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Die Trockenaufbereitung von Steinkohle.
Von Bergassessor Dr.-lng. H. Wi nkhaus ,  Osterfeld.

Ziel und Zweclc aller Aufberfitungsverfahren fur 
Steinkohle ist, aus der Rohkohle die schwerern, 
aschenreichen Berge mit móglichst geringem Verlust 
an leichter, aschenarmer Reinkohle abzuscheiden. 
Ais Hilfsmittel wird hierbei im allgemeinen — nicht 
nur in Deutschland - ais anscheinend selbstverstand- 
lich Wasser angewandt. Wasser ist fast stets in aus- 
reichendem MaBe bil lig zu beschaffen und hat auBer- 
dem den Vorteil, ein beąuemes Fortbewegungsrnittel 
fiir die Rohkohle und die anfallenden Aufbereitungs- 
erzeugnisse zu sein. So sind im Laufe eines Jahr- 
hunderts die NaBaufbereitungsverfahren immer mehr 
vęrvollkommnet und durch wissenschaftliche Durch- 
dringung auf eine hohe Entwickluiigsstufe gehoben 
worden. Aber so gut durchgebildet und leistungsfahig 
diese Verfahren heute auch sein mogen, weisen sie 
doch den groBen Nachteil auf, dali alle Erzeugnisse 
naB werden und diese Niisse von ihnen desto starker 
festgehalten wird, je feiner das Korn ist. Lassen sieli 
daher die gleichen Aufbereitungserfolge mit einem 
ebenso billigen Hilfsmittel erzielen, so wird man 
zweifellos in vielen Fallen gern auf die Verwendung 
des Wassers verzichten. Eine nasse, reine Kohle ist 
besser ais eine trockne, unreine Kohle, eine trockne

Reinkohle aber bei- 
den erheblich iiber- 
legen.

In Deutschland 
haben der durch 
den steigenden Ein- 
satz von Schram- 
maschinen bedingte 
erhóhte Anfall fein- 
sten Kornes von 
meist geringerer 

Reinheit, die zuneh- 
mende Aufbereitung 
stark lettenhaltiger 
Feinkohlensorten, 

wie sie vor allem die 
Gasflammkohlen- 

gruppe liefert, und 
nicht zuletzt auch 
die Einfiihrung des 
Gesteinstaubverfah- 
rens die Schlamm- 

frage bei der NaBaufbereitung nachgerade zu einer 
Plagę fiir den Betrieb werden lassen; sie hat sich 
zu der Kernfrage der ganzen Feinkohlenaufbereitung 
entwickelt, ohne daB bisher eine wirklich be-
friedigende Losung gefunden worden ist. So liegt es
nahe, nach Aufbereitungsverfahren zu suchen, die des 
Wassers nicht bediirfen. Da nun besonders aus der
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Abb. 1. Pneumatische Krom- 
Setzmaschine.

letzten Zeit zahlreiche Mitteilungen iiber die erfolg- 
reiche Anwendung neuer Verfahren dieser Art im 
Auslande vorliegen, soli nachstehend ein Uberblick 
iiber den heutigen Stand der Trockenaufbereitung yon 
Kohle, im besondern von Feinkohle, gegeben uiul ilire 
Verwendbarkeit fiir deutsche Verhaltnisse erortert 
werden.

Entwicklungsgeschiclite der Trockenaufbereitung.

Die ersten Versuche mit der Trockenaufbereitung 
von Kohle gehen bis in die Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts zuruck. Anfangs folgte man dem durch die 
NaBaufbereitung vorgezeichneten Wege und baute
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Abb. 2. Pneumatische Plumb-Setzmaschine.

eine Art von pneumatischen Setzmaschinen, die zwar 
bei ausreichender Vorklassierung verhaltnismaBig zu- 
friedenstellend arbeiteten, aber viel zu geringe 
Leistungen erreichten. Ais einzige Ausfiihrungs- 
formen haben damals wohl die Krom-Setz- 
maschine (Abb. 1) und die Plumb-Setzmaschine 
(Abb. 2) im Betriebe nennenswerte Verbreitung ge
funden, bei denen ein stoBweise arbeitender Luft- 
strom von recht hohem Druck (1-3 at) in Vorrichtun- 
gen ahnlich den damaligen NaBsetzmaschinen anstatt 
des Wassers verwendet wurde. Der Luftverbrauch war 
entsprechend hoch und belastete bei einer Leistung 
der Maschine von nur 1/2 bis 1 t/h je m2 Setzfliiche die 
Betriebskosten unverhaltnismaBig stark. A lth ans1 
schlug trotzdem schon 1878 die Einfiihrung der 
Krom-Setzmaschine mit der Absicht vor, auf diesem 
Wege den Staub in trocknem Zustande ais wertvolles 
Verkokungsgut zu erhalten.

Eineri gewissen Fortschritt stellt die Paddock- 
Setzmaschine2 (Abb. 3) dar, bei der das auf- 
bereitete Out auf Sieben mit kleinen Fiihrungsleisten 
ruht, so daB sich ihre Ausbildung schon mehr dem

1 Z . B. H . S. Wes. 1878, S. 105.

2 Engg. Min. J. 1892, Bd. 54, S. 130.
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Abb. 5. Mumford-Mordie-Scheider.

Diese wurde einein kreisenden Teller aufgegeben, der 
sie durch die Zentrifugalwirkung iiber einen breiten 
Spalt hinwegschleuderte, wobei ein von oben auf den 
Spalt gerichteter starker Luftstrom die leichtere Kohle 
in den Spalt hineindriicken sollte. Diese Einrichtung 
arbeitete jedoch nicht sehr erfolgreich, weil die Berge- 
teilchen infolge ihres hohern Reibungskoeffizienten 
den Tiseh mit geringerer Geschwindigkeit verlieBen 
ais die Kohle und infolgedessen teilweise in den Spalt 
fielen, wahrend Kohle dariiber hinausgeschleudert 
wurde und in den Bergen verschwand.

Kurz erwahnt sei eine neuerdings in Amerika ent- 
wickelte Arbeitsweise, die auf der Trennung von 
Kohle und Bergen nach dem spezifischen Oewicht in 
einem durch Sandstaubzusatz auf eine Dichte von 1,45 
gebrachten Luftstrom beruht. Dieses in Abb. 6 dar- 
gestellte sogenannte Frazer-Yan cey-Luft-Sand- 
V erfahren2, das dem Chance-Verfahren der NaB- 
aufbereitung gleicht, soli in starker Anlehnung an die 
Schwimm- und Sink-Waschkurve bessere Ergebnisse

> Trans. Eng. Inst. 1926/27, T. 2, S. 102.
2 Fuel 1927, S. 153.

Herde niihert. Auch sie arbeitet jedoch noch in An
lehnung an die NaBsetzmaschine mit einem tiefen 
Bett und stoBweise erfolgender Zufuhrung eines 
hochgespannten Luftstromes und leidet infolge
dessen an den damit verbundenen Nachteilen, d. h. 
geringer Leistung und hohen Betriebskosten.

Mit einem stetigen Luftstrom arbeitete rnan zuerst bei 
einer andern Gruppe von Vorrichtungen, in denen der 
Luftstrom so gefiihrt wurde, daB er den senkrecht

feinern Bergeteilchen fielen auf den Boden des 
Kanals, wurden ausgetragen und einer NaBaufberei- 
tung unterworfen. Dieses Verfahren stellt also nicht 
viel mehr ais ein weit durchgefiihrtes Staubabblasen 
dar. Die Vorrichtung wurde in den 90 er Jahren auf 
einer ganzen Reihe von Zechen eingefuhrt.

Die heute in der Mehrzahl der Steinkohlen- 
waschen vorhandenen W i n d s i c h t e r arbeiten im 
iibrigen nach ganz ahnlichen Gesichtspunkten, und 
zwar sowohl die Jalousie- ais auch die Zentrifugal- 
Windsichter. In ihnen erfolgt neben der Klassierung 
durch Absaugung des Staubes insofern eine gewisse 
Trockenaufbereitung, ais die Kohlenteilchen in 
grófierm Umfange abgesaugt werden ais die 
schwerern Bergeteilchen von gleicher Korngrdlie. 
Infolgedessen besteht das Uberkorn meist iiber- 
wiegend aus Kohlenteilchen, wie es am besten ein 
Vergleich der Siebanalyse des Staubes mit den 
Aschengehalten der gleichen Siebklassen der Fein- 
kohle zeigt.

Das Verfahren des Zentrifugal-Windsichters fand 
1907 in England bei dem Mumford-Mordie- 
Scheider1 (Abb. 5) auch fiir die Aufbereitung vor- 
klassierter Feinkohle grobern Kornes Yerwendung.

dazu fallenden oder geschleuderten Strom des Auf- 
gabegutes kreuzte. Dabei werden dann die leichtern 
Bestandteile weiter von der Fallinie abgetrieben ais 
die schwerern. Eine einwandfreie Scheidung ist hier- 
mit jedoch nur bei weitgehender Vorklassierung oder 
sehr verschiedener Gestalt oder Dichte der zu trennen- 
den Stoffe moglich. Dieses Verfahren wurde deshalb in 
erster Linie bei der Erzaufbereitung, vor allem bei der 
Gold- und Diamantsuche verwandt, fand dann aber 
auch in der Kohlenaufbereitung Eingang.

Im Jahr 1S79 kam auf der Zeche RheinpreuBen 
die etwa nach dem geschilderten Grundsatze ar- 
beitende Hochstrate-Maschine1 (Abb. 4) in Betrieb.

Abb. 4. Hochstrate-Maschine.

Man schied dort die Rohkohle in die KorngróBen-0-7, 
7-12, 12-17, 17-22 mm und gab sie getrennt in 
einen mit etwa 60° ansteigenden Windkanal auf. Die 
kieinern KorngroBen und flachen Schiefer wurden da
bei von dem Windstrom mit aufwarts gerissen, die 
letztgenannten aber an Prallflachen niedergeschlagen. 
Das grobere Kohlenkorn (iiber 2 mm) und die noch

1 Z. B. H. S. Wes. 1882, S. 2S0; 1894, S. 235.

Abb. 3. Luftsetzmaschine von Paddock.

Feinkorn
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und hóheres Ausbringen ais NaBsetzmaschinen erzielt 
haben. Langere Betriebserfahrungen liegen jedoch noch 
nicht vor. Vor allem kann das Verfahren nur bei Korn- 
groBen von mehr ais 1 — 2 mm angewandt werden, 
wodurch es stark an Bedeutung verliert.

Die Sutton-Steele-Luftherde.

Ein entscheidender Fortschritt in der Trockenauf- 
bereitung der Kohle wurde zu Anfang dieses Jahr- 
hunderts dadurch erzielt, daB man ein diinnes Bett auf 
einer hin- und hergehenden geriffelten Flachę mit einem 
stetigen Luftstrom von geringem Druck verarbeitete. 
Die ersten Luftherde dieser Art bauten im Jahre 1905
H. M. S u tto n , W. L. Steele und E. H. Steele in 
Texas zur Erzaufbereitung fiir solche Lander, in denen 
kein Wasser zur Verfiigung steht. Spater wurden die 
Herde weiter entwickelt fiir die Trennung landwirt- 
schaftlicher Erzeugnisse, wie Samen, Getreide, Ntisse, 
Kastanien, Bohnen, Reis, Rosinen usw., von ihren Schalen,

Hiilsen oder sonstigen Verunreinigungen auf Grund 
ihres verschiedenen spezifischen Gewichtes. Mit diesen 
Erfahrungen ging man dann vor etwa 20 Jahren an 
die Aufbereitung von Kohle auf ahnlichen Herden, in
dem man den Sutton-Steele-C. J. (coal-jig)-Herd 
baute und im Jahre 1910 ais erste groBere Aufbereitungs- 
anlage die Brillant-Grube der St. Louis Kortly Mountain 
and Pacific Co. in Neumexiko mit 12 derarligen Herden 
versah.

Bauarten.

Der C.J.-Luftherd.
Diese erste Ausfiihrungsform der Herde ahnelte stark 

den NaBherden der Erzaufbereitung. Der Tisch bestand 
aus einem fast rechteckigen Rahmenwerk, auf dem ein 
Tuch mit hólzernen, in der Langsrichtung verlaufenden 
Leisten befestigt war. Von unten blies, einigermaBen 
durch die Leisten iiber die Flachę verteilt, ein Luftstrom 
durch das Aufgabegut, der es nach dem spezifischen Ge- 
wicht schichtete. Dieser Tisch wurde in hin- und her- 
gehende Bewegung versetzt, wobei das Auslósen einer 
gespannten Feder den Riickschlag beschleunigte. Infolge- 
dessen bewegten sich die untern Schichten, die schwerern 
Bestandteile, zwischen den Leisten seitwarts, wahrend 
die obern, leichtern Schichten quer iiber die Leisten 
abwarts wanderten.

Die Herstellung der Sutton-Steele-Herde wurde dann 
von der American Coal Cleaning Corporation iiber- 
nommen, die den Herd fur die Trockenaufbereitung 
von Kohle einfuhrte und wesentlich verbesserte. Fur 
England ist die Birtley Iron Co. in Birtley (Durham) Lizenz- 
inhaberin. Bei der ursprunglichen, vóllig der von NaB
herden gleichenden Form des Sutton-Steele-Herdes
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Abb. 7. Urspriingliche Bauweise des C. J.-Luftherdes.

(Abb. 7) stellte man fest, daB ein Teil der Herdflache fiir 
die Kohlenaufbereitung wertlos war. Durch dessen Be- 
seitigung entstand die in Abb. 8 wiedergegebene Form, die 
sich schon mehr dem Wege des Aufgabegutes iiber den 
Tisch anpaBt. Die toten Ecken links unten und rechts 
oben sind auf die Arbeit eines NaBherdes ohne wesent- 
lichen EinfluB, denn das Wasser leistet auf seinem 
ganzen Wege iiber den Tisch von der Aufgaberinne 
bis zu den Austragskanten nutzvolIe Arbeit. Beim 
Luftherd dagegen hat die Luft, nachdem sie durch die 
durchlassige Tischflache und das darauf ausgebreitete 
Bett des Aufgabegutes getreten ist, ihre Arbeit verrichtet 
und geht dann verIoren. Infolgedessen verursacht jedes 
nicht mit Aufbereitungsgut bedeckte Stiickchen der 
Tischoberflache Verluste an kostbarer Luft und muB 
deshalb ausgemerzt werden.

Ein Luftherd in dieser Ausfiihrung ware aber recht 
schwierig zu betreiben, vor allem sehr empfindlich 
gegen jede Anderung der Menge und der Zusammen- 
setzung des Aufgabegutes. Er muBte zur Erzielung 
eines befriedigenden Aufbereitungsergebnisses sehr sorg- 
faltig eingestellt und iiberwacht werden. Diesem Ubel- 
stande wurde dadurch abgeholfen, daB man auf der
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Abb. 8. Verbesserte Ausfuhrung des C.J.-Herdes.

Bergeaustragsseite des Tisches eine Schranke anbrachte, 
gegen die sich infolge der StoBwirkung auf die untern, 
schwerern Bestandteile ein Bergewall staut. Das An- 
stauen der Berge ist von entscheidendem EinfluB auf 
den Wirkungsgrad der LuftstoBherde, es bietet ferner 
den Vorteil, daB man gleichzeitig Erzeugnisse von 
verschiedener Reinheit aufgeben kann und daB auch 
Schwankungen in der Beschaffenheit und Menge des 
Aufgabegutes ohne wesentliche Einwirkung auf die 
Zusammensetzung der Enderzeugnisse bleiben.

Mit der Erreichung dieser Entwicklungsstufe hat die 
erfolgreiche Yerwendung der Sutton-Steele-LuftstoBherde
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Abb. 13. Unterbau und Antrieb des S. J.- und Y-Herdes.

Rahmen lagern. Die StoBbewegung wird von zwei 
auf der Antriebseite des Unterbaus liegenden, in Kugel- 
lagern laufenden Exzentern mit zwei Exzenter- 
stangen auf das entgegengesetzte Tischende und von 
dort mit zwei Verbindungsstangen auf das andere Ende 
ubertragen. Samtliche Stangen sind verstellbar. Infolge 
der entgegengesetzten Neigung der Stiitzplatten hebt

fiir die Kohlenaufbereitung eingesetzt. Sie ist gekenn- 
zeichnet durch den in der Abb. 9 dargestellten S. J. 
(steel-jig)-Luftherd der American Coal Cleaning 
Corporation.

Der S. J.-Lufłherd.

Der Tisch dieses Herdes besteht in seiner heutigen 
Form (Abb. 10) aus einem leichten hólzernen Rahmen. 
Seine Oberflache ist mit einem dunnen Bronze-Maschen- 
drahtgewebe bespannt, dessen Lochweiten mit den ver- 
schiedenen KorngróBen wechseln; dariiber liegt noch

Abb. 10. Tisch des S. J.-Herdes.

unter 6 mm von 0,8 mm aufweist. Das Maschendraht- 
gewebe ist auf etwa 50 mm hohen Holzleisten befestigt, 
die in Abstanden von 25 mm in der StoBrichtung liegen 
und nicht nur zur Unterstutzung des Tisches, sondern 
auch ais Auflage fur die Riefen dienen.

Diese Riefen bestehen aus dunnen, verzinkten und 
rechtwinklig gebogenen Blechen, die, wie Abb. 11 zeigt, 
mit einem Schenkel ais Auflageflache aufgeschraubt 
werden. Sie verlaufen parallel zu den Langskanten des 
Tisches und endigen kurz vor dem Tischrande, damit 
ein ungestórter Austrag der Berge moglich ist. Ihre 
Hóhe betragt auf der Antriebseite des Tisches je nach

Abb. 12. Treppenfórmige Abstufung der Riefen.

wird. Um diesen Luftstrom gleichmaSig iiber die ganze 
Tischflache zu verteilen, im richtigen Winkel weiterzu- 
leiten oder gegebenenfalls den einzelnen Teilen der 
Tischflache mehr oder weniger Luft zufuhren zu kónnen, 
hat man in die Luftkammer eine Anzahl von Leitflachen 
und verstellbaren Klappen eingebaut.

Der Unterbau des Herdes (Abb. 13) besteht aus 
einem schweren Stahlrahmenwerk. Darauf ist der 
Tisch mit zwei beweglichen, einseitig geneigten Platten 
abgestutzt, die in zwei V-formigen Rinnen auf dem

Abb. 9. S. J.-Luftherd|der American Coal Cleaning 
Corporation.

ein grober Maschendraht, der nur dem Aufgabegut auf 
der Oberflache den nótigen Halt geben und ein Hin- 
und Hergleiten der Teilchen bei der StoBbewegung des 
Tisches verhindern soli. Die Lócher in dem groBen 
Maschendraht sind etwa 25 mm2 groB, wahrend das 
Maschendrahtgewebe viel feiner ist und im allgemeinen 
bei einer KorngróBe von mehr ais 25 mm eine Maschen- 
weite von 3 mm, von 25 6 mm von 1,5 mm und

der KorngróBe des Aufgabegutes 50—30 mm und ver- 
mindert sich zum Bergeaustrag hin bis auf 5—2 mm. 
Bei den kleinsten KorngróBen liegen die Riefen 25 mm, 
bei den gróBern bis zu 150 mm auseinander.

Im allgemeinen sind die Riefen eines Tisches von 
gleicher Hóhe. In besondern Fallen, vor allem, wenn 
die Kohle viel flachę Schieferstiicke enthalt, die dem

Abb. 11. Schnitt durch den Tisch des S. J.-Herdes.

Luftstrom ihre breite Flachę entgegenstellen, dadurch 
hochgehoben und mit der Kohle ausgetragen werden, 
stuft man jedoch die Riefen treppenfórmig ab (Abb. 12). 
Das Gut wird dadurch so zum Absturz gebracht, daB 
sich die Schieferplatten iiberstiirzen und unter der Kohle 
auf die Tischflache gelangen.

An der Bergeaustragseite ist die Tischkante mit einer 
Stauwand abgeschlossen. Unter der Tischflache liegt die 
Luftkammer, der von einem unter dem Herd stehenden 
Geblase durch einen elastischen Schlauch Luft mit einem 
Uberdruck von nur etwa 50-150 mm W.-S. zugedriickt

Ł e i/f/a c h e n
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sich der Tisch bei jeder Vorbewegung ein wenig und 
fallt bei der Riickbewegung wieder zuriick. Die dadurch 
verursachte leichte Schleuderbewegung tragt das auf' der 
Tischflache ruhende Gut dem Bergeaustrag zu. Zwei 
umkleidete Spiralfedern dienen lediglich dazu, jedes Spiel 
in den Verlagerungen der Bewegungsvorrichtung aus- 
zugleichen und zu yerhindern, daB sich die Lager am 
Ende des VorwartsstoBes liiften. Alle Prali- und Riick- 
schlagfedern sowie jede unausgeglichene Bewegung hat 
man vermieden, damit keine Erschiitterungen im Trag- 
werk und Gebaude auftreten.

Die Exzenter drehen sich im allgemeinen mit 320 
Uml./min, die Lange des Hubes betragt annahernd 
10 mm; bei kleinern KorngroBen ist eine schnellere 
Hin- und Herbewegung mit kiirzern Schlagen notig. 
Bemerkenswert ist die leichte Verstellbarkeit der Um- 
laufzahl durch Fiihrung des Antriebsriemens auf zwei 
breiten Riementrommeln mit entgegengesetzter Ver- 
jiingung (Abb. 13).

Der Tisch ist auf den Stutzplatten so befestigt, daB 
sich seine Neigung sowohl in der StoBrichtung ais 
auch senkrecht dazu verstellen laBt.

Die Rohkohle wird im Betr iebe zur Erzielung 
einer gleichmaBigen Beschickung aus einer kleinen 
Vorratstasche am Kopfende dem Tisch aufgegeben. Das 
Gut flieBt von dort unter dem EinfluB des aufsteigenden 
Luftstromes, der StoBbewegung des Tisches und des 
eigenen Schwergewichtes sehr schnell iiber den nach 
vorn geneigten Tisch auseinander und bedeckt die ganze 
Tischflache. Der aufsteigende Luftstrom ruft dabei einen 
Vorgang hervor, der nur schwer genau zu beschreiben ist, 
sich aber vielleicht am besten mit dem Sieden des 
Wassers vergleichen laBt; das Bett lockert sich, was 
zur Folgę hat, daB die schwerern Berge zwischen den 
leichtern Kohlenteilchen hindurch nach unten sinken 
und sich zuunterst, auf der Tischflache, ablagern. Dort 
geraten sie unter den EinfluB der StoBbewegung des

W
I

Abb. 14. Wirkungsweise der einzelnen Flachenteile 
des Tisches beim S. J.-Herd,

Tisches und werden zwischen den Riefen seitlich fort- 
bewegt. Die obern, leichtern Schichten gleiten dagegen 
durch ihre Schwerkraft infolge der Neigung des Tisches 
quer zu seiner StoBrichtung iiber die Riefen hinweg 
zur untern Tischkante hinunter.

Die Wirkungsweise der einzelnen Flachenteile des 
Tisches bei diesem Aufbereitungsvorgang veranschaulieht 
Abb. 14. In der mit a gekennzeichneten Zone erfolgt 
die erste Schichtung des Rohgutes in eine obere Lage 
von leichter Kohle und eine untere von schwerern 
Bergen. Dabei findet bereits eine Abwanderung der 
untern Schichten in der StoBrichtung nach rechts statt. 
Im allgemeinen ist aber die Schichtung auf der Flachę 
a noch nicht beendet, weil sich die Rinnen meist

schneller mit Bergen fiillen, ais diese fortbewegt werden; 
sie wird deshalb erst auf der Flachę b voIlendet. Diese 
dient im iibrigen dazu, die Berge in die Stauzone c zu 
befórdern. Auf der Flachę d ist somit das Gut frei von 
Bergen. Auf der Flachę b sammeln sich alle Teile von 
mittlerer Dichte. Diese werden nach der Aufgabe ent- 
weder schon in den ersten Rinnen zusammen mit den 
Bergen gefaBt oder wandern mit der reinen Kohle ein 
Stiick abwarts, geraten dann bald unter diese, werden 
zwischen den Riefen festgehalten und mit den Bergen 
fortbewegt. Von diesen hochgehoben, gelangen sie, 
da die Riefen nach dem Bergeaustrag hin niedriger 
werden, iiber diese hinweg in der Zone e ais Mittelgut 
abwarts zum Austrag. Dazu kommt alles'Material, was 
nicht klar geschichtet wurde, infolgedessen also von 
der Reinkohie mit heriibertrat, von den Bergen hangen 
blieb oder aus dem Bergewall abgestoBen wurde.

Im Betriebe gilt es, die Arbeitsweise des Herdes so 
einzustellen, daB die Schichtung der Bergeteilchen mit 
der Aufgabe Schritt halt. AuBerdem miissen die Berge 
so schnell fortbewegt werden, wie sie sich schichten, 
da sie sonst mit zur Reinkohie iiberireten. In ahnlicher 
Weise sind der Austrag und die Fortbewegung der 
Reinkohie quer iiber den Tisch der Aufgabemenge anzu- 
passen, damit keine Kohle mit den Bergen abgeht. In 
gewissen Grenzen stimmen sich diese Vorgange aufein- 
ander ab, vor allem ist aber hier die ausgleichende 
Wirkung des sich aufstauenden Bergewalls von aller- 
gróBter Bedeutung.

Die E i n s t e l l u ng  des Herdes erfolgt in erster 
Linie durch Anderung der Neigung der Tischflachen 
zu den Achsen x-x' und y—y' (Abb. 14) und durch 
verschiedene Bemessung des aufsteigenden Luftstromes. 
Die Achse y-y' ist stets abwarts von y nach y‘ und die 
Achse x-x'aufwarts von x nach x' in Winkeln von etwa 
9 und 5° geneigt. Die Kohle flieBt also abwarts quer 
iiber die Riefen in einem Winkel von etwa 9°, der jedoch 
infolge der Einwirkung des aufsteigenden Luftstromes 
einem theoretischen Gleitwinkel von etwa 30° entspricht, 
wahrend die Berge zwischen den Riefen aufwarts- 

wandern.

Jede Vermehrung der unter das Belt geblasenen 
Luftmenge steigert den Kohlenaustrag durch theoretische 
VergróBerung des Gleitwinkels, wahrend die Ver- 
minderung der Luftmenge die Kohlenteilchen infolge 
der Verkleinerung des theoretischen Gleitwinkels dichter 
an die Tischflache bringt, wodurch sie mehr unter den 
EinfluB der seitlichen StoBbewegung geraten und sich 
starker gegen den Bergewall anstauen.

Um voIIen Gewinn aus diesem Stauen der Berge 
gegen die Stauwand am Bergeaustrag zu zieheri, muB 
man den Aufbereitungsvorgang so regeln, daB sich ein 
betrachtlicher Wall von Bergen vor der Wand auf- 
hauft. Dieser Bergepacken gleitet langsam an der 
Wand abwarts und bricht an der Austragkante des 
Tisches ab, behalt aber stets seine gleiche betrachtliche 
Hóhe. Das Aufstauen der Berge bietet eine ganze 
Reihe von Vorteilen. Der Bergepacken ist auBer- 
ordentlich dicht und setzt dem Eindringen von Kohlen
teilchen starken Widerstand entgegen; er tiirmt sich 
steil auf und hat das Bestreben, alle auf seinem Riicken 
schwimmenden Kohlenteilchen wieder zuriickgleiten 
zu lassen, auBerdem erfahrt er in sich eine derartige 
Schichtung, daB die feinern Bergeteilchen durch die 
gróbern hindurch nach unten gelangen, wodurch diese
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der hier unerwunschten Einwirkung des Luftstromes 
entzogen werden.

Weiterhin kann man zur Verbesserung des Auf- 
bereitungsvorganges die Art der Hin- und Herbewegung, 
ihre Geschwindigkeit und vor allem auch die Ver- 
teilung des Luftstromes auf die einzelnen Abschnitte 
der Tischflache andern.

Dieses Zusammenwirken von Schichtung und Seit- 
wartsgleiten, Stau und Austrag laBt sich besser auf- 
einander einspielen, ais es zu beschreiben ist. Wenn 
der Herd erst einmal fur bestimmte Verhaltnisse ein- 
gestellt ist, wird, ohne daB viele Anderungen notig 
sind, auch auf die Dauer, selbst bei wechselndem 
Rohgut, ein zufriedenstellendes Arbeiten erzielt. Ais 
groBer Vorteil gegenuber den meisten andern Auf- 
bereitungsverfahren ist dabei vor allem zu werten, da8 
sich der ganze Arbeitsvorgang offen vor den Augen 
abspielt und sich daher slets leicht und zuverlassig 
iiberwachen laBt.

Im allgemeinen werden durch verstellbare Ab- 
streicher drei Erzeugni sse  von dem Herd ab- 
genommen: Reinkohle, Mittelprodukt und Berge. Es 
ist dabei moglich, die Reinkohle in mehrere Giitegrade 
von verschiedenem Aschengehalt zu trennen, weil die 
Erzeugnisse nach stetig steigendem Aschengehalt 
geschieden werden.

Das zwischen Reinkohle und Bergen ausgetragene 
Mittelprodukt besteht in erster Linie aus durchwachsenem 
Gut; meist wird aber eine gewisse Menge reinerer 
Kohle mit in das Mittelgut genommen, damit selbst 
bei stark schwankender Zusammensetzung und Aufgabe 
des Rohgutes keine aschenreichen Teile in das Reingut 
gelangen. Dieses Mittelgut gibt man wieder mit der 
Rohkohle auf, wodurch zwar die Leistung des Herdes 
um die Menge des in Umlauf gebrachten Gutes, meist 
etwa 5 — 10 %, sinkt, aber Kohlenverluste mit Sicherheit 
vermieden werden. Fur die deutschen Verhaltnisse 
durfte es sich empfehlen, das Mittelgut vor der Wieder- 
aufgabe zu brechen, auBerdem eine gewisse Menge 
getrennt abzufuhren und fur das Kesselhaus zu 
verwenden.

Die Trennlinie zwischen Mittelprodukt und Bergen 
ist dank der vorteilhaften Wirkung des Bergestaus iiber- 
raschend scharf, so daB man im Betriebe leicht und 
dauernd sehr reine Berge erzielt. Nicht so eindeutig ist 
die Grenze zwischen Mittelgut und Reinkohle, vor allem 
wird sie starker von der schwankenden Zusammensetzung 
und Aufgabemenge des Rohgutes beeinfluBt. Den mit 
dem Rohgut wieder aufzugebenden Teil des Mittel- 
gutes wird man also am besten zwischen Mittelprodukt 
und Reinkohle abnehmen, damit KohlenverIuste auch 
an dieser Stelle vermieden werden, und das ais minder- 
wertigen Brennstoff zu verwendende durchwachsene Gut 
in dem an den Bergestau grenzenden Teil gewinnen.

Von den beiden Ubeln, die dem Aufbereiter immer 
wieder begegnen, entweder einen gewissen Anteil Berge 
in der Reinkohle oder aber Kohlenverluste in den 
Bergen in Kauf zu nehmen, ist zweifellos das zweite, 
das unmittelbare Verluste mit sich bringt, in den 
meisten Fallen weitaus unangenehmer. Durch die 
Wiederaufgabe des Mittelgutes ist man bei den Sutton- 
Steele-Herden beiden Verlustquellen erfolgreich aus 

dem Wege gegangen.

Der Y-Luftherd.

Der S. J.-Herd ist heute schon wieder durch eine 
neue Ausfuhrung der American Coal Cleaning Corpo
ration, den Wye- (Y-) Herd, iiberholt worden. Seine 
eingehende Beschreibung erschien jedoch fiir das Ver- 
standnis des neuen Herdes ais unbedingt erforderlich,

Abb. 16. Ansicht des Y-Luftherdes.

weil er den Ubergang von den fiir alle móglichen 
Zwecke brauchbaren Luftherden zu einer auf hóherer 
Entwicklungsstufe stehenden Sonderbauart fur die 
Kohlenaufbereitung darstellt.

Ein groBer Nachteil des S. J.-Herdes ist, daB er 
eine Vorklassierung des Aufgabegutes bis zu einem 
Verhaltnis der gróBten zur kleinsten gleichzeitig auf- 
gegebenen KorngroBe von 2:1 erfordert. Infolgedessen 
ist die getrennte Verarbeitung der Kornklassen
80 - 40 mm, 40 — 20 mm, 20 -10 mm, 10 —5 mm,
5 - 2,5 mm usw. bei ihm iiblich. Bei schwierig auf- 
zubereitender Kohle werden diese Grenzen enger 
gefaBt, bei sehr reiner Kohle weiter. Damit ist die 
Leistung sehr eng begrenzt. Vor allem nehmen aber 
auch die Schwierigkeiten bei der Absiebung von Korn- 
groBen unter 3 mm bedenklich zu; infolge des geringen 
Durchsatzes sind meist mehrere parallel arbeitende 
Siebe erforderlich. Diese schwerwiegenden betrieblichen 
Nachteile hat man durch die Einfiihrung des Y-Herdes

beseitigt. Dieser ver-
arbeitet die KorngróBen
iiber 3 mm mit einem 
geringsten Bedarf an 
Vorklassierung und ver- 
meidet diese ganz bei 
KorngróBen von weni- 
ger ais 3 mm. Seine er- 
heblich groBere Leistung 
bei gleichem Raumbe- 
darf ist ein weiterer be- 
achtenswerter Yorteil.Abb. 15. Bauart des Y-Luftherdes.
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Die Abb. 15 und 16 geben die Bauart und Ansicht 
des Y-Herdes wieder, wahrend die Abb. 17 und 18 die 
Form des Tisches und die Anordnung der Riefen veran- 
schaulichen. Der Herd ist 3,00 m lang, 1,80 m breit und 
zweiseitig symmetrisch gegeniiber der Mittellinie gebaut; 
beide Seiten arbeiten im Betriebe parallel. Am Aufgabe- 
ende ist der Tisch leicht muldenfórmig zur Mittellinie 
geneigt (Abb. 18), von dort hebt sich aber die Mittel
linie bis zur engsten Stelle des Tisches, wo er bereits 
stark dachfórmig ausgebildet ist. Die Riefen der 
Hauptflache des »Rumpfes« laufen in gleichem spitzem 
Winkel zur Mittellinie aufeinander zu, d. h. sie bilden 
eine Reihe paralleler, gleichachsiger V. Die Hilfsriefen 
auf den geneigten Armen liegen dagegen in ahnlicher 
Weise wie bei dem S. J.-Herd parallel zur Mittellinie 
und zur untern Tischkante.

Die Kohle wird am auBersten Ende der Rumpf- 
flache des Tisches durch einen iiber der Mittellinie 
liegenden Schlitz einem feststehenden Aufgabetrichter 
zugefiihrt und verteilt sich, zuerst von Seitenbrettern 
zusammengehalten, ais ziemlich tiefes Bett annahernd

Abb. 17. Tisch des Y-Herdes.

wagrecht iiber die ganze Breite des Tisches. Hierbei 
erfolgt sogleich die erste Schichtung, wahrend das 
ganze Gut seitwarts wandert. Schon am Ende der 
Seitenwande werden die obenauf liegenden leichtesten 
Kohlenteilchen iiber den Rand des hier noch mulden- 
fórmigen Tisches ausgetragen. Mit dem seitlichen 
Fortschreiten der Kohle wird das Bett zwischen den 
V-formig aufeinander zulau- 
fenden Riefen mehr und mehr 
eingeengt und immer tiefer.
Die reine Kohle preBt sich 
dadurch nach oben heraus 
und wird iiber die letzte Riefe 
des nun schon dachfórmig 
geneigten Tisches ausgetragen, 
wahrend die Berge zwischen 
den Riefen der Mittellinie zu- 
wandern. Hier werden sie auf 
dem von Riefen freien Teil 
immer starker angereichert 
und aufgestaut, wahrend Mittel- 
gut und schwerere Kohlen
teilchen zwischen den letzten 
Riefen mit dem ganzen Bett 
den Seitenarmen zugleiten, 
wo die Bewegungsrichtung in- 
folge der anders verlaufenden 
Riefen wechselt. Nunmehr er
folgt eine Nachaufbereitung 
des bereits vorgeschichteten 
Gutes, die dem Aufbereitungs- 
vorgang auf dem S. J.-Herd 
entspricht. Das Mittelgut breitet

sich an der AuBenseite der Seitenarme aus, wahrend 
die Berge der Innenkante zugetragen werden, wo sie 
auf eine Stauwand sto Ben; sie stauen sich dort weiter 
auf und drangen darin noch enthaltene Kohle und 
Mittelgut zum Austrag iiber die AuBenkanten ab'. Eine 
gute Vorstellung von der Arbeitsweise des Y-Herdes gibt 
Abb. 19. An dem Abzweig der Seitenarme liegt eine 
besondere Mittelschranke aus zwei Rohren, durch die

Abb. 18. Schnitt durch den Tisch des Y-Herdes 
am Aufgabeende.

Luft iiber die sich stauenden Berge blast, damit die 
oben schwimmenden Kohlenteilchen zuriickgedriickt 
werden.

Reinkohle wird an der ganzen AuBenkante des 
Tischrumpfes und sogar noch im ersten Teil der Arme 
ausgetragen, die kleinern KorngróBen zuerst, dann die 
gróBern. Mittelgut und Berge sammeln sich an der 
Unterkante der Arme. Die feinern Bergeteilchen ge- 
langen in den letzten Rinnen desRumpfes durch ein Gebiet 
mit geringerer Durchliiftung zur Mittellinie und werden 
dort mit den groBen, schwerern Bergeteilchen sogleich 
in den Stauwall aufgenommen und dem Bergeaustrag 
zugefiihrt. Durch diese wechselnden Aufbereitungs- 
vorgange gelingt es, auf dem Y-Herd gleichzeitig sehr 
verschiedene KorngróBen aufzubereiten.

Die Tischflache ist ganz ahnlich derjenigen des 
S.J.-Herdes gebaut; fiir Kohle unter 3 mm wird sie

Abb. 19. Tischflache des Y-Herdes im Betrieb.
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allerdings stałt mit Maschendrahtgewebe meist mit 
einem durchlócherten Zinkblech iiberzogen. Auf jeder 
Seite der Rumpfflache des Tisches liegen 14 Riefen. 
Sie sind am Aufgabeende am hóchsten, und zwar fiir 
Kohle unter 3 mm KorngroBe in der Mitte des Tisches 
etwa 6 mm und an der AuBenkante bis zu 18 mm 
hoch; nach der Einschniirung des Rumpfes hin ver- 
jiingen sie sich stark und haben dort nur noch etwa 
2 mm Hohe. Die Riefen auf den Seitenarmen - meist 
34 auf jedem Arm - sind an der AuBenkante 6 bis 
19 mm hoch und verjiingen sich auf 2—0,6 mm 
am Bergeaustrag. Der Unterbau und die Antriebs- 
vorrichtung zeigen fast die gleiche Gestaltung wie bei 
den S. J.-Herden, mogen nur noch etwas kraftiger sein.

Die Leistungsfahigkeit des Y-Herdes ist so groB, daB 
man fur die haufigen Falle ungeniigender Aufgabe- 
menge einen Halb-Y-Herd eingefuhrt hat. Man erhalt 
ihn einfach durch Teilung des Herdes langs der Mittel- 
linie, wobei nur die halbe Rumpfflache des Tisches 
und ein Seitenarm ubrigbleiben. Im iibrigen ent- 
sprechen Ausstattung und Betriebsweise durchaus denen 
des Vollherdes.

Der besonders wichtige Umfang der Vorklassierung 
hangt natiirlich nicht nur von der Aufbereitungsein- 
richtung, sondern auch von der Eigenart der Kohle 
und der Berge, von der Leistung und den geforderten 
Ergebnissen ab. Der Y-Herd gestattet im allgemeinen 
eine Vorklassierung im Verhaltnis von 4:1. Bei ihm 
sind die Kornklassen 50-12 mm, 12-3 mm und 
3-0 mm iiblich. Nur wenn der Unterschied des 
spezifischen Gewichtes der Kohle und der Berge 
auBergewóhnlich gering ist, miissen kleinere Kornklassen 
gewahlt werden. Bis zu 15 % Unterkorn storen den 
Aufbereitungsvorgang nicht, so daB ein Wirkungsgrad 
der Absiebung von 85 % verlangt werden muB. 
Die Vorklassierung halt sich also beim Grobkorn 
iiber 12 mm selbst beim S. J.-Herd innerhalb der beim 
NaBsetzverfahren teilweise iiblichen Grenzen. Neu ist 
lediglich die Trennung der Feinkohle iiber und unter 
3 mm. Der Staub unter 0,3 mm laBt sich nicht auf- 
bereiten und stórt den Aufbereitungsvorgang, weil er 
im Luftstrom in der Schwebe bleibt; er muB deshalb 
moglichst vorher abgesaugt werden.

In der Zahlentafel 1 sind die mittlern Durchsatze 
der verschiedenen KorngroBen fiir den S. J.-, Y- und 
Halb-Y-Herd unter Angabe des Kraftbedarfes zu- 
samrnengestellt.

Zah lenta fe l  1. Durchsatz und Kraftbedarf 
der Sutton-Steele-Herde.

Kornklassen Durchsatz

mm
Maschen 
je Zoll

S. j. 
t/h

Halb-Y
t/h

100.0-5ó;o
50.0-25,0
25.0-12,0
12.0- 6,0
6.0- 3,0
3.0- 1,5 
1,5- 0,8: 
0,8- 0,4 
0,4- 0,2

■

: 11-20
20-35
35-65

50-60 
30-35 
25-30 
20-25 
15-20 
12-15 
8-10 
6- 8 
4- 5

} 60-70 

1 30-40

j  20-25

30-35

15-20

10-15

Kraft
bedarf

s . i . Y
PS PS

35
25
20

\30

15
1 0

}l6

6 1

5
5

f  7
5 J

Bei śchwierig aufzubereitender Kohle ist der Durch
satz geringer. Mit gróBern Herden lieBe er §ich natur- 
lich steigern, man hat sich jedoch bisher auf den Bau 
einer EinheitsgróBe beschrankt.

Bet r iebsergebnisse.

Ober die Bet r i ebsergebn i sse der mit den ver- 
schiedenen Sutton-Steele-Herden ausgestatteten Anlagen 
berichten zahlreiche amerikanische Aufsatze, die jedoch 
meist nur Angaben iiber den Aschengehalt der Roh- 
kohle sowie der gewonnenen Erzeugnisse und in 
wenigen Fallen iiber das Ausbringen enthalten. Diese 
Zahlen sind zweifellos fiir den Betriebsleiter der ein
zelnen Anlagen sehr wichtig, aber ohne nahere Kennt- 
nis der verarbeiteten Kohle fiir die Beurteilung der 
Aufbereitung wertlos. Die nachstehenden Ausfiihrungen 
stiitzen sich daher in erster Linie auf die neusten eng- 
lischen Veróffentlichungen', die auBerordentlich sorg- 
faltig zusammengestellte und darum sehr bemerkens- 
werte Vergleichsunterlagen bieten.

Die Beschreibungen von Aufbereitungsanlagen sowie 
die Gewahrleistungen bei ihrer Bestellung werden auch 
in Deutschland allgemein noch auf Aschengehalt und Aus
bringen aufgebaut, wobei man stets ausdriicklich aus- 
bedingen muB, daB die Kohle im Betriebe genau der fiir 
die Aufbereitungsversuche zurVerfiigung gestellten Probe 
entspricht. Welcher Betriebsleiter kann aber dafiir eine 
sichere Gewahr iibernehmen? Derartige Angaben ruhen 
stets auf sehr unsicherer Grundlage. Eine scharfe 
Grenze ist jeder Aufbereitung von vornherein 
durch den »fixen«, d. h. den in der Reinkohle ge- 
bundenen Aschengehalt (meist zwischen 2 und 5 %) 
gesetzt. Da nun aber jede Kohle neben dieser reinsten 
»Reinkohle« aschenreichere Bestandteile enthalt, die im 
Betriebe mit ais Reinkohle anzusprechen sind, laBt sich 
der Aufbereitungsvorgang nicht auf diese Grenzwerte 
einstellen, sondern es muB zwischen den leicht ver- 
unreinigten Bestandteilen und dem starker durch- 
wachsenen Mittelgut eine Grenze gezogen werden, 
dereń Lage der gewiinschte Aschengehalt der Rein
kohle oder das Ausbringen bestimmt. Sie ist gekenn- 
zeichnet durch den Aschengehalt der aschenreichsten 
zur Reinkohle gehorigen Schicht. Jeder Aufbereitungs- 
vorgang muB sich dieser Grenze so weit wie móglich 
nahern, d. h. zur Erzielung des hóchsten Ausbringens 
muB die Reinkohle moglichst wenig Bestandteile von 
hóherm Aschengehalt und das Mittelprodukt bzw. 
die Berge moglichst wenig Beimengungen mit einem 
niedrigern Aschengehalt haben. Da nun mit Ausnahme 
derFlotation alle in Deutschland iiblichen Aufbereitungs- 
verfahren nach dem spezifischen Gewicht trennen und 
dieses einen praktisch vollgiiltigen VergleichsmaBstab 
fur den Aschengehalt bietet, liegt es doch sehr nahe, 
den Gewahrleistungen das spezifische Gewicht dieser 
Grenzschicht zugrundezulegen. Die Hohe des spezi
fischen Grenzgewichtes laBt sich in jedem Falle leicht 
aus den mit Hilfe von Schwimm- und Sinkversuchen 
aufgestellten Waschkurven ermitteln. Nimmt man einen 
mittlern Aschengehalt der Feinkohle von 5 %  an, so wird 
die Gewichtsgrenze bei deutscher Kohle im allgemeinen 
nicht weit von 1,5 liegen, so daB man sogar wahr- 
scheinlich diese eine Grenze verallgemeinern kann. 
Bei einer genau dieser spezifischen Gewichtsgrenze 
entsprechenden Trennung wiirde man mit einem Auf- 
bereitungswirkungsgrad von 100 % arbeiten. DaB 
dieser im Betriebe nie erreicht, und selbst bei neuzeit- 
lichen Waschen ein Wirkungsgrad von 90 % selten 
iiberschritten wird, beeintrachtigt die Brauchbarkeit des 
Verfahrens nicht.

> Trans. Eng. lnst. 1927, Bd. 73, S. 404; Chern. & Ind. 1927, Bd. 46, 
S. 270T. ■
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Gewahrleistungen werden dann zweckmaBig so er- 
teilt, daB man entweder einen bestimmten Wirkungsgrad 
oder aber Hóchstwerte fiir die bei dem betreffenden 
spezifischen Gewicht sinkenden Anteile in der Kohle 
und schwimmenden Anteile in den Bergen oder im 
Mittelprodukt zusichert. Dies laBt sich im Betriebe 
ohne groBe Schwierigkeiten schnell nachpriifen und 
bietet auBerdem spater eine einfache Handhabe fiir die 
laufende Uberwachung des Betriebes. Heute erfolgt 
eine einwandfreie Nachpriifung der »gewahrleisteten 
Ausbringen«, wie zugestanden werden muB, wenn sie 
iiberhaupt móglich ist, doch nur in seltenen Fallen.

In England findet das vorgeschlagene Verfahren 
bereits Anwendung, allerdings mit einer Reihe von 
Abweichungen. So gilt in der NaBaufbereitung haufig 
1,35 ais Grenzwert des spezifischen Gewichts, obwohl 
dieser nur die ausgesprochene Reinkohle mit dem fixen 
Aschengehalt von 2-3 °/o erfaBt. In manchen Fallen 
legt man beide Grenzen fest und rechnet die Fraktion 
mit dem spezifischen Gewicht 1,35 bis 1,50 zur Kohle, 
wenn sie in der Kohle gefunden wird, dagegen zu den 
Bergen, Wenn sie darin enthalten ist. Andere wieder
- allerdings nicht die Aufbereitungsfirmen — untersuchen 
die Reinkohle bei 1,40 und die Berge bei 1,60, so daB

die Fraktion mit dem spezifischen Gewicht 1,40 bis 1,60 
ais Mittelgut angesehen wird, das weder in den Bergen 
noch in der Kohle vorkommen soli. Aus der anteil- 
maBigen Verminderung des Bergegehaltes von der Roh- 
kohle zur Reinkohle wird dann der »Giitewirkungsgrad«, 
aus dem Mengenverhaltnis der KohlenverIuste in den 
Bergen zu dem Kohlenanteil der Rohkohle der »Mengen- 
wirkungsgrad« errechnet und das Produkt beider ais 
»Gesamtwirkungsgrad« bezeichnet. Auch diese Ver- 
fahren konnen gewisse Vortei!e fur sich geltend machen, 
jedoch dtirfte der erste Vorschlag einfacher und rich- 
tiger sein.

Gleichzeitig bietet sich damit eine bequeme Móg- 
lichkeit, die Aufbereitungsfahigkeit und das zu erwartende 
Ausbringen einer bestimmten Rohkohle durch eine ein- 
zige Kennziffer eindeutig zu kennzeichnen, indem man 
den bei dem spezifischen Gewicht 1,50 schwimmenden 
Anteil ermittelt und dessen genauen Aschengehalt angibt. 
Die Untersuchung der Fidze mehrerer Schachtanlagen 
auf Grund dieser Kennziffer lieferte mir wertvolle 
Unterlagen und Vergleichszahlen fur ihre Beurteilung.

Die vorstehende Abschweifung war nótig, weil auf 
dieser Grundlage die mit englischer Kohle erzielten 
Aufbereitungsergebnisse erórtert werden, sollen.

Zah l en t a fe l  2. Ergebnisse der Trockenaufbereitung verschiedener Kohlensorten auf S. J.-Herden.
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Northumberland 65-50 29,2 4,0 86,5 26,6 1,5 99,4 86,0 18,65 | 7,20 6,08 1,12 91,1 67,0
Yorkshire . . . . 25-10 17,0 3,5 79,5 14,1 0,7 99,9 79,4 15,04 i 5,01 3,28 1,73 85,1 77,8
Northumberland 12- 6 26,7 i 2,0 92,5 25,0 1,0 99,5 92,1 17,77 6,20 4,61 1,59 88,0 65,8

12- 6 20,3 3,6 82,0 17,5 1,6 99,6 81,7 20,32 1 5,27 3,25 2,02 88,1 67,1

» 6- 3 21,7 4,2 81,0 18,3 0,2 99,9 81,0 18,95 i 4,7S 3,03 1,75 89,0 67,0
Derbyshire . . . 3-1,5 20,5 3,6 82,5 17,7 0,8 99,9 82,4 14,41 3,68 2,70 1,18 90,0 81,3

ił . . . 1,5-0,7 19,6 6,8 66,2 14,3 1,5 99,7 66,2 14,80 6,56 2,81 3,75 68,6 69,7
Staffordshire . . . 40-1,5 21,3 1,3 94,0 20,2 0,85 99,8 93,8 14,65 ! 2,70 2,35 0,35 97,2 82,5
Durham-Kokskohle 40-1,5 28,3 6,5 76,0 23,6 1,3 99,6 75,7 17,37 ! 5,48 3,78 1,70 87,5 66,9
Durham-Oaskohle . 40-1,5 10,3 : 1,9 81,6 9,6 0,3 99,9 81,5 9,05 : 3,45 2,88 0,67 89,1 74,5

ł) 50-1,5 8,5 ! 1,5 82,4 7,2 1,2 99,9 82,3 8,55 1 3,70 2,45 1,25 79,5 66,4

;j 50-1,5 9,5 2,0 79.0 7,8 1,1 99,9 78,9 8,35 j 4,14 3,15 0,99 81,0 69,5
Northumberland 25-0,7 18,3 1 4,2 77,0 15,9 0,8 99,8 76,8 18,30 i 5,40 3,68 1,72 86,6 74,1

Bezogen auf das spezifische Gewicht 1,50.

Die Zahlentafel 2 zeigt zunachst die Aufbereitungs
ergebnisse einer Reihe von GroBversuchen mit eng
lischen Kohlen auf S. J.-Herden von ublicher Bauart, 
wobei in allen Fallen eine Vorklassierung im Verhalt- 
nis 2 :1  stattgefunden hat.

Zah l en t a fe l  3. Ergebnisse der Trockenaufbereitung 
verschiedener Kohlensorten auf Y-Herden.

Rohkohle Reinkohle Berge
2; » «■> 
rt 1/ J2 _r•C ”  .

Kohlen-
sorte

Korn-
gróBc Asche

»- . vn 4> N “ Ł. ił *-*
;£ V) > 
JZ (O OJ Asche

. m
a
%— W CJ Asche

, • in
O o r-T
^ s* ̂u w ?"Tl (/> ej

OJ U , ^
nfcw £ 
aj < jc O
■fj U.y N

u«0 SńO — ca O ^•o— av>
% o/o % o/o % 0/0 0/0

A 12-3 24,25 29,3 4,92 3,9 82,8 1,6 3,40
B 3-0,4 28,18 32,6 13,70 15,0 83,7 1,4 3,13

C 12-6 16,55 19,8 5,32 3,0 78,9 0,1 3,30
D 6-3 16,10 19,1 5,40 4,5 78,7 0,2 3,08
E 6-0,4 25,30 31,6 9,60 10,4 82,1 0,2 3,00

F 6-0,4 21,50 24,4 10,63 10,8 75,4 1,2 4,00
Q 6-0,4 11,63 13,6 7,02 7,0 75,9 2,5 3,12
H 12-3 11,72 13,7 2,90 1,4 70,0 1,9 2,15
K 12-3 23,52 30,3 6,50 5,8 70,2 2,7 4,60

Uber Aufbereitungsergebnisse mit verschiedenen 
Kohlensorten auf den leistungsfahigern Y-Herden unter- 
richtet die Zahlentafel 3. Hier erfolgte die Vorklassierung 
im Verhaltnis 1 : 4. Die Versuche wurden mit Proben 
von 20-30 t vorgenommen, was die Ergebnisse natiir- 
Iich nicht gunstig beeinfluBte, weil die Einstellung des 
Herdes einbegriffen war. Diese Versuche kdnnen aber 
deshalb besondere Beachtung beanspruchen, weil die in 
der Zahlentafel 4 zusammengestellten Ergebnisse der 
Schwimm- und Sinkuntersuchungen jeder einzelnen 
KorngroBe zeigen, daB sich diese Kohlensorten' nicht 
wesentlich von den Ruhrkohlen unterscheiden. Im 
einzelnen fielen bei der Aufbereitung der in der Zahlen
tafel 5 gekennzeichneten Kohle auf einem Halb-Y-Herd 
60,65 % Reinkohle, 24,70 °/o Berge und 14,65% Mittel
gut an; diese Erzeugnisse wurden wiederum eingehend 
untersucht (Zahlentafeln 6 und 7). Auffallend ist der hohe 
Anfall von umlaufendem Mittelprodukt, der jedoch in 
der Durchfiihrung des Versuches ais Probeaufbereitung 
begrundet sein soli. Wie die Analyse des Mittelgutes 
zeigt, hatte unbedingt noch mehr ais die Halfte ais
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Zahlenta fe l  4. Schwimm- und Sinkuntersuchung der in Zahlentafel 3 angefuhrten Kohlensorten.

Kohlen- Korn- Aschen
sorte gróBe gehalt

mm °/o

A 12-3 25,45
B 3-0,4 27,30

C 12-6 17,80
D 6-3 17,50
E 6-0,4 22,30

F 6-0,4 15,50
O 6-0,4 12.68
H 12-3 9,66
K 12-3 23,70

Spezifisches Oewicht

unter 1,35

Anteil

%

Asche

%

1,35-1,40 

Anteil Asche

% %

1,40-1,50 

Anteil ! Asche

% O/o

1,50-1,60 

Anteil j Asche

% O/o

1,60—1,75 

Anteil j Asche

o/o 0/0

iiber 1,75

Anteil

o/o

Asche

o/o

62.3
58.2

68,8
69.1
62.4

68.4
77.3 
83,7
59.2

2,18
1,74

2,22
2,15
2,03

2,70
1,87
1,922,68

3.7
3.3

5.3
5.4
5.8

4.7
4.1
3.7
3.1

9,52
9,15

8,93

9,05
9,20
8,42

11,13

3,9
4.5

3.5
4.3
4.6

8,5
3.7 
2,1
4.3

16,80
17,47

14,24

14,52
15,36
15,40
20,23

1,1
2,0

1.7
1.8 2,2
1,71,2
0,9
3,4

26.25
28,00

>22,04

26,43
24.63
26,70
31,00

2,7
3,3

3.2
3.0
3.2

2.11.2 0.6 
5,5

38,17
40.25

36,53

42,70
35,10
36.25 
43 55

26.3
28.7

17.5
16.4
21.8
14.6
12.5 
9,0

24.5

82,52
82,68

79.05

75,55
76,60
74,75
71.05

Zahlenta fe l  5. Rohkohle fur einen Halb-Y-Herd.

Spezifisches Oewicht Gesamt-
Korn-
gróBe

An
teil

leich- 
ter ais 

1,5
1,5-1,6 1,6-1,75

schwerer 
ais 1,75

anteil 
schwerer 
ais 1,5

mm % % % % o/o O/o

13,3-9,5 
9,5-6,7
6.7-4,7
4.7-3,3

20,0
31,9
36.0
12.1

_ 0,130
0,287
0,417
0,156

0,287
0,757
0,955
0,208

5,530
8,740
7,800
1,983

5,947
9,784
9,172
2,347

ZUS. 100,0 72,740 0,990 2,217 24,053 27,260

Z a h l e n t a f e l  6. Reinkohle vom Halb-Y-Herd.

Spezifisches Oewicht Oesamt-
Korn- An leich-

schwerer 
ais 1,75

anteil
gróBe teil ter ais 

1,5
1,5-1,6 1,6-1,75 schwerer 

ais 1,5

mm % o/o O/o % % %

13,3-9,5 
9,5-6,7
6.7-4,7
4.7-3,3

20,8
32.3 
35,5
11.4

—

0,124
0,373
0,373
0,124

0,187
0,456
0,580
0,187

0,021
0,477
0,747
0,290

0,332
1,306
1,700
0,601

ZUS. 100,0196,361 0,994 1,410 1,535 3,939

Z a h l e n t a f e l  7. Mittelprodukt aus dem Umlauf 

vóm Halb-Y-Herd.

Spezifisches Oewicht Gesamt-
Korn-
groBe

An
teil

leich- 
ter ais 

1,5
1,5-1,6 1,6-1,75

schwerer 
ais 1,75

anteil 
schwerer 
ais 1,5

mm O/o o/o % o/o % %

13,3-9,5 
9,5-6,7
6.7-4,7
4.7-3,3

29,3
32,9
30,0
7,8

_
--

0,740
0,825
0,590
0,155

1,280
1,680
1,475
0,310

1,020
3,015
4,670
1,025

3,040
5,520
6,735
1,490

zus. 100,0 83,215 2,310 4,755 9,730 16,785

Zahlenta fe l  8. Ergebnis der Aufbereitung 
auf dem Y-Herd,

Korn-
gróBe

mm

Rohkohle 
Anteil 

schwerer 
ais 1,5

0/0

Reinli
Ani

schwere
bezoge

Reinkohle

o/o

ohle
eil
ais 1,5,

:n auf

Rohkohle

°/o

Verminderung 
der Anteile 
schwerer ais 

spez. Ge w. 1,5

O/o

13,3-9,5 
9,5-6,7
6.7-4,7
4.7-3,3

5,947
9,784
9,172
2,347

0,332
1,306
1,700
0,601

0,250
0,985
1,360
0,452

95,9
90,8
85,3
80,7

ZUS. 27,250 3,939 3,047 89,0

Reinkohle, ein kleiner Teil auch ais Berge abgenommen 
werden kónnen. Trotzdem ist das Ergebnis beachtens- 
wert gut, wie die yorstehende Gegeniiberstellung der 
beim spezifischen Gewicht 1,5 sinkenden Anteile in 
den einzelnen KorngróBen der Rohkohle und Reinkohle 
erkennen laBt (Zahlentafel 8). Zwischen den einzelnen 
KorngróBen beobachtet man eine Abnahme des Wir- 
kungsgrades von etwa 5 %.

Da sich die mir bisher bekanntgewordenen Ver- 
suche der Trockenherdaufbereitung in Deutschland 
immer noch sehr eng an das Vorbild der NaBherde und 
damit an die ersten Entwicklungsstufen des S. J.'Herdes 
anlehnen, sind noch Versuche der Birtley Iron Co. be- 
sonders bemerkenswert, die bis ins einzelne einen Ver- 
gleich der Leistungsfahigkeit des S. J.- und desY-Herdes 
gestatten. Die verwaridte Kohle wird durch die Schwimm- 
und Sinkanalyse (Zahlentafel 9) gekennzeichnet. Das 
Probegut verarbeitete man nach Trennung in die Korn
gróBen 12-6 mm und 6-3 mm zunachst auf einem 
S.J.-Herd; die Erzeugnisse wurden analysiert, gemischt 
und dann im ganzen auf einem Halb-Y-Herd aufbereitet, 
schlieBlich nochmals gemischt und unklassiert einem 
S.J.-Herd aufgegeben. Man erhielt so die in Zahlen-

Zahlentafel  9. Schwimm- und Sinkprobe der Kohle fiir den Vergleichsversuch.

KorngróBe

mm

Anteil

o/o

Gesamt-
aschengehalt

%

Spezifisches Gewicht

leicht

i,:
Anteil

%

er ais 
35
Asche

%

1,35-

Anteil

o/o

-1,40

Asche

%

1,40- 

Anteil I

%

•1,50

Asche

o/o

1,50-

Anteil

0/0

-1,60

Asche

%

1,60-

Anteil

%

1,75

Asche

%

schwei

1,'
Anteil

o/o

er ais
15
Asche

%
12,0-6,0
6.0-3,0
3.0-1,5 
1,5-0,8 
0,8-0,4

unter 0,4

20.4
20.5 
17,9 
14 2 
10,4
16.6

24,90
26,00
26,50
27,00
28,30
27,38

63.1 
61,6
60.2 
58,3 
56,6 
nicht

2,42
1,95
1,82
1,69
1,61

bestimi

4.3
3.1
3.4
3.2 

1,35-1
Tlt

) 9,52

} 9,15 

,60=11

3.7 
4,0 
4,2
4.7 

,1% mi

)  16,80

} 17,47 

17,87°

1,0 
1,2 
1,6 
2,5 

/o Asche

} 26,25

j 28,00 

uber 1

Jo  } 38’17

!;? I}40-25
,6=32,3% mit

25.6 
27,1
27.6
27.6 

78,53 o/c

1 82,52 

) 82,68 

Asche
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Zah len ta fe l  10. Ergebnis des Vergleichsversuches.

Herdart
Korn
gróBe

mm

Rohkohle 
Anteil 

schwerer 
ais 1,5

%

Reinkohie 
Anteil 

schwerer 
ais 1,5

°/o

Berge 
Anteil 

leichter 
ais 1,5

%

Gesamt-
wlrkungs

grad

%

S. J. 12-6 30,3 3,4 1,3 88,3
S. J. 6 - 3 28,2 7,4 0,8 73,6
S. j. 12-3 27,3 8,9 2,2 67,0

Y 12-3 27,3 3,9 1,6 85,3

tafel 10 zusammengestellten Vergleichszahlen fiir die 
Leistung des S. J.-Herdes bei KorngróBenverhaltnissen 
2 : 1 und 4 : 1 sowie des Y-Herdes beim Verhaltnis 
4: 1. Bei der Verarbeitung der KorngróBe 12—3 mm 
auf dem S. J.-Herd muBte man, um Kohlenyerluste 
in den Bergen zu vermeiden, besondere Rucksicht auf 
das Korn 12-6 mm nehmen, wodurch kleinere Berge
teilchen in die Reinkohie gerieten.

In Abb. 20 sind die erwahnten Aufbereitungsergeb- 
nisse des Y-Herdes in Kurve 1 wiedergegeben und zum 
Yergleich der Leistung des S.J.-Herdes zwei Jahre vorher

Abb. 20. Entwicklung des Aufbereitungswirkungsgrades 
der S. J.- und Y-Herde.

(Kurve 2) gegeniibergestellt; Kurve 3 veranschaulicht 
die Aufbereitungsergebnisse des ersten Y-Herdes auf 
der McComas-Grube in Westvirginien und Kurve 4 
die mit einem neuzeitlichen Y-Herd bei der Aufbereitung 
von Korn unter 3 mm erzielten Betriebsergebnisse. Die 
Schaulinien lassen in iiberzeugender Weise die auBer- 
ordentliche VervolIkommnung der Trockenherdaufbe- 
reitung in den Ietzten Jahren erkennen, eine Entwicklung, 
die zweifellos heute noch nicht abgeschlossen ist und 
dereń Fórderung sich auch die deutschen Aufbereitungs- 
firmen angelegen sein lassen sollten.

Nachst der Verminderung des Aschengehaltes ist die 
Entfernung des Schwefels bei der Aufbereitung am 
wichtigsten. Auf den beschriebenen Trockenherden wird 
der freie Schwefelkies wegen seines hohen spezifischen 
Gewichtes sehr leicht ausgeschieden, wahrend sich natiir- 
lich der in der Kohle chemisch gebundene organische 
Schwefel sowie die mit der Kohle fest verwachsenen 
Schwefelkiesteilchen nicht entfernen lassen, was die 
Zahlentafel 11 mit Zahlenbeispielen aus dem Betriebe 
bestatigt. Mit den NaBverfahren erzielt man bei der 
Aufbereitung zweifellos ebenso gute Ergebnisse; hier 
findet jedoch meist hinterher wieder eine erhebliche 
Anreicherung des Schwefelgehaltes dadurch statt, daB 
sich der Schwefelkies sehr stark im Schlamm anreichert

Zah l en t a fe l  11. Zahlenbeispiele aus dem Betriebe.

Kohlen-
sorte

KorngróBe S
Rohkohle

chwefelgehalt 
Reinkohie |gfeb. Schwefel

Kokskohle j
3 - 1 ,2  

1 ,2 - 0 ,6  

0 ,6 - 0 ,3

1,37

1,25

1,31

0,98

1,01

1,17

0,98

0,96

1,01

Kesselkohle

2 5 - 1 2  

1 2 - 6  

6 - 3  

3 - 1 ,5  

1 ,5-0 ,7  

im Miltel

1,88

2,15

1,89

2,54

2,56

2,08

1,66

1.64 

1,67 

1,54

1.64 

1,62

1,61

1,63

1,56

1,58

1,60

Kokskohle •

4 0 - 2 5

2 5 - 1 2

1 2 - 6

6 - 3

3 - 1 ,5

1,45

1,79

1,38

1,27

1,25

1,23

1,25

1,21

1,09

1,12

1,21

1,26

1,13

1,08

1,05

Gaskohle

5 0 - 4 0  

4 0 - 2 5  

2 5 - 1 2  

1 2 - 6  

6 - 3  

3 - 1 ,5  

im Mittel

1,64

1,60

1.48

1.54

1.48 
1,62

1.55

1,34

1.30 

1,32 

1,28

1.30 

1,26

1.30

1,30

1,32

1.25 

1,28

1.26 

1,22 

1,27

Kokskohle j
6 - 3  

3 - 1 ,5  

1 ,5- 0 ,7

1.35

1.36 

1,42

0,98

0,98

0,98

0,96

0,97

0,96

und mit ihm dann in den Schwemmsiimpfen oder 
Trockentiirmen der Feinkohle wieder zugesetzt wird.

Bemerkenswer te  Anlagen .

Die erste Trockenaufbereitungsanlage fiir Kohle mit 
Luftherden ist im Jahre 1920 von der St. Louis Rocky 
Mountains and Pacific Co. auf ihrer Brillant-Grube in 
Neumexiko (Ver. Staaten) in Betrieb genommen worden. 
12 kleine Sutton-Steel-Luftherde verarbeiten dort die 
Kohle unter 40 mm nach Vorklassierung in 6 KorngroBen. 
Die Klassierung erfolgt auf zwei Gruppen von Hummer- 
Sieben mit den Maschenweiten 19, 12, 9,5, 4,8 und
1,6 mm. Von der KorngróBe 1,6-0 mm wird der 
Staub unter 0,3 mm in Windsichtern abgesaugt. Die 
Ergebnisse dieser Anlage werden allgemein als'gut be- 
zeichnet, nahere Angaben sind allerdings nicht ver- 
óffentlicht worden. Der Kraftbedarf soli 2,5 PS je t 
Stundenleistung einschlieBlich aller Becherwerke, Fórder- 
bander, Windsichter usw. betragen.

Die gróBte Trockenaufbereitungsanlage ist die 
McComas-Anlage auf der Crane-Creek-Grube der 
American Coal Co. of Allegheny in Westvirginien mit 
einer Leistung von mehr ais 225 t/h. Hier wird die 
Kohle in den Kornklassen 75-40, 40-25, 25-12, 
12—6, 6-3 mm auf S. J.-Herden und von 3 bis zu 
0,35 mm auf Y-Herden aufbereitet. Den Staub unter 
0,35 mm saugt man in Windsichtern ab und setzt ihn 
unaufbereitet zu. Folgende Schwimm- und Sinkanalyse 
kennzeichnet die Kohle:

Spez. Gew.
Anteil

o/o

Aschengehalt
%

unter 1,35 83,0 4,3

1,35--1,50 5,0 15,0

1,50--1,70 2,0 30,0

uber 1,70 10,0 86,0

Der schwierige Teil der Kohle liegt in den Korn- 
gróBen zwischen 75 und 12 mm, weshalb die Vor- 
klassierung hier enger gehalten worden ist. Das Mittelgut 
setzt man der Reinkohie zu. Ais mittleres Betriebsergeb- 
nis wird folgende Schwimm- und Sinkprobe der 
Gesamtreinkohle genannt:
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Abb. 21, Die Wardley-Trockenaufbereitungsanlage.

Abscheidung der Berge ist infolgedessen zufrieden- 
stellend; ihr Kohlengehalt iibersteigt nicht 0,8-1%, 
immerhin scheint man mit der Wahl der KorngróBen 
etwas zu weit gegangen zu sein. Die Anlage ist im 
August 1925 in Betrieb gekommen; durch den in Angriff 
genommenen Einbau von Y-Herden fiir die Kohlen unter 
3 mm soli der heute 7,5 % betragende Aschengehalt

Spez. Gew.
Anteil

o/o
Aschengehalt

%

unter 1,35 92,0 4,3

1,35 --1,50 5.5 15,0

1,50--1,70 1,2 30,0

iiber 1,70 1,5 86,0

Die Verluste an Kohle und Mittelprodukt in den 
Bergen sollen 0,5 °/o der Gesamtaufgabe nicht iiber- 
schreiten. Etwa 8 % der Aufgabe werden ais Mittelgut 
in Umlauf gegeben.

Die McComas-Anlage lauft seit Mai 1923. Da man 
die neuen Einrichtungen in einer friihern Wasche ein- 
baute, waren verhaltnismaBig viele Becherwerke und 
Bander erforderlich, wodurch sich die Betriebskosten 
erhóhen. Diese werden fiir 1925 wie folgt angegeben:

S

Lóhne . . . 0,0222 
Kraft. . . . 0,0425 
Instandlialtung 0,0050 
Versicherungen 
und Steuern . 0,0181

S
Abschreibung

(10 «/o) . .0,0612 
Verzinsung

(6%) . ■ 0,0367

insges. 0,1857

In England laufen seit langerer Zeit zwei Anlagen 
mit Trockenherdaufbereitung. Ais erste ist diejenige der 
Heworłh Coal Co. in Heworth (Durham) gebaut worden. 
Sie enthalt vier Herde, die stiindlich 60-*70 t Kohle 
von 30—3 mm KorngróBe verarbeiten. Die Kohle 
wird aus den Vorratstiirmen auf zwei Zittersiebe ge
geben und dort in die KorngróBen 30-12 und 
12-3 mm klassiert. Durch kleinere Aufgabebehalter 
gelangt sie dann auf die Herde. Das hier anfallende 
Reinkorn wird zusammen mit den von Hand ausge- 
lesenen gróbern Kohlen iiber 30 mm verladen. Das 
Mittelgut geht in Umlauf, wahrend der abgesaugte Staub 
in Gewebefiltern trocken niedergeschlagen wird.

Auffallend sind die weit gefaBten KorngróBen, die 
auf den einzelnen S. J.-Herden verarbeitet werden, es 
handelt sich aber um eine sehr reine Gaskohle besonderer 
Giite, aus der lediglich reine Berge mit einem spezifischen 
Gewicht von annahernd 2,0 abgeschieden werden. Die

der Gesamtkohle unter 6 %  gebracht werden. Die Be
triebskosten dieser ersten englischen Anlage werden mit 

2,55 d/t angegeben.
Die im April 1926 in Betrieb gesetzte zweite An

lage, die Wardley-Anlage der Firma John Bowes 
& Partners Ltd. bei Newcastle on Tyne (Abb. 21) hat seit 
dem groBen Ausstand mehr ais 300 0001 Kohle aufbereitet. 
Der heutige Durchsatz betragt bei einer Hóchststunden- 
leistung von 145 t etwa 800 t taglich. Es handelt sich 
um eine Zentralanlage fiir mehrere Gruben; zurzeit be- 
reitet sie die Kohle von je zwei besonders unreinen

Herd
Korn- Luft-

klassen verbrauch 

mm m3

50-25 
25-12 
12 -  6 
6- 3 
3-  1,5 
3-  1,5

Luftdruck 

mm W.-S

140
127
127
89
75
75

Motor-
leistung

PS

Kraft-
bedarf

PS

Abb. 22. Hauptbiihne der Wardley-Anlage mit 6 S. J.-Herden.

Flózen mit etwa 15% Asche der Springwell- und 
Follonsby-Grube auf. Der Zweck des Baus dieser Auf- 
bereitungsanlage war, den Abnehmern den Aschengehalt 
der Gaskohle mit 8 % zu gewahrleisten, was auch 
erreicht worden ist.

Die Fórderung jener Anlagengruppe belauft sich 
jahrlich auf 1,6 Mili. t, von denen 275 000 t in der 
Trockenaufbereitung verarbeitet werden. Die Kohle 
wird auf den Gruben auf 50 mm abgesiebt und 
das Unterkorn der Aufbereitungsanlage mit Eisenbahn- 
wagen zugefuhrt. Man klassiert die Kohle in die Korn
gróBen 50—25, 25 — 12, 12—6, 6—3 und 3—1,5 mm 
vor und gibt das Korn unter 1,5 mm unaufbereitet 
wieder zu, wahrend die andern KorngróBen auf 6 
S. J.-Herden, 4 fiir die 4 gróBern KorngróBen und 2 
fiir das kleinste Korn, auf einen mittlern Aschengehalt 
von 5-6 % gebracht werden. Die Reinkohle wird dann 
wieder gemischt und in die Eisenbahnwagen verladen. 
Abb. 22 zeigt die Hauptbiihne mit den 6 S. J.-Herden, 
von denen jeder mit einer Staubhaube iiberdeckt ist. 
Der abgesaugte Staub wird in Niederdruck-Gewebe- 
filtern, die etwa 2500 m3 Luft je min verarbeiten kónnen, 
niedergeschlagen und fur Kohlenstaubfeuerung verwandt. 
Der Kraftbedarf dieser Staubabsaugung betragt bei einem 
Unterdruck von 50 mm W.-S. 45 PS. Die einzelnen
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Herde werden nebst den dazugehórigen Ventilatoren 
von Einzelmotoren mit dem aus der vorstehenden Zu- 
sammenstellung hervorgehenden Kraftbedarf und Luft- 
verbrauch angetrieben.

Der Gesamtkraftbedarf der Anlage belauft sich auf 
etwa 1,25 kWh je t Durchsatz, die sonstigen Kosten 
fiir Lóhne, Betriebsstoffe und Instandhaltung werden 
mit 0,7 d angegeben. Weitere 4 Anlagen mit Y-Herden 
sind in England auf den Gruben Altham bei Accring- 
ton, Thorne bei Doncaster, Horden bei Durham und 
Snowdown bei Kent im Bau.

Angeblich sollen jetzt bereits mehr ais 7>/2 Mili. t 
Kohle jahrlich auf Trockenherden der American Coal 
Cleaning Co. aufbereitet werden.

Samtliche vorstehenden Angaben und Erórterungen 
beziehen sich auf die verschiedenen Herde der American 
Coal Cleaning Co., die Sutton-Steele-Herde und ihre 
weitern Entwicklungsstufen. Diese haben nun zwar 
bisher weitaus die gróBte Verbreitung, stel len aber 
keineswegs die einzige Ausfiihrungsform von Trocken- 
stoBherden dar. (SchluR f>)

Der EinfluB von Kohlenhauerleistung, 

Durchschnittslohn und Belegschaftszusammensetzung auf die Lohnkosten.

Von Diplom-Bergingenieur A. Schae f e r ,  Werne (Kreis Bochum).

Grundlegend fiir die Hóhe der Lóhne sind die durch 
Tarifvertrag festgelegten Satze, die bei normaler Leistung 
des einzelnen Arbeiters zur Auszahlung gelangen miissen. 
Bestimmend fiir die Belastung je t Kohle bleibt die 
Leistung der Kohlenhauer. Setzt man eine normale 
Leistung der Kohlenhauer voraus, so ist die Belastung 
je t Kohle abhangig von der Zahl der Kohlenhauer 
und der »Unproduktiven«, worunter alle nicht unmittelbar 
mit Gewinnungsarbeiten beschaftigten Arbeiter verstan- 
den werden. Mit dem Wechsel des Anteilverhaltnisses der 
einzelnen Arbeitergruppen andert sich aber der fiir die 
Unproduktiven zu zahlende durchschnittliche Lohnsatz, 
und damit ist auch eine Anderung der Belastung je t 
Kohle verbunden. Es gilt nun, zu untersuchen, wie 
diese einzelnen GróBen die Belastung je t Kohle beein- 
flussen, wobei von folgender Uberlegung ausgegangen 
wird. Der Selbstkostenlohnanteil je t Kohle hangt in 
erster Linie von dem Durchschnittslohn der Kohlen
hauer, bezogen auf die Durchschnittsleistung, ab. Dazu 
kommt der Anteil der Lohnsumme fiir die Unproduk- 
tiven, der sich aus der Summę der Lóhne dieser Arbeiter- 
gruppe, bezogen auf die Gesamtmenge des gefórderten 
Gutes, ergibt.

Setzt man: 

y = Selbstkostenlohnanteil (absolut),

Sch = Gesamtschichten untertage,

M = konstanter Durchschnittslohn, etwa 5,00 Jk je 
Schicht,

Ms = u • M = Durchschnittslohn der Unproduktiven,

Mk = k • M = Durchschnittslohn der Kohlenhauer,

Lk Durchschnittsleistung der Kohlenhauer je Schicht 
und Mann in t Kohle, 

x = b • Sch = Anzahl der Kohlenhauerschichten, 

u Verhaltnis des Durchschnittslohnes der Unproduk- 
tjven zum konstanten Durchschnittslohn, u ^  1,

k ■ Verhaltnis des Durchschnittslohnes der Kohlen
hauer zum konstanten Durchschnittslohn, k < 1,

b Anteil der Kohlenhauerschichten an den Gesamt
schichten untertage in Hundertteilen, b = 1, 

so wird:

b • Sch) • u ■ Mk-M (Sch 

Lk L

M

V

k • b • Sch

Daraus folgt:

1. Je gróBer b, desto kleiner ist
u - ( l - b )

und damit der

2.

gesamte Lohnbetrag. Mit abnehmendem b nehmen 
die Unterschiedsbetrage der Gesamtlóhne je Einheit 
von b in verstarktem MaBe zu.
Durch k, d. h. durch die Kohlenhauerlóhne, werden 
die durch b bewirkten Unterschiedsbetrage nicht ver- 
andert, weil k fiir sich auftritt.

3. Je hóher dagegen u, d. h. der Lohn der Unproduk- 
tiven ist, desto hóher werden die Unterschiedsbetrage, 

1 -b
weil u mit vervielfaltigt wird.

4. Je geringer Lk ist, desto gróBer werden die Lohn- 

anteilkosten, und zwar im umgekehrt proportionalen 
Verhaltnis.

Fiir die Schwankungen der Selbstkosten sind dem- 
nach, soweit der Lohnanteil in Frage kommt, in erster 
Linie u und b und vor allem Lk maBgebend.

Zur bessern Ubersicht soli die vorstehende Gleichung 
an einem Beispiel naher erlautert und schaubildlich aus- 
gewertet werden (Abb. 1-3). Dabei gibt die Abszisse

so  90 %  w

Abb. 1. EinfluB des Kohlenhauerlohnes auf die Lohnkosten.

20 jo  « o  SO 60 70
ffoM en/rac/er
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die Anzahl der Kohlenhauer in Hundertteilen, dieOrdinate 
die Kosten je t Kohle in Jb an. In den folgenden 
Berechnungen ist der Verkaufspreis der Kohle stets zu 
20,50 J6It angenommen worden.

Unter Zugrundelegung der Betrage Mk=^7,20 Jb, 

Ms = 5,00 Jb und Lk=2 t erhalt man die Kurve a in 

Abb. 1. Sie zeigt, daB sich bei gleichbleibender GroBe 
von Mk, Ms und Lk der Lohnanteil je t Kohle mit Zu- 

nahme der Kohlenhauer erniedrigt. Es ist besonders 
darauf hinzuweisen, daB das Fallen des Betrages nicht 
gleichmaBig mit der Zunahme der Kohlenhauer erfolgt, 
wie aus der nachstehenden, der Kurve a zugrunde- 
liegenden Ubersicht hervorgeht.

Zah l en t a f e l  1.
(Kohlenhauerleistung 2 t/Schicht.)

Kohlen
hauer

0/0

30
40
50
60
70
80
90

Lohn

Jd t

9,43
7,35
6,10
5,27
4,67
4,23
3,88

Jd t

2,08
1,25
0,83
0,60
0,44
0,35

Unterschiedsbetrage

bezogen auf 
30% Kohlenhauer

vom Ver*

vom
Verkaufs-

preis

°/o

10,2
6,1
4.1 
2,9
2.1 
1,7

Jd t

2,OS 
3,33 
4,16 
4,76 
5,20 
5,55

kaufspreis 

°/o

10,2
16.3
20.4
23.3
25.4 
27,1

Kohlen
hauer

%

30
40
50
60
70
S0
90

Lohn

Jd t

2

9,68
7,60
6,35
5,52
4,92
4,48
4,13

Jd t

3

Unterschiedsbetrage

votn | bezogen auf 
Verkaufs- 30% Kohlenhauer 

preis i vom Ver'

% Jd t

2,08 10,2 2,08 10,2
1,25 6,1 3,33 16,3
0,83 4,1 4,16 20,4
0,60 2,9 4.76 23,3
0,44 2,1 5,20 25,4
0,35 1,7 5,55 27,1

kaufspreis

%

Nunmehr seien die Beziehungen zwischen den oben 
genannten GróBen fiir den Fali betrachtet, daB sich der 
Kohlenhauerlohn andert. Wird dieser mit einem Be
trage von 7,70 Jb zugrundegelegt, dann errechnen sich 
die in Zahlentafel 2 zusammengestellten Werte (Abb. 1, 
Kurve b).

Ein Vergleich der Werte in der Spalte 2 der Zahlen- 
tafeln 1 und 2 ergibt, daB mit zunehmendem Lohne 
der Kohlenhauer bei gleichbleibender Leistung der 
Selbstkostenlohnanteil je t Kohle gróBer wird, wahrend 
die Unterschiedsbetrage in den Spalten 3 bis 6 unver- 
andert bleiben. Man kann daraus den SchluB ziehen,

In der Spalte 1 ist die Anzahl der Kohlenhauer in 
Hundertteilen der Gesamtbelegschaft, in der Spalte 2 
der dieser entsprechende Selbstkostenlohnanteil in Jblt 
verzeichnet. Die Spalten 3 bis 6 enthalten die Unter
schiedsbetrage der Selbstkostenlohnanteile, bezogen auf 
die einzelnen anteiligen Kohlenhauerzahlen, und zwar 
Spalte 3 in Jb lt und Spalte 4 in Hundertteilen des zu 
20,50 Jb l1 angenommenen Verkaufspreises. Die Spalten 
5 und 6 geben die Summę der Betrage aus den Spalten 
3 und 4 an, wobei von dem Selbstkostenlohnanteil aus- 
gegangen ist, der auf 1 t bei 30 % Kohlenhauern 
entfallt.

Aus der Spalte 2 der Zahlentafel 1 ersieht man also, 
daB je gróBer der Anteil der Kohlenhauer an einer 
Belegschaft ist, desto kleiner der auf 1 t entfallende 
Lohnbetrag wird. Dabei zeigt sich (Spalten 3 und 4), 
daB mit abnehmender Kohlenhauerzahl die Unterschieds
betrage in verstarktem MaBe zunehmen. Steigt z. B. die 
Zahl der Kohlenhauer einer Belegschaft (Spalten 5 und 6) 
von 30 auf 60%, so wird die Tonne Kohle unter den 
obigen Voraussetzungen mit einem um 4,16 Jb ge- 
ringern Betrag belastet, was eine Ersparnis von 20,4 % 
des Verkaufspreises ausmacht.

Zah lenta fe l  2.

Abb. 2. EinfluB des Lohnes der Unproduktiven 
auf die Lohnkosten.

daB der Unterschiedsbetrag des Lohnanteils bei ver- 
schiedenem Anteil der Kohlenhauer an einer Belegschaft 
nicht durch die Hóhe des Kohlenhauerlohnes beeinfluBt 
wird (Abb. 1, Kurven a und b).

Weiterhin ist die Frage zu klaren, welche Folgerungen 
sich aus einer Anderung der Lóhne der Unproduktiven 
ergeben. Fiir diese Untersuchung seien die der Zahlen
tafel 1 zugrundegelegten Werte fur Mk- =  7,20 Jb und 

Lk = 2 t beibehalten, wahrend Ms = 4 oder 6 Jb gesetzt 

werde. Die Ergebnisse dieser Rechnung sind aus den 
Zahlentafeln 3 und 4 sowie aus Abb. 2 ersichtlich.

Zah l enta fe l  3.

Unterschiedsbetrage
Kohlen

Lohn vom bezogen auf
hauer Verkaufs- 30% Kohlenhauer

preis vom Ver- 
kaufspreis

% Jd t Jd t % Jd t %

1 2 3 4 5 6

30
40

8,27
6,60

1,67 8,1 1,67 8,1

50 5̂ 60 1,00 4,9 2,67 13,0

60 4̂ 90 0,70 3,5 3,37 16,5

70 4̂ 46 0,44 2,1 3,81 18,6

80 4,10 0,36 1,8 4,17 20,4

90 3,82 0,28 1,4 4,45 21,8

Eine Gegeniiberstellung der Zahlentafeln 1 und 3 
lehrt, daB das Sinken des Lohnes der Unproduktiven
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ein Zuriickgehen des Lohnanteiles je t Kohle zur Folgę 
hat. Damit ist eine Abnahme der Unterschiedsbetrage 
verbunden (Spalten 3 bis 6; Abb. 2, Kurven a und ć).

Z ah l en t a fe l  4.

Kohlen-
hauer

%

30
40
50
60
70
80
90

Lohn

Jd i

2

10,60
8,10
6,60
5,60
4,89
4,35
3,93

Jd i

2.50
1.50 
1,00 
0,71 
0,54 
0,42

Unterschiedsbetrage

bezogen auf 
30% Kohlenhauer

vom Ver-

vom
Verkaufs-

preis

%

12,2
7,3
4,9
3.52.6 2,0

Jd i
kaufspreis

%

2,50
4.00
5.00 
5,71 
6,25 
6,67

12,2
19,5
24.4 
27,9
30.5
32.5

Entsprechende Vergleiche der Zahlentafel 4 mit den 
Zahlentafeln 1 und 3 lassen erkennen, daB eine Steigerung 
der Lóhne der Unproduktiven eine Zunahme des Lohn- 
anteils und der Unterschiedsbetrage nach sich zieht. 
Je hóher  also die Lóhne  im Durchschnitt fiir die 
Unproduk t i ven  stehen, desto mehr fallt der tat- 
sachliche Hundertsatz der K o h l e n h a u e r z a h l  einer 
Belegschaft fur d i eOes t a l t ung  der Selbs tkosten 
h ins icht l i ch der Lóhne  ins Gewicht (Abb. 2, 
Kurven a und d). Hat z. B. eine Zeche 50 % Kohlen
hauer sowie eine Kohlenhauerleistung von 2 t und sind 
die Normallóhne fiir Kohlenhauer 7,20 Jh und fiir 
Unproduktive 5,00 Jb, so betragt der Lohnanteil je t Kohle

ftb /7/e /7/7<3t/e r
Abb. 3. EinfluB der Kohlenhauerleistung auf die Lohnkosten.

6,10 Ji, (Abb. 1, Kurve a). Ware es nun móglich, die 
Zahl der Kohlenhauer auf 60 %  zu bringen, so kamen 
an Lóhnen je t Kohle nur 5,27 J(i zur Auszahlung, 
d. h. der Betrag wiirde sich um 0,83 J6H niedriger 
stellen. Bei einer Fórderung von 1500 t taglich be- 
deutet dies eine monatliche Ersparnis von 32 000 JL  
Bei Erhóhung der Kohlenhauerzahl auf 70 % wiirde 
der Gewinn fiir denselben Zeitraum 53 000 J(> aus- 
machen. Dieser Betrag, der einer Ersparnis von 7 %

des Verkaufspreises gleichkommt, nimmt bei hóhern 
Lóhnen fiir die Unproduktiven noch erheblich zu. Ist 
Ms = 6,00 Ą  so belaufen sich unter den obigen Vor- 

aussetzungen die monatlichen Ersparnisse auf etwa 
37 500 bzw. 64 000 JL

Wahrend bisher eine gleichbleibende Kohlenhauer
leistung angenommen worden ist, sollen nunmehr die 
Einfliisse auf die Lohnkosten gepriift werden, wenn 
sich die Leistung der Kohlenhauer andert. Dazu sind 
in Abb. 3 die Kurven e bis h in Beziehung zu Kurve a 

gesetzt worden. Aus den Schaulinien, welche die 
Lohnbetrage bei einer Kohlenhauerleistung von 3, 2,5, 
1,5 und 1 t wiedergeben, geht hervor, daB mit zu- 
nehmender Leistung der Kohlenhauer der Selbstkosten- 
betrag an Lóhnen fallt, und zwar erfolgt diese Ver- 
anderung mit zunehmender Zahl der Kohlenhauer bei 
geringer Leistung in starkerm MaBe ais bei hoher, was 
auch die den Kurven zugrundeliegenden Zahlentafeln 
5 bis 8 zeigen.

Zahlenta fe l  5.
(Kohlenhauerleistung 3 t/Schicht.)

Kohlen
hauer

%

Lohn

Jd i Jd i

Unterschk

vom
Verkaufs-

preis

%

:dsbetrage 

bezog 
30% Ko

Jd i

en auf 
llenhauer

vom Ver- 
kaufspreis

%

1 2 3 4 5 6

30
40
50
60
70
80
90

6,29
4,90
4,06
3,51
3,11
2,81
2,58

(Kohlenh

1,39
0,84
0,55
0,40
0,30
0,23

Z a h l e n

auerleisti

6,8
4.1 
2,6 
2,0 
1,5
1.1

t a f e l  6. 

mg 2,5 t/

1,39
2,23
2,78
3,18
3,48
3,71

Schicht.)

6,8
10,9
13.5
15.5
17.0
18.1

Kohlen
hauer

%

Lohn

Jd i Jd i

Unterschie

vom
Verkaufs-

preis

%

dsbetrage 

bezog 
30% Ko

Jd i

en auf 
llenhauer

vom Ver- 
kaufspreis

%

1 2 3 4 5 6

30
40
50
60
70
80
90

7,56
5.89
4.89 
4,22 
3,75 
3,39 
3,11

1,67
1,00
0,67
0,47
0,36
0,28

8,1
4,9
3.3
2.3 
1,8
1.4

1.67
2.67 
3,34 
3,81 
4,17 
4,45

8,1
13,0
16.3 
18,6
20.4 
21,8

Zah len t a fe l  7. 
(Kohlenhauerleistung 1,5 t/Schicht.)

Kohlen
hauer

% Jd i

1 2

30 12,58
40 9,80
50 8,14
60 7,03
70 6,23
80 5,64
90 5,17

Lohn

Unterschiedsbetrage

bezogen auf 
30% Kohlenhauer

vom Ver-

vom 
; Verkaufs

Jd i

3

preis

% Jd i

2,78
1,66
1,11
0,80
0,59
0,47

13,6
8,1
5,4
3.9
2.9 
2,3

2,78
4,44
5,55
6,35
6,94
7,41

kaufspreis 

%

13.6
21.7
27.1 
31,0 
33,9
36.2
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Zah l en t a fe l  8. 
(Kohlenhauerleistung 1 t/Schicht.)

Kohlen
hauer

Lohn

Unterschiedsbetrage

vom bezogen auf 
Verkaufs- 30% Kohlenhauer

% M i Jd i

preis

% J(ll
kaufspreis

%

1 2 3 4 5 6

30
40
50
60
70
80
90

18.S7
14,70
12,20
10,53
9.34
8,45
7,76

4.17
2,50
1,67
1,19
0,S9
0,69

20,3
12,2
8,1
5,8
4.4
3.4

4,17
6,67
8,34
9,53

10,42
11,11

20.3
32.5
40.6
46.4 
50,8 
54,2

Ein Vergleich der Zahlenłafeln 5 und 8 laBt erkennen, 
daB sich der Unterschiedsbetrag im umgekehrten Ver- 
haltnis der Leistung andert. Je geringer also die 
Le i s t ung  ist, desto groBer ist die Bedeutung des 
Hundertsatzes an K oh l en hau er n  fi ir die Hohe 
der Selbs tkosten an Lóhnen.

Die von der eingangs abgeleiteten Formel aus- 
gehende Betrachtung iiber die verschiedenen Einfliisse 
auf die Oestaltung des Lohnkostenanteils sei mit dem 
Hinweis abgeschlossen, daB theoretisch das giinstigste 
Ergebnis fiir alle oben behandelten Fragen bei 100% 
Kohlenhauern liegt.

Der Einfachheit wegen ist bei den Untersuchungen 
eine gleichbleibende Belegschaftsziffer untertage voraus- 
gesetzt worden, was jedoch nicht unbedingt erforderlich 
ist. An Hand eines Beispiels sei deshalb noch erortert, 
welche Folgen eintreten, wenn sich die Gesamtschichten- 
zahl der Belegschaft untertage andert. Eine Abteilung 
beschaftige 100 Mann, darunter 50 Mann 50%Kohlen- 
hauer. Nach Ausscheidung von 10 Unproduktiven, die 
nicht melir beschaftigt werden sollen, vermindert sich 
die Gesamtbelegschaft auf 90 Mann, wovon 50 Mann, 
d. h. nunmehr 55,56 %, Kohlenhauer sind. Werden 
dagegen die freiwerdenden 10 Mann im Rahmen der 
Abteilung ais Kohlenhauer beschaftigt, so arbeitet diese 
mit 60%  Kohlenhauern. Man muB also bestrebt sein, 
freiwerdende Leute, wenn irgend móglich, bei der 
Kohlengewinnung anzulegen.

Zusammenf assung .

An Hand einer Formel werden die Beziehungen 
zwischen Lohnkosten, Hauerleistung, Durchschnittslohn 
und Belegschaftszusammensetzung erlautert. Dabei zeigt 
sich, daB sich der Lohnanteil je t Kohle desto giinstiger, 
d. h. niedriger stellt, je gróBer die Leistung der Kohlen
hauer, je geringer der Durchschnittslohn der Unpro- 
duktiven und je hóher die anteilmaBige Kohlenhauer- 
zahl innerhalb der Belegschaft ist.

Hollands Kohlenbergbau im Jahre 1926.

Die im Jahre 1925 aufgetretenen Absatzschwierigkeiten 
auf dem hollandischen Kohlenmarkt, dereń Ursache vor- 
wiegend in dem scharfen auslandischen Weltbewerb, im 
besondern der deutschen Kohle, ferner in den betrachtlichen 
Wahrungsschwankungen in Belgien und Frankreich lag, 
machten sich in unvermindertem MaBe auch noch in den 
ersten 4 Monaten des Berichtsjahres bemerkbar. Dieser be- 
denkliche Zustand konnte jedoch im weitern Verlauf des 
Jahres infolge der durch den britischen Bergarbeiterausstand 
hervorgerufenen starken Nachfrage nach Kohle vollkommen 
behoben und die Steinkohlenforderung gegeniiber dem 
voraufgegangenen Jahr sogar um 26,30% gesteigert werden. 
Die starkę Zunahme der Gewinnung hatte einen Ruckgang 
des Einfuhruberschusses auf weniger ais die Halfte zur 
Folgę. Nicht zuletzt durfte auch die Herabsetzung der fur 
die Zeit vom 1. Juli 1925 bis 1. Juli 1928 gultigen Eisenbahn- 
frachtsatze auf durchschnittlich 2,15 fl/t den Kohlenmarkt 
giinstig beeinfluBt haben.

Zwecks Behebung der Brennstoffnot des Landes war 
1917 die Gewinnung von Braunkohle in Angriff genommen 
worden. Dieser Bergbauzweig hat nach anfanglichen Er- 
folgen spaterhin sehr stark an Bedeutung eingebuBt, doch ist

Zahlentafel  1. Ergebnisse des hollandischen 
Braunkohlenbergbaus 1917—1926.

Fórderung

1917 42 442: _
1918 1 483 009 +1 440 567
1919 1 881 962 j + 398 953
1920 1 395 851 — 486 111
1921 121 715—1274 136
1922 28 919 — 92 796
1923 54 185: + 25 266
1924 191 202 + 137 017
1925 207 623! + 16421
1926 211 194 + 3 571

+3 394,20 
+ 26,90
-  25,80
-  91,28
-  76,24
+ 87,37
+ 252,87 
+ S,59
+ 1,72

503 044 12,00 
15 784 462 10,64 
18 868 628 10,02 
U 149 656 7,99 

600000!
73 0001 
64 ooo:

396 463 
41S 556 2,02 
437 269 2,07

5,00
2,53
1,78
2,07

± des 
Tonnen- 
wertes 

gegen das 
Vorjabr 

%

-11,33
-  5,83 
-20,26 
-37,42 
-49,40 
-29,64 
+ 16,29
-  2,42 
+ 2,48

in den letzten Jahren wieder ein gewisser Aufschwung ein- 
getreten. Naheres ist aus der folgenden Zahlentafel zu 
entnehmen.

Im Hóhepunkt seiner Entwicklung (1919) beschaftigte 
der hollandische Braunkohlenbergbau 2662 Arbei ter ,  1925 
und 1926 waren es nur noch 136 bzw. 145. Die Lohn- 
summe, welche 1919 3,5 Mili. fl betragen hatte, stellte sich 
1925 auf 167 000 fl und 1926 auf 185 000 fl. Der Jahres- 
verdienst fiir den erwachsenen mannlichen Arbeiter belief sich 
im Berichtsjahr auf 1309,32 fl, der Schichtverdienst auf 4,46 fl.

Ganzanders stellt sich die Entwicklung des hollandischen 
Ste i nkoh l enbergbaus dar, der nicht nur wahrend der 
Kriegsjahre, sondern in noch verstarktem MaBe in der

Z a h l e n t a f e l  2. Ergebnisse des hollandischen 
Steinkohlenbergbaus 1913 — 1926.

Fórderung

Davon
Jahr

Insges.
Staatsgriiben

von der

Privatgruben
1 von der

Gesamt- Oesamt-

t t
fOrderung fórderung

% t %

1913 1 873 079 417 852 22,31 1 455 227 77,69
1914 1 928 540 546 757 28,35 1 381 783 71,65
1915 2 262 148 783 454 34,63 1 478 694 65,37
1916 2 585 982 899 697 34,79 1 686 285 65,21
1917 3 007 9251 1 092 339 36,32 1 915 586 63,68
1918 3 399 5121 1 402 273 41,25 1 997 239 58,75
1919 3 401 5461 1 476 297 43,40 1 925 249 56,60
1920 3 940 590' 1 772 211 44,97 2168 379 55,03
1921 3 921 125' 1 855 361 47,32 2 065 764 52,68
1922 4 570 206 > 2 085 928 45,64 2 484 278 54,36
1923 5 2S0 5731 2 472 300 46,82 2 SOS 273 53,18
1924 5 881 545' 2 960 478 50,34 2 921 067 49,66
1925 6 S48 5671 3 804 61S 55,55 3 043 949 44,45
1926 8 649 8611 5 195 844 60,07 3 454 017 39,93

1 AuBerdem wurden 1917 noch 118 037, 1918: 148935, 1919- 138 518 

1920:175039, 1921:321875, 1922 : 296165, 1923 : 314905, 1924:298637, 1925: 
26S403 und 1926: 192826 t Kohlenschlamm gewonnen; seit 1923 einschl. 
Staatsgrube Maurits und seit 1926 einschl. Zeche Julia.
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Folgezeit einen gewaltigen Aufstieg genommen hał. Gegen 
das letzie Friedensjahr ist 1926 die Gewinnung auf das 
4,6fache gesliegen. Im Vergleich mit den voraufgegangenen 
beiden Jahren 1924 und 1925 mit einer Fórderung von 5,88 
bzw. 6,85 Mili. t ergibt sich im Berichtsjahr bei 8,65 Mili. t 
ein Mehr von 2,77 bzw. 1,8 Mili. t oder 47,07 bzw. 26,30%.

Im einzelnen ist die Entwicklung des hollandischen Stein- 
kohlenbergbaus seit 1913 aus Zahlentafel 2 zu entnehmen.

Wahrend die Gesamtgewinnung im Jahre 1913 mit 
77,69% auf die Privatgruben entfiel, sank dereń Anteil in 
den folgenden Jahren unter Schwankungen auf 53,18% in 
1923, um 1926 schlieBIich nur noch 39,93% zu betragen. 
Demgegenuber erhóhte sich der Anteil der Staatsgruben von 
22,31% im Jahre 1913 auf 60,07 % im Berichtsjahr. Im 
einzelnen sind die Verhallnisse der Staatsgruben in dem 
Aufsatz: »Der hollandische Staatsbergbau im Jahre 1926«> 
behandelt worden.

Eine Ubersicht iiber die Verteilung der Fórderung nach 
Sort  en bietet die Zahlentafel 3.

Zahlentafel  3. Verteilung der Steinkohlenforderung 
nach Sorten 1913, 1920-1926.

Kohlensorte

Jahr
Magerkohle 
unter 10%

Halb
magerkohle

10-15%

Halb-
fettkohle
15-20%

Fetlkohle 
mehr ais 20%

Insges.

uasgenait

t t t t t

1913 588 001 1 225 390 _ 59 688 1 873 079
1920 804 836 1 910 947 — 1 224 807 3 940 590
1921 678 930 1 726 408 151 918 1 363 869 3 921 125
1922 869 600 1 908 986 197 994 1 593 626 4 570 206
1923 997 568 2 049 487 234 614 1 998 904 5 280 573
1924 1 045 073 2 146914 231 021 2 458 537 5 881 545
1925 1 070 968 2 377 314 269 888 3 130397 6 848 567
1926 1 178 725 2 881 273 347 794 4 242 069 8 649 861

1921
1922
1923
1924
1925
1926

3 849 160
4 636 717
5 232 618
5 798 688
6 764 593 
8 734 361

119851 
127 004 
139 775 
158 978 
174 570 
271 356

839 151 
900 714 
795 627 

1 123 010 
1 264 512 
1 585 735

1 Einschl. Peputatkohle.

21,80
19,42
15,21
19,37
18,69
18,16

2 890 158
3 603 999
4 297 216
4 516 700
5 325 511
6 877 270

75,09
77,84
82,12
77,89
78.73
78.74

Der Selbstverbrauch war 1926 um rd. 97 000 t oder um 
mehr ais die Halfte gróBer ais 1925; von der verfiigbaren 
Menge (Fórderung -f- Bestand) beanspruchte er 3,11% gegen 
2,58% im Jahre vorher. Abgesetzt wurden im Berichtsjahr 
°>74% (1925:78,73%) der Fórderung. Die Lieferungen 

an Nebenbetriebe beliefen sich auf 18,16% (18,69%). Der 
bsatz hat gegen 1921 eine Steigerung auf das 2,4fache 

erfahren.

1 Oluckauf 1927, S. 16S4 .

In der nachstehenden Zahlentafel 5 wird eine Zu- 
saminenstellung iiber die hollandische Kokserzeugung und 
PreBkohlenherstellung in den Jahren 1920 bis 1926 geboten. 
An Koks  wurden 1926 insgesamt rd. 2 Mili. t (1925: 1,94 
Mili. t) gewonnen. Davon entfallen 1,2 Mili. t (1,14 Mili. t) 
oder 59,97 % (58,84%) auf Zechen und Huttenwerke und 
schatzungsweise 800000 t (800000 t) oder 40,03% (41,16%) 
auf Gasanstalten. Die Staatsgrube Emma war an der Ge- 
samterzeugung mit 689000 t (587000 t) oder 34,47% (30,18%) 
beteiligt, die Huttenwerke brachten mit 510000 t (557000 t) 
25,50% (28,66%) auf. Dem Inlandverbrauch standen 1,32 
Mili. t Koks zur Verfugung.

Z a h l e n t a f e l  5. Kokserzeugung und PreBkohlen
herstellung in Holland 1920—1926.

Kokserzeugung

Jahr
Davon

Insges.

t

aut Zechen1 und 
Huttenwerken8

t | %

in Oasanstalten 

t | %

1920 708 187 138 987 19,63 569 200 80,37
1921 838 431 228 605 27,27 609 826 72,73
1922 1 116 751 451 758 40,45 664 993 59,55
1923 1 371 687 671 687 48,97 700 000’ 51,03
1924 1 725 779 975 779 56.54 750 0003 43,46
1925 1 943 806 1 143 806 58,84 800 000-3 41,16
1926 1 998 609 1 198 609 59,97 800 0003 40,03

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

In der Berichtszeit ist es wiederum Fettkohle, dereń 
Gewinnung am meisten zugenommen hat; von 3,13 Mili. t 
oder 45,71% der Gesamtfórderung erhóhte sich ihr Anteil 
in 1926 bei 4,24 Mili. t auf 49,04%. Die Fórderung von 
Halbmagerkohle erfuhr ebenfalls eine Steigerung, und zwar 
um 504000 t oder 21,20 %, ihr Anteil an der Gesamtfórderung 
dagegen verminderte sich von 34,71 auf 33,31%.

Die dem S e l b s t v e r b r a u c h  der Gruben dienenden 
Kohlenmengen, bei dereń Feststellung der zu Betriebs- 
zwecken der Zechen verwandte Kohlenschlamm sowie auch 
die Deputatkohle unberiicksichtigt geblieben sind, bewegten 
sich in den Jahren 1921 bis 1926 wie folgt.

Zahlentafel  4. Selbstverbrauch, Lieferung an Neben
betriebe und Absatz an hollandischer Kohle 1921—1926.

633 930 
585 266 
626432 
473 579 
562 181 
570 717 
675 405

1 Staatsgrube Emma.
* Slulskil, Maastricht und Velsen.

8 Oeschatzt.

Die PreBkohlenherste l l ung,  die fast ausschlieBlich 
der Belieferung der niederlandischen Eisenbahnen dient, ist 
nur unbedeutend. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 6750001 
(1925: 571 000 t) hergestellt. Der Anteil der Staatsgruben 
belief sich auf 361 000 t (275 000 t) oder 53,51% (48,22%) 
und derjenige der Privatgruben auf 3140001 (2960001) oder 

46,59% (51,78%).

Entsprechend der Fórderzunahme hat auch die Beleg- 
schaft ,  iiber dereń Entwicklung die Zahlentafel 6 AufschluB 
gibt, eine weitere Vermehrung erfahren, und zwar um 1260 
(1925: 882) Mann oder 4,14% (2,99%). Dieser verhaltnis- 
maBig geringen Belegschaftszunahme steht eine weit gróBere 
Fórdersteigerung von 26,30% (16,44%) gegeniiber.

Z a h l e n t a f e l  6. Zahl der im hollandischen Steinkohlen
bergbau beschaftigten Personen 1913 — 1926.

Jahres-
durch-
schnitt

Insges.

Davon 

unter- j iiber- 
tage

1913 9 715 7 169 2546
1914 9 898 7 374 2524
1915 10 271 7 622 2649
1916 12 466 9 226 3240
1917 15 028 10 922 4106
1918 18 250 12 904 5346
1919 20 318 14134 6184
1920 22 874 15 943 6931
1921 24 996 17 269 7727
1922 25 173 17 823 7350
1923 26 896 19 384 7512
1924 29 524 21 545 7979
1925 30 406 22176 8230
1926 31 666 23 203 8463

Der hollandische Steinkohlenbergbau beschaftigt zahl- 
reiche Landfremde; wahrend der Anteil der Auslander an 
der Gesamtbelegschaft 1925 20,28% betrug, erhóhte er sich 
im Berichtsjahr auf 24,20%. Davon entfielen allein 16,65% 

(14,79%) auf Deutsche.

Uber die Zahl der im hollandischen Steinkohlenbergbau 
b e s c h a f t i g t e n  P e r s o n e n ,  nach N a t i o n a l  i t a t en  
gegliedert, gibt im einzelnen die Zahlentafel 7 AufschluB.
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Z a h l e n t a f e l  7. Gliederung der Belegschaft 
des hollandischen Steinkohlenbergbaus nach Nationalitaten 

1913—19261.

Z a h l e n t a f e l  9. Lóhne nach Arbeitergruppen 
im hollandischen Staatsbergbau und im Gesamt-Steinkohlen- 

bergbau 1924 — 1926.

Jahr
Hollander Deutsche

Óster-
reicher

Belgier andere
Auslander

lns-
ges. % łns-

ees. % ins-
ges. % Ins-

ges. % Ins-
ges. %

1913 8161 76,07 1876 17,49 435 4,05 210 1,96 46 0,43
1914 8 432 80,85 1098 10,53 199 1,91 660 6,33 40 0,38
1915 9120 77,83 S73 7,45 143 1,22 1529 13,05 53 0,05
1916 10 979 76,77 1226 8,57 332 2,32 1648 11,53 115 0,81
1917 13 498 76,36 1533 8,67 304 1,72 2107 11,92 234 1,32
1918 17 000 84,18 1670 8,27 306 1,52 903 4,47 317 1,57
1919 19 220 84,48 2480 10,90 333 1,47 514 2,26 205 0,90
1920 20156 76,25 5112 19,34 405 1,53 460 1,74 301 1,14
1921 20 346 76,67 50S6 19,17 388 1,46 392 1,48 323 1,22
1922 21 128 76,53 5277 19,11 403 1,46 383 1,39 417 1,51
1923 22 954 77,74 5393 18,26 378 1,28 394 1,33 408 1,38
1924 24 673 81,39 4486 14,80 355 1,17 377 1,24 423 1,40
1925 24 908 79,72 4621 14,79 434 1,39 402 1,29 879 2,81
1926 25 362 75,80 5570 16,65 480 1,43 600 1,79 1445 4,32

1 Jewells Siand vora 31. Dezember.

Die Entwicklung des S c h i c h t v e r d i e n s t e s  im hol
landischen Steinkohlenbergbau gestaltete sich nach der 
amtlichen Statistik wie folgt.

Z a h l e n t a f e l  8. Entwicklung des Schichtverdienstes 
im hollandischen Steinkohlenbergbau 1913, 1921—1926.

Schichtverdienst eines Arbeiters1

J ahr
der Gesamt unter iiber-
belegschaft

tage
fl fl fl

1913 2,82 3,14 1,96
1921 6,75 7,45 5,22
1922 5,72 6,26 4,46
1923 5,65 6,17 4,34
1924 5,45 5,91 4,23
1925 4,97 5,37 3,94
1926 5,01 5,44 3,93

Staatsbergbau
Gesamt-

Steinkohlenbergbau
Arbeitergruppe

1924 1925 1926 1924 1925 1926

fl fl fl fl fl fl

Kohlenhauer . . 7,01 6,26 6,32 6,90 6,19 6,20
Zimmerhauer . . 5,90 5,36 5,44 5,73 5,23 5,32

5,36Hilfshauer . . . 6,07 5,39 5,39 6,05 5,37
Schlepper

iiber 18 Jahre . 4,75 4,30 4,27 4,30 3,93 3,92
unter 18 Jahre . 2,95 2,77 2,83 2,96 2,71 2,74

Untertagearbeiter
_ insges................. 5,99 5,42

4,19
5,55 5,91 5,37 5,44

Ubertagearbeiter . 4,57 4,15 4,23 3,94 3,93
Gesamtbelegschaft 5,61 5,08 5,16 5,45 4,97 5,01

Z a h l e n t a f e l  10. Entwicklung des Jahresverdienstes 
im hollandischen Steinkohlenbergbau 1913 und 1921 — 1926.

Jahr

Brutto-Jahresverdienst eines Arbeiters

der Gesamt
belegschaft 

fl

unter- | uber- 

tage
fl | fl

1913 788,96 857,91 580,84
1921 1919,47 2103,78 1507,57
1922 1691,56 1832,08 1350,35
1923 1675,80 1814,00 1319,1S
1924 1536,62 1652,6S 1223,24
1925 13S9,96 1482,64 1140,23
1926 1405,44 1493,5S 1163,77

1 Einschl. aller Abgaben.

Hiernach ergibt sich fur den Arbeiter der Gesamtbeleg- 
schaft eine kleine Steigerung von 4,97 fl im Vorjahr, auf
5,01 fl im Berichtsjahr und fiir den Untertagearbeiter eine 
Erhóhung von 5,37 fl auf 5,44 fl. Demgegenuber betrug der 
Schichtverdienst eines Ubertagearbeiters 3,93 fl gegen 3,94 fl 
im Vorjahre. Die von den Bergarbeitergewerkschaflen zu 
Beginn der 2. Jahreshalfte angestrebte Wiedereinfuhrung 
des Sechs-Stunden-Arbeitstages an Samslagen wurde von den 
Zechenbesitzern anfangs ais untragbar bezeichnet, mit der 
Begrundung, daS in diesem Falle mit einem Fórderausfall 
von 4'/2 % und mit einer gleichzeitigen Erhóhung der Selbst- 
kosten um 4,2 °/o gerechnet werden musse; ein Ausgleich 
werde nur durch eine Lohnverminderung um 7%  herbei- 
gefiihrt werden kónnen. Dem hielten die Gewerkschaflen 
entgegen, da8 eine reichliche Deckung dieser Mehrkosten 
nicht allein durch die Erhohung der Kohlenpreise, sondern 
auch durch die gesteigerte Fórderung gegeben sei. Nach 
langwierigen Verhandlungen und im Hinblick auf die durch 
den britischen Bergarbeiterausstand geschaffene Sachlage 
einigte man sich schlieBlich auf die Wiedereinfuhrung der 
Sechsstundenschicht an Samstagen, allerdings erst mit Wir- 
kung vom 24. Dezember 1926. Gleichzeitig wurde vereinbart, 
daB die Arbeiter ais Entschadigung fiir die verspatete Ein- 
fuhrung des verkiirzten Arbeitstages einen Lohnzuschlag von 
5%  fiir Dezember 1926 und Januar 1927 erhalien sollten.

In der nachstehenden Zahlentafel 9 sind erganzend die 
Lóhne nach Arbe i t ergruppen  im Gesamt-Steinkohlen- 
bergbau wie auch im Staatsbergbau, und zwar fur die Jahre
1924 bis 1926 aufgefuhrt.

Der J a h r e s v e r d i e n s t  eines Arbeiters im hollan
dischen Steinkohlenbergbau in den Jahren 1913 und
1921 bis 1926 ist in der Zahlentafel 10 ersichtlich gemacht.

Danach hat auch der Jahresverdienst 1926 eine gering- 
fiigige Zunahme erfahren, und zwar betrug diese auf den 
Kopf der Gesamtbelegschaft 15,48 fl oder 1,11% und je 
Untertage- bzw. Ubertagearbeiter 10,94 bzw. 23,54 fl oder
0,74 bzw. 2,06 %.

Fiir die Entwicklung der Lebensha l t ung  des hollan
dischen Bergarbeiters in den Jahren 1913 und 1918 bis 1926 
bieten die folgenden Zahlen einen Anhaltspunkt.

Jahresverdienst 
eines Arbeiters der 
Gesamtbelegschaft1 

100
177 
219 
264 
243 
214 212 
195 
176
178

Jahr
GroBhandels-

index

1913
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

100
366
297
281
181
160
151
156
155
145

1 Einschl. aller Abgaben.

Nimmt man 1913=100 an, so laBt ein Vergleich mit 
dem Jahre 1918 erkennen, daB sich der GroBhandelsindex 
von dem3,7fachen auf das l,5fache im Berichtsjahr gesenkt 
hat. Demgegenuber ist der Jahresverdienst von dem 
l,8fachen im Jahre 1918 zunachst auf das 2,6fache im 
Jahre 1920 gestiegen, um in der Folgezeit allmahlich auf 
das l,8fache zuriickzugehen.

Die Lei stung im hollandischen Steinkohlenbergbau, 
dereń seit Jahren giinstige Entwicklung in crster Linie auf 
die Fortschrilte der Mechanisierung (Verwendung von 
Abbauhammern) zuruckzufiihren ist, hat im Berichtsjahr eine 
besonders starkę Zunahme aufzuweisen. Fiir den gesamten 
Steinkohlenbergbau ergibt sich gegen 1925 eine Erhóhung 
des Jahresfórderanteils um 47 t oder 20,89%. Ein Vergleich 
mit dem Ergebnis des letzten Friedensjahres in Hóhe von 
193 t laBt fur das Berichtsjahr eine Oberholung um 79 t 
oder 40,93% erkennen. Noch giinstiger gestaltete sich die 
Leistung im Staatsbergbau, wo sie von 230 t im Jahre 1925
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auf 285 t in 1926 stieg, mithin um 55 t oder 23,91 % zu- 
nahm. Diese hohe Leistung ist insofern bemerkenswert, 
ais der Fórderanteil im Staatsbergbau in den fruhern Jahren 
ganz wesentlich hinter demjenigen des Gesamtbergbaus 
zuruckblieb. Im einzelnen sei auf Zahlentafel 11 verwiesen.

Zahlentafel  11. Jahresfórderanteil eines Arbeiters 
1913- 1926.

Zah l en ta fe l  12. Zahl der Unfalle im hollandischen 
Steinkohlenbergbau 1913-1926.

Jahresfórderanteil eines Arbeiters

Jahr
der Gesamtbelegschaft im Untertage im

Gesamt-Stein-
kohlenbergbau

t

Staats
bergbau1

t

Gesamt-Stein-
kohlenbergbau

t

Staats
bergbau1

t

1913 193 158 261 221
1914 195 148 '262 197
1915 220 159 297 205
1916 207 147 280 193
1917 200 141 275 188
1918 186 144 263 201
1919 167 132 241 190
1920 175 137 249 200
1921 159 133 229 193
1922 184 152 259 216
1923 200 177 276 242
1924 207 197 282 267
1925 225 230 309 315
1926 272 285 371 389

Zahl der Unfalle

Jahr unter iiber-
davon erfolgten untertage

ZUS. auf 100 auf 100 beschaf
tage Unfalle tigte Personen

1913 512 118 630 81,27 7,14
1914 703 144 S47 83,00 9,53
1915 759 133 892 85,00 9,48
1916 686 127 813 84,38 7,17
1917 861 160 1021 84,30 7,86
1918 1026 202 1228 83,55 7,95
19T9 1128 220 1348 83,68 7,98
1920 1364 279 1643 83,00 8,33
1921 1309 243 1552 S4,00 7,45
1922 1369 227 1596 85,78 7,55
1923 1060 180 1240 85,48 5,36
1924 1052 179 1231 85,46 4,79
1925 1023 135 1158 88,34 4,55
1926 1129 161 1290 87,52 4,82

1 Durchschnitt der Belegschaft nach dem Stand vom 1. Januar und 
31. Dezember.

Von den im hollandischen Steinkohlenbergbau beschaf- 
tigten Personen ist ein groBerTeil in Zechenwohnungen  
untergebracht. Die Zahl der am 31. Dezember 1926 
vorhandenen Arbeiterwohnungen war bei 4001 dieselbe 
wie am gleichen Zeitpunkte des Vorjahres; an Beamten- 
wohnungen wurden 688 gezahlt, vier weitere Wohnungen 
befanden sich am 1. Januar 1927 noch in Bau.

In den sogenannten Zechengemeinden im Zechenbezirk 
Siid-Limburg zahlte man am 31. Dezember 1926 eine Ein- 
wohnerzahl von insgesamt 180 512 (1925: 172 388) Personen, 
hiervon gehórten zur bergmannischen Bevólkerung 85 296 
(80 314) oder rd.47°/o. Die gróBte bergbauliche Bevolkerungs- 
zahl weisen auf die Gemeinden Kerkrade mit 18568 (1925:
17 976) oder rd. 57 °/o (59%) der Gesamtbev61kerung und 
Heerlen mit 18251 (17133) oder rd. 45% (43%).

Die Zahl der U n f a l l e  im hollandischen Steinkohlen
bergbau, soweit sie eine mehr ais drei Wochen wahrende 
Arbei tsunfahigkei t  oder den Tod zur Folgę gehabt 
haben, ergibt sich aus Zahlentafel 12.

Wahrend im voraufgegangenen Jahr die Gesamtzahl 
der Unfalle um 73 oder 5,93% zuriickgegangen war, ist im 
Berichtsjahr gegen 1925 erneut eine Vermehrung um 132 
oder 11,40% eingetrelen. Dabei hat sich der Anteil der 
Unfalle untertage von 88,34% auf 87,52% vermindert. Auf 
100 beschaftigte Personen ergaben sich 1926 4,82 Unfalle 
gegen 4,55 in 1925.

Wie aus der nachstehenden Zahlentafel 13, die einen 
Uberblick iiber den A u f i e n h a n d e l  Hollands in minę- 
ralischen Brennstoffen in den Jahren 1921 bis 1926 bietet, 
hervorgeht, ist sowohl die Einfuhr ais auch die Ausfuhr 
ganz wesentlich gestiegen. Die S t e i n k o h l e n e i n f u h r  
erhóhte sich von 8,25 Mili. t in 1925 auf 10,06 Mili. t in 
1926, mithin um 1,82 Mili. t oder 22,01 %. Der Bezug an 
Koks  erfuhr bei 282000 t eine Zunahme um 76000 t oder 
36,61 %. Demgegenuber ist die Belieferung der Niederlande 
mit P r e Bs t e i n k o h l e  von 449000 t auf 394 000 t um 
55 0001 oder 12,25% zuriickgegangen. Noch grófier ais die 
Zunahme der Brennstoffeinfuhr war verhaltnismaBig die 
Steigerung der Aus f uh r .  Sie betrug bei S t e i n k oh l e  
1,15 Mili. t oder 51,81%, bei Koks  48000 t oder 5,28% 
und bei PreBsteinkohle 89000 t oder 131,96%. Die Ver- 
schiffungen von B u n k e r k o h l e  fur Schiffe im auswartigen 
Handel, auf die der britische Bergarbeiterausstand ohne 
Zweifel einen stark steigernden EinfluB ausubte, erfuhr in 
der Berichtszeit eine Zunahme, wie sie nie zuvor auch nur 
annahernd erreicht worden ist. Insgesamt beliefen sich im 
Jahre 1926 die Bunkerverschiffungen auf 3,81 Mili. t gegen 
nur 1,63 Mili. t in 1925.

Z a h l e n t a f e l  13. Hollands AuBenhandel in mineralischen Brennstoffen 1921 — 1926.

1921

t

1922

t

1923

t

1924

t

1925

t

1926

t

Steinkohle .
E i n f u h r:

4 894 313 6 216 044 6 386 716 7 1S1 S34 8 246 021 10 061 254
Koks . . , 200 442 234 769 176 006 229 229 206 36S 281 926
PreBsteinkohle 173 865 197 346 118 398 260 575 449 437 394 397
Braunkohle . 8 705 6518 535 550 656 6425
PreBbraunkohle . . 107 182 145 247 128 827 111 817 149 778 163 524

Steinkohle .
A u s u h r:

557 369 1 242 590 2 034 557 1 718 12S 2 223 992 3 376 322
Koks . 120 415 350 052 561 718 703 468 912 227 960 3S8
PreBsteinkohle 32 221 74 046 49 367 41 895 67 076 155 588
Braunkohle . 10 2181 344 ___ —

PreBbraunkohle . 280 10 3 542 12 754 30 568 14 946
Bunkerkohle fur fremde Schiffe 696 734 311 430 242 784 825 053 1 631 265 3 811 758

Die aus dem Ausland eingefuhrten S t e i nkoh l en-  
roengen stammten vorwiegend, und zwar mit 9,21 Mili. t 
zu 91,56% aus Deutschland. Trotz erheblicher Steigerung 
gęgeniiber dem Vorjahr (+ 2.62 Mili. t) haben diese 
Lieferungen den Umfang vom letzten Friedensjahr noch 
nicht wieder erreicht, blieben dahinter vielmehr noch

um 2,22 Mili. t oder 19,45% zuruck; gleichwohl war der 
Anteil Deutschlands an der Gesamteinfuhr im Berichtsjahr 
bei 91,56% betrachtlich gróBer ais 1913 (83,40%). Der 
Bezug aus Grofibritannien verringerte sich infolge des bri- 
tischen Bergarbeiterausstandes von 1,34 Mili. t auf 536000 t, 
das sind 808 000 t oder 60,14% weniger; sein Anteil an
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der Oesamteinfuhr sank gleichzeitig von 16,30% auf 5,32%. 
Aus Belgien kamen 277 000 t oder 2,75% (1925: 261 000 t 

oder 3,16%).
Der Empfang an Koks  enlfallt mit 267 000 t oder 

94,66% (1925: 90,01 %) auf Deutschland und mit 13000 t 
oder 4,70% (6,02%) auf Belgien.

An der verminderten P r e B k o h l e n e i n f u h r  waren 
beteiligt Deutschland mit 386000 t oder 97,77 % (97,40%) 
und Belgien mit 8500 t oder 2,15% (2,49%).

Die V e r t e i l u n g  der  B r e n n s t o f f e i n f u h r a u f d i e  
Hauptbezugslander ist im einzelnen aus der Zahlentafel 14 

zu erśehen.

Z a h l e n t a f e l  14. Hollands Brennstoffeinfuhr 1920-1926.

Davon aus

Jahr
Einfuhr Deutschland GroBbritannien Belgien
insges. 1 Anteil 1 Anteil Anteil

t t | % t 1 % t I %

St e i n k o h I e:
1920 2962800 1078964 36,42 234578 7,92 30438 1,03
1921 4894313 1279309 26,14 1767553 36,11 1269666 25,94
1922 6216044 1 193203 19,20 4526791 72,82 462620 7,44
1923 6386716 1342727 21.02 4368271 68,40 320781 5,02
1924 7181834 4521518 62,96 2275608 31,69 310175 4,32
1925 8246021 6594857 79,98 1343850 16,30 260853 3,16
1926 10161254 9212311 91,56 535662 5,32 276803 2,75

Ko es:
1920 284991 229833 80,65 47466 16,66 7 550 i 2,65
1921 200442 129729 64,72 14452 7,21 53838 26,86
1922 234769 121043 51,56 65731 28,00 40203 17,12
1923 176006 102007 57,96 58254 33,10 14996 8,52
1924 229229 173127 75,53 39751 17,34 15382 6,71
1925 206368 185752 90,01 7101 3,44 12433 6,02
1926 2S1926 266884 94,66 — — 13260 4,70

Pre Bste nkoh l e
1920 12117 2507 20,69 7195 59,38 416 3,43
1921 173865 6896 3,97 2241 1,29 162083 93,22
1922 197346 3481 1,76 8596 4,36 184731 93,61
1923 118398 8835 7,46 6 7.-6 5,73 101156 85,44
1924 260575 193995 74,45 397 0,15 65942 25,31
1925 449437 437739 97,40 — — 11173 2,49
1926 394397 385620 97,77 — — 8497 2,15

Die A us f u h r  an S t e i n k oh l e entfallt im Berichts-
jahr mit 1,77 Mili. t oder 52,45% (1925: 59,90%) auf Belgien, 
mit 613000 1 oder 18,17% (24,34%) auf Frankreich und 
mit 163000 t oder 4,83% auf Deutschland. Nach Grofi- 
britannien wurden 499000 t oder 14,78% ausgefiihrt.

Von den Kokslieferungen erhielten Frankreich 387000 t 
oder 40,30% (43,57%), Belgien 300 000 t oder 31,27% 
(36,67%), Luxemburg 164000 t oder 17,07% (12,28%).

An PreBsteinkohle bezogen die Ver. Slaaten 42000 t 
oder 27,05%, Frankreich 39000 t oder 25,36%, Belgien 
33000 t oder 21,35% und die Schweiz 21 000 t oder 13,18%.

Uber die Gl i ederung  der Ausfuhr nach den 3 Haupt- 
empfangslandern in den Jahren 1920 bis 1926 unterrichtet die 
Zahlentafel 15.

Der Gesamtausgang  an Kohle (einschlieBlich Bunker- 
kohle), Koks, PreBkohle und Braunkohle auf Steinkohle zu- 
ruckgerechnet, belief sich in der Berichtszeit auf 8,58 Mili. t

Z a h l e n t a f e l  15. Hollands Brennstoffausfuhr 1920 —1926.

Davon nach

Jahr
Ausfuhr Belgien Frankreich Deutschland
insges. An An An

teil teil teil
t t % t % t %

St ei n k o h 1 e :
1920 4 632 9 0,19 810 17,49 3 636 78,50
1921 557 369 178 603 32,04 135 051 24,23 100 410 18,01
1922 1 242 590 549 757 44,24 249 622 20,09 354 149 28,50
1923 2 034 557 669 677 32.92 745 227 36,63 440 285 21,64
1924 1 718 128 812 198 47,27 445 123 25,91 367 859 21,41
1925 2 223 992 1 332 191 59,90 541 297 24,34 224 729 10,10
1926 3 376 322 1 770 731 52,45 613 441 18,17 163 162 4,83

Kok s:
1920 27 071 — — — — 21 0,0S
1921 120 415 — — — — 24 778 20,58
1922 350 052 1S 976 5,42 182 700 52,19 67 244 19,21
1923 561 718 36 481 6,49 392 992 69,96 31 285 5,57
1924 703 468 234 339 33,31 316 831 45,04 12 822 1,82
1925 912 227 334 469 36,67 397 422 43,57 14 636 1,60
1926 960 388 300 358 31,27 387 051 40,30 9 308 0.97

Pre l s t e i nkoh l e
1920 9 485 — — -- 11 0,12
1921 32 221 — — -- 3 775 11,72
1922 74 046 — — 3 655 4,94 66 128 89,31
1923 49 367 1 425 2,89 20 023 40,56 9 251 18,74
1924 41 895 5 525 13,19 33 922 80,97 1353 3,23
1925 67 076 4 850 7,23 43 673 65,11 —
1926 155 588 33 220 21,35 39 462 25,36 —

gegen 5,11 Mili. t im voraufgegangenen Jahr. Mithin ergibt 
sich ein Mehr um 3,46 Mili. t oder 67,71 %.

In unsern fruhern VeroffentIichungen haben wir den 
KohIenverbrauch Hollands nach den vorliegenden Angaben 
selbst errechnet. Da neuerdings jedoch der Verbrauch an 
Steinkohle, Koks und PreBsteinkohle auch in der amtlichen 
Statistik nachgewiesen wird, veróffentlichen wir nachstehend 
diese amtlichen Yerbrauchszahlen.

Z a h l e n t a f e l  16. Hollands Verbrauch an Steinkohle, 
Koks und PreBsteinkohle 1921—1926.

Fórderung Einfuhr
uberschuB Inlandsverbrauch

Jahr vom
Ver-

brauch

vora
Ver-

brauch

je Kopf 
der Be- 
volke- 
rung; 
tt % t % t

1921
1922
1923
1924
1925
1926

3 921 125
4 570 206
5 280 573
5 SS1 545
6 848 567 
8 649 861

55,20
53.53 
62,13
61.53 
68,25 
85,22

3 182 329 
3 968 044 
3 219 279 
3 677 524 
3 185 340 
1 500 629

44,80
46.47 
37,S7
38.47 
31,75 
14,78

7 103 454 
S 538 250
8 499 852
9 559 069 

10 033 907 
10 150 490

1,03
1,21
1,18
1,32
1.36
1.36

Danach konnte der Verbrauch 1926 zu 85,22 % (68,25%) 
aus eigner Fórderung gedeckt werden, 14,78% (31,75%) 
wurden durch Einfuhr aufgebracht. Gegenuber 1925 ist der 
EinfuhruberschuB um 1,68 Mili. t oder 52,89% zuruckge- 
gangen.

U M S C H  A U.
Neuarłige Saulen-Kerb- und Sclirammaschine.

Von Bergrat W. Schróder ,  Wattenscheid.

Die Nutzbarmachung der naturlichen Flózbeschaffen- 
heit, d. h. der Schlechten, der Lagen und des Schrams, fiir 
die Hereingewinnung ist lange Zeit durch die SchieBarbeit, 
dic ihrem Wesen nach auf den Ver!auf der Sonderungs- 
flachen nur wenig Rucksicht zu nehmen braucht, in den 
Hintergrund gedrangt worden. Die sich in gróBerer 
Leistung und geringern Gestehungskosten auswirkcnde 
Oberlegenheit der Sprengarbeit gegenuber der Handarbeit

sicherten ihr die Vorherrschaft, obgleich ihre Nachteile, die 
in erhóhtem Feinkohlenfall, in der Verunreinigung des 
Fórdergutes mit Bergen sowie in der Steigerung der Sfein- 
fall- und Explosionsgefahr bestehen, nicht verkannt wurden. 
Die Vorziige der SchieBarbeit traten infolge der Mechanisie- 
rung des Endgliedes dieses Gewinnungsverfahrens, namlich 
der Zerkleinerung der hereingeschossenen oder geiockerten 
Kohlenmassen mit Hilfe des Abbauhammers, noch mehr in 
die Erscheinung. Neuerdings legt jedoch der zunehmende 
Wettbewerb auslandischer Steinkohle und anderer Energie- 
quellen die Einschrankung der SchieBarbeit zur Erzielung
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Abb. 1. Betriebsfertig aufgestelite Saulen-Kerb- und 
Schrammaschine.

eineś hochwertigen Forderguteś wieder nahe, und dieses 
aus wirtśchaftlichen Griinden anzustrebende Ziei wird 
durch dic neue bergpolizeiliche Reglung der SćhieBarbeit 
zur zwingeriden Notwendigkeit. Der Weg, den es hierbei 
zu verfolgen gilt, ist der Ersatz der friiher iiblichen Ge- 
winnung von Hand durch maschinenmafiige Verfahren. 
[)urch dic Einfiihrung neuzeitlicher Schram- und Kerb- 
maschinen ist die Entwicklung in dieser Richtung schon mit

gesetzt und dringen durch den Druck des mit Hilfe eines 
durch die Handkurbel /  betatigten Zahnradgetriebes und 
einer Gallschen Kette auf dem Schlitten verschiebbaren 
Motors in den KohlenstoB ein. Die Maschine więgt 148 kg; 
die Bohrlochliinge betragt 2 m.

Die zur Herstellung eines Schrames (Abb. 4 und 5) 
erforderliche wiederholte parallele Seitw;irtsverschiebung 
der SKS-Maschine lim jeweils die Breite des Bohrerbundels 
erfolgt mit Hilfe des Schramfiihrungseisens g\ dieses wird 
senkrecht zur Langsachse der Maschine in einem ange- 
messenen Abstand vom OrtstoB und parallel zu ihm auf das 
Liegende oder so hoch, wie der Schram verlaufen soli, 
gelegt und durch Stempel oder Spannsaulen an beiden 
Enden gegen das Hangende festgehalten. Mit den Bohrem 
und dem Motor auf dem Schlitten in Anfangsstellung wird 
die Maschine so dicht gegen den Arbeitsstofi gebracht, daB 
die Bohrschneiden diesen beruhren, und etwa in der Mitte 
des Schlittens auf das Schramfuhrungseisen gelegt. Man 
bohrt dicht an einem StoB das erste breite Bohrloch, zieht 
den Motor mit dem Bohrerbiindel auf dem Schlitten zuriick 
und yerschiebt die ganze Maschine mit der einfachen

nennenswertem Erfolg eingeleitet worden, jedoch, nament- 
lich fiir den Streckenvortrieb, noch nicht abgeschlossen. 
□aher diirften Neuerungen auf diesem Gebiete, so auch 
die nachstehend beschriebene Saulen-Kerb- und Schram
maschine1, Beachtung verdienen.

Ba u ar t u ud Ar bei ts weise.

Das Eigenartige der neuen Maschine besteht darin, 
dali der Einstich in die Kohle durch ein Biindel von drei 
nebeneinander liegenden, gleichzeitig zusammenarbeitenden 
Schlangenbohrern erfolgt, von denen sich die beiden auBern 
im gleichen Sinne und entgegengesetzt zum mittlern drehen. 
Da die drei Bohrer so zueinander angeordnet und mit Nacli- 
sclmeiden versehen sind, daB sie beim Eindringen in die 
Kohle keinen Streifen zwischen sich stehenlassen, stellen 
sie ein ihrer Lange entsprechend tiefes Bohrloch mit 
rechteckigem Querschnitt von 20x7 cm her. Der Schrarn- 
oder Kerbspalt entsteht durch das Aneinanderreihen der 
zu einer Breite oder Hólie erforderlichen Anzahl diesei1 
Bohrlocher (Breite oder Hohe des Spaltes in m geteilt 
durch 0,20), wobei auch zwischen ihnen keine Kohlenwand 
verbleibt. Was den durch die SKS-Maschine hergestellten 
Schram oder Kerbspalt auszeichnet, ist seine vollstandig 
rechteckige Gestaltung.

Die Bauart der Maschine geht aus den Abb. 1-3 
hervor. Die das Bohrerbiindel u bildenden 3 Bohrer wer
den durch die Hiilse b zusaminengefaBt und durch das 
Qiierstiick c, das beim Vordringen der Bohrer mit in das 
Bohrloch wandert, stets im erforderlichen Abstand zu
einander gehalten. Die Hiilse sit/.t fest auf dem einen Ende

O
!

>
1

Abb. 2 und 3. Ansicht der SKS-Maschine von der Seite 

und von oben.

des der Breite des Bohrerbiiiidels und der Liinge der Bohrer 
entsprechenden Schlittens d , iiber dem in einem geringen 
Abstand die Bohrer beim Beginn ihrer Arbeit liegen. Sie 
werden gleichzeitig und in den angegebenen Drehrichtun- 

?.en von ^em PreBluft- oder Elektromotor e in Bewegung

1 SKS-Maschine der Maschincnfabrik und EisengieBerei A. Beien 
0- m .b .H .in  Herne.

Abb. 4 und 5. Schramherstellung.

Windę A urn Bohrlochbreite auf dem Schramfuhrungseisen, 
wobei auf diesem eingeschlagene Merklócher eine schnelle 
Einstellung ermóglichen. Mit der Herstellung des zweiten 
Bohrloches beginnt das Arbeitsspiel von neuem.

Das Kerben (Abb. 6) erfolgt in der Richtung vom 
Hangenden zum Liegenden, damit der Kerbspalt stets von 
Kohlenmehl freibleibt. Zum Kerben wird die Maschine, 
bei der jetzt die Bohrer iibereinander liegen, an der dicht 

am StreckenstoB in angemessener Entfernung vom 
ArbeitsstoB aufgestellten Spannsaule i befestigt und mit 
der an der Siiule angebrachten Wincie k dicht unter das 
Hangende gehoben; unter Vorschub des Motors auf 
dem Schlitten wie beim Schramen bohrt mail nunmehr 
das erste Loch ab, holt dann den Motor mit dem 
Bohrerbiindel wieder zuriick und senkt die ganze Kerb- 
tnaschine durch die Windę der Spannsaule an dieser um 
Bohrlochbreite. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, 
wie es das Durchkerben der Flózmachtigkeit erfordert.

Bet r i ebser fahrungen.

Die Maschine ist seit ląngerer Zeit auf einer Reihe von 
Schachtanlagen des Ruhrbezirks unter yerschiedenartigen 
Verhaltnissen erprobt worden. Ais Antrieb werden voll- 
standig gekapselte, mit PreBluft angetriebene Pfeilrad- 
motoren von rd. 5 PS Leistung bei 4 atii benutzt.

Was zunachst die Erfahrungen allgemeiner Art betrifft, 
so ist ais groBer Vorteil die Verw'endung drehender Bohrer
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hervorzuheben, dereń Wirkungsgrad bekanntlich groBer ais 
der von stoBend oder schlagend arbeitenden Bohr- und 
Schramwerkzeugen ist. Der Vortrieb schreitet ununter- 
brochen fort, und man gewinnt infolge des Wegfalles der 
Bohrerauswechselung an nutzbarer Arbeitszeit. Diese Uber- 
legenheit wurde auch bei einem Vergleichschramen zwi
schen der SKS-Maschine und einer gleichwertigen schla
gend arbeitenden Schrammaschine festgestellt; an derselben 
Arbeitsstelle und unter denselben Verhaltnissen benotigte 
fiir die gleiche Schrambreite und -tiefe die SKS-Maschine 
eine Arbeitszeit von 1 h, die andere dagegen von 2,5 h. 
Feiner spricht fiir den Wert der SKS-Maschine ihre auf 
dem geringen Gewicht und der einfachen Bauart beruhende

Handlichkeit. Fiir die Bedienung geniigt nach kurzer 
Ubung 1 Mann, wahrend zum Legen des Schramfiihrungs- 
eisens und zur Aufstellung der Spannsaule 2 Leute er- 
forderlich sind. Ein weiterer Vorzug ist die groBe Beweg- 
lichkeit, welche die Maschine infolge ihres geringen Ge- 
wichtes und ihrer geringen Raumbeanspruchung besitzt; 
diese ermoglicht ihre Benutzung an fast jedem Betriebs- 
punkt, selbst in geringmachtigen Flózen und vor allem 
auch in schmalen Strecken und Aufhauen, ein nicht zu 
unterschatzender Vorteil fiir den Streckenvortrieb, bei dem 
nicht geschossen werden darf. Die leichte Befórderungs- 
inoglichkeit gestattet gegebenenfalls auch, die Maschinen in 
der Schicht an mehreren Arbeitspunkten nacheinander zu 
yerwenden und sie somit weitgehend auszunutzen.

Infolge der scharfeckigen und scharfkantigen Ge- 
staltung des Schram- oder Kerbspaltes lost sich der ge- 
schlitzte Kohlenkorper beim Schra.men, gegebenenfalls 
unter Mitwirkung seines vollen Gewichtes, besser aus dem 
Flózzusammenhang ais bei der Bildung gerundeter Ecken 
im Spalttiefsten, die wegen ihres bogenfórmigen Verlaufes 
bis zu einem gewissen Grade der Lostrennung entgegen- 
wirken. Uberdies wird die beim Schriimen oder Kerben 
geleistete Arbeit fiir die anschlieBende Hereingewinnung 
des geschlitzten Kohlenkorpers restlos ausgenutzt.

Fiir die vielseitige Verwendungsmoglichkeit und Be- 
wahrung der SKS-Maschine seien n.achstehend einige 
Beispiele aus dem Betrieb angefiihrt. Ihre Eignung beim 
Hochbringen von Aufhauen bewies sie u. a. in dem 1,40 m 
machtigen, mit 5° einfallenden Flóz Zollverein, dessen 
iiberaus harte und feste Kohle nur einen sehr langsamen 
Fortschritt des mit 10 m Breite vorgetriebenen Aufhauens 
gestattete. Die Gewinnbarkeit der Kohle steigerte sich in 
auffallendem MaBe, nachdem an einem StoBe mit der SKS- 
Maschine durchgekerbt und an der Sohle in Aufhauenbreite 
unterschramt worden war, beides in einer Tiefe von 2 m. 
Die Hersteilung des 1,40 m hohen Kerbes dauerte 65 min, 
die des 10 m breiten Schrames 4 h 36 min einschlieBlich 
aller Nebenarbeiten. In 5 h 41 min wurden mithin 20 tn2 
unterschramt und 2,8 m5 gekerbt oder 28 m3 Kohle fiir die 
leichtere Gewinnung vorbereitet.

In einem 8 m breiten Aufhauen des Flózes Bismarck 
mit einer Machtigkeit von 1,30 m und einem Einfallen von 
5° wurde bei einer Belegung der Arbeitsstelle mit je 3 Mann 
auf 3 Schichten und unter Verwendung der SKS-Maschine 
zum Durchkerben des einen StoBes auf 2 m Tiefe, wodurch 
die Kohlen mit weniger Kraft- und Zeitaufwand herein- 
gewonnen werden konnten, eine Leistung von 9 m taglich 
erzielt. Die Aufstellung der Maschine und das Bohren er- 
forderten durchschnittlich 48 min.

Das nachste Beispiel ist wegen der giinstigen zahlen- 
miifiigen Ergebnisse besonders bemerkenswert. Es handelte 
sich um ein 5,95 m breites Oberhauen in einem mit 25° ein
fallenden, 1,10 m machtigen Fettkohlenfloz mit sehr fester 
und harter Kohle. Vor dem Einsatz der Maschine stand 
das Gedinge auf 2,50 M je Wagen. Beschaftigt waren auf
3 Schichten 8 Mann, die durchschnittlich arbeitstaglich 
28 Wagen Kohle mit dem Abbauhammer Iieferten, so dafi 
der Bruttoverdienst der Kameradschaft 70 M betrug. Mit 
Hilfe der SKS-Maschine wurde der rechte StoB auf 2 m 
Tiefe durchgekerbt. Die Hersteilung des 2,2 m2 umfassen- 
den Kerbspaltes erforderte einschlieBlich der Aufstellung 
der Maschine 1 h. Nach dem Kerben war der Zusainmen- 
hang der Kohle so stark gelockert, dafi sie mit dem Abbau
hammer leicht in grofien Blócken hereingeholt werden 
konnte, wodurch auch der Stiickkohlenfali in erheblicliem 
Mafie zunahm. Nach Anlernen der Kameradschaft in drei 
Schichten vereinbarte man ein neues Gedinge von 2 Jb je 
Wagen. Bei gleich grofier Belegschaft stieg arbeitstaglich 
die Leistung von 28 auf 42 Wagen, was einen Verdienst von 
42 • 2 84 J(> also ein Mehr von 14 J6 bedeutete. An
Lohnen trat eine Ersparnis von 42 • 0,50 =  21 M  ein. Ent- 
sprechend der Leistungssteigerung um 50°/o verkiirzte sieli 
die Zeit fiir das Hochbringen des Aufhauens um die Hćilftc.

Wichtig ist eine brauchbare Schram- und Kerbmaschine 
unter dem geltenden Schiefiverbot auch fiir das Auffahren 
von Abbaustrecken, wofiir noch einige Beispiele mitgeteilt 
seien. In einem 0,70 m machtigen, mit 12° einfallenden 
Magerkohlenfloz konnte die Kohle vor der Einstellung der 
Maschine nur durch SchieBarbeit gewonnen werden, wobei 
sehr viel Feinkohle fiel; die Sprengstoffkosten betrugen je 
Wagen 40-50 Pf. Nachdem der OrtstoB am Liegenden 
unterschramt worden war, lieB sich die Kohle mit dem 
Abbauhammer sehr leicht hereingewinnen, wobei der 
Stiickkohlenfall ganz erheblich wuchs. Die Sprengstoff
kosten fielen bis auf 14 Pf. je Wagen, da nur noch der 
Bahnbruch zu schieBen war. Die Hersteilung des 2 m 
breiten Schrames dauerte einschlieBlich der Nebenarbeiten 
rd. 1 h.

Erheblich weniger Zeit benotigte man fiir einen ebenso 
umfangreichen Schram in der Abbaustrecke eines unter 
70° geneigten, 1,80 m machtigen Fettkohlenflozes, das von 
Kliiften durchsetzt war. Das Aufbauen der Maschine 
dauerte 12 min, das Abbohren des Schrames 28 min. Auch 
hier trat ein betrachtlich hóherer Stiickkohlenfall ein.

SchlieBlich sei noch die Verwendung der SKS-Maschine 
in der Grundstrecke eines mit 35° einfallenden, etwa 1,20 m 
machtigen Fettkohlenflozes mit ungewóhnlich fester Kohle 
und recht gebriichem Hangenden erwalint. Die Bearbeitung 
der Kohle mit dem Abbauhammer allein hatte fast keinen 
Erfolg und gestaltete sich wegen des schlechten Gebirges 
recht gefahrvoli. Nach Einfiihrung der Maschine gelang 
es, der Schwierigkeiten Herr zu werden, anfangs, ais man 
nur den StoB durchkerbte, allerdings noch nicht in vollem 
Mafie. Spater stellte man noch einen Schram am Liegenden 
her, worauf sich die Kohle mit dem Abbauhammer leicht 
aus dem Streckenquerschnitt hereinholen lieB. Dabei zeigte 
sich, dafi infolge der fast miihelosen Hereingewinnung der 
Kohle die Streckenfirste gegen das gebraclie Gebirge durch 
planmaBiges Vorpfanden leichter gesichert werden konnte.

Nach den bisher giinstigen Erfahrungen beim Vortriebe 
von Strecken und Uberhauen besteht kein Zweifel, dafi die 
SKS-Maschine auch im Abbau mit Erfolg Verwendung 
finden kann; besonders dtirfte sie sich bei schwebendem 
Verhieb eignen, den jeweiligen StoB des Verhiebfeldes zu 
durchkerben.

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Sitzung am 7. Dezember 1927. Der Vorsifzende, Pro- 
fessor F l i e g e l ,  gab zunachst das nachstehende Ergebnis 
der Neu%vahl des Vorstandes fur das Jahr 1928 bekannt. Vor- 
sitzender: Professor F l i ege l ;  stellvertretende Yorsitzende:
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Professor J a n e n s c h  und Professor E. K a i ser; Schrift- 

fuhrer: die Herren Kukuk ,  B a r t l i n g ,  Mestwerdt  und 
Harbort; Schatzmeister: Dr. Picard;  Archivar: Dr. Dienst.  
Sodann gedachte er des Hinscheidens von drei Mitgliedern, 
Dr. Vinzenz Pol lack,  Wien, Geheimrat Professor Emanuel 
Kayser und des friihern Professors der Geologie an der 
Universitat Utrecht Dr. A. Wi chmann .

Sodann sprach Dr. G r i p p ,  Hamburg, iiber die E r 
gebnisse seiner Un t ersuchungen  an Gletschern 
und Moranen auf Spi t zbergen.  Der Vortragende hat 
Gelegenheit gehabt, eine Reihe von Wochen Untersuchungen 
im Gebiete des Eisfjords und des Bellsundes sowie an der 
Ostkuste des Hauptlandes vorzunehtnen und dort an zahl- 
reichen, riesenhaften Gletschern Studien anzustellen. Eine 
Reihe vorziiglicher Lichtbilder erlauterte seine Ausfiihrungen, 
die darin gipfelten, da6 die Randmoranen des Inlandeises 
fast ausschlieBlich ais Staumoranen entwickelt sind und 
dadurch entstehen, daB sich der Gletscher an vorgelagerfen 
Hindernissen aufrichtet, daB dadurch Aufblatterungen am 
Rande erfolgen, in die sich die Grundmorane hineinschiebt, 
und daB sich dann beim Abschmelzen, wobei noch sehr 
lange Zeit Eiskerne in den abschmelzenden Massen erhalten 
bleiben, wallformig und ringformig angeordnete Stau- 
bildungen ergeben. Ist das im Gletscher eingeschlossene 
Materiał im wesentlichen sandiger Natur, so zerfallen die 
abschmelzenden Massen in ein flaches Haufwerk, ist es 
dagegen vorwiegend tonig, so entstehen merkwiirdige 
Formen mit schmalen, steilstehenden Graten und spitzen 
Nadeln, die dann infolge der Verwitterung allmahlich zu- 
sammenbrechen und schlieBlich das Bild einer typischen 
Grundmoranenlandschaft ergeben. Der Vortragende konnte 
alle Typen der norddeutschen Glaziallandschaft, Grund- 
moranenebenen, kuppige Grundmoranen, Endmoranen und 
Sander, im Vorlande der Gletscher Spitzbergens nachweisen. 
Er stellte zum SchluB die Behauptung auf, daB die uber- 
wiegende Zahl aller Endmoranen der europaischen Ver- 
gletscherung nicht durch Aufschiittung, sondern durch Stau 
entstanden seien.

Professor Wol f f  erorterte einige glazia l-geologi sche 
Probleme aus dem norddeu t schen  F l a ch l a nde .  
Es kann heute keinem Zweifel mehr unterliegen, daB 
wahrend der Eiszeit ein hocharktisches Klima geherrscht hat, 
denn die Ablagerungen der arktischen Dryaszeit enthalfen 
keine Pollen; das Land war also vollstandig baumlos. In- 
folgedessen muB das eisfreie Gebiet bis zu erheblichen 
Tiefen gefroren gewesen sein. Der Vortragende zeigte in 
einzelnen Lichtbildern Profile, in denen er Solufluktions- 
erscheinungen im gefrorenen Boden zu erkennen glaubt. 
Beobachtungen am gronlandischen Inlandeis sprachen dafiir, 
daB sich die Temperatur im Boden des Inlandeises nahe 
um 0° bewege, und daB die Frostboden infolgedessen unter 
dicker Eisbedeckung wieder auftauen kónnten. Dabei muBte 
eine VerschweiBung des gefrorenen Bodens und der untern, 
schuttbeladenen Teile des Inlandeises eintreten. Der Vor- 
tragende wies darauf hin, daB G r i p p  wundervolle, in 
halbkreisformigem Bogen angeordnete, in einer Reihe von 
Wellen hintereinanderliegende Staumoranen bei Spitzbergen 
beobachtet habe, und daB der beriihmte Muskauer End- 
moranenbogen in der Lausitz ein vorzugliches Aquivalent 
dieser Bildungen sei. Dann besprach der Vortragende die 
Art und Weise, in der das Inlandeis abschmolz; nach seiner 
Auffassung wurden die Randgebiete des Eises in groBem 
Umfange durch Niederschmelzen in Toteis verwandelt, 
lagen dann unbeweglich da und konnten von dem dahinter 
befindlichen lebenden Eis zum Teil mit Sedimenten uber- 
schuttet werden. Beim allmahlichen Abschmelzen muBten 
sich dann in diesen losen Sedimenten iiber den verschiitteten 
und schmelzenden Eismassen Einsturz-Hohlraume bilden, 
die tief unter das Orundwasser hinabreichten und infolge
dessen zu Seen wurden. Zwischen der sogenannten innern 
und auBern Uckermarkischen Endmorane erkennt der 
Vortragende ein solches Gebiet isolierten Toteises, das 
durch eine selbst fur die Seenlandschaft Norddeutschlands

ungewóhnliche Haufung groBer und kleiner Seen und 
durch den sandigen Charakter seiner Ablagerungen aus- 
gezeichnet ist.

Geh. Bergrat K e i l h a c k  sprach iiber a r k t i s c h e  
F r o s t b o d e n  in der  Laus i t z .  Nachdem G r i p p  durch 
seine Studien iiber die sogenannten Brodelbóden in der Auf- 
tauzone des Dauerfrostgebietes Spitzbergens uns ein Mittel 
an die Hand gegeben habe, das Vorhandensein fruherer 
gefrorener Boden in ihren fossil gewordenen Wirkungen zu 
erkennen, werde jetzt ein Licht auf einige bisher ratselhafte 
Erscheinungen geworfen. In dem groBen Lausitzer Urstrom- 
tal bei Senftenberg steht der mehrere Kilometer lange und 
breite Tagebau Marga der Ilse Bergbau-A.G. In diesem voll- 
standig ebenen Gebiet finden sich, in den grobsandigen und 
kiesigen glazialen Talbildungen eingeschaltet, Ablagerungen 
hauptsachlich organischer Entstehung, und zwarTorf, Faul- 
schlamm in mehr oder weniger reiner bis sandiger Beschaffen- 
heit, faulschlammhaltige Sande von dunkler Farbę und feine, 

rein weiBe Sande. Dieser in stehendem bis schwach flieBen- 
dem Wasser erzeugte Schichtenverband hat eine Machtigkeit 
von 3—5 m und ist ganz sohlig gelagert. Eine Bank von 1 m 
Machtigkeit, die meist an der Basis dieses Schichtenpaketes 
liegt, sich in einigen Fallen aber auch in seiner Mitte be- 
findet, zeigt im Gegensatz dazu ein Lagerungsverhaltnis, in 
dem die am Aufbau dieser Bank beteiligten Schichten in der 
phantastischsten Weise durcheinandergewirbelt sind. Diese 
Erscheinung laBt sich jetzt ungezwungen ais Brodelboden 
der Auftauzone eines Dauerfrostgebietes erklaren. Das 
Haupttorflager, das sich iiber diesem Brodelboden befindet 
und durchschnittlich xk m machtig ist, besteht aus einem 
vorziiglich geschichteten Torf, der sehr zahlreiche, gut er- 
haltene organische Reste enthalt. M a n  erkennt darunter die 
Moosbeere, Vaccinium oxycoccus, den Fieberklee, Menyanłhes 
trifoliata, Scheuchzeria palustris, ein Riedgras, Carex lasiocarpa, 
und die Seerose. Alle diese Pflanzen gedeihen sowohl in nor- 
dischen Gebieten, wie Lappland und Nordfinnland, ais auch 
in unsern Breiten. Daneben finden sich aber auch arktische 
Moose und die Zwergbirke (Betula nana). In dem im Torfe 
eingeschlossenen massenhaften Pollenkornern fand Professor 
R u d o l p h ,  Prag, 92,5% Kiefern und 5,5% Birken, also 
zwei Baume, die am weitesten nach Norden hinaufgehen. 
Die wenigen Pollenkórner von hóhere Warme fordernden 
Baumen kónnen aus weiter Entfernung herangeflogen sein. 
Aus dieser ganzen Pflanzenzusammenstellung laBt sich 

schlieBen, daB es sich um ein boreales Moor einer tun- 
drenartigen Landschaftsform handelte. Einen ahnlichen 
SchluB ergaben auch die von Professor Ku n t z e n  unter- 
suchten, ziemlich haufigen Kaferreste im Torf. Die auf- 
tretenden Arten finden sich samtlich noch heute in der 
Mark und in Schlesien, jedoch ist das Gesamtbild das einer 
heute ostlicher heimischen Formation, vor allem durch das 
Auftreten von Chlaenius sulcicollis und Carabus Menetriesi, 
dessen Vorkommcn allerdings noch nicht ganz feststeht. In 
demselben Profil, in dem die beschriebenen Brodelboden 
5—7 m unter der heutigen Oberflache auftreten, liegt nun 
noch ein zweiter Brodelbodenhorizont, unmittelbar unter 
der Oberflache. Der Vortragende laBt es dahingestellt sein, 
ob beide dem Hochstande derselben Eiszeit entsprechen, 
oder ob sie auf zwei verschiedene Eiszeiten hinweisen. 
Eine genaue Untersuchung der gesamten zwischen beiden 
liegenden pflanzen- und wahrscheinlich auch pollenreichen 
Schichtenfolge, die durch Dr. F i r bas ,  Prag, im Werke ist, 
muB auch uber diese Frage AufschluB bringen.

Aus der fiir alle drei Vortrage gemeinsamen Aus- 
s p r a c h e  sei nur hervorgehoben, daB sich gegen die 
Grippsche Deutung der uberwiegenden Mehrzahl der deut- 
schen Endmoranen ais Staumoranen ein sehr nachdrucklicher 
Widerspruch erhob, wobei betont wurde, daB eine groBe 
Anzahl von Moranen, ja sogar zwei durchlaufende groBe 
Endmoranenzuge, namlich der Baltische sowie der der 
Liineburger Heide und des Flamings, im wesentlichen durch 

Aufschiittung entstanden sind. K. Ke i l hack .
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AusschuB fur Bergtechnik, Warme- und Kraftwirtschaft 

fur den niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbergbau.

In der 51.Sitzung des Ausschusses, die ani 20. Dezeniber 
in der Bergschule zu Bochum unter dem Vorsitz von Bergrat 
J o h o w  stattfand, berichtete zuerst Oberingenieur Dr.-Ing. 
Ho r t ,  Essen, iiber die Bauart, Wirkungsweise und Be-

wahrung einer von ihm erfundenen und auf der Zeche 
Hannover 1/2 erprobten S t o B d a m p f e i n r i c h t u n g  fur 
F ó r d e r s e i l e .  Darauf erórterte Direklor Dr.-Ing. Ebe l ,  
M.-Gladbach, den w i r t s c h a f t l i c h e n W e r t  desHoch-  
d r u c k d a m p f e s  fi ir den  B e r gb a u  mi t  b e s o n d e r e r  
Be r i i c k s i c h t i g u n g  der Z a h l u n g s b i l a n z .  Die beiden 
Vortrage werden demnachst hier zum Abdruck gelangen.

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Die Ruhrkohle im November 1927. •

Die Kohlenfórderung belief sich im Berichtsmonat bei 
24Vt Arbeitstagen auf 9,81 Mili. t und ist damit um ein 
Oeringes hinter der des Vormonats zuriickgeblieben. Da- 
gegen hat die arbeitstagliche Fórderung eine Steigerung 
um 21000 t oder 5,36°/o auf 405000 t erfahren. Die Koks
erzeugung entspricht mit 2,41 Mili. t annahcrnd der Ge- 
winnungsziffer des Vormonats. Bei der PreBkohlen
herstellung ist eine wesentliche Verminderung festzustellen, 
die sich auf 21000 t oder 6,87f/o belauft. Die Zahl der 
betriebenen Koksófen hat um 90 auf 14112 zugenommen, 
dagegen ist die der betriebenen Brikettpressen um 2 auf 163 
zuruckgegangen.

Die Belegschaftsziffer hat im Berichtsmonat mit 398823 
Mann im laufenden Jahre erstmalig die Zahl 400000 unter-

schritten. Der Ritckgang gegen den Vormonat betragt 
.1687 Mann oder 0,42 o/o: Die Zahl der technischen
Beamten, die, von einer geringfiigigen Unterbrechung ab- 
gesehen, sich bereits seit Juni d. J. (16450) in riicklaufiger 
Bewegung befindet, ist im Berichtsmonat bei 16347 ange- 
kommen. Die Zahl der kaufmannischen Beamten hat um
18 auf 7187 abgenommen.

Naheres iiber die Entwicklung von Oewinming und 
Belegschaft ist der Zahlentafel 1 zu entnehmen.

Nach den vorlaufigen Feststellungen wurden im Be
richtsmonat 11682 Feierschichten wegen Absatzmangels 
eingelegt.

Die Absatzverhaltnisse haben sich im wesentlichen 
nicht geandert. Das Oesamtbikl ist in den letzten Monaten

Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbezirks im November 1927'.

Monat

A
rb

e
lt

s
ta

g
e Kohlenfórderung

Koks-
gewinnung

Zahl
der
be
trie

benen
Koks-
ofen

PreBkohlen
herstellung

Zahl
der
be

trie
benen

Brikett
pressen

Zaiil der Beschaftigten 
(Ende des Monats)

Ins
gesamt

lOOOt

arbeits-
tSglich

1000 t

ins
gesamt

1000 t

tag-
llch

1000 t

ins
gesamt

1000 t

arbeits
taglich

1000 t

Arbeiter ‘ Beamte

Ins
gesamt

davon

techn. kaufm.in Neben- 
betrieben

bergmannlsche
Belegschaft

Durchschnitt 1913 25'/t 9 544 380 2106 69 413 16 426 033 15 358 4285
1922 25 Vs 8 123 323 2110 69 14 959 352 14 189 552 384 33 101 519283 19 972 9106
1924 2 25 '/4 7 844 310 1748 57 12 648 233 9 159 462 693 24 171 438 522 19 491 8668
1925 25‘/s 8 695 345 1881 62 12 987 301 12 164 433 879 23 272 410 607 18 155 7643
1926 25 '/t 9349 371 1870 61 11 831 312 12 172 384 507 20019 364 488 16167 7193

1927: Januar . . 24% 10 289 422 2264 73 13 448 337 14 176 415 496 22 844 392 652 16 091 6858
Februar . . 24 9 826 409 2153 77 13 698 337 14 180 418 506 22 816 395 690 16211 7001
Marz . . . 27 10 870 403 22S9 74 13 853 337 12 176 418 475 23 218 395 257 16 237 7017
April . . . 24 9 130 380 2111 70 13 469 260 11 160 414 431 22 850 391 581 16 324 7076
Ma i . . . . 25 9 479 379 2242 72 13 375 259 10 168 409 370 23 371 385 999 16 424 7191
Juni. . . . 235/s 9 198 389 2151 72 13 472 277 12 177 405 976 23 433 382 543 16 450 7208
Juli . . . . 26 9 682 372 2259 73 13 617 285 11 170 404 659 23 549 381 110 16 402 7211
August . . 27 9 926 368 2320 75 13 802 291 11 176 404 066 24 097 379 969 16 392 7195
September . 26 9 693 373 2287 76 13 852 276 11 155 402 563 24 165 378398 16 394 7193
Oktober . . 26 9 9S7 384 2430 78 14 022 307 12 165 400 510 24 071 376 439 16 362 7205
November . 24‘/4 9813 405 2408 80 14 112 286 12 163 398 823 23 928 374 895 16 347 7187

1 Seit 1924 ohne die zum niedersSchsischen Kohlenwirtschaftsgeblet zahlenden, bei Ibbenbfiren gelegenen Bergwerke. 
- Einschl. der von der franz5sischen Regle betriebenen Werke.

3 Einschl. Kranke und Beuriaubte sowie der sonstigen Fehlenden (Zahl der »angelegten« Arbeiter).

annahernd gleich geblieben. Meugenmafiig zeigt die Ent
wicklung des Absatzes im ganzen eine geringe Zunahme 
und dabei eine kleine Verscliiebung vom Ausland- zum 
Inlandabsatz. Das wirtschaftliche Ergebnis ist indessen 
unbefriedigend, im besondern bei den Magerkohlenzechen, 
dereń Absatz nach wie vor stark notleidet.

Der Gesamtabsatz des Syndikats betrug arbeitstaglich 
im Oktober 254407 t und im November 268406 t. Im 
Monat Dezember stellte er sich in der Zeit vom 1. bis 12. 
arbeitstaglich auf 263175 t gegen 259849 t in der ent- 
sprechenden Zeit des Vormonats.

Die Steigerung entfallt zum gróBten Teil auf das 
unbest r i t tene Gebiet, und zwar besonders auf Koks. Ins
gesamt wurden arbeitstaglich in das unbest r i t tene 
Gebiet 148407 t im Oktober und 158379 t im Ńovember ver- 
sandt. Der Absatz in der Zeit vom 1. bis 12. des laufenden 
Monats war mit 155535 t gegen 155745 t in der gieichen 
Zeit des Vormonats fast uinerandert.

Der arbeitstagliche Absatz in das beśtr i t tene Gebiet 
ist nur wenig gestiegen. Wahrend er im Oktober mit

106000 t dem Absatz des Vormonats gleichkam, stellte er 
sich im November auf 110027 t. lin laufenden Monat betrug 
der Absatz in der Zeit vom 1. his 12. 107640 t gegen 
104140 t in der entsprechenden Zeit des vorangegangenen 
Monats.

Die Ahsatzverh;iltnisse des Rheinisch-Westfalischen 
Kohlen-Syndikats gehen aus der nachstehenden Ubersicht 
hervor.

Die gedriickte Lage des Weltkohlenmarktes halt in 
unveranderter Stiirke an. Die engl i schen Schwierigkeiten 
haben keine Anderung erfahren. Po len ist infolge der 
niedrigen Selbstkosten der Zechen und der weit unter 
den Selbstkosten liegenden Eisenbahnfrachten zur Ostsee 
stark begiinstigt. Am belgi schen Kohlenmarkt haben sich 
die Absatzverh;iltnisse weiter \erschlechtert. Es machen 
sich Bestrebungen geltend, die auf eine Wiedereinfuhrung 
von Lizenzen fiir die Kohleneinfulir hinzielen. Im Hinblick 
auf den Widerstand der Verbraucherkreise wird jedoch mit 
einer Verwirklichung dieser Bestrebungen nicht zu rechnen 
scin. Die Lage des franzósischen Kohlenmarktes ist 
gleichfalls ais sehr ungiinstig anzusehen.
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Z a h l e n t a f e l  2. Absatz im Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikat.

Monats- 
durchschnitt 
bzw. Monat

Verkaufsbetei!Igung

Kohle.) Koks | ^ f e 

1000 t

Auf die Verkaufsbeteiligung 
in Anrechnung koramender Absatz

von der
Beteiligung %

Kohle'! Koks
PreB-
kohle 1000U

davon 

bestritt.
un- 

bestritt. 

Oebiet

Zechenselbst- 
verbrauch 

und Deputate 

von der 
I Forde

rung 

lOflOt | %

insges.

Oesamtabsatz (ohne Zechenselbstverbrauch) 

Inland Ausland

insges. 

1000 t

ivon der 
| Forde

rung 

1000t| %

von der 
lnsges.| Forde- 

I ™ng 
1000 t | %

davon 
Zwangs- 
lieferung. 

1000 t

von der 
Ausfuhr

1913
1925
1926 
1927: Jan. .

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

7 010
10 492
11 230 
10 940 
10 797 
12147
10 742
11 190
10 585
11 637
12 0SS 
11 640 
11 653 
10 889

1425
2175
2291
2397 
2165
2398 
2402 
2482 
2402 
2482 
2482 
2402 
2569 
2506

400
576
626
614
605
6S1
622
648
617.
673
699
673
682
640

97.88 
57,81
64.40 
69,09
67.40 
61,98
57.89 
61,26 
60,64 
57,34

80,19
42,58
49,68
51,96
57,72
45,17
42,33
44,32
41,98
42,30

56,19 43.77
57,79
60,07
63,29

45,73
46,40
46,94

90,93
43.81 
42,80 
45,18 
44.86 
40,20 
33,35 
32,43 
37,48 
34,66 
34,29 
33,11 
36,85
36.82

6861
6028
7232
7559
7277
7529
6218
6855
6419
6673
6792
6727
7000
6892

17782
3118
3324
3083
3033
2572
2946
2633
2666
2906
2764
2763
2702

45472
4114
4235
4195
4496
3647
3909
3786
4007
3886
3962
4237
4190

519
861
785
866
800
847
784
784
760
773
806
821
875
876

6,13
10,01
8,47
8,49
8,21
7,84
8,65
8,33
8,35
8,04
8,18
8,53
8,77
8,89

7973
7758
8964
9674
9149
9746
8187
8809
8458
8818
8958
8859
9246
9146

5909

5116
6335
5895
6157
5402
5804
5643
5876
5918
5843
6380

69,76

55,22
62,07
60,48
57,09
59,60
61.67 
61,97 
61,11 
61,45
60.67 
64,31

2064

3848
3339
3254
3589
27S5
3005
2S15
2942
3040
3016
2866

24.37
|

41,54 I
32.72
33.38 
33,28
30.73 
31,94 
30,92 
30,60 
31,57 
31,32 
28,89

1115 
1013 ! 
357 
351 I 
406 : 
384 i 
354 I 
381 
425 
374 
343 
346

26,33
10,69
10.79 
11,31
13.79 
11,78 
13,53 
14,45 
12,30 
11,37 
12,07

1 Einschl. Koks und PreBkohle, aut Kohle umgerechnet. 2 Im Durchschnitt der Monate Juni — Dezember.

Die Hóhe der Kohlenbestande ist aus Zahlentafel 3 
zu ersehen. Hiernach beliefen sich die Zechenbestande 
(Koks und PreBkohle auf Kohle umgerechnet) auf 1,61 
Mili. t, die der Syndikatslager auf 96000 t und die gesamten

Lagermengen auf 1,70 Mili. t. Die Gesamtbestiinde haben 
damit gegeniiber dem Vormonat mit 1,87 Mili. t einen Riick- 
gang um 163000 t oder 8,77% aufzuweisen; von der Forde
rung des Berichtsmonats machten sie 17,34o/o aus.

Z a h l e n t a f e l  3. Bestande an Ruhrkohle.

Ende
des

Monats

Zechenbestande Syndikats-
bestande Ruhrkohle insges,

Kohle Koks PreBkohle ZUS.

1000 t

von der 
Forderung 

des 
jeweiligen 

Monats

°/o * lOOOt

von der 
Erzeugung 

des 
jeweiligen 

Monats

°/o 1000 t

von der 
Her- 

stellung 
des 

jeweiligen 
Monats 

%

ohne
Um-
rech-
nung

1000 t

Koks und PreBkohle auf Kohle umgerechnet

10001

von der 
Forderung 

des 
jeweiligen 

Monats 
°/o 10001 10001

von der 
Forderung 

des 
jeweiligen 
Monats 

°/o

1927: Jan. . 548 5,33 669 29,54 4 1,07 1221 1409 13,70 44 1453 14,12
Febr. 590 6,00 568 26.38 10 3,05 1168 1328 13,51 38 1366 13,90
Marz. 900 8,2S 605 26,42 12 3,62 1517 1686 15,51 36 1722 15,84
April, 1115 12,21 553 26.19 14 5,42 1682 1837 20,12 35 1871 20,50
Mai . 1018 10,74 543 24,24 14 5 29 1575 1727 18,22 46 1773 18,70
Juni . 1021 11,11 513 23,83 9 3,34 1543 1687 18,34 50 1737 18,89
Juli . 1083 11,19 500 22,13 10 3,58 1594 1734 17,91 55 1789 18,48
Aug. . 1233 12,42 474 20,44 10 3,58 1718 1851 18,64 67 1917 19,31
Sept.. 1300 13,41 446 19,49 11 3,83 1756 1881 19,41 80 1961 20,23
Okt. . 1237 12,38 412 16,93 11 3,44 1659 1774 17,76 91 1865 18,68
Nov.. 1098 11,19 390 16,19 8 2,95 1496 1605 16,36 96 1702 17,34

Z a h l e n t a f e l  4. Verkehrsverhaltnisse.

Wagenstellung 
zu den

Brennstoffversand Wasserstand
des

Monatsdurchschnitt 

bzw. Monat

Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht 

zuriickgefuhrt)

rechtzeltig 
gestem gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Rheins 
bei Caub
Mitte des 
Monats 

(normal 2,30 in) 

m

1925 . . 616215 _ 1 418 206 680 487 285 963 2 384 656 .
1926 . . 713 909 6816 1 888 665 1 073 553 307 221 3 269 439 .

1927:
Januar . 729 866 1 262 771 1 141 962 317 649 2 722 382 2,80

Februar . . , fssn fii n 1 341 291 1 161 178 323 108 2 825 577 1,41

3,03Marz 745 906 _ 1 712341 1 284 690 349 174 3 346 205
April . ,

677 737 3612 1 372 598 972 915 262 993 2 608 506 3,93
Mai .

751 943 11 489 1 568 278 1 111 171 285 334 2 964 783 3,24
Juni . .

652 969 1 426 812 1 108 794 281 742 2 817 348 3,57
Juli .

678 999 _ 1 463 969 1 245 090 295 898 3 004 957 3,78

August . 729 918 _ 1 469 534 1 191 579 287 862 2 948 975 3,08

Septeniber. 691 133 _ 1 424 406 1 153 579 259 672 2 837 657 3,06

Oktober1 763 764 985 1 295 258 1 192 180 276277 2 763 715 2,75

November2 736 809 1 066 986 906 335 224 088 2197  409 4,33

1 Berichtlgte Zahlen. * Vorlaufige Ergebnisse.
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Die Verkehrsverhaltnisse des Berichtsmonats sind im 
allgemeinen ais regelmafiig anzusehen. Die Zahl der ge- 
stellten Wagen belief sich auf 736809 und hat gegen den 
Vormonat eine Abnahme um 27000 Wagen oder 3,53o/o 
erfahren. Fehlziffern waren in der Wagenstellung nicht zu 
verzeichnen. Der gesamte Brennstoffversand aus den Rhein-

Ruhr-Hafen betrug nach den vorlaufigen Feststellungen 
2,20 Mili. t gegen 2,76 Mili. t im Vormonat. Der Wasser- 
stand des Rheins hat mit 4,33 m eine Hóhe erreicht, wie 
sie im laufenden Jahre bislang noch nicht zu verzeichnen 
war. Naheres iiber die Entwicklung der Verkehrsverhiilt- 
nisse ist der Zahlentafel 4 zu entnehmen.

Zasammensetzung der Belegschaft1 im Ruhrbezirk nach Arbeitergruppen.

Untertage Ubertage
Gesamt

belegschaft 
(Spalten 
2 bis 9)

davon
Arbeiter

in
Neben-

betrieben

Kohlen- und 
Oesteinshauer

Gedinge-
schlepper

Reparatur-
hauer

sonstige
Arbeiter

Fach-
arbeiter

sonstige
Arbeiter

Jugendllche 
unter 

16 Jahren

Weibliche
Arbeiter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1922 210 006 24 489 66 189 106595 34 804 90 420 19 928 596 553 027 33 101
1924 199 264 19 531 53 000 80716 29 070 74 771 6 680 298 463 330 25 396
1925 187 334 20 857 51 237 73 366 27 324 67 553 5 652 244 433 567 25 126
1926 172 574 17 647 43 493 64 071 25168 56 618 4 444' 240 384 255 21 185
1927:Jan. 185 172 23 412 45 700 70 457 26 146 57 180 5 113 252 413 432 23 568

Febr. 185 440 24 140 46 395 71 147 26 178 57 412 5 178 249 416 139 23 509
Marz 185 371 24 724 46 553 71 113 26148 57 506 5 152 240 416 807 23 580
April 184 361 24 792 46 209 69 608 26169 57 156 5 255 244 413 794 22 772
Mai 182 541 24 266 45 563 67 828 26 098 56918 5 442 245 408 901 22 969
Juni 181 238 23 783 44 917 66 560 26 414 57 068 5514 250 405 744 23 501
Juli 179 859 23 716 44 816 66 069 26 091 56 743 5 523 248 403 065 23 323
Aug. 179 159 23 313 45 032 65 906 26 197 56797 5 489 232 402 145 23 483
Sept. 178 893 23 462 45 281 65 301 26 232 56 576 5416 229 401 390 23 546
Okt. 178 063 23 602 45 247 64 644 26 172 56 209 5 305 224 399 466 23 432

1922
1924
1925
1926
1927:Jan.

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

1 Zahl der

37,97
43,01
43,21
44,91
44,79
44.56 
44,47
44.55 
44,64 
44,67 
44,63
44.55
44.57
44.57

4,43
4,22
4,81
4,59
5,66
5.80
5.93 
5,99
5.93 
5,86 
5,88
5.80 
5,84 
5,91

Auf 100 Arbeiter der Oesamtbelegschaft entfielen;
11,97
11,44
11,82
11.32 
11,06
11.15
11.17
11.17
11.15 
11,07 
11,12 
11,20 
11,28
11.33

19,28
17,42
16,92
16,68
17,04
17,10
17,06
16,83
16,59
16,40
16.39
16.39 
16,27 
16,18

6,29 16,35 3,60 0,11 100
6,27 16,14 1,44 0,06 100
6,30 15,58 1,30 0,06 100
6,55 14,73 1,16 0,06 100
6,32 13,83 1,24 0,06 100
6,29 13,80 1,24 0,06 100
6,27 13,80 1,24 0,06 100
6,32 13,81 1,27 0,06 100
6,38 13,92 1,33 0,06 100
6,51 14,07 1,36 0,06 100
6,47 14,08 1,37 0,06 100
6,51 14,13 1,36 0,06 100
6,53 14,10 1,35 0,06 100
6,55 14,07 1,33 0,06 100

5,99
5,48
5,80
5,51
5,70
5.65
5.66 
5,50 
5,62
5.79
5.79 
5,84
5.87
5.87

i Zahl der vorhandenen angelegten Arbeiter im Jahres- bzw. Monatsdurchschnltt.

FSrderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

forderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

Brennstoffversand
Wasser- 

stand 
des Rhelnes 
bet Caub 

(normal 
2,30 m)

Zechen, Koker 
kohlenwerken 
(Wagen au! 10 

zuruck

rechtzeltig
gestellt

eien und PreB- 
Jcs Ruhrbezirks 

t Ladegewicht 
jefiihrt)

gefehlt

Duisburg-
Ruhrorter-

(Klpper-
leistung)

t

Kanał- 
Zechen- 

H i f  en

t

private
Rhein-

t

insges.

t
Dez. 18.

19.
20. 
21.
22.
23.
24.

Sonntag 
416 438 
400 667 
410 120 
405 844 
381 910 
340 735

}l57 476 
80 878 
80 890
82 782
83 040 
86 927

11 849 
13 971 
13 002 
12S74
12 690 
11 098

6 276 
28 438
28 007
30 299
31 048 
31 113
29 452

—
24 072 
27 717 
27 559
25 597 
16 662 
22 215

25 935 
20 292 
17 492 
1271S 
20 910 
18513

7 790 
7 354 
7 363 
7 797 
9 923 
7 762

57 797 
55 363 
52 414 
46112
47 495
48 490

1,60
1,50
1,42
1.35
1.35 
2,10

ZUS.

arbeitstagl.
2 355 714 

392 619
571 993 
81 713

75 484 
12 581

184 633 
30 772

— 143 822 
23 970

115 860 
19310

47 989 
7 998

307 671 
51 278

•

Dez. 25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Weihnacht.

362074 
369 796 
395 846 
393 937 
369 233

229 769 
S2 243 
84 501 
83S91 
90 385

12 837 
12 121
12 886 
12 582 
12 979

6 544 
6 223

27 831
28 059 
28 467 
2S173 
27 907

—
33 061 
32 044 
31 851 
40 103 
29 959

27 053 
1S 369 
22134 
23 606 
15 973

6 0S6
8 731
7 013
9 064
8 420

66 200 
59144 
60 998 
72 773 
54 352

3,02
2,88
2,66
2,42
2,19

ZUS.

arbeitstagl.
1 S90 886 
378 177

570 789 
81 541

63 405 
12 6S1

153 204 
30 641

— 167 018 
33 404

107 135 i 39 314 
21 427 I 7S63

313 467 
62 693

1 Yoriauflgc Zahlen.



Brennstoffausfuhr GroBbritanniens im November 1927,

Lade-Verschiffungen 

Kohle Koks PreBkohle

Wert Wert Wert
1000 jel . t  1000 jel . t  1000 jel . t
1.1 s d 1.1 s d 1.1 s d

Bunker-
ver-

schif-
fungen

Monats- 
durchschnitt 

bzw. Monat

1913 . .
1922 . .
1923 . .
1924 . .
1925 . .
1926 . .

1927: 
Januar . 

Februar . 
Marz . . 
April . . 

Mai . . 
Juni . . 
Juli . . 
August . 
September 
Oktober . 
November

'Nr- Qt ofsbrit.Ł 'nnien

D eu fst h/and

KohlenlanderSteinkohlenforderung der wichtigsten 
(1000 mtr. t).

Frank-
reich*

Deutsch
land1

GroB-
brłtannien

Ver.
Staaten

Polen4 BelgienZeitraum

1913
Oanzes Jahr. .5 1 7  062 292044 190109 40 051 . 22842

Monatsdurchschnltt 43 089 24 337 15 842 3 338 . 1 903

1920
Oanzes Jahr. . 597 171 233 216 131 356 33 704 6 412 22 389 
Monatsdurchschnitt 49 764 19 435 10 946 2 809 534 1 866

1921
Oanzes Jahr. .459397  165 871 136 251 37 786 7 582 21 750 

Monatsdurchschnitt 38 283 13 823 11 354 3 149 632 1 813

1922
Oanzes Jahr. . 432 685 253 613 130 068 42 381 23 947 21 209 
Monatsdurchschnitt 36 057 21 134 10 839 3 532 1 996 1 767

1923
Oanzes Jahr. .5 9 6  844 280 430 62 316 46 872 36 098 22 922 

Monatsdurchschnitt 49 737 23 369 5 193 3 906 3 008 1 910

1924
Oanzes Jahr. .5 1 8  562 271 405 118 769 58 043 32225 23 362 

Monatsdurchschnitt 43 214 22 617 9 897 4 837 2 685 1 947

1925
Oanzes Jah r . . 527 867 247 079 132 622 60 037 29 081 23 138 
Monatsdurchschnitt 43 989 20 590 11 052 5 003 2423 1 928

1926
Oanzes Jahr. . 596 754 128 3053 145 363 65 088 35 766 25 320 
Monatsdurchschnitt 49 729 10 6928 12 114 5 424 2 981 2 110

1927
Januar. . . . 57 555 21917 13 355 5 723 3 698 2 346

Februar . . . 53 303 21 717 12 743 5 569 3 409 2 251
Marz . . . .  60097 24028 14046 6013 3002 2477

1. Vierteljahr . 1 7 0  955 67 662 40 144 17 305 10 109 7 074

Monatsdurchschnitt 5b 985 22 554 13 381 5 768 3 370 2 358
April . . . .  37 925 21 171 11 794 5 344 2 600 2 280

Ma i .....................  39 369 22 411 12 297 5 374 2 731 2 234

Juni . . . .  39811 20147 11 820 5307 2773 2263

2. Vierteljahr . 117 1U5 63 729 35 911 16 025 8 104 6 777
Monatsdurchschnitt 39 035 21243 11970 5 342 2 701 2 259

1-Halbjahr . . 288 060 131391 76 055 33 330 18 213 13 851

Monatsdurchschnitt 48 010 21899 12 676 5 555 3 036 2 309
Ju li .....................  35 077 20 873 12 635 5 300 3 077 2 239
August . . . 44 864 20 618 12 997 5 419 3 189 2 274

September . . 44 082 21 503 12 711 5 246 3 260 2 278

3. Vierteljahr . 124 023 62 994 38 343 15 965 9 526 6 791

Monatsdurchschnitt 41 341 20 998 12 781 5 322 3 175 2 264

1 Seit 1920 ohne Saarbezirk, Pfalz und ElsaB-Lothringen, seit 16. Juni 

1922 ohne die polnisch gewordenen Gebletsteile Oberschlesiens.

* Seit 1920 einschl. Saarbezirk, Pfalz und ElsaB-Lothringen.

8 Bergarbeiterausstand.
4 Seit 16. Juni 1922 einschl, Polnisch-Oberschlesien.

Oesamtbelegschaft .___

ohne | einschl. 
Nebenbetriebe 

Leistungs- Barver- Leistungs- Barver- 
lohn dienst iohn dienst

Kohlen- u. 
Oesteinshauer

Monat
Barver-
dlenst

Leistungs-
lohn

7. Januar 1928 G l i i c k a u f  ___________  27
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Gedingearbeiter oder der Schichtiohn (beide ohne die fur 
Uberarbeiten gewahrten Zuschlage) zu verstehen. Da die 
Arbeitskosten (Gezahe, Geleucht) tarifgemaB von den 
Arbeitern nicht mehr ersetzt zu werden brauchen, kommen 
die fraglichen Betrage, die bis 1. Okt. 1919 bei den nach- 
gewiesenen Lóhnen abgezogen waren, jetzt nicht mehr in 
Betracht. Entgegen der fruhern Handhabung sind dagegen 
die Versicherungsbeitrage der Arbeiter, da sie mit zum 
Arbeitsverdienst gezahlt werden mussen, seit 1921 im 
Leistungslohn eingeschlossen. Ferner sind aus Grunden der 
Vergleichbarkeit unserer Zahlen mit den amtlichen Angaben 
die seit April bzw. Mai 1927 den Ubertage-Arbeitern ge
wahrten Zuschlage fur die 9. und 10. Arbeitsstunde in den 
Leistungslohn einbezogen. — Aus dem Begriff »Leistungs- 
lohn« ergibt sich auch die Nichtberucksichtigung von Zu- 
schlagen, die mit dem Familienstand der Arbeiter zusammen- 
hangen (Hausstand- und Kindergeld, geldwerter Vorteil der 
Vergunstigung des Bezuges von billiger Deputatkohle) so
wie der Urlaubsentschadigung.

Der Ba r v e r d i e n s t  setzt sich zusammen aus dem 
Leistungslohn einschlieBlich der Zuschlage fur die 9. und 10. 
Arbeitsstunde ubertage, den Zuschlagen fur Uberarbeiten 
und dem Hausstand- und Kindergeld. Er en t s p r i ch t  
dem vor 1921 nachgewiesenen,  »verdienten reinen 
Lohn« ,  nur mit dem Unterschied, daB die Versicherungs- 
beitrage der Arbeiter jetzt in ihm enthalten sind. Um einen 
Vergleich mit fruhern Lohnangaben zu ermóglichen, haben 
wir in Zahlentafel 1 neben dem Leistungslohn noch den 
auch amtlich bekanntgegebenen »Barverdienst« aufgefuhrt.

Wahrend der Leistungslohn, wie schon der Sinn der 
Bezeichnung ergibt, nur liir geleistete Arbeit gezahlt wird 
und somit auch nur auf 1 verfahrene Schicht ais Einheit 
berechnet werden darf, wird der Wert des Gesamtein- 
kommens auf eine ve rg i i t e t e  Schicht bezogen. Diese 
beiden Begriffe wie auch die Zusammensetzung des Ge- 
samteinkommens, bei dem ais Vergleichseinheit eine der 
insgesamt verguteten Schichten beriicksichtigt werden muB, 
sollen im folgenden noch naher erlautert werden. Zunachst 
sei jedoch der bessern Ubersicht wegen dargestellt, wie die 
verschiedenen Einkommensteile allgemein zusammengefaBt 

werden:

1. Leistungslohn einschl. der 
Zuschlage fur die 9. und 10. 
Arbeitsstunde ubertage

2. Uberschichtenzuschlage 1-5: Ge-
3. Soziallohn samtein-
4. Deputatvergiinstigung und kommen 

etwaige sonstige wirtschaft- 
liche Beihilfen

5. Urlaubsvergutung

In fruhern Jahren, vor dem AbschluB der Tarifvertrage, 
stellte der jetzt unter der Bezeichnung »Barverdienst« amt
lich nachgewiesene Betrag gleichzeitig auch das gesamte 
Berufseinkommen des Bergarbeiters dar. Feste Zuschlage 
fiir Uberarbeit sowie ferner der Soziallohn und die Urlaubs
entschadigung sind erst mit den Tarifvertragen allgemein 
eingefuhrt worden. Neben diesen Einkommensteilen ist 
auch der geldwerte Vorteil, der den Arbeitern aus der Ver- 
gunstigung des Bezuges billiger Bergmannskohle erwachst, 
von Bedeutung bei der Bemessung des Wertes ihres Gesamt- 
einkommens; allerdings genieBen die Bergarbeiter diese Ver- 
gunstigungen schon seit alters her.

Es erscheint nun nicht angangig, bei einem Lohnnach- 
weis der Bergarbeiter die erwahnten, im Leistungslohn nicht 
berucksichtigten Einkommensteile auBer acht zu lassen; sie 
ergeben, mit dem Leistungslohn zusammengefaBt, den Wert 
des Gesamteinkommens (siehe Zahlentafel 2). Da es auch 
Einkommensteile umschlieBt, die fiir n i ch t  verfahrene 
Schichten gezahlt werden (wie z. B. die Urlaubsvergutung), 
so darf es auch nicht, wie der Leistungslohn, nur auf ver- 
fahrene Schichten bezogen werden. Bei einem Lohnnach- 
weis je Schicht in richtiger Hóhe muB daher das gesamte 
Einkommen durch alle Schichten geteilt werden, die an dem 
Zustandekommen der Endsumme in der Lohnstatistik be-

Z a h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens1 je Schicht.

1 —3: Barverdienst 
(friiher »verdienter 

reiner Lohn*)

Zeitraum
Kohlen- u. 

Oesteinshauer

Oesamtbelegschaft 

ohne i einschl. 
Nebenbetriebe

J t J t J t

1924:
Januar . . . 6,24 5,48 5,46
April . . . 6,51 5,51

6,39s
5,49
6,35!Juli . . . . 7,602

Oktober . . 7,66 6,40 6,36
1925:

Januar . . . 7,97 6,77 6,74
April . . . 8,00 6,85 6,81
Juli . . . . 8,20 7,07 7,02
Oktober . . 8,26 7,13 7,09

1926:
Januar . . . 8,70

8,65
7,57 7,53

April . . . 7,54
7,59

7,51
Juli . . . . 8,72 7,54
Oktober . . 9,07 7,89 7,85

1927:
Januar . . . 9,18

9,20
7,96 7,92

Februar . . 7,95 7,90
Marz . . . 9,14 7,90 7,85
April . . . 9,08 7,87 7,84
Mai . . . . 9,45 8,23 8,19
Juni . . . . 9,51

9,53
8,26 8,22

Juli . . . . 8,27 8,22
August. . . 9,58 8,29 8,24
September 9,63 8,34 8,29
Oktober . . 9,65 8,37 8,32

i s. Anm. in Zahlentafel 1.

a 1 Pf. des Hauerverdienstes und 3 Pf. des Verdienstes der Oesamt- 
belegschaft entfallen auf Verrechnungen der Abgeltung fur nicht genommenen 

Urlaub.

teiligt gewesen sind, oder mit andern Worten: fiir die der 
Arbeiter einen Anspruch auf Vergutung gehabt hat. Das 
sind im Ruhrbezirk in weitaus iiberwiegendem Mafie die 
verfahrenen (einschlieBlich ‘Uberschichten) und Urlaubs- 
schichten. DaB in dem auf diese Weise festgestellten Divisor 
ein Bruchteil fur den Wert der Bergmannskohle fehlt, die 
auf die sonstigen Fehlschichten entfallt, mag ais unwesent- 
lich in Kauf genommen werden, um so mehr, ais anderseits

Z a h l e n t a f e l  34 Monatliches Oesamteinkommen und Zahl 
der verfahrenen Schichten jedes im Duichschnitt vorhanden 

gewesenen Bergarbeiters.

Zeitraum

1924: 
Januar. . . 
April. . . . 
Juli
Oktober. .

1925: 
Januar. . . 
April. . . . 
Juli
Oktober. .

1926: 
Januar. . . 
April. . . .
Ju li...........
Oktober . .

1927: 
Januar. . . 
Februar . . 
Marz. . . . 
April. . . . 
Mai . . . . 
Juni
Ju li...........
August . . 
September 
Oktober. .

Oesamteinkommen in A

Kohlen-u. 
Oesteins- 

hauer

115
144
182
186

188
170
196
204

190
180
230
226

213
201
225
192
213
208
222
22S
223
227

Gesamt- 
belegscliaft 

ohne |einschl. 
Neben- 

betriebe

98
122
155
157

161
148
171
178

167
160
200
199

187
176
198
171
190
185
197
202
197
201

99
122
155
157

162
149
172
178

169
161200
199

188
176
198
172
191
186
197 
203
198 
201

Zahl der

verfahrenen Schichten

Oesamt- 
belegschaft 

ohne |einschl. 
Nebenbetriebe

Kohlen- u. 
Oesteins- 

hauer

18,43
22,06
23,95
24.22

23,54
20,87
22,77
24,00

21,3720.22
25.42 
24,16

22,74
21.43 
24,09 
20,41 
21,14 
20,61 
22,05 
22,67 22,20 
22,82

17,90
22,11
24.12
24.52

23.82 
21,34 
23,23 
24,28

21.77
20.77 
25,54
24.53

23.12
21.82 
24,52
21.13 
21,98 
21,27 
22,72 
23,30 
22,76 
23,37

18,11
22,26
24,27
24,67

23.96
21.59 
23,44 
24,54

22.05
21.05 
25,65
24.69

23,32
21.97
24.70 
21,39 
22,25 
21,49
22.95 
23,51
22.96
23.60

Arbeits-

tage

26,00
24.00
27.00
27.00

25,56
24.00
27.00
27.00

24,45
24.00
27.00
26.00

24,61
24.00
27.00
24.00
25.00 
24,03
26.00
27.00
26.00 
26,00
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auch die Urlaubsschichten mit in die Uberschichtenzuschlage 
dividiert werden, an denen sie nicht beteiligt sind, und ferner 
ais der Soziallohn, der seit August 1922 in unserm Bezirk 
auch fiir die Zeit von der dritten bis einschlieBlich der 
achten Krankheitswoche gezahlt wird, iiberhaupt unberiick- 
sichtigt bleibt. Das letztere riihrt daher, daB dieser Sozial
lohn nicht wie die Lohnbetrage durch die Kassen der 
Grubenverwaltungen, sondern mit dem Krankengeld durch 
die Knappschaftskassen zur Auszahlung gebracht wird. In 
andern Reyieren ist der Soziallohn fruher schon auch fiir 
Krankenschichten gewahrt worden. Da er hier auch in die 
Lohnstatistik aufgenommen wird, so erscheinen somit die 
Lohne der Ruhrbergarbeiter etwas niedriger ais in andern 
Bezirken und auch ais sie tatsachlich gewesen sind. Diese 
kleinen Unebenheiten, die hier hervorgehoben werden, ver- 
mógen jedoch das Ergebnis der Rechnung durchaus nicht 
zu beinflussen, da, wie gesagt, die verfahrenen und die 
Urlaubsschichten ais diejenigen angesehen werden miissen, 
die fiir die Hohe des Einkommens der Arbeiter von aus- 
schlaggebender Bedeutung sind.

Wahrend also, um es kurz zu wiederholen, fur den 
Leistungslohn und den Barverdienst nur die verfahrenen 
Schichten ais Divisor in Betracht kommen, ist der Wert des 
Gesamteinkommens auf 1 yergiitete Schicht bezogen.

Das in der Zahlentafel 3 nachgewiesene monat- 
l iche Gesamteinkommen eines vorhandenen Arbeiters, das 
selbstverstandlich mit der Zahl der Arbeitstage bzw. 
der verfahrenen Schichten schwankt, entbehrt in ge- 
wissem Sinne der Vollstandigkeit. Es ist aus dem Grunde 
etwas zu niedrig, weil zu der Zahl der angelegten 
Arbeiter (Divisor) auch die Kranken gezahlt werden, ob- 
wohl die ihnen bzw. ihren Angehorigen aus der Kranken- 
versicherung zufliefienden Betrage im Dividendus (Lohn- 
summe) unberiicksichtigt geblieben sind. Will man sich 
einen Uberblick uber d i e Ge s a m t e i n k i i n f t e  verschaffen, 
die j e d e m  v o r h a n d e n e n  Bergarbeiter durchschnitt- 
lich zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes zur Verfugung 
stehen, so muB logischerweise dem in der Ubersicht 
angegebenen Betrag noch eine Summę von 6,89 M zuge- 
schlagen werden, die gegenwartig im Durchschnitt monatlich

Za h l e n t a f e l  4. Yerteilung der Arbeitstage auf yerfahrene und Feierschichten (berechnet auf 1 angelegten Arbeiter).

Jan. Febr. Marz ApriI Mai
927

Juli Aug. Sept. Okt.Jum

Verfahrene Schichten insges...................
davon Uberschichten1 .............................

23,32
1,61

21,97
1,24

24,70
1,13

21,39
0.80

22,25
0,65

21,49
0,67

22,95
0,55

23,51
0,46

22,96
0,46

23,60
0,56

bleiben normale Schichten 
Dazu Fehlschichten:

K ran kh e it ...............................................
yergutete Urlaubsschichten...................
sonstige Fehlschichten ........................

21,71

2,18
0,35
0,37

20,73

2,49
0,35
0,43

23,57

2,36
0,48
0,59

20,59

1,90
0,55
0,96

21,60

1,70
1,07
0,63

20,82

1,57
1,09
0,55

22,40

1,75
1,07
0,78

23,05

1,92
1,09
0,94

22,50

1,80
0,91
0,79

23,04

1,66
0,61
0,69

Zahl der Arbeitstage 24,61 24,00 27,00 24,00 25,00 24,03 26,00 27,00 26,00 26,00

1 mit Ziischlagen.................................
ohne Zuschlage.................................

1,30
0,31

1,08
0,16

0,95
0,18

0,66
0,14

0,59
0,06

0,45
0,22

0,49
0,06

0,41
0,05

0,41
0,05

0,51
0,05

auf jeden Arbeiter an Krankengeld mit Soziallohn entfallt — 
ganz gleichgiiltig, daB die Versicherten durch Zahlung eines 
Teiles der notwendigen Beitrage sich einen Anspruch auf 
diese Leistungen erworben haben. Bei diesem Kranken
geld handelt es sich nur um die Barauszahlungen an die 
Kranken oder ihre Angehorigen. Die sonstigen Vorteile, 
die der Arbeiter aus der sozialen Versicherung hat, wie 
freie arztliche Behandlung, Krankenhauspflege, fast vóllig 
kostenlose Lieferung von Heilmitteln usw., sind auBer Be
tracht geblieben. Fiir einen nicht unwesentlichen Teil der 
Arbeiterschaft kommt auch noch derBezug von Alters-, Inva- 
liden- oder Unfallrente sowie Kriegsrente in Frage, wodurch 
das errechnetedurchschnittliche Gesamteinkommen noch eine 
Erhóhung erfahrt. Uber diese Rentenbezuge liegen uns jedoch 
keine Angaben vor. AuBerdem kommen den Arbeitern auch 
noch Aufwendungen der Werke zugut, die zahlenmaBig nicht 
festzustellen sind. Das sind beispielsweise die Vorteile der 
billigen Unterkunft in Ledigenheimen, die Kosten fiir die 
Unterhaltung von Kinderbewahranstalten, Haushaltungs- 
schulen u. a., die Moglichkeit, in Werkskonsumanstalten 
u. dgl. Einrichtungen Lebensmittel aller Art und Gegen- 
stande des taglichen Bedarfs besonders vorteilhaft einzukaufen 
usw. Diese Betrage sind jedoch im Sinne der amtlichen 
Vorschriften fiir die Aufstellung der Lohnstatistik auBer 
acht geblieben. — Die Beitrage zur Erwerbslosenfiirsorge, 
die fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 1,5 °/o der Lohn- 
summe ausmachen, sichern den Arbeitern auch fur den Fali der 
Arbeitslosigkeit ein gewisses Einkommen. Dieses schwankte 
bis 1. Okt. 1927 zwischen dem niedrigsten Betrag von zur- 
zeit 55,00 M fur den ledigen Erwerbslosen und dem Hóchst- 
betrag von 109,50 M  fur den Verheirateten mit vier oder 
mehr Kindern. Seitdem ist in der Erwerbslosenfiirsorge 
eine Anderung eingefiihrt worden. Es wird nicht mehr wie 
bisher fiir jeden Arbeiter iiber 21 Jahre der gleiche Betrag 
gezahlt, sondern die Erwerbslosenunterstutzung wird ge- 
staffelt nach dem verdienten Lohn. So erzielt der erwerbs- 
lose Hauer eine monathche Erwerbslosenunterstu zung von 
83,25 M ais Lediger bis zu 202,00 J t  ais Verheiratetęr mit

4 Kindern. Im Durchschnitt der Gesamtbelegschaft erhalt 
ein Lediger 65,75 A  und ein Verheirateter mit 4 Kindern 

159,50 J l Unterstiitzung.
Aus der Zahlentafel 4 ist zu ersehen, wie sich die 

Arbeitstage auf yerfahrene und Feierschichten yerteilt haben.

Internationale Preise fur Fettfórderkohle (ab Werk).

Monats-
durch-
schnltt
bzw.

Deutschland England Frankreich Belgien

Ver.
Staaten

von
Aroerika

Rhein.- Northumber- Tout venant Tout venant

EC p U O c
Monat westf. Fett- land 30/35 ram 35% industr. E1 a

forderkohle unscreened gras

J6ft $/t‘ s/l. t $/t> Fr./t S/l1 Fr./t $/!>
V)

$/t‘

1913/14 12,00 2,86 10/11 2,62 20,50 3,95 18,50 3,57 1,30
1925:

Jan. . 15,00 3,57 15/6 3,65 84,20 4,54 . 1,69
April . 15,00 3,57 15/6 3,66 84,20 4,37 . 1,69
Juli . 15,00 3,57 14/11% 3,58 84,20 3,96 . 1,69
Sept. . 14,92 3,55 13/6 3,22 84,60 3,75 100,00 4,52 2,34
1926:

Jan. . 14,92 3,55 13/6‘/4 3,24 93,60 3,55 105,00 4,76 2,40
April . 14,87 3,54 13/6 3,23 93,60 3,16 105,00 3,85 2,12
Juli 14,87 3,54 103,60 2,55 135,00 3,27 2,11
Sept. . 14,87 3,54 125,60 3,69 180,25 5,01 2,78
1927:

Jan. 14,87 3,53 17/63/4 4,19 133,00 5,27 215,50 6,00 2,54
Febr. . 14,87 3,52 15/7 3,71

3,61
129,00 5,06 215,50 6,00 2,33

Marz . 14,87 3,53 15/P/4 124,00 4,85 215,50 5,98
April . 
Mai .

14,87 3,52 13 nvh 3,33 119,00 4,66 185,00 5,14 2,34
14,87 3,52 13/6 3,23 119,00 4,66 185,00 5,14 2,07

Juni . 14,87 3,52 13/6 3,23 119,00 4,66 185,00 5,14 2,02
Juli . 14,87 3,53 13/6 3,23 119,00 4,6b 181,25 5,04 2,02

Aug. . 14,87 3,54 13/6 3,23 IIP, 00 4,66 180,00
180,00

5,00 2,26
Sept. . 14,87 3,54 13/21/2 3,16 119,00,4,66 5,01 2,28
Okt. . 14,87 3,55 13/0 3,12 119,00,4,67 180,00 5,02 2,16

1 Umgerechnet uber Neuyork (ab 1926 fiir Belgien uber Berlin) fiir 

1 metr. t.
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Internationale Preise fur Huttenkoks (ab Werk).

Monats-
durch-
schnitt
bzw.

Monat

1913/14 
1925: 

Jan. . 
April . 
Juli . 
Sept. . 
1926: 

łan. . 
April . 
Juli .

Deutschland

Rhein.- 
westf. 

GroBkoksI

J tft |$/t»

18,50

24.00
24.00
24.00 
23,12

22.00 
21,45 
20,81

4,40

5.71
5.71
5.71 
5,50

5,24
5,11
4,95

England

Durham-
koks

s ll.t j $/t»

18/3

23/9
20/9
20/9

18/772

21/6
18/6

4,37

5,59
4,90
4,96
4,44

5,14
4,42

Frankreich

Durch-
schnitts-

prels

Fr./t | j / f

143.75
145.70
145.70
144.75

155,30
170,95
191,50

7,75
7,56
6,85
6,41

5,89
5,78
4,71

Belgien

Syndikats-
prels

Fr./t | $/t*

22,002 4,24

145.00 
142,50
125.00
125.00

125.00
125.00
175.00

7,34
7,21
5,78
5,65

5,67
4,59
4,24

Ver.
Staaten

von
Amerika

Connels-
ville

$ / f

2,69

4,71
3,73

6,75

7,93
3,31
3,13

’ Umgerechnet iiber Neuyork 
1 metr. t.

s Ab 1. Jan. 1914.

Monats-
durcli-
sclmitt
bzw.

Monat

(ab 1926 fur Belgien iiber Berlin) fur

Sept. . 
1927: 

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

Deutschland

Rhein.- 
westf. 

GroBkoks I

4 J t  | $/t

20,93 4,98

21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45
21.45

5,09
5.08
5.09
5.08
5.08
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12

England

Durham-
koks

s/l. t | S/t

27/3%
28/3 
31/0 
23/6 
21/6 

20/103/* 
18/6 
18/0 

16/8% 
16/6

6,52
6,74
7,40
5,62
5,14
5,01
4,42
4,30
3,99
3,95

Frankreich

Durch-
schnitts-

preis

Fr./t | S/t

JC!V
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

4.98
4.98
4.98
4.98
4.97
4.98
4.99
5.00
5.00
5.01

Belgien

Syndikats-
preis

Fr/t 1 $/t

230.00

270.00
250.00
230.00
220.00 
220,00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00

6,40

7,51
6,95
6,386,11
6,11
5,14
5.13
5.14
5.15
5.16

Ver.
Staaten

von
Amerika

Connels-
v!l!e

S/t

3,99

3,86
3.73
3.73 
3,53
3.22
3.23
3.31
3.31
3.14
3.14

• Preis je t Reparationskoks ab Rubrzeche.

Fórderantell (In kg) je verfahrene Schlcht In den wlchtlgsten Bergbaurevieren Dentschlands.

Monatsdurch- 
schnitt bzw. 

Monat

Kohlen-und Gesteins- 
h a ue r

Hauer  und  Gedinge- 
s c h l e p pe r

Un t er t agearbe i t e r1
B e r g m a n n i s c h e 

Be l egschaf t 2
U J2 J3 J: .3 , e -X J: Jz •X •ć •ć
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o s Oberschlesien O! Oberschlesien OS Oberschlesien OS Oberschlesien

1845 6764 2005 1751 1567 1161 1636 1789 928 917 943 1139 1202 669 709
1907 6009 5029 1662 1598 1736 3500 3275 1353 1331 1079 1309 1087 783 646 857 933 728 557 471
2100 7156 6767 1777 1887 4021 4225 1497 1179 1580 1519 906 . 946 1154 1023 660 .
2377 7553 7651 1957 2153 4182 4683 1660 , 1374 1671 1756 986 1114 1270 1205 735
2443 7696 7772 1981 1951 2165 4264 4711 1635 1582 1387 1712 1785 1001 823 1141 1328 1257 765 622
2473 7803 8008 2021 1964 2183 4327 4777 1665 1614 1393 1735 1811 1025 841 1147 1350 1278 783 633
2434 7708 7787 1991 2008 2143 4287 4649 1626 1661 1369 1721 1755 1005 855 1127 1332 1207 767 641
2426 7616 7781 1985 1909 2129 4263 4685 1659 1622 1357 1689 1777 1014 838 1105 1287 1198 763 620
2457 7867 7922 1960 1862 2156 4372 4735 1642 1614 1374 1733 1830 1006 834 1117 1330 1239 760 617
2462 8208 8066 1970 1853 2165 4490 4814 1656 1615 1389 1716 1855 1023 843 1131 1319 1269 772 621
2441 8468 8444 1941 1799 2148 4608 4913 1650 1583 1379 1759 1863 1014 833 1122 1364 1281 767 617
2444 8551 8440 1960 1814 2154 4629 4932 1671 1599 1381 1749 1899 1024 853 1125 1367 1306 773 628
2440 8393 8613 1982 1803 2150 4576 4969 1687 1591 1382 1731 1943 1038 846 1127 1359 1343 782 625
2444 8434 8687 2051 1866 2158 4576 4971 1754 1644 1390 1730 1950 1083 871 1134 1357 1349 820 647

1913...................
192 4 ................
192 5 ................
192 6 .................
1927:Januar. .

Februar . 
Marz . . 
April . . 
M a i. . . 
Juni . . . 
Juli . . . 
August . 
September 
Oktober .

Die Entwicklung des Schicbtfórderanteils gegenuber 1913 (letzteres =  100 gesetzt) 
geht aus der nachstehenden Zahlentafel hervor.

Ko h l e n -  und H a u e r  und B e r e m a n n i s c h e
Geste i nshauer Ged i nge- u n t e r t a g e a r o e i t e r B e l e g s c h a f t 2

Monatsdurch- sch l enDer , , , ,
schnitt bzw. *N A co i."

. CU V . e
u U Cl . 3l- o COJ *N % O , CU. V c

Monat Xiu
3

V> fll OT
i s
Z s R
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ie
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s
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a
o
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•a w 1ci
co

CJXIuja3
3
a

£
"o
Oh

■s S
Zu

OT
O
<3OS OS Oberschlesien OS Oberschlesien

1913................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1924 ................... 103,36 88,84 82,89 99,14 86,34 92,94 80,01 60,76 84,38 70,45 90,88 81,91 60,57 83,26 66,43
1925 ................... 113,82 105,80 88,63 107,77 95,53 101,55 96,58 84,91 97,63 100,32 101,32 85,11 98,65
1926 ................... 128,83 111,66 97,61 122,96 105,93 118,35 102,14 98,16 106,25 118,13 111,50 100,25 109,87 ,
1927:Januar . . 132,41

134,04
113,78 98,80 123,64 104,34 119,47 104,65 99,78 107,87 89,75 121,00 116,59 104,58 114,35 87,73

Februar. . 115,36 100,80 124,67 106,25 119,98 106,05 101,23 110,45 91,71 121,63 118,53 106,32 117,04 89,28
Marz . . 131,92 113,96 99,30 122,39 103,77 117,92 105,20 98,10 108,30 93,24 119,51 116,94 100,42 114,65 90,41
April. . . 131,49 112,60 99,00 121,59 105,87 116,88 103,24 99,33 109,27 91,38 117,18 112,99 99,67 114,05 87,45
Mai . . . 133,17 116,31 97,76 123,13 104,79 118,35 105,93 102,29

103,69
108,41 90,95 118,45 116,77 103,08 113,60 87,02

Juni . , . 133,44 121,35 98,25 123,64 105,68 119,64 104,89 110,24 91,93 119,94 115,80 105,57 115,40 87,59
Juli . . . 132,30 125,19 96,81 122,67 105,30 118,78 107,52 104,14 109,27 90,84 118,98 119,75 106,57 114,65 87,02
August . . 132,47 126,42 97,76 123,02 106,64 118,95 106,91 106,15 110,34 93,02 119,30 120,02 108,65 115,55 88,58
September. 132,25 124,08

124,69
98,85 122,79 107,66 119,04 105,81 108,61 111,85 92,26 119,51 119,32 111,73 116,89 88,15

Oktober 132,47 102,29 123,24 111,93 119,72 105,75 109,00 116,70 94,98 120,25 119,14 112,23 122,57 91,26

i Die Schichtzeit der Untertagearbeiter betrźigt

Bezirk 1913 1924 1925 1926 1927 Bezirk 1913 1924 1925 1926 1927

R uh r ........................................ 8i/. 8 8 S 8 Niederschlesien . . . . 8 8 8 8 S

Deutsch-Oberschlesien . . 9>/< 8'/. 8>/, 8i/a f  BlU (ab 1.3.) 
\ 8 (a b l.9 .)

8-12 8 8 8 8

Polnisch-Oberschleslen . . 9'U 3 8 8 8

* Das ist die Gesaratbelegschaft ohne die In Kokereien und Nebenbetrleben sowie łn Brikettfabriken Beschaftigten.
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Engiischer Kohlen- und Frachtenmarkt1

in der am 23. Dezember 1927 endigenden Woche.

1. Koh lenmarkt  (Borsezu Newcastle-on-Tyne). Soweit 
das Platzgeschaft in Frage kommt, gilt die Berichtswoche ais 
die letzte in diesem Jahr. Allenthalben war ein allgemeiner 
Geschaftsriickgang zu beobachten. Wahrend sich der Markt 
fiir sofortige Lieferungen verhaltnismaBig fest gestaltete, lieB 
das Sichtgeschaft, besonders fiir Koks, eine Besserung er- 
kennen. Die gezahlten Preise fiir den gróBten Teil der 
Brennstoffe waren nur ganz geringen Schwankungen unter- 
worfen. Infolge der weniger lebhaften Nachfrage durfte 
vorerst mit einer weitern Steigerung kaum zu rechnen sein, 
ausgenommen einige besondere Sorten, fur die eine kleine 
Erhóhung in Frage kommen kónnte. Von den getatigten 
Abschlussen ist nur derjenige der Gaswerke von Neapel 
auf 25 000—30000 t bester Wear-Gaskohle zur Lieferung 
Januar/April ais nennenswert hervorzuheben. Nichtamtlich 
wird ferner gemeldet, daB die belgischen Eisenbahnen einen 
Auftrag auf 80000 t zweite Sorte Northumberland-Kessel- 
kohle erteilt haben. Mit Ausnahme von Kokskohle, die eine 
kleine Steigerung auf 13/3 — 14/3 s (Vorwoche 13/3—14 s) 
erfahren hat, sowie bester Kesselkohle, die um 3 d, von 
13/9 — 14 s auf 13/6 — 14 s zuruckging, verharrten alle andern 
Kohlenpreise auf dem vorwóchigen Stand. Der Koksmarkt 
zeigte eine gewisse Schwache, die vorwiegend bei Gaskoks, 
dessen Preis von 24 —24/6 s auf 22—23 s nachgab, in Er- 
scheinung tritt. Die Nachfrage nach GieBereikoks gestaltete 
sich etwas besser.

2. F r a c h t e n ma rk t .  Wahrend der Geschaftsumfang 
auf dem Waliser Kohlenchartermarkt in der Berichtswoche 
eine wesentliche Besserung aufzuweisen hatte, blieb die 
Geschaftslage am Tyne und an der Nordostkuste im all
gemeinen unverandert. Der Mangel an guten Verlade- 
móglichkeiten war eines der der Entwicklung entgegen- 
stehenden Hindernisse. Ungeachtet der verstarkten Leer- 
raumnachfrage in Cardiff hielten sich die Frachtsatze oder 
gingen sogar teilweise leicht zuriick, wie beispielsweise fiir

i Nach Colliery Ouardlan.

P A  T E N T

Gebrauchsmuster-EIntragungen,
bekanntgemacht im Patentblatt vom 15. Dezember 1927.

5 a. 1013844. Internationale Tiefbohr-A.G., Hermann 
Rautenkranz, Celle (Hannover). Schlauchkupplung fur Bohr- 
schlauche. 19.11.27.

5d. 1013684. Reinhold Schreiber, Neunkirchen (Kr. 
Siegen), und Friedrich Klein, Lohe b. Dahlbruch. Wagen- 
Schiebevorrichtung. 14.11. 27.

lOa. 1013582. Trocknungs-, Verschwelungs- und Ver- 
gasungs-G. m. b. H., Munchen. Vorrichtung zum stetigen 
Kuhlen von staubformigem Schwel- oder Trockengut unter 
LuftabschluB. 18.11.27.

12 f. 1013280. Estner & Schmidt G. m.b. H., Wanne- 
Eickel. Hahn fur Saure-, Laugen-u. dgl. Leitungen. 8.11.27.

121. 1013696. Richard Mutschele, Stuttgart. Wasser- 
stoffgaserzeuger. 17.11.27.

12k. 1013690. Karl Wilke, Essen-Bredeney. Neutrali- 
sator fiir schwefelsaures Ammoniak. 15.11.27.

20d. 1013279. Wilhelm Bóhmer, Annen (Westf.).-Kugel- 
oder Rollenlager fur Kleinbahn- und Fórderwagenradsatze
u. dgl. 8.11.27.

24k. 1013943. Max Reymer, Wien. Verbindung 
der Wandę von Warmeaustauschvorrichtungen. 12.10.27. 
Osterreich 12.10 26.

26 d. 1013236. Walter Feld & Co. G. m. b. H., Essen. 
Wascher mit Schleuderrohren. 28.10.26.

35 a. 1013907. Mix & Genest A.G., Berlin-Schóneberg. 
Einstellvorrichtung fiir die Forderwagen von Fórderanlagen 
mit Aufzugen o. dgl. 15.11.27.

40a. 1013525. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln- 
Kalk. Riihrschaufel fur RSstofen, Tellertrockner o. dgl.
12.5.26.

61 a. 1013991. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager, 
Lubeck. Mehrwegestuck fiir Atmungsgerate. 9.2.25.

Westitalien. Die Frachtsatze fur Siidamerika sind noch 
immer sehr niedrig. Der Jahreszeit entsprechend erfuhr 
das baltische Geschaft am Tyne einen plótzlichen Ruckgang. 
Im allgemeinen konnte allerwarts zu Beginn der Woche 
eine gewisse Stille beobachtet werden.

Angelegt wurden fur Cardiff-Genua 7/6, -Le Havre 3/6 
und -Alexandrien 9/9'A s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt fiir T e e r e r z e u gn i s s e  war in fast allen 
Sorten sehr schwach, die Preise konnten sich jedoch fast 
durchweg behaupten. In Benzol und kristallisierter Karbol- 
saure belebte sich der Markt etwas, wahrend Naphtha, 
Toluol und Teer vernachlassigt waren. Kreosot hielt sich 
bei befriedigenden Fortschritten.

Nebenerzeugnis
In derWoche endigend am 

16. Dez. | 23. Dez.

Benzol, 90 er ger., Norden 1 Gall.
s

1/13/4 1/1 */2
„ Siiden . 1 „ 1/2

Rein-Toluol...................1 „ 1/10
Karbolsaure, roh 60°/o . 1 „ 2/5‘/2

„ krist. . . . 1 Ib. \VU
Solventnaphtha I, ger.,

Norden........................1 Gall
1

/10>/2
Solventnaphtha 1, ger, !

S i id e n ........................1 „ /10 >/2
Rohnaphtha, Norden . . 1 „ /8V2
K r e o s o t ........................1 „ /9
Pech, fob. Ostkiiste . . 1 1.1. 87/6

„ fas. Westkiiste . . 1 „ 82/6- 89/6 | 82/6-87/6
Teer................................. 1 „ 62/6
schwefelsaures Ammo

niak, 20,6 % Stickstoff 1 „ 10 £  8 s

Das Inlandgeschaft in schwefe l sauerm Ammon i ak  
ging wesentlich zuriick; das Ausfuhrgeschaft kann ais mittel- 
maBig bezeichnet werden.

1 Nach Colliery Guardian.

E R I C H  T.
74 b. 1013777. Friemann & Wolf G. m. b. H., Zwickau 

(Sa.). Schalter fur schlagwetteranzeigende Grubenlatnpen.
17.11.27.

81 e. 1013678. Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst 
Heckel m.b. H., Saarbrucken. Kratzer zur Entstapelung von 
Schiittgutern mit eingebauten Zerkleinerungs- und Siebvor- 
richtungen. 12. 11. 27.

87 b. 1013729. Hugo Klerner, Gelsenkirchen. Selbst- 
óler an Druckluftwerkzeugen oder Maschinen. 22.1.27.

bekanntgemacht Im Patentblatt vom 22. Dezember 1927.

la. 1014313. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde- 
burg-Buckau. Vorrichtung zur restlosen Gewinnung von in 
Flussigkeiten in der Schwebe enthaltenen festen Bestand- 
teilen. 8. 6. 26.

5b. 1014108. Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik, Bochum. 
Bergbaumaschine. 23.4.27.

5d. 1014008. »Union« Gesellschaft fur Bergwerks-und 
Hiittenbedarf m. b. H., Beuthen (O.-S.). SelbstschlieBende 
Wettertiir. 2.11.27.

5d. 1014777. Hermann Wingerath, Ratingen (Rhld.). 
Aufhangehaken fur Rohrleitungen u. dgl. 28.11.27.

12 a. 1014060. Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Lunen 
(Lippe). Destillationsvorrichtung. 30.9.27.

10 a. 1014107. Hohenzollern A.G. fiir Lokomotivbau, 
Dusseldorf-Grafenberg. Planierstange fur Koksófen u. dgl.
18.3.27.

lOa. 1014723. Max Braunig, Werdau (Sa.). Kokswagen 
zur trocknen Ablóschung von Koks aus der Steinkohlen- 
destillation. 30.11.26.

10 b. 1014751. Gebr. Fielitz, Grube und Brikettfabrik 
»Felix«, Klettwitz (N.-L.). Rillenbrikett. 21.11.27.

35 a. 1014033. Gustav Dusterloh, Sprockhóvel (Westf.). 
StoBarm fiir Aufschiebevorrichtungen. 23.11.27.
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35 a. 1014148. Gustav Diisterloh, Sprockhóvel (Westf.). 
Mitnehmerschlitten fur Aufschiebevorrichtungen. 21.11.27.

37 b. 1014668. Hermann Schweinitz, Beuthen (O.-S.). 
Formstein mit Luftkanal fur Ausbauzwecke in Bergwerken, 
bei Tunnelbauten o. dgl. 17.11.27.

61 a. 1 014558. Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin. Tragevorrichtung fiir Gasmasken. 28.11.27.

61 a. 1014571. Dr. Alexander Bernhard Drager, Liibeck. 
Schutzhulle fiir unabhangige Alniungsgerate. 8. 9. 26.

61 a. 1014572. Dr. Alexander Bernhard Drager, Liibeck. 
Frei tragbares Atmungsgerat. 22.9.26.

61 a. 1014719. Dr. Alexander Bernhard Drager, Liibeck. 
Luftreinigungspatrone fiir Atmungsgerate. 18.11.24.

61 a. 1014742 und 1014744. Hermann Rehmann, Herne 
(Westf.). Atmungsschutzmaske. 10. und 11.11.27.

81 e. 1014788. Eduard Quester, Kóln-Lindenthal. Vor- 
richtung zur Entliiftung und Entstaubung bei pneumatischer 
oder mechanischer Forderung. 1.12.27.

Patent-Anmeldungen,
die vora 15. Dezember 1927 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 16. K. 93909. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Vorrichtung zum Abscheiden fester 
Gutsteile aus Fliissigkeiten. 20. 4. 25.

la , 19. T. 30391 und 30516. Dr. Isidor Traube, Berlin- 
Charlottenburg. Verfahren zur beschleunigten Sedimen- 
tation schwer absetzbarer Aufschlammungen der Erzauf- 
bereitung. 22.5. und 24. 6. 25.

lOa, 6. O. 15784. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Koksofen. 16.6.26.

lOa, 12. G. 69675. Gewerkschaft Sachsen, HeeBen 
b. Hamm. Kokskuchenfuhrung. 5.3.27.

lOa, 12. G. 69914. Eberhard GraBhoff, Bochum. Tur- ' 
abhebevorrichtung fur Tiiren von Kammerófen. 31.3.27.

10 a, 26. C. 37696. The Carbocite Company, Canton, 
Ohio (V. St. A.). Drehofen. 29.12.25. V. St. Amerika 13.1.25.

lOa, 28. K. 93258 und 94368. Emil Korte, Lutgen- 
dortmund, und Otto Heitmann, Zaborze (O.-S.). Ofen zum 
Schwelen, Verkoken oder Vergasen. 4.3. und 25. 5.25.

10 b, 9. F. 63593. Philipp FaBbender, Frechen (Bez. 
Koln). Durchliiftungskuhlanlage, besonders zum Kuhlen 
von Braunkohle. 27.4.27.

10b, 9. M. 88244. Maschinenfabrik Hartmann A.G.,
Offenbach (Main). Verfahren zur Nachtrocknung und Kiihlung 
von aus dem Trockner kommender Braunkohle. 2.5.25.

12q, 3. 1.28870. 1. G. Farbenindustrie A.G., Frankfurt 
(Main)'. Verfahren zur Darstellung von primaren Aminen 
der Benzolreihe. 21.8.26.

13a,28. St. 42111. Firma L. & GSteinmuller, Gummers- 
bach (Rhld.). Abhitzekessel mit Uberhitzer und Zusatz- 
kohlenstaubfeuerung. 8.1.27.

19a, 28. L. 63325. Mitteldeutsche Stahlwerke A.G.,
Berlin. Auslegergleisruckmaschine. 5.6.25.

19 e, 1. K. 101987. Dr.-lng. Otto Kammerer, Berlin- 
Charlottenburg, und Wilhelm Ulrich Arbenz, Berlin-Zehlen- 
dorf-Mitte. Vorrichtung zum Beseitigen von wagrechten 
Schichten in ebenem Gelande. 11.12.26.

23 b, 1. D. 53486. Dampfkessel- und Gasometerfabrik 
A. G. vormals A. Wilke & Comp., Braunschweig. Destil- 
lationseinrichtung fur Rohóle u. dgl. mit mehreren Kolonnen.
15.7.27.

23 b, 1. H. 109541. Dr. Fritz Hofmann, Breslau, und
Dr. Karl Wulff, Breslau. Verfahren zur Aufarbeitung von
ólhaltigem Materiał. 5.1.27.

23 b, 5. W. 74503. Carburol A.G., Schaffhausen (Schweiz). 
Verfahren zur Umwandlung von hóher siedenden in nied- 
riger siedende Kohlenwasserstoffe. 9.12.26.

24c, 1. N. 249S7. Dipl.-Ing. Max NuB, Darmstadt. 
Gasfeuerung. Zus. z. Anm. N. 24053. 3.9.25.

24e, 3. D. 42346. Jules Jean Deschamps, Vesinet (Frank- 
reich). Verfahren zur Forderung der Verbrennung bzw. Ver- 
gasung bei Feuerungen, besonders von Gaserzeugern. 5.9.22. 
Frankreich 21.1. und 21.3. 22.

241,4. H. 108714. Ewald Hermsdorf,- Braunschweig. 
Speiseeinrichtung fur Kohlenstaubfeuerungen. 5.11.26.

241.6. K. 91435. Kohlenscheidungs-Gesellschaft m.b. H., 
Berlin. Kohlenstaubfeuerung fur Dampfkesselanlagen mit 
Ober- und Unterkesseln und beide verbindenden Steigrohren 
und mit in den Kessel verlegtem, durch eine Stulpflamme 
erhitztem Feuerraum. 25.10.24.

241.7. W. 71365. Heinrich Reiser, Gelsenkirchen. Kuhl- 
verfahren fiir das Mauerwerk von Kohlenstaubfeuerungen

und Einrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens. Zus. z. Pat. 
439968. 24.12.25.

35 c, 3. S. 64581. Siemens-Schuckert-Werke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Einrichtung zur Erhóhung der Sicherheit von 
Fórdereinrichtungen, besonders von Schachtfórderanlagen. 
18.12. 23.

81 e, 68. P. 52191. G. Polysius EisengieBerei und 
Maschinenfabrik, Dessau. Aufgabevorrichtung fiir mit PreB- 
luft betriebenen Schneckenforderer fur mehlfórmiges Massen- 
gut. Zus. z. Anm. P. 51069. 30.1.26.

81 e, 83. B. 115801. Karl Beckmann, Berlin-Zehlendorf. 
Fórderanlage mit gemeinsamer Auf^ebestelle fiir strahlen- 
fórmig angeordnete Fórdermittel. 23.9.24.

81 e, 126. L. 67134. Liibecker Maschinenbau-Gesell- 
schaft, Liibeck. Verfahren zum Anschiitten von Halden.
1. 11.26.

die vom 22. Dezember 1927 an zwei Monate lang In der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

1 a, 14. Sch. 81465. Dr.-lng. Otto Schneider, Stuttgart. 
Hebe- und Senkeinrichtung fiir die Riihrwelle von Wasch- 
maschinen fur Sand, Kies u. dgl. 24.1.27.

5b, 22. F. 61975. Wilhelm Freitag, Hamborn. Schram- 
maschine, bei der das Schramklein von dem Schramwerk- 
zeug auf eine unmittelbar am KohlenstoB entlang verlegte 
Transportvorrichtung getragen wird. 24.8.26.

lOa, 17. A .47321. Dipl.-lng. Fritz Albach, Berlin-Tegel. 
Kokslóscheinrichtung. 22.1.25.

10 b, 3. R. 61423. Louis Rudeman, s’Gravenhage (Hol
land). Verfahren zum Brikettieren von sehr wasserhaltigen 
Ausgangsstoffen, wie Torf, Torferde, Moorerde o. dgl. 26.6.24. 
Holland 3.7.23.

lOb, 4. B. 126085. Charles Edouard Birr, Paris. Ver- 
fahren zur Herstellung von PreBlingen aus staubfórmigen 
Kohlen oder andern Brennstoffen. 23. 6.26. Frankreich 

’20. 10. und 29. 12. 25.
121,5. V. 22446. Dr. Richard Vetterlein, Blankenburg 

(Harz). Verfahren zur Herstellung von Sulfat aus Kochsalz 
und Schwefelsaure. 23. 4. 27.

121, 9. J. 29162. 1. G. Farbenindustrie A.G., Frankfurt 
(Main). Verfahren zum Reinigen der Sole von Magnesium- 
und Kalziumsalzen fiir den Betrieb von elektrolytischen 
Zellen. 29.9.26.

20a, 14. Sch. 81203. Schenck und Liebe-Harkort A.G., 
Dusseldorf. GroBraumfórderung mit Hilfe eines Zahn- 
stangendruckwagens. 27.12.26.

21 h, 20. R. 64521. Josias Rees, Duisburg (Rhein). Metall- 
armierte kontinuierliche Kohlenelektrode fiir elektrische Ofen. 
5. 6. 25.

24c, 7. R. 69223. Johannes Rothe, Neviges (Rhld.). 
Antrieb des Gas- und Luftumsteuerventils fur Regenerativ- 
ófen. 4.11.26.

24e, 4. St. 37975. Heinrich Stokowy, Kattowitz. Gas- 
erzeuger zum Ent- und Vergasen feinkórniger und staub- 
haltiger Brennstoffe. 13.5.24.

24 I, 3. J. 24879. International Combustion Engineeripg 
Corporation, Neuyork. Verfahren und Anlage zum Betrieb 
von Brennstaubfeuerungen. 17.6.24. V. St. Amerika 8. 1. 24.

24 I, 7. D. 48580. Deutsche Babcock & Wilcox Dampf
kessel-Werke A.G., Oberhausen (Rhld.). Kiihleinrichtung 
fur die Brennkammer von Feuerungsanlagen. 19. 8. 25. 
GroBbritannien 3.7.25.

24 I, 7. D. 50350. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampf- 
kessel-Werke A.G., Oberhausen (Rhld.). Brennkammer mit 
Wandkuhlung. 1. 5. 26.

26d, 8. F. 62744. Dr. Franz Fischer, Mulheim (Ruhr). 
Reinigung von Gasen von organisch gebundenem Schwefel. 
24.12 26.

26d, 8. G. 67916. Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen 
A.O., Hóllriegelskreuth b. Miinchen. Abscheidung von Benzol 
und ahnlichen Kohlenwasserstoffen aus Destillationsgasen 
durch Kompression. 4.8.26.

26 d, 8. G. 68207. Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen
A.G., Hóllriegelskreuth b. Munchen. Schmierung von Ex- 
pansionsmaschinen bei der Abscheidung von Benzol aus 
Kokereigas. Zus. z. Anm. G. 67916. 13.9.26.

35 a, 9. E. 34046. Wilhelm Eifert, Recklinghausen-Sud. 
Schwenkvorrichtung fiir den Aufschiebearm von elektrisch 
betriebenen Fórderwagenaufschiebern. 30.4.26.

37 f, 7. B. 1243S7. Josef Bock, Dortmund. Boden fur 
Erzbunker aus Beton. 8.3.26.
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40a, 15. I. 27264. I. O. Farbenindustrie A.O., Frankfurt 
(Main). Riickeewinnung und Reinigung von Leichtmetallen. 
Zus. z. Pat. 403802. 15.1.26.

80a, 6. B. 126728. Karl Besta, Ratingen. Misch-und 
Beschickungsvorrichtung, besonders fur feinkórnige und 
staubfórmige Stoffe. 3.8.26.

80c, 6. H. 103085. Jean Heinstein sen., Heidelberg. 
Tunnelmuffelofen, besonders in Ringform. 13.8.25.

81 e, 126. K. 100444. G. Klitzsch, Leipzig. Absetzer fiir 
Abraunimassen. 25.8.26.

81 e, 128. R. 66865. Dipl.-lng. Walther Rusitska, Grube 
Heye III b. Wiednitz (O.-L.). Einebnungs- und Kippenpflug. 
2.3. 26.

87 b, 2. F. 62866. Flottmann A. G., Herne (Westf.). 
PreBluftschlagwerkzeug. 14.1.27.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dera die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht 

worden Ist, ISuft die funfjShrige Frist, innerlialb dereń eine Nichtigkeits- 
klage gegen das Patent erhoben werden kann.)

10 a (16). 452921, vom 7. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 10. November 1927. C. Ei t le,  Maschinen- 
fabrik in Stuttgart.  Entlade- und Beschickungseinrichtung 
fiir  wagrechte oder schrdgliegende Ent- bzw. Vergasungsraume.

Die Einrichtung hat einen hohlen StóBel, der das Mund- 
stiick der Beschickungseinrichtung (z. B. einer Schleudervor- 
richtung) bildet. Der StóBel ermóglicht es, nach Beendi- 
gung des Entladens der Entgasungs- bzw. Vergasungsraume 
durch AusstoBen des Koks mit Hilfe des StóBels wahrend 
des Zuriickziehens des Ietztern mit dem Laden der Raume 
zu beginnen. Der hohle StóBel kann aus mehreren Teilen 
bestehen, die teleskopartig ineinander geschoben werden. 
Ferner kann der StóBel mit der Beschickungsvorrichtung 
schwenkbar in einem an einem Fahrgestell hangenden 
Rahmen gelagert sein, der um eine senkrechte Achse dreh- 
bar ist.

14 b (2). 452924, vom 12. April 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 10. November 1927. Adol f  Sei tner in 
C h a r k ó w  (RuBland). Drehkolbenmaschine.

Die Maschine hat zwei auf verschiedenen Drehachsen 
angeordnete Fltigelkolben, zwischen denen die Welle ange
ordnet ist. Diese ist mit Aussparungen versehen, in welche 
die Fliigel der Kolben eingreifen. Die beiden Fliigelkolben, 
von denen jeder in achsrechter Richtung aus zwei gegen- 
einander versetzten, durch einen Bund voneinander getrenn- 
ten Teilen bestehen kann, werden durch eine gemeinsame 
Pendel- oder Walzsteuerung gesteuert.

14 b (3). 453077, vom 1. Januar 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 10. November 1927. Masch inenfabr i k  
West fa l i a  A.-G. in Gelsenki rchen.  Drehkolbenmaschine 
mit sichelformigem Arbeitsraum.

Die Maschine hat doppelseitig im Gehause angeordnete 
Kanale, die abwechselnd fiir den EinlaB und Endauspuff 
verwendet und durch einen Schieber umgesteuert werden. 
Der Hauptauspuff wird durch Aussparungen von Dreh- 
schiebern vermittelt, die einen Teil der Wandung des Arbeits- 
raumes bilden. Der Schieber fur die Umsteuerung und der 
den Hauptauspuff steuernde Drehschieber werden mit Hilfe 
von Zahnstangengetrieben von einer gemeinsamen, im Steuer- 
gehause untergebrachten Welle bewegt.

14 b (9). 453078, vom 30. Oktober 1926. Erteilung
bekanntgemacht am 10. November 1927. Hugo  Heinr i ch 
in Z wieka u (Sa.). Maschine mit sichel/ormigem Arbeitsraum.

Der Arbeitsraum der Maschine wird durch ein oder 
mehrere Widerlager in Arbeitskammern unterteilt, die durch 
Aussparungen des Deckelansatzes oder anderer Gehause- 
teile der Maschine hindurchgefuhrt sind. Die dadurch ge- 
schwachten Teile sind durch Stutzringe, Verbindungsstucke 
o. dgl. fest miteinander verbunden oder gegeneinander ver- 
steift, wodurch den durch die Beanspruchungen der Teile 
hervorgerufenen Formanderungen entgegengewirkt wird.

21 f (49). 452937, vom 3. Januar 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 10. November 1927. G. Schanzenbach
& Co. G. m. b. H. in Frankfur t  (Main). Armatur fur die 
elektrische Beleuchtung explosions- und schlagwettergefahrlicher 
Raume.

Der zum Schalten der Gliihbirne der Lampe dienende 
Steckerstift wird bei der Armatur hinterderzum Einschrauben

der Birne dienenden Hulse in einem druckfesten, den Stift 
eng umschlieBenden Zylinder gefiihrt. Der sehr kleine, ais 
Schaltraum wirkende Zylinder ist mit dem hinter ihm liegen- 
den freien Raum der Armatur nur durch einen ganz engen 
Spalt verbunden. Ferner sind die beiden Teile, welche die 
voneinander zu trennenden oder zu vereinigenden Schalter- 
teile tragen, so ausgebildet, daB sie ahnlich wie Kolben und 
Zylinder ineinandergreifen. Infolgedessen kann in unmittel- 
barer Nahe des beim Schalten entstehenden Óffnungsfunkens 
nur eine sehr kleine Menge eines explosiblen Gemisches 
vorhanden sein, und eine beim Schalten etwa entstehende 
Flamme muB sich, da sie nur durch einen sehr engen Ring- 
spalt in den hintern freien Raum der Armatur treten kann, 
bis unter die Entzundungstemperatur abkuhlen. Endlich 
sind zur Erhóhung der Sicherheit die Schalterraume von 
dem vom Schutzglas umgebenen Raum durch einen federn- 
den Plattenboden getrennt, der einen zylindrischen Ansatz 
hat. Dieser bildet einen schmalen Ringschlitz, durch den 
der freie Raum der Armatur mit dem Innenraum des Schutz- 
glases in Verbindung steht.' Infolgedessen kann eine in 
dem freien Raum der Armatur auftretende Flamme nicht in 
das Schutzglas ubertreten.

40 c (10). 452966, vom 6. Juli 1924. Erteilung bekannt
gemacht am 10. November 1927. Dr. C a r l o  T o n d a n i  
in Como  (Italien). Verfahren und Vorrichtung zur Wieder- 
gewinnung des Zinns aus den aus den Waschwassern der 
Seidenbeschwerung stammenden Zinnoxydhydratpasten. Die 
Prioritat vom 6. Juli 1923 ist in Anspruch genommen.

Die Zinnoxydhydratpasten sollen in starker Salzsaure 
gelóst und der Elektrolyse unterworfen werden. Dabei 
scheidet sich das Metali an der Kathode ab. Gleichzeitig 
soli in einem von einem Diaphragma umschlossenen und 
mit Salzsaure, reinem Zinn und reiner Zinnsalzlósung be- 
schickten Anodenraum reines Zinnchlorid hergestellt werden. 
Bei der geschiitzten Vorrichtung sind der Kathoden- und 
der Anodenraum der elektrolytischen Zelle so voneinander 
getrennt, daB ein wesentlicher Ubertritt von Flussigkeiten 
aus dem einen in den andern Raum nicht erfolgen kann. 
Dadurch soli jede Beriihrung der in den Zinnpasten ent- 
haltenen Verunreinigungen mit dem Anodenbad verhindert 
werden. Ferner ist jeder der beiden Raume, d. h. der 
Kathodenraum und der Anodenraum, mit einer Einrichtung 
ausgestattet, die durch einen maBigen Luftdruck einen leb- 
haften getrennten Kreislauf der Anoden- und Kathoden- 
fliissigkeit hervorruft.

74 b (5). 453114, vom 30. Juni 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 10. November 1927. Masch inenbau-Ansta l t  
H u m b o l d t  in Kó l n-Ka l k  und Alber t  Schreiber in 
Koln.  Fiillungsslandanzeiger fiir  Kohlenbunker u. dgl. mit 
in dessen Innerm angebrachten Gliihlampen.

Die Gliihlampen des Anzeigers sind in einem im Innem 
des Bunkers seitlich befestigten, mit Schaulóchern versehenen 
Rohr hinter den Schaulóchern angeordnet. In der Wandung 
des Bunkers sind gegeniiber den Schaulóchern des Rohres 
Schaulócher vorgesehen. Es sind infolgedessen nur die 
Lichtstrahlen derjenigen Gliihlampen auBerhalb des Bunkers 
sichtbar, dereń Schaulócher durch den Inhalt des Bunkers 
(Kohlenstaub) nicht verdeckt sind, d. h. die durch die Schau
lócher fallenden Lichtstrahlen zeigen die Hóhe des Standes 
des Bunkerinhaltes an. AuBerhalb des Bunkers kónnen an 
einer geschiitzten Stelle im Bereich der Lichtstrahlen auf 
einen Signalstromkreis mit einem optischen oder akustischen 
Signal (Klingel) wirkende Selenzellen angeordnet werden, so 
daB der Fullungsgrad des Bunkers aus der Ferne beobachtet 
werden kann.

74c(10). 453158, vom 3. April 1925. Erteilung bekannt
gemacht am 17. November 1927. Fri tz Raeder  in Essen. 
Signaleinrichtung, besonders fur Bergwerks-Signalanlagen, bei 
der aufier der eigentlichen Signaltaste eine Notsignaltaste vor- 
gesehen ist.

Die Signaltaste und die Notsignaltaste der Einrichtung 
sind so mit einer gemeinsamen Welle verbunden, daB diese 
Welle beim Niederdrucken der Signaltaste in einer Richtung 
und beim Niederdrucken der Notsignaltaste in entgegen- 
gesetzter Richtung gedreht wird. Mit der Welle sind zwei 
Kontakte, von denen der eine in den Stromkreis fur die 
gewóhnlichen Signale und der andere in den Stromkreis 
fur die Notsignale eingeschaltet ist, so verbunden, daB diese
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Kontakte geschlossen werden, wenn die entsprechende Taste 
niedergedruckt wird, d. h. daB der Stromkreis fiir das ge- 
wóhnliche Signal geschlossen wird, wenn dieSignaltaste 
niedergedruckt wird, wahrend der Stromkreis fur das Not- 
signal geschlossen wird, wenn die Notsignaltaste nieder
gedruckt wird. Die Signaltasten kónnen ais Handgriffe 
ausgebildet und durch Zugmittel mit den Armen eines 
auf der Welle befestigten zweiarmigen Hebels verbunden 
sein.

81 e (45). 453017, vom 12. November 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 10. November 1927. Wi l he lm Hinsel- 
mann in Essen-Bredeney.  Fes te Rutsche zur Fórderung 
von Mineralien u. dgl.

Die Rutsche ist nach oben geschlossen und mit Ein- 
bauten versehen, die bewirken, daB das in der Rutsche 
herabsturzende Fórdergut einen schlangen- oder zickzack- 
fórmigen Weg beschreibt. Um ein Verstopfen zu verhindern, 
ist die Rutsche in ihrer ganzen Lange so nachgiebig aus
gebildet, daB sich ihr Durchtrittsquerschnitt vergróBern 
kann. Die Rutsche kann z. B. aus zwei kapselartig ineinan- 
dergreifenden Teilen bestehen, von denen der obere, ge- 
wissermaBen den Deckel der Rutsche bildende Teil den 
andern Teil, der ortfest gelagert wird, umgibt und durch 
sein Eigengewicht oder durch besotidere Belastung, z. B. 
durch Druckfedern in der tiefsten Lage gehalten wird. Der 
obere Teil kann auf Kugeln gelagert werden, und es laBt 
sich ihm in der Langsrichtung eine Schiittelbewegung er- 
teilen.

81 e (61). 453116, vom 22. April 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 10. November 1927. Kohlenstaub-G.m.b.H.  
in Berl in.  Fórdereinrichtung fiir  Kohlenstaub.

Bei der Einrichtung ist in die Fórderleitung eine eine 
Saugwirkung in der Leitung hervorrufende Druckluftdiise 
eingeschaltet, und das im Bereich des zu fórdernden Kohlen- 
staubes wagrecht liegende Eintragende der Fórderleitung 
ist geschlossen sowie am Umfang mit Eintrittsóffnungen 
fiir den Kohlenstaub versehen. Zum AbschlieBen des Fórder- 
rohrendes dient ein an beiden Enden geschlossenes Rohr- 
stiick, das so verschiebbar ist, daB es zum Regeln der Ein- 
trittsóffnung fur den Kohlenstaub dienen kann. Das Rohr- 
stiick ist an dem aus der Fórderleitung herausragenden Ende 
durch eine Leitung mit der AuBenluft verbunden und hat 
in der in der Fórderleitung liegenden Stirnwand im untern 
Teil Durchtrittsóffnungen fiir die ais Trager fur den Kohlen
staub dienende atmospharische Luft. Diese Luft strómt in
folge der von der Duse auf das Ende der Fórderleitung 
ausgeubten Saugwirkung iiber den an der Eintrittsóffnung 
der Fórderleitung liegenden Kohlenstaub in die Fórderleitung, 
wobei sie sich mit Kohlenstaub sattigt und die Staubteilchen 
bis zur Diise befórdert, von wo die Kohlenstaubluftemulsion 
durch die aus der Diise austretende Druckluft zur Verwen- 
dungsstelle bzw. zur Sammelstelle befórdert wird. Das Ende 
des Fórderrohres kann unten mit zwei seitlichen Eintritts- 
schlitzen fur den Kohlenstaub versehen sein, dereń Quer- 
schnitt durch Verschieben des die AuBenluft in die Fórder
leitung fuhrenden Rohrstiickes oder mit Hilfe eines beson- 
dern Schiebers geregelt wird.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eirt Stern bedeulet: mit Text- und Tafelabbildungen.)

Die nachstehend aufgefiihrten Zeitschriften werden regelmaBig bearbeitet.
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The Buckingham district ,  province of Quebec.  
Von Rowe. Engg. Min. J. Bd. 124. 3.12.27. S. 893/5*. Be
schreibung verschiedener Mineralvorkommen, wie Asbest, 
Feldspat, Graphit und Glimmer.

A gravi t at i onal  survey over the Swynnerton 
d i ke ,  Y a r n f i e l d ,  S t a f f o r dsh i r e .  Von McLintock und 
Phemister. Min. Mag. Bd.37. 1927. H. 6. S. 363/5*. Bericht 
iiber die Aufnahme eines Basaltganges mit Hilfe der Dreh- 
wage von Eótvós.

Bergwesen.

Eindri icke von einer bergmann i schen Studien- 
re i se du r ch  S pa n i e  n. Von Haertel. (SchluB.) Kohle 
Erz. Bd. 24. 9.12.27. Sp. 877/82*. Die Lagerstatten und 
der Bergbaubetrieb von Almaden. Rio-Tinto. Die Gruben 
der Provinz Almeria. Zusanimenfassung.

C o a l - m i n i n g  in Canada .  Von Walton. Ir. Coal 
Tr. R. Bd. 115. 9.12.27. S. 860/1. 16.12.27. S. 899,900.
Bericht uber eine Studienreise in den kanadischen Kohlen- 
bergbau. Beschreibung verschiedener Anlagen. Aussprache.

U b e r  g e o l o g i s c h e  u n d  t e c h n i s c h e  Er- 
f a h r u n g e n  be i m Bau des Ache nseewe r kes  in 
Ti rol .  Von Ampferer und Pinter. Jahrb.Geol.Wien. Bd.77. 
1927. H. 3 und 4. S.279/332*. Geologischer Teil: Stollen 
im Grundgebirge, Stollen und Aufschliisse im Schutt, 
Wasserverhaltnisse. Technischer Teil: Vorbereitende Ar- 
beiten, Bodenaufschliisse, Fensterrollen, Einlaufbauwerk, 
Hauptstollen, Druckschacht, Verteilrohrleitung, Krafthaus- 
anlage, Unterwasserkanal.

D ie  B e d e u t u n g  des  V e r f a h r e n s  de r  Vor- 
e n t w a s s e r u n g  des G e b i r g e s  fiir  das Schacht- 
a b t e u f e n  im B r a u n k o h l e n  b e r g b a u .  Von Estor. 
(SchluB.) Braunkohle. Bd.26. 3.12.27. S. 829/36. Kritische 
Betrachtung der bisherigen Vorschlage und Verfahren zum 
Schachtabteufen mit Hilfe von Vorentwasserung. Entwurf 
eines Schachtbaus auf Grund der angestellten Unter
suchungen. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Neuerungen auf t i efbohrtechni schem Gebiete.  
Von Haider. Mont. Rdsch. Bd. 19. 16.12.27. S. 673/80*. 
Rutschscheeren ohne SchweiBnaht. Vereinigte kanadisch- 
pennsylvanische Bohreinrichtung. Neuzeitliche Rotary-Bohr- 
anlage. Filterrohre mit Siebstopfen.

C e m e n t a t i o n  of  s h a f t s  in L o r r a i n e .  Von 
Arguillere. Cor.Guard. Bd. 135. 9.12.27. S. 1417/9*. Er- 
lauterung der Anwendungsweise des Zementierverfahrens 
in lothringischen Schachten.

T h e o r e t i s c h e ,  m o g l i c h e  und  e r r e i c hba r e  
L e i s t u n g  ei nes  A b r a u m b e t r i e b e s  a u f  G r u n d  
von  Ze i t s t ud i e n .  Von Gremmler. Braunkohle. Bd.26.
17.12.26. S .865/75*. Abhangigkeit des Wirkungsgrades von 
den naturlichen und maschinentechnischen Verhaltnissen. 
Ausnutzungsgrad und Organisation. Móglichkeit der 
Leistungssteigerung. EinfluB der wichtigsten Stórungsarten.

S om e  gene r a ł  c on s i d e r a t i o n s  of ma ch i n ę  
mi n i ng  practice. Von Barraclough. Coll.Guard. Bd.135.
16 12.27. S. 1524/7*. Ir.CoalTr.R. Bd. 115. 16 12.27. S.901/2. 
Betrachtungen iiber den EinfluB des maschinenmaBig durch- 
gefuhrten Pfeilerbaus und des Strebbaus mit breitem Blick 
auf das Hangende. Sicherung des Hangenden und Ausbau 
der Fórderstrecken. Abbaufórdereinrichtungen. (Forts. f.)

Osmi r i d i um mi n i ng  in Tasmania.  Von Lennon. 
Min. Mag. Bd.37. 1927. H. 6. S .343/9*. Beschreibung der 
Vorkommen von Osmiridium auf Tasmanien. Geologische 
Verhaltnisse. Gewinnungsarbeiien.

M i n i n g  wi t h  open  stopęs.  Von Mitke. (SchluB 
statt Forts.) Engg. Min. J. Bd. 124. 3.12.27. S. 884/7*. Be
schreibung verschiedener Abbauverfahren. Zusammen
fassung. Ursachen fiir das Zubruchgehen von Pfeilern.

The a p p l i c a t i o n  of c onveyo r s  to l o n g wa l l  
m i n i n g .  Von Barraclough. Trans. Eng. Inst. Bd.74. 1927. 
Teil 2. S. 110/24*. Beschreibung verschiedener Abbauver- 
fahren, bei denen Fórderbander Verwendung finden. Ver- 
gleich von Betriebsergebnissen. Abbau dicht beieinander 
liegender Flóze mit Fórderbandern. Verwendung mecha- 
nischer Fórdereinrichtungen im Abbau bei gestórtem Gebirge.

The Sul l i van shor tened 12-in. coal  cutter. Coli. 
Guard. Bd.135. 9.12.27. S. 1427/8*. Ir.CoalTr.R. Bd. 115.
9.12.27. S. 869*. Beschreibung der neuen Schrammaschine.

B l a s t i n g  m e t h o d s  o f  t he  U t a h  C o p p e r  
Co mp an y .  Von Spencer. Explosives Eng. Bd. 5. 1927.
H. 12. S. 450/2*. Beschreibung des in den Tagebauen der 
Kupfergruben angewandten Bohr- und Sprengverfahrens. 
Kosten.

Flexible pipę jo in ts . Coll.Guard. Bd.135. 16.12.27. 
S. 1527/8*. Die Verwendungsweise biegsamer Rohrver- 
bindungen in einer englischen Grube.

D ie  H o l z w i r t s c h a f t  im Be t r i ebe  von Stein- 
kohlengruben.  Von Haenel. Gluckauf. Bd.63. 17.12.27. 
S. 1845/50*. Grundlagen der Untersuchung. ..Reglung der 
Holzwirtschaft. Kennzeichnung der Hólzer... Uberwachung 
in den Querschlagen und Richtstrecken. Uberwachung in 
den Steigerabteilungen. Wiederverwendung von Altholz. 
(SchluB f.)

Ube r  e i nen  im Saarbergbau benutzten zwei- 
t e i l i g e n  n a c h g i e b i g e n  eisernen Grubens tempe l .  
Von Kropf. Bergbau. Bd.40. 15.12.27. S .674/5*. Bauart, 
Wirkungsweise und Betriebserfahrungen.

R e s e a r c h  a i d s  t i m b e r  p r e s e r v a t i o n .  Von 
Howald und Munger. Coal Age. Bd. 32. 1927. H. 6.
S. 317/20*. Bericht iiber lmpragnierungsversuche an Gruben- 
holz mit Zinkchlorid. Erfahrungen. Kosten.

Ca r e l e s s  t i m b e r i n g  costs  l i ves  and  money.  
Von Forbes. Coal Age. Bd. 32. 1927. H. 6. S.309/11*. Die 
durch unsachmaBigen Ausbau entstehenden Unfalie. MaB- 
nahmen zu ihrer Verhiitung. PlanmaBige Unfalluntersuchung.

Aus fuhrungen von G ef a B f or d e r a n I ag en. Von 
Schneider. Gluckauf. Bd 63. 17.12.27. S. 1859/62*. Be
schreibung von zwei GefaBfórderungen der Demag A.G. in 
Duisburg. Gegeniiberstellung der Betriebsverhaltnisse bei 
einer GefaBfórderung und einer Gestellfórderung;.

Les cab l es  d ’e x t r a c t i o n  en aci er ,  e t ud i e s  a 
la l umiere des stat ist iques des essais en service 
et du travai l  effectue.  Von Leprince-Ringuet. Ann. Fr. 
Bd. 12. 1927. H. 10. S .259/328*. H. 11. S .335/412*. Ein- 
gehender Bericht iiber die Untersuchung von im Saargebiet 
verwandten Stahlfórderseilen. Statistische Auswertung der 
Priifungsergebnisse und Aufsuchung gesetzmaBiger Be- 
ziehungen. Sicherheitskoeffizienten, Biegung, Torsjon, Bruch 
der aufiern Drahte. Die die Sicherheit von Seilen be- 
einflussenden Umstande. Vergleich verschiedener Seilaus- 
fuhrungen. Beziehungen zwischen Lebensdauer eines Seiles 
und Fórdertatigkeit. Vergleich zwischen verschiedenen 
Gruben. EinfluB sonstiger Umstande.

F ó r d e r u n g  auf  s ch i e f e r  Ebene .  Von Weih. 
Bergbau. Bd 40. 15.12.27. S. 669/71. Erlauterung eines 
zeichnerischen Verfahrens zur Berechnung der Bremsberg- 
und Haspelfórderung an Zahlenbeispielen. (SchluB f.)

The N u va t o  p n e u m a t i c  c o n v ey i n g  system.  
Engg. Bd. 124. 9.12.27. S. 741/4*. Beschreibung einer in 
England erbauten, mit verschiedenen Neuerungen versehenen 
pneumatischen Entladeanlage fiir Kohlen.

The e f f i c i en cy  of a fan.  II. The t empera t u r e-  
d i f f e r e n c e  me t h o d :  r e f i n e me n t s  for accuracy.  
Von Whitaker. Trans.Eng.Inst. Bd.74. 1927. Teil2. S.93/109. 
Der EinfluB des Gehaltes der Luft an Kohlendioxyd, Methan, 
Wasserdampf und fltissigem Wasser auf den Wirkungsgrad 
eines Ventilators. Die Warmeubertragung durch das Venti- 
latorgehause. Die an den Lagern eines Ventilators erzeugte 
Warine.

The u n d e r g r o u n d  t r a n s p o r t  of the i n j u r e d  
a n d  a m b u l a n c e  o r g a n i z a t i o n  at m i n e s .  Von 
Davidson. Trans. Eng. Inst. Bd.74. 1927. Teil 2. S. 131/40*. 
Beschreibung verschiedener Tragbaren zur Befórderung 
Verungliickter untertage. Fahrbarer Krankenwagen fiir den 
Untertagebetrieb.

The pract ical  sol ut i on of the high-temperal  ure 
deep-mini ng problem.  Von Miller. Coll.Guard. Bd.135.
16.12.27. S. 1515/8. Ir.CoalTr.R. Bd. 115. 16.12.27. S.S96. 
Beschreibung der Wetterfiihrung einer englischen Grube, 
die besonders auf die Warmebekampfung eingcstellt ist. 
Ergebnisse. Einwirkungen auf den Bergmann.

The c l e a n i n g  of coal .  XXI. Von Chapman und 
Mott. Fuel. Bd. 6. 1927. H. 12. S. 552/69. Die Wirtschaft- 
lichkeit der Kohlenaufbereitung. Waschkosten. Die Vorzuge 
gewaschener Kohlen fur Kokereien, Hausbrand, Eisenbahnen 
und Kesselfeuerungen. Kostenberechnungen. Vorteile des 
Kohlenverkaufs nach dem Heizwert.

Fo r t s c h r i t t e  in der Flotat i on oxydi scher Erze 
und Gangminera l i en .  Von Madei. Metali Erz. Bd. 24. 
1927. H. 23. S. 568/71, Anwendung der Flotation auf oxy- 
dische Blei- und Kupfererze. Yersuche zur Schwimm-
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aufbereitung von Zinnerz. Verhalten der wichtigsten Gang- 
arten bei der Flotation.

D ie  d e u t s che  S c h w i m m a u f b e r e i t u n g  und  
Amer i ka .  Von Patzschke. Metali Erz. Bd.24. 1927. H.23. 
S. 566/8. Erorterung der Grunde fur die auBerordentliche 
Entwicklung der Flotation in Amerika sowie fiir dereń be- 
schrankte Anwendung in Deutschland.

Neue  e r f o l g r e i c h e  W e g e  zur  A u f b e r e i t u n g  
von b a y e r i s c he m  G r a p  hit .  Von Neugirg. Metali Erz. 
Bd.24. 1927. H.23. S.571/4*. Beschreibung eines vereinigten 
Klassier- und Flotationsverfahrens, das in wirtschaftlicher 
Weise wertvolle Markterzeugnisse liefert.

Ub e r  den  g e g e n w a r t i g e n  S t and  der selek- 
t iven F l o t a t i o n .  Von Grumbrecht. Metali Erz. Bd.24. 
1927. H. 23. S. 557/66. Ziel und Grundlagen der selektiven 
Flotation. EinfluB der Beschaffenheit und KorngroBe des 
Materials. Wirkung der Ole. Zusatze von Chemikalien. 
Unterschiede in der Flotationsfahigkeit der yerschiedenen 
Mineralien. Trennungsmoglichkeit von Bleiglanz und Zink- 
blende. Dauer der Reaktionen. Ausgefiihrte Anlagen im 
In- und Auslande.

S w i n g - h a m m e r  c r u she r s ,  t he i r  d e s i g n  and 
a pp l i c a t i on .  Von Miller. Engg. Min. J. Bd. 124. 3.12.27. 
S.838/92*. Entwicklungsgang der genannten Erzbrecher. 
Beschreibung verschiedener Bauarten.

The Davies e l e c t r o-magne t i c  ore separa t o r .  
Engg. Bd. 124. 9.12.27. S. 746*. Beschreibung einer neuen 
Einrichtung zur elektromagnetischen Trennung von Erzen.

T in  s a v i ng  on dredges .  Von Payne. Min. Mag. 
Bd. 37. 1927. H.6. S. 366/9*. Besprechung verschiedener 
technischer Neuerungen an Waschherden fur Zinnsande.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Short-f lame pulver i sed fuel firing . Coll.Guard. 
Bd. 135. 9.12.27. S. 1430/1*. Beschreibung eines neuartigen 
Brenners fiir Kohlenstaubfeuerungen.

C o m b u s t i o n  c on t r o l  f o rmu ł a s .  I. Von Uehling. 
Power. Bd. 66. 6.12.27. S. 880/1. Grundlagen fur die Be- 
rechnung von Verbrennungsgleichungen nach einem neuen 
Verfahren.

S i m p l i f i e d  char t  for  a i r  c a l c u l a t i ons .  Von 
Fitzgerald. Power. Bd. 66. 6.12.27. S. 886/8*. Wiedergabe 
und Erlauterung einer vereinfachten Hilfstafel zur Berechnung 
von Luftkompressoren.

Higher  steam pressures and thei r appl i cat i on 
to the steam turbinę.  Von Law und Chittenden. (SchluB 
statt Forts.) Engg. Bd. 124. 9.12.27. S. 763/5*. Die Be- 
einflussung des Turbinenbaus durch Verwendung hoher 
Drucke. Zuverlassigkeit von Hochdruckanlagen. Kosten.

N ew  p o w e r  p l a n t  of  t h e  C a n a d a  S u g a r  
R e f i n i n g  Co., Ltd. ,  c o n t a i n s  ma ny  i n no v a t i o n s .  
Von Cole. Power. Bd.66. 29.11.27. S.80S/15*. Kessel- 
haus und Bauweise der Kessel. Kohlenstaubmahlaniage und 
-feuerung. Vorwarmung der Verbrennungsluft. Speisewasser- 
versorgung. Betriebsergebnisse.

U t i l i z a t i o n  of  wa s t e  hea t  in the c emen t  
industry.  Von Spencer. Power. Bd.66. 29.11.27. S.816/8*. 
Beschreibung einer neuzeitlichen Anlage zur Abhitzever- 
wertung in der Zementindustrie.

Sch w e 1 verf  ah r e n in Ve rb i ndung  mi t  Kessel- 
feuerung .  Von Landsberg. Warme. Bd.50. 19.12.27. 
S. 849/52*. Betriebserfahrungen und wirtschaftliche Ergeb- 
nisse einer Anlage zur Schwelung von Braunkohlenbriketten 
vor ihrer Verfeuerung auf Wanderrosten. Die Grenzen ihrer 
Anwendbarkeit.

D ie Wi ders t and  sfahigkei t  naht l oser  Mannes- 
mannstahl rohre gegen auBern Flussigkei tsdruck.  
Allg. Osterr. Ch.T. Zg. Bd.35. 1.12.27. Beilage. S. 209/16*. 
Anordnung, Durchfuhrung und Auswertung der Versuche. 
Vergleich zwischen nahtlosen und geschweiBten Bohrrohren.

Elektrotechnik.
B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  an e l e k t r i s c he n  Ein- 

r i chtungen der Hi i t tenwerke.  Von Liss. Stahl Eisen. 
Bd. 47. 8.12. 27. S. 2067/74*. Stromverbrauch und Be-
lastungsyerhaltnisse. Vorteile der zentralen Krafterzeugung. 
SicherheitsmaBnahmen fiir Schaltanlagen und Unterstationen. 
Vermeidung von Kurzschliissen. Stromverteilung durch Kabel. 
Erfahrungen an WalzenstraBenantrieben. Elektrische Eisen- 
oahnbetriebe.

L’e t a t a c t u e l d u f o u r a i n d u c t i o n .  Von Bunet. 
t-himie Industrie. Bd.18. 1927. H.5. S.751/7*. Besprechung 
der elektrotechnischen Grundlagen fur den Bau neuzeitlicher 
induktionsofen.

HOttenwesen.

I m p r o v i n g  ho t-b l as t  s t ove  eff i c i eńc i e  s. Von 
Fortune. Ir. Coal Tr. R. Bd. 115. 9.12.27. S. 857/8*. Bericht 
iiber Betriebsversuche zur Verminderung der zur Wind- 
erhitzung benotigten Gasmenge.

D o s a ge  du m a n g a n e s e  dans  les ac i ers  ou 
a l l i a g e s  r e n f e r m a n t  de f o r t es  p r o p o r t i o n s  de 
chrome ou du cobal t .  Von Rousseau. Chimie Industrie. 
Bd.18. 1927. H.5. S.772/80. Beschreibung eines Verfahrens 
zur quantitativen Bestimmung des Mangangehalles im Stahl 
oder in Stahllegierungen mit hohem Chrom- oder Kobalt- 
gehalt.

A us der S t a h l g i e B e r e i p r a x i s .  Von Treuheid. 
Stahl Eisen. Bd.47. 15.12.27. S. 2101/8*. Auswahl der
Formstoffe nach den Betriebsbediirfnissen. Neuzeitliche 
Prufverfahren. Versuche iiber Fuli- und Verdichtungszeit. 
Kosten sowie Leistungsfahigkeit von Handstampfer, PreB- 
luftstampfer, Riittler, hydraulischer Formmaschine und Sand- 
schleuder.

S c h w i n d u n g s s p a n n u n g e n in  S t a h l g u B -  
st i icken.  Von Malzacher. Stahl Eisen. Bd.47. 15.12.27. 
S .2108/12*. Zusammensetzung der GuBspannungen aus
Warme- und Schwindungsspannungen. Entstehung der 
Schwindungsspannungen durch den Widerstand der Form. 
Beispiele.

Saure- und alkal i festes GuBeisen.  Von Haase. 
Stahl Eisen. Bd.47. 15.12.27. S .2112/7*. Versuche iiber 
den EinfluB von Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Phosphor, 
Schwefel, Nickel und der GuBhaut auf die Lóslichkeit des 
GuBeisens in Sauren und Laugen bei verschiedener Tem
peratur und Konzentration. SchluBfolgerungen fur die
zweckmaBigste Zusammensetzung.

D as R 6 s t v e r f a h r e n  nach A p o l d - F l e i B n e r .  
Von Branhofer. Stahl Eisen. Bd.47. 8.12.27. S .2061/7*. 
Róstung durch heiBe Gase. Anlagen in Donawitz und 
Hiittenberg. Entstaubungsvorrichtung. Warmebilanz und
Betriebszahlen des neuen Róstofens.

Recent  developments  in a m m o n i a  l e a ch i n g  
for z i n c o r e s .  Von Lawrence. (Forts.) Min.J. Bd. 159.
10.12.27. S. 1028. Ergebnisse der Laugearbeit. EinfluB 
unvoIlstandiger Róstung. (Forts. f.)

Chemische Technologie.

Uber  d ie V e r s c h w e l u n g  s c h w a b i s c h e n  Posi- 
d on i e n s ch i ef e r s un t e r  Verwendung  inerter Ab- 
gase.  Von Neubronner. Petroleum. Bd. 23. 10.12.27. 
S. 1567/72*. Bauart und Betriebsweise der Ofenanlage. Aus- 
beuteergebnisse und Warmebilanz.

Urverkokungsofen System Turner.  Von Kroupa. 
Mont. Rdsch. Bd. 19. 16.12.27. S. 680/3*. Bauart und
Arbeitsweise. Anlage- und Betriebskosten. Bewahrung in 
einjahriger Betriebszeit.

Studi en iiber das Burkheisersche Ammoni um- 
s u lf i t-B i s u 1 f i t ve r f a h r e n. Von Terres und Heinsen. 
(SchluB.) Gas Wasserfach. Bd.70. 10.12.27. S. 1217/20*. 
Die Ursachen fiir die Bildung des Burkheisersalzes. Der 
Neutralisationsvorgang in Oegenwart von Ammoniumsulfat.

D ie  Ka r b u r i t i e r u n g .  Von Weinmann. Feuerungs- 
techn. Bd. 15. 15.12.27. S. 350/6*. Gang des Verfahrens. 
Vergleich mit der Bertinierung. Eigenschaften der Erzeug
nisse. Vorzuge der Verschwelung von Steinkohle unter 
Verbindung von Kolloidbrikettierung und Karburitierung. 
Anwendung dieses Verfahrens fiir erdige, mulmige Braun- 
kohle.

S c i e n t i f i c  c o n t r o l  of c a r b o n i s a t i o n ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e ga r d  to t he  a g g l u t i n a t i n g  p ow e r  
of coal. Von Barash. Fuel. Bd.6. 1927. H.12. S 532/51*. 
Ausfuhrliche Darstellung neuer Forschungen uber die Back- 
fahigkeit der Kohle. Begriff der Backfahigkeit. Versuchs- 
einrichtung. EinfluB der Temperatur, der atmospharischen 
Oxydation, der Vorbehandlung mit chemischen Reagentien 
usw. auf die Backfahigkeit.

E r f a h r u n g e n  u nd  R i c h t l i n i e n  auf  dem Ge- 
b i e t e  des G a s e r z e u g e r b e t r i e b e s .  Von Neumann. 
Stahl Eisen. Bd.47. 8.12.27. S. 2074/6. Zufuhrung der
Vergasungsluft zu den Gaserzeugern. Dampfzufiihrung und 
Ersatzverfahren.

The St. Mungo  washer  scrubber:  exper iments 
in scrubbing.  Von Melvin. Gas World. Bd. 87. 17.12.27. 
S. 576/7*. Beschreibung des Gaswaschers. Bericht iiber 
Waschversuche. Aufbau einer Anlage.
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Vara  s k o g s i n d u s t r i e r s  kem i. Von Holmberg. 
(SchluB statt Forts.) Tekn. Tidskr. Bd. 57. 10.12.27. Kemi. 
S. 113/6. Aussprache.

Chemie und Physik.

Uber die Se l bs t ent zundung von Braunkohlen,  
Braunkohl enbr i ket ten und Braunkohlenhalbkoks.  
Von v. Walther und Bielenberg. Braunkohle. Bd. 26. 3.12.27. 
S. 825/9*. 10.12.27. S. 853/6*. Untersuchungen iiber die 
Selbsterwarmung einer amerikanischen Steinkohle und einer 
Lausitzer Braunkohle von verschiedenen Anfangstemperaturen 
aus. Rtickgang der Selbstentziindlichkeit durch Voroxydation 
und durch die Brikettherstellung. Zeittemperaturkurven.

Uber  die H e r s t e l l u n g  von K o h l e n s t o f f  aus 
dem Kohlenoxydzerfal l .  Von Wangenheim. Brennst. 
Chem. Bd.S. 15.12.27. S. 385/8. Abscheidung von Kohlen
stoff aus Kohlenoxyd am Eisenoxyd-Katalysator und nach- 
tragliche Verfliichtigung des Eisens aus dem Enderzeugnis 
im Chlorstrom.

U b e r  die H e r s t e l l u n g  von r e i n em K o h l e n 
s t of f  bei  n i e d r i g e r  Tempe r a t u r .  Von Fischer und 
Dilthey. Brennst.Chem. Bd.8. 15.12.27. S.388/91*. Versuche 
in kleinerm MaBstab. Wahl des Kontaktes. Aktivitat des 
Kontaktes und Aktivierung. (Forts. f.)

The a p p l i c a t i o n  of X-rays to the s t udy  of 
the crystal l ine structure of materials.  Von Bragg. 
Proc. Inst. Mech. Engs. 1927. H. 3. S. 751/75*. Neue Fort- 
schritte bei der Untersuchung des kristallinen Aufbaus der 
Metalle mit Hilfe der Róntgenstrahlen.

Gcsetzgebung und Verwaltung.

D ie  U m w a n d l u n g  der G e w e r k s c h a f t  in eine 
Akt iengesel l schaf t .  Von Werneburg. Z. Bergr. Bd. 68. 
1927. H. 3. S. 393/406. Eingehende Erórterung der Rechts- 
grundlagen und der Ausfiihrungsarten.

D ie  i n t e r n a t  i o na l e  K a r t e l l g e s e t z g e b u n g .  
Von Furlan. Z. Oberschl. V. Bd 66. 1927. H. 12. S. 791/8. 
Gegenwartiger Stand der Kartellgesetzgebung in den ein
zelnen Landern. Kartelle und wirtschaftliches Gleichgewicht. 
Internationale Kartelle und Handelspolitik. Stellungnahijie 
der Konferenz.

Wirtschaft und Statistik.

E in Verg!eich der soz i a l pol i t i schen Zustande 
im Saargebiet  mi t  denen im Reich. Von Heinrichs- 
bauer. Soz. Prax. Bd.36. 1.12.27. Sp. 1196/9. Schlichtungs- 
wesen, Tarifvertragsvvesen, Sozialversicherungen.

D as  A r b e i t s z e i t -  u n d  L o h n p r o b l e m  im 
e n g l i s c he n  Be rgbau .  Von Muller. Reichsarb. Bd.7.
1.12.27. S. 451/3. (Nichtamtl. Teil.) Entwicklung von Lohn 
und Arbeitszeit. Verhaltnisse nach dem Streik. Lohn- 
berechnungsverfahren. Zusammenstellung der tariflichen 
Bestimmungen iiber Lohn und Arbeitszeit in den ver- 
schiedenen Bezirken.

Nagra data bet raf fande j arnma lmsbry tn i ngen  
och j a r nma lms f ór só r j n i ngen  i Eng l and ,  Frankrike 
och Tysk l and .  Von Hóók. (SchluB statt Forts) Tekn. 
Tidskr. Bd.57. 10.12.27. Bergsvetenskap. S.89/95*. Eisen- 
erzvorkommen in Deutschland. Ein- und Ausfuhr an 
Eisenerz. Kurze Beschreibung der einzelnen Vorkommen. 
Schrifttum.

La p o l i t i q u e  f r anęa i se  des c a r b u r a n t s  et 
l ’ act ivi te de 1 ’Off ice Mat i ona l  des Combust i b l es  
Liquides pendant  la periode 1925 — septembre 1927. 
Von Pineau. Chimie Industrie. Bd. 1.8. 1927. H. 5. S. 933/43. 
Die franzósische Erdólpolitik im Ausland. Untersuchung des 
heimischen Bodens. Ruckgang der Einfuhr. Politik der 
Ersatzbrennstoffe. Gesetzliche Lagervorrate. Petroleumflotte.

D a s  B e r g w e s e n  P r e u B e n s  im J a h r e  1926. 
Z. B. H.S.Wes. Bd. 75. 1927. Abh. H. 3. S. B. 215/47. Uber- 
sicht iiber die Entwicklung der verschiedenen Bergbaubetriebe 
PreuBens. Verkehrsverhaltnisse. Arbeiterverhaltnisse. Berg- 
technische Versuchsansialten. Berggesetzgebung und Berg- 
verwaltung.

D e r  b e l g i s c h e  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  im 
J ah re  1926. Gluckauf. Bd. 63. 17.12.27. S. 1855/9*. Be- 
triebene Anlagen. Steinkohlengewinnung. Anteil der Ma- 
schinengewinnung. Kohienbestande. Verkaufspreise. Koks- 
erzeugung. Kokspreise. PreBkohlenherstellung. (SchluB f.)

D ie I n t e r n a t i o n a l e  E r d ó l w i r t s c h a f t  vor und 
nach dem Wel tkr iege.  Von Semper. Petroleum. Bd.23.

1.12.27. S. 1491/514. 10.12.27. S 1547/67. Gewinnung und 
Veredlung des Erdóls. Hauplfundorte. Internationale Erdol- 
erzeugung. Entwicklung der Erdólwirtschaft in Holland, 
RuBland, Rumanien, Polen, Frankreich, Siidamerika, Japan, 
China und Deutschland. Erdólverbrauch. Zukunft des Erd- 
óles und der Erdólwirtschaft.

M i n i n g  d e v e l o p m e n t  i n t h e  B e l g i a n  Congo .  
Engg. Min. J. Bd. 124. 3 12.27. S. 896. Die wirtschaftliche 
Entwicklung im Jahre 1926. Produktionsstatistik.

Verkehrs- und Verladewesen.

The H o l l a n d  v e h i c u l a r  t u n n e l  u n d e r  the 
H u d s o n  river.  Von Skinner. (SchluB.) Engg. Bd. 124.
9.12.27. S. 735/8*. Das Vortreiben der Tunnelstrecke. 
SicherungsmaBnahmen. Betonausbau des Tunnels.

I m p o r t a n t  l i nk  in M a r s e i l l e - R h o n e  cana l  
o p en ed  to t raf f i c.  Von Villetard. Compr. Air. Bd. 32. 
1927. H. 12. S. 2271/4*. Einzelheiten iiber den Bau des 
groBen Kanaltunnels. Wirtschaftliche Bedeutung des Kanals 
fiir den Marseiller Hafen.

P E R S Ó N L I C H E S .

Der Oberbergrat B oe h m  von dem Oberbergamt in 
Clausthal ist zum Ministerialrat im Ministerium fiir Handel 
und Gewerbe ernannt worden.

Der ais Hilfsarbeiter bei dem Bergrevier Siid-Gleiwitz 
beschaftigte Bergassessor H e r m a n n  ist zum Bergrat er
nannt worden.

Der bisher bei dem Oberbergamt in Halle tatige Bergrat 
Schafer ist an das Oberbergamt in Breslau versetzt worden.

Beurlaubt worden sind:

der Bergassessor H a n s e n  vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem Stein- 
kohlenbergwerk Friedrich Heinrich, Aktiengesellschaft in 
Lintfort (Kreis Mors);

der Bergassessor Heinrich R e i m a n n  vom 1. Januar 
ab auf ein weiteres Jahr zur Ubernahme einer Stellung bei 
der Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Friedrich der 
GroBe in Herne.

Der Generaldirektor Bergassessor Ba t t i g  ist aus den 
Diensten der Gewerkschaft Mont Cenis in Sodingen aus- 
geschieden und hat die Leitung der Gasverarbeitungs-Ge- 
sellschaft m. b. H. in Sodingen ubernommen. Die Leitung 
der Zeche Mont Cenis ist dem Bergassessor Kieckebusch 
und dem kaufmannischen Direktor Borgmann iibertragen 
worden.

Dem Bergwerksdirektor N i e g i s c h  ist die kaufman- 
nische, dem Bergassessor Dr.-lng. F. W a e c h t e r  die tech- 
nische Leitung der Fried. Krupp A. G. Bergwerke Essen 
iibertragen worden, von denen die Zeche Salzer-Neuack 
dem Bergassessor Dr. M. Wemmer  und die Zeche Helene 
und Amalie dem Bergassessor C l o o s  unterstellt ist.

Der Bergassessor Braunsteiner  ist aus den Diensten 
der Gewerkschaft Westfalen in Ahlen ausgeschieden und 
hat die bergtechnische Beratung der Sprengstoff-Verkaufs- 
gesellschaft in Koln ubernommen.

Dem Ingenieur Wo lman  in Berlin, Direktor der Gruben- 
holzimpragnierungG.m. b. H., ist von der Technischen Hoch- 
schule Stuttgart in Anerkennung seiner Verdienste um das 
Tiefbauwesen auf dem Gebiete der Holzerhaltung mit Hilfe 
von Salzgemischen die Wurde eines Dr.-lng. ehrenhalber 
verliehen worden.

Gestorben:

am 20. Dezember in Mulheim (Ruhr) der friihere Mark- 
scheider der Stinneszechen Carl D i l t h e y  im Alter von 

78 Jahren.


