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Untersuchung einer Zweidruck-Turbokompressor-Anlage ohne Abdampfspeicher 

auf der Zeche Friedrich der GroBe.
Von Ingenieur M. S c h i m p f ,  Essen.

(Mitteilung der Abteilung fiir Warnie- und Kraftwirtschaft beim Dampfkessel-Uberwachungs-Vcrein 
der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.)

Im Zechenbetriebe verwendet man den Abdampf vor- 
wiegend fiir die Kraft- oder die PreBlufterzeugung. Weil 
diegroBten Abdampfmengen von den mit Unterbrechungen 

laufenden Forderniaschinen herriihren, liat sich bisher 
die wirtschaftliche Ausnutzung der stoBweise zugefiihrten 
Dampfmengen nurdurchZwischenschaltung von Abdampf- 
speichern ermóglichen lassen, dereń Beschaffung die An- 

lagekosten erheblich erhoht. AuBerdem wird von 'den 
altern Speicherbauarten ein erhohter Gegendruck auf die 
abdampfliefernden Maschinen ausgeiibt und dereń Dampf-

verbrauch dadurch bei gleicher Leistung um 3 - 4 %  
gesteigert. Dieser Nachteil entfallt zwar bei den Speicliern 
mit veranderlichem Fassungsvermógen, den sogenannten 
Harle-Speichern, und den festen GroBraumspeicliern, 
jedoch stehen ilirer Anlage haufig nicht allein der hohe 

Beschaffungspreis, sondern auch ihrerheblicher Platzbedarf 
im Wege. Daher erscheint eine auf der Schachtanlage I/II 
der Zeche Friedrich der GroBe in Herne seit Mai 1922 
stórungsfrei in Betrieb stehende Zweidruck-Turbokom- 
pressor-Anlage erwahnenswert, die ohne Zwischenschal-

tung eines Speichers in der Hauptsaclie die Abdampfmenge 
zweier Forderniaschinen von etwa 10 000 kg/st ver- 
arbeitet.

B e s c h re ib u n g  der Anlage .

Der von.der Frankfurter Maschinenbau-A. G. gelieferte 
Kompressor gehórt zu den gróBten bisher gebauten der- 

artigen Einheiten. Seine Ansaugleistung liegt zwischen 
25 000 und 35 000 cbni/st. Der Antrieb erfolgt durch eine 
Zweidruckturbine, dereń wesentlichste Eigenschaft darin 

besteht, daB ihr der Abdampf 
von zwei Seiten zugefiihrt wird 
(s. Abb. l). Ihre linkę Seite stellt 
eine reine Frischdampfturbine 

dar, wahrend die rechte nur fur 
Abdampf bestimmt ist. Die 

Frischdampfturbine besteht im 
vorliegenden Fali aus zwei 
Druckstufen im Hochdruckteil 
ohne Geschwindigkeitsabstufung 
und drei Druckstufen im Nieder- 

druckteil. Die Abdampfturbine 
weist nur drei Druckstufen auf. 

Der Abdampf tritt auf der Frisch- 
dampfturbinenseite zwischen 
Hoch- und Niederdruckteil und 
auf der Abdampfseite von der 
entgegengesetzten Seite desTur- 

binengehauses her ein. Bei 
reinem Abdampfbetrieb sirfd nur 
die beiden Niederdruckseiten 
beaufschlagt, und zwar bei voller 
Belastung, so daB der Dampf 
beide Seiten voll beaufschlagt. 

Er strómt dann in entgegengesetzter Richtung durch die 

beiden Seiten hindurcli nach dem Vakuumstutzen und 

in den Kondensator.
Bei Mischdampfbetrieb wird einerseits der Hochdruck

teil der Frischdampfturbinenseite durch Frischdampf be

aufschlagt und anderseits Abdampf je nach der Hdhe der 
Belastung nur auf der Frischdampf seite oder auf beiden 
Seiten zugefiihrt. Bei reinem Frischdampf betrieb wird nur 
die Frischdampfseite der Turbinę mit Frischdampf be
aufschlagt, wahrend die Abdampfseite im Vakuum mitlauft.

Abb. I. Schnitt durch die Zweidruckturbine.



482 G liic k a u f Nr. 20

Zur Sicherung eines liohen Vakuutns 
auf der Abdampfseite bereits vor 
dem ersten Abdampfleitrad besteht 
eine besondere Verbindung zwischen 
dem Raum vor diesem ersten Leitrad 
und dem Vakuumraum der Turbinę, 

der selbsttatig von dem Abdampf- 
regelschieber geóffnet wird, sobaki 
die Abdampfseite von der Abdampf- 
zufiihrung abgesperrt ist. Infolge- 

dessen laufen die Laufriider der Ab
dampfseite bei reinem Frischdampf- 
betrieb im vollen Yakuutn und er- 

geben eine nur ganz geringfiigige 
Leerlaufarbeit, auf die weniger ais 
1% der Turbinenleistung entfallt.

Im allgemeinen muB die Beschaufe- 
lungauf den beiden Niederdruckseiten 
der Turbinę gleich groB sein, weil bekanntlich die Dampf- 

verbrauchsmenge bei reinem Abdampfbetrieb ungefahr 

lialb so groB wie bei reinem Frischdampfbetrieb ist.

Der wesentlichste Vorteil der Anlage besteht darin, 
daB der Dampfverbrauch dieser Zweidruckturbine bei 

Frischdampfbetrieb nahezu ebenso giinstig ist wie der 
einer nur fiir Frischdampf gebauten Turbinę, weil die 

Querschnitte des Niederdruckteils der Frischdampfseite 
genau den fiir reinen Frischdampfbetrieb erforderlichen 
Querschnitten entsprechen. Dagegen miissen bei Anlagen, 
die den ganzen Abdampf auf einer Seite verarbeiten, die 
fiir Abdampf vorgesehenen Querschnitte wesentlich groBer 

gehalten werden, ais es fiir Frischdampfbetrieb zweck- 
maBig sein wiirde.

Einen zweiten besondern Vorteil der Anordnung be- 

deutet die groBe Schluckfahigkeit der Turbinę ohne Ver- 
schlechterung des Wirkungsgrades bei Frischdampfbetrieb 
oder bei geringer Abdampfmenge. Im allgemeinen steht 
auf Zechenanlagen erheblich weniger Abdampf zur Ver- 

fiigung, ais der volle Betrieb des Kompressors erfordert, 
und die Kompressorleistung wird auch zweckmaBig so 
bemessen, daB die normale Durchschnittsabdampfmenge 

kleiner ist ais die von der Turbinę augenblicklich auf- 
nehmbare Abdampfmenge'!'

Dieser Forderung kann bei der vorliegenden Zweidruck- 
turbinen-Anordnung in weitgehendem MaBe entsprochen 
werden, da der reine Abdampfteil so groB ausgefiihrt ist, 
daB sein Fassungsvermogen wesentlich iiber die durch- 

schnittlich verfugbare Abdampfmenge hinausgeht. Die 
beiden Abdampfseiten werden durch zwei getrennte, aber 

auf gemeinsamerSpindel sitzende Kolbenschieber gesteuert. 
Diese Steuerung gewahrleistet ein sehr rasches Óffnen 

und SchlieBen der beiden Seiten, und daher kann die 
Turbinę eine augenblicklich auftretende eroBe Abdampf
menge restlos aufnehmen. Infolgedessen vermag eine der- 
artige Anlage ohne jeden^ Speicher zu arbeiten.

ErfahrungsgemaB ist die Abdampfmenge bei unter- 

brochen arbeitenden Primarmaschinen im Zechenbetriebe, 
wobei es sich meist um Fordermaschinen handelt, 
mindestens doppelt so groB wie die Durchschnittsabdampf
menge. Dementsprechend muB also auch das Schluck- 

vermogen der beiden Niederdruckteile der Turbinę min
destens doppelt so groB wie die durchschnittliche Ab

dampfmenge sein. Die beschriebene Zweidruckturbine 
verarbeitet restlos den Abdampf von zwei Fordermaschinen, 

zwei Aufziigen, zwei Speisepumpen und einem Dainpf- 
hammer ohne Zwischenschaltung eines Speichers. Die 

Anordnung der Abdampfleitung zeigt Abb. 2.

Wie daraus hervorgeht, beginnt die Leitung bei Fórder- 

maschine I mit einem Durchmesser von 500 mm, der nach 
dem AnschluB der Fordermascliine II auf 700 mm und 
weiterhin auf 800 mm steigt. Die in die Leitung ein- 
gesciialteten drei Kompensatorstiicke a geben ihr eine 

genilgende Dehnungsfahigkeit. AuBerdem sind der Ver- 
teilungstopf b, das Auspuffventil c und die Lufteinlafi- 
ventile d eingebaut. Die mitgefiihrten Ólmengen werden in 
dem Ólwasserabscheider c kurz vor dem Turbokompressor 

abgefiihrt. Die Ausfuhrung der Turbinę erlaubt auch eine 
starkę Uberiastung der Maschiue bei Frisch- und Misch- 
danipfbetrieb, da sich hierfiir der zweite Abdampfteil je 
nach Bedarf heranziehen laBt, ohne daB der Wirkungsgrad 

der Anlage bei reinem Frischdampfbetrieb und normaler 
Belastung beeintrachtigt wird.

Die Frischdanipfzufiihrung erfolgt in einem StahlguG- 

diisenkasten mit drei Diisengruppen, die durch drei getrennte 
Doppelsitzventile gesteuert werden. Im Hochdruckteil findet 
also eine Diisenreglung statt, und zwar im wesentlichen 

mit Riicksicht auf die Uberlastbarkeit der Turbinę, die im 
Zechenbetrieb erwiinscht ist, damit die Maschine auch bei 
niedriger Dampfspannung die volle Leistung hergeben 
kann.

Im vorliegenden Fali ist fiir die Turbinę eine normale 
Frischdampfspannung von 14 at abs. vorgesehen, wofiir die 
zwei Druckstufen im Hochdruckteil ais ausreichend zu be- 
trachten sind, jedoch erreicht sie ihre volle Normalleistung 

auch schon bei 6 at abs. Die Turbinę ist mit dem Kom- 
pressor durch eine elastische Kupplung verbunden. Der 
Laufer ruht in zwei Lagern, einem Spur- und einem Trag- 
lager, dereń kugelig ausgebildete Schalen sich der Lager- 
welle gut anpassen.

Der Kompressor saugt die Luft durch ein Viscinfilter 

an und verdichtet sie auf einen Enddruck von 8 at abs. in 
fiinf Niederdruck- und sechs Hochdruckstufen. Der Achs- 
schub ist durch eine auf der Hochdruckseite angeordnete 

Entlastungsscheibe ausgeglichen, so daB das vorhandene 
Spurlager im wesentlichen nur zur genauen Einstellung
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der Welle dient. Die Zwisclienwande des Kompressors 
sind holil und mit gerąumigen Wasserkamniern fiir die 
Kiihlung versehen. Die fiir die Reinigung aucli wahrend 
des Betriebes leicht zuganglichen Kuhlkammern enthalten 
die zahlreichen Rippen fiir die Leitschaufeln unmittelbar 
hinter dem Laufrad und fiir die Umkelirscliaufeln, welche 
die Luft hinter dem Leitrad der einen Stufe vor das Lauf
rad der nachstfolgenden Stufe fiihren. Auf diese Weise 

wird eine wirksame, Kiihlung erreicht.

Besonders liervorzuheben ist die gedrangte Bauart der 
Anlage, da der ganze Kompressor iiber Flur liegt und 

die Inanspruclinahme des Kellers durch die sonst not- 
wendigen Zwischenkiihler fortfallt.

Die Reglung des Kompressors erfolgt einerseits durch 
einen Gesciiwindigkeitsregler, anderseits durcii die Luft- 
druckreglung. Der Geschwindigkeitsregler arbeitet derartig, 
daB beim Ubergang von Frischdampf- auf Abdampfbetrieb 

die zustrómende Abdampfmenge moglichst schnell bei 
hóchster Kompressorleistung in Druckluft umgewandelt, 
die zulassige Hochstdrehzahl der Maschine jedoch nicht 
uberscliritten wird. Auf diese Reglung wirkt ein vom 
Enddruck beeinfluBter Luftkolben in der Weise ein, daB 
der Druck innerhalb von ±0,1 at gleichmaBig gehalten 
werden kann. Der Luftdruck laBt sich jedoch von Hand 
nach Bedarf einstellen, und zwar erfolgt die Einsteliung 

zweckmaBig so, daB wahrend der Hauptbetriebszeit der 
gewiinschte normale Enddruck von 8 at abs. aufrecht- 
erhalten wird, wahrend man die Reglung fiir die Zeiten 
geringern Luftbedarfes, wie beim Schichtwechsel und in 

der Nachtschicht, von Hand auf einen um etwa 1 at ge- 
ririgern Enddruck, also auf 7 at abs. einstellt. Diesen Druck 
lialt dann wieder der Regler selbsttatig ein. Da der Kom
pressor hier ausnahmsweise mit einer unter der kritischen 

Fórdermenge liegenden Luftmenge arbeitet, ist fiir diese 
kurze Zeitspanne ein selbsttatigesAbblaseventiI in derDruck- 
luftieitung des Kompressors angeordnet. Bei Maschinen, 
die langere Zeit mit einer geringern ais der kritischen 

Fórdermenge arbeiten sollen, wird eine selbsttatige Saug- 
reglung vorgesehen, welche die Reglung der Saugleistung 
bis auf Nullast herunter gestattet, oline daB das sonst 
verlustreiche Abblasen von hochgespannter Druckluft er- 
forderlich wird.

DasPumpwerk besteht ans einem einheitlichen Pumpen- 
gehause, in dem die Kiililwasserpumpen fiir den Konden
sator und fiir den Kompressor untergebracht sind. Die 

Kondensatpumpe befindet sich in einem fest daran an- 
gebauten zweiten Gehause, das auch die getrennte Wasser- 
pumpe fiir die Strahldiise zum Absaugen der Luft aus 
dem Kondensator enthalt. Die Luftpumpe ist demnach 
eine Wasserstrahlpumpe. Das Pumpwerk wird von einer 

angebauten Dampfturbine angetrieben, dereń Abdanipf in 

den Niederdruckteil der Hauptturbine stronit.

G e w[a h r[l'e i s t,'u n g e n.

Die Anlage soli imstande sein, eine normale Ansaug- 
menge von 25 000 cbm Luft je Stunde bei etwa 3300 Um- 
drehungen und eine Ansaugehochstmenge von 30 000 
cbm/st bei 3600 Umdrehungen auf 8 atabs. zu verdichten, 
und zwar bei einer Frischdampfspannung von 7 at abs.

Diese Leistungen muB die Turbinę auch noch bei 
gemischtem Betrieb und bei 6 at abs. Dampfspannung

hergeben kónnen. Der Niederdruckteil der Turbinę ist fiir 

eine Aufnahmefahigkeit von 31 000 kg Abdanipf bemessen, 
einschlieBlich des Abdampfes der Kondensationsturbine. 
Bei 5 % Umdrehungsabfall soli sich die angesaugie Luft
menge noch auf 7 atabs. verdichten lassen. Die verdiclitete 
Luft darf auch bei der Hóchstleistung an keiner Stelle 

die Temperatur von 110°C iiberschreiten.

Die Kondensationsanlage ist so groB zu beniessen, 
daB in ihr je Stunde 30 000 kg Dampf bei einem Vakuum 
von 92% , einem Kiihlwasserbedarf von 1800 cbm/st und 
einer Kiililwassertemperatur von 27 0 C niedergeschiagen 

werden kdnnen. Bei einer Umlaufiiberschreitung von 
10% muB das SchnellscliluBventiI in Tatigkeit treten.

Die gewahrleisteten Leistungen und Dampfverbrauchs- 

zahlen sind nachstehend zusammengestellt.

Hóchst
leistung

Nornial-
leistung

Saugleistung bei 1 at abs. und
Kiililwassertemperatur . . . cbm/st

Drehzahl in 1 m in ........................ etwa
Luftenddruck..................................atabs.
Kompressorkiihlwasser von 27°C, cbm/st 
Luftaustrittstemperatur mit 5°

Sp ie lraum ..................................  °C
Kondensatorkiihlwasservon27°C, cbm/st

30 000 
3 600 

S
350

95 
1 800

25 000 
3 300 

8
350

75 
1 800

F r i s c h d a m p f b e t r i e b :

Vakuum am Turbinenstutzen . . atabs. 
Frischdampfverbrauch von 7atabs. 

und 220° C, Gesamtverbrauch 
einschl. Pumpwerksturbine . . kg/st

kg/cbm

0,065

22 600 
0,755

0,06

18 100 
0,725

A b d a m p f b e t r i e b :

Vakuum am Turbinenstutzen . . atabs. 
Abdampfdruck am TurbineneinlaB, at abs. 
Verbrauch an Abdanipf von trocken- 

gesattigtem Zustand . . . .  kg/s<
kg/cbm

0,08

1,1

31,000
1,24

D u r c h f i i h r u n g  der Versuche.

Lu f tmessung .  Sie erfolgte in der Saugleitung 

durch eine eingebaute MeBdfise von 475 mm Durchmesser. 
Der durch die Querschnittsverengung hinter der Diise 
hervorgerufene Unterdruck der Luft wurde alle Minuten 
mit einem Wassersaulenmanometer festgestellt. AuBerdem 
wurden die Luftteniperaturen im Freien und am Kompressor 

sowie der Enddruck der PreBluft und die Kiihlwasser- 
erwarmung gemessen. Die Luftmenge errechnete man 

mit Hilfe der bekannten Naherungsformel fiir den Zustand 
an der MeBdiise. Der Diisenkoeffizient wurde mit 0,99 

in die Formel eingesetzt.

Dampfverbrauchsmessung.  Ein Kontrollmano- 

meter stellte den Dampfdruck und ein Quecksilberthermo- 
meter die Dampftemperatur fest. Die Drehzahl der Turbinę 
wurde an einem vorher geeichten Maschinentachometer 

abgelesen und der Barometerstahd sowie das Vakuum mit 
Hilfe einesQuecksilbervakuummeters ermittelt. DieDampf- 

verbrauchsmessung erfolgte durch Messen des Kondensates 
in zwei umschaltbaren, vorher durch gewogenes Wasser 
von Kondensattemperatur geeichten MeBkasten von je 

1500 kg Inhalt. In die Kiihlwasserleitungen zum Kiiiil- 
tumi und zum Kompressor war je eine Diise, die eine 
von 360, die andere von 135 mm lichter Weite, eingebaut.
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Der Druckunterscliied an den Diisen wurde durcli Queck- 
silbermanometer ermittelt.

Bei der Prtifung des Kondensators durch Absaugen 
ergab sich, daB stundlich 600 kg Kiihlwasser in diesen 

eintraten. Dieser Betrag ist von der geniessenęn Kondensat- 
menge in Abzug gebracht worden.

Die Vcrsuchsergebnisse enthąlt die nachstehende Zu- 
sammenstellung. Wie daraus hervorgeht, sind diegegebenen 
Dampfverbrauchszahlen und Luftleistungen in vollem Uni- 
fange erreicht worden, obwolil das den Gewahrleistungen 

zugrunde gelegte Vakuum infolge der hohen. Kiihlwasser- 
temperatur von 35—36° nicht erreicht werden konnte.

Zusan imenste l lung  der Versuchsergebnisse.

Messung Nr. 1 2 3 4 5 6

Art des Betriebes................................................. Frischdampf Frischdampf1 Frischdampf Mischdampf Abdampf
Hohe der B e las tung ............................................ 30 000 30 000 35 000 Normallast
Dauer der Kondensatm essung......................... 1 015 1 005 1 315 1 555 1 740 1210
Drehzahl der Turbinę in 1 m i n ......................... 3 500 3 500 3 575 3 460 3 551 3 400
Barometerstand, zuriickgefiihrt auf 0 °C  . . . mm QS 762,5 762,5 763,0 763,0 763,0 763,0

D a ni p f t e i 1:
Dampfspannung vor der Turbinę . . . , at Uberdr. 6,0 6,2 6,0 6,4 4,56 0,0855
Dampftemperatur vor der T urb inę .................... »C 223 224 221 228 219 109
Vakutim, zuriickgefiihrt auf 0°C  Queeksilber-

teinperatur........................................................... mmQS 681 680 674 681 674 640,5
Gegendruck hinter der T urb inę ......................... at abs. 0,0970 0,1109 0,1204 0,1109 0,1206 0,1600
Vakuum..................................................................... ■ • % 90,3 89,0 88,0 89,0 88,0 84,0
Temperatur hinter der T u rb in ę ......................... "C 46,5 46,8 48,6 46,8 48,6 55,0
Oewogene Kondensatmenge, Eichtemperatur

11931beriicksichtigt...................................................... • kg 5 9S3 5 983 8 968 8 973 11 952
Kondensatmenge,600 kg Undichtigkeit abgerechnet,kg/st 20 620 20S32 ■ 23 951 20 174 24 128 34 897

I. u f 11 e i 1:
Luftdruck vor der D iise ....................................... kg/qctn 1,0367 1,0367 1,0374 1,0374 1,0374 1,0374
Temperatur vor der D i is e .................................. °C 24,0 24,0 23,7 22,5 21,0 19,1
Unterdruck im S a u g s tu tz e n ............................. mm WS 220 ' 251 368 237 211 178
Lufttemperatur im Saugstu tzen ......................... . °C 34 34 34 35 34 33
PreBluftdruck hinter dem Kompressor . . at Uberdr. 6,9 6,8 7,1 6,8 6,0 6,4
PreBluftdruck hinter dem Kompressor . . . at abs. 7,94 7,84 8,14 7,84 7,04 7,44

85,0Preftlufttemperatur hinter dem Kompressor . °C 93,0 92,5 101,3 92,8 89,0
Diisendurchinesser................................................. cm 47,5
Unterdruck an der D i i s e .................................. mm WS 118 119 166 113,7 112 84

Angesaugte Luftnienge vom Zustand im
24 730S a u g s tu tz e n ...................................................... cbm/st 29 400 29 410 34 920 2S 850 28 600

D a m p f v e r b r a u c h s z a h 1 e n :
Dampfverbrauch je cbm angesaugter Luft bei vor-

1,414liegendem Dampfzustand . ......................... . kg/st 0,710 0,708 0,685 0,699 0,844
Dampfverbrauch je cbm angesaugter Luft,

1,107umgerechnet auf die bedingte Gewalirleistung, kg/st 0,644 0,655 0,606 0,638 —

K o n d e n s a t  i o n s a n l a g e :
Kuhlwasser-Eintrittstemperatur . . . , . «C 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,8
Kiihiwasser-Austrittstemperatur......................... °C 41,5 41,5 43,0 41,5 42,7 —
Temperatur des niederzuschlagenden Dampfes . °C 43,4 43,4 44,9 43,8 46,1 50,2

Niederzuschlagende D am pfm enge .................... kg/st 21 220 21 432 24 551 20 774 24 728 35 497
Kiihlwassermenge, errechnet.............................. cbm/st 1 745 1 740 1 615 1 690 — —
Kiihlwassermenge, gemessen durch Diise von

360 m m ................................................................ cbm/st — 1730-1910 — —

Druckunterscliied an der D i i s e ......................... nimOS — 90- 110 — —

Druckhóhe des Kondensatorkuhlwassers . . , . . at 1,64 1,64 1,58 1,62 1,70 1,65

Druckunterscliied des Kompressorkiihlwassers ■ ,

an der D u s e ...................................................... mm QS 105,8 105,8 93,0 93,0 114,3 80

Forderhohe des Kompressorkiihlwassers . . . . . at 1,85 1,81 1,72 1,85 2,0 1,85

Kiihlwassermenge des Kompressors, gemessen
,237 237 263 220an der Diise von 135 m m .............................. cbm/st 253 257

1 Zusatzdiise offen.

Dabei sei bemerkt, daB man bereits vor der Untersuchung 
den Einbau eines gro Bern Kuhlturnies in Aussicht ge- 
nommen hatte, um die Anlage wirtschaftlicher zu ge-

Abb. 3. Umlaufschwankungen bei normalbelastetem Mischdampfbetrieb.

stalten. Im Hóchstfalle wurde mit der Kondensation eine 
Dampfmenge yon rd. 34 900 kg niedergeschlagen. Bei 

der iiochsten Ansaugleistung von 34 920 cbm blieb die 
Lufttemperatur unter dem gewahrleisteten 

Hochstwert von 110 0 C.
Der Versuch bei Abdampfbetrieb wurde 

in der Weise vorgenommen, daB man nach 
dem Schichtwechsel zur Nachtschicht bei 

beiden Fordermaschinen die Bremsen auf- 
legte und die EinlaBventi!e offncte, so daB 
der Frischdampf unmittelbar durcli die
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Maschinen in die Abdampfleitung stromte und liier expan- 
dierte. Auch dabei blieb der Dampfverbrauch auf 1 cbm 
Luft unter den Gewahrleistungen.

Die bei normalem Betrieb mit Mischdampf auf- 
genommenen Umlaufschwankungen sind aus Abb. 3 zu 
ersehen. Wic dazu bemerkt sei, mu(5 bei einem derartigen 
Kompressor die normale Belastung wenigstens so hoch 
liegen, daB er durcli die infolge der stoBweise erfolgenden 
Dampflieferung auftretenden Umlaufschwankungen nicht 

dauernd an die Pumpgrenze gebracht wird.
Der Versuch hat den Nacliweis erbracht, daB gerade 

Kompressoren, bei denen gewisse Umlaufschwankungen 
zulassig sind, auch ohne Speicher einwandfrei betrieben 
werden kónnen.

Z u s am m en fa s sung .

Einleitend wird auf die bisherige Notwendigkeit der 
Zwischenschaltung von Speichern bei der Abdampf-

Technische Neuerungen im Betriebe
Von Direktor Professor 

(Sch

Saugluft fórderanlage fiir Braunkohlenstaub,  
dessen T r o c k n u n g  und  Verw endung .

B raunkoh len tee r .  *

Eine Saugluftanlage der Maschinenfabrik Hartmann 
steht ferner zur Fórderung der getrockneten Kohle vom 

Tellertrockner nach den Pressen seit einigen Jahren auf 
der Grube Briihl in Betrieb. Die Anlage bezweckt nicht, 
die Beforderungskosten zu verringern, sondern das Kiihl- 
haus durch die Behandlung der Kohle im Luftstrom zu 
sparen, ferner soli sie eine vollstandige Staubfreiheit bei 

Vermeidung derSchnecken und Becherwerke erreichen und 
schlieBlich die Selbstentziindungsgefahr der Trockenkohle 
wesentlich herabsetzen. Die Kohle verlaBt mit 45-50° C 
den rechts in Abb. 41 schematisch dargestellten Tellerofen

Abb. 41. Saugluftfórderanlage fur Trockenkohle, verbunden 
mit Stempelentstaubung, der Maschinenfabrik Hartmann.

und wird durch eine genau einstellbare Diise aus der 

Sammelgrube in die Saugleitung gesaugt. Im ersten 
SpeisegefaB himmt eine zweite Diise diejenigen Kohlen- 
mengen auf, welche die ersten drei Pressen durch die 

gezeichneten Fallrohre nicht aufnehmen. Das zweite 
SpeisegefaB bedient die drei folgenden Brikettpressen. 

Bei einer Neuanlage wird ein groBes SpeisegefaB fiir 
sechs Pressen geniigen. Die Saugluft geht dann zu einem 
Schleuderabscheider, dessen grundsatzliche Wirkung be- 
reits bei den Entstaubungsanlagen besprochen worden ist.

verwertung im Kraft- und PreBluftbetriebe sowie auf die 
dabei auftretenden Mangel bei alten Speicherbauarten hin- 

gewiesen. Die beschriebene Zweidruck-Turbokompressor- 
.Anlage fiir eine Ansaugleistung von 35 000 cbm/st wird 
ohne Speicher betrieben, da die Turbinę, besonders im 
Niederdruckteil, fiir eine groBe Schluckfahigkeit durch- 
gebildet ist. Nach Anfuhrung der fiir die Lieferung ab- 

gegebenen Gewahrleistungen folgen Angaben iiber die 
Durchfiihrung und die Ergebnisse der angestellten Ver- 
suche. Daraus geht hervor, daB eine Zweidruckturbine 
der beschriebenen Bauart auch ohne Speicher wirtschaft- 
lich betrieben werden kann. Durch die stoBweise er- 
folgende Abdampflieferung treten Schwankungen auf, die 
fiir diese Betriebsweise eine so hohe Grundbelastung 
fordern, daB der Kompressor nicht dauernd an die Pump

grenze gebracht wird.

der rheinischen Braunkohlengruben.
F. G r u n e w a l d ,  Koln. 

luB.)

Der in diesem Abscheider trocken zuriickgewonnene 
Kohlenstaub fallt der letzten Presse zu. Zur weitern 
Reinigung der mit feinem Kohlenstaub vermengten Luft 
wird diese noch durch ein NaBfilter mit Siebblechen 
gefuhrt, dessen Wasserspiegel ein barometrisches Fallrohr 
auf gleichbleibender Hohe halt. Die so vom Staub be- 
freite Luft wird von der links angedeuteten Luftpumpe 
abgesaugt, die einen Kraftbedarf von 40—50 PS hat. Der 
Unterdruck betragt auf der Grube Briihl 20 cm QS an 

der Luftpumpe.
Die SpeisegefaBe werden nach den Fallrohren durch 

mechanisch angetriebene Drehschieber mit einzelnen Zellen 
entladen, die eine Umfiihrungsleitung vorentliiftet, ehe sie 

in der Luftleere die Kohle aufnehmen. Die Anfangs- 
geschwindigkeit in der Rohrleitung oberhalb der Diise 
betragt 45 m/sek. Trotz dieser Geschwindigkeit wird die 
Kohle um etwa 9 - 1 0 ° C abgekiihlt. Mit der Kohlen- 
temperatur von 35 0 C lassen sich infolge der gleichzeitigen 
Entwrasung der Kohle im Luftstrom gute Brikette ge- 
winnen. An den Rohrkrummungen werden wie bei den 
Saugluft - Entaschungsanlagen verstellbare SchleiBplatten 

angebracht.
In Abb. 41 ist auch noch die Stempelentstaubung fiir 

die sechs Pressen angedeutet.
Eine weitere Saugluft-Forderanlage fiir Braun

kohlenstaub ist von der Maschinenfabrik Hartmann bei 
den Riebeckschen Montanwerken in Amsdorf und Credner 
in der Nahe von Halle errichtet worden. In Amsdorf 
liegt eine Bitumenfabrik der Grube Riesser, in der man 
das Bitumen aus einer bis zu 10%  Teer enthaltenden 
Braunkohle mit Benzol auszieht. Der ausfallende Braun
kohlenstaub mit einer KorngróBe bis zu 2 mm wird mit 
einer Saugluftfórderanlage, die nach denselben Grund- 
satzen wie die in Abb. 41 wiedergegebene Anlage auf der 
Grube Briihl gebaut ist, gefórdert. Die SpeisegefaBe liegen 

hier iiber den Kohlenbunkern, aus denen der Kohlen
staub unmittelbar in besonders ausgestaltete Eisenbahn-
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Abb. 42.
Eisenbahnwagen zur Beforderung von Braunkohlenstaub.

wagen (s. die Abb. 42 und 43) abgelassen wird. Die 

Beladung dieser Wagen aus den Bunkern bereitete anfangs 
Schwierigkeiten, die jedoch durch Anbringungeiner zweck- 
entsprechenden EntIiiftungsvorrichtung behoben worden 
sind. Diese mit Staub gefiillten Wagen werden nach 
der Brikettfabrik der Grube Credner gefahren.

Die Saugluftfórderanlage auf dieser Grube ver- 
anschaulichen die Abb. 44 und 45. Der Schnellentlade- 
wagen wird bei a an die Saugleitung angeschlossen. Die 

beiden zwischen den Achsen des Wagens liegenden 
Bunkerhalften sind durch Schieber verschlossen, die durch 
Handrader betatigt werden. Bei der Entladung fallt die 
Kohle durch die geoffneten Schieber den eingebauten 
Saugdusen zu, an dereń Enden die Ansaugeleitung durch 

Verschraubung angeschlossen wird. Die den Abbildungen 
beigegebene Erlauterung IaBt erkennen, daB es sich wieder 
um dieselbe Saugluftfórderanlage mit Schleuderabscheider, 
Einsaugbehalter, NaBfilter, Wasserabscheider und Luft- 

pumpe handelt wie in Abb. 41. Die Einsaugebehalter 
entleeren ihren Inhalt in die unter ihnen stehenden Bunker, 
von wo man den Staub den Brikettpressen zufiihrt.

Wenn auch im rheinischen Bezirk keine Bitumen- 
fabrik gebaut wird, weil die Braunkohle nur 4 °/o Teer 
enthalt, so hat die Anlage doch auch fur ihn groBe 

Bedeutung. Durch die B r a unk oh le n s t a ub fe ue-  
r ungen  ist namlich in den letzten jahren fur Industrie- 
ofen eine wesentliche Erhohung der Wirtschaftlichkeit 
erzielt worden. So hat z. B. die A. G. Walther & Co. in 

KÓln-Dellbriick bereits mehr ais 20 Industrieofen ver- 
schiedener Art mit gutem Erfolge mit der Staubfeuerung 
Walther-Farner-Berg versehen und hierbei Kohlenerspar- 

nisse von 40-50%  erreicht. Durch Verwendung billiger 
staubfórmiger Abfallkohle IaBt sich diese Ersparnis bis 
auf SO %  steigern. Bei dieser Sachlage besteht das Be- 
streben, auf der Grube den abfallenden Staub, den Brikett- 
abrieb, den Staub der Entstaubungsanlagen usw. zu 
sammeln, in geeigneten geschlossenen Wagen zu dem in 
der Nalie liegenden Hiittenwerk zu fahren und dort in 

den verschiedenen Industrieofen, z. B. Blockofen, Rollófen 
usw., unmittelbar zu verbrennen.

Mit der Lósung dieser fiir die Warmewirtschaft be- 
deutungsvol!en Aufgaben ist die Industrie eifrig beschaftigt. 
Fiir die Sammlung des Braunkohlenstaubes in der Brikett
fabrik und fiir die Vertei!ung des Staubes im Hiittenwerk 

kommen die oben beschriebenen Saugluftanlagen in Be- 
tracht; fiir die Beforderung des Staubes werden neue Giiter- 
wagen entworfen, die eine staubfreie Beladung und Ent
ladung ermóglichen und die Gewahr fiir den Ausschlufi 

jeder Explosions- und Feuersgefahr bieten.
Weiter kommt in Frage, die Abhitze der Kessel fiir 

die T r o c k n u n g  der B r a u n k o h l e  heranzuziehen, 

wenn nicht geniigend Abfallkohle vorhanden ist. Professor 
Franke in Hannover hat vor kurzem auf der Technischen 

Tagung des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaues be- 
achtenswerte Entwiirfe fiir eine Trocknung der Braun
kohle mit Kesselabgasen gezeigt. Die groBen Trockner 
sollen nach Art der Tellerófen arbeiten. Die Gase 
werden sowohl im Gleichstrom ais auch im Gegenstrom 

gefiihrt.
Auf dem Gebiete der K o h le n s t a u b f e u e r u n g  fur 

Dampfkessel ist man nicht besonders weit fortgeschritten, 

da auf diesem Gebiet die Schwierigkeiten am groBten sind. 
Im Dauerbetrieb kann nicht mit dem geringen LuftiiberschuB 
wie bei Versuchen gearbeitet werden, da das bis jetzt zur 
Verfiigung stehende feuerfeste Materiał die hohen Tempera- 
turen auf die Dauer nicht auszuhalten vermag. Man wird 
also mit etwas geringerm Kohlensiiuregehalt arbeiten 
mussen. Trotzdem wird bei Flammrohrkesseln, fiir welche 
geeignete Rostfeuerungen mit hoher Nutzwirkung nicht zur 

Verfiigung stehen,eine Kohlenersparnis durch Einbau einer 
Staubfeuerung erzielt werden kónnen, zumal wenn der 
mit der Staubfeuerung versehene Kessel fiir die Aufnahnie 
der Spitzenbelastung in Betracht kommt. Einige Gruben 
sind daher im Begriff, einen oder zwei Kessel mit Staub- 
feuerungen zu versehen, um darin den in der Brikettfabrik 

abfallenden Staub zu verfeuern. Besonders wertvoll er- 
scheinen neuere Versuche mit einem feuerfesten Materiał, 
das den hohen Temperaturen gewachsen sein soli. Fiihren 
diese Versuche zu einem guten Ergebnis, so werden die 
Staubfeuerungen eine noch gróBere Bedeutung erlangen.
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Pumpenheus

Abb. 44.

Die S c h w e l u n g  der rheinischen Braunkohle im Drehofen hat bisher noch zu 
keineiii nennenswerten Ergebnis gefulirt. Versuche mit einer Teller-Schweiretorte, die 
alinlich wie der vorher erwahnte Dampftellerofen fur die Trocknung der Brikettierkohlen 
gebaut ist, sind geplant und versprechen Erfolg.

Die T e e r g e w in n u n g  bei der V e rg a s u n g  der Braunkohle ist ein wirt- 
schaftliches Erfordernis geworden. Die Aufgaben der neuzeitlichen Teerausscheidungs- 
vorrichtungen sind folgende: Der im Gas enthaltene und beim Vergasungsvorgang
nicht zersetzte Teer muB restlos gewonnen 
werden. Der Teerscheider hat auch die Gas- 

fórderung zu ubernehmen, so daB der Kraft- 
bedarf gering ist. Einfache Bedienung und 
Wartung, ferner Ausschaltung von Betriebs- 

storungen, die bei der leichten Erstarrung 
des Teeres haufig yorkommen, sind weitere 
Forderungen.

Diesen Bedingungen genugt der fruher 
iibliche Wascher mit Koksfiillung oder mit 
Raschig-Ringen nicht, besser wirken die 

Zentrifugal-Gasreiniger. Der von Hager &
Weidmann in Bergisch-Gladbach gebaute Teerwolf ist in letzter Zeit mit gutem Erfolge 
in zahlreiche Anlagen eingebaut worden. Eine besondere Teerpumpe fur die Fórderung 
von feinverteiltem Waschteer zum Gasreiniger, ein besonderer Teerhochbehalter und 
eine besondere Heizvorriclitung zur Erwarmung des bei 40° C erstarrenden Teeres fallen 

fort. Auf der Welle des Teerwolfes sind zwei Ventilatorflugel aufgekeilt, von denen der 
erste das Generatorgas ansaugt; die spezifisch schwerern Teertropfen werden nach auBen 

an die Gehausewand geworfen und in eine 
Kammer geleitet, von wo ein Rohr den Teer , . 
fein verteilt ais Waschteer wieder zu einer 

Siebtrommel in das Innere des Zentrifugal- 
reinigers zuruckfuhrt. Der durch die Sieb
trommel fein zerstaubte Teer wird cjuer 
durch den Gasstrom wieder nach auBen 

geschlendert. So erfolgt eine giinstige Aus- 
waschung des Gases sowie eine Verdichtung 
und Anreicheriing der Teernebel. Das ent- 
teerte Gas gelangt durch den zweiten Ven- 
tilatorfliigel tangential in einen Tropfenfanger.
Der darin durch besondere Einbauten zuriick- 
gehaiteneTeer geht in den Zentrifugalreiniger 
zuriick.

1 i

! I

Ulite

Diese Hinweise auf neuere Anlagen, Ver- 
suche und Entwurfe mogen dartun, welche 
erfreuliche Entwicklung die Maschinentech- 
nik des Braunkohlenbergbaues sowie die 

Gewinnungs- und Veredlungsverfahren in 
den letzten Jahren genommen haben.

Z u sam m en f a s su ng .

Bedeutung der Maschinentechnik fur die Braunkohlen- 

tagebaue. Maschinentechnische Ausbildung der Gruben- 
beamten. Neuzeitliche Baggerbauarten. Schaufelradbagger 
mit Fórderband. Elektrischer Antrieb. Bagger mit 

schwenkbarem Oberteil. Schragaufzug. Anhalt- und Ab- 
stoBvorrichtung. Dreipunktabstutzung. Abraumforderer. 

Spiilyersatzanlagen fiir Abraum. Spiilkippen. Mecha-

a Absaugesłeńf, am Wagen, b Forderltitung von 125 mm I. W., c Einsaugebehaller, d Trocken- 
abscheider, e Najifiltcr mit OberlaafgefaJS, f  Wasscrabscheider, g Luftleitung von 200 mm l. 1P.

h Luftpumpe, i  Auspuff.

Abb. 45.
Abb. 44 und 45. Saugluftforderanlage fiir Feinkohle von der Maschinenfabrik 

Hartmann auf der Grube Credner.

nischer Kipper. Eiserne und holzerne Selbstentlader. 
Wagenentleerer. Gleisriickmaschinen. Wannewirtschaft 
der Brikettfabriken. Anzapfturbinen. Wraseninnen- und 
Pressenentstaubungsanlagen mit Schleuderabscheider und 

mit Asbestfilter. Saugluftfórderanlagen und Eisenbahn- 
wagen fiir Braunkohlenstaub. Trocknung und Verwendung 
von Braunkohlenstaub, besonders in Industrieofen. Teer- 
gewinnung bei Vergasung der Braunkohlen.

Zum letztenma! ist in dieser Zeitschrift in einem in der 

Nr. 30 vom 23. Juli 1921 veróffent!ichten Aufsatz die Unfall- 
gefahr im Bergbau ausfiihrlich behandelt worden. Die dort 

gebrachten Zahlen gingen nur bis zum Jahre 1919, inzwischen

Die Unfallgefahr im Bergbau PreuBens.
liegen auch die Ergebnisse fur die Jahre 1920 und 1921 vor; sie 
werden nach der Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten- und Saiinen- 

wesen im nachfolgenden wiedergegeben.
Im Kriege hatte die Unfallgefahr eine auBerordentliche



488 G liic k a u f Nr. 20

Hóhe erreicht, bei samtlichen Bergbauzweigen lag sie im 

Jahre 1917, das den Gipfelpunkt der Entwicklung darstellt, 
wesentlich hoher ais in irgendeinem der vorausgegangenen 

Jahre. Die Besserung, welche bereits 1918 einsetzte und sich

im folgenden Jahre verstarkte, hat sich in 1920 und 1921 er- 

freulicherweise fortgesetzt, u.zw. gilt dies fiir samtliche Zweige 
des preuBischen Bergbaues, fiir die nachstehend die Ent- 

wicklung der Unfallziffer vom Jahre 1861 ab geboten wird.

Z a h l e n t a f e l  1. Tódliche Verungliickungen in den einzelnen Bergbauzweigen 1861 — 1921.

Jahr

Steinkohlenbergbau 

beschaftigte
technische 

Beamte 
und Voll- 
arbeiter

hiervon
yerungliickt

iiber-
haupt

auf
1000

Braunkohlenbergbau 

beschaftigte 
technische 

Beamte
und Voll 
arbeiter

hiervon
verungluckt

iiber-
haupt

auf
1000

Erzbergbau 

beschaftigte 
technische 

Beamte 
und Voll- 
arbeiter

hiervon
verungliickt

iiber-
haupt

8

auf
1000

10

Andere Mineralgewinnungen 

beschaftigte 
technische 

Beamte
und Voll- 
arbeiter

hiervon
yerungluckt

fiber-
haupt

12

auf
1000

13

Zusammen 

beschiiftigtej i,iervon 

‘'Beamte1-' 1 veru„gluckt

und Voll* i uber- 
arbeiter | haupt

14 1 15

auf
1000

Durchschnitt 

1861-1866 
1867-18S0 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1901-1910 
1911-1915

1916
1917
1918
1919
1920

Durchschnitt

1916-1920
1921

77 632 
138 572 
193 425 
294 733 
430 169 
534 094 
482 131 
575 591 
496 263 
547 222 
559255 
658 040 
700 0S8

592 174 
748 847

206,2
407,3
567.5 
729,1
849.6 

1185 
1017,3
1425.2 
1721 
2235 
2023 
1605 
1617

1540.2 
1487

2,656
2,939
2,934
2,474
1,975
2,219
2,110
2,476
3,468
4,084
3,617
2,439
2,310

3,108
1,999

12 424 
17 453 
22 658 
32 705
44 852 
55 092 
49 972
54 098
45 375 
51 340
55 143 

102 697 
131 119

77135 
131 665

28,2
43.2
49.8 
66
93.2 
94,6
93.9 

106,8 
125 
155 
143 
234 
208

173
179

2,269
2,475
2,198
2,018
2,078
1,717
1,879
1,974
2,755
3,019
2,593
2,279
1,586

2,243
1,360

38 337
58 764 
68167 
65 421 
67 419 
68170 
67 795
55 607 
54 322
59 504
56 972 
56365 
56900

56 812 
56 655

45.5
84.6
85.4
69.5 
69,2 
78
73.6 
75,4

111
142
124
89
92

111,6
52

1,187
1,439
1,253
1,062
1,026
1,144
1,086
1.356 
2,043
2.356 
2,177 
1,579 
1,617

1,964
0,S83

4 526 
7 021 
9 585 

13 481 
20 137
27 495 
23 816
28 902 
15 309
15 498
16 326 
30153 
38 914

23 240 
32 623

8,2
11,6
18.7 
23,1,
35.2
46.2
40.7 
72,4
52 
59 
35
53 
72

54,2
58

1,803
1,658
1,951
1,714
1,748
1,6S0
1,709
2,505
3,397
3,807
2,144
1,758
1,850

2,332
1,781

132 919 
221 810 
293 835 
406 340 
562 577 
6S4 851 
623 714 
714198 
611 269 
673 564 
687 696 
847 255 
927 021

749 361 
964 790

288
546.7 
721,4
587.7 

1047,2
1403.8 
1225,5
1679.8 
2009 
2591 
2325 
1981 
1989

2179
1776

2,167
2,465
2,455
2,185
1,861
2,050
1,965
2,352
3,287
3,847
3,381
2,338
2,146

2,908
1,841

Wie ersichtlich, weisen die einzelnen Bergbauzweige groBe 

Unterschiede in der Gefahrlichkeit auf. Legen wir die Zahlen 

des Jahres 1921 zugrunde und gehen wir fur den Steinkohlen
bergbau von der Verhaltniszahl 100 aus, so ergibt sich fiir den 

Braunkohlenbergbau eine solche von 68,03 fiir den Erz

bergbau von 44,17%, fiir andere Mineralgewinnungen von 

89,09 °/0 und fur den Gesamtbergbau von 92,10 °/0. In der 

Unfalllióhe verzeichnet das letzte Jahr fiir den Gesamtbergbau 
gegenuber 1917 einen Rtickgang um 52,14 %; etwas geringer, 

namlich 51,05 %, war die Besserung im Steinkohlenbergbau, 

im Braunkohlenbergbau dagegen belief sie sich auf 54,95 °/o, 
im Erzbergbau auf 62,99 °/„, bei andern Mineralgewinnungen 

auf 53,22%. Im Steinkohlenbergbau ist die letztjahrige Unfall

ziffer in den Jahrfunft- und Jahrzehntdurchschnitten des bis 1861 
zuriickreichenden Zeitraums iiberhaupt nur einmal (1901 — 1905) 

unterschritten worden, im Braunkohlenbergbau und im Erz

bergbau hat sie niemals einen gleich tiefen Stand zu verzeichnen 

gehabt. Die Ursachen dieser Entwicklung sind in erster Linie 

ais die Folgę der 1918 und im Laufe des Jahres 1919 ein- 
getretenen Verkurzung der Arbeitszeit anzusprechen, wodurch 

sich die Zeit, wahrend der der Bergmann den beruflichen 

Gefahren ausgesetzt ist, wesentlich vermindert hat.
Bei der Wichtigkeit des S t e i n k o  h i e n  b e r g b a u e s ,  der 

etwa acht Zehntel der im gesamten Bergbau gezahlten Arbeiter 

beschaftigt, lassen wir nachstehend fur die einzelnen Stein- 

kohlenbezirke noch nahere Angaben folgen.

Z a h l e n t a f e l  2. Todliche Yerungluckungen beim Steinkohlenbergbau nach Bezirken 1891 — 1921.

Jahr

1

in Oberschlesien

beschaftigte 
technische 

Beamte
und Voll- 
arbeiter

hiervon
yerungluckt

iiber-
haupt

auf
1000

in Niederschlesien

beschaftigte] 
technische 

Beamte ! 
und Voll- 1 
arbeiter

hiervon
yerungluckt

Zahl der todlichen Verungliickungen 

im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund 

beschaftigte hiervon

yerungluckt

iiber-
haupt

auf
1000

aescnattigk 
technische 

Beamte 
und Voll* 
arbeiter

ubet-
haupt

auf
1000

in den Bezirken 
linker Niederrhein

hiervon 
Beamte ! verungIuckt

und Voll- 
arbeiter

uber-
haupt

12

auf
1000
13

Aachen 
beschaftigte hicrv0„
technische 

Beamte 
und Voll-' 
arbeiter

14

yerungluckt

iiber-
haupt

15

auf
1000

16

Durchschnitt

1891-1900
1901-1905
1906-1910
1901-1910
1911-1915

1916
1917
1918
1919
1920

Durchschnitt

1916-1920
1921

57 972 
83 907 

107 401 
95 654 

119 891 
110 742 
117 667 
123 370 
151 41S 
171 697

134 979 
164 904

150,9
1S1
242
211,5
295,2
368
436
402
308
351

373
265

2,603
2,157
2,253
2,211
2,462
3,323
3,705
3,258
2,034
2,044

2,763
1,607

19 266
25 738 
27 784
26 761
27 106 
22 016 
24 0S1 
26464 
32 658
37 531

28 550
38 513

28.3 
36
36.4
36.2 
43 
45 
54 
53 
76 
4S

55.2 
58

1,469
1,399
1,310
1,353
1,586
2,044
2,242
2,003
2,Ś27
1,279

1,933
1,506

169 661 
256 388 
320 449 
2S8 418 
352 573 
304 325 
335 448 
335 251 
383 829 
452 181

462,5
541.4
776.4 
658,9
962.4 

1182 
1503 
1375 
1078 
1144

2,726
2,112
2,423
2,285
2,730
3,S84
4,4S1
4,101
2,809
2,530

362 207 
500 703

1256,4 j 3,469 
1100 j 2,197

1 650 
4 377 
9215 
6 796 

11860 
10 796 
12413 
13 134 
16 252 
18185

14156 
18 961

3,7
7,2

15.2
11.2
32.2 
36 
48 
52 
38 
32

41.2 
28

2,242
1,645
1,649
1,648
2,715
3,335
3,867
3,959
2,338
1,760

2,910
1,477

7 491 
9555 

11 564 
10 560
13 381 
9 544

10 373
11 435
14 369
15 209

12186
14S58

16,7
16
14,4
15.2
30.2 
22 
89 
41 
34 
37

44,6
24

2,229
1,675
1,245
1,439
2,257
2,305
8,580
3,585
2,366
2,433

3,660
1,615

Wie die einzelnen Bergbauzweige, so zeigt auch derselbe 
Bergbauzweig, hier der Steinkohlenbergbau, nach Gewinnungs- 

gebieten erhebliche Abweichungen der Unfallziffer. Der

hochsten Unfallgefahr begegnen wir — wiederum das Ergebnis 
des Jahres 1921 zugrunde gelegt — im Oberbergamtsbezirk 

Dortmund, hinter dessen Unfallziffer die des Steinkohlenberg-
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baues Oberschlesiens um 26,85 %, die Niederschlesiens um 

31,45 70, des linken Niederrheins um 32,77 % und des Berg- 

baues bei Aachen um 26,49 % zuriickbleibt.

Von erheblicher Bedeutung ist es, wie teuer die Ge- 
winnung der Kohle erkauft wird, m.a. W. welche Fordermenge

einem tódlichen Unfall gegeniibersteht. In dieser Hinsicht 

verzeichnet der Steinkohlenbergbau, wie aus der folgenden 

Zahlentafel hervorgeht, wesentlich ungiinstigere Verhaltnisse 

ais der Braunkohlenbergbau.

Zah l en t a f e l  3. Fórdermengen auf einen tódlich Yerungluckten1.

beim Steinkohlenbergbau beim Braunkohlenbergbau beim Erzbergbau

Zahl der Forderung Forderung
Zahl der

Forderung

yer auf einen auf einen yer auf einen

ungluckten
Personen

im ganzen 

t

yer
ungluckten

t

ungluckten
Personen

im ganzen 

t

Yer
ungluckten

t

ungluckten
Personen

im ganzen 

t

Yer
ungluckten

t

1 2 3 i 5 6 7 S 9 10

Durchschnitt
1891-1900 ......................... 729,1 79 478 454 109 009 66 22 408 450 339522 69,5 5 751 147 82 750
1901-1905 ......................... 849,6 107 347 886 126 351 93,2 39 506 075 423 885 69,2 5 631 681 81383
1906-1910 ........................ 1185 137 202 206 115 782 94,6 53 740 805 568 085 7S 6 594 067 84 539
1901-1910........................ 1017,3 122 275 046 120 196 93,9 46 623 440 496 522 73,6 6 112 874 83 055
1911-1915........................ 1425,2 158 073 755 110913 106,8 66994 424 627 2S9 75,4 7131 258 94 579

1916 ......................... 1721 152 452 263 8S 584 125 77 121 705 616 974 111 8 904 817 80 224
1917 ......................... 2235 159 718 578 71 462 155 78 579363 506964 142 9 671 054 68106
1918 ......................... 2023 152 990159 75 625 143 83 372 828 5S3 027 124 8 718 667 70 312
1919 ......................... 1605 112 188 850 69 900 234 75 953 9S2 324 590 S9 6 035 197 67 811
1920 ......................... 1617 127204 787 78 667 208 91 969783 442 162 92 5 930 965 64 467

Durchschnitt
1916-1920 ......................... 1840,2 140 910 927 76 574 173 81 399 532 470 51S 111,6 7 852140 70 360
1911-1920 .................... 1632,7 149 492 341 91 561 139,9 74 196 978 530 357 93,5 7 491 699 80125

1921 ......................... 1487 131 628 388 88 519 179 101 151 606 565 093 52 5 815 264 111 832

Davon :

O . B. B. Dortmund . . . 1100 91 006 087 82 733 _ 1 445 — — 111 385 —

„ Breslau . . 323 34 310 556 106 225 21 5 842 412 278 210 2 401 2672 200 634
„  Bonn . . . 52 5 623 865 108 151 30 34 587 655 1 152 922 38 3 203 695 84 30S
„ Clausthal. . . . 9 639 398 71 044 9 1 906 425 211 825 3 1 449 710 483 237
„ H a l le .................... 3 48482 16161 119 58 813 669 494 233 9 649 207 72 134

1 Da die yerungluckten Oefangenen in der Zahl der verungluckten Personen nicht enthalten sind, geben die Erraittlungen der Fórdermengen auf einen yer
ungluckten fur die Jahre 1915, 1916, 1917, 1918 und 1919 kein ganz zutreffendes Bild.

a AusschlieBlich der Forderung eines Raseneisenerzbetriebes in der Proylnz Niederschlesien, der nicht unter bergpolizeilicher Aufsicht steht.

Wahrend im Steinkohlenbergbau 1921 auf jeden tódlich 

Verungliickten nur eine Fordermenge von88 519t entfiel, lautet 
die entsprechende Ziffer fiir den Braunkohlenbergbau auf 

565093 t. Das Verhaltnis wird zum guten Teil durch die 

Hohe derLeistung in den einzelnen Bergbauzweigen bestimmt, 
und in dieser ist bekanntlich der Braunkohlenbergbau dem 

Steinkohlenbergbau bei weitem iiberlegeii. Der Unterschied 
zuungunsten des letztern entspringt auBerdem auch noch

Zah l en t a fe l  4. Anteil der hauptsachlichsten Ver- 
ungluckungsarten an den gesamten Verungliickungen 

(=100) in den Jahren 1920 und 1921.

Stein Braun Andere
kohlen kohlen nrz- Mineralge-
bergbau bergbau bergbau winnungen

1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921

a) Untertage . . . 87,4 84,3 22,6 24,0 80,4 82,7 66,7 58,6
davon:

durch Hereinbrechen
von Gebirgsmassen 31,2 29,9 11,1 11,2 31,5 40,4 9,7 6,9

in Schachten . . . 8,0 5,1 2,4 3,9 17,4 9,6 11,1 13,8
in blinden Schachten 21,6 19,1 1,4 9,8 11,5 9,7 8,6
bei der Streckenfór-
derung.................... 8,5 9,4 1,9 1,1 3,3 1,9 5,6 8,6

bei der SchieBarbeit 4,2 3,6 0,5 6,5 13,5 13,9 3,4
durch Explosionen . 4,8 10,1 — — — - 8,6
b) Ln Tagebauen. . — 44,7 49,7 3,3 — 8,3 17,2
c) Ubertage . . . 12,6 15,7 32,7 26,3 16,3 17,3 25,0 24,1

davon:
durch Maschinen 3,5 3,8 6,3 4,5 4,3 1,9 5,6 6,9
durch die Eisenbahn 2,2 2,0 7,2 7,8 3,3 3,8 2,8 1,7

seiner an sich hóhern Unfallziffer auf 1000 beschaftigte 

Personen.

Wie sich die tódlichen Verungliickungen auf die wich- 

tigsten Verung l i i ckungsar ten  in den Jahren 1920 und 1921 

verteilt haben, ist in Prozenten in Zahlentafel 4 angegeben.

Die hóhere Gefahrlichkeit des Steinkohlen- und Erzberg- 
baues beruht nach diesen Zahlen vornehmlich auf dem Um

stande, daB der Betrieb in diesen beiden Bergbauzweigen sich 

so gut wie ausschlieBlich im Tiefbau vollzieht, wahrend im 
Braunkohlenbergbau im ganzen der Tagebau vorherrscht; 

infolgedessen ist die Verungliickungsziffer untertage im Stein

kohlen- und Erzbergbau etwa viermal so hoch wie im Erzberg- 

bau. Die hauptsachlichste Gefahrenąuelle im Steinkohlen
bergbau stellen Stein- und Kohlenfall (Hereinbrechen von 

Gebirgsmassen) dar mit einem Anteil von rd. 30 °/o an der 

Gesamtziffer, ihnen zunachst kommen die Unfalle in blinden 
Schachten (rd. 20 °/0). Demgegeniiber treten die Unfalle durch 

ExpIosionen, die von Zeit zu Zeit durch eine Haufung an 

Todesopfern die Óffentlichkeit stark erregen, eintgermaBen zu- 

ruck, in den beiden hier in Frage stehenden Jahren betrugihre 

Anteilziffer, die grofle Schwankungen aufweist, 4,8 und 10°/o-

Uber das Verhaltnis der ExpIosionsfalle und der durch sie 

beschadigten Personen zu der Steinkohlenfórderung und der 
Zahl der beschaftigten technischen Beamten und Vollarbeiter 

unterrichtet fur die Jahre 1891—1921 die Zahlentafel 5.

Auch auf dem Gebiete der ExpIosionsfalle haben die 

letzten beiden Jahre so giinstige Ergebnisse gezeitigt, wie sie 

in den vorangegangenen noch nicht zu verzeichnen gewesen 

waren.
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Nr. 20

Zah l en t a f e l  5. Die Explosionsfalle im preuBischen Steinkohlenbergbau 1891 — 1921.

Zeitabschnitt
Fórderung

t

Beschaftigte 

technische 

Beamtc und 

Vollarbeiter

Explo-

sioncn

insgesamt

Betroffene

Personen

insgesamt

Es en

auf eine Explosion

Fórde- I techn. Be- 
rwig j amte und 

t jYollarbeit.

fallen

aufeinen

Fórde
rung
t>

ietroffenen

techn. Be- 
amte und 

Vollarbeit.

auf 1 
Fdrd

Explo-
sionen

Es k<

Mili. t 
crung

dabei
betroff.
Pers.1

mm en 

auf je 100C 
techn. Be 

Vollar

Explo-
sionen

beschaft. 
amte und 
beiter 

dabei 
betroff. 

Personen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Durchschnitt
1891-1900 79 478 454 294 733 70,5 182,8 1127354 4 181 434784 1 612 0,89 2,30 0,24 0,62
1901-1905 107 347 8S6 430 169 30,8 72 3485321 13 967 1490943 5 975 0,29 0,67 0,07 0,17
1906-1910 137 202 206 534 094 30,6 173,4 44S3732 17 454 791247 3 080 0,22 1,26 0,06 0,32
1901-1910 122 275 046 482 131 30,7 122,7 3982901 15 705 996537 3 929 0,25 1,00 0,06 0,25
1911-1915 158 073 755 575 591 23,8 104,2 6641 754 24 184 1517023 5 524 0,15 0,66 0,04 0,18

1916 152 452 263 496263 24 78 6352178 20 678 1954516 6 362 0,16 0,51 0,05 0,16
1917 159 718 578 547 222 54 207 2957751 10 134 771587 2 644 0,34 1,30 0,10 0,38
1918 152 990 159 559 255 44 196 3477049 12710 780562 2 853 0,29 1,28 0,08 0,35
1919 112 1SSS50 658 040 35 95 3205396 18801 1180935 6 927 0,31 0,85 0,05 0,14

0,091920 127 204 787 700 0S8 29 60 4386372 24141 2120080 11 668 0,23 0,47 0,04
Durchschnitt
1916-1920 140 910 927 592 174 37,2 127,2 3787928 15 919 1107790 4 655 0,26 0,90 0,06 0,21
1911-1920 149 492 341 583 882 30,5 115,7 4901388 19 144 1292069 5 047 0,20 0,77 0,05 0,20

1921 131 626 491 743 847 33 88 3988682 22 541 1495756 8 453 0,25 0,67 0,04 0,12

1 Da in der Zahl der betroffenen Personen die verung!uckten Gefangenen nicht enthalten sind. geben diese Ernńttlungen fur die Jahre 1915, 1916. 1917 und 
1918 kein ganz zutreffendes Biid.

U M S C H  A U.
Tieftemperaturverkokung in Amerika.

Man hat sich bereits daran gewohnt, in den von Ameri- 
. kanern verfaBten Berichten zu lesen, dafi driiben, besonders 

auf dem Gebiet der Koks- und Roheisenerzeugung, eine 

technische Vollkoninienheit erreicht worden ist, die keine 

Schwierigkeiten mehr kennt und mangelhafte Entwiirfe aus- 
schlieBt, kurz ein Industriestand, gegen den Europa um 

mindestens zehn Jahre zuriicksteht. Auf denselben Ton lautęten 
auch die Berichte amerikanischer Zeitschriften iiber die Tief- 

temperaturverkokung. Alle technischen Schwierigkeiten waren 

beim Betrieb der groBen Karbokohle-Anlage1 in Clinchfield 

iiberwunden; die Aufgabe, einen festen Halbkoks zu erzielen, 

war durch die Herstellung der Karbokohle gelóst. Trotz der 

den Lesern technischer Zeitschriften und selbst der Tages- 
zeitungen immer wieder dargelegten glanzenden Ergebnisse 

der mit Hilfe des amerikanischen Staates errichteten groBen 

Anlage wurden keine weitern gebaut, obwohl oder walir- 

scheinHćh, weil Ingenieure fast aller Industrielander der 

Welt (selbstverstandlich mit Ausnahme der Deutschen) nach 
Clinchfield reisten, um das Verfahren kennen zu lernen tind 

Versuche mit eigenen Kohlen an Ort und Stelle vorzunehmen. 

Lange Zeit trat dann Stille ein, bis reisende Amerikaner die 

Nachricht brachten, daB die grSBte Schwelanlage der Welt 

wegen ihrer Unwirtschaftlichkeit bereits im Marz 1922 still- 
gelegt worden sei.

In vier umfangreichen Berichten haben neuerdings Cur t i s  

und C h a p m a n 2 diese Angaben bestatigt. Ihre Aufsatze 

mogen allen denen zum Nachlesen empfohlen sein, die an 
eine schnelle, endgultige Losung der Frage der Steinkohlen- 

schwelerei glauben und nur zu sehr geneigt sind, die dabei 

auftretenden Schwierigkeiten zu unterschatzen. Der Freimut 
verdient Anerkennung, mit dem Manner, die selbst zu den 

Mitarbeitern des Karbokohle-Verfahrens gehóren, die groBe 
Zahl der gemachten Fehler in der Óffentlichkeit bekennen 

und die Fiille der noch ungelósten Aufgaben hervorheben, 

was ihren Ausfuhrungen besondern Wert verleiht. Der Inhalt 

dieser Berichte soli hier nur soweit wiedergegeben werden,

> Oluckauf 1920, S, 726; Brennstoff-Chemle 1921, S.225.
» Chera. Met. Eng, 1923, Bd. 23, S . l l ,  60, !1S und 171.

ais sich daraus praktische SchluBfolgerungen fiir die Tief- 

temperaturverkokung im allgemeinen ableiten lassen.
Bekanntlich besteht das Karbokohle-Verfahren darin, die 

vorgebrochene Kohle abzuschweien, den Halbkoks zu ver- 

mahlen, mit Pech zu mischen und zu brikettieren und die 

PreBlinge dann bei hoher Temperatur vollends zu entgasen. 
Die bei der Tieftemperaturverkokung der Steinkohle zu iiber- 

windenden Schwierigkeiten kann man schon daran ermessen, 

daB die Versuche mit dem Verfahren — meist auf betriebs- 

maBiger Grundlage — im Mai 1915 begonnen und ununter- 

brochen bis zum Juni 1921 durchgefuhrt wurden, aber auch 

heute noch nicht zum AbschluB gekommen sind, sondern 

durch einen Brand auf der in Irvington gelegenen groBen 

Versuchsanlage ein plotzliches Ende gefunden haben.

Die gróBte Miihe verursachte zunachst der Bau einer wirklich 

betriebssichern Schwelretorte, was daraus hervorgeht, daB bis 

heute 25 verschiedene Retorten entworfen und zum weitaus 
grófiten Teil durchprobiert wurden, wobei auch die letzte 

noch Mangel aufwies, die man bei weitern Bauarten beheben 
zu kónnen hofft. Wegen ihrer guten Warmeleitfahigkeit 

gegenuber feuerfestetn Gut lag es nahe, Eisen- oder Sfahl- 

mantel zum Retortenbau zu verwenden, jedoch verzogen sich 

die Mantelbleche so stark, daB die Retorte nach kurzer Zeit 
wieder abgebrochen werden muBte.

Aber selbst der Bau einer betriebssichern Retorte hatte 

erst eine der vielen Schwierigkeiten gelost. Die nachste Frage 

war die Gewinnung eines stiickigen Halbkoks. Der urspriing- 

liclie Gedanke, den Halbkoks noch heiB, in plastischem Zu- 

stande, zu brikettieren, erwies sich ais undurchfiihrbar. Man 

ging dann dazu iiber, ihn so zu brikettieren, wie er aus der 

Schwelretorte anfiel. Dabei zeigte es sich aber, daB der 

trockne, heiBe Halbkoks mit seinem Gehalt von 10 —120/„ 

fliichtigen Bestandteilen bei Luftzutritt sofort Feuer fing, und 
zwar schon bei der Fortschaffung, wozu man Forderbander 

und Luft- oder Dampffórderer verwandte. Die beiden ersten 

erhóhten die Entziindungsgefahr, die letzten arbeiteten zu- 

friedenstellend, aber sehr unwirtschaftlich. Die Loschung des 

Halbkoks mit Wasser ging nicht an, weil sich die Muhlen sofort 
verstopften. Der Halbkoks wurde schlieBlich nach einstundiger
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Lagerung geniahlen und in Vorratsbehaltern aus Stahlblech 
gelagert, wo der mangelnde Luftzutritt die Entziindung ver- 

hinderte. Man erprobte die verschiedensten Miihlen, Hammer- 

miihlen, Walzenmuhlen usw., bis sich Kugelniiihlen ais 

brauchbar erwiesen. Ebenso schwer war es, eine geeignete 

Brikettpresse fiir den Halbkoks zu finden. Die besten Er- 

gebnisse lieferte schlieBlich eine Walzenpresse, bei der sieli 
eine Gliederkette uni die Formen der Waizen legte, so dali 

die sonst eifortnigen Prefilinge an einer Seite flach ausfielen, 

obwóh! auch hierbei der VerschleiB an Kettengliedern auBer 

allem Verhaltnis zur Leistung stand. Die Prefilinge stellten 

einen guten Brennstoff dar, gaben aber infolge ihres Pech- 

zusatzes noch Raucli beim Verbrennen ab. Deshalb wurde 
das Verfahren weiter dadurch erganzt, daB man die Prefilinge 

in Schragkamnierófen verkokte, nachdem jede andere Gas- 
retortenform erfolgios Fiir diesen Zweck versucht worden war.

Auf Grund der in der Versuchsanlage zu Irvington ge- 

wonnenen Werte und Erfahrungen ging man an die Errichtung 

der im Jahre 1920 in Betrieb genommenen groBen Anlage in 
Clinchfield. Bereits bei ihrem Bau wurden schwere Fehler 

gemacht und, da ćs an einer reibungslosen Zusammenarbeit 

mangelte, manche der friiher schwer erkauften Erfahrungen 

in den Wind geschlagen. Eine ganze Reihe von Vorrichtungen 

war unzweckmaBig enlworfen und auch in der mechanischen 
Ausfiihrung unbefriedigend. SchlieBlich wurden die Betriebs- 

schwierigkeiten so grofi und die Instandhaltungskosten so 

ungeheuer, daB sie in keinem Verhaltnis mehr zu dem 

Durchsatz standen und man sich nach noch nicht zweijahrigem 

Betriebe entschlieBen mufite, die Anlage stillzulegen und 
erneut an die Losung der dringendsten technischen Aufgaben 
zu gehen.

In den ortfesten Schwelretorten wurde die Kohle durch 

zwei mit Propellerfiiigeln besetzte, nebeneinander verlegte 

Wellen vorwarts befórdert. Sobald sich aber eine Graphithaut 
auf detn Retortenmante! bildete, stiefien die Propellerfliigel mit 

den Enden an, bis schlieBlich der Widerstand nach 50—70 

Betriebstagen durch Anwachsen der Graphithaut zu groB wurde 

und die Fliigel brachen. Man versuchte trotzdem, den Betrieb 
der Retorten mit Gewalt aufrecht zu erhalten, was zu schweren 

Wellenbriichen fiilirte. Auch die Verwendung besonders 
schwerer Wellen mit GuBstahlpropellern blieb ohne Erfolg. 

Dann versah man die Propellerenden mit Stahlzahnen, um den 

Graphit zu zerschneiden, was sich ebenfalls nicht bewahrte. 
SchlieBlich ist man bei Propellerenden mit langen Dornen aus 

weichem Eisen geblieben, die sich bei starkem Schleifen auf 

dem Graphit umbiegen, womit man einen ununterbrochenen 

Betrieb von 90 Arbeitstagen erzielt hat. Nach dieser Zeit muB 
die Retorte abgekiihlt, befahren und gereinigt werden. Die 

Retorten sind aus Formsteinen mit Nut und Feder zusatnmen- 

gebaut und innen mit einer Lage Karborundum (Siliziumkarbid) 

ausgekleidet. Die Masse wird leicht oxydiert und bróckelt 

dann ab; ferner kiihlt sich die Retorte sehr langsam ab und 
bedarf dazu eines Zeitraumes von mindestens zwólf Tagen. 

Aus diesem Grunde will man in Zukunft die obere Halfte der 

Retorten aus auswechselbaren GuBplatten zusammenbauen.

Schon in der Versuchsanlage bereitete der Koksaustrag 
der Schwelretorten Schwierigkeiten, die sich bei der groBen 

Anlage noch steigerten. Der Halbkoks fiel in einen senk- 

rechten Schacht, in dem sich unten ein doppeltes Rad ohne 
Felge drehte, so daB die Speichen gróBere Koksstucke zer- 

schlugen. Darunter befand sich ein wagerechter Schrauben- 

fórderer, der den Koks austrug, wobei ani Ende eine Kopfplatte 
die Fordermulde bis auf Dreiviertelhóhe abschloB, damit die 

Muldę zur Erzielung eines gasdichten Abschlusses immer mit 

Koks gefullt war. Dabei wurde der Halbkoks uber die End- 

platte der Muldę getrieben, von wo er auf ein darunterher 

laufendes Fórderband fiel. Ein gasdichter AbschluB liefi sich 
nicht erzielen, und das Gas brannte in der Austragvorrichtung,

so daB man mit Unterdruck in der Retorte arbeiten muBte, 

wobei Luft eingesogen, Kohlensaitre und Graphit gebildet und 

die Ausbeute ungiinstig beeinflufit wurde. Der ausgetragene 
Koks fiel auf ein Gummifórderband, mit dessen schnellem 

Verbrennen man von vornherein hatte rechnen niussen; trotz- 
dem behielt man die dauernd erneuerungsbediirftigen Bander 

bei. Bei dem groBen Kraftaufwand fiir die Befórderung des 

Koks iiber die Endplatte der Austragmulde wuclis der Ver- 
schleiB an Fórderschrauben so erheblich, daB eine Kolonne 

Schlosser schlieBlich nur noch zur Instandhaltung der 24 Aus- 
tragvorrichtungen angestellt war. Bezeiclmend ist, daB man 

auch heute noch keine zufriedenstellende Losung fiir einen 

standig arbeitenden Koksaustrag gefunden hat. Man versucht 

jetzt eine Schleuse mit Wasserkuhlung im Mantel, die ais 
geneigte Kammer eingebaut ist und von Hand bedient wird 

und die gegebenenfalls spater Verwendung finden soli. Die 

Kosten zum Vermahlen des Halbkoks sind auBerordentlich hoch.
Die Brikettpressen haben sich nicht bewahrt, so daB 

man jetzt eine belgische Bauart versuchen will. Die Prefilinge 

wurden in einen Hochbehalter befórdert, litten jedoch beim 

Sturz so stark, dafi sie nur mit Schwierigkeit ani Boden ab- 

gezogen werden konnten. Die Sturzhohe betrug 27,5 m in 
mehrern Arbeitsabschnitten bis zu ebener Erde; ein vollstan- 

diger Umbau dieses Anlageteils ist deshalb erforderlich.
Die Beheizung der Schragkamnierófen zur Verkokung der 

PreBlinge stellte sich ais sehr mangelhaft heraus; oben waren 

die Ofen zu heiB, unten zukalt. Da die von oben eingefiihrten 
Brennerrohre abschmolzen, ersetzte man sie durch Karbo- 

rundumrohre. Diese wurden zu heifi und vcrstopften sieli 

mit Graphit. SchlieBlich sah man von Brennern ganz ab und 

leitete das Gas durch Óffnungen ein, die man in die Steine 
bohrte. Die gróBte Schwierigkeit bereitete die Entleerung der 
Schragkammern. Beim Beschicken brachen die Prefilinge, beim 

Verkoken backten sie zusammen, und die Entleerung gelang 

nur durch Stochem mit Haken in langer und beschwerlicher 

Handarbeit. Inzwischen sind neue Kammerófen entworfen 

worden und sollen demnachst gebaut und erprobt werden. 
Ausdriicklich bemerken die Verfasser, dafi die grófite Schwierig

keit des ganzen Verfahrens auch heute noch darin besteht, ein 

zuverlassiges, betriebssicheres Verfahren zu finden, um die 

PreBlinge zu verkoken.

Das Schlufiergebnis ist, dafi nicht nur einzelne Teile der 

Anlage versagt haben, sondern daB sich kaum auch nur neben- 
sachliche, altbekannte und in andern Betrieben lang erprobte 

Vorrichtungen finden Iassen, die auf der groBen Clinchfield- 

Anlage zwei Betriebsjahre standgehalten hatten, was im Ver- 

gleich mit den in Deutschland arbeitenden Drehófen kein 
riihmliches Zeugnis fur den bei jeder Geiegenheit hervor- 

gehobenen amerikanischen Fortschritt bedeutet. Thau .

Ein neuer Naclitragetheodolit.
Die Wirtschaftlichkeit markscheiderischer Messungstatigkeit 

fordert den geringsten Aufwand menschlicher Arbeit, also ihren 

gróBten Wirkungsgrad, bei weitgehender Ausnutzung zweck- 

entsprechend gestalteter mechanischer Hilfsmittel und unter 

Sicherstellung der notwendigen Genauigkeit. Dieser Forderung 
zweckentsprechender Gestaltung geniigt beiden Nachtragungs- 

arbeiten untertage der in der nachstehenden Abbildung wieder- 
gegebene, seit mehrern Jahren gebaute Nachtragetheodolit'. 
G r u n d - (Horizontal-) und Hohen-(Vertikal-) Kreis: Teilungs- 

durchmesser 80 und 73mm. Teilungseinheit 'h°. Je zwei 

Nonien. Noniusangabe 60". Hilfsstriche. Verstellbare Lupen, 

je fiir beide Nonien benutzbar. Kantenteilungen. Repetitions- 
achsensystem: Klemm-undFeinstellschraubenmitverschiedenen 

Kópfen. Fernrohr: Óffnung 20 mm, Brennweite des Objektivs 
120mm. GesamtvergróBerung 11, 15 oder 18 mai. Austritts-

> Hergestellt in den feinmechanischen Werkstitten der Max Hildebrand 
O .ra .b .H . in Freiberg (Sa.).
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pupille 1,8 bzw. 1,3 bzw.
1,1 mm Durchmesser.

Re!ative Helligkeit 3,3 

bzw. 1,8 bzw. 1,2. Zwei 

senkrechte, drei wage- 

rechte Faden. Reichen- 

bachscher Entfernungs- 

messer, Multiplikations- 
konstante 100. Libellen:

Dosenlibelle in der Fern- 

rohrstiitze. Hohenkreis- 

libelle 30". Einzelteile:

Freiberger Kugel. Tan- 

gentenschraube an der 

Feinbewegung des Fern- 

rohres. Okularprisma.

Aufsatzlibelle 20". Auf- 

satzbussole (rund) oder 
unter Benutzung eines 

einfaclien Geologenkom- 

passes. Gewicht: 1,7 kg.

AuBenmaBe des Kastens:

Breite 14 cm, Hóhe

22,5 cm, Tiefe 17 cm.

Das Gerat wird nur selten auf dem Stativ, in der Regel 

auf einer Aufsteilung (Freiberger oder Waldenburger oder 
Kuntzel-Hildebrand-Aufstellung) benutzt.

Bei Benutzung des Nachtragetheodolits und bei der 

ublichen Ausfiihrung der Nachtragungsmessungen werden 
alle Arbeiten fiir jede Richtung eines Standes ohne Platz- 

wechsel des Beobachters in folgender Reihenfolge ausgefuhrt: 

1. Einstellen des Fernrohres auf die Zielbezeićhnung; 2. Ab- 
lesen eines Nonius ani Grundkreis und des Hilfsstriches 

(Horizontalwinkel); 3. dasselbe am Hohenkreis(Hóhenwinkel). 
Hierbei iiegt die Einblickóffnung des Fernrohres wenige 

Zentimeter iiber der Ablesestelle des Grundkreises und wenige 

Zentimeter seitlich von derjenigen des Hóhenkreises. Dieselben 

Arbeiten erfolgen dann in der Richtung des zweiten Winkei- 

schenkels. An die Wiederholung des gesamten Messungs- 

vorganges in der zweiten Fernrohrlage schlieBt sich sofort 

die hiittelbare Streckenmessung mit der Tangentenschraube 

(sohlige Lange) bei gróBern, mit Reichenbachschen Distanz- 
faden (flachę Lange) bei geringern Genauigkeitsanspruchen.

Die Leistung des Gerates ist derart, daB die einmalige 
Messung des Horizontal- und des Hóhenwinkels in jeder 

Fernrohrlage bei der infolge der feinmechanischen Vollendung 

des lnstrumentes ohne weiteres zulassigen Ablesung an

W I  R T S C H  A
Die Ergebnisse der belgischen Steinkohlen- und Eisenindustrie 

im ersten Vierteljahr 1923.

Die belgischen Steinkohlenbergwerke haben es sich unter 
dem Druck, den das Ausbleiben der deutschen Reparations- 
kohlenlieferungen auf dem belgischen Kohlenmarkt bewirkt hat, 

angelegen sein lassen, ihre Kohlengewinnung nach Móglichkeit 

zu steigern. In diesem Bestreben wurden sie allerdings durch 

eine Reihe von Ausstanden behindert, die im Februar zum 

Ausbruch kamen und die Zahl der verfahrenen Schichten in 

diesem Monat auf 3,36 Mili. gegen 4,1 Mili. im Januar zuriick- 

gehen lieBen. Im Januar hatte sich die Steinkohlengewinnung 
bei 1 994 000 t um 91 000 t hoher gestellt ais im Monatsdurch- 

schnitt von 1913; gegen den Monatsdurchschnitt des letzten 
Jahres ergibt sich eine Steigerung von 225 000 t. Der Februar

nur je einem Nonius und die mit ihm bewirkte mittelbare 
Langentnessung fiir Nachtragungsmessungen ausreichen.

Stellt man die beiden Kreise aus Glaszylindern her, so 

kann man sie von innen her elektrisch beleuchten, ein Ver- 

fahren, dessen Wirtschaftlichkeit allerdings noch nicht er- 

wiesen ist. K. L u d e m a n n , Freiberg (Sa.).

Beobachtungen der Magnetischen Warten der Westfalisclien 

Berggewerkschaftskasse im Monat April 1923.
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1. 9 48,95 55,8 44,0 11,8 1,6 N 9,2 V 0 0
2. 9 49,32 55,5 44,S 10.7 2,4 N 8,6 V 0 0
3. 9 49,39 57,0 43,9 13,1 1,2 N 8,6 V 0 0
4. 9 49,70 55,5 44,0 11,5 3,4 N 8,9 V 0 0
5. 9 49,23 54,9 43,6 11,3 1,3 N 8,4 V 0 0
6. 9 49,25 55,7 44,3 11,4 1,7 N. 8,9 V 0 0
7. 9 49,14 56,4 45,2 11,2 1,2 N 8,6 V 1 0
8. 9 49,08 54,9 43,3 11,6 2,2 N 11,8N 1 1

9. 9 48,27 55,7 42,2 13,5 1,1 N Q,2N 0 1

10. 9 49,34 56,0 45,5 10,5 1,5 N 9,0 V 0 1
11. 9 49,52 57,0 44,0 13,0 1,1 N 11,5 N 1 1
12. 9 49,38 56,0 44,0 12,0 3,2 N 6,0 N 1 1
13. 9 49,15 56,6 35,9 20,7 2,7 N 11,6 N 1 1
14. 9 48,64 56,3 43,7 12,6 2,2 N 9,2 N 1 1

15. 9 4S,83 55,9 43,0 12,9 1,6 N 9,1 V 0 0

16. 9 49,12 57,3 42,9 14,4 1,7 N 9,3 V 0 0
17. 9 49,20 56,8 43,7 13,1 1,2 N 8,S V 0 0
18. 9 49,30 56,5 43,6 12,9 1,3 N 8,4 V 0 0
19. 9 49,02 56,5 42,3 14,2 1,6 N 8,8 V 0 0
20. 9 49,14 56,3 44,9 11,4 1,7 N 8,9 V 0 1
21. 9 48,71 58,8 40,4 18,4 1,3 N 9,5 V 1 1
22. 9 48,43 57,0 41,2 15,8 1,9 N 10,7 N 1 1
23. 9 47,30 54,8 40,6 14,2 2,3 N 2,8 N 1 1
24. 9 4S,55 55,6 42,0 13,6 2,2 N 9,8 N 1 0
25. 9 48,38 52,4 46,0 6,4 1,6 N 8,2 V 0 0
26. 9 48,38 52,9 44,6 8,3 2,2 N 7,9 V 0 0
27. 9 48,42 53,6 45,0 8,6 1,2 N 8,8 V 0 0
28. 9 48,26 54,7 44,5 10,2 1,8 N 6,4 V 0 0
29. 9 48,09 54,6 43,8 10,S 1,2 N 8,6 V 0 0
30. 9 48,93 57,1 44,9 12,2 1,0 N 8,4 V 0 0

Mlttel 9 48,88 55,8 43,4 12,4 Summę 10 11

F T L 1 C H  E  S.
brachte aus dem angegebenen Grunde eine Abnahme der Ge- 
winnung von 1,6 Mili. t. Im Marz, der einen Arbeitstag weniger 

ais der Januar hatte, wurde mit 1,92 Mili. t dessen Fórderung 

annahernd wieder erreicht. Die Vorrate haben seit Jahres- 

beginn eine nicht unerhebliche Verminderung erfahren. Anfang 

Januar beliefen sie sich auf 265 000, Anfang April auf 150000 t. 
Im einzelnen ist die Entwicklung von Fórderung und Beleg- 

schaftszahl in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 

im Vergleich mit den beiden Vorjahren sowie dem letzten 

Friedensjahr in der nachstehenden Zahlentafel zur Darstellung 

gebracht.

Besondere Aufmerksamkeit kann unter den heutigen Ver- 

haltnissen die Entwicklung der Kokserzeugung beanspruchen. 

Sie hat die aufsteigende Bewegung, die sie 1922 eingeschlagen

Nachtragetheodolit von 
Hildebrand.
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Monatsdurchschnitt 1922
'

1923

1913 1921 1922 Dezember Januar Februar Marz

F ó r d e r u n g  .............................. t 1 903 640 1 815 564 1 769 514 1 817 960 1 994 230 1 604 380 1 924 110
Vorrate am Ende des Monats t 955 S921 9465401 265 370' 265 370 237 330 189 940 149 820
Zahl  der Arbe i t s t age  . . . 24 24 24 23 26 20 25
Zahl  der Arbei ter

u n te r ta g e ................................... 105 921 112 978 104 150 108 039 107 774 107 039 106 688
in sg e sam t................................... 146 084 162 840 153 003 158 672 155 908 155 995 155 950

Schi cht l e i s tung je
Untertagearbeiter . . . . t 0,731 0,668 0,690 0,711 0,711 0,712

0,478
0,714

Arbeiter der Gesamtbelegschaft t 0,525 0,461 0,465 0,481 0,486 0,484

1 Stand Endc Dezember. 

hatte, auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 

fortgesetzt. Im Januar betrug sie 324 000 t, im Februar 294 0001 
und im Marz 333 000 t. Die belgische Kokserzeugung stiitzt 

sich bekanntermaBen in hohem Grade auf die Verwendung 
auslandischer Kohle. Die betreffenden Mengen, welchę im 

Durchschnitt des letzten Jahres 144 000 t betrugen, stellten

sich im Januar auf 213 000 t, im Februar auf 199 000 t und 

im Marz auf 231 000 t und machten damit von der insgesamt 

zur Koksherstellung ,verwendeten Kohlenmenge mehr ais die 

Halfte aus. Dje Herstellung von PreBkohle verzeichnet 
eine gewisse Abschwachung. Wahrend sie im Januar noch 

221 000 t betrug, stellte sie sich im Marz nur noch auf 175000 t.

Monatsdurchschnitt 

1913 | 1921 1922

1922

Dezember Januar

1923

Februar Marz

K o k s e r z e u g u n g  . . . . t 
Zur Koksherstellung verwendete 

Kohlenmenge:

293 580 115913 225 624 287 400 324 110 293 760 332 530

belgische Kohle . . . . t 233 860 105 555 148 651 171 270 218 440 183 260 212 670

fremde K o h le .................... t 149 620 46 447 143 939 198 570 212 630 198 570 230 650

insges. t 383 480 152 002 292 590 369 840 431 070 381 830 443 320

Zahl der Koksofenarbeiter . . . 4 229 2 318 3 631 4310 4 658 4 626 4 825

PreBkoh l enher s t e l l ung  t 217 220 222 264 206 430 207 880 220 620 186 530 174 550

dazu verwendete Kohlenmenge t 
Zahl der in PreBkohlenwerken

197 290 199 755 181 845 187 120 197 750 167 830 157 450

beschaftigten Arbeiter . . . . 1911 2 094 1 913 1 810 1 777 1 644 1 593

Wie der Steinkohlenbergbau, so zeigte auch die belgische 
Eisen- und S t ah l i ndus t r i e  iri iliren Gewinnungsziffern bis 

jetzt keine Einwirkungen der durch den Ruhreinbruch ge- 

schaffenen Verhaltnisse. Die Zahl der betriebenen Hochófen 
war im Marz bei 36 sogar noch um 2 hóher ais im Dezember. 

Die Roheisenerzeugung, welche im Januar 165 000 t betragen 
hatte, stellte sich im Marz auf 170 000 t, ebenso erhóhte sich die

Herstellung an Rohstahl von 173 000 t auf 178 000 t. Auch die 
weiterverarbeitenden Zweige der belgischen Eisenindustrie 

verzeichnen fur die Berichtszeit giinstige Gewinnungsziffern. 

So wurden an StahlguB wie an Fertigstahl und -Eisen im Marz 
gróBere Mengen hergestellt ais im Januar, und gegen den 

Jahresdurchschnitt von 1922 ist die Zunahme sehr betrachtlich.

Monatsdurchschnitt 

1913 | 1921 1922

1922

Dezember Januar

1923

Februar Marz

Zahl der betriebenen Hochófen . 
Roheisenherstellung . . . . t
Stahlherstellung1.........................t
StahlguBstiicke.........................t
Fertigstahl...................................t
Fertigeisen...................................t

542 
207 058 
200398 

5 154 
154 922 
25 362

142 
73 032 
60 625 
5 251 

69 342 
12 537

34 2 
133 635 
124 SOI 

5 503 
117 499 
15 021

34
160 450 
164 S40 

4 540 
143 600 
17 020

35
165 210 
173 140 

5 820 
154 870 
19 150

36
151 340
152 230 

4.970
142 730 
16 950

36
169 920 
177 930 

6 040 
157 170 
19 780

1 Ohne StahlguBstiicke. 5 Ende Dezember.

Gewinnuug von Kali und mineralischen Ólen in Frankreicli im Jahre 1922.

3. Vie 

1921 

t

rteljahr

1922

t

4. Vie 

1921 

t

rteljahr

1922

t

Ganzes Jahr 

1921 | 1922 

« t

Ka l i
Rohsalz 12-16 \ ..............................
Dungesalz 20-22 °/0 ..............................

30—40 °/
Chlorkalium mehr ais 50 % . . . .

53 489 
35 672 
7 361 

19 684

83 371 
120238 
23 562 
26 385

34 568 
31 117 
9 869 

19 426

112 660 
81 186 
15 187 
41 138

332 769 
225 855 

18218 
90 257

320 971 
336 713 
59 605 

126 859

zus. Reinkali (K20) 

M i n e r a l i s c h e  O l e .........................

28 567 

12 006

60 696 

15 503

24 767 

13 849

61408 

16 465 .

148 937 

47 163

207 119 

62 377

Deutsche Bergarbeiterlóhne. Infolge der besondern Ver- 

haltnisse im Ruhrrevier ist es bisher nicht móglich gewesen, 
seit den Angaben uber Oktober neuere Lohnzahlen fur diesen 

Bezirk zu erhalten. Nunmehr liegen jedoch die einschlagigen 

Zahlen bis Dezember 1922 vor. Im AnschluB an unsere Aus- 

fiihrungen in Nr. 3 d. Z. (1923, S. 70) veróffentlichen wir daher

im folgenden neuere Angaben uber die Lohnentwicklung in 

den wichtigsten deutschen Steinkohtenbezirken, die — bis auf 

das Ruhrrevier — auch den Stand der Lóhne zu Anfang dieses 
Jahres zeigen. Im Sinne der amtlichen Vorschrift, angesichts 

ihrer gegenwartigen Hóhe die Lóhne von 1923 ab nur noch 

in runden Markbetragen, also ohne Pfennige anzugeben, haben
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wir aus ŻweckmaBigkeitsgrurtden die Abfundung auch fiir das 
ietżłe Vi6rtel 1922 scliori vorgenommen. — Wegen der Erlaute- 

rurig der Begriffe »LeistungSlohm urid Oesanifcinkonlinen® 
verweisen wir auf urisere Ausfiihrtmgen in Nr. 3 des laufenderf 
jahrgangs des Gltickauf*.

Zah l en t a f e l  1. Leistungslohn der Kohlen- und Gesteinshauer 
je verfahrene Schicht.

Ruhr-
bezifk Aachen

JC

Deutsch- i Polnisch- 
Oberschlesien*

1922 
Januar . 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . 
Juni . . 
Juli . . 
August . 
September 
Oktober. 
November 
Dezember

1923 
Januar .

107,71
122,09
142,21
160,02
1SS,01
203,32
260,25
352,73
691,50

846
1605
2767

90,00
104,15
120,23
134,55
15S.91
174,08
232,49
296,80
611,78

777
1455
2468

109,51
130,79
151,99
175.10
198.10 
206,70
269.96 
342,91
676.97 

856
1639
2938

4193 4962 5802

107,80
129,47
151,98
175,83
199,72
206,89
275,61
348,87
708,09

909
2350
3837

Nieder-
schlesien

JC

Freistaat
Sachsen

JC

91,25
104,11
119,96
135,55
158,37
170,99
222.13 
280,87
552.13 

681
1299
2398

4065

89/32
101,98'
117,41
134,83
162,01
173,53
227,79
292,62
593,13

729
1352
2323

3871

*, 9 ie .st:" ken Lolmsteigerungen in Polmsdl-Oberschlesien seit Emie 
sle“cn tn Zusammenhang mit derdort besonders grotóen Markentwertung.

Z a h l e n t a f e l  2. Leisiungslohn der Gesamtbelegschaft

Ruhr-
Aachen

Deutsch- Polniścfr Nieder- Freistaat
bezirk Obersclilesien* śćftlesien Sachsen

M J i .JC M JC

1922
Januar . . 93,27 79,06 78,06 76,31 80,42 79,59
Februar . . 106,94 90,78 93,21 91,24 91,76 91,41
MafŹ ; ; ; 124,99 105,71 111,11 109,24 106,47 106/15
April . . . 140,06 118/56 130,82 128,04 120,69 121,62
Mai . . . 163,S9 141,12 148,65 146,83 142,09 146,83
Juni . . . 177,20 154,08 155,28 153,77 153,76 158,86
Juli . . . 229,52 209,27 208,98 207,22 201,20 208,50
August . . 300,64 264,86 264,86 261,62 254,91 266,68
September . 
Oktober. .

591,53 532,62 527,45 536,41 503,55 541,23
728 666 652 679 620 664

November . 1373 1239 1234 1678 1177 1226
Dezember . 2372 2116 2164 2627 2126 2101

1923
Januar . . 3574 3654 3763 3601 3518

1 s. die Anmerkung zu Zahlentafel 1.

Z a h l e n t a f e l  3. Wert des Gesamteinkommens

Ruhr- Aachen Deutsch- Polnisch- Nieder- Freistaat
bezirk Obersc ilesien1 schlesien Sachsen

J i JC M JC M

1922
Januar . . 126,17 118,47 133,08 129,83 104,13 110,77
Februar . . 142,37 136,25 155,78 153,88 119,31 124,94
Marz . . . 165,28 156,04 178,89 178,67 137,41 140,75
April . . . 1S6.S1 176,88 202,43 203,11 156,93 163,19
Mai . . . 216,20 203,59 229,84 232,S2 181,10 1S9,63
Juni . . . 232,11 218,37 239,42 240,28 194,93 199,11
Juli . . . 295,83 286,78 303,73 314,11 249,92 264,68
August . . 392,99 364,73 384,80 396,94 317,96 330,43
September . 796,07 762,46 752,81

997
791,65 630,11 690,63

Oktober . . 1013 1009 1043 795 903
November . 2019 1974 1973 2806 1579 1697
Dezember . 3514 3437 3609 4798 2958 2820

1923
Januar . . 5S34 5928 70S8 4820 5003

; s. die Anmerkung zu Zahlentafel 1.

Z a h l e n t a f e l  4. Wert des Gesamteinkommens

Ruhr-
bezirk

J i

Aachen

J i

Deutsch- jPolnisclł- 
Oberschlesicn1

„tc

Niedcr-
schlesien

JC

Freistaat
Sachstn

JC

1922
Januar . . 108,21 101,42 93,93 91,15 90, SS 96,47
Februar . . 123,34 115,67 110,74 107,90 103,80 108,94
Marz . . . 143,52 133,68 130,15 127,72 120,33 124,32
Apr/f , , .• 162,46 152,46 151,81 148,24 138,59 144/40'
Mai . . , 187,12 

20 U 4
176,25 172,88 170,61 161,17 169,26-

Juni . . . 188,53 ISO,27 178,56 173,58 180,6!
Juli . . . 259,38 251,95 236,54 235,01 225,09 239,S6
August . . 334,48 317,91 298,18 296,74 2S5,32 298,76
September . 676,96 649,63 589,69 601,32 568,36 623,14
Oktober. . 861 845 758 781 713 S07
Novembcr . 1698 1647 1479 2013 1405 1503
Dezember . 2973 2S93 2663 3309 256S 2498

1923
Januar . . 4862 4370 4642 4211 4422

1 s. die Anmerkung zu Zahlentafel 1.

An S o z i a l l o h n 1 fiir Krankensc i l i ch t en ,  der bekannt- 

lich seit dem l .Aug.  1922 auch im Ruhrrevier gewahrt wird, 

hat der genannte Bezirk neben den Lohnerr gezahlt

A ugust.........................  613 000 JC
September . . . .  1 208 000 „
Oktober . . . . .  1 920000 „
November . . . .  4 375 000 ,,
Dezember . . . .  11 358 000 ,,

Ferner haben in derselben Zeit die Knappschaftstassen des 

Rtihrbezirks an K r a n k e n g e l d 1 selbst die nachstehenden 

Betrage ausgezahit:

A u g u s t ....................  17 143 000*#
September . . . .  13822000 „
O k to b e r ....................  20 084 000 „
November . . . .  39 097 000 „
Dezember . . . .  51 624 000 „

so daB durchschnittlich im ganzen Monat auf einen ange- 
l e g t e n  Arbeiter im Ruhrkohlenrevier in der letzten Zeit 

rechnungsniaBig entfielen:
Oesamtverdienst 

nach der 
1922 Lohnstatistik

JC
August . . . .  9092
September . . .  18110
Oktober . . . .  23869
November . . .  44 841
Dezember . . .  73 52S

Bei dem nachgewiesenen Krankengeldbezug handelt 

es sich aber nur um die Barauszahlungen an die Kranken 

oder ihre Angehorigen. Die sonstigen Vorteile, die der 
Arbeiter aus der sozialen Versicherung hat, freie arztliche Be- 

handlung, Krankenhauspflege, Medikamente usw., sind aufler 

Betracht geblieben.
Neben den angegebenen Betragen kotnmen den Arbeitern 

auch noch Aufwendungen der Werke zugut, die zahlenmafiig

nicht feststehen. Es sind das beispielsweise die Vorteile der

billigen Unterkunft In Ledigehheimen, die Kosten fur die Unter- 
haltung von Kinderbewahranslalten, Haushaltungsschulen u. ii., 

die Móglichkeit, in Werkskonsumanstalten und dergleichen 

Einrichtungen bzw. infolge von werksseitig gewahrten Ver- 

billigungen Lebensmittel aller Art und Gegenstande des tag- 

lichen Bedarfs besonders vorteilhaft einzukaufen usw. Diese 
Betrage sollen jedoch im Sinne der anitlichen Lohnstatistik 

auBer acht bleiben.
Von der Wiedergabe einer Ubersicht iiber die gegen- 

wartige Hohe des H a u s s t a n d -  u n d  K i n d e r g e l d e s  in

1 Infolge Einbeziehung einiger weniger, bisher nicht berucksichtigter 
Werke haben sich die hier mitgeteilten Betrage gegenuber der Angabe in 
Nr. 3 d. Z. etwas geSndert,

Krankengeld-
beziige
insges.

J i

32,84
27,51
39,77
77,70

111,89
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den verschiedenen deulschen Bergbatirevieren wollen wir der 

Raunierspamis wegeu ahseiien, da die Betrage durchwcg 
500.# je Scliiclit bzw. Arbeitstag betragen und, abgesehen von

Polnisch-Oberschlesien (700„AJ Hausstand- bzw. 1230 J t Kinder1 

geld), von Bezirk zli Bezirlt nur uubedeutende Verańdertingeii 

aufweisen,

Breniistoffversorgung GroB-Berlins int I. Vitrteijahr 1923.

Herkunftsgebiet

Eto)

insgesamt

1922 1923 
t i t

fang
davon 

auf deni Wasserweg 
1922 1 1923

t I t

Verbi

insgesanit

1922 1 1923 
t t

auch
vom

GesamWerbraitęli 
1922 | 1923

% 1 %

A. Steinkohlei Ko cs und PreBkohle.

E ng land ................................................................ 147 28 902 ii. 26 062 147 | 27 663 0,01 1,72
W e s tfa le n ........................................................... 318 094 190 945 5'670 659 275 807' 176 377 16,48 10,99
Saclisen ................................................................ 3 757 6124 ' _ __ 3 742i 6124 0,22 0,38
Oberschlesien...................................................... 676 670 742 636 76 531 98 354 598 083 592 345 35,75 36,91
Niederschlesien................................................. 104 494 127 601 2 789 17 438 101 678 123 837 6,08 7,72

zus. A 1 103 ife 1 096 208 84 990 142 513 979 457; 926351 58,54 57,72
Zu- oder Abnahnie gegen 1922 -  6 954 + 57 523 -53106

B. Braunkohle und PreBkohle.
B o lim en .................... .... ........................ , 2 751 6 190 250 1 592 2 751 6 150 0,16 0,38
PreuBen und Sachsen '

K o h l e ..............................■ 129571 107 438 3 248 . . _ :■ 128 974 106 290 7,71 6,63
PreBkohle.................... 568 972 568 470 6 683 14 9S5 561999 566 003 33,59 35,27

zus. B 701 294 682 09S 10181 16 577 693 724 678 443 41,46 42,28

Zu- oder 'Abnahme gegen 1922 — 19 196 + 6 396 -  15 281

Sa. A + B 1 804 456 1 778 306 95 171 159 090 1 673 181 j 1 604 794 100 100

Zu- oder Abnahme gegen 1922 — 2( 150 + 63 919 -  68 387

Wdchentliche lndexzalilen'.

GroBhandelsinde* 
der Industrie- und 
Handeis-Zeitung

Oroflliandclsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teuerungszahl 
» Essen* 

(ohne Bekleidung)

(Wochendurchschnitt) (Stictitag Mitte der 
Woche)

(Stichtag Mitte der 
Woche)

± ± ±
1913=1 gegen

Vorwoche
%

1913=1 gegen
Vorwoche

°/o

1913 = 1 gegen
Vorwoche

%

1923
Januar

1. Woche 1798 + 4,26 — _ 748 + 12,21
2- „ 2049 + 13,90 2038 796 + 6,47
3- „ 3293 + 60,75 2339 + 14,79 997 + 25,17
4- „ 4081 + 23,93 3428 + 46,52 1275 + 27,89
5- „ 6875 + 6S,5 4185 + 22,09 1790 + 40,44
Februar

1. Woche 7575 + 10,19 6972 + 66,60 2222 + 24,13
2- „ 7051 -  6,92 7493 + 7,5 2849 + 28,22
3- „ 6650 -  5,69 6996 — 7 2721 — 4,50
4. „ 6816 + 2,49 6700 — 4 2S36 + 4,26

Marz
1. Woche 6363 — 6,64 6676 -  0,5 2331 — 0,18

?' » 6235 -  2,02 6365 4,7 
— 3,79

2900 + 2,44
3- » 6169 — 1,06 6124 2750 — 5,18
4- „ 6149 — 0,33 6345 + 3,61 2776 + 0,95

April
63101. Woche 6143 -  0,10 — 0,55 2734 -  1,53

2- „ 6195 + 0,86 6343 + 0,52 2761 + 1,00
3- „ 6647 + 7,29 639S + 0,S7 2793 + 1,39
4- » 7119 + 7,09 7162 + 11,94 2942 + 5,33

Mai t

1. Woche 7830 + 10,0 7790 + 8,77 3156 + 7,27
2- „ 8419 + 7,52 8424 + 8,14 3574 + 13,22

1 Erlauterung der lndexzahien s. Oluckauf 1923, S. 302.

Frankreichs Gewinnung und AuBenhandel in Eisenerz im 

Jalire 1922. Im letzten Jahre hat sich die Eisenerzgewinnung 

Frankreichs, wie aus der Zahlentafel auf Seite 496 oben her- 
vorgeht, gegen 1921 um rd. die Halfte erhóht, mit 21,03 Mili. t 

erreichte sie jedoch immer noch nicht die Gewinnung des 

letzten Friedensjahres, die 21,92 Mili. t betrug, trotzdem ih- 
zwischen Deutsch-Lothringen zuruckgewonnen worden ist, das

im letzten Jahre 10,91 Mili. t Eisenerz fórderte. Der Riickgang 
der Gewinnung gegen die Friedenszeit ist vornehmlich auf den 

starken Forderausfall des Meurthe- und Moselbezirks zuriick- 

zufiihren, der 1913 eine Gewinnung von rd. 20 Mili. t ergab, 

im letzten Jahre dagcgen nur 9,27 Mili. t lieferte.
Der AuBenhande l  in Eisenerz gestaltete sich 1922 im 

Vergleich mit 1921 und 1913 wie folgt.

AuBenhandel  in Eiseńerź.

Herkunfts- bzw. 
Bestimmungsland

1913

t

1921

t

1922

t

Spanien....................
Algerien . . . .  
Luxemburg . . , 
Tunis . . . .  v 
andere Lander , .

E i n f u h 
21 000 

458 000 
53 000 

807 0001

j  71000

r

4 738 
113 824 
11 832 

233 179

92 916

10 16'J
14 499 
80 483 

22S 758 
5 436 

35 517

ZUS. 1 410 000 456 539 374 862

Deutschland . . .

Saarbezirk . . . .  
Niederlande . . . 
England . . . .  
andere Lander . .

A u s f u h

4 065 000
5 036 000

529000 
424 000 
12 000

r

1 390293
1 140 815

2 766833

1 995 623
2 400 763 
2 686 209

213 403

2 175914

zus. 10 066000 5 297 991 9 471 922
1 Einschl. Deutschland.

Danach machte die letztjahrige Einfuhr nur etwa ein Vierte! 
ihres Umfangs vom letzten Friedensjahr aus, dagegen hat 

die Ausfuhr annahernd ihren friihem Umfang wieder erreicht. 

Am starksten war an der letztjahrigen franzosischen Eisenerz- 

ausfuhr der Saarbezirk beteiligt, der bei 2,69 Mili. t 28,36 *70 
davon erhielt, nach dem ubrigen Deutschland gingen 2 Mili. t 

oder 21,07 % ; Belgien hatte mit 2,40 Mili. t einen Anteil von 

25,35 %. Die ziemlich unbedeutende Einfuhr von Eisenerz 

stammte iiberwiegend aus Luxemburg (61,02%), nennenswert 
waren noch die Beziige aus Algerien (21,47%),
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E i s e n  e r z g e w i n n u n g  F r a n k r e i c h s  im J a h r e  1922.

Bezirk
3. Vie 

1921 

t

rteijahr

1922

t

4. Vie 

1921 

t

rteijahr

1922

t

Ganze

1921

t

s Jahr

1922

t

Lothringen
Metz, D ie d e n h o fe n .........................
Briey, L ongw y ...................................
N a n c y .................................................

Haute M a r n e .......................................
N o rm and ie ............................................
Anjou, B re tagne ...................................
I n d r e ......................................................
Siid-Westen.............................................
Pyrenaen .................................................
Taru, Herault, A v e y r o n ....................
Gard, Ardeche, Cozere . . . . . . .

1 721 798 
1 045 769 

91 535 
1 717 

122 528 
28 965 
6 065 
6 520 

13 476 
145 

3318

2 952 751 
2 429 432 

148216

146479 
45 383 
2 005 
2161 

13386 
130 
9S2

1 996 279 
1 243 236 

100 326

130 510 
39 849

1 387 
5 442 
7918

230
2 487

3 333 654 
2 854 068 

161 201

154 539 
46 151 
2 130 
1 764 

27 971 
150 
977

7 816 674 
4 819 156 

605 644 
13 499 

511 923 
147 438 
27124 
24 979 

115 967 
7 248 

12716

10 909560 
8 720 531 

552 225

585 008 
185S84 

7 826 
9 428 

55 433 
560 

5 258

ZUS. 3 041 836 5 740 925 3 527 664 6 582 605 14 106 0681 | 21031713

Berlchtigte Zahl,

Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in M  fiir 1 kg).

El ekt ro l y  tkupf  er (wirebars), 
prompt, cif Hamburg, Bremen 
oder Rotterdam . . , . .

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 7„ 
Originalhiitten w e i c h b I e i . . 
Originalhi i t tenrohzink,  Preis 

im freien Verkehr . . . .  
Originalhiittenrohzi n k , Preis 

des Zinkhiittenverbandes . . 
Remelted-Plattenzi nk von han- 

delsublicher Beschaffenheit 
Originalhiitten a l u m i n i u m  

98/99%, in Blócken, Walz- oder
Drahtbarren..............................
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99 »/„............................................

Banka-, Straits-, Austral z i n n , in
Verkauferwahl.........................

Hi i t tenzinn,  mindestens 99%  
Re i nn i cke l  98 99 “/„ . . . .  
An t imon-Regul us  . . . .
S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 

Die Preise verstehen sich ab

4. Mai 11. Mai

14 137 
11 700 
4 500

14 467 
12 250 
4 600

5 200 5 200

5 861,4 5 592,8

4 200 4 300

17 067' 18 195 1

17 1471 18275 1

38 300 
37 800 
20000 
4 800 

750 000

39 S00 
39 200 
22 000 
4 800 

830 000

Lager in Deutschland.

Lieferung Juli.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am

4. Mai 11. Mai

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

5
1/8

s
1/8

„ Siiden „ 1/7 1/7
T o lu o l .........................„ 21- 21-
Karbolsaure, roh 60 7„ „ 3/8 3/8

„ krist. 40 % „ 1/7 1/5 >,'2-1/6
Solventnaphtha, Norden „ 1/6 1/5

„ Siiden „ 1/8 1/8

Rohnaphtha, Norden „ no / 91/5
K reoso t.................... „ 1 9Vj l9'/2
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t. 185 180

„ fas. Westkiiste „ 175 175

T e e r ........................ „ 90 90

Der Markt fur T e e r e r z e u g n i s s e  lag im allgemeinen 

sehr flau, die Preise schwachten sich ab und waren teilweise 

nurnominell. Besonders gaben Pech, Karbolsaureund Naphtha 
nach, da sie nur geringer Nachfrage begegneten.

In sch wef e l sauerm Am mon i a k  war das Inlandgeschiift 

schwach, das Ausfuhrgeschiift fest.

Notierungen auf dem englischen Kolilen- und Frachtenniarkt.

1. K o h l e n m a r k t .

Bórse zu Newcastle-on-Tyne,

In der Woche endigend am

4. Mai 11. Mai

Beste Kesselkohle:

s
1 1. t (fob.)

s
1 1.1 (fob.)

B ly t h ............................. 35 34-35
35 34-35

zweite Sorte :
Blyth .............................. 32-34 32-34
T y n e .............................. 32-34 32-34

ungesiebte Kesselkohle . 28-31 28-31
Kleine Kesselkohle:

Blyth ............................. 25 25
T y n e .............................. 22/6-23 22/6-23
b e so n de re .................... 25 25

beste Gaskohle . . . . 33-35 33-35
zweite S o r t e .................... 30-33 31-33
besondere Gaskohle . . 33-35 33-35
ungesiebte Bunkerkohle:

D u rh a m ......................... 34-36 34-36
Northumberland . . . 29-30 29-30

K okskoh le ......................... 35-37/6 35-37/6
Hausbrandkohle . . . . 32—35 32-35
GieBereikoks.................... 67/6-70 70-72/6
Hochofenkoks. . . . . 67/6-70 70-72/6
bester Gaskoks . . . . 32/6-37 32/6-37/6

Die Lage auf dem Kohlenmarkt hat sich im groBen und 

ganzen in den letzten Wochen wenig geaudert. Die Vorrate 

in samtlichen Sorten sind bis Ende Juni knapp, ganz besonders 

die Gas-, Koks- und Bunkerkohlenvorrate. Die Nachfrage fiir 

Juli und daruber hinaus war lebhaft, obwohl die Kaufer mit 

Abschlussen auf Sicht sehr zuriickhielten. Eine Anzahl grofierer 

Nachfragen kam herein und erstreckte sich hauptsachlich auf 

Gas- und Kesselkohle. Auf dem Koksmarkt konnten GieBerei- 
und Hochofenkoks die in der letzten Woche erzielten hóhern 

Preise leicht behaupten. Verscharfte Nachfrage lieB die Vor- 

rate wiederum wesentlich zusammenschmelzen, doch durften 

trotzdem die auBerordentlich hohen Notierungen des Vor- 

monats nicht wieder erreicht werden. Gaskoks blieb ruhig 
und fest.

2. F r a ch t  en markt .

Wahrend die Notierungen des Frachtenmarktes allent- 

halben wenig Yeranderungen zeigten, gestaltete sich die Ver-
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ladegelegenheit in Cardiff giinstiger. Der iiberaus reichlich 
verfiigbare Schiffsraum iiielt die Frachtsatze auf mafiiger Hohe. 

Am Tyne lief eine Ftille von Auftragen ein, die jedoch aus 
Mangel an ausreichender Loschgelegenheit nicht bewaltigt 

werden konnten. Es wurde jedoch umfangreich und zur Zu- 

fricdenheit der Schiffseigner gechartert. Fest war der Markt 

fiir den Kustenhandel, unveratidert fiir die baltischen Lśinder 
und etwas sćhwacher fiir Italien. RuBlands Nachfrage stieg; 

wahrend sich das baltische Geschaft von der Nordostkiiste 

aus gut entwickelte. Der Markt fiir die Kohlenstationen lag 

ruhig, das Mittelmeergeschaft in den wallisischen Hafen zeigte 
Lebhaftigkeit. La Plata verzeichnete eine leichte Besserung, 

das Festlandgeschaft lag ruhig zu ahnlichen Frachtsiitzen wie 

in der Yorwoche.

Es wurden angelegt fiir:
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1914: s s s s s s s

Juli . . . 7/2 >/2 3/113/< 7/4 14/6 3/2 3/51/4 4 /71/2
1922:

Januar. . 12/2 6/63/t 13/51/4 6/51/2 6/6 !/4
Februar . 13/‘/2 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9
Marz . . 13/9'/2 6/63/4 16/4 15/23/4 6/1 '/4 6/6 8/9
April . . 13/3 'A 5/8>/4 16 I6/51/2 5/21/2 5/23/4 ,
Mai . . 11/111/4 5/7>/4 15/53/4 14/1‘A 5/3 5/21/2 7/7 >/2
Juni . . 10/61/2 5/4‘/j 13/8 13/103/4 5/3'/j 5/5 6/9
Juli . . 10/6'/2 5/41/2 12/5 15/3 5/4 5/61/2 7/3
August 11/11 5/8 14 15/101/2 5/63/4 5 /ll> /2 6/9
September 11/53 li 5/11'A 14 16/4 5/61/2 5/9a/4 7/41/2
Oktober . 11/11‘A 6/43/4 14/4 15/61/2 5/43/4 5/81/2 8/3
November 11/7 6/5 13/43/4 l3/8»/2 5/3 5/8
Dezember 10/51/2 5/7 >/4 12/71/2 11/9'/2 5/11/4 4/11

1923:

Januar. . 10/ll3/4 5/6 12/3 12/43/4 4/91/4 4/8>/4

Februar . 10/93/4 5/3'/ł 12/21/2 14/9 5/31/4 5/53/4 .
Marz . . 12/2‘/2 7/53/4 14 17/H/2 6/6 !/2 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 13/7'/2 5/10'/4 5/81/4 8/1/2
Wocheend.
am 4. Mai 11/1'A 6/51/2 12 13/6 5 7

.. U -  „ 11/1 . 13/9 5/11/2 5/4 •

DerSaarbergbau im Februar 1923. DieSteinkohlenfórderung 

des Saarbezirks betrug im Monat Februar d. J., der infolge des 
in seinem Beginn ausgebrochenen Bergarbeiterausstandes nur 

drei Arbeitstage zalilte, 130000 t gegen 1,05 Mili. t im Vor- 

monat und S8S000 t im entsprechenden Monat des Vorjahrs. 
Die Kokse r zeugung  belief sich gleichzeitig auf 5032 t gegen 

198391 im Februar 1922. Die B e s t a n d e  gingen von 136000 t 

im Januar auf 65 000 t im Berichtsmonat zuriick.

Februar Januar und Februar

1922 1923 1922 1923 ±  1923 -

t t t t
g'eg. 1922

%

Ford e r u n g :
Staatsgruben . . . 865 019 126 471 1 707 369 1 152 579 -32,49
Grube Frankenholz 23 165 3 446 45 025 29 692 -34,05

insges. 888 184 129917 1 752 394 1 182 271 -32,53

arbeitstaglich . . 37 007 42 741 35 546 41 776 + 17,53

A b s a t z :

Selbstverbrauch . . 67 382 42 123 140 847 124 424 -11,66
Bergmannskohle . 20 996 3 864 39196 24 619 -37,19
Lieferung an

Kokereien . . . 24 980 5 531 50 897 31838 -37,45
Lieferung an PreC-

kohlenwerke . . — — — — —

Verkauf . . . . S27 442 153 336 1 643 359 1 156 567 -29,62
Kokserzeugung  ■ 19 839 5 032 40 667 26 945 -33,74
PreCkohlen-

he r s t e l l u ng1 — — — — —

Lagerbestand
am Ende des
M o n a t s 2 . . . 561 722 65 038

1 Es handet sich lediglich ura die Kokserzeugung und PreCkohlenher- 

stellung auf den Zechen.

8 Kohle, Koks und Preflkohle ohne Urarechnung zusammengefaBt.

Die Arbe i t er zah l  ist gegen den Vormonat um 830 oder

1,14 °/0 zuruckgegangen, die Zahl der Beamten die gleiche ge- 

blieben. Die Gliederung der Belegschaft ergibt sich aus der 

folgenden Zahlentafel.

Februar Januar und Februar

1922 1923 1922 1923
±  1923 

gegen 1922

%

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats: 

untertage . . . .  
iibertage . . . .  
in Nebenbetrieben .

53 832 
16110 
2 212

54 474 
15 055 
2 443

53 773 
16177 
2 227

54 754 
15 185 
2 448

+ 1,82 
-  6,13 
-F 9,92

zus. 72 154 71 972 72177 72 387 + 0,29

Zahl der Beamten . 2 975 3 022 2 970 3 021 + 1,72

Belegschaft insges. 
Fórderanteil je 

Schicht eines Ar- 
beiters (ohne die 
Arbeiter in den 
Nebenbetrieben) 

kg

75 129 

592

74 994 

-

75147

577

75 408 + 0,35

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

bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 9. April 1923: 

la . 842537. Fritz Wolf, Magdeburg. Schutzvorrichtung 
fur Maschinen bei Anwendung von Elektromagneten. 10.3.23.

5c. 842266. Wilhelm Picken, Hagen. Elastisch wirkender 
Kappschuh. 5.2.23.

5 d. 842310. Maschinenbau-A.G. Balcke, Bochum. Ort- 
veranderliche KuhIvorrichtung fur Gruben. 8.11.22.

26 d. 842107. Zschocke-Werke Kaiserslautern A.G.,Kaisers- 
lautern. Fiillkorper zum regellosen Einfiillen in feststehende 
und rotierende Oaswascher. 6.3.23.

61 a. 842 203. Paul Trautmann, Mulheim. Verbindungs- 
trichter zwischen Gasmaske und Sprachrohr. 15.2.23.

Vom 16. April 1923:

5a. 842812. Tiefbohrbedarf A .G ., Hannover-Lehrte. Seil- 
schwinge fiir Tiefbohrkrane. 23.1.22.

5b. S42607. Maschinenfabrik Westfalia* A .G., Gelsen
kirchen. Schramstift. 1.7.22.

5b. 842822. Gottfried Kothen, Wannę. Bohrhammer- 
saule. 12.2.23.

5 b. 843033. Hermann Meier, Dortmund. Vorschubvor- 
richtung fiir Prefiluftbohrhammer. 13.11.22.
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5c. 842820. Heinrich Grollmann, HeeBen b.Hamm, Nach- 
giebiger wiedergewinnbarer Holzstempel. 3.1.23.

35 a. 842655. Fritz Benden und Friłz Theilke, Wickede- 
Asseln. Absperrventil, besonders fiir PreBluft-Grubenhaspel,
12.3.23.

81 e. 842828. Friedrich Kiefernagel, Dortmund. Laufrolle 
fiir Forder- und Lesebander. 1.3.23.

Vom 23. April 1923:

1 a. 843233. Rheinische Metallwaren-und Maschinenfabrik, 
Diisseldorf-Derendorf, Doppelsetzmaschine. 19.10.20.

la . 843697. F. C. Becker, OieBen. Einrichtung zum Ab- 
sieben von Erzen und Oesteinen. 21.11.22.

5c. 843609. Franz Diitsch, Gelsenkirchen. Nachgiebiger 
schmiedeeiserner Grubenstempel. 19.3.23.

21 c. 843448. Grubenlampenfabrik Dominit, Hoppecke 
(Westf.). Ladeeinrichtung fiir Grubenlampenakkumulatoren.
2.3.23.

35 a. 843240. Fritz Benden und Fritz Theilke, Wickede- 
Asseln (Westf.). Absperrorgan fiir die Druckluftzufuhr an 
Grubenhaspeln. 12.7.22.

81 e. 843192. Dipl.-lng. Emil Diehl, Dusseldorf. Vor- 
richtung zur Befórderung von Kohlenstaub oder sonstigen 
leichtbeweglichen Staubmaterialien auf pneuinatischem Wege. 
6. 10.22.

87 b. 843341. Maschinenfabrik G. Hausherr, E. Hinsel- 
inann fr Co., O. m .b.H ., Essen. Einrichtung zum Festhalten 
des Kolbens von PreBluftwerkzeugen. 3.2.23.

87 b. 843627. Frankfurter Maschinenbau-A. G., yormals 
Pokorny & Wittekind, Frankfurt (Maili). PreBlufthanimergriff.
22.3.23.

Patent-Anmeldungen,
die zwei Monate lang  in der Auslegehalle des Reichspatentamtes ausliegcn,

Vom 12. April 1923 an: 

l a , 30. P. 40294 und 41532. Heinrich Preller, Berlin- 
Friedenau. . Verfahren zur Trennung und „Gewinnung von 
Erdól aus Ólsanden, Bitumen aus Ólkreide, Ólschiefer, Kohlen 
usw. 13.7.20 und 23.2.21.

5 a, 4. Sch. 66367. Adolf Schafer, Celle. Vorrichtung zum 
Heben und Drehen von Bohrrohren. 16.11.22.

lOa, 21. W. 60407. Reinhard Wussow, Charlottenburg. 
Verfahren und Vorrichtungen zur trocknen Destiliation fester 
Brennstoffe durch unmittelbareEinwirkung heiBerGase. 28.1.22.

12i ,21. A .37309. American Smelting and Refining Com
pany, Neuyork. Verfahren zur Behandlung metallurgischer 
Gase. 10.3.22.

81 e, 15. Z. 12869. Andreas Zaremba, Hamborn-Neumuhl. 
Schiittelrutschenverbindung. 30.1.22.

Voni 16. April 1923 an:

5 a, 1. St. 36177. Josef Streda, Trutnov (Tschechoslowakei). 
Reglungseitirichtung fur den Antrieb einer Schlagbohrvorrich- 
tung. 29.9.22.

5 a, 2. Sch. 65425. Otto Schaub, Winterthur b. Ziirich 
(Schweiz). Verfahren zur Herstellung von Bohrungen, be
sonders Tiefbohrungen, und Vorrichtung zur Ausiibung des 
Verfahrens. 10.7.22.

5 a, 4. L. 54884. Hans Langens, Landau (Rheinpf.). Vor- 
richtung zum Fangen von Rohren fiir Tiefbohrungen mit einem 
Spreizer fiir die Angriffsbacken. 3.2.22.

5 b, 9. G. 56111. Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerkes 
ver. Helene St Amalie, Essen-Bergeborbeck. Schratnzahn 
zum Besatz der Schramstangen von Stangenschriimmaschinen; 
Zus. z. Anm. G. 55 738. 20.3.22.

5b,9. M. 74233 und 74995. Gustav Middelmann, Hordę. 
Einrichtung zum Schramen von Kohle. 23.6. und 20.8.21.

5b, 12. R. 57337. Gustav Rotthauwe, Dortinund-Brackel, 
Zeche Schlcswig. Schutzventil fiir den PreBluftbetrieb unter- 
tage; Zus. z. Pat. 375 222. 30.11.22.

5c, 4. F. 50414. Heinrich Freise, Bochum. Vorrichtung 
zum Anzeigen der Gefahrstellung von Grubeiistempeln mittels 
Schellen. 17.10.21.

121,1. A. 35562. Aktiengesellschaft Kummler & Matter, 
Aarau (Schweiz). Vorrichtung zum Eindampfen von Salz- 
lósungen zwecks Gewinnung von Salz. 30.5.21.

5 d, 9. S. 61 883. Eugen Skoludek, Schwientochlowitz 
(P.-O.-S.). Umschaltklappe fur Spiilversatzrohre. 12.1.23.

lOa, 17. F, 52228. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. Vor- 
richtung zum Trockenkiihlen von Koks. 18.7.22.

lOa, 23. K. 79833. Dr.-Ing. Heinrich Koppers, Essen. Ofen 
zum Entgasen nicht kokbarer bitumenhaltiger Stoffe bei 
niedriger Temperatur. 14.11.21.

lO a ,26. G. 53433. Gelsenkirchener Bergwerks-A.G., 
Gelsenkirchen. Drehrohrofen. 19.3.21.

lO a ,26. H .87 806. August Holzhausen, Kóln-Deutz. Ver- 
fahren zum Sch wełen von Brennstoffen in liegenden Retorten. 
22. 11 .21.

21 g, 20. G. 56169. Gesellschaft fiir praktische Geophysik 
m.b. H., Freiburg (B.). Verfahren zur Bestimmung der Aus- 
dehnung gróBerer Flachen von gut oder schlecht leitenden 
festen oder fliissigen Substanzen auf oder unter der Erdober- 
flache. 27.3.22.

35a,9. N .20458. Heinrich Niedereichholz, Bochum. Vor- 
richtung zur Forderkorbbeschickung mit Hilfe eines die Forder- 
wagen aufschiebenden MitnehmerstóBels. 24.10.21.

40 a, 11. K. 84 405. Karl August Kiihne, Dresden. Ver- 
fahren zum Absclieiden von Metallen, Metalloiden oder dereń 
Legierungen miteinander und mit Aluminium aus ihren sauer- 
stoffhaltigen Verbindungen. 27.12. 22.

40 a, 44. T. 25 493. Thermal Industrial and Chemical 
(T. l.C .) Research Company Ltd., London. Verfahren zum 
Entzinnen von Eisen. 24.6.21.

42c, 11. L.54045. Bolesław Lukasiewicz, Kopalnia Kazi
mierz via Granica (Polen). Vorrichtung fiir genaue Messungen 
von Bergwerksstrecken unter Zuhilfenahme eines Theodolits; 
Zus.z.Pat. 310546. 23.9.21.

46 d, 5. B. 102372. Ehrhardt & Sehmer A. G., Saarbrucken. 
Druckluftmotor. 10.11.21.

46 d, 5. G. 54435. Anton Godan, Ziilz (O.-S.). Prefiluft- 
motor. 28.7.21.

46 d, 5. K. 81054. Hugo Klerner, Gelsenkirchen. Schuttel- 
rutschenmotor. 2.3.22.

78e,4. M. 78722. VittorioMartignoni, Molassana b.Genua. 
Sicherheitszundschnur. 14. 8.22.

81 e, 22. L. 56260. Ewald Leveringhaus, Essen. Aus einem 
Gestell mit schragem Auffahrgleis bestehende Vorrichtungzum 
Entladen von Fórderwagen. 14.8.22.

87 b, 2. L. 52314. Fritz Liesenhoff und Josef Hillmann, 
Aplerbeck. Selbsttatige Schmiervorrichtung fiir PreBluftwerk- 
zeuge, besonders fiir PreBluftbohrhammer. 2.2.21.

Deutsche Patente.

l a ( l l ) .  370962, voni 2.'Oktober 1920. A n t o n  Raky 

in S a l z g i t t e r  (Harz). Vorrich.tu.ng zum. Reinigen der Erze 
vonTon; Zus. z. Pat. 362862. Liingste Dauer: 16. August 1935.

An der Waschrinne der durch das Hauptpatent geschutzten 
Yorrichtung sind Dusen zum Einblasen eines gasformigen 
Mittels in die Rinne vorgesehen.

5b(7). 371228, vom 20. Mai 1922. J oh a n n  Reuter  in 
G o d u l l a h u t t e  (O.-S.). Auswechselbare, mit H ilfe eines Qucr- 
riegelverschlusses za bewirkende Bohrkopfbefestigung.

Das Ende der schraubenfonnig gewundenen Bohrstange 
ist zu einer Platte ausgeschmiedet, die an ihrem freien Ende 
den Riegel des Verschlusses tragt. Am hintern Ende ist an 
der Platte mit Hilfe eines Steges eine kurzere Platte befestigt. 
Der mit der Bohrstange auswechselbar zu verbindende Bohr- 
kopf wird bei achsrecht stehendem Riegel mit seinem hintern, 
in der Mitte ausgesparten Ende so von vorne zwischen die 
beiden eine Gabel bildenden Platten geschoben, daB der die 
Platten verbindende Steg sich in die Aussparung des Kopfes 
einlegt und der Riegel durch den im Bohrkopf vorgesehenen 
Langsschlitz tritt. Alsdann wird der Riegel um 90° gedreht. 
Die kurzere Platte der Bohrstange reicht nicht bis zu dieser 
heran, so daB zwischen Stange und Platte ein Schlitz verbleibt, 
durch den das Bohrmehl hindurchtreten kann.

5b(9). 371230, vom 31. Marz 1922. Eugen  Be l lmann  

in Essen-Al tenessen .  Einrichtung zum Regeln des Vor- 
schubs fiir  Schrammaschinen.
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Auf der Schrammaschine oder auf dereń Schlitten ist eine 
Windę angeordnet, von der ein Seil zu der Regelyorrichtung 
einer am Ende des Arbeitsstofies oder an einer andern Stelle 
ortfest angeordneten Windę fiihrt, die dazu dient, der 
Schrammaschine den Vorschub zu erteilen. Infolgedessen 
wird durch die Oeschwindigkeil, mit der die Trommel der 
auf der Schrammaschine oder dereń Schlitten angeordneten 
Windę gedreht wird, die GróBe des Vorschubes bestimmt, 
so daB letzterer mit Hilfe der Windę von der jeweiligen 
Arbeitsstelle der Maschine aus geregell werden kann.

5 b (12). 370 966, vom 22. April 1921. Franz  Br i nkmann  
in Dat teln.  Maschinenmćifiig betriebene Schanfehorrichtang 
zum Verladen von Haufwcrk in der Grube.

An einer auf einem Fahrgestell angeordneten, um eine 
senkrechte Achse drehbaren Plattform ist ein zuerst nach 
aufwarts und dann nach abwarts gerichtefer Ausleger befestigt, 
der zur Fiihrung einer z. B. durch ein auf dem Fahrgestell 
angeordnetes Windwerk gegen den ArbeitsstoB hin- und her- 
bewegten Schaufel dient. Diese schiebt śich bei ihrer Be- 
wegung nach dem StoB unter das davor liegende Haufwerk, 
ninimt bei ihrer entgegengesetzten Bewegung das auf ihr 
liegende Haufwerk mit und befordert es am Ende der Be
wegung unmittelbar in Forderwagen, indem das Haufwerk 
infolge der durch die Neigung des an der Plattform liegenden 
Auslegerendes hervorgerufenen Schraglage der Schaufel von 
dieser in die Wagen gleitet. Auf dem Fahrgestell kann ein 
zweites Windwerk zum Verfahren der vollen .und leeren 
Forderwagen angeordnet sein.

5c(4). 370376, vom 17. Juni 1921. Theodo r  Mi chel s

i n G 1 a d b e c k. Vorrichtung zum A bstiitzen eines aujzustellenden 
Grubenstempels gegen einen bereits feststehenden Orubenstempel.

Die Vorrichtung besteht aus einer Tragstiitze aus Eisen- 
blech, dereń Spitzen in den feststehenden Stempel eingetrieben 
werden, aus einer Klemme, die um den aufzustellenden 
Stempel gelegt wird, und aus einer Rohrstiitze, welche die 
Tragstiitze und die Klemme yerbindet und an einem an der 
Tragstiitze vorgesehenen Bolzen so befestigt ist, daB sie nach 
der Seite gedreht werden kann.

lOa (25). 37/58S, vom 12. Juni 1920. Hu t h  & Rot tger

G. m. b. H. und Dr. Ot t o  Pi s t or i us  in Do r tmund .  Von 
aufien beheizter Drehtrommelentgaser mit schraubengangfdrmigen 
Fuhrungsrippen an der Drehtrommelwandung zum Entgasen 
bitumindser Brennstoffe bei niedriger Temperatur.

In der Drehtrommel des Entgasers ist ein umlaufendes 
Rohr gleichachsig so angeordnet, daB die zu entgasenden 
Brennstoffe zuerst durch dieses Rohr wandern und dabei einer 
maBigen strahlenden und der Eigenwarmc der sich in der 
auBernTrommelbildenden Destillationsgase ausgesetzt werden. 
Aus dem innern Rohr gelangt alsdann das yorgewarmte Gut 
in die auBere Tronimel, die es in entgegengesetzter Richtung 
durchwandert.

lOb (5). 370 077, vom 6. Februar 1921. Emi l  Pol l acsek 
in Florenz.  Verfahren zur Herstellungeines auf kaltem Wege 
verwendbaren Bindemitlels fiir  die Brikettierung von Kohle-, Erz- 
und Metallabfallen aus alkalisch gemachter Zellstoffablauge. 
Prioritat vom 17. Oktober 1919 beansprucht.

Die alkalisch gemachte Zellstoffablauge soli so wcit ein- 
gedickt werden, daB sie plastisch ist, bei der Abkiihlung jedoch 
erstarren wiirde. Die eingedickte Lauge soli alsdann, solange 
sie noch heiB ist, unter standigein Ruhren mit einer solchen 
Menge von schwerem Mineralol yersetzt werden, daB sie 
nach yollstiindiger Abkiihlung noch flussig ist.

12k (1). 370221, vom 5. April 1922. J. Mi chae l  & Co. 

in Berl in.  Verfahren zur Abtreibung von Ammoniakwasser.

Ein mit Hilfe eines Injektors hergestelltes Rohwasser- 
Dampfgemisch soli in einem ScheidegefaB in seine Bestand- 
feile (Fliissigkeit und Dampf) zerlegt werden, und diese sollen 
einer Kolonne getrennt in der Weise zugefuhrt werden, daB 
der Dampf in den untern Teil der Kolonne eintritt und zum 
Destillieren des Rohwassers yerwendet wird, das durch den 
im ScheidegefaB herrschenden, durch den Dampf hervor-

gerufenen Oberdruck aus dem ScheidegefaB in die Kolonne 
befordert wird.

20k (9). 371616, vom 9. Juli 1921. W i l h e l m  Acker-
man n i nEs sen .  Isolatorenhalter fur den Fahrdraht elektrischer 
Grubenbahnen.

Zwischen der Klemmvorrichtung, mit dereń Hilfe die 
Isolatoren an einem Trager o. dgl. befestigt werden, unddem 
die Isolatoren unmittelbar tragenden Teil ist ein Gelenkstiick 
eingeschaltet, dessen beide Gelenke feststellbar sind.

26d(3). 370 679, vom 28. Dezcinber 1918. Wa l t erS t e i n-  

mann  in Erkner  b. Berl in.  Stehender heizbarer Gaswdscher.

Der Wascher hat eine zwanglaufig angetriebene, hohle, 
stehende Welle, auf dereń unterm Teil gelochte, auf der Unter- 
seite mit yorstehenden Rippen versehene Scheiben befestigt 
sind, iiber denen die Welle mit Durchtrittsoffnungen yersehen 
ist. Der obere Teil der Welle tragt mit dereń Innenraum 
durch Óffnungen in Verbindung stehende rinnenfórmige Ab- 
streicher, die sich unter oder unter und uber feststehenden 
gelochten Scheiben bewegen. Unterhalb der auf der Welle 
befestigten gelochten Scheiben konnen Spritzrohre so ange
ordnet sein, daB die aus ihnen austretende Waschfliissigkeit 
gegen die Unterseite der Scheiben trifft.

35a (16). 370941, vom 29.Oktober 1920. C a r l  H e l l e r  
in D o r t m u n d .  Fangvorrichtung m it bufferformigen Fang- 
armen fiir  Forderkorbe.

Die Fangarme der Vorrichtung sind mit dem einen Ende 
in der Schachtwandung drehbar gelagert, erstrecken sich iiber 
die ganze Breite des Śchachtes und werden beim geregelten 
Betrieb, kurz bevor ein Forderkorb sie erreicht, selbsttatig so 
hoch geklappt, daB sie aus dem Schachtquerschnitt austreten 
und den Weg fur den Forderkorb freigeben. Bei einem Seil- 
bruch wird das Hochklappen der Fangarme jedoch selbsttatig 
yerhindert, so daB sie den abfallenden Forderkorb auffangen.

38h (2). 370552, vom 21. Januar 1922. Dr. F r a n z
F i s c he r  in M u l h e i m  (Ruhr). Verfahren zum Imprdgnieren 
von Holz o. dgl.

Das Holz o. dgl. soli mit Auflosungen von Phenolen in 
lóslichen Sulfiden oder Hydrosulfiden getriinkt werden.

40a (44). 370691, vom 13. April 1920. C a m i l l e  C l e r c  

i n Pa r i s  und A r m a n d  N i h o u l  in Vi l l eneuve-le-Roi .  
Verfahren zur Gewinnung von Zinn aus Weifiblechabfallen.

Die Abfalle sollen in einem moglichsl luftleeren Raum 
in Zinn- oder Eisenchlorid oder einer Mischung dieser Stoffe 
aufgelóst werden, und aus der Lósung soli das Zinn mit Hilfe 
eines bekannten Mittels ausgefallt werden.

78c(lS). 371407, vom 13. November 1917. W i l h e l m  

Weber  in Hay i ngen  (Lothr.) .SprengladungausfliissigerLuft.

Die Ladung enthalt auBer flussiger Luft ein brennfyares 
Metallpulver und einen Absorptionskórper, der zum Teil aus 
einem yerbrennbaren Absorptionsstoff und zum Teil aus einem 
indifferenten unyerbrennbaren Absorptionsstoff besteht. AuBer- 
dem konnen der Ladung zwecks Erhóhung der Sprejig- 
wirkung Kohlenwasserstoffe zugesetzt werden. Ais yerbrenn- 
bare Absorptionsstoffe konnen Kohle, Sagemehl, RuB usw. 
und ais indifferenter Absorptionsstoff kann z. B. Kieselgur 
yerwendet werden.

81 e (15). 370365, vom 20. Oktober 1921. W i l h e l m  

S p i l l e r  in B o t t r o p .  Schuttelrutschenverbindung.

In einem am Ende des einen Rutschenschusses unter 
dessen Boden befestigten Teil ist ein Zapfen drehbar gelagert, 
der in eine Aussparung eines am Ende des andern Rutschen
schusses unter dessen Boden befestigten vorspringenden Teiles 
nach Art eines Bajonettyerschlusses eingreift und durch einen 
unter Federdruck stehenden Bolzen in der Lage gesichert 
wird, bei der er eine sichere Verbindung der beiden Rutschen- 
schiisse bewirkt. Die beiden darunter befestigten Teile konnen 
auf den aufeinander liegenden Flachen so gezahnt sein, daB 
sich die Rutschenschusse in einem Winkę! zueinander fest 
miteinander yerbinden lassen.
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B U C H E R S C H A  U.
Lehrbucli der Bergbaukunde mit besonderer Berucksiclitigung

des Steinkolilenbergbaues. Von Dr.-Ing. e.h. F. H e i s e ,
Professor und Direktor der Bergschule zu Bochum, und

Dr.-lng. e. h. F. H e r b s t ,  Professor und Direktor der

Bergschule zu Essen. 2. Bd. 3. und 4., verb. und verm.

Aufl. 678 S. mit 695 Abb. Berlin 1923, Julins Springer.'

Da seit dem Erscheinen der zweiten Auflage dieses Bandes1 
iiber ein Jahrzehnt verstrichen ist, fanden die Verfasser ein 

groBes Arbeitsfeld vor, um allen wesentlichen Neuerungen 

gerecht zu werden. AuBerlich pragt sich diese Arbeit schon 

darin aus, daB etwa 220 neue Abbildungen aufgenomnien 

worden sind und ihre Gesamtzahl sich um etwa 100 vermehrt 

hat. Dabei ist jedoch der Umfang des Werkes nur unwesentlich 

gróBer geworden. Anerkennenswert ist die Ausstattung des 

Buches, die namentlich im Papier gegen die 4. Auflage des
1. Bandes vorteilhaft absticht.

Der Bearbeiter des 6. Abschnittes laBt es sich angelegen 

sein, besonders die Neuerungen auf dem Gebiete des nach- 

g i e b i g e n  Grubenausbaues zu beriicksichtigen. Mit Recht, 

denn seine Anwendung liegt im Sinne nicht nur einer Ersparnis 

an Erneuerungsarbeiten, sondern auch einer weitestgehenden 

Beherrschung und Nutzbarmachung des Gebirgsdruckes. So 

begegnen wir jetzt der nachgiebigen Polygonzimmerung, den 
nachgiebigen Stempeln von Schwarz, Rolide und Rutenborn, 

Kappwinkeln fur Nachgiebigkeit gegen Seitendruck, nachgiebiger 

Holzmauerung fiir Schachte (von Radbod) usw. Man wird dem 

Verfasser beipflichten ktyinen, wenn er die eisernen Stempel 

im allgemeinen ais vortei!haft ansieht, »da sie ein rasches und 

gleichmaBiges Niedergehen des Hangenden und damit eine 

vollstandige Beherrschung des fiir die Erleichterung der Ge- 

winnung wichtigen Gebirgsdrucks ermóglichen.* Der Gebirgs- 

druck ais »Freund des Bergmanns« sollte immer noch mehr 

ausgenutzt werden, wie es auch die von der Knappschafts- 

Berufsgenossenschaft vor Jahresfrist herausgegebene Tafel 

»Der Gebirgsdruck ais Feind und Freund des Steinkohlen- 

bergmanns< anregt, aus der der Verfasser eine Anzahl von Ab
bildungen ubernommen hat, um an ihnen die Unfallmógiich- 

keiten zu zeigen. Im iibrigen mag hervorgehoben werden, 
daB die Neuauflage noch die Raubvorrichtung der Westfalia-

A.G. brińgt, den Verbund- und den Schachtausbau von Breil 
beriicksichtigt und schlieBlich einer beachtenswerten Neuerung, 

der StahlguBtubbinge auf der Zeche Hannover, Erwah- 

nung tut.

Auch der folgende, vom Schachtabteufen handelnde Ab- 

schnitt behandelt die seit dem Erscheinen der vorigen Auflage 

bekanntgewordenen bemerkenswerten Neuerungen. Ais solche 

mógen genannt sein: die Larsenschen Spundbohlen zum Durch- 

teufen der westfalischen FlieBsandschichten; die Verwendung 

von Betonkórpern ais Widerlagern fiir das Abpressen des 

ersten Senkkórpers beim Senkverfahren; Verbesserungen an 

der verlorenen Verrohrung in Nachfallschichten beim Schacht

abteufen; Einfiihrung von Keilrohren in die Gefrierbohrlocher, 

die aus dem Lote gewichen sind und wieder in die beabsich- 

tigte Richtung gezwungen werden sollen usw. DaB die von 

Hei se undDr ekop f  neuerdings vorgeschlageneBeeinflussung 

der Frostwirkung beim Gefrierverfahren aufgenommen worden 

ist, bedarf kaum der Erwahnung. Bei der Versteinung des 

Gebirges wird in einem Unterabschnitt »die Sicherung bereits 

abgeteufter Schachte* im Falle von Undichtigkeiten besonders 

behandelt. Eine willkommene Bereicherttng bildet endlich die 

im Anfang des Abschnittes gegebene Ubersicht iiber die 

Bedingungen der Anwendbarkeit der verschiedenen Abteuf- 
verfahren je nach der Teufe, der Gebirgsbeschaffenheit und 
den Wasserzufliissen.

> s. Oluckauf 1913, S. 196.

Im 8. Abschnitt »Fórderung« wird der Leser viel Neues 

finden. Der Schwierigkeit, liier die Fiille des neuen Stoffes 
zu bewaltigen, ohne den bisherigen Umfang wesentlich zu 

uberschreiten, hat der Verfasser dadurch Herr zu werden ver- 

sucht, daB er die bewahrten Neuerungen bringt, hinsichtlich 

der altem Einrichtungen aber, die noch auf der Hóhe der 

Zeit stehen, auf die friihere Auflage verweist. Wie schon im 

Vorwort hervorgehoben wird, sind namentlich die Unterab- 

schnitte Abbaufórderung, Schienenbefestigung bei derStrecken- 

fórderung, Lokomotivfórderung und Fangvorrichtungen ein- 
gehend durchgearbeitet worden. Bei der mąschinellen Abbau

fórderung beschaftigt sich der Verfasser eingehender ais bisher 

mit dem Grundgedanken der Schiittelrutsche. Obwohl es 
noch nicht gelungen ist, eine vollig befriedigende Lósung des 

elektrischen Antriebes fiir die Rutsche zu finden, wird man 

seiner Beriicksichtigung zustimmen, denn die beim Steinkohlen- 

bergbau auf minder machtigen Flózen bis zur heutigen Voll- 

kommenheit ausgebildete maschinelle Abbaufórderung greift 

auch bei andern Betrieben unter ganz abweichenden Be

dingungen immer mehr Platz. Bei der Erórterung iiber Ver- 

billigung durch selbsttatige Vorrichtungen bei der Schachl- 

fórderung finden sich die von Notbohm und Miebach. Im 

Zusammenhang damit hatte aber die sehr zweckmaBige Rollen- 

hemnworrichtung, die freilich eine wechselseitige Aufschieb- 

vorrichtung iibertage gegeniiber untertage voraussetzt, nicht 
iibergangen werden solien. In die Unfallmógltchkeiteti bei 

der Schachtfórderung gewahrt eine neue Abbildung einen guten 

Einblick, die den »Sicherheitsvorrichtungen bei der Schacht- 
forderung« vorangestellt ist. Nach einem langern Verweilen 
bei dem Grundgedanken fiir den Bau von Fangvorrichtungen 

werden besonders die von Undeutsch, Jordan und Schónfeld 

gewiirdigt und gewertet, d. h. neuzeitliche Fangvorrichtungen, 

die durch das Bestreben gekennzeichnet sind, den Bremsweg 

móglichst zu yerlangern, die Bremskraft zu vergróflern und 
die Fangvorrichtung vom Zustande der Schachtleitungen und 

von der Lange eines etwaigen Seilschwanzes unabhangig zu 

machen.

VerhaltnismaBig wenig verandert sind die beiden letzten 

Abschnitte »Wasserhaltung« und »Grubenbrande, Atmungs- 

und Rettungsgerate«. Eine neue Abbildung zeigt in anschau- 
licher Weise das Verhaltnis der Wasser- zur Kohlenfórderung 

im Ruhr- und Saarbezirk; besonders bereichert ist der Unter

abschnitt »Besondere Falle der Wasserhaltung«, wobei auch 
die Sumpfung versoffener Gruben besprochen wird. Im letzten 

Abschnitt haben die in der Zwischenzeit erschienenen Neue

rungen, besonders das Audos- und das Inhabadgerat, Aufnahme 

gefunden.

Die Bearbeitung der zahlreichen Fortschritte auf allen Teil- 

gebieten der Bergbautechnik hat den Verfassern Miihe ver- 

ursacht, wie sie selbst erklaren. Aber diese Miihe ist nicht 

vergeblich gewesen, denn das Werk ist gelungen, und der 
Bergbau wird den Verfassern Dank wissen, daB er nun wieder 

iiber ein auf der Hóhe der Zeit stehendes Lehrbuch der Berg
baukunde verfugt. S t e g e m a n n .

Hutte. Taschenbuch fur Eisenhuttenleute. Hrsg. vom Akade-
mischen Verein Hutte e. V., Berlin. 2., neubearb. Aufl.

982 S. mit 511 Abb. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Solin.

Die »Eisenhutte«, wie das, vorliegende Buch in der Praxis 
zum  Unterschiede von dem bekannten Ingenieur-Taschenbuch 

genannt wird, hat sich offenbar recht gut bewahrt, denn schon 

zu Anfang des Krieges muBte an eine Neubearbeitung gedacht 

werden. Diese liegt jetzt vor. Die an der Bearbeitung be- 
teiligten 36 Mitarbeiter sind durchweg Manner mit bekanntem 

Namen, so daB fiir die Gediegenheit des Inhalts der einzelnen 

Abschnitte von vornherein Gewahr besteht. Schriftleiter ist



19. Mai 1923 G liic k a u f 501

Professor Ha n eman n .  Das Buch will und soli kein Lehr- 
buch sein, sęndern es soli nur in knappster Form dem im 

Betriebe stehenden Ingenieur des Eisenhiittenfaches praktische 

Angaben aus den einschlagigen Wissensgebieten an die Hand 

geben. In diesem Sinne war die erstc Auflage abgefaBt und 
ist auch die zweite wieder zusammengestellt, jedoch; unter 

wesentlicher Erweiterung des Inhalfsplanes, in dem noch Ab- 

schnitte iiber Eisenerze, Mefikunde, Feuerungsanlagen, Warme- 

wirlschaft, Werksanlagen, bautechnische, maschinentechnische 

und eisenbahntechnische Fragen, Rechtsfragen, wirtschaftliche 

Betriebsfiihrung, Kraftwerke, Dieselmaschinen, Blech- und 

Drahtverfeinerung, Gesenke und Abwasserreinigung hinzu- 

genommen worden sind. Dafiir ist aber an Stoff nur wenig 

iri Wegfall gekommen. Da der Umfang geblieben ist, muB 
inhaltlich erheblich an Rautu gespart worden sein, was auch 

zutrifft. Hlerzu mochte sich der Berichterstatter die Benierkung 

erlauben, daB nunmehr in bezug auf »Knappheit dic Greuze 

erreicht oder vielleicht auch schon iiberschritten ist. Das Buch 

umspannt einen gewaltigenWissensstoff. Die etwas geanderte 

Gesamteinteilung umfaBt folgende acht Hauptabschnitte: Hilfs- 

wissenschaften, Feuerungskunde, Anlage von Huttenwerken, 
Hiittenmaschinenwesen, Eisen- und Stahlerzeugung und 

GieBerei, Weiterverarbeitung und Nebenbetriebe, denen eine 
Anzahl vonTafeln angehangen ist. Auf Einzelheiten kann hier 

nicht eingegangen werden. Der Berichterstatter kann aus eigener 

Erfahrung bei Benutzung der ersten Auflage sagen, daB die 

»Eisenhutte« sich ais auBerordentlich praktisch und zuverlassig 
erwiesen hat, wenn man schnell ein paar Daten oder namentlich 

Zahlen aus den verschiedenen Zweigen des Eisenhiitten- 

gebietes haben mochte. In dieser Beziehung wird auch die 

neue Auflage ihren Zweck erfiillen. Wenn auch die Hiitte 

wegen ihrer Dickleibigkeit nicht mehr in die Tasche eines 

Ingenieurs geht, wird sie doch in keinem huttenmannischen 

Arbeitszimmer fehlen dtirfen. Zu bedauern ist nur, daB ein 

so haufig zu benutzendes Buch kein besseres Papier aufweist.
B. N e u m a n n.

Schaltungen von Gleich- und Wechselstromanlagen. Dynamo- 

maschinen, Motoren und Transformatoren, Lichtanlagen, 

Kraftwerken und Uniformerstationen. Ein Lehr- und Hilfs- 

buch. Von Dipl.-Ing. Emil K o s a c k ,  Studienrat an den 

Staatlichen Vereinigten Maschinenbauschulen zu Magde

burg. 163 S. mit 226 Abb. Berlin 1922, Julius Springer. 

Das vorliegende Buch erganzt in gliicklicher Weise die an 

sich kleine Reihe der Veróffentlichungen iiber Schaltungen 

elektrischer Anlagen.
Dem Verfasser ist es unter Vermeidung des Fehlers der 

Weitlaufigkeit vorziigIicli gelungen, in knappem Rahmen einen 

vollstandigen Uberblick iiber die grundsatzlichen Schaltungen 
zu geben. Die iibersichtlichen, jedes unnótigen Beiwerkes 

entbehrenden Schaitbilder werden durch einen fliissig ge- 

schriebenen Text erlautert,
An Hand dieses Buches ist es fiir den Praktiker leicht, 

sich fiir einen bestimmten Teil ein passendes Schema zu wahlen 

und dieses dann den besondern Wunschen entsprecliend aus- 

zubauen. Bei dem Studierenden wird das Buch das Verstandnis 

fiir elektrische Schaltanlagen wecken und vertiefen.
U 11 in a n n.

liandbucli des neuen Arbeitsrechts. Die neuen Gesetze und 

Verordnungen auf dem Gebiete des Arbeitsrechts der 

gewerblichen Arbeiter und Angestellten unter besonderer 

Beriicksichtigung des Bergarbeitsrechts in PreuBen. Mit 
Erlauterungen und Wórterverzeichnis hrsg. von Oberbergrat 

Dr. jur. Wilhelm S ch l i i t e r ,  Abteilungsleiter am Ober- 

bergamt in Dortmund. 6., neu bearb. Aufl. Mit Nachtragen, 

abgeschlossen am 15. Februar 1923. 296 S. Dortmund 1923, 

Hermann Bellmann.

In unserer schnellebigen Zeit, in der sich die Gesetzgebung 

in stetem FluB befindet, in der ein Gesetz das andere, eine 
Verordnung die andere ablóst, ist ein Buchdankbarzu begriilien, 

das in iibersichtlicher Weise die neuen Gesetze und Ver- 

ordnungen auf dem Gebiete des Arbeitsrechts der Arbeiter 

und Angestellten unter besonderer Beriicksichtigung des Berg
arbeitsrechts zusammenfaBt. In der vorliegenden neu be- 

arbeiteten Auflage des bekannten Handbuches hat der Verfasser 

das juristische Riistzeug zusammengestellt, dessen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer, besonders diejenigen des Bergbaues, taglich 

bedurfen. Das Handbuch gibt in fortlaufender Folgę samtliche 
auf arbeitsrechtlichem Gebiete erlassenen gesetzliehen Vor- 

schriften, abschlieBend mit dem 15. Februar 1923, wieder, dereń 
Kenntnis fiir die tariflichen Verhandlungen, fiir die Einstellung 

und Entlassung von Arbeitnehmern, fiir ihre gesamte Be- 

schaftigung, fiir die Verhandlungen mit den Betriebsvertretungen 

und vor den Gerichten, kurz fur das gesamte Arbeitsrecht 

unentbehrlich ist.

Die bisherige sechste Auflage1, dereń ersten Teil die 
neubearbeitete. Auflage unveriindert wiedergibt, ist durch 

zwei Nachtrage vervollstandigt worden, von denen der erste 

das Gesetz uber die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
in den Aufsichtsrat vom 15. Febr. 1922 nebst der ztigehórigen 

Wahlordnung, das Gesetz uber Verlangerung der Geltungsdauer 

von Demobilmachungsverordnungen vom 30. Marz 1922 sowie 

die Nachtragsgesetze iiber Einstellung und Entlassung von 
Arbeitern und Angestellten vom 28. Jan. 1922, Kiindigungs- 

beschrankungen zugunsten Schwerbeschadigter vom 24. Marz

1922, Erwerbslosenfursorge vom 21. Marz 1922, Lohnpfandung 

vom 31. Dez. 1921, Einkommensteuer vom Arbeitslohn vom

20. Dez. 1921 sowie das Gewerbegerichtsgesetz vom 14. Febr. 1922 

und der zweite die Gesetze iiber Erklarung der allgemeinen 
Verbindlichkeił von Tarifyertragen vom 23. Jan. 1923, iiber 

Verlangerung der Geltungsdauer von DemobiImachungsver- 

ordnungen vom 26. Okt. 1922 und iiber die Beschaftigung 
Schwerbeschadigter vom 12. Jan. 1923, die Verordnung iiber 

Hóchstsatze der Erwerbslosenunterstiitzung vom 27. Jan. 1923, 

das Gesetz iiber die Arbeitszeit im Bergbau untertage vom

17. Juli 1922, die Verordnung iiber Lohnpfandung vom 26. Okt.
1922, das Einkommensteuergesetz (Einkommensteuer vom 

Arbeitslohn) vom 23. Dez. 1922 und das Gesetz zur Abanderung 
des Gewerbegerichtsgesetzes vom 27. Nov. 1922 enthalt.

Wie bisher schon im ersten Teil, sind auch in den Nach- . 

tragen die gesetzliehen Bestimmungen durch klare, treffende 
und gemeinverstandliche Vorbemerkungen, Anmerkungen und 

Erlauterungen erganzt worden, die in vortrefflicher Weise zum 
Verstandnis der zahlreichen Gesetzesvorschriften beitragen.

Butz .

Die Konzentration der Berufsyereine der deutschen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer und ihre rechtliche Będeutung. Von

Dr. jur. Kurt Braun.  126 S. Berlin 1922, Julius Springer.
Nach einem Uberblick iiber die Entstehung der deutschen 

Berufsvereine der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und ihre 

Vereinigung zu Spitzenverbanderi und Arbeitsgemeinschaften 

behandelt der Verfasser das Recht sowie die Spitzenverbande 
und Arbeitsgemeinschaften der deutschen Berufsvereine der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter den Abschnitten: ■An- 
erkennung der Organisationen durch den Staat (Mitwirkung 

bei der Neureglung des Wirtschaftsrechts) und Die recht

liche Natur der Spitzenverbande und Arbeitsgemeinschaften*. 
Ein" Anhang enthalt u. a. Richtlinien fiir die kiinftige Wirk- 

samkeit der Gewerkschaften, die Satzungen des Allgemeinen 

Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Satzungen der Vereini- 

gung der Deutschen Arbeitgeberverbande sowie die Satzung 
der Zentralarbeiisgemeinschaft. Das Buch ist ais die erste

» s- Gliickauf 1922, 5. 155.
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zusammenfassende Darstellung des Wesens und Wirkens der 

wirtschafls-politischen Verbande der Arbeitgeber und Arbeit- 

nehmer zu begruBen. Sch l i i t e r .

Die gesamten Abanderungs-Gesetze zur Angestell(en-Versicherung
nebst vollstandigem neuen Text des Angestellten-Ver- 

sicherungs-Gesetzes. Von Dr. jur. Hermann D e r s c h ,  

Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium. (Sammlung 
deutseher Oesetze, Bd. 62.) 3., vollig neu bearb. und erw. 

Aufl. 368 S. Mannheim 1922, J. Bensheimer.

Das Versicherungsgesetz fiir Angestellte ist im Laufe der 

Jahre durch zahlreiclie Oesetze und Verordnungen in wesent- 

lichen Punkten abgeandert worden. Eine iibersichtliche Oesamt- 
ausgabe mit Erlauterungen bringt das vorstehend genannte 

Buch aus der Feder des auf dem Gebiete des Arbeitsrechts 

namentlich durch seinen Kommentar zum Betriebsrategesetz 

bekannten und geschatzten Verfassers. DaB auch diesesWerk 
weiteste Anerkennung gefunden hat, geht schon daraus hervor, 

dafi es innerhalb Jahresfrist drei Auflagen erlebt hat. Die 
vorliegende dritte Auflage berucksichtigt vor alletn das Gesetz 

vom 23. Juli 1921 iiber Anderung des Versicherungsgesetzes 

fiir Angestellte, bringt aber auch noch die Gesetze vom 7. und
13. Dezember 1921. Schl i i ter.

Gesetz uber die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den 
Aufsiclitsrat. Von Dr. J. Feig.  (Das neue Arbeitsrecht 

in erlauterten Einzelausgaben, Erganzungsheft zum 1 . Bd.)

47 S. Berlin 1922, Franz Vahlen.

Der Mitherausgeber des ruhmlich bekannten Kommentars 
zum Betriebsrategesetz von F e i g  und S i t z l e r ,  Geheimrat 

Dr. Fe i g ,  gibt in dem vorliegenden Heft eine dankenswerte 

Erganzung des genannten Kommentars. AuBer umfassenden 

Erlauterungen des Oesetzes vom 15. Februar 1922 werden alle 

einschlagigen Bestimmungen aus andern Gesetzen, wie z. B. 

dem Handelsgesetzbtich, im Wortlaut mitgeteilt.

S c h I ii t e r.

Zur Besprechung eingegangene Bflcher.
(Die Schriftlełtung behalt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

F r i e d l a e n d e r ,  Kurt: Der Weg zum Kaufer. Eine Theorie 
der praktischen Reklame. 189 S. mit 108 Abb. Berlin, 
Julius Springer.

Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich nach dem heutigen 
Stande der óesetzgebung. Mit einem Anhange, enthaltend 
das Kinderschutzgesetz vom 30. Marz 1903 und Ver- 
ordnungen der Demobilmachungszeit. Textausgabe mit 
alphabetischeni Sachregister. 5. Aufl. 240 S. Berlin, 
Franz Vahlen.

G o t  ha n ,  W.  und N a g a l h a r d ,  K .: Kupferschieferpflanzen 
aus dem niederrheinischen Zechstein. (Sonderabdruck 
aus dem Jahrbuch der PreuBischen Geologischen Landes- 
anstalt fur 1921, Bd. 42, H. 1.) 21 S. mit 3 Taf. Berlin, 
Preuflische Geologische Landesanstalt.

H o c h s c h i l d ,  Moritz: Studien iiber die Kupfererzeugung 
derWelt. 159 S. mit 1 Abb. Freiberg (Sa.), Craz& Gerlach.

H u m m e l ,  K .: Argonnen und Champagne. (Die Kriegs- 
schauplatze 1914 — 1918 geologisch dargestellt, H. 5.) 
86 S. mit 6 Abb. Berlin, Gebruder Borntraeger.

K o b e r ,  Leopold: Bau und Entstehung der Alpen. 283 S. 
mit 102 Abb. und 8 Taf. Berlin, Gebriider Borntraeger.

P a s s a u e r ,  A.: Die untertagige Streckenfórderung, ihre
Ausfiihrung und Unterhaltung. 47 S. mit 50 Abb. 
Siemensstadt bei Berlin, Siemens-Schuckertwerke.

P a s s o  w,  Richard: Die Bilanzen der privaten und óffentlichen 
Unternehmungen. Bd. II: Die Besonderheiten in den 
Bilanzen der Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit be- 
schrankter Haftung, Genossenschaften, der bergbaulichen, 
Bank-, Versicherungs- und Eisenbahnunternehmungen, der 
Elektrizitats-, Gas- und Wasserwerke sowie der staatlichen 
und kommunalen Erwerbsbetriebe. (B. G. Teubners 
Handbiicher fiir Handel und Gewerbe.) 3., neu durch- 
gesehene Aufl. 318 S. Leipzig, B. G. Teubner.

P i e p e r ,  W ilh .: Taylorsystem-Literatur. Ein Wegweiser vor- 
nehmlich fur Bergleute. 32S. Halle (Saale),Wilhelm Knapp.

R u s s ,  E. Fr.: Die.EieMrometallófen unter besonderer Beriick- 
sichtigung derÓfen zum Schmelzen von Kupfer und Kupfer- 
legierungen. 161 S. mit 123 Abb. Munchen, R. Oldenbourg.

S a c h s ,  Arthur: Skizze des Mineralreiches. Zur kurzeń Ein- 
fiihrung. 46 S. mit 6 Abb. Leipzig, Quelle & Meyer.

S c h w e i B g u t h ,  P. H. : Freiformschmiede. I.T. Technologie 
des Schmiedens, Rohstoff der Schmiede. 72 S. mit 225 Abb.
II. T. Einrichtungen und Werkzeuge der Schmiede. 74 S. 
mit 128 Abb. (Werkstattbiicherei fiir Betriebsbeamte, Vor- 
und Facharbeiter, H. 11 und 12.) Berlin, Julius Springer.

U r b a c h ,  Hans: Der Kalk in Kulturgeschichte und Sprache. 
167 S. Berlin, Verlag des Yereins Deutseher Kalkwerke, E.V.

Z  E  I  T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Łrkldrung der Abkurzungcn ist in Nr. 1 veroffentlicht. * bedeutet Tcxt- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

W e i t e r e  U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  B i l d u n g  v on  
B r a u n k o h l e n f l o z  en. Von Gothan. Braunkohle. 28.4. 23. 
S. 49/53. Erlauterung und Begriindung der neuern Anschauung, 
daB die Hauptbraunkohlenmoore keine NaBmoore gewesen 
sein konnen.

O b e r  e i u i g e  B r a u n k o h l e n -  und  D y s o d i l l a g e r -  
s t a t t e n  des  V o g e l s b e r g e s .  Von Hummel. Braunkohle.
28.4.23. S. 53/57*. (Forts.) Die altem Braunkohlen von 
Beuern. Geologischer Aufbau. (Forts. f.)

D e r  d e u t s c h e  G i ^ a p h i t .  Von Schultz. GieBerei.
26.4.23. S. 155. Kurze geschichtliche, mineralogisch-geologische 
und wirtschaftliche Angaben iiber das Passauer Graphitvor- 
konunen.

D as  S p a t e i s e n s t e i n v o r k o m m e n  der  G r u b e  
B u f f e l s t o l l e n  be i  L o b e n s t e i n .  Techn. BI. 28.4.23. 
S. 123. Geologische Verhaltnisse. Neuere Untersuchungs- 
arbeiten.

Bergwesen.

N a n t i c o k e  coa l  is t h i c k e s t  t h o u g h  d e e p e s t  of  
a l l  m e a s u r e s  in n o r t h e r n  a n t h r a c i t e  f i e l d .  Von 
Ashmead. Coal Age. 5.4.23. S. 551/9*. Beschreibung der 
technischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Grube, welche 
die tiefstgelegenen und machtigsten Floze aller nordamerika- 
nischen Anthrazitkohlengruben baut.

T he d i a m o n d  i n d u s t r y .  Von Tingley. Compr. air. 
1923. H. 4. S. 459/62*. Ubersicht uber die Fortschritte im 
Diamantbergbau. Diamantmarkt.

D r  i II s t ee l  and the d r i l l  s t ee l  s h a r p e n e r .  Von 
Blackwell. (Forts.) Compr. air. 1923. H .4. S. 469/72*. Be
schreibung neuzeitlicher Bohrwerkzeuge und Bohrmaschinen. 
(SchluB f.)

M i n i n g  mach i nes  save Spad ra ,  Arkansas ,  f ield 
f r om  e x t i n c t i o n  a f t e r  l o n g  f i g h t  w i t h  U n i o n .  Von 
Denman. Coal Age. 15.3.23. S. 437/40*. Abneigung der 
Belegschaften gegen maschinelle Schramarbeit. Niedergang 
der Gruben. Aufbliihen des Bergbaues nach Einfiihrung der 
Schramarbeit.

F i n e  s h o w i n g  of  l i q u i d - o x y g e n  e x p l o s i v e s  in 
s i l ve r-mi nes .  VonSkerrett. Compr. air. 1923. H .4. S.465/7*. 
Fliissige Luft ais Sprengmittel im mexikanischen Silberbergbau.

E in  neuer  Ge s c hw i n d i g k e i t s mes se r  fiir  Forder- 
masch i nen .  Von Heilmann. Z.V. d. I. 28.4.23. S. 411/2*. 
Wert genauer Geschwindigkeitsmessung an Fordermaschinen. 
Der Fahrtmesser Bauart lversen. Auswertung der gewonnenen 
Diagramme. MeBvorgang.

The s u b t e r r a n e a n  g a s i f i c a t i o n  o f  l i g n i t e .  Von 
Lanza. Fuel. 22.12.22. S. 243/4*. Gaserzeugung durch Ver- 
brennen von Braunkohle im FI5z untertage.

Rauchschut z- und Tauchgera t e .  Von Plett. Z.V.d.l.
28.4.23. S. 413/5*. Grundsatze fiir die Ausfuhrung von
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Rauchschutz- und Tauchgeraten. Neuzeitliche Ausfiihrungs- 
formen.

O il v. electric l amps  in coal  mines.  Ir. CoalTr. R.
27.4.23. S. 591. Oriinde fiir und gegen die Verwendung von 
elektrischen Sicherheitslampen.

Co a l  m i n e r s ’ n y s t a g m u s .  Coli. Ouard. 27.4.23. 
S. 1006/7. Das Augenzittern und seine Abhangigkeit von der 
elektrischen Orubenlampe und offenem Licht. Umfang und 
Erscheinungsfornien. Vererbung. (Forts. f.)

D ie wi r t schaf t i i che Le i l ung  einer Au f be r e i l u ng ,  
i nsbesondere die E r m i t t l u n g  der gi i nst i gsten An- 
r e i c h e r u n g s h ó h e  au f  g r a p h i s c h e m  W e g e .  Von 
Tafelmacher. Metali Erz. 22. 4. 2 3 . S. 141/8*. Graphisches 
Verfahren zur Gewinnung einer Ubersicht iiber die der 
Marktlage entsprechende gunstigste Anreicherungshohe in 
naBmechanischen Erzaufbereitungen.

R e f u s e  f r om  p i c k i n g  t a b l e  c r u s h e d ,  c l e a n e d  
and used in b o i l e r  f u r n a c e s  at G r a h a m ,  Ky. Von 
Means. Coal Age. 15.3.23. S. 441/2*. Gewinnung und Ver- 
wertung von Kohle aus den Abgatigen der Lesebander.

N o u v e a u  p r o c e d e  d ’e x t i n c t i o n  du  coke  et 
r e c u p e r a t i o n  de l a c h a l e  ur  de ce coke a r d e n t  
p o u r l a p r o d u c t i o n  de la v a p e u  r. Von Dibos. Rev. Met.
1923. H.3. S. 160/4*. Besprechung des auf dem Gaswerk der 

'  Stadt Ziirich angewandten Verfahrens der Trockenkuhlung des 
Koks unter Verwendung der Kokswarme zur Dampferzeugung.

T he  s t r u c t u r e  o f  c o k e :  I t s  o r i g i n  a n d
d e v e 1 o p iti e n t. Von Beilby. Fuel. 22.12.22. S. 225/38*. 
Herkunft von Koks. Hartę von Kohlenstoff. Mikrostruktur 
von Koks und Kohle. Erlauterung mikroskopischer Aufnahnien.

Z u r  B r i k e t t f e r u n g  von  B r e n n s t o f f - A b f a l l e n .  
Kohle Erz. 23.4.23. S. 117/22*. Wirtschaftiiche Verwertung 
von Brennstoffabfallen durch Brikettieren.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Les c h a u d i e r e s  a v a p e u r  m o d e r n  es au p o i n t  
d e v u e  de l a t h e o r i e  d e s f o u r s  a f l a m m e s  ba s ee  
sur  les l o i s  de l ’ h y d r a u l i q u e .  Von Groume-Grjiniailo. 
Rev. Met. 1923. H.3. S. 189/92*. Anwendung der Gesetze der 
Hydraulik auf neuzeitliche Dampfkessel vom Gesichtspunkte 
der Flamrnofentheorie.

D ie L i ch t bogensch  we i Bu n g  bei  der  Fabr i ka t i on  
von B e h a l t e r n  u n d  D a m p f k e s s e l n .  Von Achenbach. 
(SchluB.)Warme. 27.4.23. S. 177/8*. Die Lichtbogensch weiBung 
beim GroBkessel- und Lokomotivbau.

N e u e r e  E i n r i c h t u n g e n  un d  E r f a h r u n g e n  au f  
dem Geb i e t e  der Koh l ens t aub f euer ung .  Von Schulte. 
Z. Bayer. Rev. V. 30.4.23. S. 62/4*. Die Vermahlung und 
Beforderung des Kohlenstaubs. Beschreibung einiger Brenner. 
(Forts. f.)

C o n s i d e r a t i o n s  sur la t e c h n i q u e  du c h a u f f a g e  
i n d u s t r i e l  p a r  des  p o u s s i e r e s  c o m b u s t i b l e s  en 
s u s p e n s i o n  dan_s f a i r .  VonVerdinne. Rev.univ.min.met.
15.4.23. S. 485/99. Uber Kohlenstaubfeuerungen. Brennbarkeit 
des zerstaubten Brennstoffes. Feinheitsgrad der Kohle. Er- 
fordernisse fiir giinstige Verbrennung. Technische Schwierig
keiten.

N e u e r  M u n d u n g s d a m p f m e s s e r .  Von Kraushaar. 
Warme. 27.4.23. S. 173/6*. Mundungs- und Schwirnmerdampf- 
messer. Der Quecksilberdampfmesser und seine Nachteile. 
Beschreibung des neuenMiindungsdampfmessers. Verschiedene 
Anordnuńgen und Ausfuhrungsformen. Theoretische Unter- 
suchungen und Berechnungen. Praktische Ausfiihrung und 
Anwendungsgebiete.

PreBluf  tmesser.  Von Welisek. Maschinenbau. 28.4.23. 
S. 588/9*. Bedeutung technischer Messungen fiir den Betrieb 
von Druckluftwerkzeugen. Beschreibung des PreBluftmessers 
Bauart Heinrichs. Erlauterung seiner Wirkungsweise und 
Eichung an Hand von Beispielen.

Eine neuar t i ge  K l uppe  zum Gew i ndeschne i den .  
Von Degen. Maschinenbau. 28.4.23. S. 585/6*. Bisher ge- 
brauchliche Gewindeschneidwerkzeuge und ihre Nachteile. 
Aufbau und Wirkungsweise der neuen Kluppe. Leistungs- 
vergleiche.

Elektrotechnik.

Z u r  B e r e c h n u n g  des A n l a s s e r s  e i nes  H a u p t -  
stromniotors.  VonHunnius. 26.4.23. S.381/2*. Formeln zur 
Berechnung der Widerstandsstufen des Anlassers eines Haupt- 
strommotors. Widerstandskurven.

D ie En t w i ck l u ng  der Hoc h sp an nu n gs i s o l a t o r e n  
und  i h re  Pr i i f ung .  Von Scheid. El. Masch. 29.4. 23. 
S. 253/61*. Entwicklung der Freileitungsisolatoren. (SchluB f.)

Huttenwesen, Cliemische Technologie, Chemie und Physik.

V e r b e s s e r u n g  des M e s s i n g s  durch Z u s a t z  von 
Fr e m d m e t a 11 e n. Von Irresberger. Giefl. Zg. 1.5.23. 
S. 199/204. Einteilung in drei Gruppen. Zusatze von Al, Mn, 
Sn, Fe, Al + Mn und Al + Mn + Fe. Herstellung, Schmelzen, 
GieBen, Walzen, Ziehen, Nachbehandlung und Vergiitung der 
verschiedenen Legierungen. Beseitigung von Fe und S. Die 
Rohmetalle.

E l ek t  r on-Me  tal i .  GieBerei. 5. 4.23. S. 127/8. Eigen- 
schaften, Gewinnung und Verwendung der aus mindestens 
Q0 0/0 Mg und verschiedenen andern Metallen, besonders 
Aluminium, bestehenden Legierung.

D ie W e r k s a n l a g e n  d e s S i e g e n - S o l i n g e r G u B -  
s t a h l -Ak t i e n-Ver e i n s ,  S o l i n g e n .  GieB. Zg. 1.5.23. 
S. 255/8*. Stahlwerk GroB-Kayna, Stahl- und Eisenwerk 
Frankleben, das Hagener Werk.

Essais de f abr i ca t i on  du f erro-tungstene.  Von 
Grigorovitch. Rev. Met. 1923. H.3. S. 183/8*. Bericht uber 
russische Versuche zur Herstellung von Wolframeisen aus 
Wolframerzen.

Das Per l i t guBei sen ,  seine Her s t e l l u ng ,  Festig- 
kei t se i genschaf t eu und Anwendung s mó g l i c h k e i t e n .  
Von Bauer. Stahl Eisen. 26.4.23. S. 553/7*. Angaben iiber 
ein Verfahren zur sichern Erzielung des Perlit-Graphit-Gefiiges 
im GuBeisen. Festigkeitseigenschaften des Perliteisens im 
Vergleich mit andern GuBeisensorten. Technische Anwen- 
dungsmoglichkeiten des Perlitgusses und kurzer Ruckblick auf 
die Entwicklung des Graugusses.

S u r un  n o u v e a u  p r o c e d e  se r van t  a p r e s e r v e r  
de la roui l l e le fer et les cons t ruct i ons  met a l l i ąues .  
Von Zschokke. Rev. Met. 1923. H. 3. S. 165/74*. Altere und 
neuere Verfahren zum Schutze des Eisens vor Rost.

G a z  de h a u t s - f o r n e a u x :  R e l a t i o n  e n t r e  la 
compos i t i on  des gaz dans l eur marcl ie ascendan t e  
et les r e a c t i o n s q u i  se s on t  o p e r ee s  p e n d a n t  le 
pa r c ou r s .  Von Seigle. Rev. Met. 1923. H. 3. S. 195/205*. 
Beziehungen zwischen der Zusammenselzung der Hochofen- 
gase und den chemischen Reaktionen in den verschiedenen 
Zonen des Hochofens.

Recovery  of  wa sh-o i l  f r om  b l a s t - f u r n a c e  gas.  
Ir. CoalTr. R. 27.4.23. S. 590. Ober die Waschólgewinnung 
aus Hochofengas schottischer Hiitten.

D e c r a s s a g e  des becs  de c o r n u e s  B e s s e m e r  
par  l ’arc e l e c t r i q u e .  Von Lebrun. Rev. Met. 1923. H. 3. 
S. 193/4*. Verfahren zur Entfernung des Mundungsbaren 
(Schlackenansatz) in Bessemerbirnen durch den elektrischen 
Strom.

Mart in- und E l ek t r os t ah l werk  aus E i senbe t on .  
Von Magg. Z .V .d. 1. 28.4.23. S. 405/7*. Einzelheiten der 
Anlage, die zwei kippbare 15-t-Martinófen und einen Licht- 
bogen-Widerstandsofen von 6 1 Fassung enthalt. Uberwin- 
dung von Bauschwierigkeiten. Zusammenfassung von Erfah
rungen.

Vers_uche m it PreBgas-Behe i zung  von Siemens- 
Mart i n-Ófen.  Von Donner. Stahl Eisen. 26.4.23. S.558/64*, 
Bunsenbrenner und PreBgasflamme.Verbrennungstemperaturen 
verschiedenerGase unter verschiedenenVerhaltnissen. Versuchs- 
martinofen Von 3 t mit PreBgasheizung. Betriebsergebnisse. 
Meinungsaustausch.

Le c o n g r e s  de la f o n d e r i e  de Nancy .  Von 
Portevin. Rev. Met. 1923. H .3. S. 141/59*. Besprechung ver- 
schiedener auf dem KongreB gehaltener Vortrage, die sich 
auf das GieBen von Eisen und Nichteisenmetallen beziehen.

T e c h n i k  de r  E r dg a s e .  Von Paulsen. Kohle Erz.
23.4.23. S. 121/4. Vielseitige Yerwendung der Erdgase.



504 G lu c k a u f Nr. 20

Le c o n g r e s et 1 ’ ex p o s i t i ó n des c o m b u s t i b l e s  
l i q u i d e s ,  Von Berthelot. (SchluB.) Rev. Met. 1923. H. 3. 
S. 175/82*. Dieselmotoren und ihre Betriebsstoffe, Alkohol und 
Pflanzenóle, auf dem KongreB und der Ausstellung fiir fliissige 
Brennstoffe.

Uś e o f 1 i q u i d f ue l  i n m e t a l l u r g i c a l  f u r n a ce s .  
Von Heim. Ir.CoalTr.R. 27.4.23. S. 594/5*; Uber die Ver- 
wendung flussiger Brennstoffe in metallurgischen Ófen. Be- 
schreibung der Brennerformen.

S u r  q u e 1 q u e s p r o p r i e t e s  i n t e r e s s a n t e s  des 
ma t e r i a ux  refractaj res.  Von Bogitch. Rev. univ. min.met.
15.4.23. S. 225/40*. Uber feuerfeste Materialien. Chemische 
Zusammensetzung. Mechanischer Widerstand. Dehnung. Ur- 
sachen der Zerstorung.

Uber  die Frage des Oashe i zwer t es .  Von Strache. 
Oas Wasserfach. 28.4.23. S. 234/6. Vergleich zwischen der 
restlosen Vergasung des Koks und der Steinkohlenyer- 
gasung.

E r f a h r u n g e n  m i t  n a s s e n  u n d  t r o c k n e n  G a s - 
messe r n .  Von Nerreter. Gas Wasserfach. 28.4.23. S .236/7. 
Vor- und Nachteile beider Bauarten. Vergleichende Be
trachtungen.

D ie  neue Mi i nchener  S ch r ag k ammer o f e n a n l a g e  
im G a s w e r k  L i n z  a. D. Von lmhof. Gas Wasserfach.
28.4.23. S. 238/40*. Ausfiihrung, Betrieb und Leistungen der 
Anlage.

T e s t i n g  coke  by a b r a s i o n .  Ir.CoalT r.R . 27.4.23. 
S. 595*. Verfahren zur Untersuchung von Koks durch Ab- 
schleifen.

T he  r e s o l u t i o n  of  coal .  Von Tideswell. Fuel. 
22.12. 22. S. 244/7. Aussichten der Depolymerisation von Kohle 
durch Lósungen und Eriiitzen.

A s o u r c e  of  e r r o r  in t h e  d e t e r m i n a t i o n  of  
s m a l i  a m o u n t s  of  c a r b o n  m o n o x i d e .  Von Sinnatt 
und Slater. Fuel. 22.12.22. S. 241/3. Hinweis auf die Not- 
wendigkeit genauer Analysen. Fehler und ihre Vermeidung.

Benzo l bes t i r nmung  im Gas  mi t  akt i ver  Kohle.  
Von Krieger. Cliem. Zg. 26. 4. 23. S. 357/S. Hinweis auf die 
Mangel des Verfahrens.

E i n e  n e u e  B e s t i m m u u g s f o r m des  N i c k e 1 s. 
Von Loffelbein und Schwarz. Chem. Zg. 1.5.23. S. 369/70. 
Beschreibung des Verfahrens.

A s i m p l e  m e t h o d  for  t he  d e t e r m i n a t i o n  of  
t i n  in i r o n  a n d  steel .  Von Barrett und Sulliyan. M in.J.
21.4.23. S. 305. Ubliche Verfahren zur Zinnbestimmung. 
Beschreibung eines neuen, vereinfachten Verfahrens.

Fo r s chungs i ns t i t u t  der H u t t e n z emen t i n d u s t r i e  
i n  D u s s e l d o r f .  Mont. Rdsch. 16.4.23. S. 129/30. Bericht 
iiber Einweihung des neuen Institutes.

Gesetzgebung und Verwaltung,

Ar be i t snachwe i sgese t z  vom 22. Juli 1922. Z. Bergr.
1923. H. 1. S. 1/21. Mitteilung des Gesetzestextes.

A d m i n i s t r a t i o n  o f l a w s  r e g u l a t i n g c o n d i t i o n s  
in m i n e s .  Von Holbrook. Coal Age. 15.3.23. S. 443/6. 
Berggesetzgebung in den Vereinigten Staaten. Gesichtspunkte, 
die in der Gesetzgebung und Verwaltung berticksichtigt werden 
sollten.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  K r i s e  de r  S o z i a l p o l i t i k .  Von Leubuscher. 
Soz. Praxis. 12.4.23. S. 339/43. 19.4.23. S. 363/6. 26.4.23. 
S. 387,90. Krise fiir die Sozialpolitik. ihre Abhangigkeit von 
dem Wohlstand der Volkswirtschaft. Innere Krise. Óffentliche 
Verwaltung oder Selbstverwaltung. Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. Ziel und Methoden.

D ie  U b e r n a h m e  n e u e r  F a b r i k a t i o n s z w e i g e .  
Von Herzfeld. Maschinenbau. 28. 4. 23. S. 608/10. Kurze 
Untersuchung der Beziehungen zwischen Unternehmer und 
Erfinder sowie zwischen Fabrikation und Vertrieb nach patent- 
rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

D ie  Ene rg i e  wi r t scha f t  S;iudslaviens. Von Kiirschner. 
E.T. Z. 26.4.23. S .382/6*. Ausnutzung der Kohlenvorkommen 
und der Wasserkrafte. Aussichten des weitern Ausbaues der 
Energiewirtschaft.

E i n i g e  G e d a n k e n  i iber unsere K o h l e n n o t .  Von 
Rzehulka. Kohle Erz. 23.4.23. S. 113/8. Ursachen der Kohlen
not. Wege zur Abhilfe.

Uber  die En t w i ck l u ng  des Ent l ohnungssys t ems  
be im Bergbau.  Von Dluhos. Mont. Rdsch. 16.4.23. S. 126/7. 
Ubersicht iiber die Lohnsysteme.

Verkehrs- und Verladewesen.

D ie B e t r i e b s k o s t e n  der Ve r sch i e b eb a h n h ofe. 
Von Kiinimell. (Forts. statt SchluB.) Arch. Eisenb. 1923. H.2. 
S. 269/84*. Ergebnisse der Berechnungen der reinen Betriebs- 
kosten und ihre Auswertung. (SchluB f.)

Der S t and  der Arbe i t en  fi ir die Elekt r i s i erung 
der ós t er re i ch i schen  Bu n d e sb a h n e n  zu Beginn des 
Jahres  1923. Von Dittes. El. Masch. 15.4.23. S. 221/38*. 
Ausfiihrliche Beschreibung der Bauarbeiten.

D ie  N e u o r d n u n g  der  E i s e n  b a h n e n  RuB l ands  
im J a h r  1921. Von Mertens. Arch. Eisenb. 1923. H.2.
S. 223/42*. Organisation der Eisenbahnverwaltung.

D ie  e n g l i s c h e  E i s e n b a h n p o I i t i k der  l etzten 
v i e r z i g  J ah r e .  Von Boehler. (Forts.) Arch. Eisenb. 1923.
H. 2. S. 243/68. Die Forderungen nach erhóhter Staatsaufsicht. 
Erweiterung des Koalitions- und Kartellrechtes. Verbesserung 
der finanziellen und statistischen Nachweisungen. Reform 
der allgemeinen Gesetzgebung. Entwicklung des Staatsbahn- 
gedankens. (Forts. f.)

D as s chwed i sche  E i s e n b a h n n e t z  1918—1920. Arch. 
Eisenb. 1923. H..2. S. 306/17. Statistische Ubersicht.

D ie  E i s e n  b a h n e n  in D a n e  ni a r k  i m Bet r i ebs- 
j a h r  1920/21. Arch. Eisenb 1923. H .2. S.285/305*. Staats- 
und Privatbahnen. Betriebsergebnisse.

D e r  w e i t e r e  A u s b a u  der  B a h n e n  B r a s i l i e n s .  
Von Janecke. Arch. Eisenb. 1923. H .2. S .209/22*. Das Eisen
bahnnetz in den Nord- und Mittelstaaten.

R h e i n s c h i f f a h r t v o n S t r a B b u r g b i s z u m B o d e n s e e .  
Von Thierry. Z. Binnenschiff. 15.4.23. S. 37/42. Geschicht- 
licher Riickblick. Schiffahrtsakte. Einfiihrung der Dampfschiff- 
fahrt. Rheinregulierung Koln — Neckarmundung und Neckar- 
miindung—Schweizer Grenze. Schiffbarmachung von Basel- 
Bodensee, Regulierung oder Kanaliśierung der Rheinstrecke 
StraBburg —Basel.

P E R S Ó N L I C H E S .

Der Oberbergrat O v e r t h u n ,  bisher Abteilungsleiter bei 

dem Oberbergamt in Dortmund, ist zum Berghauptmann er- 

nannt worden. lhm ist die Stelle des Berghauptmanns bei dem 

Oberbergamt in Dortmund iibertragen worden.

Bei dem Berggewerbegericht Dortmund sind unter Be- 

lassung in dem Nebenamt ais Stellvertreter des Gerichts- 

vorsitzenden der Bergrat N o l t e  in Dortmund mit dem 

stellvertretenden Vorsitz der Kammer Dortmund III und der 

Bergrat J o h n  in Dortmund mit dem stellvertretenden Vorsitz 

der Kammer Dortmund I betraut worden.

Gestorben:

am 9. Mai in Breslau der Generaldirektor der Bergwerks- 

gesellschaft Georg von Giesches Erben, Bergassessor Dr.-Ing. 

e. h. Otto Sa ege r, im Alter von 60 Jahren,

am 9. Mai in Bonn der Oberbergrat a. D. Geh. Bergrat 

Friedrich A l t h i i s e r  im Alter von 70 Jahren.


