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Von Dr.-Ing. habil .  A. G ö t t e ,  F ra n k fu r t  (Main).

(Schluß.)

R in n en w äsch e .

D as von der  F irm a H eckei in Saarbrücken  frü h e r  
u n te r  dem N am en »Clou-H e-W äsche«1 e ingeführte  
R innenw aschverfahren  ist w eiter  durchgeb ilde t w orden  
u nd  w ird  je tz t  als »Cascadyn-W äsche« em pfohlen. 
N euerd ings  h a t  dieses V erfahren  auch in D eu tsch 
land  g rö ß ere  Beachtung  gefunden , u nd  zw ar  sind eine 
100-t-W äsche f ü r  die H ohenzolle rn-G rube , eine 220-t- 
W äsche  f ü r  die B eu then-G rube  und  eine kleine Anlage

Aufgabe
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f ü r  25 t  S tundenleis tung  fü r  die Zeche W oh lverw ahrt  
in Essen-S teele in A uftrag  gegeben. Abb. 41 zeigt 
e inen G robkorn -A us tragkas ten  im Schnitt, u nd  Abb. 42 
g ib t die schem atische D ars te l lu n g  einer Cascadyn- 
W äsche fü r  Feinkohle und  Schlamm. Nach den 
f rü h e m  B eschreibungen s ind  diese Bilder so fo r t  v e r 
ständlich.

Als besondere  Vorteile w erden  fü r  die C ascadyn- 
W äsche  angegeben , daß  bei ihr im G egensa tz  zur 
R heo-W äsche keine g ro ß e  M enge  U m lau fg u t im mer 
w ieder m itg e fü h r t  w ird, daß  die E in r ich tung  der 
A nlage außero rden tlich  einfach is t  und  einen se lb s t 
tä tigen  Ausgleich von M engen-  u n d  G ü tesch w an 
kungen  in d e r  Rohkohle ges ta t te t ,  daß  Kohle bis 
herab  zu Schlam m feinheit v e ra rbe ite t  w erden  kann  
und  daß  der  Raum- und iM aterialbedarf viel k leiner 
ist als de r  von Setzwäschen g le icher Leistung. In 
g r o ß e m  V ersuchsan lagen  sollen m it de r  C ascadyn- 
W äsche bere its  sehr  gu te  E rfo lge  bei de r  V erarbeitung  
versch iedenste r  Kohlen erzielt w orden  sein.

Die Rheo-R innen  haben in D eu tsch land  im m er 
m e h r  an B edeutung  verloren , da  m an nam entlich  in 
dem M itfüh ren  g ro ß e r  M engen  U m laufgu t,  in dem 
w eitgehenden  V ersagen  der  Schlam m rinnen, in der 
erheblichen A briebbildung u nd  m anchen  ändern  
F ehlerm öglichkeiten  zu g ro ß e  M änge l erblickt, ln 
einer e ingehenden  U ntersuchung , die S e m b o l 1 über 
die W irkungsw e ise  von Rhco-R innen  du rch g e fü h rt  
hat, is t  auch auf die U nzw eckm äßigkeit de r  g roßen  
U m laufm engen  hingew iesen  sow ie eine Reihe von 
sonst  beachtlichen P unk ten  hervorgehoben  w orden.

R. G. E v a n s 2 h a t  einen Bericht über  einen 
12 Jah re  langen  Betrieb einer R heo-W äsche ers ta t te t ,  

aus  dem besonders  beachtlich ist, daß 
sow ohl die V oren ts taubung  d e r  Kohle als 
auch die V erringerung  des um laufenden  
M itte lgu tes  durch s ta rkes  A usscheiden 
desselben u nd  V erbrauch fü r  F e u e ru n g s 
zwecke die Betr iebsergebnisse  erheblich 
ve rbesse r t  haben.

A uf der  g rö ß ten  G rube  der  e n g 
lischen Butter ley-G esellschaft ,  die sich 
zu O lle rton  befindet, ist eine neue A u f 
bere itung  gebau t w orden , die in d e r  Lage 
sein soll, auch allen künftigen  M a rk t 
ansprüchen  zu g e n ü g e n 3. B each tensw ert 
is t an  de r  h ie r  verw ende ten  Rheo-An- 
lage die se lbsttä tige  A ustragvo rrich tung , 
die in A bhäng igke it  von der  M enge der  
v o rhandenen  Berge o d e r  des M it te lgu tes

1 G lückauf  73 (1937) S. 969 u n d  993.

2 CoMiery E ng n g . 14 (1937) S. 3S.

8 C oll iery  E n g n g . 14 (1937) S. 331.
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Abb. 42. C a scad y n -W äsch e  f ü r  Fe inkoh lensch läm m e.
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g e s t e u e r t  w i r d .  A b b .  4 3  z e i g t  d ie  A n o r d n u n g  e in e r  
s o l c h e n  S t e u e r v o r r i c h t u n g .  In  d ie  S e i t e n w a n d u n g e n  

d e r  g e n e i g t e n  T e i l e  d e r  R i n n e n  s in d  zu  j e  4 a n  j e d e r  

S e i t e  8 K u p f e r e l e k t r o d e n  a n g e b r a c h t  (A b b .  4 4 ) .  V on  
d e m  G e r e n n e  t r e n n e n  s ie  I s o l i e r k ö r p e r  a u s  P o r z e l l a n .  

S o b a l d  d a s  W a s s e r  e in e  E l e k t r o d e  e r r e i c h t ,  s c h l i e ß t  

e s  e in e n  S t r o m k r e i s ,  d e r  v o n  d i e s e r  E l e k t r o d e  z u r  

R in n e  f ü h r t .  E n t s p r e c h e n d  d e r  N e i g u n g  d e r  R in n e  

s p r i c h t  j e d e r  d e r a r t i g e  S t r o m k r e i s  a u f  e in e n  b e 
s t i m m t e n  W a s s e r s t a n d  in d e r  R in n e  an ,  d e s s e n  H ö h e  

sich  s e i n e r s e i t s  d u r c h  d ie  v o r h a n d e n e  S c h i e f e r m e n g e  

e in s te l l t .  E in  a u f  d i e s e  W e i s e  g e s c h l o s s e n e r  S t r o m 
k r e i s  b e t ä t i g t  ü b e r  e in  R e la i s  d ie  S t e u e r v o r r i c h t u n g ,  

d ie  m i t  z w e i  S p u l e n  a u s g e r ü s t e t  is t ,  v o n  d e n e n  d ie  e in e  
be i  a n s t e i g e n d e r  W a s s e r h ö h e  d e n  A u s t r a g  ö f f n e t ,  

w ä h r e n d  d ie  a n d e r e  be i  a b f a l l e n d e m  W a s s e r s t a n d  d a s  

S c h l ie ß e n  d e s  A u s l a s s e s  b e w i r k t .

d u n g s f o r m e n  z u g r u n d e ,  d i e  f ü r  d ie  A u f b e r e i t u n g  v o n  

N ü s s e n ,  F e i n k o h l e n  u n d  S c h l a m m  b e s t i m m t  s in d .

D ie  N u ß k o h l e ,  d ie  e i n e m  N u ß w ä s c h e r  v o n  d e r  A r t  

a u f g e g e b e n  w i r d ,  w i e  i h n  A b b .  4 5  z e ig t ,  g e l a n g t  z u 

n ä c h s t  ü b e r  e in  G e r e n n e  h i n w e g ,  in  d e m  e in  W a s s e r 

s t r o m  a u f s t e i g t ,  d e r  e in e  r a s c h e  A u f l o c k e r u n g  u n d  

O r d n u n g  in l e i c h t e r e  u n d  s c h w e r e r e  T e i l c h e n  b e w i r k t .  

A u f  G r u n d  d i e s e r  E i n s c h a l t u n g  e i n e r  A r t  V o r s o r t i e 

r u n g  i s t  e s  m ö g l i c h ,  d ie  R i n n e n  k ü r z e r  z u  h a l t e n ,  

a ls  &s o n s t  n o t w e n d i g  w ä r e .  D a s  s c h o n  g e s c h i c h t e t e  

B e t t  w i r d  s o d a n n  ü b e r  e in e  R e ih e  v o n  h i n t e r e i n a n d e r 
g e s c h a l t e t e n  W e h r e n  g e f ü h r t ,  d e r e n  j e d e m  e i n e  r e c h t 

e c k ig e  A u s t r a g s ö f f n u n g  f o l g t ,  d u r c h  d ie  e in  a u f w ä r t s  

g e r i c h t e t e r  W a s s e r s t r o m  a u f s t e i g t  u n d  d ie  e n t 

s p r e c h e n d  s c h w e r e n  T e i l c h e n  a b s i n k e n  k ö n n e n .  Die 

H ö h e  j e d e s  W e h r e s ,  d ie  W e i t e  j e d e r  Ö f f n u n g  u n d  

d ie  S t ä r k e  j e d e s  W a s s e r s t r o m e s  k a n n  e in g e s t e l l t  

w e r d e n ,  s o  d a ß  d ie  R e i n k o h l e  w e i t e r f l i e ß t ,  w ä h r e n d  

d ie  s c h w e r e r e n  S o r t e n  d u r c h  d i e  g e n a n n t e n  Ö f f 

n u n g e n  in d a s  F a ß  f a l l e n ,  a n  d e s s e n  B o d e n  s ie  au s-  

g e t r a g e n  w e r d e n .  E s  h a n d e l t  s ic h  h i e r  a l s o  im  w e s e n t 

l ic h e n  u m  e in e  v i e l f ä l t i g e  A r t  v o n  S t r o m k l a s s i e r u n g .

Abb. 43. S teu erv o rr ich tu n g  e iner Rheo-Rinne.

Abb. 44. A n o rd n u n g  d e r  K upfe relek troden .

D ie  W i r k u n g s w e i s e  d e r  R h e o - R i n n e n  h a t  a u ch  

G r i f f e n 1 u n t e r s u c h t  u n d  a n  B e is p ie l e n  a u s  d e r  A u f 

b e r e i t u n g  e i n i g e r  a m e r i k a n i s c h e r  K o h l e n  e r p r o b t ;  
w e s e n t l i c h  N e u e s  w i r d  d a b e i  n i c h t  m i tg e te i l t .

A u f  d e r  e n g l i s c h e n  S m i t h y  W o o d  G r u b e  i s t  e in e  

H o y o i s - W ä s c h e  e i n g e b a u t  w o r d e n ,  d ie  s t ü n d l i c h  1 5 0  t 

K o h le  in  d e r  K o r n g r ö ß e  v o n  7 0  b i s  0 m m  v e r a r b e i t e t 2. 
D ie  K o h l e  >  9  m m  w i r d  in  d e r  N u ß w ä s c h e  a u f b e r e i t e t ,  

d ie  <  9  m m  in  e in e m  L e s s i n g - E n t s t a u b e r  b e i  0 ,2 5  m m  

s c h a r f  e n t s t a u b t  u n d  d a n n  e in e m  S c h l a m m w ä s c h e r  

a u f g e g e b e n .  A l l g e m e in  g e s p r o c h e n  s t e l l t  d e r  H o y o i s -  

W ä s c h e r  d ie  V e r b i n d u n g  e i n e r  R i n n e n w ä s c h e  m i t  
e i n e r  K l a s s i e r u n g  im  a u f  s t e i g e n d e n  W a s s e r s t r o m  d a r ;  

d i e s e s  A r b e i t s p r i n z i p  l i e g t  v e r s c h i e d e n e n  A n w e n 

* Fuel 16 (1937) S. 107.
3 Colliery Engng. 14 (1937) S. 405.

Abb. 45. H oyois-V ersuchsw äsche .

A bb .  4 5  z e i g t  a u f  d e r  r e c h t e n  S e i t e  n o c h  e i n  S tück  

e in e r  d e r  N u ß w ä s c h e  n a c h g e s c h a l t e t e n  M i t t e l g u t 

r i n n e .  E s  i s t  z u  e r k e n n e n ,  w ie  e in  T e i l  d e r  d u r c h  die 

l e t z te n  Ö f f n u n g e n  d e s  N u ß w ä s c h e r s  a b g e s u n k e n e n  

S tü c k e  e b e n s o  w ie  d ie  u n t e r s t e n  S c h i c h t e n  d e r  N u ß -  

a u s t r a g r i n n e  n o c h  e in m a l  in  d e n  W i r k u n g s b e r e i c h  

e in e s  w e i t e r n  a u f s t e i g e n d e n  W a s s e r s t r o m e s  g e l a n g e n ,  

d e r  s e i n e r s e i t s  d ie  l e i c h t e s t e n  T e i l e  d i e s e s  G u t e s  m it  

h o c h r e i ß t  u n d  s ie  z u m  R e i n k o h i e n a u s t r a g  g e l a n g e n  
l ä ß t .  A b b .  4 6  v e r a n s c h a u l i c h t  d e n  F e i n k o h l e n w ä s c h e r ,  

d e r  d e m  N u ß w ä s c h e r  in  s e i n e n  w e s e n t l i c h e n  Z ü g e n  
ä h n l ic h  u n d  n u r  in d e r  B a u a r t  a b g e ä n d e r t  i s t .

E s  h a t  s ich  im  a l l g e m e i n e n  a l s  r a t s a m  e r w i e s e n  

n a m e n t l i c h  be i  s c h w e r e r  o d e r  s t ä r k e r  b e l a s t e t e i  

H o y o i s - R i n n e n  n o c h  e in e  b e s o n d e r e  N a c h w ä s c h e  v o r  
z u n e h m e n .  D a z u  d i e n e n  d ie  in  A b b .  4 7  w i e d e r  

g e g e b e n e n  F a ß -  u n d  K l ä r g e f ä ß e ;  a  s t e l l t  d a s  A us  

t r a g g e f a ß  u n d  b  d a s  K l ä r g e f ä ß  d a r .  D a s  F a ß  e n th ä l  

z w e i  s e n k r e c h t  k o n z e n t r i s c h  z u s a m m e n g e b a u t e  R o h r  

s tu c k e  m  d e r e n  M i t t e  s i c h  e in  h o c h r a n d i g e r  T e l l e  

e i n  e .  e r  A u s t r a g  e i n e r  W a s c h v o r r i c h t u n g  fäll  

f  f r i,e s e n  Tue l l e r  u n d  v e r s t r e u t  s i c h  n a c h  d e s s e  
A u f f ü l l u n g  ü b e r  d e n  k r e i s r i n g f ö r m i g e n  Z w i s c h e r
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raum , de r  zwischen T e l le r ran d  u nd  innerem  Rohr 
bleibt. Beim N iederfa llen  in dem F aß  w erden  diese 
Teilchen von einem auf s te igenden  W a sse rs t ro m  e r 
faß t ,  d e r  durch ein w aag rech tes  Siebblech m öglichst 
g le ichm äßig  verte ilt w ird  und seinen W e g  senkrech t 
au fs te igend  durch den Raum  zwischen den beiden 
Rohrstücken  nimmt. Die abgesunkenen  Teile w erden 
am Boden des F asses  au sg e trag en  und  lassen sich 
d ann  nochm als in ähnlicher W eise  behandeln.

Die le ichtern Teile w erden  am obern  R ande der 
V orrich tung  au sg e trag en  u nd  gelangen  dann  über ein 
Sieb mit e tw a 1 mm Schlitzlochung. Alle Teile >  1 mm 
w erden  unm itte lbar  fo r tg e fü h r t ,  w äh rend  die fe inem  
durch das  Sieb in den d a ru n te r  befindlichen Klär- 
kasten  fallen, w o die feinen Schieferteilchen zu Boden 
sinken, w äh ren d  die Kohlentcilchen zu dem in der  
M itte liegenden A u s trag s ro h r  gelangen . Die hier a n 
gefa llenen  feinen Schiefer können ebenfalls  eine ab e r 
malige S o rt ie ru n g  durch S trom klass ie rung  erfah ren . 
Im ganzen  h a t  man es bei d iesem  H o y o is -W ä sch e r  
m it einer ä u ß e rs t  v ielfältigen und  vie lstufigen  S tro m 
k lass ie rung  zu tun , die vielleicht auch mit e iner  Reihe 
e in fachster  S trom vorrich tungen  bekann te r  A rt d u rch 
g e fü h r t  w erden  kann.

Abb. 48. H o y o is-R innenw äsche  
d e s  B a tte lle  M em o ria l  Insti tute .

Eine ähnliche R innenw äsche is t  im Battelle 
M em oria l In s titu te  in Zusam m enarbeit  m it de r  F irm a 
K öppers  entw ickelt w o rd e n 1. Ein so lcher  W äscher  
w u rd e  1937 auf  de r  N ell is-G rube der  Nellis Coal

i Coal Age 43 (1938) Nr. 3, S. 81.

C orpora tion ,  W . Va., fü r  »schwierige« Kohle < 7 ,5  mm 
aufgestellt.  W ie Abb. 48 zeigt, hande lt es sich hier 
im w esentlichen um eine Rinne mit e ine r  Reihe von 
T aschen im Boden, deren  jede in vier K am m ern e in 
gete il t  ist, durch die verschieden s ta rke  W a sse rs t rö m e  
aufste igen. D urch die Taschen , deren  Boden un te r  
2 0 - 4 0 °  gegen  die W aagrech te  gene ig t ist, sollen die 
abgesetzten  schw eren Teile an g e h äu f t  und  zusam m en 
g e d rä n g t  w erden, und  diese A rt de r  A b lage rung  zu 
sam m en mit der  abgestu ften  S trom klass ie rung  soll 
verh indern , daß  leichtere Bestandteile mit den Bergen 
au sg e trag e n  w erden.

Schließlich ist noch der  P rin s -W äscher  zu e r 
w ä h n e n 1, de r  in A nlagen der  K nox C onso lida te t Coal 
Corp., Bicknell, Ind. und der  New Y ork Coal C o m 
pany  in Chauncey, Ohio, eingebaut w orden  ist und 
in beiden Fällen  die Kohle von 7 5 - 3 0  mm durchsetzt. 
In die h ier  benutzten  S trom rinnen  sind Körbe e in 
gesetz t, die u n te r  W a sse r  eine schnelle V ibrations
bew egung  erfah ren . D urch zuge füh rte  W a sse rs t rö m e  
w ird  d a fü r  geso rg t ,  daß  die Kohle im Bett au fste ig t 
und  sich in de r  R innenrich tung  fo rtbew egt,  w äh rend  
sich die Berge rückw ärts ,  en tgegen  dem W a sse r  nach 
dem Boden zu durcharbeiten .

H e r d w ä s c h e .

N euart ig  sind die »Cocenco D up lex -H erde«2, die 
in A m erika in le tzter Zeit au fge tauch t sind. W ie aus 
Abb. 49 hervorgeh t,  hande lt  es sich um  die V erbin 
dung  von zwei H erd en  mit einem gem einsam en  
Antrieb. Die E inste llung  beider in bezug  au f  N eigung , 
Flubweite usw. soll fü r  jeden  g e so n d e r t  vorzunehm en 
sein. A ußer  den üblichen Vorteilen einer  gu ten  
W irkungsw e ise  und  langen  L ebensdauer  w ird  diesen 
H erd en  im besondern  nachgerühm t, daß  ihre D u rc h 
sa tzfäh igkeit  je  E inheit G rundfläche  um  m indestens 
50 o/o höher  liegt als die de r  üblichen E inzelherde.

Abb. 49. C ocenco  D u p lex -H erd e .

Über in A m erika neu aufges te llte  H e rd e  w ird  u. a. 
b e r ic h te t1, daß  in der  A ufbere itung  der  A labam a By- 
P roduc ts  C orp . zu C olta , Ala., D eis te r-O vers trom  
D iagona ldeckherde  fü r  2,5 t /h  Reinkohle von 1,2 
bis 0,4 mm K orng röße  u nd  in einer ändern  A nlage
zwei P la t -O -H e rd e  fü r  zusam m en 40 t/h  Kohle von
4,5 bis 0 mm A nw endung  gefunden  haben.

E ine Reihe von A rbeitsvorschriften  fü r  die H e r d 
w äsche sind von B a r r o w 3 sehr anschaulich u nd  k lar  
zu sam m engeste l lt  w orden .

S c h w im m a u fb e re i tu n g .

Zur F lo ta tion  d e r  Kohle, die nach wie vor  als das  
w irk sam s te  V erfahren  zu r S ch lam m aufbere itung  a n 
e rk a n n t  ist, l iegen a u ß e r  einem  kurzen V ersuchs 
berich t von V i e u x  über den Vergleich d e r  Schwimm

> Coal Age 43 (1938) N r .  2, S. 64.

2 Coal A ge 42 (1937) N r. 2, S. 277.

8 Min. C o n g r .  J. 23 (1937) I, S. 45.
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maschinell der  M inerals  Separation und der  P répara- 
t ion Industrielle des C om bustib les1 neue Arbeiten 
kaum vor. N ur  der Vollständigkeit w egen seien eine 
Arbeit ähnlicher A rt von K i e n z l e 2, die eine knappe 
»technische und wirtschaftliche G egenüberste llung 
einiger T ypen von Flotationsmaschinen« zu geben ver 
sucht, sowie ein p aa r  weitere französische V eröffent
lichungen zur Theorie  der F lo ta tion" und zur m ikro 
skopischen Ü berwachung der Schw im m aufbereitung4 
erwähnt.

Aus E n g la n d 5 w ird  berichtet, daß sechs Vakuum- 
F lo ta tionsan lagen  kürzlich in Betrieb genommen 
w orden sind, von denen einige nach dem Verfahren 
der M inerals Separation  arbeiten, u n d  daß eine »British 
Geco«-Flotationsm aschine versuchsweise vom Fuel 
Research Board ausprobiert  wird. Die letztere gehört 
zu den pneum atischen G eräten  und besteht in der 
H auptsache aus einem viereckigen Kasten, durch 
dessen w aagrech ten  und aus durchlöchertem Gummi 
bestehenden Boden Luft eingeblasen wird. Die au f 
steigenden Luftblasen w erden durch einen Rotor v e r 
teilt, der  sich langsam  in der  T rübe dreht, ohne eine 
s tärkere D urchbew egung hervorzurufen. Die Ver
suchsarbeiten dam it sind zw ar noch nicht ab 
geschlossen, aber man glaubt, un te r  Benutzung dieses 
G erätes  eine erfolgreiche F lo ta tionsarbe it  ausführen 
zu können.

E n tw ä s se ru n g  und T ro ck n u n g .

Vom Reichskohlenrat ist in Form  eines Berichtes 
eine Übersicht über »die T rocknung  und E ntw ässerung  
von Kohle nach dem heutigen S tand der  Erkenntnis«6 
herausgegeben  w orden, die den Zweck verfolgt, diese 
F ragen  der  K ohlentrocknung m ehr in das Blickfeld 
der  beteiligten Kreise zu rücken. W ie sehr dies be
rechtig t ist, bew eist schon die Tatsache, daß die noch 
immer nicht befriedigend gelöste Schlamm- und 
Feinstkohlenaufbereitung , fü r  die die F lota tion  das 
anerkann t gee ignetste  Verfahren darstcllt,  ganz über
w iegend aus M angel an ausreichenden T rocknungs 
möglichkeiten fü r  die K onzentrate und Berge noch 
nicht w e ite rgeführ t ist.

Ein Schnellverfahren zur Bestimmung der 
Feuchtigkeit von Feinkohle s tam m t von G r e e n f i e l d  
und  D u m m e t t 7. Nach vergeblichen Versuchen, ein 
aus der  keramischen Industrie  bekannt gew ordenes 
V erfahren zur W asserbestim m ung  durch M essung des 
aus zugemischtem K alziumkarbid entwichenen Azety
lens anzuwenden, und nach M ißlingen von Bestim
m ungen der  Feuchtigkeit mit H ilfe der  elektrischen 
Leitfähigkeit fand  m an einen brauchbaren W e g  durch 
ein anderes M ischungsverfahren. Man stellt dabei 
durch T itra t ion  mit N atron lauge  die V erdünnung 
einer Schw efelsäure von bes tim m ter A usgangskonzen 
tra t ion  fest, in die eine zu un tersuchende Probe e in 
g e t ra g en  w orden  ist, und berechnet aus de r  G eha lts 
änderung  die h inzugekom m ene W asserm enge  und 
dam it die Feuchtigkeit der  Probe.

Eine Arbeit über die E n tw ässerung  mit Hilfe von 
Schleudertrocknern  ha t R z e z a c z 8 veröffentlicht. Er

' Rev. Ind . M iner. 17 (1°37) N r. 393, I, S. 227.

2 Berg- u. hiittenm. Jb. 85 (1937) S. 212.

8 Rev. Ind . M iner. 17 (1937) N r. 386, I, S. 53; N r.  388, 1, S. 87.

* Rev. Ind . M inér. 17(1937) N r.  388, I, S. 96.

5 Colliery O u a rd .  155 (1937) S. 1219.

6 Berlin 1936, V erlag  Julius S p ring er .

• Fuel 16 (1937) S. 183.

» G lückauf 73 (1937) S. 496.

aeh t dabei vorzugsw eise  au f  die heute m eist ve r 
w endeten A usfüh rungen  m it K ra tzvo rr ich tung  ein, 
als deren  V ertre te r  e r  die S chleudern  von Reineveld 
(H olland), in D eu tsch land  von d e r  F irm a  F räm bs 
& Freudenberg  gebaut,  und  der  W estfa lia -D innendah l-  
Gröppel AG. g en a u e r  vo rfüh r t .  M it V erbesserungen, 
die den Verschleiß herabse tzen  sollen, h a t  man 
beträchtliche K ostenverm inderungen  erzielt. F ü r  die 
Trocknung mit H ilfe e iner  R eineveld-Schleuder für 
einen D urchsatz von 500 t  täglich  =  35,5 t  stündlich 
und von 28 kW h K ra ftverb rauch  g ib t  Rzezacz die 
Betriebskosten einschließlich 20<y0 A bschreibung  mit
9,2 P f./ t  trocknen D urchsatzes  an. J o r d a n 1 g ib t eine 
kurze Z usam m enstellung e in iger  neuer  Paten tschrif ten  
aus dem G ebiet de r  K ohletrocknung, die aber  keine 
bis heute wichtig gew ordenen  A u sfü h ru n g en  enthält. 
Eine andere berichtm äßige D a r s te l lu n g 2 b efaß t sich 
mit der F iltration  allgemein, b r in g t  abe r  ebenfalls  für 
die S te inkohlenaufbereitung nichts N eues.

Eine Reihe von Betriebsangaben , die sich auf die 
verschiedensten Arten der  K oh lenen tw ässerung  be
ziehen, sind von einzelnen B ezirksgruppen  des 
amerikanischen K ohlenbergbaus zusam m engetragen  
und veröffentlicht w o rd e n 3. Die A ngaben sind teil
weise recht ausführlich.

Im Bergbau der  V ereinigten S taa ten  haben sowohl 
Schleudern als auch H itze trockner eine bem erkens
werte Verbreitung g e fu n d e n 1. Die Hickorv-Grove- 
Anlage der  H ickory  G rove C oal M in in g  C orporation , 
Jasonville, Ind., ha t M aschinen beider A rt  aufgestellt, 
die fü r  Kohle <  25 mm sow ohl einzeln als auch in 
Zusam m enarbeit benutzt w erden. Ähnlich hat die 
W eirton  Coal Com pany, Isabella, Pa., zu r  Trocknung 
von Kokskohle C arpen ter-Sch leudern  u nd  H itzetrock
ner in Betrieb genom m en. Die Is lan d  Creek Coal 
Com pany hat ein H itzetrocknersieb  en tw ick e lt1, das 
in die Rheo-Anlage der  B uckheart-G rube d e r  United 
Electric Coal C om pany  eingebau t w urde .  Über dem 
Sieb ist eine Schutz- und  Iso lie rhaube angebrach t,  der 
H eißluft zugeführt wird, die in fo lge d e r  W irkung 
eines un te r  dem Sieb erzeugten  U n te rd ruckes  von 
oben nach unten  durch die K ohlenschicht s tröm t. In 
der genannten  Anlage soll Kohle v on  30 bis 7,5 mm 
bis herab auf den G eha lt an innere r  Feuchtigkeit 
einwandfrei getrocknet werden.

Der erste  der  neuen V issa c -T ro c k n e r5 ist in
zwischen in den Vereinigten S taa ten  au fgestellt 
worden. Es handelt sich hierbei um  eine Vorrichtung, 
die einem vierteiligen Schüttelsieb seh r  ähnlich sieht. 
Innerhalb der  ersten  Zone der  M aschine e r fo lg t  eine 
mechanische E n tw ässe rung  der  Kohle, im zweiten 
Abschnitt eine Erh itzung  durch zu g e fü h rte  heiße  Gase 
und durch Dampf, in dem dritten  Bereich w ird  die 
Kohle durch heiße G ase getrocknet,  u nd  die vierte 
und letzte Zone schließlich d ient d e r  le tzten  N ach
trocknung und der  W ied e rab k ü h lu n g  des  G utes . Die 
H eißluft w ird  s to ß w e ise1 von oben  nach un ten  auf 
die Kohle geschickt, deren  Schicht sich in fo lge e n t 
sprechender Bew egungen der  M aschine im gleichen 
Rhythmus mit dem A uftre ten  und Schwänden der

1 Techn. Bl. (D üsseid .) 27 (1937) S. 386.

2 Techn. Bl. (D üsseid.) 27 (1937) S. 400.

3 Min. C on gr .  J 23 (1937) N r. 1, S. 64/65.

4 Coal Age 43 (1938) N r.  2, S. 64.

Canad. Inst, of M ining & M eta llu rg . Eng. 1937, S. 519.
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L ufts töße auseinanderz ieh t und w ieder  schließt. Die 
b isher erzielten E rgebn isse  sollen sehr g u t  sein.

Zur K ühlung der  aus einem R uggles-Coles-H itze- 
trockne r  aus tre tenden  Kohle h a t  die Rosbvn-C ascade 
C oal C o m pany  einen H e rd  von 30 m Länge und  0,9 m 
Breite aufgeste llt,  d er  durch W a sse r  gekühlt w i r d 1. 
Ein K etten fö rde rer  schiebt die heiße Kohle über 
diesen W a sse rm an te lhe rd .  F ü r  die T rocknung  von 
S taubkohle sind  von der  englischen G ew erbeaufsich t 
besondere  V orschriften  er lassen  w o rd e n 2, die eine 
Reihe von einzelnen V orsich tsm aßnahm en anordnen . 
Die B ü ttner-W erke  haben  ihren  U m lau ftrockner  nach 
der  B auar t  R em a-R os in :1 nunm ehr  auch fü r  die E n t 
w ässe ru n g  der  S teinkohle vorgesehen .

Ein p a a r  N eue rungen  an T rom m elfi lte rn  h a t  die 
H um bold t-D eu tzm otoren-A G . herausgebrach t.  Zu
nächst w ende t sie fü r  F ilte r  mit obere r  A ufgabe eine 
neue A bdichtung des seitlichen A ufgabetroges  gegen 
die F ilte rtrom m el an, die aus einem  Luftschlauch b e 
steht, der  eine T a lgd ich tung  andrück t und  mit einer 
kleinen Luftpum pe ein- bis zweimal w öchentlich  auf 
die erforderl iche S pannung  gebrach t wird. Diese D ich
tung  soll sich sehr g u t  b ew ä h rt  haben, und mit Hilfe 
d e ra r t ig e r  F ilte r h a t  man F lo ta t ionsbe rge  sow eit zu 
en tw ässe rn  vermocht, daß  sie den W aschbergen  für 
die V erw endung zum B lasversatz  zugese tz t w erden  
konnten. Die T rom m eln  der  g ro ß e m  F ilte r  w erden  
bei den B auarten  von H um bo ld t neuerd ings  w ieder 
ause inandergerück t und  je zweimal verlagert.  Dabei 
e rfo lg t der  Antrieb, wie Abb. 50 zeigt, in der  Mitte 
beider  T rom m eln  von der Rührw erksw elle  aus. Jedes 
F ilterteil ha t fü r  sich einen Steuerkopf, der  jew eils  
außerha lb  des äu ße rn  T rom m ellagers  angeb rach t ist. 
Diese B auar t bie tet den Vorteil, eine s ta rre  V erlage
rung  der  T rom m eln  ohne V erw endung ü bers ta rker  
W ellen  zu erm öglichen. D adurch  w ird  ein sehr  g le ich 
m äßiges  A rbeiten  de r  F ilte r und  v o r  allem d e r  S teu e r 
köpfe, die n u r  bei genau  zen trischer V erlagerung  auf 
die D au e r  d icht bleiben, herbe igeführt.

B eachtensw ert is t auch, daß bei den H um bold t-  
F ilte rn  die S iebgewebe nicht m ehr mit H ilfe einer

D rahtw icklung  befes tig t w erden. M an legt sie lose 
auf  die T rom m el und  zieht sie dann  durch eine
eingebaute  S pannvorrich tung  stram m , w odurch  man 
eine einw andfre ie  A uflage erhä lt.  D as Auswechseln 
der  S iebgewebe soll dabei erheblich w eniger  Zeit e r 
fo rd e rn  als f rüher.  Schließlich ist noch zu erw ähnen , 
daß  H um bold t die Lochbleche, welche die Siebgewebe 
der  V akuum filter  un ters tü tzen , nicht m ehr  am äußern  
U m fang der  T rom m eln  auf einzelnen auf  gegossenen  
N ocken befestigt, sondern  auf durch lau fenden  Reifen 
der  G u ß tro m m e ln ; dadurch  w ird  eine g le ichm äßige 
Teilung  u nd  spä tere  leichte A usw echslung  der
Bleche erm öglicht.

Über »neuere E rfa h ru n g e n  beim T rocknen  von 
Kohlen nach dem V erfahren von P ro fe sso r  F l e i ß n e r «  
ha t K l e i n 1 berichtet. D iese T rocknungsw eise  wird 
zw ar nu r  fü r  B raunkohle angew endet,  verdient aber 
tro tzdem  h ier  e rw äh n t zu werden.

Auf der  bereits erw ähn ten  G rube  Chieftain
Nr. 20 w ird  die gew aschene Feinkohle < 1 8  mm in 
einem H itzetrockner D-L-O g e tro c k n e t2. D er T rockner  
m iß t 7 5 0 x 1 1 0 0  mm und  setzt in der  S tunde 120 t 
durch, wobei die O berflächenfeuchtigkeit auf  etwa
3,5 o/o zurückgeht. Die H eiß lu ft  w ird mit 430° C zu 
geführt.

W a s s e rk lä r u n g .

P e t e r s e n  h a t  einen Beitrag  zur K lärung  und 
E n tw ässerung  fe inkörn iger  A ufbere itungserzeugn isse  
g e l ie f e r t1. E r  ha t bei seinen Versuchen die bekannte 
Tatsache  b es tä t ig t gefunden , daß F lockungsm itte l 
in r ich tiger  D os ie rung  die E n tw ässe ru n g  fe inkörn iger  
Schlämme beschleunigen und  verbessern , daß  aber  ein 
Ü berschuß davon häufig  das G egenteil  bewirkt. 
Diese B egünstigung  der  E n tw ässe ru n g  fü h r t  e r  auf 
eine V erringerung  der  W asse rbenetzbarke it  der  O b e r 
flächenschichten der  fe insten  Teilchen zurück, u nd  es 
ist bem erkensw ert ,  daß die beste  E n tw ässe ru n g  schon 
erre ich t w erden  soll, bevor die f lockende W irkung , 
also die B esch leunigung der Absetzgeschw indigkeit, 
ihren höchsten  W e r t  erre ich t hat.

H o l m e s  h a t  noch einmal 
den E influß  von fe insten  F e s t 
s to ffen  im W asc h w a sse r  se i
nen englischen Lesern d a rz u 
legen versuch t und  mitgeteilt,  
daß  man fü r  die K lärung  von 
S chlam m w asser  in Baumschen 
Spitzen im norm alen  D u rc h 
schnitt mit 10 m 2 O berfläche 
fü r  jeden  in der  M inute zu 
fließenden  m 2 T rübe  re c h n e t1.

D as  englische Fuel R e 
search B oard  h a t  sich fü r  seine 
U ntersuchungszw ecke eine b e 
sondere  E n tsch läm m ungsan- 
lage au fgebaut,  die schem a
tisch in Abb. 51 zu sehen i s t0. 
Die zu en tsch lam m ende R o h 
kohle w ird  zunächst der  leicht 
au fgerich te ten  T rom m el a zu 
geführt,  in deren  Innerm  sich

-■ Colliery Ouard. 155 (1937) S. 231.
* Glückauf 69 (1933) S. 1138.

4 C oll iery  E n g n g . 14 (1937) S 399.

5 C oll iery  G u a rd .  155 (1937) S. 1219.
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eine Schnecke befindet. Durch die langsam e U m
drehung  dieser Vorrichtung wird die am untern  Ende 
aufgegebene Kohle mit dem W asse r  innig gemischt und 
vorw ärtsbew egt und schließlich am obern Ende auf 
das E ntw ässerungssieb  b von 0,3 mm Ö ffnung aus 
getragen . Kurz vor dem Ende dieses Siebes braust 
man die Kohle mit Reinw asser ab, und das in der 
zugehörigen Spitze unterhalb des Siebes abgezogene 
leicht verschmutzte W asse r  wird in der Brause, die 
sich am Aufgabeende des Siebes befindet, zum ersten 
Abspritzen der Kohle wieder verwendet. Das hier 
anfallende Schmutzwasser ge lang t zusammen mit der 
Rohkohle bei c in die geneigte Trommel. Das E rgeb 
nis einer solchen Entschlam m ung soll sehr gut sein.

Auf der W illow-Grove-Anlage bei St. Clairsville, 
Ohio, die 1936 fü r  eine Leistung von ISO t/h  gebaut 
w orden ist, aber jetzt fas t  250 t /h  ohne merkliche 
Verschlechterung ihrer Erzeugnisse durchsetzt, wird 
die W aschw asserk lärung  mit Hilfe von Scheiben
filtern du rch g e fü h r t1. Die Klassierung der Feinkohle 
bei 0,5 mm erfolgt in einem D orr-H ydrosepara to r ,  
also in einem überlasteten Eindicker, dessen Boden- 
aus trag  zur W äsche gelang t und dessen Überlauf in 
einer Klärspitze gesam m elt wird. D er Niederschlag 
dieser Spitze ge lang t auf das schon erw ähnte 
Scheibenfilter, das 6 Scheiben von 2,5 m Dmr. und 
insgesam t 52 m 2 Filterfläche besitzt. Man gibt hier 
stündlich 16,3 t  Schlamm mit 35 o/o W asse r  auf, die 
auf 22,5 o/o Feuchtigkeit herun terge trocknet werden, 
wenn von den in diesem Schlamm enthaltenen Bergen 
nicht mehr als 25 o/o feiner als 0,08 mm sind.

Z erk le in e ru n g .

In einer ausführlichen A bhandlung hat H o n ig - '  
die G rundsä tze  der Zerkleinerung erö r te r t  und dabei 
die bisherigen A uffassungen vor allem Rittingers und 
Kicks an H and  von eigenen U ntersuchungen über
prüft. E r  versucht, seine neuen Fests tellungen mit 
den klassischen E rk lärungen  in E inklang zu bringen 
und gib t im übrigen eine Reihe wichtiger Anregungen 
fü r  den Bau und  den Betrieb von Z erkle inerungs
maschinen. M it ganz ähnlichen F ragen  ha t sich auch 
der bekannte französische Zerkleinerungsfachmami 
B l a n c 3 beschäftigt, den seine Überlegungen zu einer 
erneuten  Bestä tigung des Rittingerschen Gesetzes g e 
fü h r t  haben. Eine um fangreiche Veröffentlichung 
über die Zerkleinerung von Steinkohle liegt ferner  von 
C o l l i n s  und S t a t h a m  v o r 1. Nach einem Hinweis 
auf die H auptverbraucher  feiner Kohle, als die in E n g 
land der H ausbrand , die G asw erke, die Kokereien und 
die E lektrizitätsw erke in Betracht kommen, und auf

1 Coal A ge 42 (1937) N r. 10, S. 65.

3 F orschungsheft VDI N r. 378, 1936.

'■ Rev. Ind. M iner. 17 (1937) N r. 386, 1, S. 35.

1 Colliery  E ng ng . 14 (1937) S. 76, 115, 169, 197, 279, 292 und 327.

deren einzelne S onderansp rüche  w erden  die E igen 
schaften hervorgehoben , durch die sich die Feinkohle 
von der G robkoh le  unterscheidet.  Im Zusam m enhang  
mit der E rw ä g u n g  der M öglichkeit e iner  nassen  Sor
tierung der  Kohle ver tre ten  die V erfa sse r  die Ansicht, 
daß im K esselhausbetrieb  die Leis tungsfäh igke it  je 
Flächeneinheit Heizfläche durch  Asche dreim al so 
stark herabgese tz t w ird  wie durch einen zahlenmäßig 
gleichen G eha lt  an W asser.

Das Z erk le inerungsverhalte ii de r  verschieden
artigen Kohlen ist so unterschiedlich , daß  in jedem 
Fall die geeignete Art de r  Zerk le inerung  durch Ver
suche e rp rob t w erden  muß, w obei sow ohl die Korn
g röße des gebrochenen G u tes  als auch der auf
gew endete K raftbedarf  zu berücksich tigen  ist. Über 
diese g roßen  G esich tspunk te  h inaus m üssen  auch für 
jeden Einzelfall die g ü n s tig s te n  A rbeitsbedingungen, 
wie Drehzahl, W alzendu rchm esse r  u nd  Brechbacken
form, festgeste llt  w erden. Es ist bekanntlich stets 
ratsam, schon aus der  A ufgabe d ie jen igen  Korn
größen vor der  Zerk le inerung  auszusieben, die der 
angestrebten  Feinheit en tsprechen .

U nter  W eg lassung  des fü r  die K ohlenzerkleinerung 
w eniger üblichen Backenbrechers unterte ilen  C o l l i n s  
und S t a t h a m  die heute gebräuchlichsten  Zerkleine
rungsm aschinen in vier G ru p p e n :  Nadelbrecher,
W alzenbrecher, H am m erm ühlen  und  Ringm ühlen ein
schließlich Schleuderm ühlen oder  D esintegratoren. 
Die bei uns se ltener benutzten N ade lb recher sind da
durch gekennzeichnet, daß bei ihnen die aufgegebenen 
groben Kohlenstücke durch senkrech t o d e r  w aagrecht 
angeordnete Stifte aufgebrochen  und  so lediglich in 
einige einzelne Bruchstücke ze rleg t w erden ,  wobei nur 
verhältnism äßig wenig feinstes Korn anfällt.  Durch 
verschiedene W ahl des A bstandes zwischen den Stiften 
kann die K orngröße des A ustrages  e inges te l l t  werden. 
Abb. 52 zeigt einen S enkrech t-N adelb recher von 
N ortons (Tividale) Ltd. und Abb. 53 einen Nadel
brecher der British Je ff rey  D iam ond  C om pany  mit

Abb. 52. Sen k rech t -N a d e lb re ch e r  
von N o r to n s  (T iv ida le )  Ltd.
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w aagrech ten  Stiften. Die A rbeitsw eise beider is t ohne 
w eiteres  ve rs tänd lich ; einige E rgebn isse  ih rer  Arbeit 
gehen  aus den fo lgenden  Zahlentafe ln  hervor.

I. N o r t o n - N a d e l b r e c h e r .  

Zerk le inerung  von W eichkohle aus N ottingham sh ire .

K o rn g rö ß e

mm

A b s ta n d  d e r  St if te  ü b e r  Eck 

100 mm 75 mm | 53 mm

G e w ic h ts -0/o

rund

1 7 5 - 1 2 5 4,30 — —

1 2 5 -  75 64,56 — —

1 1 0 -  75 _ 39,69 —

8 5 -  75 — — 10,40
7 5 -  37 15,89 36,31 48,92
3 7 -  18 6,21 10,61 18,97
1 8 -  12 2,46 3,86 6,39

q u a d ra t i sc h

12 - 2 , 2 5,03 7,55 11,68
2 , 2 - 0 1.55 1,98 3,64

100,00 100,00 100,00

11. B. J.  D . - N a d e l b r e c h e r .

Zerk le inerung  von zerreiblicher W eichkohle 
aus S üd-D erbyshire.

A ufgabe: G robe  Stücke bis zu 6 2 5 x 3 7 5 x 2 5 0  mm.

R u n d lo ch u n g Gewichts-°/o

mm V ersuch  1 V ersuch  2 V ersuch  3

> 10 0 0,8 16,2 26,8
1 0 0 -  62 22,6 24,9 26,2
6 2 -  31 34,0 25,5 21,25
3 1 -  15 18,7 14,7 11,75
1 5 -  9 8,8 7,0 5,6

<  9 15,1 11.7 8.4

100,0 100,0 100,0

D rehzah l  n ....................... 155,0 140,0 140,0
D u rc h sa tz le i s tu n g  . t /h 29,0 30,0 —
L e e r l a u f ....................... PS 4,8 4,8 4,8
V o l l a s t ....................... PS 8,8 7,0 —

Die A nordnung  der  S toßstif te  w urde  d e ra r t ig  v e r 
schieden gew ählt,  daß  beim Versuch 1 die beiden 
u n te rs ten  Reihen voll besetz t w aren, daß  beim V er
such 2 die vorletzte  Reihe lückenlos besetz t w ar  und 
in de r  u n te rs ten  je d e r  zweite S tift fehlte und  daß  beim 
Versuch 3 in den beiden un te rs ten  Reihen nu r  jeder  
zweite S tift stand.

Die von Collins und  S ta tham  besprochenen  
W alzen- und  H am m erb recher  sowie D esin teg ra to ren  
zeigen keinerlei B esonderheiten . Zum Schluß ih rer  
A rbeit geben  sie eine vergle ichende Zusam m enste llung  
über  verschiedene M aschinen.

Art
d e r  M aschinen

G rö b s te
A ufgabe

A ustrags-
K o rn g röße

D urchsatz-
fähigkeit

K raf tbeda rf

mm mm t/h PS/t/h

S en k rec h te r  Nadel- 
h re c h e r  ...................... |  k la ss ie rles  

> Rohhauf- 
( w erk

200—50 4 5 -2 5 0 0 , 0 9 -  0,25
W a a g re c h te r  N ade l

b r e c h e r  ...................... 1 5 0 -5 0 20— 40 0,25— 0,35
E in w a lze n b re ch e r  . . 17 5 -600 < 5 0 30— 150 0,3 -  0,75
Z w e iw a lzen b re ch e r  . 175—250 5 0 -2 5 1 0 -  70 0,5 -  1,0
V ierw a lzen b rec h e r  . . 150 bis s. g ro b 50— 12 8— 40 0.6 -  1,5
H am m erm üh len  . . . 350 -  600 50— 6 12—270 0,4 — 3,0
F einm ühlen

(pu lve r ize rs )  . . . . 2 5 -2 0 0 2 5 -  3 5—800 4,0 — 10,0

Collieries d u rc h g e fü h r t1, wobei die unerw ünschte  
Zerkle inerung w äh ren d  der  F ö rd e ru n g  und S tape lung  
m itbetrach te t w urde. Im Rahmen dieser Arbeiten sind 
in e rs te r  Linie N adelbrecher und  die A bhängigkeit 
ih rer  W irksam keit von den verschiedensten  B etriebs
bed ingungen  un te rsuch t w orden .

Von Schüchterm ann & K rem er-Baum  w ird  eine 
neue ros t-  und  sieblose H am m erm üh le  zur Zerkle ine
rung  von N ußkohle auf K okskoh lenkörnung  gebaut. 
Die D rehrich tung  der  leicht ausw echse lbar  befestig ten  
Schläger in d ieser M ühle ist en tgegengese tz t  der sonst 
üblichen, und  durch diese B auar t  g la u b t man, be 
sonders  gu te  Zerk le inerungsw irkungen  und sonstige 
E rfo lge  zu erzielen. Durch en tsprechende Bem essung 
der  Schlägerzahl und der bis zu 60 m /s  zu s te ig e rn 
den U m laufsgeschw indigkeit  der  Schläger lä ß t  sich 
die Feinheit  des A ustrages bis herab  zu 80 bis 95 o/o 
u n te r  2 mm regeln.

H um bo ld t rü s te t  seine Schleuder- und H anmier- 
m ühlen neuerd ings mit P endelro llen lagern  an Stelle 
von G le itlagern  aus u nd  will dadurch  einen dauernd  
leichten Lauf de r  M aschinen erreichen. D ie V erm inde
rung  des W id ers tan d es  des M ahlw indes in den 
S chleuderm ühlen sucht m an durch eine zw eckm äßige 
L uftum führung  zu erzielen. Die S tachelw alzw erke 
w erden  in den jüngs ten  A usführungen  mit Schneide
zähnen  ausgerüs te t,  die sich auch bei de r  Zerk le ine 
rung  h a r te m  H aufw erks  bew ährt haben sollen. Die 
Zw eiw alzenbrecher erh ie lten  ein neu entwickeltes 
Z ahnradvorge lege  fü r  unm itte lbaren  M otoran trieb .

D as K rupp -G rusonw erk  h a t  m ehrfach  S tab ro h r 
mühlen fü r  die Z erk le inerung von feuchtem  K oksgrus 
geliefert, der  in le tzter Zeit in fe ingem ahlenem  Z u 
s tand  als seh r  w irksam es M agerungsm it te l fü r  Koks-

Abb. 54. D o p p e lm a h lan la g e  des K ru p p -G ru s o n w e rk es  
f ü r  feuch ten  Koksgrus.

E ingehende  U n te rsuchungen  über K oh lenzer 
k le inerung  hat- auch das englische F ue l Research 
B oard  gem einsam  m it den Pow ell D u ffryn  A ssociated

Abb. 55. K o k sm ah lan lag e  d e r  B ü t tn e r-W erk e .  

C olliery  Q u a rd .  155 (1937) S. 1167.
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kohle weite Verbreitung gefunden hat. Diese Mühlen 
haben sich w iederholt den früher  gebräuchlichen 
W alzwerken überlegen gezeigt, weil der A ustrag  der 
le tztgenannten oft nicht genug  Korn unter 0,5 nun 
enthielt und gerade die Feinheit des Koksgruses eine 
wichtige Rolle fü r  den hier angestrebten  Zweck spielt. 
Eine auf der H einitz-Grube der Saargruben-AG. au f 
gestellte Mühle von 1800 mm Dmr. und 4000 nun 
Länge setzt stündlich 6 t durch, und mehrere andere 
im Saargebiet, Ruhrbezirk usw. in Betrieb stehende 
Mühlen dieser Art vermahlen in der Stunde bei einem 
Durchmesser von 1550 mm und einer Länge von 
3600 mm 4 4,5 t. Die erreichte Feinheit ist abhängig 
von der Koksfeuchtigkeit und beträg t bei etwa 15 o/o 
W assergehalt  im A ufgabegut rd. 75 0/0 <  0,5 nun und 
5 o/o >  1 mm. Der auftretende Verschleiß hängt stark 
von den M ahleigenschaften des aufgegebenen Koks
gruses und von dessen Feuchtigkeit ab. Als M ittel
w ert können fü r  1000 t  gemahlenen K oksgrus etwa 
2 t  M ahlstäbe und 1,5 t  Panzerplatten angenommen 
werden. Der K raftbedarf be träg t etwa 30 PS/t/h.

In Abb. 54 ist eine Doppelm ahlanlage des Krupp- 
G rusonw erkes zu sehen. Auch die Büttner-W erke 
haben Einrichtungen zur Vermahlung von Koks g e 
liefert, wobei sie, wie Abb. 55 zeigt, vorzugsweise 
Verbindungen von Trocknern  und Kugelmühlen a n 
wenden. Die Maschinenfabrik Dr. G aspary  hat ein 
neues W alzwerk gebaut, das bei beträchtlicher 
Leistung eine besonders schonende Zerkleinerung der

Kohle ermöglichen s o l l1. Die W alzen der  M aschine 
bestehen aus S tah lguß  und haben an Stelle de r  sonst 
üblichen Zähne nu r  laufende, aber  genau  kalibrierte 
Rillen, die zur S chonung der  Kohle g la t t  bearbeitet 
sind. Die Kohle w ird  nicht zerdrückt,  sonde rn  ze r 
schnitten. Einige w enige vereinzelt an geo rdne te  Zähne 
sorgen fü r  einen schnellen E inzug  der  Kohle und 
dam it für eine gu te  Leistung.

Die fo lgende Z ahlen tafe l g ib t ein Beispiel von 
der W irksam keit des W a lz w e rk s ; die A ngaben  wurden 
erhalten bei der Z erk le inerung  von gew aschener 
N ußkohle mit 20o/o W a sse rg e h a l t  bei e ine r  D urchsa tz 
leistung von m ehr als 30 t/h , wobei de r  K raftbedarf 
1 6 - 1 8  PS beträgt.

K orngröße

mm

A u fg a b e 
g u t

%

B r e c h e r d u r c h g a n g  

1 .T e il s tro m  2.T  e ils trom  3.T  eilstrom
%  \ °/0 0/0

> 1 0 98,1 7,0 51,0 29,0

1 0 -  8 0,2 15,0 22,8 18,9
8 -  5 0,4 34,9 14,7 24,8

5 -  3 0,3 22,2 4,6 13,4

3 -  2 0,1 8,5 1,5 5.0
2 -  0,5 0,3 7,4 2.6 5.0

<  0,5 0.6 5,0 2,8 3,9

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0

Aus diesen A ngaben ist ersichtlich, daß  der  Anfall 
von feinstem Korn bem erkensw ert ge r in g  geblieben ist.

1 B ergbau 50 (1937) S. 78.

F ü r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  d e r  G e r i c h t e  u n d  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  

a u s  d e m  J a h r e  1 9 3 7 .

Von B erghauptm ann  a. D. Dr. W. S c h l ü t e r ,  Bonn, u n d  A m tsger ich tsra t  H. H ö v e l ,  Oelde.

(Schluß.)

gefahr,  sondern  um  einen Schaden ,  d e ssen  E n ts te h u n g  mit 
der P la n u n g  u nd  E rr ich tung  eines Baus d ieser  a u ß e r 
gewöhnlichen  Beschaffenheit  v e rb u n d e n  sei, als einem 
Unternehm en,  mit  dem nicht von v o rn h e re in  zu rechnen 
g ew esen  sei.

So liege die Sache hier. 1910 habe  d ie  G em einde  A 
den E n tw er tu n g sa n sp ru c h ,  d e r  sich f ü r  sie anges ich ts  des 
damals  ü b e rn o m m e n en  Baues des W a s s e r tu r m e s  aus der 
B ergschädengefahr  e rg eb en  habe ,  b e f r ie d ig t  erhalten 
Nach H e rs te l lu n g  des den  B edürfn is sen  d e r  Gemeinde, ent 
sprechenden  W asse rb eh ä l te r s  sei d am a ls  mit e inem  N e u 
bau oder  einer E rw e i te ru n g  dieses B a u w e rk s  n ich t  zu 
rechnen gew esen .  Erst  eine nicht zu  e r w a r te n d e  N e u 
gesta l tung  der  Verhältn isse ,  die V e r ä u ß e r u n g  des W a s se r 
w erks  an eine g rö ß e re  G em ein sch af t  u n d  die d an ach  v o r 
g en o m m en e  wesen tliche  V e r g r ö ß e r u n g  des B ehäl te rs  hätten 
zu einer so v e rm ehr ten  In a n sp ru ch n a h m e  des B augrundes  
geführt ,  d aß  nun ein s tä rk e re r  Schutz  g e g e n  die B e rg 
schädengefah r  n o tw e n d ig  g e w o rd e n  sei. D e r  da r in  zu e r 
b lickende Schaden am G ru n d e ig e n tu m ,  d a ß  die b eg rü n d e te  
B efürch tung  vor s p ä te m  E in w irk u n g e n  aus d em  B ergbau 
eine solche V e rg rö ß e ru n g  des W a s s e rw e r k s  du rch  die N o t 
wendigkeit  noch s tä rk e re r  G r ü n d u n g  e r s c h w e r t  hä tte ,  sei 
erst  zu der  Zeit  en ts tanden ,  w o  m a n  an  d iese  Änderung  
h e ran g eg an g en  sei, also n icht schon  1910 fü r  die G e m e in d e  
A, sondern  erst  1936 in de r  P e rso n  des C. F rü h e s te n s  
von diesem Z e i tpunk t  an k ö n n e  die V e r jä h r u n g  laufen. 
Schon desha lb  k ö n n e  sie n icht v o l len d e t  sein.

Abei se lbst  wenn man den S ta n d p u n k t  e in n eh m e,  daß  
die 1936 eingetretene N o tw e n d ig k e i t  s t ä r k e r e r  G r ü n d u n g  
in einheitlichem Zusammenhänge mit dei* be re i ts  1910 vor- 

andenen Grundstücksentwertung stehe und d a ß  d esw egen

Beginn der V erjährung von Bergschädenersatzanspriichen.

Im Ja h re  1910 ha tte  die G em einde  A einen W asse rtu rm  
errichtet .  Z u r  Sicherung  dieses Bauwerks w u rd e  das F u n 
dam en t  besonders  armiert .  Die h ierdurch  en ts tehenden  
M ehrkosten  ü b e rn ah m  B, dessen  B ergbau  u n te r  dem 
G ru n d s tü c k  um ging .  Im Ja h re  1927 e rw arb  C das G e 
m ein d ew asse rw erk  und  erse tz te  1936 den alten 350 m : 
fassenden W asse rb eh ä lte r  des T u rm e s  durch einen Behälter 
von 1000 m 3 Inhalt .  Der  U m b au  e rforder te  eine V ers tä r 
kung  de r  T u rm g rü n d u n g .  C fo rd e r te  E rsa tz  ih rer  durch 
den B ergbau  des B veran laß ten  b esondern  A ufw endungen.  
Hiergegen  w an d te  B V er jäh ru n g  ein. Das R e ichsger ich t1 
hielt den K lageanspruch fü r  b e g rü n d e t  und  führt  aus:

ln der  R ech tsp rechung  des Reichsgerichts s tehe  es seit 
langem  fest,  daß  de r  G ru n d e ig en tü m er  durch  die Herab-  
in inderung der  Baupla tze igenschaft  infolge bergbaulicher  
E inw irkungen  u n a b h än g ig  von einem best im m ten  Bau
vorhaben  einen Schaden  erleide. Dieser Satz k önne  aber 
se inem Inhalte  nach nur  gelten,  sow eit  es sich um zu k ü n f 
tig zu e rw ar ten d e  H au s-  und F ab r ik b au ten  von durch 
schnitt l icher Beschaffenheit  auf der  B ebauung  noch offen 
s tehenden  G ru n d s tü c k e n  handele .  N ur  insoweit  seien die 
Z ukunf tser fo rde rn is se  an die Sicherheit  des B augrundes 
und die N o tw en d ig k e i t  von S icherungsm aßnahm en  nach 
allgem eingült igen  durchschnitt lichen M aßstäben  im voraus 
zu bemessen. Das sei ab e r  nicht möglich bei Bauten von 
A usnahm sbeschaffenheit ,  z. B. bei solchen von besonderm  
Gew ich t  ode r  e rhöhten  S icherhe itserfordern issen .  In 
so lchen Fällen h andele  es sich dann nicht um eine v o rau s 
sehbare  Fo lge  des a llgemeinen Einflusses der Bergbau-

1 RG v. 24. Februar 1938, Jur. Wschr. 1938, S. 1409.
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de r  j e tz t  g e l t e n d  g e m a c h te  E rsa tz an sp ru ch  schon  von da 
an zu rechnen sei, hä tte  doch d e r  V e r jä h ru n g se in re d e  nicht 
s t a t tg e g e b e n  w e rd en  sollen. Die in ABG § 151 b es t im m te  
d re i j ä h r ig e  V e r jä h r u n g  beg inne  e r s t  m it  d e r  Kenntnis  vom 
Dasein des Schadens .  N u n  h in d ere  z w a r  eine U n g e w iß h e i t  
übe r  U m fa n g  u n d  H ö h e  des  Schadens  nicht den Beginn 
d e r  V e r jä h ru n g  fü r  den  G e sa m ts ch a d en a n sp ru c h ,  und  alle 
v o ra u sse h b a re n  F o lg e zu s tä n d e  ge l ten  als d em  Verle tz ten  
d u rch  die a l lgem e ine  Kenntn is  vom  S chaden  b e k a n n t  g e 
w o rd en .  Dies ge lte  a b e r  doch  n icht f ü r  sp ä te re  n eu e  N a c h 
teile, die u n v o rh e r se h b a r  u n d  n icht zu e rw ar te n  g ew esen  
seien. Im Ja h re  1910 sei das G ru n d s tü c k  mit  Z u s t im m u n g  
des B für  die W a s s e rv e r s o r g u n g  de r  G e m e in d e  nu tzb a r  
g e m a c h t  u n d  baulich so  a u sg e s ta l te t  w o rd e n ,  d aß  die 
so lcher  B en u tzu n g  aus dem  B erg b au  d ro h e n d en  G efah ren  
a ller  V orauss ich t  nach bese it ig t  g e w e sen  seien. Die G e 
m einde  habe  keinen A nlaß  g eh ab t ,  m it  sp ä te re r  w e se n t 
licher Ä nd e ru n g  des d am als  h e rges te l l ten ,  von vornhere in  
auf lange  Sicht b e rech n e ten  W e r k e s  zu rechnen .  E rs t  die 
nach träg l ich  e in g e t re ten e n  U m s tä n d e  des V erk au fs  u n d  der 
n o tw e n d ig  g e w o rd e n e n  N e u p lan u n g ,  an  die 1910 nicht zu 
d e n k en  g e w e sen  sei, h ä t ten  als n eue  W ir k u n g  der  B e r g b a u 
g e f ä h r d u n g  die N o tw e n d ig k e i t  e iner  w esen t l ichen  G r ü n 
d u n g sv e r s tä rk u n g  h e rv o rg e ru fe n .  D e sw eg e n  h an d e le  es 
sich, se lbs t  w en n  man den  Entwre r tu n g ssch ad en  von 1936 
objek tiv  in Z u sa m m e n h an g  m it  dem  von 1910 b r in g en  
wol le ,  in A n seh u n g  d e r  V e r jä h r u n g s f r a g e  bei dem  von 1936 
doch um einen im Rechtss inne  neuen  Schaden  m it  neuem 
Beginn d e r  V e r jä h r u n g  von d e r  W is sen sch af t  des Verletzten 
vom Schadendase in  an.

In dem  von B an g ez o g en e n ,  im Urte il  des R eichs
ge r ich ts  vom  28. S e p te m b e r  1932 en tsch iedenen  F a l l3, das 
die V e r jäh ru n g se in red e  f ü r  d u rc h g re i f e n d  e rk lä r t  habe, 
sei d e r  Sachverha lt  g an z  a n d ers  g ew esen .  D o r t  h a b e  die 
dam a lige  Klägerin  im J a h re  1920 F a b r ik g e b ä u d e  errichtet  
und h ierbe i  w e g e n  de r  ihr b e k a n n te n  G e f ä h r d u n g  des 
G e län d es  d u rch  den  B e rg b au  d e r  d am a l ig en  Beklag ten  b e 
sondere  S ich eru n g sm aß n ah m en  g e t ro f f e n .  Sie h ä t te  ab e r  zu 
jen e r  Z eit  b e w u ß t  davon  abgesehen ,  w e g e n  ih re r  be so n d e rn  
A u fw en d u n g en ,  ü b e r h a u p t  w e g e n  de r  B auunsicherhe i t  des 
G e län d es  g e g e n  d en  B e rg w e rk s b e s i t z e r  v o rz u g eh e n .  1925 
und  1926 h a b e  die Klägerin  auf  eben  d em  G e län d e ,  das 
1920 noch  n icht vo l ls tänd ig  b e b a u t  g e w e sen  sei, die F a b r ik 
anlage ,  ebenfa lls  mit  S icherungen  g e g e n  B e rg b au e in w ir 
kungen ,  e rw e i te r t .  Ih re  1925 w e g e n  d e r  b e so n d e rn  A u f 
w e n d u n g e n  aus 1925 u n d  1926 e rh o b e n e  Klage  h a b e  das 
O b e r lan d e sg e r ic h t  u n d  das  R eichsgerich t  ab g ew ie se n .  In 
jenem  Fa l le  sei a lso  von v o rnhe re in  ersichtl ich  gew esen ,  
daß  die W ir k u n g  d e r  B e rg b a u g e fa h r  auf  das B augelände  
nicht mit  de r  e rs ten  B e b a u u n g  u n d  den  dabei  a n g e b ra ch te n  
S ich eru n g en  e r led ig t  g e w e se n  sei, d a ß  v ie lm eh r  die G e f ä h r 
d u n g  u n d  die so  b e w irk te  E n tw e r tu n g  des  noch  n icht b e 
bau ten  G ru n d s tü c k te i l s ,  de ssen  de m n ä c h s t ig e  B eb au u n g  
a b e r  zu  e rw ar te n  g e w e se n  sei,  fo r tb e s ta n d e n  habe.  Da 
w ä re  es a lle rd ings  Sache  des G ru n d e ig e n tü m e rs  g ew esen ,  
d e r  V e r jä h r u n g  v o rzu b eu g en ,  indem  e r  den von d e r  E r 
r ich tu n g  eines b es t im m ten  Baus u n a b h ä n g ig e n ,  k la r  e rs ich t 
l ichen E n tw er tu n g s s c h a d e n  m in d es ten s  mit e ine r  F e s t 
s te l lu n g sk la g e  g e l te n d  g e m a c h t  hä tte .  G a n z  a n d e rs  liege 
hier d e r  Fall,  da  h ier  d e r  G r u n d e ig e n tü m e r  den  E n t 
w e r tu n g s sc h a d e n  1910 für  v o l ls tän d ig  e r led ig t  h ä t t e  an- 
sehen  d ü r fen  u n d  e rs t  eine lan g e  J a h r e  s p ä te r  e in g e t re ten e  
w esen t l iche  Ä n d e ru n g  d e r  V erh ä l tn isse  die d u rch  die 
f r ü h e m  M aß n a h m e n  n ich t  b e rü h r te  S c h ä d ig u n g  durch  
B e rg b a u g e fa h r  h a b e  h e rv o r t re te n  lassen.

V erzich t auf B ergschaden  als G ru n d d ien s tb a rk e it .

Auf e inem  G ru n d s tü c k  des A s te h t  im G ru n d b u c h  in 
Abt. II fo lg en d e  Last e in g e t r a g e n :  »Die V erp f l ich tu n g  der  
E ig en tü m er ,  d e r  d em  B g e h ö r ig e n  S te in k o h le n g ru b e  C den 
u n en tg e l t l ich en  A b b a u  d e r  u n te r  d em  G r u n d s tü c k  a n 
s te h en d e n  K ohlenflöze  zu g e s ta t ten ,  u n d  z w a r  o h n e  E n t 
s c h ä d ig u n g  der  e tw a ig en  B esc h äd ig u n g  der  O berf läche .

1 Z. Bergr. 73 (1932) S. 516, mitgeteilt im Glückauf 70 (1933) S. 1191.

A b e an t r a g te  beim  G ru n d b u c h a m t ,  diese » b esch rän k te -  
persönliche  D iens tba rke i t  z u g u n s ten  des B als  g e g e n s ta n d s 
los im G ru n d b u c h  zu löschen, weil B v e rs to rb en  sei. Die 
V erw a ltu n g  der  G ru b e  C w id e rsp rac h  dem . D as G r u n d 
bu ch am t lehn te  den A n trag  des A ab. Das K am m e rg e r ic h t  ’ 
hielt den S ta n d p u n k t  das G ru n d b u c h a m ts  fü r  berech tig t  
aus fo lg en d en  G rü n d e n :

Nach G B O  § 22 b e d ü r f te  es zu r  B erich t igung  des 
G ru n d b u c h s  e n tw ed e r  de r  B ew ill igung  des jen igen ,  dessen  
Recht von de r  B erich t igung  b e tro f fen  w erde ,  o d e r  des 
N achw eises ,  d aß  das G ru n d b u c h  unr ich tig  sei. Im v o r 
l iegenden  Falle  w ü rd e  die B e rich tigung ,  da  ke ine  B e 
w il l igung  des B e troffenen  in F ra g e  k o m m e ,  vo rausse tzen ,  
d aß  es sich u m  eine G ru n d s tü c k s la s t  handele ,  die mit  dem 
T o d e  des  B erlösche. Jedoch  das  t r ä fe  n icht  zu. Denn 
G e g e n s ta n d  de r  E in t ra g u n g  sei eine echte  G ru n d d ie n s t 
barkei t ,  die fü r  den jew eil igen  E ig e n tü m e r  eines B e rg 
w e rk s  e ing e trag en  sei. Die S te in k o h le n g ru b e  C u n ter l iege  
nämlich,  da sie, wie  schon  ihre B eze ichnung  e rg eb e ,  de r  
F ö rd e ru n g  von S te inkoh len  diene,  d em  P reu ß isc h en  B e rg 
g ese tz .  D as U n te rn eh m en  se tze  d a h e r  nach ABG § §  22 ff. 
die V e r le ihung  des B e rg w e rk se ig e n tu m s  voraus.  Das 
durch  die V e r le ih u n g su rk u n d e  b e g rü n d e te  B e r g w e rk s 
e igen tum  g e h ö re  ab e r  nach  ABG § 50 zu den  u n 
bew eg lichen  Sachen. V erl iehene  B e rg w e rk e  u n te r lägen  
schon  v o r  dem  In k ra f t t re te n  des BGB nach § 6S Pr.  Eig. 
Erw.-G . den V orsch ri f ten  ü b e r  G ru n d s tü c k e ,  so  d a ß  schon 
dam als  G ru n d d ie n s tb a rk e i t e n  z u g u n s ten  des B e rg w e rk s 
e igen tum s als des h e r rsch en d en  G ru n d s tü c k s  h ä t ten  bestell t  
w e rd en  k önnen .  D asse lbe  g e l te  auch  fü r  das h eu tig e  Recht 
vom ABG § 50 Abs. 2 in de r  F assu n g  des A G B G B  Art.  37 I, 
w on ach  fü r  das B e rg w e rk s e ig e n tu m  g ru n d sä tz l ich  die V o r 
schr i f ten  des BGB ü b e r  G ru n d s tü c k e  A n w e n d u n g  f ä n d en - .  
Tatsäch lich  sei in d e r  E in t r a g u n g  deu tl ich  auch  die »Stein 
k o h len g ru b e«  als B erech t ig te  beze ichne t ,  u n d  es k ö n n e  
d a h e r  keinem Z w eife l  u n te r l ieg en ,  d a ß  d a m i t  d e r  jew ei l ige  
E ig en tü m er  dieses B e rg w e rk s  g e m e in t  sei;  w en n  auch  in 
der  E in t r a g u n g  der  d am alige  E ig e n tü m e r  nam entlich  a u f 
g e f ü h r t  w e rd e ,  so d iene d ies  doch  n u r  d e r  n ähern  Be
z e ichnung  des B e rg w erk s .  Z w eife lhaf t  k ö n n e  h öchstens  
sein, ob  die E in t ra g u n g  des V erz ich ts  auf  E n tsch äd ig u n g  
bei e iner  so lchen  G ru n d d ie n s tb a rk e i t  inhaltlich zu läss ig  sei. 
In d ieser  H ins ich t  habe  ab e r  da s  R e ic h sg e r ich t2 berei ts  
entschieden,  d a ß  eine solche E in t r a g u n g  s ta t th a f t  sei. Von 
d ieser E n ts ch e id u n g  abzu w eich en ,  liege kein G ru n d  vor

Steuerrechtliche Entscheidungen.

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

Nach  d em  G ru n d e r w e r b s s te u e r g e s e tz  § 8 Nr. 8 wird 
ke ine  G r u n d e r w e r b s s t e u e r  e rh o b en ,  w e n n  Feldes te i le  
zwischen a n g ren zen d en  B e rg w e rk e n  zu r  besse rn  b e r g b a u 
lichen A u sn u tz u n g  a u sg e ta u sc h t  w e rd en ,  so fe rn  d e r  Aus
tausch  n ich t  zu r  S teu ere rsp a rn is  erfo lg t .  In einem S t re i t 
fall, d e r  diese  B efre iungsvorsch r i f t  in ih re r  A n w en d b a rk e i t  
auf K o h le n a b b a u g e re c h t ig k e i te n  be tra f ,  n im m t  d e r  R e ichs 
f i n a n z h o f 3 fo lg en d e n  S ta n d p u n k t  e in :

Die F ra g e ,  ob  die se lb s tän d ig en  K o h le n a b b a u g e re c h t ig 
ke iten  im M a n d a ts b ez i rk  auch  u n te r  die g e n a n n te  Be
fre iu n g sv o rsch r i f t  fielen, h a b e  de r  R e ichsf inanzhof  berei ts  
b e j a h t 4. Flieran sei fe s tzuha l ten ,  denn  d a s  B e rg w e rk s 
e ig en tu m  nach  ABG u n d  die se lb s tän d ig e  K o h le n a b b a u 
g e re c h t ig k e i t  im M a n d a ts b ez i rk  seien insofern  nicht 
w esen tlich  v e rsch ieden ,  als  be ide  se lb s tän d ig e  R ech te  zur 
A u fsu ch u n g  u n d  G e w in n u n g  von  Kohle  se ien,  die neben  
dem  E ig en tu m  am  G r u n d s tü c k  b e s tän d e n .  Den Austausch 
so lcher  R ech te  s teuer l ich  zu  b eg ü n s t ig e n ,  l iege a b e r  s o 
w o h l  in den  B elangen  d e r  K o h le n g ew in n u n g  als  so lch er  
als  auch in d e n  Belangen d e r  g le ichm äß igen  B e h an d lu n g

1 KO  v. 2. A pril 1936, Z. B e rg r .  77 (1936) S. 270.

RG v. 25. N o v em b e r  1030, Z. B erg r . 72 (1931) S. 542, m itgete il t im 
G lückauf  68 (1932) S. 906: d ense lben  S tan d p u n k t  ve r t r i t t  n e u e rd in g s  auch 
RG v. 26. M ai 1937, Jur. W sch r .  1937, S. 230557.

3 R F H  v. 23. A pril 1937, Jur. W sch r .  1937, S. 2868».

'  R F H  v. 2. O k to b e r  1936, Ju r . W sch r .  1937, S. 1028“ .
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der e inzelnen Landesteile. Zu beach ten  bleibe hier, daß  es 
für die G e w ä h ru n g  der  Steuerfre iheit  g leichgült ig  sei, ob 
die auszu tauschenden  se lbs tänd igen  K ohlenabbaugerech tig -  
keiten bereits  vor dem  Austausch als se lbs tänd ige  G e 
rechtigkeiten  bestanden  hä tten  oder  e rs t  zur Zeit des Aus
tausches vom G runde igen tum  gelös t und verse lbs tändigt  

w o rd en  wären.
V orausse tzung  für die Befreiungsvorschrif t  des § 8 

Nr. 8 bleibe ab er  der  Austausch der  A bbaugerech tigke iten  
zwischen a n g r e n z e n d e n  B ergw erken .  Diese V o rau s 
se tzung  sei jedoch hier gegeben .  Z w ar  h ab e  de r  Reichs
finanzhof in einem f rü h e m  U r te i l1 da rau f  hingewiesen, 
daß  unter  B ergw erk  im Sinne des § 8 Nr. 8 nu r  das im 
G run d b u ch  e inge tragene  B e rgw erkse igen tum  zu verstehen 
sei. Es dürfe  ab e r  nicht übe rsehen  w erden ,  daß  es sich, 
wie sich aus dem Z u sam m en h än g e  dieses Urteils ergebe, 
d o r t  um einen preußischen, nicht das M anda tsgeb ie t  be 
t reffenden Fall g ehande l t  habe.  Denn im M anda tsgeb ie t  
gebe  es, wenn  man vom E ig en tü m erb e rg b au  absehe ,  nur  
vom G runde igen tum  losgelöste ,  also se lbständ ige  K ohlen 
abbaugerech tigke iten ,  ab er  kein  B e rgw erkse igen tum  
Wolle man also fü r  das M anda tsgeb ie t  die Befre iungs
vorschrift des § 8 Nr.  8 nicht grundsä tz l ich  ausschließen, 
so m üsse  im M anda tsgeb ie t  u n te r  »Bergwerk« e tw as dem 
B ergw erkseigen tum  begrifflich m öglichst N ah e k o m m e n d es  
verstanden werden.  Es sei daher  zutreffend, wenn  man 
den Begriff des »Bergwerks« im Sinne des § 8 Nr. 8 für 
das M anda tsgeb ie t  dahin erläutere ,  daß  d a ru n te r  zu ve r 
stehen sei die Z usam m enfassung  de r  einzelnen A bbau 
rechte zu einer betr iebstechnischen Einheit,  so daß  ein 
Bergbau be tr ieben  w erden  könne. Es w idersp reche  dem 
Begriffe des B ergw erks  im M anda tsgeb ie t  nicht,  w enn  es 
sich hierbei um eine Z usam m enfassung  von Abbaurech ten ,  
also im einzelnen Falle nicht lediglich um ein einziges 
Abbaurech t  handele. Die Z usam m enfassung  einer M ehrheit  
von Abbaurech ten  zu einer betr iebstechnischen Einheit 
w erde  soga r  oft  erst  die V orausse tzung  für einen g ew in n 
br ingenden B ergbau  schaffen. Fü r  die Frage ,  ob  A b b a u 
gerech tigke iten  ane inandergrenzten ,  sei es ke inesw egs 
nötig, daß  die G runds tücke ,  auf die sich die a u s 
zu tauschenden  A bbaugerech tigke iten  bezögen,  räumlich 
ane inandergrenz ten ,  ebenso  wie es nicht nö tig  sei, daß  die 
Schächte von B ergw erken  aneinanderst ießen .  Vielmehr 
gen ü g e  es für  den Begriff »angrenzender  B ergwerke«,  daß 
die G runds tücke ,  auf die sich die in der H an d  des einen 
und des ändern  Vertragste ils  zu einer betriebstechnischen 
Einheit zu sam m engefaß ten  A bbaurech te  bezögen ,  anein 
andergrenzten .

Schließlich sei die S teuerbefre iung  aus § 8 Nr. 8 davon 
abhängig ,  daß  die A bbaurech te  zur bessern  bergbaulichen 
A usnutzung  ausge tausch t  würden .  Man dürfe  h ier  den 
Begriff »bergbaulich« nicht zu eng fassen; er sei nicht 
lediglich im Sinne von »bergbautechnisch« aufzufassen. Ein 
Austausch zur bessern  be rgbau lichen  A usnutzung  liege 
vielm ehr nach der  s tänd igen  R ech tsp rechung  des Reichs
finanzhofes nicht nu r  dann vor, w enn  er aus b e rg b a u 
technischen, sonde rn  auch w en n  er aus ä ndern  in der 
Bewirtschaftung der  B e rg w erk e  liegenden sachlichen 
G rü n d en  n o tw en d ig  ode r  z w e ck m äß ig  sei, sofern  er nicht 
zur S teuerersparn is  erfolge.  Auch diese V orausse tzung  sei 
im vorl iegenden Fa l le  g e g e b e n 2.

K ö r p e r s c h a f t s s t e u e r ;  V e r k a u f  e i n e r  A b s a t z q u o t e  
im  K a l i b e r g b a u .

Eine Firma, die K alibergbau  betr ieb,  liegt seit 1925 
still. Die Betriebsanlagen,  die G e b ä u d e  und  die Maschinen 
sind a b g eb ro ch en ,  die G ru n d s tü ck e  verkauft .  Die Gese l l 
schaft  besitzt  nu r  noch das »Schachtviereck«, ein kleines 
unverkäufl iches G ru n d s tü ck ,  worin  de r  Schacht abgeteuft  
war.  Auf der  Aktivseite  ih rer  Bilanz ha t  die Gesellschaft

J R F H  v. 30. N ovem ber 1932, Z. Bergr. 74 (1933) S. 198, mitgeteilt im 
G lückauf 70 (1934) S. 1097.

a Vgl. zu d e r  v ors tehenden  E ntscheidung auch R FH  v. 10 Juni 1921 
und 5. April 1927, Z. Bergr. 62 (1921) S. 481 und  69 (1928) S. 260 mitgeteilt 
im G lückauf 65 (1929) S. 1451 g

ein »W ertm in d e ru n g sk o n to «  geb ilde t .  D as K on to  s te ll te  den 
Buchverlust dar, de r  bei de r  A u fg a b e  des Betriebs,  beim 
Abbruch u n d  bei d e r  V e rä u ß e ru n g  d e r  W erk s an lag e n  e in 
ge tre ten  ist. Diese A k t iv ie ru n g  h ä l t  die G e se l lsch a f t  für 
berechtigt,  weil d e r  B uchverlus t  se inen  A usgle ich  f inde  in 
den V erg ü tu n g en ,  die die G ese l lscha f t  au s  d e r  V e rw e r tu n g  
ihrer B ete i l igungsquote  am K aliabsa tz  h e r e in b e k o m m e .  Da 
die V e rg ü tu n g en  bis zum  31. D e z e m b e r  1953 w eite r laufen ,  
will d ie^Gesellschaf t  bis zu d iesem  Z e i tp u n k t  das » W er t 
m inderungskon to«  auf Null R e ich sm ark  absch re iben .

Bei d ieser Sach lage  h a t te  das  F in a n zg e r ich t  dem 
W e r tm in d e ru n g sk o n to  die s teuer l iche  A n e r k e n n u n g  versagt  
und dabei  fo lgendes  b e m e rk t :  Es h a n d e le  sich u m  einen 
Versuch, den aus de r  S t i l legung  u n d  d e m  A b b ru ch  ein
g e tre tenen  Verlust — eine U n te rb i la n z  — den  steuerl ichen 
B estim m ungen  zu w id er  auf die Zeit  bis zum  J a h re  1953 
zu verteilen. Die B ew e r tu n g  de r  B e te i l ig u n g sq u o te  könne 
der G ese l lschaft  nichts nü tzen ,  d enn  da  die Q u o te  vo raus 
sichtlich auch übe r  das J a h r  1953 u n v e rä n d e r t  erhalten 
bleibe, sei der  Q u o te n w e r t  am  E n d e  des  S teuerabschn i t ts  
ebenso  hoch  an zu n e h m en  wie  am B eg inn ;  d e r  bilanz
m äß ige  E rfo lg  w e rd e  also durch  den Q u o te n w e r t  nicht 
beeinflußt.

Der  R e ich sf in an zh o f1 h o b  die E n tsch e id u n g  des 
Finanzgerich ts  auf  mit fo lg en d en  A u s fü h ru n g e n :  Solange 
die G ese l lschaft  den  K a l ib e rg b au  b e tr ie b en  habe ,  hätte  
sie eine veränderl iche  B e te i l ig u n g sq u o te  am  Kaliabsatz 
gehab t .  Da sie freiwill ig  u n d  u n w id e rru f l ich  e rk lä r t  habe, 
den Betrieb bis 1953 sti l lzu legen, h a b e  sie mit G e n e h m i 
g u n g  de r  Kalip rüfungsste l le  vom  23. Jun i  1926 das  Recht 
erhal ten ,  die Q u o te  u n v e rä n d e r t  bis zum  J a h r e  1953 bei
zubehalten  und  zu ve rkaufen .  Die B e te i l ig u n g sq u o te  habe 
somit die N a tu r  eines fe s tb es t im m te n  u n d  veräußerlichen  
W ir tschaftsgu ts  e rhalten  u nd  sei in d ieser  F o rm  als A b 
f indung für  die S ti l legung  a n zu sp rech en .  Die B ew ertung  
dieses W ir tschaf tsgu tes  k ö n n e  da h in g e s te l l t  b le iben,  weil 
die G ese l lschaft  das Q u o te n re c h t  be re i ts  im Ja h re  1926 
für die g an ze  Laufzeit  bis 1953 v e rk au f t  habe .  Es sei 
mithin die K au fp re is fo rd e ru n g  aus d e r  V e rä u ß e ru n g  des 
Q u o ten rech ts  zu aktiv ieren .  M an k ö n n e  auch  n icht etwa 
sagen, diese V e rw e r tu n g  des Q u o te n re c h ts  s telle  nicht 
einen Verkauf ,  so n d e rn  n u r  eine V e rp a c h tu n g  dar.  Das 
wäre  richtig, w enn  das Q u o te n re c h t  ü b e r  da s  J a h r  1953 
hinaus fo r tbes tehen  w ürde .  A ber  die B ew eisaufnahm e 
e rgebe  eindeutig ,  daß  die b ishe r ige  Q u o te  d e r  Gesellschaft  
am 1. Ja n u a r  1954 w eg fa l le .  H öchs tens  k ö n n te  die Gese l l 
schaft von d iesem  Z e i tp u n k t  an in den  G e n u ß  e ine r  neuen 
B ete i l igungsz iffer  d ad u rch  g e lan g en ,  d a ß  sie ih r  W erk  in 
l ie ferfäh igen  Z u s tan d  b r inge  u n d  sich so d u rch  e r 
neute  Z u rü s tu n g  vom  Ja h re  1954 an  w ie d e r  in den Kali
absatz  einschalte . Diese M ö gl ichke i t  h a b e  a b e r  mit  der 
b isherigen Q u o te  — der  E n ts ch ä d ig u n g  fü r  die Stil legung 
bis Ende 1953 — nichts zu tun .  D er  K aufpreis ,  d ie Q u o te n 
en tschädigung ,  welche  die G ese l lscha f t  e rha l te ,  sei a b 
hängig  von der  Anzahl d e r  auf die ü b e r t r a g e n e  A bsa tz 
bete i l igung  en tfa l lenden  D o p p e lzen tn e r  K 20 ,  vom  D urch 
schnittserlös und  von e inem  b es t im m ten  Fh in d e r tsa tz .  Der 
Preis w e rd e  som it  von ve rsch iedenen  U m s tä n d e n  best im m t, 
die zur Zeit des V e rkaufs  n icht v o ra u sz u seh e n  g ew esen  
seien; er m üsse  d ah e r  au f  den B i lanzs t ich tag  1926 durch 
Schätzung  fes tges te l l t  w e rden .  Von d e m  h ie rn ach  fe s t 
zustel lenden Kaufpreis k ö n n e  die G ese l ls ch a f t  fortlaufend 
Abschre ibungen  machen.

Arbeitsrechtliche Entscheidungen.

E n t lo h n u n g  von U n t e r n e h m e r a r b e i t e r n .
A hatte  au f  e iner G ru b e  B in O be rsch les ien  in deren 

A u f t rag  U n te rn eh m era rb e i ten  a u s fü h re n  lassen u n d  d a fü r  
am 12. N ovem ber  1934 auch d en  C e inges te l l t .  C  w a r  im 
Maschinenbetriebe  ü b e r ta g e  bis zum 1. F e b r u a r  1935 be 
schäftig t  u n d  von A bis dahin  en t lo h n t  w e r d e n .  E r  be- 
l ju p te  den  S tu n d en lo h n  des  T a r i f v e r t r a g e s  f ü r  die 

oberschlesischen S te in k o h len g ru b en ,  G ru b e n k o k e re ien  und

' RFH v. 17. September 1937, Jur. Wschr. 1938, S. 72.
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N eben an lag en  vom  26. M ärz  1928 e rha l ten  zu haben, ha t  
a b e r  uns tre i t ig  ke ine  soz ia len  Z u la g e n  (H au ss ta n d sg e ld  
u nd  K in d e rg e ld ,  § 6 des  T a r i f v e r t r a g e s )  bezogen.  E r  m eint,  
sein A rbe i tsverhä ltn is  sei vom  T a r i fv e r t r a g  e r faß t  w o rd e n ,  
da  dessen  A n w e n d u n g  auf  sein A rbe i tsverhä ltn is  still 
s c h w e ig en d  v e re in b a r t  w o rd e n  sei, und  ha t  Klage g egen  
A e rhoben  a u f  N ach zah lu n g  d ieser  Zulagen .

Das R e ich sa rb e i tsg e r ich t  ve r tr i t t  d en  S ta n d p u n k t ,  daß  
die Klage  u n b e re c h t ig t  sei u n d  fü h r t  aus :  Alle T a r i f 
v e r t räg e ,  die wie  de r  in R ede  s te h e n d e  am 30. April  1934 
noch G e l tu n g  g e h a b t  hä t ten  u n d  an sich m it  d em  1. Mai 
1934 nach  § 65 Nr.  6 des G e se tze s  zu r  O r d n u n g  de r  n a t io 
nalen A rb e i t  a u ß e r  Kraft  g e t r e te n  se ien, se ien zw ar  von 
da ab  d u rch  eine nach § 72 Abs. 2 des  G ese tze s  e r lassene  
A n o rd n u n g  des R eichsa rbe i tsm in is te rs  w e i te r  b e s teh e n  g e 
b l ieben, a b e r  nach  d e r  A n o rd n u n g  des R e ich sa rb e i ts 
m in is te rs  vom 28. M ärz  1 9 3 4 1 m it  den  Ä nderungen  vom 
21. Juni,  25. Sep tem b er  u n d  24. O k to b e r  1 9 3 4 2 sei die 
W e i te rg e l tu n g  d e r  n icht f ü r  a l lgem e inverb ind l ich  e rk lä r ten  
T a r i fv e r t rä g e  n u r  für  die am 30. April 1934 ta r i fg e b u n d en e n  
B e tr iebe  a u sg e sp ro ch e n .  D a rau s  fo lge ,  d a ß  die A n w e n d b a r 
ke it  des w o h l  als T a r i fo rd n u n g  in G e l tu n g  g eb liebenen ,  
ab e r  n icht  f ü r  a l lgem e inverb ind l ich  e rk lä r ten  o b e rsch le 
sischen S te in k o h len ta r i fv e r t rag es  auf das A rbe i tsverhä ltn is  
d e r  P a r te ien  vo rau sse tze ,  d a ß  A als In h a b e r  des Betr iebes ,  
in dem  C b eschäf t ig t  w o rd e n  sei, am 30. April  1934 ta r i f 
b e te i l ig t  g ew esen  sei. O ffensich t l ich  sei es nun  aber ,  d aß  
eine so lche  T ar i fb e te i l ig u n g ,  die die Z u g e h ö r ig k e i t  des A 
zu  d em  auf A rb e i tg eb erse i te  am  T a r i fv e r t r a g  allein beteiligt  
g e w e sen e n  A rb e i tg e b e rv e rb a n d e s  de r  obersch les ischen  
M o n tan in d u s tr ie  v o ra u sg e se tz t  habe ,  n icht  b e s tan d e n  habe. 
A sei B au u n te rn e h m e r .  Seine Z u g e h ö r ig k e i t  zum  e rw äh n ten  
A rb e i tg e b e rv e rb a n d  erscheine  d anach  ausgesch lossen .  Auch 
b esc h rän k e  de r  T a r i fv e r t r a g  in se inem  § 1 Nr.  1 seine 
G e l tu n g  ausd rück lich  auf die dem  A rb e i tg e b e rv e rb a n d  der  

’ obersch les ischen  M o n ta n in d u s tr ie  a n g esch lo ssen en  Betr iebe  
und  die dam i t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  N e b e n b e t r ie b e .  Die 
dem  T a r i fv e r t r a g  u n te rw o rfe n e n  W e r k e  seien in e iner  ihm 
a n g e fü g ten  Z u sa m m e n s te l lu n g  b e so n d e rs  au fg efü h r t .  Dazu 
g e h ö re  de r  Betrieb  des A nicht. D an ach  falle  das A rb e i ts 
verhäl tn is  des C  g ru n d sä tz l ich  n icht  u n te r  d e n  g e n an n ten  
T a r i fv e r t r a g .  D a ran  ä n d e re  auch nichts,  w e n n  § 1 N r .  3 
des T a r i fv e r t r a g e s  bes t im m e, d a ß  die in den  B e rg w e rk s 
be tr ieben  n ich t  von diesen se lbst ,  so n d e rn  in de ren  A u f t r a g  
von U n te rn eh m ern  v e rr ich te ten  A rbe i ten  im a l lgem einen  
e benfa l ls  nach  dem  T a r i f v e r t r a g  zu e n tlohnen  seien. Diese 
V o rsch r i f t  könne  die dem  A rb e i tn e h m erv e rb an d  g a r  nicht 
a n g eh ö r ig en  U n te rn e h m e r  ü b e r h a u p t  n icht ta r i f rech t l ich  
b inden  u n d  sich n u r  in so fe rn  t a r i f rec h t l ic h  ausw irken ,  als 
sie die In h ab er  d e r  dem  A rb e i tg e b e rv e rb a n d  zu g eh ö r ig en  
Betriebe u nd  N eb en b e tr ieb e  v ielleicht hä tte  v e rp f l ich ten  
können ,  den  von ihnen a n g en o m m en en  U n te rn eh m ern  t a r i f 
liche E n tlo h n u n g e n  d e r  in A u f t r a g  g e g eb en en  A rbeiten  
v e r trag l ich  au fzu e r leg en .  Zu bem erk en  sei h ie r  auch, daß  
§ 1 Nr.  3 im A bsa tz  3 von d e r  A n w e n d u n g  d e r  ta r i f l ich en  
V orsch r i f ten  a u f  U n te rn e h m e ra rb e i t e n  ü b e r ta g e  die G e 
leg e n h e i t sa rb e i te r  ausnehm e,  u n d  daß  C nach A bsa tz  3 
schon d esh a lb  zu den  G e leg e n h e i t sa rb e i te rn  zähle,  w eil  er 
tägliche K ü n d ig u n g s f r i s t  g e h ab t  habe.

Z u  u n te rs u ch e n  b le ibe  d an n  a b e r  noch  die F ra g e ,  ob  
n icht  zw ischen  d en  P a r te ien  die A n w e n d u n g  des g en an n te n  
T a r i fv e r t r a g e s  s t i l l s chw eigend  v e re in b a r t  sei.  D as sei  aber  
/ u  ve rne inen .  A l le rd ings  sei  die A ns ich t  n ich t  frei von 
R ech ts i r r tum , d aß  de r  obe rsch le s ische  S te in k o h len ta r i f  seit 
A u fh e b u n g  d e r  T a r i fv e r t r a g s v e ro rd n u n g  auch n icht m ehr  
d u rch  B e z u g n a h m e  auf  ihn zum  In h a lt  des A rb e i tsv e r t rag es  
d e r  P a r te ie n  h a b e  g e m a c h t  w e rd e n  k ö n n e n .  E iner  so lchen 
B e zu g n a h m e  bleibe  näm lich  in fo lge  de r  A u f h e b u n g  der  
T a r i fv e r t r a g s  V ero rdnung  n u r  die W ir k u n g  einer echten 
T ar i fb e te i l ig u n g  im Sinne des § 1 Abs. 2 de r  V e ro rd n u n g  
v e rsa g t ,  d ie  W irk sam k e i t  d e r  auch in e in e r  s t i l l s ch w e ig en 
d en  B e z u g n a h m e  g e le g e n en  e inze lve r trag l ichen  Verein-

' R e ich sarb e i tsb la t t  I S. 85.

R e ich sarb e i tsb la t t  I S. 416, 238 und  254.

b a ru n g  w e rd e  d a d u rch  n icht b e rü h r t .  Da die Z a h lu n g  d e r  
ta r if l ichen  sozialen Z u lag en ,  wie  die B ew eisau fnahm e e r 
geben  habe,  n ich t  a llgem ein  üblich g ew esen  sei, reiche j e 
doch d ie  von C b eh au p te te  Tatsache ,  d a ß  er  in H ö h e  des  
tarif l ichen G ru n d lo h n s  b ezah l t  w o rd e n  sei,  allein k e in es 
falls aus,  eine s t i l l schw eigende  B e zu g n a h m e  auf den  T a r i f 
v e r t r a g  u n d  dam i t  eine v e r trag l iche  Z u s ich e ru n g  auch 
jen e r  Z u lagen  zu erweisen . Dies um so  w en ig e r ,  als  d em  C 
nach  se iner  e igenen  D a rs te l lu n g  die bei de r  L o h n za h lu n g  
m ehrfach  e rh o b e n e  F o r d e r u n g  de r  Z u lag en  von A nfang  an 
a b g e le h n t  w o rd e n  sei. E b en so w en ig  sei eine d e ra r t ig e  
dem  C g e g e n ü b e r  g e m a c h te  Z u s ich c ru n g  d a rau s  zu e n t 
neh m en ,  daß  A, wie C b eh au p te ,  schon  m eh rfach  v e r 
urte i l t  w o rd e n  sei, an M ita rb e i te r  des C  die sozialen  
Z u lagen  zu zahlen,  u n d  diese V eru r te i lung  o h n e  W id e r 
spruch  h in g en o m m en  habe .  Endlich  sei es o h n e  B ed eu tu n g ,  
daß  C nicht  von de r  A llgem einen  O r t sk ra n k e n k a s s e ,  s o n 
de rn  wie ein von der  G r u b e n v e rw a l tu n g  se lb s t  b e 
schäft ig te r  G ru b e n a rb e i te r  von der  obersch les ischen  K n a p p 
schaf t  zu K ran k en v e rs ic h e ru n g sb e i t räg e n  h e ran g e zo g e n  
w o rd e n  sei. D enn  diese H e ran z ieh u n g  zu  den h ö h e rn  
knappschaft l ichen  V e r s ich eru n g sb e i t räg en  b e ru h e  auf einer 
b e so n d e rn  A n o rd n u n g ,  die die K nappschaf t  fü r  alle k n a p p 
schaftl ichen Arbeiten  ge tro f fen  habe ,  die ein A rbe ite r  auf 
de r  G ru b e ,  g le ichgült ig  ob  im A u f träg e  der  G r u b e n 
ve rw a l tu n g  o d e r  eines U n te rn eh m ers ,  in sechs o d e r  m ehr  
A rb e i ts tag en  z u sa m m e n h än g e n d  in einem K a len d e rm o n a t  
verrichte.

A n g e s t e l l t e n e i g e n s c h a f t  u n d  K ü n d i g u n g s s c h u t z  
d e s  K n a p p s c h a f t s a r z t e s .

Ein A rz t  A ü b e rn a h m  d urch  e inen am 28. Mai 1924 
mit  B a b g esch lo ssen en  V e r t r a g  als K n ap p sc h a f tsa rz t  die 
ä rz t l iche  B eh an d lu n g  de r  einer K n ap p sch af t  a n g eh ö re n d en  
P e rso n e n  des ihm z u g ew iesen en  K u rsp ren g e ls  g e g e n  eine 
feste  jährl iche  V erg ü tu n g .  E r  verpflich te te  sich im V e r trag e ,  
die B e lange  d e r  K nappschaf t  zu  w ah ren ,  in gew issen  
R ich tungen  die B e s t im m ungen  u n d  die b e so n d e rn  A n o rd 
n u n g e n  des K n a p p sch af tsv o rs tan d es  zu b e fo lg en  u n d  m eh r  
als d re i täg ig e  A b w esen h e i t  zu m elden .  Die A u sü b u n g  
a n d e re r  P rax is  w a r  ihm im V e r t r a g  n ich t  u n te rsag t .  D e r  
V e r t rag  w a r  nu r  aus  w ich tigem  G ru n d e  drei M o n a te  v o rh e r  
zum Vie r te lse rs ten  k ü n d b a r .  Am 27. S ep tem b er  1933 
k ü n d ig te  B den V e r t rag  zum  31. D e z e m b e r  1933. A bestr i t t  
die R e ch tsw irk sam k e i t  d e r  K ü n d ig u n g  u n d  ve r lang te  
behelfsw eise  K ü n d ig u n g ssch u tz  ü b e r  den  31. D ezem ber  
1933 hinaus.  Die K ü n d ig u n g  w u rd e  in allen R ech tszügen  
fü r  den  31. M ärz  1934 fü r  zu läss ig  e rk lä r t ;  a b e r  es w u rd e  
dem  A d e r  K ü n d ig u n g ssch u tz  zugebil l ig t ,  da  er  als A n 
g es te l l te r  im Sinne des A n g es te l l ten v e rs ich e ru n g sg e se tze s  
a n zu seh en  sei. Z u r  F r a g e  des K ü n d ig u n g ssch u tz e s  e rk lä r t  
sich das R e ic h sa rb e i t sg e r ic h t1 w ie  fo lg t :

A nges te l l te r  sei de r  in p e rsön l iche r  u n d  w ir t sc h a f t 
l icher A b h ä n g ig k e i t  s t e h en d e  D ienstverp fl ich te te ,  de r  ü b e r 
w ie g en d  mit K o p fa rb e i t  besch äf t ig t  sei u n d  d e sh a lb  jetzt 
de r  G e fo lg sch af t  einer B e tr ieb sg em e in sch af t  nach  § 1 des 
G ese tze s  zu r  O r d n u n g  d e r  na t iona len  A rbe i t  a n g eh ö re .  O b  
die M erk m a le  de r  A b h ä n g ig k e i t  und  U n s e lb s tä n d ig k e i t  
g e g e b e n  seien, sei T a t f rag e .  Im  v o r l ie g e n d en  F a l le - s e i  es 
bedenkenfre i ,  w enn  m an  aus dem  V e r t rag e  vom 28. Mai 
1924 die A nges te l l tene igenscha f t  des A w e g e n  se iner  Bin
d u n g  an die ver trag l ich  fe s tg ese tz ten  V orsch ri f ten  be jahe .  
M an  k ö n n e  dabei  d u rc h au s  den fü r  die A n g e s te l l ten 
e igenschaf t  eines K n a p p sch af tsa rz te s  g e l ten d  g em a c h te n  
E r w ä g u n g e n  des R eichsf inanzhofes  in se inem  U rte il  vom 
26. A u g u s t  19312 u n d  des  O b e rv e rw a l tu n g sg e r ic h t s  in 
se iner  E n ts ch e id u n g  vom 14. A pri l  19313 fo lg en ,  die. dahin  
g ingen ,  d a ß  de r  A rz t  einen bes t im m ten  K u rsp ren g e l  zu 
b e treu en  u n d  sich bei de r  B e h an d lu n g  de r  K n a p p sc h a f ts 
an g eh ö r ig en  an die S a tzu n g en  und  die V o rs ta n d sw e isu n g e n

1 R e ich sarb e i tsger ich t vom  15. Janu ar  1936, Z. B erg r . 77 (1936) S. 185.

R eichss teuerb la tt  1931, S. 912.

;; Reichs- und  P reu ß isch e s  V erw altu n g sb la tt ,  Bd. 52, S. 535; Jur 
W s c h r .  60 (1931) S. 1740; Z. B erg r . 72 (1931) S. 577.
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der Knappschaft  zu halten habe und dafür von der  K napp 
schaft  ein festes Entgelt  erhalte. Die persönliche A b h än g ig 
keit  des A finde in dem  V ertrage  ihren N iedersch lag  b e 
sonders  in dem Zwang,  den Krankenbesuch  am T a g e  der 
Anm eldung  zu machen und  eine m ehr als d re itäg ige  A b 
w esenheit  der  Knappschaft  anzuzeigen, also in der  F e s t 
l egung  einer Residenz- und  Anwesenheitspflicht.  W as die 
F rage  be tre ffe ,  ob es von Bedeutung  sei, welchen Teil 
seiner Berufstätigkeit  A für seine Praxis  a u ß erh a lb  der 
Knappschaft  aufwende , so sei dies insofern wesentlich,  als 
man feststellen müsse, ob  die Arbeit,  die er als K napp 
schaftsarz t  zu leisten habe,  ihn so seh r  in A nspruch nehme, 
daß er dadurch  in wirtschaftliche A bhängigkeit  von der 
Knappschaft  kom m e. Das sei hier de r  Fall;  denn es sei 
nachgewiesen, daß  A 9/ 10 seiner Arbeitszeit  für die K napp 
schaft ve rw ende t  habe. Die U nselbständ igkeit  der  Tät igkei t  
des Knappschaftsarz tes,  der einen solchen Dienstver trag  
habe, e rgebe  sich besonders  noch daraus ,  daß  er für  das 
feste G eha lt  alle K nappschaftsangehörigen  des ihm ü b e r 
t ragenen  Kursprengels  in Bindung an die Richtlinien des 
Dienstvertrages ärztlich zu be treuen  habe.  O b  auch der 
Kassenarzt unter  Um ständen  Angeste ll ter  der K rankenkasse  
sein könne, sei hier so wenig  aussch laggebend ,  wie sich 
um gekehrt  A nicht auf  die A ngeste ll tene igenschaft  des 
Vertrauensarztes einer Kasse beziehen könne, dem eine 
Sonderste llung zukom m e. Dem angeführten  Urte il  des 
Reichsfinanzhofes vom 26. August  1931 sei auch darin bei
zupflichten, daß, weil das Reichsknappschaftsgesetz  (RKG ) 
das Dienstrecht  der  Angestell ten in einem ändern  Abschnitt  
behandele  als das Verhältnis der Knappschaftsärz te ,  man 
noch nicht fo lgern  könne, daß Ärzte n iemals Angeste ll te  
sein könnten. Der 12. Abschnitt des RKG überlasse  die 
R eglung  der  Verhältnisse zu den Ärzten im RKG § 204 
nach den örtlichen Verhältnissen der Bezirksknappschaften  
und befasse sich weiter  nur mit  der  E inr ich tung  von 
Schiedsäm tern  zur Entsche idung  von nicht v e rm ö g en srech t 
lichen Streit igkeiten zwischen Knappschaft  und Ärzten 
(§ 206). Die Stellung der  Knappschaftsärz te  sei hier also 
nicht einheitl ich festgelegt  und könne  im Einzelfall rech t 
lich verschieden g eo rd n e t  sein.

Sei A aber  nach seinem besondern  Dienstvertrag
Angestell ter der B, so  habe  er Anspruch auf die K ündi
gungsfris ten  des K ündigungsschutzgesetzes  vom  9. Juli 
1926. Denn nach § 1 finde das Gese tz  A n w endung  auf
Angestell te,  die nach AVG § 1 vers icherungspfl ich t ig
seien. U nd  hier sei A nach § 1 Nr.  6 dieses G ese tzes  als 
Angeste ll ter  in einem Beruf der K rankenpflege  versiche
rungspflichtig. Es sei hierbei unbedenklich ,  den Beruf des 
Arztes in den Kreis der  Krankenpflege  zu ste llen. Auf 
Krankenpflege  beschränke sich § 1 des Gesetzes nicht. 
Daher rechne auch der  »B erufsgruppenkatalog«  der  A n g e 
ste ll tenversicherung des Reichsarbeitsm inis ters  vom 8. März 
19241, im Abschnitt  C zu den Angeste ll ten  nach § 1 
Absatz 1 Nr. 6 ausdrücklich  Assistenzärzte  neben  den 
Pflegern in Krankenansta lten .  A sei nun a llerdings nach 
AVG § 11 von de r  A ngeste l l tenvers iche rung  frei.  Denn 
er sei in dem Betrieb eines T räg e r s  der  Reichsversicherung 
beschäftigt,  der  seinen Angeste ll ten E rsa tz  der  A nge 
ste ll tenversicherung  gewährle is te .  G e rad e  w egen  den 
Knappschaftsversicherten  sei der  f rü h e re  A usdruck  in § 11 
des G ese tzes  » T räg e r  der  re ichsgesetz l ichen A rbe i te r 
oder  Angeste ll tenversicherung« durch  die W o r te :  »T räger  
der  Reichsversicherung« e rse tz t  w orden ,  und  das RKG 
bezeichne im 7. Abschnit t  die R eichsknappschaft  se lbst  als 
T räg e r  der  Reichsversicherung. Das RKG beziehe sich 
für den Begriff des versicherungspfl icht igen Angestell ten 
w ieder  au f  AVG § 1 und  erfasse  som it  auch den ange- 
stell ten Arzt.  Aber es sei schon in f rü h e m  Entsche idungen 
des R eichsa rbe i tsge r ich ts2 darauf  hingewiesen, daß  es nach 
dem W o r t la u t  des § 1 des K ündigungsschutzgese tzes  nicht 
darauf  ankom m e,  ob  ein Angeste ll ter  nach sp ä tem  Be-

1 RGBl. I S. 274.

Reichsarbeitseerich t v. 27. O k tober  1928, Bd. 2 d er  Entscheidungen 
des Reichsarbeitsgerich ts, S. 276, und R eichsarbeitsgerich t v. 17. D ezem ber 
1930 in A rbeitsrech tssam m lung  Bd. 10, S. 566.

Stimmungen des A n g e s te l l ten v e rs ich e ru n g sg e se tze s  aus der 
Vers icherungspfl ich t  des A n g es te l l ten v e rs ich e ru n g sg e se tze s  
au sgenom m en  sei, da  das K ü n d ig u n g ssch u tz g ese tz  nicht 
die nach dem AVG ü b e rh a u p t  V e rs ich eru n g sp f l ich t ig en  in 
seinen G e l tu n g sb ere ich  e inbez iehe ,  so n d e rn  die nach § 1 
des Angeste ll ten  V ers icherungsgese tzes  V e rs icherungspf l ich 
t igen o hne  R ücksich t  auf sp ä te r  f e s tg ese tz te  Befreiungen, 
und  d aß  es auch  den Z w e ck e n  des K ünd igungsschu tz -  
gese tzes  zuw ider lau fen  w ü rd e ,  se ine  G e l tu n g  auf  die ver 
sicherungspflich tigen  A ngeste l l ten  im en g s ten  Sinne des 
AVG selbst  e inzuschränken.

Knappschaftsrechtliche Entscheidungen.

Z u l a g e  z u r  Ü b e r s c h r e i t u n g  
d e r  V e r s i c h e r u n g s g r e n z e .

A erhielt  vom 1. Juli  bis 30. S e p te m b e r  1931 als m onat 
liches E n tge l t  ein ta r i fm äß ig es  G ru n d g e h a l t  von 456,30 J i ,  
eine Leis tungszu lage  von 144,42 M .  Den W e r t  des freien 
Brandes m it  18,09 M ,  den W e r t  d e r  D ien s tw o h n u n g  mit 
80 J l  u n d  eine beso n d e re  Z u la g e  von 2,19 M ,  insgesamt 
701 JL  E s  w u rd e  s t re i t ig ,  ob e r  bei d iesem  E n tg e l t  die 
dam als  f ü r  die A n g es te l l ten v e rs ich e ru n g sp f l ich t  m aß 
gebende  Ja h re sa rb e i tsv e rd ie n s tg ren z e  von 8400 M  übe r 
schritten habe u n d  d a h e r  nicht u n t e r  die knappschaft l iche 
V ers icherungspfl ich t  fa lle .  Das R e ic h sv e rs ic h eru n g sa m t1 
entschied  dahin ,  daß  A d e r  k n appschaf t l ichen  Versicherung 
unterl iege ,  und  f ü h r t  dazu  aus :

Die Z u lag e  von 2,19 M  könne  n icht als  Bestandteil  
des A rbe i tsen tge lts  nach dem  AVG §§  1 u n d  2 und der 
RVO § 160 gelten .  Ein  so g e r in g e r  B e tra g  sei f ü r  einen 
Angeste ll ten  in le i tender  o d e r  h ö h e r e r  S te llung  wir tschaf t 
lich völlig  b e d eu tu n g s lo s ;  kein A rb e i tg e b e r  w ü r d e  einem 
leitenden Angeste ll ten  e rns thaf t  eine Z u la g e  in d ieser Höhe 
als E n tsch äd ig u n g  für seine D ienste  anb ie ten .  Daß der 
A rb e i tg eb er  in d iesem  B etrage  se lb s t  kein  Arbeitsentgelt  . 
e rblicke, g eh e  im übr ig en  schon d a rau s  he rvor ,  daß  er 
diesen B e trag  ausdrück lich  als Z u la g e  »zur  Überschrei tung 
der  K nappschaftsgrenze«  b eze ichne t  habe .  Die Z u lage  habe 
also lediglich den unve rh ü ll ten  Z w eck ,  dem  A die Zah lung  
der  nach den tarifl ichen B ezügen  an sich fäll igen A nge
s te l l tenvers icherungsbe i träge  zu e rsp a re n .  Ein so lches Ver 
halten könne n icht  g eb il l ig t  w e rd en .  Die AV beruhe ,  wie 
die Sozia lversicherung  ü b e rh a u p t ,  auf  dem  G em einschaf ts 
gedanken .  Jeder ,  der  nach g e se tz l ich e r  V orschri f t  der 
G em einschaf t  der  V ers icher ten  a n g e h ö re ,  m ü sse  an diese 
Beiträge leisten, gleichviel ob  er vorauss ich tl ich  spä ter  in 
die Lage k o m m e,  se lbs t  Leistungen  aus d e r  Versicherung 
zu erhalten.  Die V ere in b a ru n g  zw ischen  A u n d  seinem 
A rbeitgeber  ü b e r  die Z ah lu n g  von 2,19 M  zum Über
schreiten de r  V ers ich eru n g sg ren ze  lau fe  dem  G em ein 
schaf tsgedanken  zuwider .  Sie v e rs to ß e  g e g e n  den  G ru n d 
satz:  »Gemeinnutz  g eh t  vor  E igennutz«  u n d  versuche,  eine 
öffentlich-rechtliche Leis tungspfl ich t  zu u m g eh e n .  Solche 
A bm achungen  seien d a h e r  bei d e r  B eu r te i lu n g  de r  Frage, 
ob  die Versicherungspfl ich t  g e g e b e n  sei, unbeachtlich ,  
einerlei ob  sie in bü rg e r l ich -rech tl ich e r  Beziehung ,  be 
sonders  im Verhältn is  zwischen A u n d  seinem Arbeitgeber ,  
gültig  o d e r  nichtig seien.

G e g e n s e i t i g e s  V e r h ä l t n i s  
v o n  A l f e r s -  u n d  I n v a l i d e n p e n s i o n .

Dem A w u rd e  die kn ap p sch af t l ich e  Invalidenpension 
nach RKG § 35, die ihm an Stelle e iner  b ish e r  g e w äh rten  
A lterspension nach § 36 a. a. O . g e w ä h r t  w a r ,  w e g e n  nicht 
mein v o rh a n d en e r  B e ru fsunfäh igke it  en tz o g e n .  Er b ean 
trag te  am 22. Juli 1934, ihm n u n m e h r  w ie d e r  die Alters- 
pension zu g ew ä h re n .  D a rau f  w u r d e  fü r  ihn auch eine 
Alterspension fe s tg ese tz t ;  doch  w a r  sie nach  de r  V e ro rd 
nung  vom 17. Mai 19342 n ie d r ig e r  a ls die f rü h e re  A lte rs 
pension. A e rh o b  d a g eg e n  E insp ruch .  Das Reichsversiche- 
i u n gsam t  nahm den fo lg en d e n  S ta n d p u n k t  e in :

RVA v .  30. April 1936, Z. B erg r . 77 (1 9 3 6 )  S. 2 38 .

RGBl I S. 419.

RVA v. 23. Januar 1936, Z. Bergr. 77 (1936) S. 206.
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Es liege kein A nlaß  vor,  von de r  b isher igen  in 
m ehre ren  g ru n d sä tz l ich en  E n tsche idungen*  n ied e rg e leg ten  
R e ch tsp re ch u n g  abzu w eich en .  D anach  b e d eu te  die G e 
w ä h r u n g  d e r  Inva lidenpens ion  nach  § 35 an  Stelle der 
A l te rspens ion  nach  R K G  § 36 d ie  F e s ts te l lu n g  e iner  neuen, 
von de r  b isher igen  L e is tung  rechtlich  ve rsch ied en en  Lei
s tung .  D as  h a b e  zu r  F o lg e ,  d a ß  mit de r  G e w ä h r u n g  der 
Inva lidenpens ion  s ta t t  d e r  A l te rspens ion  d e r  b ish e r ig e  A n 
sp ruch  auf d iese  u n t e r g e g a n g e n  sei. D a ran  ä n d e re  auch  das 
neue  nach  d e r  V e ro rd n u n g  vom  17. M ai 1934 seit  1. J an u a r  
1934 in K ra f t  g e t r e te n e  R ech t  n ich ts ;  d en n  dieses neue  
R ech t  h a b e  ke ine  Ä nd e ru n g  des  W e s e n s  d e r  beiden 
Leistungen  g e b r a c h t2. F ü r  den  z u r  E n tsch e id u n g  s tehen 
d en  Fall  e rg a b  sich d a n ac h :  d ad u rch ,  d a ß  dem  A an Stelle 
d e r  A lte rspens ion  die Inva lidenpens ion  g e w ä h r t  w o rd e n  sei, 
sei sein Anspruch- auf G e w ä h r u n g  de r  A lte rspens ion  u n te r 
ge g an g e n .  In fo lge  n a ch träg l ich e r  E n tz ieh u n g  d e r  Inva liden 
pension sei die berei ts  u n te r g e g a n g e n e  A lterspens ion  nicht 
o hne  w e i te res  w ie d e r  au fge leb t .  Es b e d ü r f te  v ie lm ehr  zur 
E r la n g u n g  d e r  A l te rspens ion  eines n e u en  A ntrags .  Dieser 
u n te r l ieg e  a b e r  d en  z u r  Z e i t  d e r  S te l lu n g  g e l tenden  V o r 
schrif ten.  Es se ien d e m n a c h  die neuen ,  se i t  1. J a n u a r  1934 
g e lte n d en  V orsch r i f ten  a n zu w en d en .  D a h e r  sei es richtig, 
w en n  die A lte rspens ion  des  A nicht  nach den  f r ü h e m  V o r 
schrif ten,  so n d e rn  u n te r  B e rü ck s ich t ig u n g  des n euen  Rechts 
b e rec h n e t  sei.

H e i r a t s a b f i n d u n g  n a c h  RKG § 51 Abs. 2.

Die A b e z o g  seit  1. April  1930 eine knappschaft l iche  
W itw en p en s io n  von 19,75 Diese  w u rd e  zu n äch s t  nach 
§ 88 Abs. 1 le tz te r  Satz  d e r  S a tzu n g  de r  RK in der  vom
1. Ju li  1931 an g ü l t ig e n  F a s s u n g  gekürzt .  D ann  w u r d e  sie 
nach § 3 Art.  6 Kapitel  II im E rs ten  T eil  d e r  N o tv e r o r d 
nung  des  R e ichsp rä s iden ten  v o m  14. Jun i  1932, w o n ach  der 
B e trag  von 5 M  m onatl ich  zu ru h e n  h a b e ,  w e i te r  v e rm in 
der t ,  so  d aß  zu le tz t  n u r  n o ch  13,90 J l  m onatl ich  ausgezah lt  
w u rd e n .  Im J a h r e  1935 h e ira te te  die A w ie d e r  u n d  b e 
a n tra g te  ihre  A b f in d u n g  nach  R K G  § 51 Abs. 2. D araufh in  
w u rd e  ih r  die A b f in d u n g  in H ö h e  des d re ifachen  J a h r e s 
b e tra g es  ih re r  W itw e n p e n s io n  z w a r  g e w ä h r t ,  a b e r  nach 
dem  M o n a tsb e t r a g e  von 13,90 J l  be rechne t .  A g in g  d a 
g e g en  v o r  u n d  v e r t ra t  d en  S ta n d p u n k t ,  d a ß  ein M o n a t s 
b e tra g  von  19,75 J l  z u g ru n d e  g e le g t  w e rd e n  m üsse .  Das 
RVA hiel t  die B e rec h n u n g  n ach  e inem  M o n a tsb e t r a g  von 
13,90 J l  f ü r  r ich t ig  u n d 3 e rk lä r t ,  es h abe  in e in e r  E n tsche i 
d u n g 1 z w a r  a u sg esp ro ch en ,  d a ß  bei H e i r a t  e in e r  p en s io n s 
be rech tig ten  W itw e  die A b f in d u n g  in H ö h e  des d re ifachen  
J a h re s b e t r a g e s  d e r  u n g e k ü rz te n  P en s io n  zu  zah len  sei. 
Dabei u n d  in e inem ä n d e rn  vom RVA bere i ts  f r ü h e r  e n t 
sch iedenen  S t re i t fa l l5 h a b e  es sich d a ru m  g e h an d e l t ,  ob

1 A m tliche N achrich ten  fü r  R e ichsvers ich erun g  A. N. 1929 S. IV 226 
u. 1931 S. IV  178; E n tsche idun gen  u nd  M itteilungen d es  RVA EuMr Bd. 24 
S. 391 N r.  160 u n d  Bd. 29. S. 466 N r. 189.

2 V gl. RV A  v.  5. S ep tem b er  1935; A. N. 1936 S. IV 19.

3 RV A  v. 29. J an u ar  1936, Z. B e rg r .  77 (1936) S. 208.

* A m tliche N ach rich ten  z u r  R e ich svers icheru ng  A. N. 1930, S. IV 248; 
E n tsch e id ung en  u nd  M itteilungen des  RVA EuM. Bd. 27, S. 311, N r.  122; 
Z. B e rg r .  73 (1932) S 307.

6 A m tliche N ach rich ten  fü r R e ich svers icheru ng  A . N .  1927, S. 325; 
En tsch e id ung en  un d  M itteilungen des  RVA EuM . Bd. 21, S. 159, N r. 71.

U M  S C
V e r s c h ie b u n g  des  70 m  h o h e n  G e g e n tu r m e s  

d e r  H a ld e n k a b e lk r a n a n la g e  d e r  G e w e r k s c h a f t  

D e u ts c h la n d .

Von O b e r in g e n ie u r  W. K ü h n ,  Ölsnitz  i. E.

Bei d e r  S te inkohlenzeche  G e w e rk sc h a f t  D eu tsch land  in 
Ölsnitz  is t  w e g e n  d e r  sch w ie r ig en  L a g e ru n g sv e rh ä l tn is se  
u n d  d e r  se h r  g e r in g m ä c h t ig e n  K ohlenflöze  s tä n d ig  ein b e 
t räch t l icher  B e rg eü b e rsc h u ß  v o rh a n d en ,  d e r  a u f  die H a lde

bei d e r  B e rech n u n g  des A b f in d u n g sb e t rag e s  d e r  vor  d e r  
A b f in d u n g  mit R ücksich t  auf e insch läg ige  R u h en sv o r-  
schrif ten  ta tsäch lich  au sg e za h l te  B e tra g  o d e r  a b e r  de r  Voll 
b e tra g  d e r  W itw e n ren te ,  a lso  o h n e  B erü ck s ich t ig u n g  de r  
r u h e n d en  Teile ,  z u g ru n d e  zu  legen  sei. In be iden  E n tsche i 
d u n g e n  h ab e  sich das RVA auf den  S ta n d p u n k t  gestell t ,  
d aß  das g an ze  o d e r  teilweise  R uhen  d e r  W itw e n re n te  
w e g e n  gleichzeitigen  B ezuges  e iner  ä n d ern  R ente  bei de r  
B erech n u n g  de r  A b f in d u n g  nicht zu  b e rü ck s ich t ig en  sei. 
E b en so  sei in e iner  w e i te rn  E n ts c h e id u n g 1 a u sg esp ro ch en ,  
daß  bei d e r  B e rech n u n g  einer A b f in d u n g  nach  R V O  § 1298 
die volle  W itw e n re n te  auch dann  z u g ru n d e  zu  legen  sei, 
w en n  ein Teil  de r  R en te  nach § 10 Kapitel  IV im F ünf ten  
Teil d e r  Vierten  N o tv e r o r d n u n g  vom 8. D ezem b er  1 9 3 1 2 
ruhe. D iese  G ru n d sä tz e ,  die das RVA fü r  die B eurte i lung  
von Fä l len  aufges te l l t  habe ,  in d en en  ein ech tes  R uhen  
de r  W itw e n ren te n  infolge des  g le ichze itigen  B ezuges  e iner 
än d ern  R ente  g e g e b e n  sei, wolle  A auch  auf den v o r l iegen 
den  Fall  a n g e w a n d t  wissen. Die be iden  V orschrif ten ,  nach  
denen  ih re  W itw en p en s io n  sp ä te r  g e m in d e r t  w o rd e n  sei, 
seien ab e r  ke ine  ech ten  R u h en sv o rsc ’nrif ten  Im Sinne der  
v o rg en an n ten  E n ts ch e id u n g en  des RVA, so n d e rn  K ü rz u n g s 
vorschrif ten .  Dies sei bei de r  M in d e ru n g  nach § 88 der  
S a tzu n g  ohne  w e i te res  k lar ,  da  sie fü r  d a u e rn d  v o rg eseh en  
u nd  auch  ausd rück lich  als K ü rzu n g  u n d  nicht als ein Ruhen 
beze ichne t  sei. A b e r  auch fü r  die M in d e ru n g  nach  § 3
a. a. O. de r  N o tv e ro rd n u n g  vo m  14. Juni  1932 h a b e  das 
RVA in zwei E n ts c h e id u n g e n 3 bereits  a u sg esp ro ch en ,  daß  
das d o r t  a n g e o rd n e te  »Ruhen« der  R en ten  ke in  echtes  
R uhen,  so n d e rn  eine K ü rzu n g  dars te l le ;  es sei d a h e r  der  
B e rech n u n g  einer nach  § 95 de r  S a tzu n g  d e r  RK zu 
g e w ä h re n d e n  B esta t tungsbe ih i l fe  die nach  § 3 a. a. O. 
g e k ü rz te  Invalidenpens ion  z u g ru n d e  zu  legen .  D anach  sei 
bei P rü fu n g  de r  F ra g e ,  in w e lch e r  H ö h e  die W itw e n ren te  
bei B erechnung  d e r  A b f in d u n g  nach R K G  § 51 Abs. 2 
zu g ru n d e  zu legen  sei,  zw ischen  den  ech ten  R uhens-  und 
den  K ürzu n g sv o rsch r i f ten  zu un tersche iden .  Das R uhen  
stelle  n u r  e inen zufäll igen, d en  P en s io n sa n sp ru c h  als 
so lchen n ich t  b e e in t räch t ig en d en  U m s ta n d  d a r ;  es k ö n n e  
d a h e r  bei B e rech n u n g  d e r  A b f in d u n g  einer Rente ,  die den 
Anspruch  d a u e rn d  zum  E r löschen  b r inge ,  n ich t  b e r ü c k 
sichtig t  w e rd en .  D a g e g en  sei eine von  G e se tz  o d e r  S a tzung  
v o rg e n o m m e n e  K ü rz u n g  de r  R en te  eine d a u e rn d e ,  nicht 
von e inem zufälligen U m s ta n d  a b h ä n g ig e  Ä nderung ,  die 
bei B e rec h n u n g  de r  A b f in d u n g  be rü ck s ich t ig t  w e rd en  
m üsse .  D e r  v o m  RVA aufges te l l te  G ru n d sa tz ,  w on ach  die 
A b f in d u n g  d e r  W itw e  mit dem  dre ifachen  Ja h re sb e t r a g  
d e r  u n g e k ü rz ten  Pension  e r fo lg e n  m üsse ,  sei dem nach  
dah in  au fzu fa ssen ,  daß  u n te r  d e r  »ungekürzten«  Z a h lu n g  
lediglich die N ic h tb e rü ck s ich t ig u n g  von  ech ten  R uhens-  
vorschrif ten  zu v e rs teh en  sei. Sei die R ente  nach  g e s e tz 
lichen o d e r  s a tzu n g s m ä ß ig en  V orschrif ten  g e k ü rz t ,  so  sei 
die A b f in d u n g ssu m m e  g ru n d sä tz l ich  nach  dem  v e r 
m inde r ten  B e trag e  der  W itw en p en s io n  zu  be rechnen .

1 A m tliche N achrich ten  für R e ichsvers icherung  A. N. 1933 S. IV 195 
E n tsche idu ngen  u nd  M itteilungen de»  RVA EuM . Bd. 34, S. 110, N r. 40.

2 R G B l. I, S. 699 und  723.
3 RVA v. 19. Januar 1934 in E n tsche idu ngen  und  M itteilungen des  RVA 

EuM. Bd. 35, S. 369, N r. 129, und  RVA v. 7. Juni 1935 in  III a Kn 760 34’ .

H A U
b e f ö r d e r t  w e rd e n  m uß.  D a  d ie  P la tzv e rh ä l tn is se  fü r  die 
B e rg eh a ld en  au ß e ro rd e n t l ich  b e en g t  s ind ,  g a l t  es,  d ie  B erge  
se h r  hoch anzu s tü rzen ,  w o z u  nach m an n ig fa l t ig e n  V ersuchen  
e n d g ü l t ig  eine K ab e lk ra n an la g e  d e r  F i rm a  Bleichert  a u f 
g e s te l l t  w u r d e 1. Den  G e g e n tu rm  von 70 m H ö h e  o rd n e te  
m an  se inerze i t  so  an,  d a ß  e r  vo rauss ich tl ich  m it  v e rh ä l tn is 
m ä ß ig  e infachen  M it te ln  v e r fah re n  w e rd e n  konnte .  N a c h 
d em  die A n lage  n u n m e h r  3 J a h re  z u f r ie d en s te l le n d  g e 
a rb e i te t  h a t  und  inzwischen 7 0 0 0 0 0  in3 Berge  a n g esch ü t te t  

' G lückauf 71 (1935) S. 1261
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w orden  sind, e rgab  sich E nde  1937 die N otw endigkeit ,  e r s t 
malig  den e rw ähnten  G egen tu rm  zu verfahren .  Der  B erge 
anfall  ist bei de r  genannten  Zeche starken Schwankungen 
u n terw orfen .  Es kann daher  nie mit  Sicherheit v o rausgesag t  
w erden ,  wann  die ge r ings ten  M engen anfallen.  Da eine 
g enügend  leis tungsfähige  Aushilfsanlage fü r  den Kabel
kran nicht vorhanden  ist, m ußte  man von vornherein  so

vorgehen ,  daß  n u r  eine m ög lichs t  kurze  A u ß e rb e t r ieb 
se tzung  des Kranes n ö t ig  w u rd e .  In d e r  e rw äh n te n  A b 
h a n d lu n g  ist berei ts  beschrieben ,  in w e lch e r  W eise  man 
bei de r  E r r ic h tu n g  d e r  A nlage  au f  d iese  U m stä n d e  Rück
sicht genom m en hat.  Aus beso n d e rn  Ü berlegungen  
heraus w u rd e  v o re rs t  eine Strecke  von  30 m f ü r  d a s  Ver 
fahren  des G eg e n tu rm es  ins Auge ge faß t .

ln rd. 30 m E n tfe rn u n g  vom H a u p tab sp an n fu n d am en t  C 
(Abb. 1) w u rd e  das neue A b spannfundam en t  C t  e rr ichtet ,  
desgleichen das neue Fun d am en t  fü r  den G egen tu rm  B, 
in de r  entsprechenden  E n tf e rn u n g  von B. Die Gleisstrecke 
B - B 1; au f  de r  der  G egen tu rm  zu ve rfah ren  w ar ,  w urde  
vorsichtshalber ebenfalls  mit  einer B etonunter lage  v e r 
sehen, denn es m ußte  selbst bei entspannten  T ragsei len  mit 
einem senkrechten Druck von etwa 100 t im G egen tu rm  
gerechnet  w e rden .  F ü r  die beiden Abspannseile  1 und  2 
stell te  man zwei W inden in de r  Nähe der  Punkte  C und  C, 
auf. Das W in d ab sp an n fu n d am en t  D ließ sich fü r  die neue 
S te llung  des T urm es  nicht m ehr benutzen, so d aß  man 
im Punkte  D, ebenfalls  ein neues F u n d a m en t  errichten 
mußte ,  w ä h ren d  das A bspannfundam en t  E beibehalten 
w erden  konnte;  es w a r  a lle rd ings  das W indabspannse i l  BE

Abb. 2. Anheben des Turm es m it  hydraulischen W in d e n ; 
Fahrges te l l  untergeschoben.

zu ve r längern .  Das W in d ab sp an n se i i  BD konnte  man für 
die Strecke B ^ D i  w ie d e r  v e rw en d en .  F ü r  die Wind- 
abspannse ile  BE u nd  BD ste ll te  m an je  zwei W inden  auf, 
um g e n ü g en d  Sicherheit  bei V e rsagen  e iner W inde  zu 
haben. Beim P u n k t  D w a r  dies schon e r fo rd e r l ic h ,  weil 
nach dem  Lösen des A bspannseiles  BD dieses nach dem 
Punkte  D, h inübergezogen  w e r d e n  m u ß te ,  ln d e r  Z w ischen 
zeit  w u rd e  de r  T u rm  d u rch  die zweite  W in d e  mit einem 
Hilfsseil  gesichert .  Die beiden T rag se i le  3 u n d  4 versah 
man am M asch inen turm  mit schw en k b aren  Rollenkolben, 
die ebenfa lls  durch  zwei W in d en  b ed ien t  w u rd e n ,  so daß 
sich die T ragse i le  e n tsp rech en d  e n tsp an n en  ließen. Alle 
die e rw ähn ten  V ora rbe i ten  fan d en  w ä h re n d  des  Betriebes 
d e r  Anlage s ta tt ,  die m an e rs t  st i l lse tz te ,  a ls das  E n t 
spannen  d e r  T ragse i le  begann .  Dieses w u r d e  so w e i t  ge 
trieben, bis man die G e w iß h e i t  ha t te ,  d a ß  am  G eg en tu r in  
kein sen k re ch te r  D ru c k  m eh r  au f tra t ,  de r  100 t überstieg. 
D arau f  se tz te  m an den G e g e n tu rm ,  d e sse n  F u ß  in einer 
Kalotte ve r lager t  ist, auf  ein e n ts p re c h e n d  ausg e fü h rte s  
F a h rw e rk ,  w obe i  das A n h eb en  des  T u r m e s  mit Hilfe von 
hydraulischen W inden  e r fo lg te  (Abb. 2). D as  Abspannseil  1 
w u rd e  dann ge lös t,  so daß  das  A b sp an n se i l  2 v o rü b e r 
g eh en d  alle Kräf te  zu ü b e rn e h m e n  ha tte ,  w a s  infolge des 
E n tspannens  d e r  T rag se i le  d u rc h a u s  im R ah m en  seiner 
T ragfähigkeit  lag. Mit Hilfe de r  am P u n k te  C , aufges te l lten  
W inde  w u rd e  d ann  dieses Seil mit d em  F u n d a m e n t  Cj ve r 
bunden u nd  leicht an g ez o g en .  Ein s t ra ffes  A nspannen  des 
Seiles hä tte  eine s ta rk e  se itl iche N e ig u n g  des T u rm e s  
he rb e ig e fü h r t  und  m u ß te  v o re rs t  v e rm ie d en  w erd en .  Die 
im P u n k t  f.  inzwischen f r e ig e w o rd e n e  W in d e  g es ta t te te  
nunm ehr,  das A bspannseil  2 von seinen A nkern  zu lösen 
und en tsp rech en d  dem  V erfah ren  des T u r m e s  n ach 
zugeben .  Abb. 3 zeigt den  Z u s tan d ,  als das eine A b sp an n 
seil ge lös t  ist und das  A b spannse i l  2 die A b sp an n k rä f te  
ü b e rn o m m en  hat.  Es sei noch  e rw ä h n t ,  d a ß  fü r  die Ab-
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Spannseile  1 u n d  2 schon  bei d e r  E rs te l lu n g  der  Anlage in 
de r  V e ra n k e ru n g  R ollenk loben  e in g eb au t  w o rd e n  w aren ,  
die nun ein sehr  rasches Lösen d e r  Seile e rm öglich ten .

Abb. 3. Ü b e r t r a g u n g  d e r  A b sp an n k rä f te  
au f  das a n d e re  Abspannseil .

Nach d iesen  V o rb e re i tu n g en  konn ten  die W inden  in 
T ä t ig k e i t  t re ten ,  die das V e rsch ieben  des T u r m e s  zu b e 
so rg en  ha tten ,  u n d  z w ar  die W in d e  W t , die das F a h r w e r k  
des T u rm e s  in d e r  g ew ü n sc h ten  R ich tu n g  b ew eg te ,  u n d  ihr  
geg en ü b e r  die W in d e  W 2, die ledig l ich  a ls S ich eru n g sw in d e  
ged ach t  w a r  u n d  n u r  in den  P a u se n  a n g e z o g e n  w u rd e ,  in 
denen die W in d e  W x nicht arbeite te .

Abb. 4. F a h rb a h n  des T urm s.

Die F a h r b a h n  B —Bt w a r  e n ts p rec h en d  d em  G e län d e  
mit e tw as  S te ig u n g  ve r leg t .  Abb. 4 zeig t  die F a h r b a h n  des 
T u rm e s  u n d  den T u rm  se lb s t  vo r  Beginn des F a h re n s .

Auch die Seile d e r  W in d e  W j  sow ie  d ie  h ydrau lischen  
H ebeböcke  s ind  noch g u t  zu  erkennen .  E in schw eres  Lot 
e r laub te ,  die jeweilige  S ch räg s te l lu n g  des  T u r m e s  zu 
beobach ten .  Das e igentliche V erfah ren  vom  P u n k t  B nach 
Bj nah m  e tw a  10 h in A nspruch  u n d  vo l lzog  sich so, daß  
m an zu ers t  das  F a h r w e r k  mit  de r  W in d e  W x e tw a  1 m 
nach B, zu zo g  u n d  dann  ansch ließend  mit  Hilfe  de r  
Seile BDi u n d  BE sow ie  d e r  be iden  A bspannse i le  1 u n d  2 
die Spitze  des T u r m e s  d ieser B e w e g u n g  fo lgen  ließ. In 
Abb. 5 s ieht  m an das W in d ab sp an n se i l  BE n eb s t  dem  H ilfs 
seil w ä h re n d  de r  B e w e g u n g  des T u rm e s .

Abb. 6. Blick vom M asch inen turm  
a u f  die T ragse i le .

N a c h d em  de r  G e g e n tu rm  im P u n k te  B t a n g e k o m m e n  
u n d  auf das neue  F u n d a m e n t  a b g ese tz t  w o rd e n  w a r ,  k o n n te  
das A bspannse i l  1 die g e sa m te  N ack en las t  ü b e rn eh m en .  
Die W in d ab sp an n se i le  B ^ j  u n d  B iE  w u rd e n  au f  die v o r 
sch r i f tsm äß ige  S p a n n u n g  geb rach t ,  u n d  schließlich  konnte  
das  A bspannseil  2 vom F u n d a m e n t  C g e lö s t  und  e b en 
fa l ls  nach C ,  v e r le g t  u n d  g e sp a n n t  w e rd en .  Das V erlegen  
d ieser  Abspannseile  e r fo rd e r te  im m erh in  noch eine g e 
raum e Zeit ,  w eil  die Rollenk loben  allein ein G ew ich t  von
1,2 t  aufw iesen  u n d  das Seil se lbs t  u n te r  e iner  gew issen  
S p a n n u n g  ve r leg t  w e rd en  m ußte .  Im m erh in  ließ sich die 
V e r leg u n g  in n erh a lb  von  6 h g u t  u n d  s icher  b e w e rk 
stell igen. Als le tz te  Arbeit  k o n n te  m an die T rag se i le  w ieder  
sp an n en  (Abb.  6 zeig t  e inen Blick vom  M asch in en tu rm  auf 
die T rag se i le  m it  den  schw eren  Rollenk loben  zum  N ach 
sp an n en )  u n d  a n sch l ieß en d  den Kran dem  Betrieb ü b e r 
geben .  Die A u ß e rb e t r i e b s e tz u n g  d a u e r te  31/2 T a g e  u n d  
w u rd e  so  g ew äh lt ,  d a ß  ein T a g  d avon  ein S o n n ta g  w ar ,  
d am i t  m ög lichs t  w e n ig  B etriebsschw ie rigke iten  e in tra ten .  
Die V ora rbe i ten  haben  14 T a g e  in A nspruch  g e n o m m e n ;  
die g leiche Zeit  d a u e r te  die F o r t sc h a f fu n g  de r  W in d en  und  
W e r k z e u g e .  E rf reu l icherw eise  g in g en  die A rbeiten  ohne  
den g e r in g s te n  Unfall vonsta t ten .

Abb. 5. W in d a b sp a n n se i l  u n d  H ilfsse i l  
w ä h re n d  d e r  B e w e g u n g  d e s  T u rm s .

N e u g e fa ß te  S t r a ß e n t e e r n o r m e n .

D er  S t r a ß e n b a u e r  beste l l t  die T e e re  n a ch  dem  G ra d e  
d e r  Z ähf lüss igke i t ,  die je nach Jah re sze i t  u n d  B au au fg ab e  
ve rsch ieden  sein m u ß ,  u m  das  im m er  g leiche Ziel de r  m ö g 
lichst  innigen u n d  d au e rh a f te n  B indung  des G es te in s  zu 
erre ichen.  Die  B este l lung  nach der  V iskos itä t  w a r  a b e r  bei 
den b isher igen  N o rm e n te e re n  k e in e sw eg s  einfach. Einmal 
w a ren  die V isk o s itä ts sp an n en  bei den  e inze lnen T e e r e n  zu 
g r o ß  (S t ra ß e n te e r  II 20/100 Sek.),  zum  ä n d e rn  w iesen  v e r 
sch iedene  T e e re  fas t  die g leiche,  w e i tg e sp a n n te  V iskos itä t  
auf (S t ra ß en te e r  II u n d  A n th ra ze n ö l te e r  6 0 /4 0 )L U m  eine 
gew ü n sc h te ,  e n g e r  b e g ren z te  V iskos itä t  zu e rha l ten ,  w a r  es 
d a h e r  üblich  g e w o rd e n ,  von den  N o r m e n te e r e n  mit A u s 
n a h m e  von S t r a ß e n te e r  I, zwei bis dre i v e rsch ied en e  V is 
k osi tä ten  he rzu s te l len ,  so  d aß  s ta t t  de r  5 N o r m e n te e r e  in

^Nähere Einzelheiten s. Glückauf 73 (1937) S. 956.
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W irklichkeit  11 am M ark te  waren ,  u n ge rechnet  die 
zahlreichen T eerb i tum enm ischungen .  Der Z w eck  der 
N orm ung ,  B ezug  und  A n w endung  des T ee res  zu ve r 
einfachen und  dadurch  den T e e rs t raß e n b a u  s icherer zu 
gestalten,  w a r  daher  nur  u nvo l lkom m en  erreicht worden .

Die T eer industr ie  hatte  desha lb  vor einiger Zeit  von 
sich aus Änderungsvorsch läge  gem acht,  in denen vier 
N o rm en teere  vo rgesehen  w aren  (S traßen teer  I —IV) und  
bei U nte r te i lung  nach d e r  Viskosität höchstens acht

handelsüb liche  T ee rso r ten .  Auch h ierbe i  w a re n  jedoch 
noch g ew isse  Ü b e rschne idungen  v o rh a n d en .  D e r  Genera l-  
in sp ek to r  für  das d eu tsch e  S t r a ß e n w e s e n  ist  d a h e r  noch 
einen Schritt  w e i te rg e g a n g e n  u n d  h a t  sechs n eu e  N o rm e n 
tee re  fes tgese tz t ,  die alle mit  d em  N a m e n  »Teer«  b e 
zeichnet sind, dem  die V isk o s i tä ts sp an n e ,  in S e k u n d en  g e 
m essen bei 30° C, b e ig e fü g t  ist, be isp ie lsw eise  T  40/70. Die 
einzelnen V iskos i tä ts spannen  sind  aus de r  Übersicht er 

ken n tl ich 1.

I. N e u e  V o r s c h r i f t e n t a f e i  f ü r  d i e  S t r a ß e n t e e r e .

B eze ichnung

T  10/17 T  20/35 T  40/70 T  80/125 T  140/240 T 250-500

1. Viskosität  im S t raß en tee rk o n s is to m e te r
(10 mm Düse)
bei 30° C ................................................. 10 bis 17 20 bis 35 40 bis 70 180 bis 125 rd 140 bis 2 4 0 1 rd. 250 bis 500'

bei 4 0 0 C ................................................. 25 bis 40 45 bis 100

2.
T ro p fp u n k t  nach U bbelohde  . . 
Äußere  B e s c h a f f e n h e i t ..................

. . . »C rc
g le ich m äß ig

25 bis 29' rd. 30 bis 35'

3. B i tu m e n m is c h p rü fu n g ...................... siehe P rü fv o rsch r i f t

4. Siedeanalyse bis 350 ° C
0,5 0,5 0,5a) W asser,  h ö c h s t e n s ...................... G ew .-% 0,5

b) Leichtöl (bis 1 7 0 ° C) höchstens Gew.-% 1,0 1,0 1,0 1,0
c) Mittelöl (170 bis 270» C) . . . G ew .-% 9 bis 17 2 bis 12 1 bis 8 1 bis 6
d) Schweröl (270 bis 3 0 0 0 C) . . Gew.-% 4 bis 12 4 bis 12 3 bis 10 2 bis 8
e) Anthrazenöl  (über 300° C ) ,u m 

15 bis 25g e rec h n e t  ......................................... Gew.-°/o 14 bis 27 16 bis 30 17 bis 27
f) Pechrücks tand ,  um g erech n e t

auf 67 ° C  E rw e ichungspunk t
66 bis 74K .S ................................ .... Gew.-°/o 55 bis 65 58 bis 68 61 bis 69

g) E rw e ich u n g sp u n k t  K. S. des
70P echrücks tandes  höchstens °C 70 70 70

5. Phenole  h ö c h s t e n s ........................... Raum-% 3 3 2 2
6. Naphthalin  h ö c h s t e n s ...................... Gew.-°/o 4 3 3 2
7. R ohan th razen  höchstens  . . . . Gew.-% 3 3,5 3,5 4
8. B en zo lu n lö s l ich es ............................... Gew.-% 5 bis 14 5 bis 16 5 bis 18 5 bis 18
9. Spezifisches G ew ich t  bei 25 ° C  höchstens  . 1,22 1,23 1,24 1,25

1 M aßgebend ist die Bestimmung- d er  V iskosität im Straßen tee rkonsistom eter bei 40" C. Die Zahlen für die V iskosität bei 30" C  und den  Tropfpunkt 
sind nu r  zum Vergleich angegeben.

Um Überschneidungen der  Viskositä t  versch iedener  
N o rm en tee re  zu vermeiden, die eine analytische F e s t 
ste llung  der  einzelnen Sorten  unmöglich  m achen w ürden ,  
hat man zwischen den Viskositä ten der  e inzelnen T ee re  
Lücken von 3, 5, 10 u n d  15 Sek. gelassen. Die M essung  
der  Viskositä t  der  leichtflüssigen T ee re  bei 30° C u nd  der 
zähflüssigen T ee re  bei 40° C ist jedoch beibehalten  
w orden .  Die hohen W erte  der  zähflüssigen T e e re  von 
120/240 und  250/500  Sek. bei 30° C stellen demnach nur  
Vergleichswerte  dar. Auch d e r  T ro p fp u n k t  ist bei den zäh 
f lüssigen Teeren  n u r  zum Vergleich angegeben.

Bei der  N eufassung  der  Normen" ha t  man sich jedoch 
nicht nur  auf die V ereinfachung  u n d  g rö ß e re  Z w e ck m äß ig 
keit  der  H ers te l lu n g  der  T ee re  durch übersichtliche 
S taffelung der Viskosität  u n d  der  B enennung  beschränkt .  
V ielmehr ha t  man d a rü b e r  hinaus auf eine S te ige rung  der 
K lebekraf t  und  Plastiz itä t  h ingearbeitet .  Eine V erw en d u n g  
zu ha r ten  Peches  ist ausgeschal te t  durch  die un ter  4 g  a n 
ge fü h r te  Vorschrif t ,  d aß  de r  E rw e ich u n g sp u n k t  K. S. des 
P echrücks tandes  höchstens bei 70° C liegen darf.  Solches 
Pech besitz t  die für  den S traß en b au  erforderl ichen E igen 
schaften. D am it  Pech  auch den T ee rb i tum engem ischen  in 
der  e rw ünschten  weichen F o rm  be igegeben  wird,  ist der 
E rw e ich u n g sp u n k t  K. S. des nach der  Abdest i ll ierung der 
Leicht-, Mittel- u n d  Schw erö le  verb le ibenden  Rückstandes 
von Pech, A nthrazenöl und  Bitumen auf höchstens  45° C 
festgelegt.

Das f rü h e r  in ganz verschiedenen Mengen zugesetzte  
Bitumen blieb m itun ter  ohne W irkung ,  weil  es sich mit  
dem T eer  schlecht vermischen ließ o d e r  sich rasch en t 
mischte. U m  diese M öglichkeit  fü r  jeden Fall — auch 
beim  Mischen auf der  Baustelle — in Z u k u n f t  a u s 
zuschließen, ist die B i tum enm ischprüfung  e ingeführt  
w orden .  Durch diese wird  festgeste llt ,  ob  die T ee re  sich

mit 20»/o Bitumen B 45 h o m o g e n  m ischen  lassen. Ferner 
ist in jedem  Falle  bei mit  Bitumen v e rm isch ten  T ee ren  eine 
E rh itzu n g sp rü fu n g  vo rg esch rieb en ,  um  fes tzus te l len ,  ob  das 
T ee rb i tu m en g em isch  auch bei de r  B e a n sp ru ch u n g  während 
des E inbaus und  in der  S t raß e  h o m o g e n  bleibt.  Es muß 
ein Erhitzen  un ter  be s t im m ten  L ab o ra to r iu m sb e d in g u n g en  
aushalten ,  ohne  in h o m o g e n  zu  w e rd en .

Mischungen  von  T e e r  u n d  B itum en sind  gleichfalls 
g e n o rm t  w o rd e n ,  u n d  zw ar  h a t  m an  den Zusa tz  von 
Bitumen einheitl ich auf 15 o/o fe s tg ese tz t .  Auch die Art des 
Bitumens ist n äh e r  b e s t im m t  w o rd e n  (B 4 5 ) .  Im ganzen 
g ib t  es in Z u k u n f t  nu r  noch  4 n o r m e n g e m ä ß e  T ee rb i tu m e n 
gemische , de ren  V iskositä t  in g e n au  d en  g leichen Grenzen 
vorgesch rieben  ist wie die de r  4 re inen  T e e r e  T  40 70 bis 
T  250/500.

Die K a ltteervorschrif ten  sind  ebenfa lls  neugefaß t  
w orden .  An Stelle von b ishe r  zwei w u r d e  nu r  ein d ü n n 
flüssiger u n d  schnell  a b b in d e n d e r  K a ltteer  fe s tg ese tz t  mit 
Rücksicht darauf ,  daß  Kaltteer  in e rs te r  Linie zum  Flicken 
und zur  b e q u em e n  H e rs te l lu n g  von  T e e rsp l i t t  d ienen soll 
Seine V iskositä ts-  und  S iedezah len  w u rd e n  d e m 
en tsp rechend  au fges te l l t ;  fe rn e r  w u rd e  die K lebeprüfung  
in ihren A n fo rd e ru n g en  verschärf t .

W enn  m an b ed en k t ,  d a ß  f rü h e r  die fünf gen o rm ten  
S t raß en tee re  in elf V iskos itä ten  u n d  e tw a  dre iß ig  ve r 
schiedenen M ischungen  mit  B itum en ge lie fer t  w u rd e n ,  so 
ist de r  For tsch r i t t ,  den  die N e u fa s su n g  de r  N orm en  
DIN 1995 durch  den T e i ln e u d ru c k  M ärz  1938 den H e r 
stellern u n d  V e rb rau c h e rn  von S t r a ß e n te e r  b r ing t ,  als recht 
g ro ß  zu bezeichnen. Zweife l los  w ird  de r  T ee rs t raß e n b a u  
w irtschaftl icher,  und es ist d u rc h a u s  d e n k b a r ,  daß  er d a 
durch einen zusä tz l ichen A uftr ieb  erhäl t .  P. H.

1 Te ilneudriick  M ärz 1Q38, D IN  1Q95 (Beutli-VerlaK, Berlin).
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B e o b a c h tu n g e n  d e r  W e t t e r w a r t e  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  zu B o chum
im  N o v e m b e r  1938.
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T a g e s 
m it te l

%

W i n d ,
R i c h tu n g  u n d  G e s c h w i n d i g 
k e it  in m / s ,  b e o b a c h t e t  36 m 
ü b e r  d e m  E r d b o d e n  u n d  in 

116 m  M e e r e s h ö h e

V o r h e r r s c h e n d e  ! M it t le r e  
R i c h t u n g  i O e s c h w i n -  

& d i g k e i t  
v o r m .  | n a c h m .  d e s  T a g e s

N i e d e r 
s c h l a g  

( g e m e s s e n  
7 h 31 m in)

R e g e n 
h ö h e

m m

A l l g e m e in e
W i t t e r u n g s e r s c h e i n u n g e n

1. 755,5 + 9,8 +  11,3 13.15 + 8,0 0.00 7,5 81 SSW SSW 5,2 1,2 b e w ö l k t f  a b e n d s  R e g e n

2. 55,6 +  8,7 +  11,2 14.00 + 5,9 7.00 6,6 77 SSW W S W 5,3 2,1 z ie m l i c h  h e i t e r ,  a b e n d s  R e g e n

3. 60,5 +  10,2 +  10,9 17.00 + 8,0 0.00 7,8 83 W S W W S W 6,1 1,6 b e w ö l k t

4. 60,4 +  12,2 +  13,6 22.00 + 8,1 9 30 9,4 89 SW W S W 7,1 r e g n e r i s c h

5. 64,8 +  14,6 +  15,2 20.00 + 13,2 3.30 11,6 93 W W N W 6,2 15,5 n a c h t s  u n d  n a c h m i t t a g s  R e g e n

6. 67,5 +  13,8 +  14,5 0.00 + 13,5 24.00 10,3 86 w W S W 5,2 1,6 f rü h  R e g e n ,  b e w ö l k t

7. 64,8 +  11,6 +  13,9 1.00 + 10,7 24.00 8,7 82 SW SW 4,9 b e w ö l k t

8. 64,1 +  10,2 +  10,7 0.00 + 9,1 8.30 8,2 86 SW W S W 4,8 6,0 f rü h  R e g e n ,  b e w ö l k t

9. 66,2 + 9,3 +  10,5 16.00 + 9,1 8.00 7,5 82 W S W SSO 2,1 0,1 b e w ö l k t

10. 65,0 +  10,0 +  11,0 15.00 + 8,6 6 00 7,6 81 O S O SSO 2,2 b e w ö l k t

11. 61,6 +  12,4 +  15,0 15.00 + 7,1 6.00 8,5 79 SSO SSO 3,1 h e i t e r

12. 65,7 +  14,5 +  16,4 14 30 + 12,1 7.30 9,6 77 SSO s 3,8 6,0 w e c h s .  b e w ö l k t ,  z ie m l .  h e i t e r

13. 67,6 +  16,7 +  18,7 15.00 + 11,6 7.30 9,9 72 SSO s 4,8 h e i t e r ,  z e i t w e i s e  b e w ö l k t

14. 70,3 +  14,7 +  17,8 1.00 + 14,1 21.15 10,5 82 SSO SSW 4,2 n a c h m i t t a g s  u n d  a b e n d s  R e g e n

15. 72,3 +  11,9 +  14,3 0 00 + 10,2 24.00 10,2 94 w N N W 1,7 4,3 n a c h t s  R e g e n ,  b e w ö l k t

16. 70,1 +  9,8 +  10,2 0.00 + 8,9 24.00 8,3 88 N N O O N O 1,8 0,2 b e w ö l k t

17. 69,0 +  6,9 +  10.5 15.00 + 3,9 24.00 7,2 90 O N O w 1,8 v o r w i e g e n d  h e i t e r

18. 67,6 +  8,5 +  9,5 14 00 + 2,8 1.45 7,6 89 SSW SSO 2,7 0,1 f r ü h  R e g e n ,  b e w ö l k t

19. 60,8 +  6,4 +  8,8 2 00 + 5,5 8.00 6,1 82 S SW 5,3 v o r m i t t a g s  R e g e n ,  b e w ö l k t

20. 57,9 +  7,2 +  9,2 23.00 + 4,6 7.00 6,0 77 s SSO 4,4 2,3 z ie m li c h  h e i t e r

21. 42,4 +  8,8 +  10,2 22.00 + 6,0 17.00 6,9 81 SSW o 5,5 3,0 r e g n e r i s c h

22. 45,5 +  5,9 +  8,0 0.00 + 3,6 1.45 6,4 89 w W S W 5,2 14,0 n a c h t s  R e g e n ,  b e w ö l k t

23. 45,5 +  9,5 +  12,5 17.00 + 5,0 4.00 6,7 74 SSW SW 8,0 0,1 b e w ö l k t ,  n a c h m i t t a g s  R e g e n

24. 54,7 +  7,3 +  10,2 0.00 + 5,2 18.00 6,6 81 SSW SW 6,4 3,5 f r ü h  h e i t e r ,  r e g n e r i s c h

25. 59,2 +  8,0 +  9,9 24 00 + 5,1 4.00 6,6 82 SSW SSW 7,2 5,6 v o r m  h e i t e r ,  s o n s t  r e g n e r i s c h

26. 55,8 +  9,4 +  11,9 13.00 + 7,8 24.00 6,9 74 SSW SW 8,0 5,0 v o r m .  z tw .  h t . , n c h m .  u.  a b .R e g .

27. 62,7 +  6,5 +  7,8 0.00 + 3,9 23.00 6,4 84 SW SSW 3,5 2,6 v o r m .  b e w ö l k t ,  n a c h m .  zl .  he it .

28. 56.2 +  7,3 +  9,0 16.00 + 4,1 2 00 5,0 63 SSW s 6,4 w e c h s e l n d  b e w ö l k t

29. 55,8 +  7,2 +  9,4 13.30 + 6,2 8.00 6,0 75 SSO N 1,8 v o r w i e g e n d  h e i t e r

30. 53,3 +  6.4 +  8,2 12.00 + 4,8 20.00 5,6 75 SSW SSW 5,9 v o r m i t t  ig s  h e i t e r ,  a b e n d s  R e g e n

Mts.-
Mittel 760,6 +  9,9 +  11,7 + 7,6 7,7 82 4,7

Su m m e:  62,8

Mittel  aus  51 Ja h re n  (seit 1888): 58,0

B e o b a c h tu n g e n  d e r  M a g n e t i s c h e n  W a r te n  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  im  N o v e m b e r  1938.

D e k l in a t io n  =  w e s t l .  A b w e i c h u n g  d e r  M a g n e t n a d e l  
v o m  M e r i d i a n  v o n  B o c h u m

— E = U n t e r  S t ö r u n g s - —t c f : U n t e r  S t ö r u n g s -
s c h i e d

Ze i t d e s
C h a r a k te r s c h i e d

Ze i t d e s
c h a r a k i e r

u z w i s c h e n 0 =  r u h i g
N o v . = S *  = 3

5-, u
04 z w i s c h e n 0 =  r u h i g

Nov . 14
£ js H ö c h s t - 1 =  g e s t ö r t "  5, "  E -

l
S H ö c h s t - 1 =  g e s t ö r t

IQ38 » ■ s i ü ü
1/5 u n d  M i n  2  =  s t a r k 1038 •g-a i  EC/5 C — t/. in C/5 u n d  M i n  2 =  s t a r k

3  5  ^ 'c ^
J= T3 d e s t w e r t g e s t ö r t 3  — E :C3 <U 

03 — C 0/
-C
U •a d e s t w e r t «o 1/5 C/5 g e s t ö r t

_  C  u  c «44 O» cz f_.

i ! D|1 <  <  00
u '

:0
r

e
s

=  T a g e s 
s c h w a n 

17> oj 
—u *-

C/5 {ft
<u ü T3 u 
E 4/ E 1

_ C L C fl11 Bf-
~  S“3  II

■■o
r s

=  T a g e s 
s c h w a n 

£  44

:0 Ü
U 44 
T3 u C £ E E

/ 0 '
k u n g X * S * 1 ’SO cs 

> 1 c
S<00

0 ' ' 0 '
k u n g = = s * o>

uric

1. 7 8.5 13,2 1,5 11,7 13.3 9.9 1 1 17. 7 5,7 18,7 6 47,4 31,3 14.3 22.9 1 2

2. 6,6 12,4 1,4 11,0 15.2 9.8 1 1 18. 5,7 12,4 55,2 17,2 12.5 22.4 2 2

3. 7,1 10,5 2,7 7,8 13.6 22.1 1 1 19. 7,2 10,5 7 2,2 8,3 13.9 9.3 1 1

4. 6,8 11,0 0,8 10,2 12.5 22.8 1 1 20. 7,0 11,4 2,4 9,0 14.3 8.7 1 1

5. 6,9 10,6 2,3 8,3 13 8 8.9 0 1 21. 7,9 15,9 6 50,7 25,2 12.5 22.3 0 2

6. 7,8 12,4 2,4 10,0 13.9 9.6 0 1 22. 5,6 10,0 7 3,2 6,8 13 5 6.1 1 1

7. 7,2 12,0 0,3 11,7 13.7 22.1 0 1 23. 6,8 10,3 6 57,2 13,1 14.8 23.4 1 1

8 . 10,8 17,5 6 52,2 25,3 14.3 24.0 1 2 24. 7,7 11,3 53,7 17,6 12 5 24.0 1
1

2

9. 8,2 17,4 48,9 28,5 13.8 0.5 2 2 25. 7,0 10,7 53,7 17,0 12.9 0.0 1

10. 6,0 10,1 53,2 16,9 12.5 1.6 2 1 26. 11,1 15,0 57,7 17,3 8.4 18.1 2 2

11. 7.0
6.0

11,2 7 2,6 8,6 13.0 9-5 1 1 27. 6,6 9,2 7 1,3 7,9 14 4 9.5 1 1

12. 10,1 3,1 7,0 12.2 8.6 1 0 28. 6,5 9,5 2,2 7,3 13.3 9.6 1 0

13. 7,0 11,2 2,5 8,7 14.8 9.3 0 0 29. 6,6 9,3 1,3 8,0 13.6 9.4 1 1
14. 7,2 18,0 6 57,2 20,8 18.5 23.9 0 2 30. 5,8 8,8 0,5 8,3 138 1.9 1 0

15.
16.

6.4
6.4

9,2
10,2

55,6 
7 0,3

13,6
9,9

14.2
13.7

0.4
0.0

1 1 
1 1

M ts .-
m it te l

7 7,1 12,0 6  58,5 13,5 | M ts . -  
1 S u m m e 28 34

D e k l in a t io n  =  w e s t l .  A b w e i c h u n g  d e r  M a g n e t n a d e l  
v o m  M e r i d i a n  v o n  B o c h u m
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WI R  T S  C f i  A E T L I C H E S
D er  R u h rk o h le n b e rg b a u  im N o v e m b e r  1938.______________

Zahl d e r  Beschäftigten
Kohlen

fö rderung

ar-koitc.

K oksgew innung Be
P reßkohlen-
liprctpllimcr Zahl

(E nde des  M onats)

Monats
durchschnitt Ar-

beits-
insges. täglich

triebene
Koksöfen

auf in s 
ar-

beits-

d er
be t r ie 
benen

A ngeleg te  A rbeiter  

davon
Beamte

bzw.
Monat

tage insges. täg 
lich

auf Zechen und 
H üttenw erken

Zechen
und

Hütten

ges. täg-
lich

Brike tt
pressen insges.

i n

N e b e n 
b e 

b e r g 
männische

Beleg 
tech

nische
kauf

männi

1000 t 1000 t 1000 t tr ieb en schaft sche

1933 25,21
25,24
25,27
25,35

6 483 257 1398 46 6 769 247 10 137 209 959 13 754 196 205 10 220 3374

1934 7 532 298 1665 55 7 650 267 11 133 224 558 15 207 209 351 10 560 3524

1935 8 139 322 1913 63 8414 283 11 134 234 807 16 125 218 682 10 920 3738

1936 8 955 353 2284 75 9619 312 12 137 244 260 18 135 226 125 11 296 3947

1937 25,40 10 646 419 2631 86 10615 365 14 143 290 800 20 541 270 259 12 242 4257

1938: Ja n u a r
Febr.

25,00 11 004 440 2797 90 10 964 389 16 141 310 101 21 750 288 351 12 802 4454

24,00 10 387 433 2537 91 11 021 352 15 142 311 462 21 829 289 633 12 843 4484

März 27,00 11 381 422 2822 91 11 106 343 13 147 312 176 21 916 290 260 12 865 4505

April . 
Mai . .

24,00 9 881 412 2682 89 11 096 346 14 150 313 333 21 960 291 373 13 001 4592

25,00 10 382 415 2808 91 11 142 363 15 152 314 298 22 066 292 232 13 087 4629

Ju n i .  . 
Juli . . 
Aug. .

24,79 10231 413 2723 91 11 182 359 14 154 314 075 22 181 291 894 13 135 4635

26,00 10 721 412 2826 91 11 200 368 14 153 313310 22 353 290 957 13 209 4653
27,00 10 796 400 2863 92 11 303 377 14 153 311 442 22 484 288 958 13 282 4671

Sept. . 
Okt. .

26,00 10 352 398 2782 93 11 384 348 13 143 309 104 22 364 286 740 13 295 4678
26,00 10 705 412 2937 95 11 430 354 14 139 309 702 22 425 287 277 13 330 4695

Nov. . 24,94' 10716 430' 2882 96 11 431 358 14' 141 309 945 22 394 287 551 13316 4704

Jan.-Nov. 25,43 10 596 417 2787 92 11 205 360 14 147 311 723 22 157 289 566 13 106 4609

V orläufige Zahlen.
Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im September 1938'.

M o n a ts 
durchschn it t  
bzw. M onat

Roheisen 

Deutsch land davon Rheinland- 
Westfalen

însges.

t

kalender-
täglich

t

insges.

t

kalender
täglich

t

Rohstahl 

D eutsch land davon Rheinland- 
Westfalen

insges.

t

arb e its 
täglich

t

insges.

t

a rb e i ts 
täglich

t

W a lz w e r k s e r z e u g n is s e 2

D eu tsc h la n d  dav?". Rheinland- 
W estfalen

insges.

t

a rb e i ts 
täg lich

t

insges .

t

arbe its 
täglich

t

1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .

1938: Jan. 
Febr.  
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept.

438 897 
728 472 

1 070 155 
1 275 261 
1 329 864

1 437 857 
1 348213 
1 540 281 
1 480 334 
1 594 829 
1 555 02b 
1 625 420 
1 584 793 
1 540 537

14 430 
23 950 
35 183 
41 812 
43 722

46 382
48 151
49 636 
49 344 
51 446
51 834
52 433 
51 123 
51 351

367 971 
607 431 
757 179 
908 408 
933 716

1 026 292 
960 550 

1 089 438 
1 035 824 
1 119 110 
1 095213 
1 133 931 
1 092 059 
1 065 529

12 098 
19 970 
24 894
29 784
30 698

33 106
34 305
35 143
34 527
36 100 
36 507 
36 578
35 228 
35 518

634 316 
993 036 

1 370 556 
l 600 664 
1 654 069

1 812 658 
1 770 592 
1 969 061 
1 818 778 
l 964 263 
1 890 063 
1 931 224 
2018014  
1 933 693

25 205 
39 199 
54 101 
62 977 
65 078

72 506
73 775 
72 928 
75 782 
78 571
75 603
76 201
74 742 
76 296

505 145 
781 125 
943 186 

1 113041 
1 144 703

1 274 100 
1 245 536 
1 371 765 
1 238 837 
1 340 807 
1 305 052 
1 365 371 
l 381 907 
1 358 255

20 072 
30 834 
37 231 
43 792 
45 038

50 964
51 899
50 806
51 618 
53 632
52 202 
52 514
51 182
52 241

500 640 
752 237 

1 022 571 
1 193 252 
1 261 373

1 281 057 
1 260 267 
1 427 562 
1 295 232 
1 420 528 
1 375 411 
1 443 573 
1 496 492 
1 466 603

19 893 
29 694 
40 365 
47 144
49 628

51 242
52 511
52 873
53 963 
56 821 
55 016 
55 522
55 426
56 403

333 544 
563 771 
669 765 
795 179 
838 722

859 721 
841 466 
955 943 
837 431 
933 651 
911 523 
955 433 
933 926 
980 693

15 240 
22 451 
26 438
31 286
32 999

34 389
35 061
35 405 
34 893 
37 346
36 461 
36 747 
36 627 
37719

46
66
99

110
119

126
129
133
137
139
139
142
141
139

Jan.-Sept. 1 523 033 50 210 1 068 661 35 231 1 912041, 75 146 1 320 187 51 885 1385 192 54 440 918 310 36 091 136
‘ Nach A ngaben d e r  W irtschaftsg ruppe Eisen schaffende Industrie ; seit 1935 einschl. S aarland ; seit 15. M ärz 1938 e inschl. O stm ark .  -  8 Einschl. 

H a lbzeug  zum Absatz bestimmt.

Roheisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs 
im 1.—3. Vierteljahr 1938l.

Gewinnung und Belegschaft des holländischen 
Steinkohlenbergbaus im Oktober 19381

M onats
d u rch 
schnitt
bzw.

Monat

R ohe isenerzeugung S tah le rzeugung
davon davon

insges.

t

Thom as 
eisen

t

G ie
ßere i
eisen

t

insges.

t

Thom as
stahl

t

M ar
tin

stahl
t

Elek-
tro-

stahl
t

1935 . . 156 033 155 879 154 153 069 151 848 584 637
1936 . . 165 550 165 223 327 165 103 163 763 584 756
1937 . . 209 376 208 167 1209 209 186 207 665 759 762

1938:
Jan. . 144 066 140 743 3323 132 434 131 075 — 1359
Febr. . 117 343 116 572 771 110840 108 258 __ 2582
M ärz . 113 107 113 107 — 109 490 104 801 __ 4599
April . 114 113 114 113 — 109 361 105 474 — 3887
Mai . 114 848 114 848 — 110 688 106 965 — 3723
Juni . 113 154 113154 — 109 780 105 674 __ 4106
Ju l i .  . 117 904 115 472 2432 110 393 106 069 __ 432.4
Aug. . 117015 117015 — 113 246 108 685 __ 4561
Sept.  . 119 099 119 099 — 117 341 112 446 188 4707

Jan.-Sept. 118961 118 236 725 113 730 109 948 21 3761

M o n a ts 
d u rc h 
schnitt

bzw.
M onat

Zahl
der
F ö r 
d e r 
tage

K ohlen 
f ö r d e r u n g 2

1 fö rder-
lnsges.  täglich

t Í t

K oks 
e rzeu 
g u n g

t

Preß-
kohlen-

her-
ste llung

t

Ge-
samt-
beleg-
schaf t3

1935 . . . 21,32 989 820 46 427 178 753 90 612 29 405
1936 . . . 23,06 1 066 878 46 262 189 136 93 299 28 994
1937 . . . 25,50 1 193 439 46 802 208 836 106 442 31 069

1938:Jan. 25,00 1 158 043 46 322 214 275 97 586 32 163
Febr. 23,00 1 041 432 45 280 200 957 90 521 32 108
März 27,00 1 239 037 45 890 222 384 100 569 32 110
April 25,00 1 111 873 44 475 210248 120 871 32 062
Mai 24,79 1 086 162 43 815 214 158 124215 32 054
Juni 23,20 1 028 948 44 351 209 745 109 699 31 993
Juli 25,72 1 136 093 44 172 213 279 93 328 31 972
Aug. 25,10 1 126416 44 877 194 495 96 458 32011
Sept. 24,93 1 085 594 43 546 173 788 104 948 32 046
Okt. 26,00 1 170 016 45 001 179 526 116 775 32 132

Jan.-Okt. 24,97 1 118 361 44 781 203 286 105 497 32 065

1 Stahl u. Eisen.
■i c- * L,aci  A ng aben  des  ho lländ ischen  B erg b a u -V ere in s  in H eerlen .  — 
- Einschl. K ohlenschlam m . — 8 Jah re sd u rch sch n it t  bzw . S tand vom 1. jedes 
M onats .
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Steinkohlenzufuhr nach Hamburg1 im September 1938.

M onats 
du rchschn itt 
b rw . M onat

Insges .

t

Davon aus

dem  
R u hr bez irk 3

t %

G r o ß 
b ritann ien

t %

den
N ie d e r 
landen

t

sonst.
Be

zirken
t

1933................. 319680 156956 49,10 138550 43,34 13483 10691
1934 ................. 329484 156278 47,43 152076 46,16 9 570 11560
1935 ................. 359235 172126 47.91 170650 47,50 9 548 6961
1986 ................. 374085 170655 45.62 179008 47.85 8899 15523
1537 ................. 412255 188619 45,75 193118 46,84 6937 23581

1938: Jan. 436469 213926 49,01 205 245 47,02 8578 8720
F ebr. . 404954 184944 45,67 196630 48,56 38<4 19566
März . 483285 202733 41,95 227 076 46,99 3956 49515
April . 430 862 147 373 34,20 240 640 55,85 2005 40844
Mai . . 419016 119817 28,50 234359 55,93 3913 60927
Juni . . 37S 176 143 418 37.92 18536S 49,02 5911 43479
Juli . . 362202 154 306 42.62 1S5 347 51,16 4922 17627
Aug. . 408366 191969 47,01 188681 46.20 3271 24 445
S e p t  . 342281 132502 38.71 185S94 54,31 7157 16728

Jan .-Sept | 407300 165676 40,68 205471 50,45 4836 31317

1 Einschl. H a r b u rg  u n d  Altona. — 3 E isenb ah n  and  W asse rw eg .

Brennstoffeinfuhr Italiens im 1. —3. Vierteljahr 1938.

H erk u n f ts lan d
Kohle 1

1937 1938 
t t

Koks

1937 1938 
t t

D eu tsc h la n d  . . . 5 416 058 5 623 541 146 632 101 856
G ro ß b r i tan n ie n 1 329 000 1 633 032 — —

P o l e n ....................... 1 302 571 1 150 ISO 22 244 3 428
Tschecho-SloMakei 479 779 538 142 10 498 12 449
B e l g i e n ................... 184 047 151 566 1 267 5 109
R u ß l a n d .................. 188 977 2 558 — —

JugoslaM ien . . . 56 762 35 598 — —

T ü r k e i .................. 31 690 51 070 — —

H o l l a n d .................. 194 262 13 684 9 197 28
F ra n k re ic h  . . . 16 939 2 621 54 442 51 073
Ver. S taa ten  . . . 1 060 — 7510 6 344
Ü b rig e  L än d e r  . . 1 922 8 361 3 026 1 758

zus. 9 203 067 9215353 254 816 187 045

1 Einschl. P reßko h le .

Großhandelsindex für Deutschland im November 19381.

M onats
d u rc h 
schnitt

A grars to ffe

= s  JE =

¡1 ! If I

Indus tr ie lle  Rohstoffe u nd  H a lb w aren Industrie lle
F e r tig w aren

1933 . .  .
1 9 3 4  .  .  .

1935 . .  .
1936 . .  .

1937:Jan. 
April 
Juli 
Okt^

D urchschn.

193S: Jan. 
F ebr. 
Marz 
April 
Mai 
Juni 
juli 
A ug . 
Sept. 
O kt 
Nov.

98.72 64,26 97,48 86,38 86,76
108,65 70,93 104,97 102,03 95.SS
113.40 84,25 107.06 104,60 102.20 
114,13 89,36 109,38 107,49 104,88

113,00 85.00 110,30 105,30 103,20 
114,50 85,70 109,40 107,30 103,90 
118,20 88,90 107,80 107,00 105,70
114.40 88,70 111.70 104,60 103,00

76,37
76,08
83,67
85.50

92,90
95,00
97,60
96.50

115,2S 101,40 50,87 64,93 60,12 102,49 71.30
114,53 102,34 47,72 77,31 60,87 101,08 68,74
114,38 102,47 47,48 82,33 60,18 101,18 66.74
113,98 102,4S 51,91 88,71 69,60 101,74 66,83

114,50 102,80 64,00 92.40 74.20 102,60 67,10
113.20 102,80 73,10 92,80 75,10 103,00 60,60
112.20 102,90 67,60 91,60 74,60 102,50 52,90
114.00 103,90 57 70 83,00 74,40 102 00 54.50

104.68 7,13 96,39 1O4.0S
102,79 12,88 101,19 110,51 
SS.18 11,50 101,53 110.99 
95,08 14,98 102,25 113,09

88,40
91,31
91.63
94,01

102,90 20,30 102.40 116,50 96,80
103,10 22,90 102,40 117,00 : 97,00
105.20 38,10 102,50 118,20 96,40
105.20 35.20 103.10 113.SO 94.80

114,17 111,74 
113,91 117,28 
113,26 124.00 
113,03 127,30

113.20 130,70 
113.2(1 131,80
113.20 133,30 
113.10 135.60

112,78
115,83
119,38
121,17

123,20
123.80
124,60

93,31
98.39

101,78
104,10

105,30 
105,SO 
106,40

125,901105.90

115,04 87,24 110,12 106,52 104,58

115.70 
116,10 
116.80 
116.60
117.20
117.20
116.70 
116,10 
113.80
114.20
114.70

86,60
86,70
86,80
87.20
87.20 
88,00 
89,10 
90,90 
uO.OO 
89,9(1 
90,50

111,20
111.40 
111,6« 
111,60 
111,60 
111,60
112.40
112.40
112.40 
112,50 
115.20

107,00
107,40
107.70
107.70 
107,50
106.70
105.80
106.30 
107,10
106.80
107.30

105.00 
105,30 
105,60
105.79
105.80
106.00 
106,a
106. bO 
I05,n0 
105,70
106.80

95,85

90,10
89.60
89.80
89.90
89.60
89.90
89.80 
89,70
90.80 
91,uo 
94,SO

113,42 103,02 65,33 88,89 74,63 102,52 58,52 104,43 31,58 102,69 117,92 96,15 113,16 133,25

114.70
114.70
114.70
113.20 
112,40
112.70
113.20 
113,50 
114,10
115.00
115.00

103.00
103.70
103.70
103.70 
103,80 
103,91
104.00
104.10
194.10 
104,20 
104,30

52.00 
50,60
50.90
49.90
48.00
46.90
50.30 
50.70 
51,10 
53,40
53.30

81,00
80,40
50.20
79.80 
79,50
79.20 
79.70
79.80 
73,90
78.10
78.10

74.80
74.30 
74,40 
73 50
73.30 
73,00
70.30
69.30 
69,10 
68,50 
68,60

101.70 56,80
101.70 57,60
101.70 57,60
101.70 57,40 
101,50 54,60
101.60 55,60
101.60 52,60
101.60 53.70
101.60 54,30 
101 60 51,50
101.60 53,40

105.20
105.20
105.20
105.20
105.20
105.20
105.20
105.20
105.20
105.20
105.20

39.40
39.40 
39,10 
38,90 
33,80
39.20 
41,70 
42,30
42.40
43.20 
42,60

103,30
103.40
103.40
103.40
104.40
104.40
104.40
104.50
104.50
104.50 
104,20

118,80
113.80
113.80
118.70
118.70 
120,30 
120,20 
120,60
120.70
120.70 
121,00

94.40
94.40
94.40
93.90
93.40 
93.70 
93.80 
94 00 
94.00
94.20
94.20

113.10
113.10 
I13,0n 
113,00
112.90
112.90
112.90
112.90
112.90
112.90
112.90

135.50
135.70
135.70
135.70 
>35,60
135.60
135.60
135.50
135.10
135.10 
135,00

124,68 105,91

125.90 
116.CO 
126,00 
126 0
125.90
125.90
125.90 
125,80
125.60
125.60 
125,50

105.60
105.70 
105,80
105.60 
105,40
105.60
105.60 
105,00 
105 60
105.70 
106,10

* Reichsanz. N r .  286.

Finnlands Kohlenmarkt.
O b w o h l  de r  E n e rg ie v e rb ra u c h  F inn lands  zum  ü b e r 

w ieg en d en  T eil  d u rch  W a s s e rk r a f t  g e d e c k t  w ird  —  von 
2,5 bis 3 M il l .  PS im L an d e  v o rh a n d e n e r  W asse rk rä f te  
s ind  1,1 Mill. PS  v e rw e r te t  — , h a t  d e r  Kohlen  v e rb rau c h  
infolge d e r  z u n e h m e n d e n  In d u s t r ia l i s ie ru n g  in den  letz ten 
Jah ren  s ta rk  zu g en o m m en .  D a  F in n la n d  w ie  auch die 
ü b r igen  ba lt ischen  S taa ten  keine e igene  G e w in n u n g  von 
Kohle u n d  K o k s  h ab en ,  s t ieg  im Z e i t rau m  1935 bis 193 / 
die S te in k o h le n e in fu h r  u m  8/,5°/o,  M ährend  sich  die K o k s 
b ezüge  um  5 9 , 7 o / o  e rh ö h te n .  Ein  V erg le ich  zu d em  K o h len 
v e rb rau ch  im le tz ten  V o rk r ie g s ja h r  e rg ib t  fü r  S te inkoh le  
e ine S te ig e ru n g  au f  fast  das Vierfache,  M ährend  sich d e r  
K o k sv e rb ra u ch  au f  da s  S ieb en fach e  g e h o b e n  hat.  Im 
gle ichen  Z e i t rau m  h a t  die  Zellu lose-  u n d  Pap ie r in d u s t r ie ,  
auf die  je tz t  rd. 80 0/0 d e r  f inn länd ischen  G e sa m ta u s fu h r  
entfällt ,  d ie  a lso  eine g a n z  ü b e r r a g e n d e  S te l lu n g  im M/irt- 
schaftl ichen L eben  des L an d es  e inn im m t,  n a ch  de r  H ö h e  
des in ih r  inves t ie r ten  Kapita ls  e inen A u sb au  um  das 
ZM'anzigfache des  V o rk r ie g s s ta n d e s  e rfah ren .  D a n e b en  ist 
auch  die EntM 'icklung a n d e r e r  IndustriezM’eige  — u. a.

Z a h l e n t a f e l  1. F in n lan d s  S te in k o h len -  u n d  K okse in fuhr  

1 9 1 3 -1 9 3 7  (in 1000 m etr .  t).

Metalle ,  Tex t i l ien ,  Glas,  K au tsc h u k w are n  — beträch tl ich  
g e fö rd e r t  M'orden.

Z ah len ta fe l  2 zeigt,  daß  de r  g rö ß te  Teil  de r  Stein- 
k o h len e in fu h r  aus G ro ß b r i tan n ie n  s ta m m t,  1937 (5,9 0/0, 
im V o r ja h r  76,6 o/0. Im g le ichen  Z e i t rau m  s t ieg  de r  Anteil 
de r  d e u ts ch e n  L ie fe rungen  von 6,3 auf  9,1 oo, M'ährend

Z a h l e n t a f e l  2. F inn lands  S te inkoh len -  u n d  K okse in fuhr  
(in m e tr .  t ) .

L ie fe rländer 1936

S te inkohle :
D e u t s c h la n d ...................
E n g l a n d .......................
P o l e n .................................
S ons t ige  L ä n d e r .  . _

zus.
Anthraz i t :  

D e u t s c h la n d . 
E n g lan d  . . 
P o l e n . . . .  
USSR. . . .

J a h r S te inkoh le Koks

1913 537 47
1931 878 190
1932 390 170
1933 951 186
1934 1091 207
1935 1015 206
1936 1444 279
1937 1903 329

Koks:
D e u tsc h la n d .  . . .
E n g l a n d ...................
N ied er lan d e  . . . .  
B e lg ie n -L u x e m b u rg  
T  schecho-S low ake i
P o l e n ............................
S o n s t ig e  L än d e r .

zus

B raunkoh le ,  P re ß k o h le  
D eu tsch lan d  . . . .

90 806 
1 104 009 

246 967 
99

1 441 881

565 
1 613

3S0

2 558

37 212 
174 916 
25 445 
40 222

1 471

1937

173 365 
1 443 634 

282 587 
104

899 740

349 
2 514 

463 
347

279 266

3 673

39 551 
224 045 

13 308 
37 671 
10 987 
3 182 

93

328 837

2 920
2 920
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Polen 1937 nur  14,9 “/o d e r  Einfuhr g egen  17,1 o/o im V or 
jah r  bestr i t t .  Die ge r ingen  Anthrazitbezüge  kamen vor 
w iegend  aus G roßbr i tann ien .  Die Z unahm e  der  Koks- 
einfuhr kam  im letzten Berichtsjahr in e rs ter  Linie G r o ß 
britannien  zugute ,  dessen E infuhranteil  von 62,6 o/o im V o r 
j ah r  auf  68,lo/o stieg. Auf Deutsch land  entfielen 12»«, 
a u f  Belg ien-Luxem burg  11,5 °/o, au f  die N ieder lande  4 o/o 
u nd  au f  die Tschecho-Slowakei 3,3 °/o d e r  E infuhr .  — Dei 
ü b erw iegende  Teil  der  Kohlen- und  Kokseinfuhr  w ird  in 
den am finnländisehen M eerbusen  ge legenen  H äfen  g e 
löscht;  au t  Helsingfors  entfielen allein 24 ,7o/o der  S te in 
kohlen- und  66,7o/o der Kokseinfuhr.

Im R ahm en der  Industr ia l is ierung ist auch ein Anfang 
mit de r  E rsch ließung  von bergbaulichen Vorkommen ge 

m acht w o rd e n ;  da  d iese  zu m  g r ö ß te n  Teil  in dem  v e r k e h r s 
entlegenen N o rd e n ,  vo r  a llem  in L ap p lan d ,  l iegen, b egegne t  
ihre V e rw e r tu n g  g ro ß e n  S ch w ie r ig k e i ten .  Z u  e rw äh n e n  ist 
vor allem das N ic k e l -K u p fe re rz -V o rk o m m e n  von Pe tsa m o  
in de r  N äh e  des E ism eers  so w ie  die K u p fe rg ru b e  von 
O u to k u m p u ,  die im v e rg a n g e n e n  J a h r  12000 t R einkupfer ,  
daneben  noch  g rö ß e re  M e n g e n  Eisen u n d  Schw efel  gew an n  
Die K u p fe rp ro d u k t io n  g e la n g t  fast  g an z  zur  Ausfuhr .  1937 
w u rd e n  11904 t  K upfe r  g e g e n ü b e r  6957 t  im  V o r jah r  a u s 
ge führt ,  davon  11807 (5787) t  nach  D eu tsch land .  Auch die 
Erzeuo-ung von F e r ro le g ie ru n g e n  ist a u f g e n o m m e n  w o rd e n ;  
es w u rd e n  1937 308 (198) t F e r ro w o l f r a m ,  2845 (4501) 1 
Ferrosil izium u nd  7236 (1494) t so n s t ig e  F e rro leg ie rungen  
ausgeführt .  R e i c h e l t .

P A T E N T B E R t C H T
G ebrauchsm uste r -E in tragungen ,

bekanntgemacht im Patentb la tt vom 15. Dezember 1938.

1 a. 1451571. H u m b o ld t-D eu tzm o to ren  AG., Köln. V or 
rich tung  zum Ausscheiden von Holz  aus S te inkohle  o. dgl.
16. 9. 38.

1 a. 1451682. Fried. Krupp G ru s o n w e rk  AG., M a g d e 
burg-Buckau.  Abstre icher für Klassierroste.  27. 9. 38.

20h. 1451755. G ew erk sch af t  E isenhütte  Westfalia , 
Lünen (Lippe). G le isbrem se  für Fö rd e rw ag en .  15. 5. 36.

81 e. 1451611. Fried. Krupp AG., Essen. A nord n u n g  
zum Beladen eines Fö rd e rw ag en zu g es .  21 .3 .35 .

81 e. 1451615. Fried. Krupp G ru s o n w e rk  AG., M a g d e 
burg-Buckau.  G u r tb e ch e rw e rk  mit  beiderseits  n eben  dem 
G u r tb an d  a n g eo rd n e ten  A bdeckm itte ln  (Gum m istre ifen) 
zur V erh ü tu n g  des H erab fa l lens  von Gut.  20 .9 .38 .

81 e. 1451635. Rheta  Rhein. T ranspor tan lagen-G ese ll -  
schaft Herrn. Schäuble  & Co., M annheim -R heinau .  H öhen-  
verste l lvorr ich tung  für  Fö rd e rb än d er .  16 .9 .38 .

81 e. 1451647. B le ichert -T ransportan lagen  G m bH .,  
Leipzig. Fördere in r ich tung  für fallempfindliches Gut,  wie 
Briketts, Z iegels te ine  u. dgl. 21 .9 .38 .

81 e. 1451704. Zeitzer  E isengießere i  und  M asch in en 
bau-AG., Zeitz. R egelbare  M ater ia lzu führung  zum Sch lepp 
förderer.  12 .7 .34 .

81 e. 1451951. D e m ag  AG., Duisburg .  A b d eck u n g  für 
Förderbänder .  1 .10. 38.

81 e. 1452039. B le ichert -T ransportan lagen  G m b H .,  
Leipzig. E inrichtung zum Entleeren  von Bunkern . 27. 5. 36.

81 e. 1452057. Heinrich  Lanz AG., M annheim . Druck- 
und  Saugw indfö rdere r  für  Schüttgut .  7 .10 .38 .

Patent-Anmeldungen,
die vom 15. Dezember 1938 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

1 a, 16/01. S. 121893. Soc. An. des C h a rb o n n ag e s  de 
la G ran d e  Bacnure, Vottem-lez-Liege (Belgien).  A u s tra g 
vorr ich tung  an W aschrinnen ,  Sch lam m behä l te rn  o. dgl.
6. 3. 36. Belgien 7. 3. 35 und  4. 3. 36.

5c, 4. K. 144250. E rf inder :  Heinrich  Bayer, Dipl.-Ing. 
Karl Rellensmann u n d  Dipl.-Ing. Adam Angelbis ,  Essen. 
Anm elder :  Fried. Krupp AG., Essen. V orr ich tung  zum Auf
fahren  von T iefbaustrecken mit geg en e in an d e r  geneig ten  
Seitenwänden. 2 .11. 36.

5d ,  14/01. M. 136531. F. W. Moll Söhne, M asch inen 
fabrik , W itten.  Versch lag  für den Bergeversa tz .  5 .12 .36 .

10 a, 23. Sch. 108970. E u g en  Schlat tner,  D o ro g  
(Ungarn) .  O fen  zur W ärm eb e h a n d lu n g ,  be sonde rs  zur 
t ro ck n e n  Destillation. 17 .1 .36 .  U n g a rn  19.1 .35 .

12e, 2/50. S. 125184. E rf inder :  Dr.-Ing. T h e o d o r  
Stassinet,  D inslaken. A nm elder :  S iem ens-S chuckertw erke  
AG., Berlin-Siemensstadt.  V erfah ren  u n d  E inr ich tung  zum 
T ro ck n en  von G asen  ode r  G asgem ischen .  2 .12 .3 6 .

12k, 2. St. 50452. Carl  Still G m b H .,  Recklinghausen.  
G ro ß ra u m sä t t ig e r  zur  H e rs te l lu n g  von grobkris ta l l inem  
Am monsulfat .  30 .1 .33 .

12o, 1/03. St. 52782. Studien- und  V e rw er tu n g sg ese l l 
schaft  m bH .,  M ülhe im -R uhr.  V erfahren  zur H ers te l lung  
flüssiger K ohlenw asse rs to ffe  durch  ka ta ly tische  Reduktion  
von Kohlenoxyd. 7 .11 .34 .

12o, 1/05. I. 52940. L G .  F arben indus tr ie  AG., F r a n k 
furt  (Main). V erfahren  zur  D ru c k h y d r ie ru n g  von Kohle 
o d e r  festen kohlens to ffha l t igen  Stoffen. 3 .8 .3 5 .

12o, 1/05. N. 93330. N a a m lo o z e  V en n o o tsch ap  De 
Bataafsche Pe tro leu m  M aa tsch ap p i j ,  H a a g  (N ieder lande )  
Verfahren  zu r  k a ta ly t ischen  D r u c k h y d r i e r u n g  flüssiger 
koh lens to ffha l t ige r  Stoffe. 9.10.30. G ro ß b r i t a n n ie n  15.8.30.

12o, 19/01. N. 39980. E rf in d e r :  A dr ianus  Jo h an n es  
v. Peski, A m ste rdam . A n m e ld e r :  N aam looze  Vennootschap 
De Bataafsche  P e t ro le u m  M aa tsch ap p i j ,  H a a g  (N ieder 
lande).  V erfah ren  zu r  G e w in n u n g  von  h ö h e rm o le k u la ren  
Olefinen durch  Spalten  von Pa ra f f in  o d e r  hochparaff in -  
halt igen  K o h len w asse rs to f fg em isch en  in de r  Dam pfphase.  
26 .10 .36 .  N ied er lan d e  1. 11.35.

20g, 3. L. 93425. Erf inder ,  zug le ich  A n m eld e r :  W alter  
Loth, W itten -A nnen .  V e r leg b a re  S c h ieb e b ü h n e  fü r  F ö rd e r 
w agen  im G ru b e n b e t r ieb .  Zus.  z. Pa t .  655748 11.10.37. 
Ö s te r re ic h 1.

81 e, 3. H. 152547. E r f in d e r :  Dipl.-Ing. Wilhelm 
H a rk o r t ,  D o r tm u n d .  A n m e ld e r :  H o e sc h  AG.,  D or tm und  
M u ld en fö rd erb an d .  3. 8. 37. Österreich .

81 e, 148/01. T. 46681. T e le p h o n  A p p a ra t  Fabrik
E. Zw ie tusch  & Co. G m b H . ,  B e r l in -C h a r lo t ten b u rg  
W eic h en o rd n u n g  fü r  F ö rd e ra n la g en .  2. 4. 36.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine N ichtigkeitsk lage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)

1a (2810). 6 6 8 1 8 7 ,  vom  2 6 .2 .3 6 .  E r te i lu n g  b e k an n t 
ge m a c h t  am  3 .1 1 .3 8 .  P a u l  S o u l a r y  u n d  C o m p a g n i e  
d e s  M i n e s  d e  B r u a y  in B r u a y - e m - A r t o i s  ( F r a n k 
r e i c h ) .  L u ftse tzm asch in e.  P r io r i tä t  vom  26. 4. 35 ist in 
Anspruch g e n o m m en .

Die Se tzm asch ine  ha t  m eh re re  h in te re in a n d e r  an- 
g e o rd n e te  R ütte l t ische  o d e r  -käs ten .  D e r  e rs te  Tisch 
(Kasten) o d e r  alle T ische  (K ästen )  m it  A u sn ah m e  de.s 
letzten sind in zwei für  sich mit  Luft b eau fsch lag te  Abteile 
geteilt .  Das e rste  Abteil  ha t  ledig lich  ein Sieb, w ä h re n d  die 
ändern  eine w a a g re c h t  e in s te l lba re  Klappe und  ein in H öhe  
d ieser Klappe l iegendes  Sieb h ab en .  D urch  die Klappe 
w erden  die Schichten ,  die sich auf  d em  Sieb des ersten 
Abteils bilden, v o n e in a n d e r  g e tren n t .  U n te r  d e m  Sieb des 
zweiten Abteils und  e tw a ig e r  w e i te re r  Abteile  des Tisches 
(Kastens) sind Leitb leche  u n d  Kanäle  so  a n g eo rd n e t ,  daß 
die un te re  Gutsch ich t ,  die d u rch  die Klappe  des Siebes des 
ersten Abteils a u sg e sc h ie d en  ist, d u rch  die Bleche und  
Kanäle zu dem  Sieb des n äch s ten  T isch es  (Kastens)  geführt  
wird. Die o b e re  Schicht des S iebes  des e rs ten  Abteils wird 
durch die Klappe auf  das mit  d iese r  in g le icher  H ö h e  
l iegende  Sieb gele ite t .  Die sich auf  d iesem  Sieb bildende 
o bere  G utsch ich t ,  die das R e ingu t  da rs te l l t ,  w ird  aus der 
Maschine a u sg e tra g en ,  w ä h r e n d  d ie  d a s  M it te lg u t  d a r 
s te llende  un te re  Schicht mit de r  u n te rn  G u tsch ich t  des 
ersten Abteils des T isches  (K astens)  d em  S ieb  des ersten 
Abteils des nächs ten  T isches  (K astens)  z u g e fü h r t  wird.

10a (13). 6 6 8 5 7 3 ,  vom  3 .1 1 .3 6 .  E r te i lu n g  bekann t-  
g em ach t  am 17 .11 .38 .  Dr. C. O t t o  & C o m p .  G m b H ,  in
B o c h u m .  B a tter iew eise  a n g e o rd n e te r  U n terbren nerofen  
zur E rzeu gun g  von K oks und Gas. E r f i n d e r :  F r i tz  H o f 
mann in Bochum.

'  ^ er ^ u.sa*z "Ö sterreich« am  Schluß  eines O eb rau ch sm u s te rs  und  einer 
1 a ten tanm eld ung  bed eu te t ,  d aß  d e r  Schu tz  s ich  auch  auf das Land Ö ste r 
reich ers treck t.
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Die Z u f ü h r u n g  d e r  V e rb ren n u n g s m i t te l  zu den  H e iz 
w änden  d e r  V e r k o k u n g s k a m m e r n  des O fens  er fo lg t  von 
einer b eg eh b a ren  U n te r k e l l e r u n g  aus. Das feu e r fe s te  
M a u e rw erk  des O fen s  r u h t  au f  e ine r  o b e rh a lb  d e r  U n te r 
k e l le rung  a n g e o rd n e te n ,  d u rch  Pfe i le r  g e s tü tz ten  Beton- 
p latte  mit paral le l  zu r  L än g sach se  d e r  K am m ern  v e r 
laufenden D e h n u n g s fu g e n .  U m  die B ildung  von  Rissen 
un ter  dem  E influß  von  W ä r m e s p a n n u n g e n  in d e r  B e to n 
p latte  zu v e rh in d e rn ,  s in d  die D e h n u n g s fu g e n  nach 
d e r  E r f in d u n g  zw ischen  zwei e n g  b e ie in an d e rs teh e n d e n  
Pfe i le rre ihen  a n g e o rd n e t .  Die  e in a n d e r  g e g e n ü b e r l i e g e n d e n  
Pfeiler  sind  d u rc h  o b en  mit A u ssp a ru n g en  v e rse h en e  Q u e r 
w än d e  v e rb u n d en .  Die D e h n u n g s fu g e n  k ö n n e n  mit einer 
z u sam m en d rü ck b a ren  M asse ,  z. B. Sand ,  a u sg e fü l l t  w e rd en .  
U m  das N achfü l len  d ieser  M a sse  b e so n d e rs  beim  W ach sen  
des M a u e rw e rk s  u n d  e inem  d a d u rch  h e rv o rg e ru fe n en  A us 
e in an d e rg eh en  d e r  F u g e n  zu  e r le ich tern ,  k an n  d e r  o b e re  
Teil de r  F u g e n  v e rb re i t e r t  u n d  von den  M e is te rg ä n g en  
aus zugäng l ich  g e m a c h t  w e rd en .

10a (1T01). 6 6 8 5 7 4 ,  vom  2 1 .1 2 .3 4 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
gem ach t  am  17. 11. 38. B o p p  & R e u t h e r  G m b H ,  in 
M a n n h e i m - W a l d h o f .  V orrich tu ng  zu r se lb s ttä tig en  R e g 
lung und M essung  d es  W asserverbrau ch s bei K o k slö sch 
anlagen.

In die K o k s lö sch le i tu n g  s in d  ein mit e inem  D ru c k k n o p f  
e lektrisch zu ö ffn en d es  u n d  sc h l ie ß e n d es  Ventil  u n d  ein 
die fo r t lau fen d e  M e ss u n g  des W a s se rv e rb ra u c h s  d u r c h 
fü h re n d e r  W a s se rm e sse r  e in g eb au t .  L e tz te re r  ist  m it  einem 
b esondern  Z e ig e r  v e rseh en ,  d e r  auf  die  g e w ü n sc h te  L ö sch 
w asse rm en g e  e ingeste l l t  w e rd e n  k ann .  D er  Z e ig e r  w ird  von 
dem W asse rm e sse r  nach Ö ffnen  des Ventils  d u rc h  Druck 
au f  den D ru ck k n o p f  in die N u l l s t e l lu n g  zu rü ck g e fü h r t .  Bei 
de r  N u l ls te l lu n g  b e w irk t  d e r  Z e ig e r  d u rc h  Schließen eines 
elektrischen K ontak tes  da s  Schließen des  Ventils.

10a (1901)- 6 6 8 0 2 9 ,  v o m  2 9 .5 .3 1 .  E r te i lu n g  b ekann t-  
gem acht  am 3 .1 1 .3 8 .  C a r l  S t i l l  G m b H ,  in R e c k l i n g 
h a u s e n .  G asabsaugvorr ich tu ng  fü r  K am m eröfen .  P r io r i tä t  
vom 2 3 . 5 .3 1  ist  in A n sp ru ch  genom m en .

Die V o r r ic h tu n g  h a t  bekann t l ich  ein d u rch  die O f e n 
decke  u n d  den  G a s s a m m e l ra u m  de r  O f e n k a m m e r  in die 
K o h le fü l lu n g  h in e in g e fü h r te s  G a sa b sa u g ro h r ,  d a s  lö sb a r  
mit einem G a s a b f ü l l r o h r  v e rb u n d en  is t ;  m it  d e r  O fendecke  
ist d ieses a l le rd in g s  f e s t  z u sa m m e n g eb a u t .  N ach  d e r  E r 
f in d u n g  ist  d ie D ic h tu n g s fu g e  zwischen d e n  beiden Rohren  
außen m it  e inem Raum  u m g eb en ,  d e r  m it  d em  G a ss a m m e l 
raum d e r  O f e n k a m m e r  in V e rb in d u n g  s te h t  ur.d g eg en  die 
A u ß en lu f t  a b g e s p e r r t  ist. D a  d e r  G a s s am m elrau m  m ö g 
lichst  a u f  e inem m it  d e r  ä u ß e rn  A tm o sp h ä re  ü b e re in s t im 
m enden  D ruck  geh a l ten  w e r d e n  soll ,  is t  d e r  Raum  um  die 
D ich tu n g s fu g e  m it  K o h len d es t i l la t io n sg as  von nahezu  A t 
m o sp h ä ren d ru c k  g e fü l l t .  E s  kann  d a h e r  bei U n d ic h t ig 
keiten d e r  F u g e  n iem a ls  A u ß e n lu f t ,  so n d e rn  n u r  K oh len 
des t i l la t ionsgas  in d ie  G a sa b sa u g v o r r ic h tu n g  t re ten .  D er  
Raum um die D ic h tu n g s fu g e  kann  d u rc h  ein to p fa r t ig e s  
G ehäuse  m it  e inem  G a sa b fü h r s tu tz e n  u n t e r  o d e r  ü b e r  d e r  
O fendecke  g e b i ld e t  w e rd e n .  D e r  G a sa b fü h rs tu tze n  ist  au f  
de r  Innenseite  des G e h äu ses  m it  e in e r  D ich tungs f läche  zum 
g asd ich ten  Absch luß  d e s  lö sb a ren  G a s a b s a u g r o h r s  v e r 
sehen. Sie k ann  an  e in e r  Seite  in dem  G e h äu se  liegen. 
Das G a s a b s a u g e r o h r  b ie g t  am o b e rn  E n d e  k n ie fö rm ig  nach 
d e r  D ich tu n g s f läch e  um. E s  bes teh t  d ie  M öglichke i t ,  d ie  
Fläche  so sc h rä g  a n zu o rd n e n ,  d a ß  d a s  G a s a b s a u g r o h r  beim 
E insetzen  von oben  sich m it  se in e r  D ic h tu n g  u n t e r  keil 
a r t ig e r  P r e s s u n g  g e g en  sie legt.

26a (802). 6 6 7 5 5 4 ,  vom  1 4 .1 .3 7 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am 20. 10. 38. Dr.  C. O t t o  & C o m p .  G m b H ,  
in B o c h u m .  T ür fü r  senkrech te , au ßenbeheizte  K a m m er
öfen. E r f i n d e r :  K a r l  L übben  in Bochum.

Die T ü r  b e s teh t  aus e inem Deckel,  d e r  um eine w a a g 
rechte,  p a ra l le l  z u r  K a m m e r lä n g s r ic h tu n g  l iegende  Achse 
sc h w en k b ar  ist . An ihm  is t  e ine T r a g p la t t e  f ü r  d ie  Be
sch ickung  d e r  K a m m e r  s c h w e n k b a r  a n g e o rd n e t ,  d ie  dem 
Q u e rsc h n i t t  d e r  K a m m e r  en tsp r ic h t  u n d  in zwei E n d 
ste l lungen  g e sc h w en k t  w e rd e n  kann. Bei d e r  einen E n d 
ste l lu n g ,  d e r  h ö ch s ten  L age ,  ru h t  die u n te rs te  Schicht 
d e r  B esch ickung  a u f  d e r  P la t te  au f ,  so  d a ß  diese  Schicht 
voll  behe iz t  w ird .  Bei d e r  ä n d e r n  E n d s te l lu n g ,  d e r  t ie fs ten  
Lage , l ie g t  d ie  P la t t e  so, d a ß  sie da s  Schw enken  des 
Deckels n ich t  b eh in d e r t .

Die S c h w en k ach se  d e r  P la t te  k an n  auf d e rse lb en  Seite  
d e r  M it te lebene  d e r  K am m er  l iegen w ie  d ie  Schwenkachse  
des Deckels.  In diesem  Fall  d ien t  zum Verschwenken  d e r  
P la t te  ein an de ren  f re ies  E n d e  an g re i fen d e s ,  g a sd ich t  
d u rch  eine Ö f fn u n g  des  Deckels h in d u rch g e fü h r te s ,  f e s t 
s te l lba res  G es tänge .  Die P la t te  kann  s ta t t  d u rch  V e r 
schwenken  auch durch  p a ra l le le s  H eben  u n d  Senken in 
die beiden E n d s te l lu n g en  g e b rac h t  w e rd en .

35a  (15). 6 6 8 4 2 0 ,  vom  1 4 .2 .3 4 .  E r te i lu n g  b e k an n t -  
g e m a c h t  am 10. 11. 38. T h e o d o r  S c h l o t m a n n  in 
S i e g e n  (W es tf . ) .  F angklaue.

Die Fan g k lau e ,  die seitl ich d e r  Sp u r la t te  a n g e o rd n e t  
w ird ,  ist  von  g r o ß e r  H ö h e  u n d  h a t  m e h re re  para l le l  in 
die Spur la t te  e inschne idende  M esser .  D iese  h ab en  e ine  e in 
se itige  Schneide ,  die s en k re ch t ,  d. h. in de r  S c hne id r ich tung ,  
liegt.  Die d em  F ö r d e r k o r b  z u g e w e n d e te  F lan k e  de r  M esser  
l iegt d e ra r t  sch räg ,  d a ß  die Sp u r la t te  d u rch  sie an den  
Korb h e ran g e zo g e n  wird.  T ro tz  dieses A nzuges  schne iden  
die M esse r  in R ich tu n g  ih re r  Schneide  in die Spur la t te  
ein. Die  M e sse r  e iner  F a n g k lau e  k ö n n e n  so  g e g e n e in a n d e r  
a b g es tu f t  sein, d a ß  b e n ac h b a r te  M e sse r  n a ch e in an d e r  in 
die Spur la t te  e inschlagen.  Jed e s  zw eite  M esse r  de r  Klaue 
kann  am o b e rn  E nde  a b g e s c h rä g t  u n d  d e r  R ücken  aller 
M esser  am  o b e rn  E nde  leicht zu g esp itz t  sein.

81 e (22). 6 6 7 9 0 2 ,  vom  2 7 .3 .3 4 .  E r te i lu n g  b ekann t-  
g e m a c h t  am 27. 10. 38. G e w e r k s c h a f t  E i s e n h ü t t e  
W e s t f a l i a  in L ü n e n .  R inne m it d re ieck förm igem  Q u er
schn itt fü r um laufende K ra tze rfö rd erer , besonders für den  
Schrägbau.

Die dem  K oh lenstoß  zugekehr te  S e i tenw and  d e r  Rinne 
ist  zum Beladen m it  Ö ffn u n g en  versehen. Die zweite  
S e i tenw and  ru h t  a u f  dem  Liegenden  u n d  die d r i t t e  ist  dem 
B erges toß  zugekehrt .  Ih re  A u ß enf läche  d ien t  als  F ü h r u n g  
des K ra tze r fö rd e re rs ,  d e r  da s  G u t  d u rch  die Rinne bew eg t.

81 e  (57). 6 6 8 3 7 2 ,  vom 5 .3 .3 7 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am  10. 11. 38. W i l h e l m  E c k e y  in M ü l h e i m  
( R u h r ) - H e i ß e n  u n d  A u g u s t  E c k e y  in H e r n e .  V or
richtung zum  Verhindern des L ösens d e r  M uttern  von 
V erbindungsschrauben fü r  Schüttelrutschen.

Die M u t te rn  w e rd en  durch  eine S p e rrk l in k e ,  die in 
ein au f  d e r  M u t te r  s i tzendes  S p e r ra d  e ingreif t ,  o d e r  d u rch  
e inen ü b e r  die  M u t te r  g re ife n d en  Schraubensch lüsse l  fe s t 
geha l ten .  Die S p e r rk l in k e  o d e r  d e r  S chraubensch lüsse l  ist 
u m  einen Bolzen sc h w e n k b a r ,  de r  auf e iner  v o rsp r in g e n d en  
F läche  d e r  S e i ten w an d  d e r  R utsche  k re is b o g e n fö rm ig  v e r 
schieb-,  verstell-  u n d  fe s ts te l lb a r  ist.

81 e (62). 6 6 8 4 6 3 ,  vom  4 .1 .3 8 .  E r te i lung  b e k a n n t 
g e m a c h t  am  10. 11. 38. D e s s a u e r  Z u c k e r - R a f f i n e r i e  
G m b H ,  in D e s s a u .  V erfahren zum  R ein igen d er  g e g e n 
einander b ew eg lich en  Flächen von D rucklu ftan lagen , be 
son ders d e r  Reibflächen d e r  Z ellen rä d er.  E r f i n d e r :  Pau l  
H o f fm a n n  in Dessau.

U m  das Fe s tse tze n  von S tau b  zw ischen  d en  r e ib e n d en  
F lächen  d e r  Z e l len rä d e r  von D ru c k lu f t fö rd e ran la g en  zu 
ve rh inde rn ,  w e rd e n  durch  e inen b ew eg lich en  Teil  d e r  
A nlage  S c h a b e r  zeitweise  an  den  Reibf lächen  hin u n d  h e r  
b ew eg t.  G le ichze i t ig  w e rd e n  in d e r  W a n d u n g  des b e w e g 
lichen T eiles  an d e r  Schabste l le  D u rc h t r i t t sö f fn u n g e n  
geö ffn e t  u n d  gesch lossen .  Die m it  Hilfe  d e r  S c h a b e r  v o n  
den  R e ibf lächen  a b g e s c h a b te n  Ansätze  w e rd e n  d u rch  den  
In n e n d ru ck  d e r  A nlage  in e ine  L ei tung  g eb la sen .  D ie  
Sch ab er  u n d  die V e r sc h lu ß v o rr ic h tu n g  fü r  die D u rc h t r i t t 
ö f fn u n g en  des bew eg lich en  T ei les  k ö n n e n  in e n tg e g e n 
g e se tz te r  R ich tu n g  b e w e g t  w e rd en .  Es ist m öglich ,  d ie  
d u rch  die S ch ab er  a b g e s c h a b te n  Ansä tze  d u rch  eine L e i tu n g  
in die F ö rd e r le i tu n g  z u rü ck z u fü h ren .

81e  (136). 66 7  944, vom  2 3 .1 0 .3 4 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
ge m a c h t  am 27. 1 0 .3 8 .  M i t t e l d e u t s c h e  S t a h l w e r k e  
A G .  in R i e s a .  T iefbun keranlage  m it n ebenein ander
liegenden  B unkergruben von D reiecksquerschn itt.

Die A n la g e  h a t  E n tn a h m ee in r ic h tu n g en ,  d ie  an  f a h r 
b a ren  T ra g v o r r ic h tu n g e n  ü b e r  den  B u n k e rg ru b en  a n g e o r d 
ne t  s ind. Diese  E in r ic h tu n g e n  w e r f e n  d a s  d e n  B unker 
g ru b e n  en tn o m m en e  G u t  a u f  e inen e n d lo sen  F ö r d e r e r .  
D iese r  w ird  von  e inem  G e r ü s t  g e t r a g e n ,  das a u ch  d ie  
in n ern  E n d en  d e r  Q u e r t r ä g e r  fü r  die  Z u fah rg le is e  u n d  
d e r  F a h rb a h n  f ü r  d ie  E n t le e ru n g s e in r ich tu n g en  t r ä g t .
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B Ü C H E R S C H A U
(D ie hier genannten Bücher können durch die Verlag Gh

Vom Ursprung und Werden der Buderusschen Eisenwerke, 
Wetzlar. Von Dr. H. S c h u b e r t ,  S taa tsa rch ivd irek tor  
in O sn ab rü ck ,  Dr.-Ing. J. F e r f e r  in Essen und  
Dr. O. S c h a c h e  in W etz lar .  2 Bde. 740 S. mit Abb. 
u nd  Taf.  M ünchen  1938, F. B ruckmann.  Preis geb. 
30 M.
M ehr  als zw e ih u n d e r t  Jah re  sind v e rgangen ,  seit  das 

Fam ilien-U nte rnehm en der  B uderusschen  E isenw erke  en t 
s tanden ist. Die E r in n e ru n g  an den  O rü n d u n g s ta g ,  den 
14. M ärz  1731, g a b  den Anlaß zu tief schürfenden  F o r 
schungen  und  Arbeiten,  de ren  E rgebnisse  je tz t  in zwei 
g länzend  au sges ta t te ten  und  mit re ichem Bilderschm uck 
versehenen  Bänden vorliegen.

Der  se h r  re ichhalt ige  Stoff ist in drei in sich g e 
schlossene Abschnit te  eingeteilt.  Der  erste  b ie te t  eine 
m eiste rhaf te  D ars te l lung  des E isenhüt tenw esens  im G eb ie te  
de r  m it t lern  Lahn u n d  des V ogelsberges  bis zum Beginn 
des 19. Ja h rh u n d e r ts  aus d e r  F ed e r  des als  w ir t sc h a f t s 
geschichtlicher Schrif ts te l le r  rühm lichst  bekannten  S taa ts 
a rch ivd irek tors  Dr. G. S c h u b e r t  zu Osnabrück.  E r  hält  
dabei eine w eit  ausholende  Rückschau übe r  das  gesamte 
Berg- und  H üttenw esen  de r  m it t lern  Lahn, ih re r  N eben 
flüsse Dill u n d  Weil und  deren  Z uläufe  sowie O b e r 
hessens von der  Zeit  de r  W aldschm ieden aus Vor- und  
Frühgeschichte  an. Sie bi ldet  eine w il lkom m ene E rg än z u n g  
des Werkes von Dr. G. E i n e c k e  ü b e r  diese  W ir tsc h a f t s 
g e b ie te 1. Schubert  geh t  dann ein auf  die G rü n d u n g  de r  
F irm a  Buderus und  v e r fo lg t  die E n tw ick lu n g  ih re r  viel 
fachen Bergwerks- und H ü i tenun te rnehm ungen  durch  ihre 
wechselvollen Schicksale h indurch, durch  allen A ufs tieg  
und  N ied erg an g ;  e r  zeichnet das hochgem ute  zähe D u rch 
halten ih rer  Besitzer im Laufe des ersten  J a h rh u n d e r ts  
ihres Bestehens.

Dies se tz t  der  Verfasser des zweiten  Teiles ,  der  
»Neueren Geschichte  der  Buderusschen  E isenwerke«, fort.  
Auch Dr.-Ing. J. F e r f e r ,  Essen, der  se it  se iner  M itarbe i t  an 
dem g enann ten  E ineckeschen Buche bei den G esch ich ts 
forschern  des Berg- und  H ü t ten w esen s  ebenfalls  kein U n 
b ek an n te r  ist, b eg n ü g t  sich nicht mit de r  um fangre ichen  
Schilderung  des W erd e g an g e s  de r  B uderusschen  E isen 
werke.  Dieser Teil en thä l t  v ielm ehr die neuere  G esch ich te  
des ganzen  nassauischen und  oberhess ischen  E isen h ü t ten 
wesens u n d  beschäft ig t  sich dann  mit  dem  N eu a u fb a u  
der  Buderusschen E isenw erke  als A ktiengese l lschaf t  nach 
dem Ausscheiden der  Familie  Buderus aus ih rer  V e rw a l 
tu n g  und  mit  ihrer  weite rn  Entw ick lung  zum  heu tigen  
g ro ß en  gem isch ten  W e rk  bis zum Ende  des J a h re s  1932.

Der  dritte  von Dr. G. S c h a c h e  in W etz la r  ve rfaß te  
Abschnitt  ist dem  W erd en  und  der  W e ite ren tw ick lu n g  des 
je tz t  mit  den  Buderusschen E isenw erken  zusam m en 
gesch lossenen  H essen-Nassau ischen  H ü t ten v e re in es  mit 
se inen vielen V erzw eigungen  g e w id m e t  seit der  G rü n d u n g  
se iner Vorläuferin, der  F irm a J . J . J u n g .  Er t r ä g t  som it  
ebenfalls  zu r  F ö rd e ru n g  der  Kenntnis des hessen-nassau-  
ischen Berg- und  H ü t ten w esen s  in a l te r  und  n eu er  Zeit  bei. 
W enn  in de r  V o rb e m erk u n g  eine e ingehende  geschichtliche 
E rforschung  des g esam ten  E is enhü t tenw esens  auch des 
o b e r n  Lahn- und  Dill-Gebietes zur  V ervo l ls tänd igung  
des G eb o ten en  an g e re g t  wird,  so  w ird  m an  dem  freud ig  
beipflichten können ,  sow eit  nicht schon  das  Buch von' 
Einecke diesem W unsche  R echnung  t räg t .

Das vorl iegende  W e rk  b ietet  mit  se inen zah lre ichen  
statist ischen Z usam m enste l lungen ,  Tafeln  und Schaubildern  
dem Berg- und  H ü t ten m an n ,  dem  V olksw ir t  sow ie  dem  
Forscher  auf dem G eb ie te  d e r  E isenindustr ie  u n d  des 
E isenhandels  w e r tv o  lste A nha ltspunkte .  D a rü b e r  hinaus 
w en d e t  es sich an die Personen- ,  Familien- und  S ippen 
fo rscher ;  de ren  Bedürfnissen  wird es g e rech t  durch  
Lebensabrisse  de r  kraftvollen  Persön lichkeiten ,  die an 
der  Leitung der  U n te rn eh m en  beteiligt  g ew e sen  sind, 
beg innend  mit  dem  B egründer  Johann  W ilhelm Buderus,  
der  sich vom Angeste ll ten  de r  F r iedrichshüt te  bei Laubach 
zu deren  P ä ch te r  und  zum Besitzer e igener  H ü t ten  
h e rau fg earb e i te t  hat,  u n d  seinen A ngehörigen  u n d  N ach 
ko m m e n  bis zu  den G e n e ra ld irek to ren  und  D irek to ren  aus 
n e u ere r  und  neuster  Zeit,  wie Kaiser, G röb le r ,  Koehler  
und  ihren M itarbe i te rn  sowie durch  die be ige füg ten  v o r 
treff l ichen S ta m m b ä u m e  de r  Famil ien B uderus und Jun».

1 Glückauf 69 (1933) S. 53.

iul G.m.b.H., Abt. Sortiment. Eisen, bezogen werden.)

E inzigar t ig  ist das Verze ichnis  d e r  F o rm e r ,  G ie ß e r  und  
Schm elzer  de r  H o c h o fe n h ü t te n  des  16. u n d  17. J a h r 
h underts ,  die mit  Vor- u n d  Z u n a m e n ,  Art,  O r t  und Zeit 
ih rer  T ä t ig k e i t  a u fg e fü h r t  sind.

U m  noch  ein W o r t  ü b e r  die B e b i ld e ru n g  zu  sagen ,  so 
ist es schw er,  zu  en tsche iden ,  ob  d em  re izvollen  Schm uck 
de r  A b s ch n i t ts an fa n g sb u c h s tab e n ,  den  w o h lg e lu n g en en  
fa rb igen  W ie d e rg a b e n  d e r  G e m ä ld e  e inze lne r  A rbeits 
stä tten ,  den a u sd ru ck sv o l len  Bildnissen de r  M itg l ied er  der 
tüch t igen  U n te rn eh m erfa m il ie  u n d  le i ten d e r  Pe rsön l ich 
keiten  o d e r  den  fein a u sg e fü h r te n  N ach b i ld u n g e n  alter 
L agepläne  u n d  U rk u n d e n ,  d e r  Z e ic h n u n g en  techn ischer  
E inr ich tungen  u n d  H ü t te n e rz e u g n is se  d e r  g r ö ß te  Beifall zu 
zollen ist.

Alles in allem ist d ieses h e r v o r ra g e n d e  W e r k  als eine 
b ed eu tsa m e  B ere ich eru n g  des Sch r i f t tu m s ü b e r  die G e 
schichte  unse re s  he im ischen  B erg-  u n d  H ü t te n w e s e n s  zu 
bezeichnen. S e r l o .

Der Eschweiler Bergwerks-Verein u n d  seine Vorgeschichte.
Z um  h u n d e r t jä h r ig e n  B es tehen  d e r  G ese l lschaf t  im
Aufträge  des V o rs tan d es  bea rb .  von  O s k a r  S t e g e 
m a n n .  191 S. mit  Abb. u n d  T af .  K ohlsche id  1938,
Eschweile r  B e rg w erk s -V ere in .

Der V erfasse r  des k la r  u n d  anschau l ich  gesch riebenen  
Buches ist ein au sg e ze ic h n e te r  K en n e r  d e r  G esch ich te  des 
Aachener  S te in k o h le n b e rg b a u s  u n d  ha t  berei ts  im Jahre  
1910 u n d  1927 b em erk en sw e r te  S ch i ld e ru n g en  d e r  Vor
geschichte  des E sch w e ile r  B e rg w e rk s -V e re in s  he raus 
gegeben .  Sein neues W erk  ist  d a h e r  w ie d e ru m  eine vo r 
zügliche D a rs te l lu n g  u n d  bis ins einzelne schöpfende  
W e r tu n g  d e r  Geschichte  d e r  g e n an n te n  G ese l lschaf t ,  gleich
zei t ig  ab e r  in fo lge  de ren  h e rv o r ra g e n d e r  B edeu tung  fü r  
den A achener  B e rg b au  ein A ufze igen  des  W erd en s  und  
Geschehens  in diesem  a lten  S te inkohlenbez irk .  Besondere 
Beach tung  g e b ü h r t  d e r  Geschichte  des  Esc lnveile r  Berg 
werks-V ere ins noch d e sw eg en ,  weil  es sich um die älteste 
preuß ische  B ergw erks-A G . h andel t .  Fe sse lnd  ist  u. a. auch 
die D a r leg u n g  der  R ech tsv e rh ä l tn isse  im A achener  Bezirk 
vor  der  G r ü n d u n g  d e r  G ese llschaf t .

Die E n ts te h u n g  des U n te rn e h m e n s  se lb s t  ist dem 
W a g e m u t  w e i ts ch a u en d e r  M en sch en  zu  v e rd an k en .  Aus 
dem heu te  noch g e l te n d en  S treb en  nach Z u sam m e n fas su n g  
de r  Betriebe zur E r h ö h u n g  d e r  W ir tsch a f t l ich k e it  und  zur 
E rz ie lung  e iner fü r  g rö ß e re  W e r k e  g e e ig n e te n  Kohlen 
g ru n d lag e  sow ie  aus F ra g e n  d e r  A b sa tz s ich e ru n g  und  der 
m öglichs t  u n e in g e sc h rän k te n  A b s a tz re g lu n g  ist durch  g e 
sch ick te  H a n d h a b u n g ,  b e so n d e rs  u n t e r  d e r  französischen 
H errsch af t ,  de r  Besitz des U n te rn e h m e n s  b eg rü n d e t  
w o rd en .  D er  e n d g ü l . ig e  A ufbau  ist das  V erd iens t  einer 
ta tk rä f t ig e n  F rau ,  die den  E schw eile r  B ergw erks-V ere in  
als eine Fam il iengese l lschaft  ins L eben  g e ru fen  hat.  Diese 
ist  e tw a 40 J a h re  e rh a l ten  g eb lieben  u n d  dann  in ein 
kapita lis t isches U n te rn e h m e n  u m g e w a n d e l t  w o rd e n ,  als 
w ied er  e inmal K onzen tra t ions-,  Fe ldesbes i tz -  u n d  A bsa tz 
f ragen  in den  V o rd e rg ru n d  t ra te n .  Ü b e rh au p t  g ib t  das 
g a n ze  W e rd e n  und  Sein des E schw eile r  B ergw erks -V ere ins  
ein g e tre u es  Sp iegelb ild  d e r  g r o ß e n  W el len b e w e g u n g en  
des  a l lgem einen  W ir t sch a f t s leb en s  u n d  läß t  vielfach auch 
eine s ta rk e  B eein f lussung  d u rch  die E n tw ic k lu n g  an der 
R uhr  e rk en n en .  Ze i tw e ise  ha t  sich das  W irtschaftsb ild  
sp ru n g -  u n d  s to ß a r t ig  en tw icke lt .  Die w ich tigs ten  M aß 
nah m en  in d e r  G esch ich te  des  E sch w e ile r  B ergw erks-  
Vereins b e ru h en  auf  d e r  T a ts a c h e ,  d a ß  er  im wesentlichen 
In d u s t r iek o h le  ge lie fer t  hat,  da  ja die F e t tk o h le  in der 
Inde-M ulde  die A u sg a n g s k o h le  g e w e se n  ist. So h aben  sich 
die So rge  um  den F e t tkoh ' .enaufsch luß  u n d  um den F e t t 
k o h len a b sa tz  ve rsch ieden t l ich  w e c h se lse i t ig  abgelös t .  Die 
Sorge  um F e t tk o h le  ha t  jew ei ls  z u r  E r w e i t e ru n g  des 
F e ldesbes i tzes  und  In b e t r i e b n a h m e  e n ts p re c h e n d e r  An
lagen und  dam i t  zur  V e r le g u n g  des  S ch w erg ew ich tes  
des B etr iebes vom  S ü d o s te n  und  S ü d w es te n  nach dem  
N o rd w es te n  und  N o rd o s te n  des B ezirks  ge fü h r t .  A n d e r 
seits  ha t  die F ra g e  des A b sa tz e s  d en  Ü b e rg an g  zum 
G e m is ch tu n te rn e h m en  u n d  w e i te rh in  d e n  A nsch luß  an die 
in te rna t iona le  E isen industr ie  v e ran laß t .  B eso n d e rs  das 
letz te  Ereignis,  die K o p p e lu n g  m it  d e r  A rbed ,  ha t  die 
G e sa m tla g e  des U n te rn e h m e n s  in so fe rn  s e h r  g ü ns t ig  
beeinf luß t,  als  -eine g u te  K r isen fes t ig k e i t  geschaffen  
w o rd e n  ist.
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N eben  d e r  B eu r te i lu n g  d e r  w ir t sch af t l ich en  Z u sa m m e n 
h änge  b ie te t  d a s  Buch auch eine D a r s te l lu n g  ü b e r  A ufbau  
u n d  E n tw ic k lu n g  von F ü h r u n g  u n d  G e fo lg sc h a f t  d e s  
U n te rn eh m en s .  Ih ren  vö lkischen u n d  sozialen A u fg ab en  h a t  
die G ese l ls ch a f t  s te ts  b e so n d e re  B each tung  geschenkt ,  w as  
namentlich  in d e r  g r o ß e n  Z ahl  a l te in g esessen e r  G e f o lg 
sch a f tsm i tg l ie d e r  zum A u sd ru ck  kom m t.  Beim D urcheilen  
d e r  E re ig n isse  v e rw e i l t  das  Buch auch bei dem  t rau r ig s te n  
T a g  in d e r  G esch ich te  d e r  G ese l lsch a f t ,  dem  T a g  d e r  K a ta 
s t ro p h e  a u f  G ru b e  A nna ,  dem  z w e i tg rö ß ten  U n g lü ck  in 
d e r  Geschichte  des d e u ts ch e n  B ergbaues.

Die  a u ß e ro rd e n t l i c h  fe sse ln d e  u n d  m u s te rg ü l t ig e  
S ch i lde rung  d e r  G esch ich te  des E schw eile r  B e rg w e rk s -  
Vereins,  die d e r  V e rfasse r  g le ichze i tig  zu e iner B e trach tu n g  
ü b e r  da s  W e r d e n  des  A ach en e r  S te in k o h len rev ie rs  a u s 
g es ta l te t  ha t,  s te ll t  s o m i t  e inen d e r  b e m e rk e n s w e r te s te n  
B eiträge  des  w ir tsch af tsg esch ich t l ich en  Schri f t tum s dar.

G i e s a .

Gasanalyse. N e u e re  M e th o d e n  d e r  A rb e i tsp rax is  u n te r  
B e rü ck s ic h t ig u n g  d e r  p h y s io log ischen  W irk u n g e n  de r  
Gase .  V on  Dr.  F r i tz  B a y e r ,  L a u ta w e rk  (Lausitz) .  (Die 
chem ische  Analyse ,  B d .39.) 175 S. mit 41 Abb.  S tu t tg a r t  
1938, F e rd in a n d  E nke .  P re is  geh .  15 M , geb .  16,60 M . 

Das v o r l ie g e n d e  Buch ste ll t  B and  39 d e r  von  W ilhe lm  
B ö t t g e r ,  Leipzig ,  u n te r  M i tw i rk u n g  zah lre ich er  F a c h 
ge n o sse n  h e r a u s g e g e b e n e n  S a m m lu n g  »Die chem ische  
Analyse« dar.  D e r  V e r fa s se r  will m it  d iesem  Buche d em  
C h e m ik e r  in In d u s t r ie  u n d  L ab o ra to r iu m  eine b ra u c h b a re  
Z u sa m m e n s te l lu n g  g a sa n a ly t is ch e r  V e r fah ren  sow ie  einen 
Beitrag  zum  U m g a n g  mit G a se n  g eben .

N ach  e ine r  g rü n d l ic h e n  B e sc h re ib u n g  d e r  g a sa n a ly t i 
schen G e rä te  u n d  so n s t ig e n  Hilfsm it tel ,  ih re r  B ed ien u n g
u. a. m. b e sp r ich t  B ayer  a u sfü h r l ich  die B es t im m ung  d e r  
e inze lnen  G a se ,  w ie  C 0 2, O s, C xH y, CO, H 2, H 2S, S 0 2, O ä, 
N 2, H C N  u s w . F e rn e r  w e rd e n  de r  N a ch w eis  u n d  die Be
s t im m u n g  von C h lo r ,  B rom , Jo d ,  P h o s p h o rw a sse r s to f f ,  
A m m oniak ,  Q u e c k s i lb e rd äm p fe n ,  b re n n b a re n  G a se n  in de r  
Luft,  von Sa u e rs to f f  u n d  Sticksto ff  in M eta l len  u . a . m .  
geze ig t.

H e r v o r g e h o b e n  sei,  d a ß  auch  d e r  M ik ro g a sa n a ly se  
g e n ü g e n d  B eac h tu n g  g e s c h e n k t  w ird ,  w ie  auch  die 
B e h an d lu n g  d e r  p h y s io lo g is ch e n  W irk u n g e n  d e r  G a se  u n d  
des G asschu tzes  d u rc h au s  zu b i ll igen  ist. Schließlich t r ä g t  
noch die B esp re ch u n g  des  so  b e d eu tsa m en  T h em as  d e r  
chemischen K a m p fs to f fe ,  ih re r  W irk u n g ,  ih res  Nachw eises  
und  ih re r  B es t im m u n g  zu r  A b ru n d u n g  des  e m p fe h le n s 
w er ten  Buches bei. W i n t e r .

Bergmanns-Katechismus. Von A bte i lungs-  u n d  O b e r s te ig e r  
a . D .  J . u .  W . M e y e r .  I . T . :  Die E r le rn u n g  der  b e r g 
m änn ischen  A rbe i ten  in V e rb in d u n g  mit d e r  p la n 
m äß ig e n  E rz ie h u n g  des J u n g b e r g m a n n s  zum  unfa l l 
s ichern  A rbe i ten .  2. T . :  Die B ek äm p fu n g  d e r  U n fa l l 
g e fa h re n  des B e rg b au e s  d u rch  v o l lk o m m en e  V err ich 
t u n g  d e r  B e rg arb e it .  3. T . :  Die m o d e rn e  Technik  im 
Dienst  d e r  U n f a l lb e k ä m p fu n g  u n d  L e is tu n g ss te ig e ru n g .  
5. Aufl.  455 S. m it  370  Abb. Essen  1938, J .M e y e r .  Pre is  
geb. 10 M .

Z u n äc h s t  sei a n e r k e n n e n d  h e r v o rg e h o b e n ,  d a ß  der  
f rü h e r  v on  m ir  g e r ü g te  M a n g e l  des F e h le n s  e in facher  
Sk izzen  ü b e r  A u sb au  u n d  S to ß s te l lu n g  mit R ücksich t  auf 
Schlechten ,  D ru c k lag e n  u. a. m. b e se i t ig t  i s t 1. G e ra d e  solche 
e infachen u n d  o h n e  w e i te re s  a u ch  vom  J u n g b e r g m a n n  v e r 
s tan d en en  Skizzen s in d  f ü r  dessen  A u sb i ld u n g  d u rch  Se lbs t 
u n te r r i c h tu n g  a u ß e ro rd e n t l ich  wich tig .  In d ieser  H insich t  
ve rm isse  ich noch  so lche  im 1. Teil  ü b e r  n o rm a le n  S tap e l 
au sb a u  in H o lz  (S tuhl ,  B re m s k a m m e r )  u n d  be im  A b b au  
m äc h t ig e r  F lö z e  ü b e r  den  n u r  im T e x t  e rw ä h n te n  A u sb au  
d e r  P fe i le r  (O rg e ls tem p e l ) .  Die A b b i ld u n g en  ü b e r  S trecken-  
u n d  S t r e b a u s b a u  in s te ile r  L a g e ru n g ,  wie  die au f  den  
Seiten 58, 85 u n d  92 des  T e i les  1, m ü ssen  das F löze in fa l len  
r ichtig  w ie d e rg e b e n ,  so  d a ß  die F ö r d e r b a h n  sö h l ig  liegt. 
Die Seiten 129 bis 134 d ieses  T e i les  sind  fa lsch e in g eh e fte t  
u n d  stehen  d a h e r  a u f  d em  Kopf.

1 Glückauf 69 (1933) S. 1102.

D er  2. Teil  b e h an d e l t  im A bschn i t t  »Die v o l lk o m m en e  
V er r ich tu n g  d e r  B ergarbe it«  a ls A usbau  ledig l ich  den 
S tah ls treckenausbau  in seinen ve rsch iedenen  V erfah ren  u n d  
den E isen p o ly g o n au sb au .  Versch iedene  A ufn ah m en  aus d e r  
G ru b e  geben  se h r  deu tl iche  D ars te l lu n g e n  von be iden ,  
lassen ab er  auch e rkennen ,  d aß  auch ein so lcher  Ausbau 
n icht in allen Fä llen  dem  G e b i rg s d ru c k  g e w a ch se n  ist. 
M a u e ru n g ,  B e to n au sb au  u n d  v e re in ig te r  Eisen- u n d  H o lz 
au sb a u  w e rd en  n icht b ehande l t .  Sch ießarbe i t ,  B ek äm p fu n g  
aller b e so n d e rn  G e fah re n  des B e rg b au s ,  wie S ch lag w et te r ,  
K oh lenstaub ,  G ru b e n b ra n d ,  G eb i rg ssc h läg e ,  Silikose  usw.,  
f inden g e b ü h re n d e  B erücks ich t igung ,  eb en so  R e t tu n g s 
w esen  u n d  E rs te  Hilfe.

Im 3. Teil  w e rd e n  in den  A bschni t ten  1 u n d  2 alle 
G ew in n u n g sm a sc h in e n  u n d  techn ischen  F ö rd e rm it te l  in 
ih rem  A u fb au  sow ie  in ih rer  r ich t igen  u n d  g e fah r lo se n  
H a n d h a b u n g  e in g eh en d  b esp ro c h en  u n d  d u rch  eine g r o ß e  
Z ahl  von Skizzen  u n d  vielfach u n te r t a g e  a u fg en o m m en e n  
L ichtbildern  e r läu ter t ,  so  d aß  m an sich mit d e ren  W esen  
durch  Se lbs ts tud ium  g u t  v e r t ra u t  m achen  kann .  D e r  dri t te  
A bschnit t  ist als A bsch luß  d em  E rz b e rg b a u ,  u n d  zw ar  in 
e rs te r  Linie d em  E isen e rzb e rg b a u ,  g e w id m e t  u n d  g ib t  auch  
e inen Überblick  ü b e r  die ve rsch iedenen  d e u tsch e n  Eisen- 
u n d  sons tigen  E rzv o rk o m m en .

Alles in allem dürf te  d e r  B e rg m an n s-K atech ism u s  in 
d ieser  G es ta l t  s e h r  w oh l  dazu  be i t ragen ,  d em  G e le i tw o r t  
von H e rm a n n  G ö r in g  e n tsp rech en d  das K önnen  u n d  W issen  
des B e rg m an n s  zu r  B e k äm p fu n g  de r  U n fa l lg e fah ren  zu 
fö rd e rn  u n d  seine  L eis tung  zum  W o h le  des V a te r lan d es  zu 
ste igern .  G r  a h n .

Statistisches Jahrbuch für die Eisen- und Stahlindustrie 1938.
Sta tis t ische  G em ein sc h a f tsa rb e i t  d e r  B e z i rk sg ru p p e  
N o rd w e s t  d e r  W ir tsc h a f t sg ru p p e  Eisen scha ffende  
Industr ie  u n d  des S tah lw erk s -V erb a n d e s  AG. 247 S. 
D üsse ldo rf  1938, V e r lag  Stahle isen  m b H .  P re is  in 
P a p p b d .  5 J í.

D as b es tens  b e k a n n te  H a n d b u c h ,  d a s  n u n m e h r  zum
10. M ale  erschein t ,  b r ing t  w ie d e ru m  in vorb ild l ich  b e 
a rb e i te ten  T ab e l le n  die w ich tigs ten  E rg eb n isse  aus d e r  
d eu tsch en  u n d  d e r  in te rna tiona len  E isenw ir tschaf t  bis zur  
n eusten  Zeit .  G e g e n ü b e r  den  f r ü h e m  A usg ab en  ha t  auch 
de r  v o r l ieg en d e  J a h r g a n g  w ie d e r  E rg ä n z u n g e n  a u fz u 
weisen , die zweife llos eine w er tvo lle  B e re ich eru n g  des 
Inhalts  darste l len .  Infolge  se iner  R e ichha lt igke i t  u n d  Z u 
ver lä ss igke i t  ist das Ja h rb u c h  allen In te re ssen ten  ein w e r t 
voller  u n d  w i l lk o m m en e r  Helfer .  F r i e d e r i c h s .

K a le n d e r  d e r  T e c h n ik  1939. H rsg .  im A u f t rä g e  des 
Vereines d e u ts ch e r  Ingen ieu re  von d e r  V D I-V er lag  
G m b H . ,  Berlin. Bearb. von Dr.  M. C o n z e l m a n n .  
156 Blatt.  Berlin 1938, V D I-V er lag  G m b H .  Pre is  
2 ,50 M , f ü r  V D I-M itg l ied e r  2,25 J&.

In d e r  Reihe d e r  W a n d -A b re iß k a le n d e r  feh lte  b isher  
ein K a len d e r  d e r  Technik ,  d a h e r  h a t  es d e r  Verein 
d e u tsch e r  Ingen ieu re  u n te rn o m m en ,  d iesem  M a n g e l  a b 
zuhelfen .  D e r  » K alender  d e r  Technik«, d e r  e r s tm a l ig  f ü r  
da s  J a h r  1939 erschein t ,  b e tra ch te t  es n icht a ls seine A u f 
gabe,  in e r s t e r  Linie rückb lickend  geschichtlich zu  sein. 
W ohl  w e rd e n  w ich tige  E re ig n isse  aus  d e r  G esch ich te  d e r  
Technik  u n d  m it  ihnen die G ro ß e n  im Reich von N a tu r 
w is sen sch a f t  u n d  Technik  g e w ü r d ig t ;  es ü b e rw ieg e n  ab er  
D a rs te l lu n g e n  des techn ischen  Scha ffens  d e r  heu tigen  Zeit.  
So  f in d en  w ir  a u f  den 156 im K u p fe r t ie fd ru ck  h e rg es te l l ten  
Blät tern  viele e ind rucksvo l le  B i lde r  aus d e m  G eb ie te  des 
V ie r jah resp lan es ,  von d en  g r o ß e n  B auten  d e s  neuen 
D e u tsch lan d s  usw .  Die D ars te l lu n g en  sind  d u rc h  t r e f f e n d e  
A ussp rüche  b e rü h m te r  M ä n n e r  d e r  G e g e n w a r t  u n d  d e r  
V e rg an g e n h e i t  e rg än z t ,  so  d aß  die S a m m lu n g  nich t  n u r  ein 
g u te r  Z im m erschm uck  ist ,  so n d e rn  auch zum  N achdenken  
an reg t .  Auch d e r  H u m o r  k o m m t im K a len d e r  zu se inem 
Recht. H e rv o rg e h o b e n  zu w e r d e n  v e rd ie n t  f e rn e r ,  daß  
jed e m  S o n n ta g sb la t t  eine P o s tk a r te  b e ig e fü g t  ist,  m i t  d enen  
m an  auch ä n d e rn  noch eine F r e u d e  m achen  kann.

So d a r f  m an h o ffen ,  d a ß  j e d e r  in d e r  Technik  
S c h a f fen d e  d iesen  K a len d e r  n icht n u r  se lb s t  benutzen ,  
so n d e rn  f ü r  ihn auch ü b e ra l l  w e rb en  w ird .
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Bergwesen .

T o w e r - t y p e  w i n d i n g  p l a n t  a t  F u s h u n - R y u h o ,  
M a n c h o u k u o .  Enginee ring  146 (1938) S. 671/73 und 
678*. Beschreibung  einer in M a n d sch u k u o  errichteten  
G ro ß sch ach tan lag e  mit e iner von de r  D e m ag  ge lie ferten  
Turm fö rd e rm asch in e .

M e c h a n i s a t i o n  in  c o a l  m i n e s .  Iron Coal T rad .  
Rev. 137 (1938) S. 773/96*. U m fassen d er  Überblick über  
N euerungen  an Gewinnungsm asch inen  u n d  Fö rd e ra n la g en  
un te r tag e  im britischen K oh lenbergbau ,  besonders  im 
G ebiet  von Südwales.  Verbesserungen  an A bbauhäm m ern ,  
Schräm- u n d  Lademaschinen, Rutschen u n d  F ö rd e rb än d ern .  
Beispiele fü r  den Einsatz d ieser  Hilfsm it te l  im Betrieb.

R e m b l a y a g e  p n e u m a t i q u e  e t  r e m b l a y a g e  m é c a 
n i q u e  d a n s  l e s  m i n e s  d e  la  R u h r .  Von G ra rd .  Rev. 
Ind. Minér. 18 (1938) 1, S. 423/41*. Die E n tw ick lung  d e r  
Blasversatzmaschinen in Deutschland. Beschreibung der  
Maschinen von Beien, T o rk re t  und  Brieden. Die V erlegung  
der  B lasversatz le itungen in Strecken und  Streben. Beschrei
b u n g  de r  mechanischen Sch leuderbänder  von M önn inghoff  
und  Frölich ft Klüpfel.  Leistungszahlen und  Kostenangaben. 
G eg en ü b ers te l lu n g  von Blas- und  Schleuderversatz .

A s i m p l e  m e t h o d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
c o m b u s t i b l e  m a t t e r  in  m i n e  r o a d  d u s t s  c o n t a i n i n g  
c a r b o n a t e s .  Von Beet. Fuel 17 (1938) S. 373/75. Be
schre ibung  eines einfachen V erfahrens  zur  U n te rsu ch u n g  
de r  b rennbaren  Bestandteile  von S taubab lagerungen  in 
Grubenstrecken.

N e u e r u n g e n  in  d e r  S t e i n k o h l e n a u f b e r e i t u n g  
1 9 3 7 .  Von Götte .  G lückauf  74 (1938) S. 1065/79*. Über
sicht über die N euerungen  und  U nte rsu ch u n g sv erfah ren  in 
den w ichtigsten  Kohlenländern . Z usam m ens te l lung  d e r  
V erbesse rungen  in Siebereien. (Forts,  f.)

F e i n h e i t s k e n n z i f f e r n  f ü r  B r a u n k o h l e n s t a u b e .  
Von Blümel. Braunkohle  37 (1938) S. 885/89*. Vorsch lag  
eines neuen V erfahrens  zur  E rm i t t lu n g  von O b e rf läch en 
kennziffern.  Die Berechnung  von Fe inheitskennziffern  aus 
den Zahlen  de r  Siebanalysen.

Dam pfkessel-  und M aschinenwesen.

L a  c h a u f f e  d a n s  l e s  c o m p a g n i e s  m i n i è r e s .  Von 
Stoeffler .  Rev. Ind. Minér. 18 (1938) Beiheft Novem ber,  
S. 1/10*. Beschreibung neuere r  Kesselanlagen au f  f r a n zö 
sischen Zechen. Brennstoff,  Feu e ru n g en  u n d  m echanische  
Roste. Kohlenstaubfeuerungen .

Ü b e r  d e n  A u f b a u  v o n  W a s s e r r o h r k e s s e l n  m i t  
n a t ü r l i c h e m  W a s s e r u m l a u f .  Von Blümel. (Schluß.)  
Z. bayer. Revis.-Ver. 42 (1938) S. 213/16*. A n w en d u n g  der  
in den v o rh ergegangenen  Abschnitten gemachten  F e s t 
s te llungen au f  einen ausgeführten  Kessel.

A u f b e r e i t u n g  v o n  a l k a l i s c h e m  R o h w a s s e r  z u m  
S p e i s e n  v o n  H o c h l e i s t u n g s k e s s e l n .  Von Michaelis .  
W ärm e  61 (1938) S. 927/28. E n tw ick lung  eines w ir t sch af t 
lichen A ufbere i tungsverfah rens ,  das auch von w en ig er  g e 
schultem Personal  überw acht w e rden  kann. Beschreibung 
des V erfah rens  u n d  seine A n w en d u n g  f ü r  m it te lhar te  
Rohwässer.

L e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  c o n t r ô l e  e t  d e  r é g u l a t i o n  
a u t o m a t i q u e  d e  c h a u f f e  d a n s  l e s  m i n e s  e t  l a  
m é t a l l u r g i e .  Rev. Ind .M inér .  18 (1938) Beiheft Novem ber,  
S. 27/34*. Beschreibung d e r  wichtigsten K on tro l lge rä te  fü r  
Kesselanlagen. Die N otw endigkei t  einer ge rege lten  Über
w achung .  Auswahl d e r  M eßgeräte .  Beispiefe von ve r 
schiedenen Anlagen f ü r  eine vo rschri f tsm äßige  Über
wachung .

C hem ische  Technolog ie .

R e c h e r c h e s  s u r  le  d é b u t  d e  f u s i o n  d e s  c e n d r e s  
d e  c h a r b o n .  Von Bro. C ha leu r  et Ind. 19 (1938) S. 583.89*. 
U nte rsuchungen  über  das Schmelzen d e r  Aschen von ve r 
schiedenen Kohlen. D u rc h fü h ru n g  d e r  Versuche u n d  die 
gew onnenen  E rkenntn isse .

A p o t e n t i o m e t r i c  s t u d y  o f  t h e  h u m i d  a c i d s  
d e r i v e d  f r o m  c o a l .  Von Brown u n d  Colle tt.  Fuel 17 
(1938)  S. 356 62*. U n te rsuchungen  d e r  H um insäure  in 
Kohle zur  T re n n u n g  ihrer  Bestandteile . T it r ie ru n g  einzelner 
F rak t ionen  und  ihre Ergebnisse .

P e r m a n g a n a t e  o x i d a t i o n  o f  c o a l  a n d  i t s  C o n 
s t i t u t i o n .  Von Francis . Fue l  17 (1938) S. 363/72*.
O x yda t ion  von Kohle  d u rch  K a l iu m p e rm a n g an a t  unter  
be so n d e re r  B e rü ck s ich t ig u n g  des V erh a l ten s  d e r  e inzelnen 
G efügebestand te i le .

S t e i n k o h l e n t e e r p e c h  a l s  K a r b u r i e r u n g s -  u n d  
H e i z m i t t e  I. Von Lange. Stahl  u. Eisen 58 (1938)
S. 1361,65*. K a rb u r ie ru n g  bei S iem ens-M art in -Ö fen  und 
B eheizung  von T ro m m e lö fe n  m it  re inem  S te in k o h len 
teerpech .  E n tw ick lu n g  e iner e in fachen ,  be tr iebss ichern  und 
bill igen E inr ichtung.

D i e  K a r b u r i e r u n g  d e s  F e r n g a s e s  z u m  
S c h m e l z e n  in  S i e m e n s - M a r t i n - Ö f e n  u n t e r  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  V e r w e n d u n g  v o n  
S t e i n k o h l e n t e e r p e c h .  Von B rem er .  Stahl u. Eisen 58 
(1938) S. 1365/69*. N o tw e n d ig k e i t  d e r  K a rb u r ie ru n g  zur 
L e is tu n g ss te ig e ru n g  bei n u r  m it  F e rn g a s  beheiz ten 
Siemens-M art in-Öfen. V o ra u ss e tzu n g e n  für  vollwertige  
Karbur ie rungsm it te l .  Verg le ich  d e r  z u r  Z eit  g eb räuch lich 
sten K arbur ie rungsm it te l .  P e c h e r z e u g u n g  u n d  V erbrauch  in 
Deutsch land .  B esch re ib u n g  e ine r  P e c h k a rb u r ie ru n g s -V e r -  
suchsan lage  des  B o ch u m er  Vereins.

N e u e r e  L i t e r a t u r  (1937) ü b e r  d i e  G e w i n n u n g ,  
H e r s t e l l u n g  u n d  R e i n i g u n g  v o n  B e n z o l .  Von Rosen
dahl.  P e t ro leu m  34 (1938) Nr. 49, S. 5/8. K urzer  Überblick 
übe r  die N e u e ru n g e n  auf d iesem  G e b ie te  im J a h re  1937 an 
H an d  des e inschlägigen Schr i f t tum s.  (Schluß f.)

T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p r o c e s s  o f  f l u e  g a s  
w a s h i n g  w i t h o u t  e f f l u e n t .  V on Lessing . Fuel  17 (1938) 
S. 375/83*. Die R e in ig u n g  von R auchgasen  u n te r  s tänd iger  
W ie d e rv e rw e n d u n g  de rse lben  W asch f lü ss ig k e i t .  Ihre  che
mische Z u sam m en se tzu n g  u n d  d e r  R e in ig u n g sv o rg a n g .  Bei
spiel fü r  den A ufbau  e iner W asch an lag e .  (F o r ts ,  f.)

G a s k ü h l a n l a g e n .  Von N ieberga ll .  Z. VDI 82 (1938) 
S. 1423/28*. A n w e n d u n g sg eb ie te  fü r  die K ü h lu n g  von 
Gasen .  Phys ika l ische  G ru n d la g en .  F e rn g a sa u fb e re i lu n g  
durch  T ie fk ü h lu n g .  A u s fü h ru n g  d e r  K ä ltem aschinen  und 
de r  G ask ü h le in r ic h tu n g e n  nach  dem  T ro ck en k ü h lv e r fa h ren .  
Schrif ttum.

Ü b e r  d i e  S c h w i n d u n g  u n d  d i e  W a s s e r a b g a b e  
v o n  Z e m e n t e n .  Von S chw ie te  u n d  zu r  Straßen. 
Zem en t  27 (1938) S. 769 74*. E r fo rsch u n g  d e r  G e se tzm äß ig 
keiten  im V erlauf  de r  S c h w in d u n g  u n d  W a s se ra b g a b e  bei 
der  A us trocknung .  B eu r te i lu n g  des  Sch w in d m eß v e rfah ren s .  
Versuche  ü b e r  den E inf luß  v e r s c h ie d en e r  Lagerungi 
(Schluß f.)

P E R S Ö N L I C H E S

E r n a n n t  w o rd e n  sind :

d e r  L andesgeo loge  u n d  P ro fe s s o r  Dr.  G o t h a n  von 
de r  P reußischen  G eo log ischen  L an d e sa n s ta l t  in Berlin zum 
A b te i lu n g sd i rek to r  u nd  P ro fe s s o r  da se lb s t ,

d e r  im R e ichsw ir tschaf tsm in is te r ium  kom missarisch  be
schäftig te  B e rg ra t  M o r h e n n  zum E rs ten  B erg ra t ,

de r  B e rgasse sso r  Karl  W e b e r  vom B erg rev ie r  Reck
l inghausen 2 zum B e rg ra t  dase lbs t ,

de r  konz. M a rk sc h e id e r  D r .- Ing .  P a u s  zum Berg- und 
V erm essu n g sra t  beim O b e r b e r g a m t  Bonn.

Versetzt  w o rd e n  sind:

de r  B e rg ra t  S t a p e n h o r s t  vom  B erg rev ie r  Lünen an 
das  O b e rb e rg a m t  D o r tm u n d ,

de r  B e rgasse sso r  B e c h e r t  vom B erg rev ie r  K refeld  an 
das O b e rb e rg a m t  Bonn.

Der B e rgassesso r  B e y l i n g  ist  vom 1. D ezem ber  an auf 
ein w eite res  J a h r  zur  F o r t s e tz u n g  se in e r  T ä t igke i t  bei der  
G e lsenk irchener  B ergw erks -A G .,  G r u p p e  H a m b o rn ,  be
u r lau b t  w orden .

Der  E rs te  B e rg ra t  W u l f f  vom B erg rev ie r  Essen 3 
ist a u f  seinen A n t ra g  in den  R u h es tan d  ve rse tz t  w orden .

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom V erlas Glückauf hei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 M  
fü r  das V ierteljahr zu beziehen.

D er  D o z e n t  an de r  T ech n isc h en  H o ch sc h u le  Breslau, 
r.- ng. habil .  G r ü n d e r ,  ist zum  b e a m te te n  a. o. P ro fesso r  

und  g leichzeitig  zum D ire k to r  de s  Ins t i tu ts  f ü r  Auf- 
ere.  u n g  an der  T echn ischen  H o c h sc h u le  B res lau  e rnann t  

worden .
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