlage. 
6.12.27.

5d ,  10. H. 109487. Ernst Hese, Maschinenfabrik, Herten 
(Westf.). Elastische Förderwagenaufhaltevorrichtung, bei 
der das Senken des abgefederten, heb- und senkbaren Auf- 
haltestößels durch einen Handhebel erfolgt. 23.12.26.

5d ,  10. H. 112557. Hinselmann, Riester & Co. G. m. 
b. H., Essen-Kupferdreh. Fördergestellbühne für Stapel
schächte, die zwecks selbsttätigen Wagenablaufs in eine 
schräge Lage gebracht werden kann. 6. 8. 27.

5 d, 14. S. 83776. Friedrich Sommer, Essen. Einrichtung 
zur Verkürzung der Schüttelrutsche für vor Kopf der Rutsche 
einzubringenden Bergeversatz. 27.1 .28.

10a, 4. O. 18689. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b . H. ,  
Bochum. Zwillingszugregenerativ-Verbundkoksofen. Zus. 
z. Anm. 0 . 16176. 16.12.29.

10a, 5. O. 17473. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b . H. ,  
Bochum. Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Koks. 
14. 7.28.

10a, 12. V. 23481. Wilhelm Voß, Langendreer. Füll- 
lochverschluß. 30.1. 28.

10a, 13. A. 51181. Joseph van Ackeren, Pittsburg,  
Pennsylvanien (V. St. A.). Koksofenbatterie mit stehenden 
Kammern. 15 .6.27. V. St. Amerika 12.4.27.

35a,  9. H. 120737. »Hauhinco« Maschinenfabrik 
G. Hausherr, E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. 
Steuerung für Förderwagenaufschiebevorrichtungen mit 
Gleissperre. Zus. z. Anm. H. 117086. 14.3.29.

81 e, 10. M. 113285. Maschinenfabrik Froriep G. m. b. H., 
Rheydt (Rhld.). Rolle für Fördereinrichtungen. 23.12. 29.

81 e, 57. H. 113227. Gebr. Hinselmann G. m. b. H., Essen. 
Raumbewegliche Schüttelrutschenverbindung. 22.9 .27.

81 e, 57. H. 120837. Gebr. Hinselmann G. m. b. H., Essen. 
Schüttelrutsche mit Verspannung der einzelnen Rutschen

schüsse auf Druck zwischen den beiden Endschüssen 
19. 3. 29.

81 e, 91. G. 76148. Gutehoffnungshütte Oberhausen 
A.G., Oberhausen (Rhld.). Sektorenförmiger Verschluß
schieber für Fördergefäße. 18.4.29.

Deutsche Patente.
(V on  d em  T a g e ,  an  dem  die E r te i lu ng  e ines  P a te n te s  bekann tgem acli t  worden 
is t ,  läuft d ie  fü nfjähr ige  F r is t ,  in n e rh a lb  d e re n  e ine  N ich t igkei tsk lage  gegen 

d as  P a te n t  e rh o b e n  w e rd e n  kan n .)

l a  (10). 491694, vom 18. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 30. Januar 1930. T h o m a s  Mal colm 
D a v i d s o n  in H a t c h  En d  (England). Vorrichtung zur 
nassen Aufbereitung von Erzen und Brennstoffen. Priorität 
vom 1. Januar 1925 ist in Anspruch genommen.

Die Vorrichtung besteht aus einem in Wasser um
laufenden geneigten, endlosen Förderband, das quer zu 
seiner Bewegungsr ichtung hin und her bewegt wird. Es 
ist mit einer das Aufbereitungsgut auf sein oberes Trumm 
leitenden, in das Wasser tauchenden Rutsche so verbunden, 
daß diese die Querbewegungen des Bandes mitmacht.

l a  (21). 492051, vom 20. November 1927. Erteilung 
bekanntgemacht am 30. Januar 1930. B a m a g - M e g u i n  
A. G.  in B e r l i n .  Schmiervorrichtung m it durch den Öl
behälter und über die zu schmierenden Maschinenteile 
geführtem  endlosem Förderglied fü r  die Stirnräder von 
Rollensiebrosten.

Das durch den Ölbehälter geführte endlose Förder
glied wird mit dem ersten und letzten Stirnrad, bei Vor
handensein von vielen auch mit zwischen diesen Rädern 
liegenden Stirnrädern über eine Scheibe so geführt, daß 
das Schmiermittel von dem Glied auf die Stirnräder herab
tropft.

l a  (31). 491488  und 492671, vom 24. Februar und 
29. April 1928. Erteilung bekanntgemacht am 23. Januar 
und 13. Februar 1930. F r i e d .  K r u p p  A.G., G r u s o n 
w e r k ,  M a g d e b u r g - B u c k a u .  Vorrichtung zum Aus
scheiden von spezifisch schwereren Fremdkörpern aus 
Schüttgut.

Eine Lücke zwischen Rutschflächen, über welche die 
Stücke des Schüttgutes einzeln hinabrutschen, ist durch 
einen Rechen bildende, auf einer waagrechten Welle dreh
bar gelagerte Stäbe geschlossen, die durch ein Gewicht 
in Richtung der Rutschflächen gehalten und durch die aus
zuscheidenden schweren Stücke so gedreht werden, daß 
diese durch die Lücke fallen.

Zwei am Ende einer schräg abfallenden Rutschfläche 
für das Schüttgut hintereinander angeordnete, aus einzelnen 
durch Gewichte ausgeglichenen, schwingbar gelagerten 
Stäben gebildete Rechen liegen so zueinander, daß die von 
den Stäben des ersten Rechens abfallende spezifisch leichtere 
Kohle nahe dem Drehpunkt der Stäbe des zweiten Rechens 
auf diese gelangt und auf ihnen hinabgleitet, ohne ein 
nennenswertes Ausschwingen der Stäbe hervorzurufen. 
Die spezifisch schwereren Fremdkörper treffen dagegen 
infolge des Ausschwingens der Stäbe des ersten Rechens 
in einiger Entfernung vom Drehpunkt der Stäbe des zweiten 
Rechens auf diese auf und lassen sie ausschwingen.

l b  (4). 491695. vom 24. August 1928. Erteilung be
kanntgemacht am 30. Januar 1930. Fr i e d .  Kr upp A.G., 
G r u s o n w e r k ,  M a g d e b u r g - B u c k a u .  Magnetscheider.

Der Scheider hat um eine stehende Achse kreisende 
obere Ringpole und diesen paarweise gegenüberliegende 
Gegenpole, ln diesen ist der mit Wicklung versehene ort
feste Magnetkern mit radialem und achsrechtem Spiel ge
lagert. Zum Verstellen der Magnetpole gegen den Kern 
dienen zweierlei Stellschrauben. Nach Lockerung der achs
rechten Stellschrauben können die Pole mit Hilfe der 
ändern so verstellt werden, daß die Polflächen parallel zu 
der Scheidenebene der Ringpole liegen.

l b  (6). 491400, vom 1. Juni 1928. Erteilung bekannt

gemacht am 23. Januar 1930. F r i e d .  K r u p p  A . G., Gruson
w e r k ,  M a g d e b u r g - B u c k a u .  Verfahren zum Sortieren 

von Körpern verschiedener elektrischer, dielektrischer bzw. 
magnetischer Leitfähigkeit, besonders zum  Trennen berg

männischer Rohprodukte.
Die zu sortierenden Körper sollen in den Bereich von 

elektrischen oder elektromagnetischen Feldern gebracn
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und durch in einer Kippschaltung liegende Entladungs
rohren die Steuerung der Trennvorrichtung bewirken. Das 
Sortieren hängt daher nur von der Ansprechsclnvelle der 
Kippschaltung ab.

l c  (10). 491289, vom 10. Mai 1928. Erteilung bekannt- 
gemacht am 23. Januar 1930. Er z -  und K o h l e - F l o t a t i o n  
G. m. b. H.  in B o c h u m .  Verfahren zur Aufbereitung von 
Erzen, Mineralien, besonders von Komplexerzen, und ändern 
schwimmbaren Stoffen und Stoffgemischen.

Einer Trübe der aufzubereitenden Erze sollen Schwer- 
inetallsalze der Thiosclnvefelsäure allein oder mit H-lonen  
oder OH-Ionen abgebenden oder erzeugenden Mitteln zu
gesetzt werden.

5 a (25). 492 053, vom 10. Oktober 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 30. Januar 1930. J o h n  G r a n t  in L o s  
Ange l e s ,  Kal i f .  (V .St.A.).  Erweiterungsbohrer m it seit
lichen Schneidslücken, die sich bei ihrer in Richtung der 
Bohrlochachse erfolgenden Verschiebung radial nach ein
wärts oder auswärts bewegen. Priorität vom 10. Oktober 
1925 ist in Anspruch genommen.

Zwischen den seitlichen, in Längsschlitzen des Bohrer
gehäuses sitzenden Schneiden (Schneidstücken) ist eine 
Stange angeordnet, die Eindrehungen hat, in die Fußstücke 
der Schneiden beim Hinablassen oder Aufholen des Bohrers 
eingreifen. Die Schneiden werden beim Austreten aus der 
Verrohrung durch eine auf sie wirkende Feder in den Längs
schlitzen achsrecht verschoben, wobei sie aus den Ein
drehungen der Stange treten und durch sie radial nach 
außen, d. h. in die wirksame Stellung geschoben werden. 
Die Fußstücke der Schneiden können breiter als die Schlitze 
des Gehäuses sein, so daß die Schneiden nicht aus den 
Schlitzen fallen. Beim Aufholen des Bohrers werden die 
Schneiden durch die Verrohrung zuerst unter Zusammen
drückung der Feder in den Schlitzen des Gehäuses achs
recht verschoben und dann in das Gehäuse gedrückt.

5a (31). 492574, vom 21. Mai 1927. Erteilung be
kanntgemacht am 6. Februar 1930. S i e m e n s - S c h u c k e r t -  
werke A.G. in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  Strom zuleitung  
für in Bohrlöcher eingesenkte Motoren. Zus. z. Pat. 440 990. 
Das Hauptpatent hat angefangen am 12. Mai 1925.

Das Armierungsrohr jedes Teiles der Zuleitung ist der 
Länge nach aus zwei oder mehr Teilen zusammengesetzt.  
Von diesen ist der im Bohrloch unten liegende, mit Anschluß
kontakten versehene Teil mit einer Isoliermasse ausgegossen.

5b (29). 492 674, vom 23. Juli 1925. Erteilung bekannt- 
gemacht am 13. Februar 1930. F i r m a  N e w t o n  K i b l e r  
Bowman in B o w d i l ,  O h i o  (V. St. A.). Schrämkette.

Die Schrämkette trägt außer nicht nachgiebig in Werk
zeughaltern eingesetzten Schneidstählen nachgiebig be
festigte, mit unebenen Abschrotflächen (Zähnen) versehene, 
z. B. kegelförmige Werkzeuge. Diese sollen durch die 
Schneidstähle nicht fortgenommene härtere Gesteinadern 
gewinnen. Die mit Abschrotflächen versehenen Werkzeuge  
können in ihren Haltern drehbar und gegen die Wirkung 
von Federn achsrecht verschiebbar sein.

5c (9). 491866, vom 11. Juni 1924. Erteilung bekannt
gemacht am 30. Januar 1930. Kar l  T e u b e r  in H e r m s 
dorf (Bez. Breslau). Rüstring fiir Siollenbau.

Der Ring ist aus zwei symmetrischen, dem Stollenprofil 
angepaßten, sich unmittelbar an das Gebirge anlegenden 
zerlegbaren, eisernen Ringen zusammengesetzt . Die beiden 

eilringe werden durch Klemmen zusammengehalten und 
durch Verspannungskeile o. dgl. in einem solchen Abstand 
voneinander gehalten, daß sie sich nach Auskleidung der 
benachbarten Teile des Stollens und nach Lösen der Keile 
°-dgl. entfernen lassen.

5 c (9). 492 575, vom 1. März 1927. Erteilung bekannt
gemacht am 6. Februar 1930. F i r m a  N.  V. M o n t a n i a  im 
naa g  (Holland). Gestaltänderungsfähiger Bergwerks- und 
Tunnelausbau aus Kunststeinen. Zus. z. Pat. 464 261. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 18. Juli 1926.

Die bei dem Ausbau aus Kunststeinplatten gebildeten 
“Ogenstücke, zwischen denen gelenkartig wirkende Körper 
eingefügt sind, sind durch einen an dem äußern oder innern 
Umfang oder in der Nähe der Bogenstücke angeordneten 
verband verstärkt, der durch Öffnungen der Platten hin- 
aurchgeführt und in den beiden Endstücken der Bogen
stucke verankert is t.

5 c (10). 491307, vom 29. Dezember 1928. Erteilung 
bekanntgemacht am 23. Januar 1930. J o h n  W i l s o n  in 
N o r t h  V i e w  (Schottland). M etallener Grubenstempel mit 
einem Rohrstück, das mit einem Ende teleskopartig eine 
Säule umfaßt ,  die durch ein zusammenschiebbares Lager 
abgestälzt ist. Priorität vom 28. Dezember 1927 ist in An
spruch genommen.

Das den achsrecht verschiebbaren Teil des Stempels 
abstützende zusammenschiebbare Auflager wird durch eine 
in dem Rohrstück angeordnete Zahn- oder Klauenkupplung 
gebildet, von deren Hälften die eine mit Hilfe einer durch 
einen Schlitz der Wandung des Rohrstückes greifenden 
Stange gedreht werden kann. Bei ausgezogenem Stempel 
wird die drehbare Kupplungshälfte so eingestellt, daß die 
Stirnflächen der Zähne oder Klauen sich aufeinander stützen. 
Beim Ineinanderschieben wird die drehbare Kupplungshälfte 
mit Hilfe des Stabes so weit gedreht, bis die Zähne oder 
Klauen der beiden Kupplungshälften ineinandergreifen. 
Deren Stirnflächen können so abgeschrägt sein, daß sich 
die Stempelteile nach einer Teildrehung der drehbaren 
Kupplungshälfte etwas zusammenschieben.

5 c (10). 491867, vom 8. Februar 1928. Erteilung be
kanntgemacht am 30. Januar 1930. J o a c h i m  Bä h r  in H a n 
n o v e r  und Dipl.-Ing. H e i n r i c h  M e i n e r s  in Gl a d b e c k .  
H erstellung mehrerer Grubenstempel aus einem Rundholz 
durch in der Längsrichtung des Holzes verlaufende Schnitte.

Die Schnitte, durch welche die Stempel hergestellt 
werden, sollen schräg zur Achsrichtung des Rundholzes 
von einem Ende zum ändern geführt werden.

5 c (10). 492 502, vom 9. März 1928. Erteilung bekannt
gemacht am 6. Februar 1930. H u g o  Q u e e n s  in G l a d 
b e c k  (Westf.). Nachgiebiger, zweiteiliger, eiserner Gruben
stempel m it Verbindungsschuh. Zus. z. Pat. 485 997. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 15. Mai 1927.

Am obern Ende des klauenartig den obern Stempelteil 
umfassenden Verbindungsschuhes ist ein Haken zum Auf
hängen des Schuhes vorgesehen, der dem untern Stempel
teil als Stütze dient. An der Keillasche, die im Schuh 
gleitet und mit einem Haken unter den obern Stempelteil 
greift, ist eine am untern Teil geführte Klammer befestigt. 
Am untern Ende des keilförmigen, im Schuh befestigten 
Widerlagers für den federnden Teil des Schuhes kann ein 
nasenförmiger Vorsprung vorgesehen sein, auf dem der 
federnde Teil aufruht.

5d  (10). 491401, vom 8. April 1928. Erteilung bekannt
gemacht am 23. Januar 1930. G e s e l l s c h a f t  f ür  F ö r d e r 
a n l a g e n  E r n s t  H e c k e i  m. b . H.  in S a a r b r ü c k e n .  A uf 
einer verschiebbaren Platte angeordnete Fangvorrichtung  
fü r  Gefällestrecken von Gleisbahnen.

Die Fangvorrichtung besteht aus einem auf der ver
schiebbaren Platte in der Förderrichtung schwingbar g e 
lagerten, mit einem Anschlaghebel für die Laufradachsen 
der Förderwagen versehenen Fangarm, der durch eine 
Vorrichtung (z B. ein Auflager) in der Lage gehalten wird, 
bei der sein Anschlaghebel nicht in der Bahn der Laufrad
achsen liegt. Die den Fangarm haltende Vorrichtung ist 
so mit einem von den Förderwagen angetriebenen einstell
baren Regler verbunden, daß sie den Fangarm freigibt, 
wenn dem Regler durch einen führungslos gewordenen  
Wagen eine zu große Geschwindigkeit erteilt wird. Bei „ 
Freigabe des Fangarmes gelangt dessen Anschlaghebel in 
den Bereich der Radachsen des Förderwagens. Die vordere 
Laufradachse erteilt dem Hebel eine solche Geschwindigkeit, 
daß der Fangarm sich vor die hintere Laufradachse des 
Wagens legt.

5 d  (10). 492675, vom 4. August 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 13. Februar 1930. C a r l s h ü t t e  A.G. für  
E i s e n g i e ß e r e i  un d  M a s c h i n e n b a u  in W a l d e n b u r g -  
A l t w a s s e r .  Vorrichtung zum selbsttätigen Abbremsen von 
auf geneigten Bahnen laufenden Förderwagen in Bergbau
betrieben.

Ein zwischen den Gleisschienen der geneigten Bahn 
angeordneter Anschlaghebel für die Laufradachsen der 
Förderwagen, der durch eine Feder in der Anschlagstellung  
gehalten wird, ist gelenkig mit einem auf einer senkrechten 
Welle befestigten Gewichtshebel verbunden, dessen Welle 
ein Querstück trägt. Dieses ist so zwischen zwei von beiden 
Seiten auf die Radkränze der Förderwagen wirkenden
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Bremsbacken angeordnet, daß die Backen durch das Quer
stück entsprechend der lebendigen Kraft, mit der der an- 
kommenden Wagen auf den Anschlaghebel trifft, mehr oder 
weniger stark gegen die Laufradkränze gepreßt werden.

5d  (11). 492054, vom 23. November 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 30. Januar 1930. H u g o  E v e r t s b u s c h  
in W e r n e  bei L a n g e n d r e e r .  Schüttelrutsche fü r  Abbau
förderung untertage m it an ihrem Ausguß angeordneter 
Siebvorrichtung.

Der unmittelbar oberhalb der Füllstrecke innerhalb der 
Strebe liegende Schuß der Rutsche ist als Siebrost aus
gebildet. Unterhalb des Schusses ist ein mit der Rutsche 
verbundenes Sieb angeordnet. An den Siebrost und das 
Sieb sind bis in die Füllstrecke ragende Rutschenstücke 
angeschlossen, die in der waagrechten Ebene einen solchen 
Winkel miteinander bilden, d. h. so auseinanderlaufen, daß 
mit Hilfe der Stücke zwei in der Füllstrecke hintereinander 
stehende Förderwagen mit Out von verschiedener Korn
größe gefüllt werden können. Die Rutschenstücke können 
auch so übereinander liegen, daß das obere Rutschenstück 
das untere um so viel überragt, daß zwei nebeneinander 
stehende Wagen beladen werden können. Unter der Abfall
kante der Rutschenstücke lassen sich durch Schieber ver
schließbare, im Streb aufgehängte Füllkästen anordnen.

5 d  (14). 491868, vom 21. Augu$t 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 30. Januar 1930. F. W. Mo l l  S ö h n e  in 
W i t t e n  (Ruhr). Bergeversatzmaschine m it umlaufenden  
W urfschaufeln.

Die Wurfschaufeln sind als ungleiche, zweiarmige 
Winkelhebel ausgebildet. Den langem Armen, die das 
von einer durch die Wurfschaufeln gesteuerten Schwing
schurre herangeführte Versatzgut mitnehmen, wird dadurch 
eine Beschleunigung und eine zusätzliche Schleuderbewe
gung erteilt, daß die kürzern Hebelarme gegen einen ver
stellbaren Anschlag treffen. Dieser kann an der fest
stehenden Welle angeordnet sein, um welche die Schaufeln 
umlaufen.

10a (1). 491402, vom 29. März 1929. Erteilung be
kanntgemacht am 23. Januar 1930. Dr. C. O t t o  & Co mp .  
G.m. b. H. in B o c h u m .  Senkrechter Kammerofen m it waag
rechten Heizzügen. Zus. z. Pat. 358773. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 15. Februar 1921.

Die zwischen je zwei Kammern liegenden Heizwände  
sind in zwei senkrechte Reihen von Heizzügen aufgeteilt. 
Die in gleicher Höhe zu beiden Seiten einer Kammer liegen
den Heizzüge werden in gleicher Richtung und die zu beiden 
Seiten der benachbarten Kammern liegenden Heizzüge in der 
zu dieser Richtung entgegengesetzten Richtung beflammt. 
Jedem zu einer Kammer gehörigen Heizzugpaar sind zwei 
Paare von Erhitzerräumen für Gas und Luft (zwei Abhitze
räume) zugeordnet,  wobei die beiden Gaserhitzerräume 
zwischen den Lufterhitzerräumen liegen. Von den Heiz
zügen sind immer zwei übereinanderliegende Züge auf der 
den Erhitzer- und Abhitzeräumen abgewendeten Seite mit
einander verbunden.

10a (5). 492578, vom 24. Juni 1928. Erteilung bekannt
gemacht am 6. Februar 1930. Dr. C. O t t o  & C o mp .  G.m. 
b. H. in B o c h u m .  Verfahren zum Entfernen der unver
brannten Qasreste aus den abgestellten Gasverteflungs- 
rohren beim Wechseln der Beheizung bei Regenerativöfen  
zur Erzeugung von Gas und Koks.

Die Gasverteilungsrohre sollen nach Abstellung der Gas
zuführung, während sie mit der Außenluft in Verbindung 
stehen, für kurze Zeit durch mit Ventilen versehene Ver
bindungsleitungen an den Abhitzekanal angeschlossen  
werden.

B Ü C H E R

Handbuch der Brennstofftechnik. Hrsg. von der Heinrich 
Köppers Aktiengesellschaft in Essen. 321 S. mit Abb. 
Essen 1928, W. Girardet. Preis geb. 5 M.

Das vorliegende Buch, seinem Charakter nach wohl  
mehr als »Brennstofftechnische Tafeln« zu bezeichnen, stellt 
eine sehr bemerkenswerte Bereicherung des Schrifttums

10a (6). 492506, vom 5. Mai 1929. Erteilung bekannt
gemacht am 6. Februar 1930. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G.m. 
b. H. in B o c h u m .  Koksofen. Zus. z. Pat. 458084. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 17. Juni 1926.

Die zur Reglung der Gas- und Luftzufuhr dienenden 
Schiebersteine o. dgl. sind am Fuße der jeweils beflammten 
Heizzüge unterhalb der untern, die beflammten und fallen
den Heizzüge miteinander verbindenden Öffnungen an
geordnet.

10a (17). 491592, vom 4. Juni 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 30. Januar 1930. R i c h a r d  F e i g e  in Berlin- 
R e i n i c k e n d o r f .  Verfahren zum  Ablöschen von fein
körnigem Koks oder Halbkoks.

Der feinkörnige Koks oder Halbkoks soll in einem Luft
oder Gasstrom fein verteilt und mit zerstäubtem Wasser 
gleichmäßig in innige Berührung gebracht werden. Der 
Luft- oder Gasstrom kann zur Förderung des Gutes dienen.

10a (19). 491871, vom 9. Juli 1927. Erteilung bekannt
gemacht am 30. Januar 1930. Dr. A n t o n  W e i n d e l  in 
E s s e n  und Dr. H e r m a n n  N i g g e m a n n  in Bottrop. 
Vorrichtung zur thermischen Behandlung bituminöser Stoffe.

Bei einem einseitig beheizten Koks- oder Kammerofen ist 
die nicht beheizte Kammerwand über die ganze Länge mit 
Rillen versehen, die mit ihr in Abständen über die ganze 
Länge verteilten senkrechten Gassammelrohren, -schachten
o. dgl. in Verbindung stehen. Benachbarte Kammern können 
abwechselnd eine gemeinsame unbeheizte und beheizte Wand 
haben, wobei die in jenen vorgesehenen Gassammelrohre die 
Destillationsgase aus zwei benachbarten Kammern auffangen 
und ableiten. Die unbeheizte Wand kann einen allseitig ge
schlossenen Hohlraum haben, in den sich Wärmeausnutzungs
vorrichtungen einbauen lassen.

10a (36). 492507, vom 17. März 1928. Erteilung be
kanntgemacht am 6. Februar 1930. L o w  T e m p e r a t u r e  
C a r b o n i s a t i o n ,  Ltd. in L o n d o n .  Retorte zur trocknen 
Destillation von Kohle und kohlehaltigen Stoffen.

Die Retorte hat nebeneinander angeordnete, mit den 
Breitseiten aneinanderstoßende Räume von ovalem, recht
eckigem oder ähnlichem Querschnitt, deren größere Achse 
mit der Retortenachse einen Winkel von etwa 45° bildet. 
Die breiten Seitenwände stehen daher ungefähr zur Hälfte 
über die schmalen Seitenwände vor, wobei die vorstehende 
Hälfte den Heizgasen ausgesetzt ist.

10b (1). 492150, vom 9. November 1927. Erteilung be
kanntgemacht am 6. Februar 1930. Ch e mi s c h - Te c h n i s c h e
G .m .b.H. in D u i s b u r g .  Verfahren zum  Brikettieren von 
Brennstoffen unter Verwendung von Brennstoffen mit ver
schiedenen Back- und Bläheigenschaften.

Brennstoffe mit entgegengesetzten oder verschiedenen 
Back- oder Bläheigenschaften sollen getrennt voneinander 
erhitzt und in heißem Zustand miteinander gemischt werden. 
Die Erhitzung der back- und blähfähigen Brennstoffe soll 
dabei bis an oder in die Nähe der Backfähigkeit getrieben 
werden, während die nicht oder nur schwach backfähigen 
Brennstoffe so hoch erhitzt werden, daß das Gemisch der 
vorerhitzten Stoffe eine über der Blähtemperatur der back- 
und blähfähigen Stoffe liegende Temperatur erhält.

81 e (73). 491075, vom 10. Juli 1927. Erteilung bekannt
gemacht am 23. Januar 1930. D e u t s c h e  B a b c o c k &  
W i l c o x  D a m p f k e s s e l  w e r k e  A. G. in O b e r  h a u s e n  

(Rhld.). Aufbereitungsanlage fü r  Kohlenstaubfeuerungen.
Die von der Mühle der Anlage zu deren Sichter führende 

Förderleitung ist durch Längswände mehrfach unterteilt- 
Die Querschnitte der Teile der Leitung können einzeln durch 
Schieber oder Ventile geändert werden.

S C H  A U.
auf dem Gebiete der Brennstofftechnik dar, die sich gerade 
in jüngster Zeit immer mehr zu einem eigenen Gebiete der 
technischen Wissenschaften entwickelt hat. Daher ist der 
Versuch lebhaft zu begrüßen, gerade für den auf diesem 
Gebiete p r a k t i s c h  t ä t i g e n  Ingenieur das Rüstzeug zu* 
sammenzustellen, das bisher mühsam und umständlich



5. A pril 1930 G l ü c k a u f 493

aus den verschiedensten Werken der physikalischen und 
organischen Chemie, des Maschinenbaus und der Wärme- 
technik zusammengesucht werden mußte. Hervorgehoben  
sei außerdem, wie vollständig die Sammlung in Anbetracht 
der ersten Herausgabe gelungen ist. Vom rein praktischen 
Standpunkt aus vermißt man höchstens die sehr oft be
nötigten Zahlen der Kreisinhalte, Quadrate und Wurzeln,  
ferner eine schaubildliche Gasreduktionstafel, wie sic dem 
von Berl herausgegebenen »Taschenbuch für die an
organisch-chemische Großindustrie« beigefügt ist. Vielleicht 
wäre cs ratsam, an Stelle des Abschnittes über Normal
profile, Witworthgewinde und Trägheitsmomente das 
Kapitel Wärmedurchgang und Wärmeübergang, das etwas 
zu kurz ausgefallen sein dürfte, eingehender auszubauen 
und ein Kapitel über Rekuperatoren und Regeneratoren 
einzeiligen, das man gerade unter Benutzung des I-T- 
Diagramms der Verbrennung nach Ro s i n  und F e h l i n g  
wertvoll ergänzen könnte. Sachlich wäre noch zu be
merken, daß der Grad der Schmelzbarkeit von Kohlen
aschen nach Constam nach dem heutigen Stande der 
Erkenntnisse1 wohl nicht mehr zutrifft. Ebenso würden 
die Angaben über spezifische Wärme und Wärmeleitfähig
keit von Kohle und Koks zu ergänzen sein. Verhältnismäßig 
wenig findet man endlich aus dem eigensten Gebiet der 
herausgebenden Firma, dem Koksofenbau, in bezug auf 
Angaben über den heutigen Stand der Koksofentechnik 
in wärmewirtschaftlicher Hinsicht.

Betont sei jedoch noch einmal, daß man die Sammlung 
als einen äußerst gelungenen Versuch bezeichnen muß, 
die Pionierarbeit dieses Unternehmens auf dem Gebiete 
der Brennstofftechnik würdig zu veranschaulichen.

Dr.-Ing. K. Baum.

Geologische Karte von Preußen und benachbarten 
deutschen Ländern im Maßstab 1 : 25 000. Lfg. 268 
mit Erläuterungen. Hrsg. von der Preußischen G eo
logischen Landcsanstalt. Berlin 1028, Vertriebsstelle 
der Preußischen Geologischen Landesanstalt. Preis 
jeder Karte einschließlich Erläuterung 6 M.

Blatt W e r b e n  (im Spreewald). Gradabteilung 59, 
Nr. 12. Geologisch und agronomisch bearb. von 
J. K o r n f ,  erläutert von H. Ud l u f t .  Bodenkundlicher 
Teil von J. Korn. 37 S.

Blatt Kal au.  Gradabteilung 59, Nr. 161 Geologisch 
und agronomisch bearb. von J. K o r n f ,  erläutert von
H. Udl uf t .  Bodenkundlicher Teil von J. Korn.  46 S.

Blatt V e t s c h a u .  Gradabteilung 59, Nr. 17. Geo 
logisch und agronomisch bearb. von J. K o r n f ,  er
läutert von H. Udl u f t .  Bodenkundlicher Teil von 
J. Korn. 46 S.

Die Nordwestecke des Blattes Werben ragt in den 
Bereich der Endmoräne des äußersten Vorstoßes der letzten 
(Weichsel-) Eiszeit hinein, die zusammen mit ihrem Sander 
und dem anschließenden Urstromtal sicheres jüngstes 
Diluvium sind. Der Sander nimmt das nördliche Blattgebiet 
ein, während der Rest des Blattes ganz in das südliche 
Abflußgebiet der jüngsten Vereisung fällt, in das Glogau- 
Baruther Urstromtal. In dem Urstromtal sind zwei Talstufen 
zu unterscheiden, eine etwas höher gelegene diluviale und 
«ine tiefere, die mit alluvialen Ablagerungen angefüllt ist. 
In dieser Stufe liegt der Lauf der heutigen Spree mit ihren 
Seitenarmen und Zuflüssen. Eine tektonische oder andere 
Vorzeichnung der Lage des Urstromtales ist nicht vor
handen. Blatt Kalau entfällt ganz auf den Niederlausitzer 
Höhenzug und ebenso der nicht zum Glogau-Baruther Tal 
gehörige Teil des Blattes Vetschau.

Es ist noch auf eine besondere Gliederung des Nieder
lausitzer Höhenzuges durch einige in ihn eingesenkte  
Becken hinzuweisen. Die vorliegenden Blätter haben Anteil 
an dem Luckauer und dem Alt-Döberner Becken, die 
glaziale Staubecken sind.

Von besonderer Wichtigkeit, nicht nur für den g eo 
logischen Aufbau, sondern auch für das gesamte Wirt- 

1 Qlückauf 1028, S. 1733.

schaftsleben der Niederlausitz, ist das Braunkohlen 
führende Tertiär, das in dem Gebiet nicht nur erhohrt 
ist, sondern auch zutage tritt.

Die Korrosion unter Berücksichtigung des Materialschutzes.
Von Professor Dr. O. K r ö h n k e ,  Oberregierungsrat 
Professor Dr. E. M a a s s  und Dr.  W.  Be c k .  1. Bd.: 
Allgemeiner und theoretischer Teil. (Chemie und 
Technik der Gegenwart, Bd. 10.) 208 S. mit 43 Abb. 
Leipzig 1929, S. Hirzel. Preis geh. 16 geb. 17,50 M.

Der vorliegende Band gibt in kurzer und klarer Dar
stellung eine umfassende Übersicht über das gesamte  
Gebiet der Korrosion. Nach der einleitenden entwicklungs
geschichtlichen Schilderung der Korrosionsforschung be
schäftigen sich die Verfasser im ersten Teil eingehend 
mit den Reaktionen, die sich abspielen, wenn Metalle mit 
Lösungen in Berührung gebracht werden, und zwar unter 
Berücksichtigung der neusten Erkenntnisse auf dem G e
biete der physikalischen Chemie. Daran anschließend 
behandeln sie die Vorgänge beim Rosten, besprechen die 
Passivierungserscheinungen und nehmen Stellung zu den 
verschiedenartigen Theorien, welche die Passivierung von 
Metallen zu erklären suchen. Einen weiten Raum nimmt 
naturgemäß die Erörterung der mannigfaltigen Ursachen 
in Anspruch, die zur Metallkorrosion führen. Im zweiten 
Teil werden Mittel und W ege angegeben, die geeignet  
sind, das gefährdete Material gegen Korrosion möglichst 
zu schützen. Zahlreiche Kurven- und Zahlentafeln, be
merkenswerte Abbildungen und ein sehr übersichtlich zu
sammengestellter Literaturnachweis vervollständigen das 
Buch. Es dürfte berufen sein, sowohl den Erzeuger als 
auch den Verbraucher mit dem heutigen Stand der 
Korrosionsforschung und den geeigneten Maßnahmen zum 
Schutz des Metalles bestens vertraut zu machen. Dem  
Erscheinen des zweiten Bandes, in dem die Zerstörung  
der technisch wichtigsten Metalle und Legierungen sowie  
der Technik entnommene bedeutungsvolle Sonderfälle 
erörtert werden sollen, wird erwartungsvoll eiitgegen- 
gesehen. Dr.-Ing. A mme r .

Deutsche Handelspolitik. Eine Einführung von Dr. Th. 
P l a u t ,  Professor an der Universität Hamburg. 2. Aufl. 
258 S. Leipzig 1929, B. G. T e u b n e r .  Preis geh. 8 M, 
geb. 10 M .

Den Ausführungen des Verfassers über die Notwendig
keit eines für das Laienpublikum bestimmten Einführungs
buches in die Elemente der Handelspolitik ist unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen des öffentlichen Lebens 
durchaus beizupflichten. Plaut hat die Lösung dieser Auf
gabe in seinem bereits in 2. Auflage erscheinenden Buche 
über die deutsche Handelspolitik in d er  Weise bewirkt, daß 
er, nach kurzen Grundlegungen über das Wesen, die Ziele, 
Mittel und Geschichte der Handelspolitik, hauptsächlich die 
deutschen Fragen der Gegenwart darstellt und dabei 
namentlich die zurzeit besonders aktuellen Gegenstände der 
gegenwärtigen deutschen Handelspolitik berücksichtigt, so 
die Strukturveränderungen durch den Krieg, den Versailler 
Vertrag, die Verarmung und den Währungsverfall, den 
Dawes- und Youngplan, die Autarkie-Bestrebungen des 
Auslandes, die neusten Theorien des Außenhandels von 
Taussig, Cassel usw. Das Buch ist- dementsprechend nach 
seinem ganzen Grundcharakter weniger eine allgemeine 
grundsätzliche Darstellung der Handelspolitik, kein nur 
wissenschaftlich-theoretisch gerichtetes Werk, sondern eine 
Einführung für vorwiegend p r a k t i s c h e  Unterrichtung 
über die wichtigsten Gegenwartsprobleme des deutschen 
Außenhandels und seiner Aufgaben.

Die von dem Verfasser angestrebten Ziele werden  
durch die Fassung seines Buches in zweckmäßiger Weise  
erfüllt. Wer sich über die wichtigsten Fragen der deutschen 
Handelspolitik und ihrer Grundlagen unterrichten will, 
findet in Plauts Buch ein recht brauchbares, leicht ver
ständliches Hilfsmittel. Es muß ferner anerkannt werden, 
daß der Inhalt des Buches sachlich gehalten ist, ohne
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po lit ische  V o re in g e n o m m e n h e it  nach de r einen ode r ändern 
R ich tu n g . In  unsern p a rte ip o lit is c h  s ta rk  ze rsp lit te r te n  
V e rhä ltn issen , in  denen re in  sach liche w ir ts c h a ft l ic h e  
Fragen, w ie  auch d ie de r H a n d e ls p o l i t ik ,  a llzu  o f t  nach 
a llg e m e in e r  p o lit is ch e r  A nschauung  üb e rh a u p t behande lt 
zu w e rde n  p flegen , is t d ie  neu tra le  H a l tu n g  de r P lautschen 
A u s fü h ru n g e n  als e in besondere r V o rz u g  anzusprechen.

Im  V e rg le ich  zu r 1. A u f la g e  des Buches s te l l t  d ie  v o r 
liegende  eine w e itg e he n d e  U m a rb e itu n g  da r, w as g ro ß e n 
te ils  au f d ie seit dem  Jahre  1924 e inge tre tenen  s ta rken  
V e rä n de ru n ge n  d e r  a llgem e inen  W ir tsch a ftsve rh ä ltn isse  
ü b e rh a u p t zu rü c k z u fü h re n  ist. Besonders d ie  Ü b e rw in d u n g  
de r K r ie g sze it  und N a c h k r ie g s z e it  m it  d e r  W ä h ru n g s 
in f la t io n  und d ie  R ü c k k e h r  zu F riedensverhä ltn issen  sind 
d ie U rsache, daß das W e r k  in  de r 2. A u f la g e  g e w isse r 
m aßen neu au fge b a u t w e rde n  m uß te . A uch  d ie  th e o 
retischen B e trach tungen  des W e rk e s  s ind etwas ausgesta lte t 
w o rde n , obschon de r V erfasser anscheinend de r v o lk s w ir t 
scha ft l ichen  T h e o r ie  n ic h t  besonders g e n e ig t  ist. Im  w ese n t
lichen  k o m m e n  d ie  a l lgem e inen  und theo re tischen  G ru n d 
lagen de r H a n d e ls p o l i t ik  in  dem Buche noch im m e r  rech t 
k u rz  w eg . E ig e n t l ic h  s ind  es n u r  d ie 73 ersten Seiten, also 
noch  n ich t ein D r i t te l  des ganzen W e rke s , d ie  sich m it  den 
g ru n d le g e nd e n  F ragen  befassen. A u ch  an ändern  Ste llen 
kann  m an h ie r  und da d e r  M e in u n g  sein, daß e inze lne 
F ragen  zu w e n ig  (w ie  z. B. be im  A b s c h n it t  »H ande ls 
verträge«  u sw .),  andere zu w e itg e h e n d  im  R ahm en des 
G esam tum fanges  des Buches b ehande lt  s ind. Jedoch is t es 
sch ließ lich  g ro ß e n te ils  Au ffassungssache, w as m an in  d ieser 
R ich tu n g  als das Beste ansehen w i l l .  Es b e e in trä c h t ig t  den 
W e r t  des Buches n ich t, w e n n  de r Verfasser s ich in  d ieser 
B ez iehung  au f d ie  von  ihm  anges treb ten  Z ie le  besonders 
w e itg e he n d e r  A k tu a l i tä t  und  Z u g k rä f t ig k e i t  e in g es te ll t  hat. 
Seine A rb e i t  w ir d  v ie len  Lesern als e ine erste E in fü h ru n g  
in  d ie  deutsche H a n d e ls p o l i t ik  von  Nutze'n sein.

P ro fessor D r . W . M o r g e n r o t h ,  M ünchen .

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Die Schriftleitung: behält sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

B e r l - L u n g e .  Taschenbuch  f ü r  d ie  ano rgan isch -chem ische  
G ro ß in d u s tr ie .  H rs g . von  E. B e r l .  7., um g e a rb . A u f l .
1. T . :  T e x t .  402 S. m it  19 A bb . 2. T . :  N o m o g ra m m e  in  
M appe. 31 T a f.  m it  1 L inea l. B e r l in ,  Ju liu s  S p r inge r. 
P re is  geb. 37,50 J l .  

v o n  B r a u n m ü h l ,  H e rm a n n :  Ü b e r  d ie  E n ts te h u n g  der 
L a gers tä tten  d ich ten  M ag n e s its  vom  T y p u s  K ra u b a th . 
H rs g . von  de r Preuß ischen G e o log ischen  Landesansta lt.

(A rc h iv  . fü r  L a g e rs tä t te n fo rs c h u n g , H . 45.) 87 S. mit 
13 A b b . B e r l in , Im  V e r t r ie b  bei de r Preußischen Geo
log ischen  Landesansta lt.

B r ü c k n e r ,  H o r s t : K a ta ly t is ch e  R eak tionen  in  de r organisch
chem ischen In d us tr ie . 1. T .  (Techn ische  Fortschritts
be rich te , Bd. 22.) 168 S. m it  9 A b b . Dresden-Blasewitz, 
T h e o d o r  S te in k o p ff .  P re is  geh. 14,50 J l ,  geb. 16 J l .

D o e l t e r ,  C.,  und L e i t m e i e r ,  H .:  H a n d b u ch  der Mineral
chemie. 4 Bde. 4. Bd. 17. L fg .  (B o g e n  11 —20.) 160 S. mit 
A bb . D resden , T h e o d o r  S te in ko p ff .  P re is  geh. 8 J l .

F e u e r v e r h ü t u n g .  Das B ü ch le in  fü r  a lle ! H rs g . von der 
A rb e its -  und  In te ressengem e inscha ft deu tscher Feuer
w e h r-O rg a n e  an läß lich  de r F eue rschu tz -W oche  in der 
Z e it  vo m  27. A p r i l  b is 4. M a i 1930 d u rch  W e rn e r  L in d 
n e r .  64 S. m it  A b b . B e r l in -T e m p e lh o f,  H . A. Braun & Co.

G m e lins  H a n d bu ch  de r ano rgan ischen  C hem ie . 8. Aufl. 
H rs g .  von  de r D eu tschen  C hem ischen Gesellschaft, 
System  N r. 59 : Eisen. T e i l  B, L fg .  2. 200 S. m it Abb. 
B e r l in , V e r la g  C hem ie  G . m . b . H .  Pre is  geh. 32 Jl, 
S u b s k r ip t io n s p re is  25 J l.

V o n  den K o h le n  und den M in e ra lö le n .  E in  Jahrbuch für 
C hem ie  und T e c h n ik  de r B re n n s to f fe  und Mineralöle. 
H rs g .  von  de r F ach g ru pp e  fü r  B re n n s to f f -  und Mineralöl
chem ie des V e re ins  deu tsche r C h e m ike r . 2. Bd. 1929. 
172 S. m it  45 A bb . B e r l in , V e r la g  C hem ie  G .m .b .H . 
P re is  geh. 11 J t ,  geb. 13 J l .

K ö r f e r ,  C .: V o rs c h r i f te n ,  V e ro rd n u n g e n  und  Verfügungen 
ü b e r d ie  E r r ic h tu n g  von  e lek tr ischen  Schachtsignal
an lagen im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  D o r tm u n d .  36 S.

L o o s e ,  K u r t :  V o rg e sch ich te , G e s ta ltu n g  und Auswirkung 
des K o h le n w ir tscha ftsg e se tze s  vom  23. M a rz  1919. 257 S. 
m it  A b b . Bonn , K u r t  bch roede r. P re is  geh. 14 J l .

M it te i lu n g e n  aus dem K a is e r -W ilh e lm - In s t i tu t  fü r  Eisen
fo rs c h u n g  zu D üsse ld o rf.  H rs g . von  F r ie d r ic h  K örbe r. 
Bd. 11, L fg .  1—23. A b h a n d lu n g  116— 141. 396 S. mit 
304 A b b . D ü sse ld o rf,  V e r la g  Stah le isen m . b . H .  Preis 
geh. 48,50 J l ,  geb. 52 J l .

Dissertationen.
S t e i n s c h l ä g e r ,  M ic h a e l:  T e m p e ra tu rv e r la u f ,  Wärmefluß 

und  W ä rm e sp e ich e ru n g  in  K o kso fe n w ä nd e n . (Berg
akadem ie  F re ib e rg .)  10 S. m it  A b b . D üsse ldo rf, Verlag 
Stahle isen m .b .H .

V o g t ,  A lb e r t :  B e iträ g e  zu r  A u fb e re i tu n g  von  Ölsanden. 
(B e rgakadem ie  C laus tha l.)  46 S. m it  22 A bb . Freiburg 
(B re isga u ) , Poppen  &  O rtm a n n .

v o n  Z w e r g e r ,  R u d o lf :  U n te rsu ch u n g en  übe r die Bau
w ü rd ig k e i t  d e r  E isenerz lage rs tä tten  au f dem Cabeco 
da M u a  u nd  d e r  Serra de R ebo redo  in  Portugal 
(P ro v in z  T ra s -os -M o n te s ) .  (Techn ische  Hochschule 
A achen .) 59 S. m it  4 A bb .

Z E I T S C H R I E T E N S C H A  U\
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in  N r. 1 a u f den Seiten 34—38 veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

M ineralogie  und Geologie .
D ie  E n t s t e h u n g  d e r  K o h l e n  n a c h  d e m  g e g e n 

w ä r t i g e n  S t a n d e  d e r  b i o l o g i s c h e n  F o r s c h u n g .  
V o n  L ieske. B rennst. C hem . Bd. 11. 1 5 .3 .30 . S. 101/5. V e r 
to r fu n g  von  P fla n ze n m a te r ia l.  U m b i ld u n g  des T o r fe s  d u rch  
d ie  W ir k u n g  von  K le in lebew esen. H a u p t ro l le  des L ig n in s . 
S c h r if t tu m .

Ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  K o h l e n  n a c h  d e m  
g e g e n w ä r t i g e n  S t a n d  d e r  c h e m i s c h e n  F o r s c h u n g .  
V o n  Fuchs. B renns t. C hem . Bd. 11. 1 5 .3 .3 0 . S. 106/12.
G e sch ich tl ich e r  R ü ckb lic k . R o lle  de r Z e llu lo se  un d  des 
L ig n in s . D ie  chem ischen B ild u n g e n  be i d e r  P f la n ze n 
ve rm o d e ru n g .

G e o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e s  P e r n i k e r  
B r a u n k o h l e n b e c k e n s  i n  B u l g a r i e n .  V o n  R a d o s la w o ff.  
(Sch luß .) B ra u n koh le . Bd. 29. 15 .2 .30 . S. 136/41*. D e r 
K o h le n v o rra t .  B i ld u n g  d e r  B ra u n koh le . P e tro g ra p h isch e  
un d  m ik ro s k o p is c h e  U n te rs u c h u n g . C hem ische  un d  p h y s i
ka lische  E igenscha ften .

T h e  f l o r a  o f  t h e  F r o n t i e r  f o r m a t i o n .  V o n  
B e rry .  P ro f.  Paper. 1929. H . 158 H . S. 129/35. B e sch re ibung

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 Jh 
für das Vierteljahr zu beziehen.

neuer P f la n ze n fu nd e  aus K o h le n f lö z e  füh renden  Kreide
sch ichten.

B e i t r a g  z u r  g e o l o g i s c h e n  K e n n t n i s  d e r  Lahn- 
D i l l - M u l d e  m i t  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  der 
D i a b a s e - ,  S c h a l s t e i n e  u n d  R o t e i s e n s t e i n e .  Von 
R ich te r. In te rn . B e rg w ir ts c h .  Bd. 23. 15 .3 .30 . S. 65/80 • 
D ie  B a ld u in s te in e r  und  A lte n d ie z e r  Sonderm ulde. Die 
P r im ä rfaz ies  d e r  L a h n -D il l -M u ld e .

T h e  t i n  d e p o s i t s  o f  G u n o n g  B a k a u .  Vonlngham. 
M in .  M a g . Bd. 42. 1930. H . 3. S. 151/6*. Beschre ibung von 
Z in n e rz g ä n g e n  in  den M a la iens taa ten . D ie  Gesteine und 
d ie  G rubenbaue .

N e w  S e i s m o g r a p h  f o r  g e o p h y s i c a l  s u r v  e y. 
V o n  Rank ine . M in .  M ag . Bd. 42. 1930. H . 3. S. 147/50 
B e sch re ibu n g  eines neuen G erä tes zu r  A u fnahm e von 
B o d e n e rsch ü tte ru n g sw e lle n .

A  n e w  m a g n e t o m e t e r .  C a n .M in .J .  B d .51. 24.1.30. 
S. 100/2*. B e sch re ibu n g  und A n w e n d u n g s w e is e  eines neuen 
m agne tischen  S chürfge rä tes .

Bergwesen.
D i e  A b r a u m f ö r d e r b r ü c k e  » F r i e d l ä n d e r g r u b e «  

d e r  B r a u n k o h l e n -  u n d  B r  i  k  e  1 1 - 1  n  d  u  s t r i e A. u.
V o n  M ann . Z . V . d . I .  B d .74 . 15 .3 .30 . S. 331/7*. Allgemeine
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Grundlagen und B e sch re ibung  des B a u w e rks  m it  e iner 
Leistung von  rd . 45 000 in3 g eschü tte ten  Bodens in  21 h. 
Einzelheiten der s ta tischen B erechnung.

V o r s c h l ä g e  z u r  V e r b i l l i g u n g  d e r  B o h r -  u n d  
V e r r o h r u n g s k o s t e n  b e i  Ö l s o n d e n  m i t  g e r i n g e r  
P r o d u k t i o n .  V on  S chw e ige r. In te rn .Z .  B o h rtechn . Bd. 38.
15.3.30. S. 53/6*. M i t te i lu n g  e rp ro b te r  techn ische r M a ß 
nahmen zu r V e rb i l l ig u n g  de r B oh rungen .

A t o t a l l y  e n c l o s e d  j i g g i n g  c o n v e y o r  d r i v i n g  
gear. C o l l .G u a rd .  Bd. 140. 14.3.30. S. 1010*. B e sch re ibung  
eines neuen sch la g w e tte rs ich e r  e ingebau ten  Schü tte l-  
rutschenmotors.

T h e  C a r d o x  b l a s t i n g  d e v i c e .  V o n  Paym an. I ro n  
Coal T r. Rev. Bd. 120. 14 .3 .30 . S. 448/50*. G run d g e d an ke n . 
Beschreibung der S p rengpa trone . V e rw e n d u n g  f lü ss ig e r  
Kohlensäure. A b tu n  des Sprengschusses. F ü llen  de r H ü lse . 
Sicherheit. V e rh a lte n  bei V e rsa g ern . S tückko h le n fa ll .

D ie  n e u e n  i n  d e r  L i s t e  d e r  B e r g b a u z ü n d  m i t t e l  
a u f g e z ä h l t e n  Z ü n d e r a r t e n .  V o n  V o l lm a r .  B e rgbau . 
Bd. 43. 1 3 . 3 . 30 .  S. 153/5*. E in te i lu n g  de r e lek tr ischen  
Zünder, ih re  B escha ffenhe it  und P rü fu n g .

U s e  o f  i r o n  a n d  s t e e l  f o r  u n d e r g r o u n d  
s u p p o r t s .  I ro n  C oa l T r .  Rev. Bd. 120. 14 .3 .30 . S. 456/7*. 
Die B edeutung  g u te r  Lasch en ve rb ind u n g e n  be im  Stahl- 
bogenausbau. N a ch g ie b ig e  S tah ls tem pe l und E r fa h ru n g e n  
mit ihnen. Ve rsuche  m it  dem B u tte r le y -A b b o tt-S te m p e l.  
(Forts, f.)

E c o n o m i e s  t o  b e  e f f e c t e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  
of  u n d e r g r o u n d  r o a d w a y s .  I I I .  V o n  D av ies  und 
Nelson. C o ll.  G u a rd . Bd. 140. 14 .3 .30 . S. 995/6. W ir ts c h a f t 
licher Abbau bei g e s tö r te n  F lözve rh ä ltn issen . S ta tis t ische  
Unterlagen. E in te i lu n g  de r S trecken  u n te r ta g e . H a u p t 
förderstrecken.

D ie  A n w e n d u n g  d e s  c h e m i s c h e n  V e r f e s t i 
g u n g s v e r f a h r e n s  b e i  d e r  A b d i c h t u n g  e i n e s  
Lauge  n d ä m m  es u n d  b e i  S c h a c h t d i c h t u n g s a r b e i t e n  
auf  d e m  K a l i w e r k  S a c h s e n - W e i m a r  i n  U n t e r b r e i z 
bach (R h ö n ) .  V o n  Lohm ann . K a li.  Bd.24. 15.3.30. S.81/5*. 
Kennzeichnung des V e r fa h re n s  und S ch ild e ru n g  se ine r e r 
folgreichen p rak tischen  A n w e n d u n g .

N e u e r e  b e r g m ä n n i s c h e  Z e m e n t i e r a r b e i t e n  
und V e r s u c h e  ü b e r  d i e  E i g n u n g  v e r s c h i e d e n e r  
Z e m e n t e  f ü r  s o l c h e  A r b e i t e n .  V o n  E r l in g h a ge n . 
(Forts.) K a li. B d .24 . 15 .3 .30 . S. 89/93. V e rsuchsergebn isse  
mit Magnesia- und A lca -Z e m e n t. (Sch luß  f.)

S t a t i s c h e  B e t r a c h t u n g  d e r  F o r m e n  d e s  
S t r e c k e n a u s b a u s  u n t e r t a g e .  V o n  K ü h n . G lückau f. 
Bd. 66. 2 2 .3 .30 . S. 395/8*. S ta rre  und be w e g liche  A u sb a u 
arten. F o rm en  von  Z w e ig e le n k ra h m e n  und D ru c k l in ie n 
verlauf. D ie  d re ig e le n k ig e n  A u sb a u fo rm e n . B ew eg liche  
Ausbaurahmen m it  v ie r  und  m ehr G e lenken. D ie  B ie g u n g s 
momente in  m e h rg e le n k ig e n  A usbaurahm en.

P e r m i s s i b l e  s t o r a g e - b a t t e r y  l o c o m o t i v e s  
and p o w e r  t r u c k s .  V o n  I ls ley , G le im  und B ru n o t.  Bur. 
Min. Bull. 1929. H . 313. S. 1/120*. B e sp rechung  neuer 
A kku m u la to r-G ru b e n loko m o tive n  d e r  B auarten  Je ffre y , 
Mancha, G enera l E lec tr ic , G o o dm a n  u. a.

E c o n o m i c a l  m i n e  h a u l a g e .  V o n  Rusen. C oal 
Min. Bd .7. 1930. H . 2 . S .77/80*. B esprechung  de r G es ich ts 
punkte, die bei e ine r nach w ir ts c h a f t l ic h e n  G rundsä tzen  
geleiteten G ru b e n fö rd e ru n g  beach te t w e rde n  müssen.

T h e  » K i r b y «  s y s t e m  o f  u n d e r g r o u n d  c o a l  
c o n v e y i n g .  V o n  Fu te rs . C o ll.  G u a rd . Bd. 140. 14.3.30. 
S. 998/1003*. E ingehende  B e sch re ibu n g  des V e rfa h re n s  von 
j y r.By zur pneum atischen K o h le n fö rd e ru n g  von  fe in - und 
kleinstückiger K oh le . B e sp rechung  e ine r in  B e tr ieb  
stehenden A n lage . (F o r ts ,  f.)

S t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  u s e  o f  t r o l l e y  
wi r es  i n  m i n e s .  V o n  I ls le y  und  Kearns. C oa l M in .  B d .7 . 
1930. H .2. S.71/4*. B esp rechung  d e r  im  no rdam erikan ischen  
Bergbau bestehenden V o rs c h r i f te n  zu r V e r le g u n g  des F a h r 
drahtes der e lek tr ischen  L o k o m o t iv fö rd e ru n g  und de r zur 
Verhütung von  U n fä lle n  d u rch zu fü h re n d e n  M aßnahm en.

S p o n t a n e o u s  c o m b u s t i o n  i n  t h e  W a r w i c k 
s h ire  T h i c k  C o a l .  C o ll.  G ua rd . Bd. 140. 14 .3 .30 . S. 997. 
•schluß der Aussprache  zu dem  V o r t ra g  von  M o rg a n .

N e w  a p p r o v e d  s a f e t y  l a m p s .  (F o r ts .)  C o ll.G u a rd . 
Bd. 140. 14.3.30. S. 1005/7*. I ro n  C oa l T r .  Rev. Bd. 120. 
, i " 30. S. 452/3*. B e sch re ibung  von  ü b e ra ll zugelassenen 

elektrischen S iche rhe its lam pen . (Sch luß  f.)
R e a c t i o n  o f  m e t a l l i c  i r o n  a n d  c o p p e r  s u l 

phat e  i n t h e  f l o t a t i o n  o f  s p h a l e r i t e .  V o n  de V aney 
und Ambler. Can. M in .  J. B d .5 1 . 2 4 .1 .3 0 . S. 82/6*. B e r ich t

über V e rsuche  de r S ch w im m a u fb e re itu n g  von  S p h a le r i t  u n te r  
V e rw e n d u n g  von Eisen und K u p fe rs u lfa t  als Reagenzien.

M i l l i n g  p r a c t i c e  a t  F r e s n i l l o .  V o n  B y le r .  M in .  
M ag . Bd. 42. 1930. H . 3. S. 137/47*. Das Brechen de r Erze. 
B e h a n d lu ng  der o xyd isch en  Erze. A n la g e  zu r Z y a n id 
w ie d e rg e w in n u n g .  B e h a n d lu ng  des sch w e r schm elzbaren  
Erzes und des su lf id isch e n  Erzes. D ie  S c h w im m a u fb e re itu n g . 
Reagenzien.

B a u x i t e ,  f l o a t - a n d - s i n k  f r a c t i o n a t i o n s  a n d  
f l o t a t i o n  e x p e r i m e n t s .  V o n  G a n d ru d  und  de Vaney. 
B u r. M in .  B u ll.  1929. H . 312. S. 1/101*. V o rk o m m e n , E in 
te i lu n g  und  G e w in n u n g  von  B a u x it .  V e ru n re in ig u n g e n . 
M i t te i lu n g  de r E rgebnisse  e ingehender U n te rsu ch u n g en  
ü b e r d ie  phys ika lischen  E igenscha ften  und  d ie  m inera lische  
Z usam m ense tzung  g e r in g h a lt ig e n  am erikan ischen  B aux its . 
A n re ich e ru n g sversu ch e .

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D ie  E n t w i c k l 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  

f ü r  F l a m m r o h r k e s s e l .  V on  K rebs. W ärm e . Bd. 53.
1 0 .3 .30 . S. 169/75*. A n w e n d u n g s g e b ie t  des F la m m ro h r 
kessels. B es tre bu n g e n  im  Bau von  V o rka m m e rfe u e ru n g e n . 
E r fo lg re ic h e  V e rw e n d u n g  de r kam m erlosen  F e u e ru n g  au f 
Sch iffen . O r tfe s te  F lam m ro h rkesse l m it  kam m erlose r Feue
ru n g . W ir ts c h a f t l ic h k e i t  gegen ü b e r R os tfe ue ru n g .

I n s u l a t i o n  o f  h e a t e d  a n d  c o o l e d  s u r f a c e s .  
V o n  G a rd  und R ob inson . I ro n  Coa l T r .  Rev. B d .120. 14.3.30.
S. 454*. D e r  T e m p e ra tu ra b fa l l  in  R o h r le itu n g e n . E in f lu ß  de r 
G ü te  und  S tä rke  de r Iso lie rsch ich t. (Schluß f.)

D e v i d i n g  h e a t i n g  s u r f a c e  a m o n g  b o i l e r ,  
e c o n o m i z e r  a n d  a i r  h e a t e r .  V o n  H e lander. P ow er. 
Bd. 71. 4 .3 .3 0 . S. 358/62*. A b le itu n g  von G le ich u ng e n  zur 
B e s t im m u n g  de r gee igne ten  G röß e n ve rh ä ltn isse  zw ischen 
K esse lhe iz fläche, R a u ch ga svo rw ä rm e r und L u f te rh itz e r .

P o w d e r e d  c o a l  f o r  s h i p  p r o p u l s i o n .  V o n  H i l l .  
C o ll.  G ua rd . Bd. 140. 14 .3 .30 . S. 1003/5. E r fa h ru n g e n  m it  
K o h le n s ta ub fe u e ru n g e n  au f Sch iffen . S ch w ie r ig ke iten . D ie  
K o h le n s ta ub m ü h len , d ie  V e r te i lu n g  und d ie  B renner. 
(Schluß f.)

T h e  p u l v e r i s e d - f u e l  i n s t a l l a t i o n  o n  s.s. » H ö r o -  
r a t a « .  I ro n  C oa l T r .  Rev. Bd. 120. 1 4 .3 .30 . S. 443/4*. Be
sch re ib u n g  d e r  au f dem D a m p fe r  e ingebau ten  K o h le n s ta u b 
feu e ru n g . D ie  M üh le , das V e r te i lu n g s n e tz  und d ie  B renner.

Elektrotechnik.
D i e  e l e k t r i s c h e n  A u s r ü s t u n g e n  f ü r  G r o ß -  

s c h r ä m m a s c h i n e n .  V o n  K n ie f.  (Sch luß). E le k tr .B e rgb a u . 
B d .5. 15.3.30. S .48/54*. S ich e rh e itse in r ich tu ng e n . S trecken 
scha ltkasten. S te ckvo rr ich tu n g e n . Schräm kabe l.

U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  E r d u n g  u n t e r t a g e .  
V o n  K ie fe r .  E le k tr .  Bergbau . Bd. 5. 15. 3. 30. S. 43/7*. 
E rd u n g  im  S um p f, übe rtage , in  der W asserse ige  und  im  
G este in . A u s fü h ru n g  de r E rd u n g . W id e rs ta n d  de r gesam ten 
E rd u n gsa n la g e  un te r ta g e . U n fa lls c h u tz  gegen e inphas igen  
und zw e ip h a s ige n  E rdsch luß .

D i e  V e r w e n d u n g  v o n  A k k u m u l a t o r e n  a u f  
a m e r i k a n i s c h e n  K o h l e n g r u b e n  u n t e r t a g e .  V on  
P h il ip p i.  E le k t r .B e rg b a u .  Bd. 5. 15.3.30. S. 47/8*. Be isp ie le  
fü r  d ie A n w e n d u n g  von  A k k u m u la to re n  un te rtage .

Hüttenwesen.
F l o w  o f  g a s  i n  t h e  b l a s t f u r n a c e  s h a f t .  V on  

K inney . Fue l. Bd. 9. 1930. H . 3. S. 115/20*. M i t te i lu n g  über 
U n te rsu ch u n g e n  an e inem  E isenhocho fen  im  O beren  See- 
G e b ie t ü b e r  den W e g  der Gase im  Schacht. D ie  L in ie n  
g le ichen  C O j-G eh a lte s , d ie  Iso the rm en , Isobaren  und die 
K u rv e n  g le ich e r  G a s g esch w in d ig ke it .  F o lg e ru ng e n .

P r o d u c i n g  a r t i f i c i a l  m a n g a n e s e  o re .  I ro n  Age. 
Bd. 125. 6 .3 .3 0 . S. 723/4. B esch re ibung  eines V e rfa h re n s  
zu r E rz e u g u n g  von  F e rrom a n g an  aus m an g a n h a lt ige n  
Eisenerzen. G a n g :  Erb lasen eines hoch p h o sp h o rh a lt ig e n  
Spiege le isens im  H o ch o fen , E rze u g u n g  e ine r e tw a  6 0 %  
M n O  en tha ltenden  Schlacke im  basischen H e rd o fe n  und 
Erschm elzen  des F e rrom angans  aus ih r  im  H o ch o fen .

T h e  m a n u f a c t u r e  o f  t u b e  s t e e l .  V o n  B oo th . 
I ro n  C oa l T r .  Rev. Bd. 120. 14 .3 .30 . S. 446/7. D ie  bei de r 
H e rs te l lu n g  von  S tah l fü r  S ta h lro h re  anzuw endende  be
sondere S o rg fa lt.  R e a k t io n s fä h ig k e it  und  F lü s s ig k e it  de r 
Schlacke. D ie  G u ß fo rm e n .

A m e r i c a n  s t e e l  i n d u s t r y ’ s f u t u r e .  V on  Je ffr ie s . 
I ro n  A ge . Bd. 125. 6 .3 .3 0 . S. 719/22*. A n h a lte n de  N a ch 
frag e  nach Eisen und  Stahl. W e t tb e w e rb  von  Z em e n t und
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A lu m in iu m . M ö g l ic h e  k ü n f t ig e  V e rsch ie bu n g e n  v o n  w e it -  
tra g e n d e r  B edeu tung . S te igende  V e rw e n d u n g  von  S tah l
le g ie rungen .

P r o p r i é t é s  m é c a n i q u e s  d e s  a c i e r s  a u  n i c k e l  
e t  a u  n i c k e l - c h r o m e .  V o n  N e g ru .  Rev. un iv . m in . met. 
B d .73. 15.3.30. S.166/81*. D ie  chem ische Zusam m ense tzung  
ve rsch iedene r N icke ls tä h le  und  ih re  phys ika lischen  E ig e n 
schaften.

R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  r e c o v e r y  o f  
m e r c u r y .  V o n  D uschak. M in .  M ag . Bd. 42. 1930. H . 3. 
S. 182/7*. G e w in n u n g  des Q ue cks ilb e rs  aus g e r in g h a lt ig e n  
Erzen. S c h w im m a u fb e re itu n g  von  Q uecks ilbe re rzen . V e r 
h ü t tu n g  de r K onzen tra te . D re hö fe n . D e r  H e r re s h o ff-O fe n . 
Das- S ta u b p ro b le m . Z yk lon -S ta u b a bsch e id e r. A n la g e n  zu r 
K o n d e n sa tio n  de r Q u e cks ilb e rd ä m p fe .

T h e  p r o d u c t i o n  o f  r a d i u m  a n d  v a n a d i u m  
f r o m  c a r n o t i t e .  V o n  D o e rn e r . M in . M ag . Bd. 42. 1930.
H . 3. S. 177/SO. R ad ium  in B e lg isch -K o n g o . V o rk o m m e n  
von  V a nad ium  und R ad ium  in  K a rn o t i t .  G e w in n u n g  des 
Radium s.

Chemische Technologie.
D i e  D r u c k  d e s t i n a t i o n  v o n  K o h l e  i n  G e g e n 

w a r t  v o n  W a s s e r s t o f f .  V o n  Sachs. F euerungs techn . 
B d .18. 15.3.30. S .41/5*. G ru n d b e d in g u n g e n  fü r  eine e r fo lg 
re iche H y d r ie ru n g .  G e sch ich tl iche r  Ü b e rb l ic k .  B esch re ibung  
de r V e rsuche  vo n  L e ro u x . V e rsu ch se in r ich tu n g e n  und V e r 
suchsergebn isse.

Z i e l e  u n d  W ü n s c h e  d e r  K o k e r e i t e c h n i k .  V o n  
Scherer. B e rgbau . Bd. 43. 13 .3 .30 . S. 155/9*. S c h w ie r ig 
ke iten  bei u n g en ü g e n de r  V o rb e re i tu n g  de r K o ksko h le . M a ß 
nahm en zu r H e rs te l lu n g  e iner gee igne ten , g le ich m ä ß ig en  
K o h le n m ischu n g .

D i e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  B r a u n k o h l e n 
s c h w e l u n g .  V o n  T h a u . B ra u n koh le . Bd. 29. 1 3 .2 .3 0 . 
S. 129/36*. L e is tu n g s s te ig e ru n g  der S chw e iö fen . K o h le n 
t ro c k n u n g . Ü b e rs ic h t  ü b e r d ie E n tw ic k lu n g  de r ve rsch ie 
denen O fe n ba u a rte n .

E i n f l u ß  d e r  R e a k t i o n s f ä h i g k e i t  v o n  K o k s e n  
a u f  d i e  W a s s e r g a s b i l d u n g .  V o n  B u n te  und  G ießen. 
Gas W asserfach . Bd. 73. 15. 3. 30. S. 241/7*. V e rsu ch s 
a n o rd n u n g  und  A u s fü h ru n g .  E in f lu ß  de r L ö sch a r t a u f d ie 
R e a k t io n s fä h ig k e it  des Kokses.

K o n t i n u i e r l i c h e ,  m e c h a n i s c h e  G a s e r z e u g e r .  
V o n  I llies . F eue rungs techn . Bd. 18. 15 .3 .30 . S. 45/7*. V o r 
te ile  de r u n te rb roch e n e n  A rb e itsw e ise . B e sch re ibu n g  der 
G aserzeuger von  C hapm an und W e llm a n .

G e f ü g e z u s a m m e n s e t z u n g ,  I n k o h l u n g  u n d  
V e r k o k b a r k e i t  d e r  S t e i n k o h l e .  V o n  H o c k  und K ü h l 
w e in . G lü cka u f.  Bd. 66. 2 2 .3 .3 0 . S .389 /95*. E rsch e in un g s 
fo rm e n  von  G lanz- und M a t tk o h le n  ve rsch iedener In 
ko h lu n g ss tu fe n . Bez iehungen  zw ischen  In k o h lu n g s g ra d , 
s to f f l ic h e m  A u fb a u  und  chem isch -phys ika lischem  V e rh a lten  
de r K o h le n g e fü g e b e s ta n d te ile  G lanz- und  M a ttk o h le .  V e r 
ha lten  de r M a t tk o h le n -Ü b e rg a n g s s tu fe n . P rak tische  A u s 
w e r tu n g .

T h e  p r i m a r y  t h e r m a l  d é c o m p o s i t i o n  o f  c o a l .  
V o n  H o lr o y d  und W h e e le r. Fue l. B d .9 . 1930. H .3 .  S.104/14*. 
V e rg le ich en d e  U n te rsu ch u n g en  übe r das V e rh a lte n  von 
V i t r i t  und D u r i t  bei d e r  D e s t i l la t io n .  D ie  m it  K oh len  v e r 
sch iedener H e rk u n f t  e rz ie lten  Ergebnisse . F o lg e ru ng e n .

E x t e n s i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  n a t u r a l  g a s  m a k e s  
g a s  e n g i n e s  e c o n o m i c a l .  V o n  M o r r is o n .  P ow er. 
Bd. 71. 4 .3 .3 0 . S. 344/6*. Das ausgedehn te  N e tz  von F e rn 
g a s le itun g e n  in  den V e re in ig te n  S taaten fü r  d ie Z u le i tu n g  
des Erdgases in  d ie  S tädte. W ir ts c h a f t l ic h k e i t  des Gas
m asch inenbetriebes.

Chemie und Physik.
A n a l y s e  e i n e s  T o r f p r o f i l s .  V o n  W in te r .  G lü cka u f.  

Bd. 66. 22.3.30. S .404/7. Chem isches U n te rsu ch u n g se rg e bn is  
eines aus e inem  no rd a m erika n isch e n  W a ld s u m p f s tam m enden 
T o r fp ro f i ls .  F o lg e ru ng e n .

P r e s e n t - d a y  k n o w l e d g e  o f  t h e  C h e m i c a l  
C o n s t i t u t i o n  o f  c o a l .  V o n  Shohan. Fue l. B d .9 . 1930.
H . 3. S. 140/6. G e d rä n g te  Ü b e rs ic h t  ü b e r d ie  g e g e n w ä rt ig e n  
K enn tn isse  vo m  chem ischen A u fb a u  de r K oh le . Z usam m en 
s te llu n g  des w ic h t ig e n  S ch r if t tu m s .

T h e  g a s e o u s  p r o d u c t s  r e s u l t i n g  f r o m  f i r e s  
a n d  u n d e r g r o u n d  h e a t i n g s .  V o n  G raham . (Schluß 
s ta tt  F o r ts .)  C o ll.  O ua rd . Bd. 140. 14 .3 .30 . S. 1008/9. Iron

C oa l T r .  Rev. Bd. 120. 1 4 .3 .30 . S. 445. M i t te i lu n g  weiterer 
U n te rsuchungsergebn isse . Aussprache.

F l a m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  » p in k in g «  a n d  »non- 
p i n  k i n g «  f u e l s .  I I .  V o n  M a x w e l l  und W hee le r. Fuel. 
B d .9 . 1930. H . 3. S. 121/9*. Ve rsuche  m it  Pentan und 
Benz in  so w ie  m it  ve rsch iedenen  ändern  Brennstoffen. 
S tehende D ru c k w e lle n .

A n  a d i a b a t i c  c a l o r i m e t e r  f o r  h e a t  c a p a c i t i e s  
a t  l o w  t e m p e r a t u r e s .  V o n  S ou th a rd  und Andrews. 
J. F rank l.  Ins t. Bd.209 . 1930. H .3 .  S .349/60*. Beschreibung 
eines K a lo r im e te rs  zu r  B e s t im m u n g  de r W ärmeaufnahme
fä h ig k e it  bei n ie d r ig e n  T e m p e ra tu re n .

R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a i r l e s s  i n j e c t i o n  
o f  f u e l  i n  D i e s e l  e n g i n e s .  Fue l. B d .9 . 1930. H.3. 
S. 130/40*. D ie  Z e rs tä u b u n g  von B re n n ö le n  im  luftfreien 
Raum. D ru c k w e l le n .  M e ß e in r ic h tu n g . V e n t i le  fü r  Diesel
maschinen.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D e r  E n t w u r f  e i n e s  B e r g a r b e i t s g e s e t z e s .  Von 

T h ie lm a n n . (F o r ts .)  K a li.  Bd. 24. 15 .3 .30 . S. 85/8. Arbeits
schutz gegen B e tr ie b sg e fa h r. A rb e its z e it .  (F o r ts .)

Wirtschaft und Statistik.
E n t w i c k l u n g  u n d  T ä t i g k e i t  d e s  M a g d e b u r g e r  

B r a u n k o h l e n - B e r g b a u - V e r e i n s  v o n  1879 b is  1929. 
V on  P ieper. B raunkoh le . B d .29. 15.3.30. S. 209/19. Umfang 
des B ra u n ko h le n b e rg b a u s  v o r  50 Jahren . D ie  Gründung 
des M a g d e b u rg e r  B ra u n k o h le n -B e rg b a u -V e re in s  und seine 
E n tw ic k lu n g .  D e r  heu tige  A u fg a b e n k re is  des Vereins.

A u s  d e m  T ä t i g k e i t s b e r e i c h  d e r  N o r d w e s t 
l i c h e n  G r u p p e  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i sen -  
u n d  S t a h l i n d u s t r i e l l e r .  S tah l Eisen. Bd. 50. 13.3.30. 
S. 321/7. W ir ts c h a f t l ic h e r  R ü ckb lic k . Z o l l -  und Handels
p o l i t ik .  S te u e rp o lit ik .  (Sch luß  f.)

B e r g w e r k s -  u n d  H ü t t e n e r z e u g u n g  S c h w e d e n s  
i m  J a h r e  1928. G lü cka u f.  Bd. 66. 2 2 .3 .3 0 . S. 398/403. 
E is e n e rz g e w in n u n g  und  -aus fuh r. A rb e ite rz a h l und Förder
an te il.  S te in k o h le n g c w in n u n g  und -e in fu h r .  Roheisen
e rzeugung . B re n n s to f fv e rb ra u c h . E isenerzeugnisse und 
Auß enhande l an Eisen und S tahl. E rgebn isse  der Metall
h ü t te n in d u s tr ie .  A rb e ite rz a h l im  B e rgbau  und in der 
H ü t te n in d u s tr ie .

R e v i e w - o f  t h e  s i l v e r  m a r k e t  f o r  1929. Von 
H a rm a n . Can. M in .  J. Bd. 51. 2 4 .1 .3 0 . S. 89/93. D ie Preis
b e w e g u n g  des S ilbers . A u fn a h m e fä h ig k e i t  des Marktes. 
E in f lu ß  de r n ie d r ig e n  P re ise  a u f d ie  E rzeugung . Aussichten 
fü r  das J a h r  1930.

M a g n e s i u m  a n d  i t s  c o m p o u n d s  i n  1928. Von 
T y le r .  M in e r .  Resources. 1928. T e i l  2 .' H . 12. S. 127/53. 
G e w in n u n g  von  M a g n e s it  in  den V e re in ig te n  Staaten. 
M a rk t la g e , P re ise und A uß enhande l. W e ltg e w in n u n g . Do
lo m it  und M agnes ium .

S a l t ,  b r o m i n e  a n d  c a l c i u m  c h l o r i d e  i n  1928. 
V o n  Coons. M in e r .  Resources. 1928. T e i l  2. H . H .  S. 113 26. 
S te in sa lzg e w in n un g  de r V e re in ig te n  Staaten und der Welt. 
B ro m - und C h lo rk a lz iu m g e w in n u n g .

C h r o m i t e  i n  1928. V o n  S m ith . M in e r .  Resources. 
1928. T e i l  1. H . 5. S. 69/88. C h ro m e rz fö rd e ru n g  der Ver
e in ig ten  Staaten. E in fu h r ,  V e rb ra u c h  und Verwendungs
geb ie te . M a rk t la g e  und Preise. Ü b e rs ic h t  ü b e r die Chrom
erze fö rd e rn d e n  Länder.

Verkehrs- und Verladewesen.
P o t a s h  s t o r a g e  a n d  s h i p m e n t  p l a n t  a t  A n t 

w e r p .  Engg. Bd. 129. 7 .3 .3 0 . S. 305/8*. B e s c h r e i b u n g  der 
neuen S pe icher- und V e r ladean lagen  fü r  Ka lisa lze  im Hafen 
von A n tw e rp e n .

P E R S Ö N L I C H E S .
Dem  B e rg w e rk s d ire k to r  a . D .  Bergassessor D r ö g e  

is t  von  de r T echn ischen  H o ch sch u le  B res lau  in  Anerkennung
se iner V e rd ie n s te  um  d i e  s c h l e s i s c h e  W i r t s c h a f t  d i e  Würde

eines D r .- In g .  e h re n h a lb e r ve r l iehen  w o rd e n .

Gestorben:
am 29. M ä rz  in  D o r tm u n d  de r B e rg ra t  a. D. Walter 

S c h u l z  im  A l te r  von  55 Jahren.


