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Der Rutschenbetrieb mit Hilfszylindern.
V on D ip lo m -B erg in g en ieu r  J. S o b a l l a ,  G órlitz.

Auf der Gieschegrube bei Schoppinitz, der Cleophas- 

grube bei Zalenze und der kons. Fuchsgrube bei Walden- 
burg sind neuerdings Versuche mit der Verwendung von 

Hilfszylindern beim Rutschenbetrieb angestellt worden, 

iiber dereń Ergebnisse nachstehend berichtet wird.

Bauart  und  W i r k u n g s w e i s e  der H i l f s zy l i n de r .

Beim Rutschenbetrieb fallt dem Motor die Aufgabe 

zu, die Rutsche einerseits zu tragen 
und aus der Ruhelage in die obere 

Totlage zu heben und anderseits zu 
schutteln. Die Hilfszylinder haben 

den Zweck, den Motor vom Tragen 
zu entlasten. Da sie nur ais Puffer 
ohne Prefiluftverbrauch wirken und 

da die Arbeit des Schuttelns nach 
dem Ausgleich der Traglast nur einen 

geringen Kraftaufwand erfordert IaBt D rQckender ź ic h ć n d e r  
sich bei der Anwendung von Hilfs- H ilfszylinder. 
zylindern eine erhebliche PreBlufter- 
sparnis erzielen.

Die guBeisernen Hilfszylinder (s. die Abb. 1 und 2) 

haben einen lichten Durchmesser von 250—350 mm oder 
mehr, sind 75 cm lang und enthalten einen mit einer 
Kolbenstange an die Rutsche angeschlossenen Kolben. Sie 

kónnen driickend (s. Abb. l) oder ziehend wirken, wobei 
die Kolbenstange durch eine Stopfbuchse hindurchgefiihrt 

ist (s. Abb. 2). Im Zylinderdeckel befinden sich ein An- 
schluBstutzen fiir die PreBluftzufuhrung und ein Schmier- 

loch, Die Anbringung an der Rutsche erfolgt in der Weise, 
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A bb. 3. R u tsch en an lage mit H ilfszylindern .

daB an die Stelle des meist am obern Ende der von ihm 

gehaltenen Rutsche eingebauten Motors der gleich groBe 

Hilfszylinder a tritt (s. Abb. 3). Dieser wird mit der Rohr
leitung b an die HauptpreBIuftleitung c angeschlossen, von 
der er sich durch das ReduzierventilcfabschlieBen IaBt. Der 

um 180° gedrehte Motor e erhalt seinen Platz am Aus- 
tragende der Rutsche, so daB er dem durch den Hilfs

zylinder nach oben gerichteten Zug en tgegen wirken kami. 
Sein AnschluB an die Hauptleitung c erfolgt durch die 
Rohrleitung/ unter Vermittlung des Ventils g  mit dem 

AblaBhahn h. Auf diese Weise ist die Rutsche zwischen 
zwei festen Punkten ausgespannt. Ist sie beim Fortschreiten 
der Arbeit so lang und infolgedessen so schwer geworden, 
daB ein Zylinder sie nicht mehr zu halten vermag, so 

wird der zweite Hilfszylinder/ zwischengeschaltet und eben
falls mit der PreBluftleitung b verbunden. Fiir die GróBe 

der Tragkraft sind hauptsachlich maBgebend: Lange und 
Querschnitt sowie Belastung und Neigung der Rutsche 
und der in der PreBluftleitung vorhandene Betriebsdruck. 
DemgemaB muB die Tragkraft, je nach den wechselnden 
Anforderungen, eine weitgehende Regelmóglichkeit zu- 
lassen. Nimmt man an, daB ein laufendes Meter Rutsche 
50 kg wiegt und etwa 50 kg Fórdergut faBt, so betragt 
die in Frage kommende Last ohne Berucksichtigung der 
Reibung je 100 m Rutschenlange 10 000 kg. Zur Er- 
mittlung der fur eine bestimmte Last erforderiichen Trag
kraft muB dieser Betrag noch mit dem Sinus des Neigungs- 
winkels der Rutsche vervielfacht werden. Man erhalt 
dann die in der Zahlentafel 1 fur verschiedene Rutschen- 
langen und Neigungswinkel errechneten Werte.

Z a h l e n t a f e l  1.

N e ig u n g  d er R utsche
R u tschen lange 5 ° 1 0 ° | 1 5 ° ; 20® | 2 5 ° | 3 0 °

E rforderliche T ragkaft in kg

tnn „  Leerlauf 
100 01 V ollast

436 868 1 294 1 710 2 113 2 500
871 1 736 2  588 3 420 4 226 5 000

onn m Leerlauf 
200 ,n V o lla st

871 1 736 2 588 3 420 4  226 5 000
1 743 3 473 5 1 7 6 6 840 8 452 10 000

„nn Leerlauf 
300 m V ollast

1 307 2 605 3 882 5 1 3 0 6 339 7 500
2  614 5 209 7 765 10 261 12 679 15 000

L eerlauf 
400 m  V ollast

1 743 3 473 5 1 7 6 6 840 8 452 10 000
3 486 6 9 4 6 10 353 13 681 16 905 20 000

m  L eerlauf  
500 m Y ollast

2 179 4 341 6 4 7 0 8  550 10 565 12 500
4 358 8 682 12 942 17101 21 131 25 000

Der EinfluB des Kolbendurchmessers und des Betriebs- 
druckes, ohne Berucksichtigung der Reibung und des 
Neigungswinkels, bei Anwendung von einem und mehr 
Hilfszylindern ist aus der Zahlentafel 2 ersichtlich.

Aus den angefuhrten Zahlen geht hervor, daB bei 
einer Rutschenlange von 100 m, einer Neigung von 5 °, 
einem Kolbendurchmesser von 250mm und einem Betriebs
druck von 5 at die Kraft des Hilfszylinders bei Leerlauf 
der Rutsche zu groB ist, und zwar muBte man den Be

triebsdruck, da 490 (Querschnitt des Kolbens) ■ x =  436kg
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Z a h l e n t a f e l  2.

B etriebs-
druck

K olb en d u rch m esser  2 5 0  nim  
Q u ersch n itt 489 ,6  qcm  

A nzah l der H ilfszy lin der

K olb en d u rch m esser  300  m m  
Q u ersch n itt 706,5 qcm  

A n zah l der H ilfszy lin der

K o lb en d u r ch m esser  3 5 0  mm  
Q u ersch n itt 961,6  qcm  

A nzahl d er H ilfszy lin d er
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

at Tragkraft in kg Tragkraft in kg Tragkraft in kg

5 2 450 4 900 7 350 9 800 12 250 3 530 7 060 10 590 14 120 17 650 4 8 1 0 9 620 14 430 19 240 24 050
4 1 960 3  920 5 880 7 840 9 800 2 824 5 648 8 472 11 296 17 120 3  848 7 696 11 544 15 392 19 240
3 1 470 2 940 4 410 5 S 8 0 7 350 2 1 1 8 4 236 6 354 8 472 1 0 5 9 0 2 886 5 772 S 658 11 544 14 430
2 980 1 960 2  940 3 920 4 900 1 412 2  824 4 236 5 648 7 060 1 924 3 848 5 772 7 696 9 620
1 490 9S0 1 470 1 960 2  450 706 1 412 2 118 2  824 3  530 962 1 924 2 886 3 848 4 8 1 0

K olb en d u rch m esser  400  m m K o lb en d u rch m esser  450  mm K o lb en d u r ch m esser  500 mm
B etrieb s Q u ersch n itt 1256,9 qcin Q u ersch n itt 1589,6 qcm Q u ersch n itt 1962,5 qcm

druck A nzahl der H ilfszy lin d e r A nzahl der H ilfszy lin d er A nzah l der H ilfszy lin der
1 2 3 4 5 T 2 3 4 5 1 2 3 4 5

at T ragkraft in kg Tragkraft in  kg Tragkraft in kg
5 6 280 12 560 18 840 25  120 31 400 7 950 15 900 23 850 31 800 39 750 9  812,5 19 625 29 437 39  250 49 062
4 5 054 10 048 15 072 20 096 25 120 6 3 6 0 12 720 19 080 25 440 31 800 7 850 15 700 23 550 31 400 39 250
3 3 768 7 536 11 304 15 072 1S 840 4 770 9 540 1 4 3 1 0 19 080 23 850 5 887 11 775 17 662 23 550 29 437
2 2 512 5 024 7 536 10 048 12 560 3 1 8 0 6 3 6 0 9 540 12 720 15 900 3 925 7 850 11 775 15 700 19 625
1 1 256 2 5 1 2 3 768 5 024 6  280 1 590 3 180 4  770 6 3 6 0 7 950 1 962,5 3  925 5 887 7 850 9 812

. (Last der Rutsche) und x =  436 : 490 = 0,88 ist, auf rd. 
1 at verniinderi]. Bei Vollast, einer Neigung von 15°, 

einem Betriebsdruck von 5 at und einem Kolbendurch
messer von 250 mm wiirde die Kraft des Hilfszylinders 

nicht mehr ausreichen, die Last der beladenen Rutsche 
zu tragen. Der Betriebsdruck miiBte schon auf 2588:490 

^5,28 at erhoht werden. Sinkt der Betriebsdruck in der 
PreBluftleitung auf 3 at, dann vermag ein Hilfszylinder 

bei einer Neigung von 150 eben noch der Leerlast der 

Rutsche das Gleichgewicht zu halten. Ein Hilfszylinder 
von 500 mm Durchmesser wiirde bei einer lOOm langen 

Rutsche auch bei einem Betriebsdruck von 3 at allen An- 
forderungen geniigen, da er eine Tragkraft von 5887 kg 
besitzt, wahrend die vollbeladene Rutsche bei 30° Neigung 

einen Zug von nur 5000 kg ausiibt. Bei 5° Neigung 
und Leerlauf muBte der Druck auf 433:1962 =  0,22 at 

und bei 15° Neigung, Vollast und einem Betriebsdruck 
von 3 at auf 2588 : 1962 =  1,31 at vermindert werden. 
Sinkt der Druck in der PreBluftleitung auf 2 at, dann 
vermag selbst ein Hilfszylinder von 500 mm Durchmesser 
die VoIlast nur noch bis zu 20° Neigung zu tragen.

Bei einer Rufschenlange von 200 m liegen die. Ver- 
haltnisse entsprechend, nur wiirde die Zahl der jeweils 

bei 100-m-Rutschen erforderlichen Hilfszylinder zu ver- 
doppeln sein.

Um im Bedarfsfalle mit dem vollen Druck der PreB
luftleitung auf die Hilfszylinder einwirken zu konnen, 

bringt man am Reduzierventil d zweckmaBig die Um- 
fiihrung k an (s. Abb. 3), die sich mit dem Hahn l ab- 
sperren oder offnen laBt, Zur Ermóglichung einer etwa 
notwendigen Druckverminderung ist auBerdem in der 

Zuftihrungsleitung zum Hilfszylinder der AblaBhahn m an- 
zubringen.

Bei leerlaufenden Rutschen von 200 m Lange ist es 

gegebenenfalls moglich, einen Hilfszylinder vóllig ab- 
zuschalten. So wurde z. B. bei einem Neigungswinkel 

von 10° das Einschalten zweier Hilfszylinder nur bei 
Vollast notig sein, wahrend bei Leerlauf einer ruhen kann. 
Der Druck miiBte in diesem Falle noch auf 1736:490

= 3,54 at erniedrigt werden. Zur Vermeidung von Gegen- 
druck infolge Ausschaltung eines Hilfszylinders verbindet 

man seine Luftzufiihrungsleitung durch Óffnung eines 

Hahnes mit der AuBenluft, da sonst in der Leitung beim 
Aufwartsgang der Rutsche ein Vakuum, also eine Hem- 
mung entstehen kann, oder man verringert den Druck auf 
den Hilfszylinder nur so weit, daB er noch zur Uber- 

windung der Reibung und des Gewichtes des Kolbens 

genugt.
Tritt wahrend des Ganges infolge Entladung der Rutsche 

Stillstand, also Gleichgewicht zwischen Motor und Hilfs
zylinder ein, dann muB man es zu stóren vermogen, ohne 

daB eine emeute Beladung der Rutsche abgewartet zu 

werden braucht. Zu diesem Zweck laBt man, falls eine 
VergroBerung des Druckes auf den Motor durch weitere 
Óffnung des EinlaBventils g  nicht mehr moglich ist, durch 
den in der Zuleitung zum Hilfszylinder vorgesehenen Ab

laBhahn m etwas PreBluft austreten.
Zur Ermittlung der im einzelnen Falle giinstigsten 

Betriebsbedingungen empfiehlt es sich, an der Leitung 
vor und hinter dem Reduzierventil Druckmesser anzu- 
bringen. Auf diese Weise kann man den notwendigen 

Druck auf den Hilfszylinder finden und den Gang der 
Rutsche so einstellen, daB der Motor fiir Leerlauf und 

Vollbetrieb in jedem Falle nur mit sehr geringer Fiillung 
arbeitet, wodurch sein Gang beschleunigt und die For
derung erhoht und ferner auch die Gefahr der Vereisung 

des Auspuffs vermieden wird.
Zur Veranschaulichung des Rutschenhubes ist an der' 

Rutsche ein MaBstab und daneben ein starrer Zeiger 
anzubringen, so daB der Bedienungsmann danach die 

Einstellung des Reduzierventils zu regeln vermag.

Rutschenlangen von 300 m erfordern bei sonst gleichen 
Betriebsverhaltnissen gegenuber 100-m-Rutschen die drei- 

fache Anzahl von Hilfszylindern. Bei 5 at Betriebsdruck, 
250 mm Kolbendurchmesser und 5 0 Neigung wiirde ein 

Hilfszylinder geniigen, um die Leerlast der Rutsche zu 
tragen. Der Druck miiBte noch auf 1307:490 =  2,66 at 
vermindert werden; bei Yollast ware er auf 2614:490
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= 5,33 at zu erhóhen. Bei einem Neigungswinkel von 
10°, einem Betriebsdruck von 5 at und einem Kolben- 

durchmesser von 250 mm miiBte man schon bei Leerlauf 
zwei Hilfszylinder in Betrieb setzen und ihren Gesamt- 

druck auf 2605:2 • 490 =  2,66 at erniedrigen. Bei Vollast 
wiirde man drei Hilfszylinder nótig haben und ihren 
Gesamtdruck auf 5209:3 • 490 =  3,5 at herabsetzen. Be
tragt der Neigungswinkel 20 °, der Betriebsdruck 5 at und 
der Kolbendurchmesser 250 mm, so sind bei Vollast fiinf 

Zylinder erforderlich, wahrend fiir Leerlauf drei geniigen. 
In diesem Falle erscheint es zweckmaBig, Hilfszylinder 
von gróBerm Querschnitt zu wahlen. Zwei Zylinder von 

400 mm Durchmesser wurden z. B. bei einem Betriebs
druck von 5at die Vollast von 12 679 kg nahezu bis zu 

einem Neigungswinkel von 25° zu tragen vermógen. Bei 
Leerlauf ware nur ein Zylinder zu verwenden und der 

Betriebsdruck bei Neigungen von

5° auf 1307:1256= 1,04at,
10° auf 2605:1256 = 2,07 at,
15 0 auf 3882:1256 =  3,09 at und 

20° auf 5130:1256 =  4,08 at 
zu verringern.

Die vorstehenden Beispiele geben einen Anhalt fiir die 
Einrichtung des Rutschenbetriebes unter Berucksichtigung 

der besondern Verhaltnisse des Einzelfalles.

E in b au  und  Inbe t r iebse t zung .

Der Einbau erfolgt, nachdem Anzahl und GróBe der 
Hilfszylinder festgestellt ist, am zweckmaBigsten nach 
Abb. 3 in der Weise, daB man von der HauptpreBluft- 
leitung c aus die Abzweigungen /  mit dem Ventil g zum 

Motor und b zum Hilfszylinder fiihrt. An der Leitung b 
wird ein Druckmesser und hinter dem Reduzierventil d der 

AblaBhahn m. angebracht, mit dessen Hilfe sich der Druck 
in der Leitung bedarfsgemaB regeln laBt. Der Bedienungs- 
mann óffnet zunachst das Reduzierventil d und erhóht 
dann unter Beobachtung des Druckmessers den Druck auf 

die Hilfszylinder so lange, bis die Rutsche angehoben wird. 
Óffnet er dann das Ventil g  in der Leitung/, so zieht der 
Motor die Rutsche in die untere Totlageherunter. Wahrend 

des Auspuffs wird die Rutsche durch den inzwischen ge- 
stiegenen Druck in den Hilfszylindern in die obere Tot- 
lage hochgeschnellt. Das Spiel beginnt von neuem, die 

Rutsche ist in Betrieb.
Wenn sich die Last der Rutsche infolge ihrer Be- 

ladung erhóht, kann es vorkommen, daB sie nur noch 
um einen Teil der Hublange des Motors hochgehoben 
wird, so daB der Schieber im Motor die EinlaB- oder 

Auspuffóffnung nicht mehr erreicht und der Motor in

folgedessen stehenbleibt. In diesem Falle muB der 
Bedienungsmann mit Hilfe des Reduzierventiis den Druck 
auf die Hilfszylinder erhóhen, bis die Rutsche um die 
ganze Hublange angehoben wird. Entladt sich eine 
volle Rutsche allmahlich, ohne daB sie vor Ort wieder 
gefullt wird, dann erreicht der Druck auf die Hilfszylinder 

unter Umstanden eine solche Hohe, daB der Motor nicht 
mehr in der Lage ist, die Rutsche in die untere Totlage 

herunterzuziehen. Auch in diesem Falle kann ein Still- 
stand der Rutsche eintreten, der durch Liiftung des Ab- 
laBhahnes beseitigt werden muB. Gleichgewicht zwischen 
den beiden entgegengesetzten Kraften kann sich ferner

z. B. dann einstellen, wenn der Bedienungsmann bei 
Verwendung mehrerer Hilfszylinder die beiden Ventile 
d und g  gleichzeitig so óffnet, daB die beiden gegen- 

einander wirkenden Driicke gleich groB bleiben. Abhilfe 
ist hier ebenfalls durch Liiften des AblaBhahnes zu schaffen.

Die Rutsche leistet, wie sich am Druckmesser be- 

obachten laBt, wahrend der Abwartsbewegung gleichsam 
ein Mehr an Arbeit, das sich in einem erhóhten Druck 

auf die Kolben der Hilfszylinder und in der ihnen PreB- 
luft zufiihrenden Leitung geltend macht und fiir den 
Motor nutzbar gemacht werden kann, wenn man zwischen 
den ihn und die Hilfszylinder speisenden Leitungen die 

mit dem Ventil n versehene Verbindung o (s. Abb. 3) herstellt. 
Man schlieBt dann entweder das zwischen der Hauptluft- 
Ieitung und dem Motor liegende Ventil g und laBt die PreB- 
luft nur durch das Reduzierventil d zu den Hilfszylindern 
und dem Motor treten, oder man schaltet noch besser 

das Reduzierventil aus und leitet die PreBluft nur durch 
das Ventil g. Diese Anordnung hat sich z. B. auf der 
Cleophasgrube bei steilen Rutschen bewahrt.

E in f l uB  der L au f r a h m e n  au f  den 

Ru tschenbet r ieb .

Ais Laufrahmen verwendet man s-fórmig geschweifte 

(s. Abb. 4) oder schrage mit dreieckigem Querschnitt (s. 
Abb. 5). An den erstgenannten sind hervorzuheben 
Punkt A, den die Laufrolle erreicht, wenn die Rutsche 
auf der tiefsten Stelle angelangt ist, Punkt B, den sie 
in der Ruhelage einnimmt, und Punkt C, den sie bei 
der Hóchststejlung erreicht. Um den Punkt B soli die 
Rutsche wahrend des Betriebes nach A und C pendeln. 
Auf dem Wege von C nach B erfahrt sie eine Be- 

schleunigung, die dazu ausgenutzt wird, die Rutsche von 
B nach A anzuheben, wobei das darin befindliche Fórder- 

gut einen AnstoB in der Richtung B-A  erhalt. Bei 
Umkehr der Rutsche lóst sich das Fórdergut gleichsam

vom Rutschenboden ab
A ck g __-"i u°d fallt frei darauf zu-
I------ U  --—' I riick, wahrend die Rutsche

0 von A nach B, also unter
Abb. 4. Abb. 5. dem Fórdergut hinweg ge-

zogen wird. Da der Boden 
der Rutsche geneigt ist, hat das Fórdergut infolge der ihm 
wahrend des Falles mitgeteilten lebendigen Kraft das 
Bestreben, weiter bergab zu rutschen, wahrend die Rutsche 
auf dem Wege von B nach C um die Strecke C-D  
wieder angehoben wird.

In den meisten Fallen beobachtet man, daB die Lauf
rolle den steilen Bogen A-B  nicht hinaufzurollen vermag, 
sondern dagegen anschlagt, sofern der Laufrahmen fest 

eingebaut ist. Die Rutsche erhalt dadurch einen StoB, 
der zwar den Rutschvorgang begiinstigt, das Materiał 
jedoch besonders in den Verbindungen nachteilig be- 
einfluBt. Ist der Laufrahmen nicht fest verlagert, so 
wird er von der Rutsche so lange abwarts gestoBen, 
bis ihr AnstoB aufhórt und sie nur noch zwischen den 
Punkten B und C hin und her pendelt, wobei sich der 
Punkt C etwas weiter nach oben verschiebt. In diesem 
Falle wirkt der Laufrahmen genau so wie der in Abb. 5 
dargestellte schrage Rahmen.
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Die Schrage dieses Laufrahmens verlegt man ge- 
wóhnlich im Sinne des Flózeinfallens, um die Neigung der 

Rollenbahn zu erhóhen. Beim Abwartsgang senkt sich die 
Rutsche wie bei den s-fórmigen Laufrahmen auf der Strecke 

C-B, erhalt.also eine Beschleunigung. Beim Aufwartsgang 
dagegen hebt sie sich. Den Rutschvorgang ruft hier 

lediglich der Motor hervor, der durch seine plótzliche 
Umsteuerung der Rutsche einen kraftigen StoB erteilt, so 

daB dasFórdergut infolge der beim Abwartsgang erhaltenen 
Beschleunigung im Sinne der Fallrichtung weiterrutscht. 
Dabei wird aber die Rutsche beim Aufwartsgang gehoben, 

was den Rutschvorgang henimt, wie beim geschweiften 
Laufrahmen die Strecke B-C, und den VerschIeiB der 

Rutsche erhóht. Das Fórdergut macht nicht den der Rich
tung des Rutschenbodens und dem Einfallen des Flózes ent

sprechenden Weg C-B, sondern den Weg C—E (s. Abb. 6). 
Es rutscht also gleichsam bergan, und zwar um so viel, wie 

die Rutsche wahrend des Aufwartsganges angehoben wird. 

Dadurch kommt der Rutschvorgangvorzeitig zum Stillstand; 
bei ganz flacher Lagerung kann er vóllig ausbleiben.

A bb. 8.

Dreht man den Laufrahmen um, so daB seine Schrage 
eine dem Flózeinfallen entgegengesetzte Richtung erhalt, 
dann spielt sich der Vorgang im umgekehrten Sinne 
ab, etwa wie bei dem s-fórmigen Laufrahmen auf der 

Strecke B-A  (s. Abb. 4). Die abwarts gehende Rutsche 

wird gehoben, wobei das Fórdergut eine Beschleunigung 
nach oben erhalt; beim Aufwartsgang wird die Rutsche da

gegen gesenkt und unter der nach oben strebenden Fórde
rung fortgezogen. Die Reibung wird dadurch vermindert 

und die Rutsche geschont. Das Fórdergut legt demnach 

nicht die dem Rutschenboden entsprechende Strecke C—B, 
sondern in Wirklichkeit den steilern Weg C-F  zuruck 
(s, Abb. 7). Die Umstellung des schragen Laufrahmens ist 

ohne weiteres bei dem Rutschenbetrieb mit Hilfszylindern 
ausfuhrbar, dagegen nicht bei ihrem Fehlen.

Bei geringer Steigung der Rutsche bringt man viel- 

fach zur Verstarkung des Rutschvorganges unter der 
Rutsche einen Prellbock an, durch den die Rutsche bei 

jedem Hub einen das Ablósen des Fórdergutes vom 
Rutschenboden erleichternden StoB erhalt. Dieser Prell

bock ist bei dem Rutschenbetrieb mit Hilfszylindern und 
zweckentsprechendem Einbau der Laufrahmen entbehrlich, 
wie oben gezeigt worden ist. Man muB dann aber den 
Laufrahmen fest verlagern, da die Laufrollen sonst das 
Bestreben zeigen, ihn nach unten mitzunehmen.

W i r t s c h a f t l i c h ke i t .

Da der Druck auf die Hilfszylinder sich so regeln laBt, 
daB er eben ausreicht, um die Last der Rutsche aus der 

untern in die obere Totlage zu heben, also ein Gleich- 
gewicht zwischen Rutschenlast und Kraft der Hilfszylinder 

besteht, verbleibt dem Motor am Austragende nur noch 
die Aufgabe, die Rutsche aus diesem Gleichgewicht zu 
bringen und dauernd zu schutteln, was einen nur geringen 

Aufwand an Kraft und PreBluft erfordert.

Noch augenfalliger ist die PreBluftersparnis, wenn die 
Rutsche so lang wird, daB e in  Motor sie nicht mehr 
zu tragen vermag. In diesem Falle muBte bisher die Rutsche 
unterbrochen und ein zweiter Motor eingebaut werden. 

Bei Benutzung von Hilfszylindern kann man die Unter- 

brechung und die damit zusammenhangenden Unzu- 
traglichkeiten, wie Uberlaufen der Rutsche und besondere 
Bedienung fiir den zweiten Motor, vermeiden. Die Rutsche 
wird einfach verlangert und ein zweiter Hilfszylinder ein

geschaltet, den man an dieselbe PreBluftleitung wie den 

ersten anschlieBt. Die Reglung des Druckes auf die beiden 
Hilfszylinder erfolgt mit demselben Reduzierventil. Auf 
diese Weise lassen sich beliebig lange, n icht unterbrochene 
Rutschenlangen mit nur e inem kraftverbrauchenden Motor 

betreiben und die Fórdermengen durch VergróBerung des 

Rutschenąuerschnittes ohne nennenswerten Mehraufwand 
an Kraft steigern.

Der PreBluftverbrauch des Motors betragt bei einem 

Kolbendurchmesser von 250 mm, einem Hub von 300 mm, 
einer Hubzahl von 60 je min und einem Betriebsdruck 
in der PreBluftleitung von 5 at 4,44 cbm/min. Demnach 

werden in der Doppelschicht 4262 cbm und im Jahr 
(=300 Arbeitstagen) 1278 720 cbm PreBluft verbraucht. 
Bei einem Selbstkosten preise von 4 JL je cbm angesaugter 

PreBluft wtirde sich also bei Ersatz des zweiten Motors 

durch einen Hilfszylinder eine Ersparnis von 5 114 880 J l  
ergeben. Unter sonst gleichen Verhaltnissen belauft sich 
bei einem Motor mit 300 mm Kolbendurchmesser der 

jahrliche PreBIuftverbrauch auf 1 831 248 cbm und bei 

einem Preise von 4 JL je cbm angesaugter PreBluft die 
Ersparnis auf 7 324 992 „/£. Bei 350 mm Kolbendurch

messer erhalt man einen Jahresverbrauch von 2 492160 cbm 
und eine Ersparnis von 9 968 6 4 0 ^ . Nimmt man eine 
Hublange des Motors von 400 mm an, dann erhóht sich 
die Zahl bei 350 mm Kolbendurchmesser, 60 Hiiben 

und 5 at Druck auf 3 323 376 cbm jahresverbrauch und 
13 293 504 J i  jahrlicher Ersparnis.

Selbst wenn die angefiihrten Zahlen nur zu einem 
Bruchteil den tatsachlichen Verhaltnissen e n tsp r a c h e n , ware 

immer noch eine nennenswerte Ersparnis an PreBluft oder 
Kraft und damit eine rasche Tilgung der Hilfszylinder 
zu erzielen. Ein weiterer Vorteil der Hilfszylinder besteht 
in der Moglichkeit, sich eine Kraftreserve zu verschaffen. 

Nicht selten kommt es vor, daB in abgelegenen Feldesteilen 
wahrend des Bohrbetriebes der Druck in der PreBluftleitung 

zur Aufrechterhaltung des Rutschenbetriebes nicht mehr 
geniigt. Hat man einen reichlich bemessenen oder gar 
einen uberzahligen Hilfszylinder vorgesehen, so ist man, 

wie oben gezeigt wurde, durch VergróBerung der tragenden 
Kolbenflache in der Lage, die Rutsche auch bei niedrigerm 

Druck weiter zu betreiben und somit kostspielige Betriebs- 
pausen zu vermeiden.

SchlieBlich sei noch auf folgenden erzielbaren A rbe its- 
gewinn  hingewiesen. Auf die Kolben der Hilfszylinder 

wirken nach unten hin: 1. Die Kraft des am Austragende 

eingebauten Motors, der die Rutsche in die untere Totlage 
herunterzieht; 2. die Last der leeren Rutsche; 3. die Last 
des in der Rutsche befindlichen Fórdergutes. Die beiden 
ersten Krafte werden zwar infolge der beim Senken der 
Rutsche in den Hilfszylindern eintretenden Kompression 

wiedergewonnen, aber beim Anheben der Rutsche wieder
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verbraucht. Die dritte Kraft dagegen ist wohl beim Senken 
der Rutsche wirksam, braucht jedoch nicht wieder verzehrt 
zu werden, da die in den Hilfszylindern vorhandene PreB

luft zum Anheben der Rutsche ausreicht und das Fórdergut 
wahrend dieser Zeit, abgesehen von der auf den Rutschen- 
boden ausgeiibten Reibung, gleichsam von einem hóhern 

nach einem tiefer gelegenen Punkte frei herunterfallt. Nur 
wahrend des Senkens der Rutsche lastet das Fórdergut 

also auf ihrem Boden und leistet Arbeit. Die Reibung 
beim Heben der Rutsche IaBt sich, wie oben gezeigt, durch 
zweckentsprechenden Einbau der Laufrahmen auf ein Min- 
destmafi verringern. Der Betrag der auf diese Weise 

gewonnenen Arbeit ist nicht unerheblich und nimmt mit 
der Rutschenneigung zu. Bei einem Motorhub von 400 mm 
und den nachstehend angegebenen Neigungswinkeln be

tragt der von dem Fórdergut wahrend eines Hubes zuriick- 
gelegte senkrechte Weg (s. Abb. 8):

5 ° 1 10 ° ! 15» 2 0 ° 2 5 °
35 1 65 i 105 j 135 I 170 m m

Bei 60 Hiiben je min und einer Fórdermenge von 

1000 kg in der Rutsche errechnen sich, wenn die Reibung 

auBer acht bleibt, folgende Werte:

Neigungs-
wmkel Stundenleistung in mkg PS/st

5° 1000 • 0,035 • 60 . 60 =  126000 1680
10“ 1000 • 0,065 ■ 60 • 60 =  234000 3120
150 1000 • 0,105 • 60 • 60 =  378 000 5040
20° 1000 • 0,135 • 60 • 60 =  486000 6480
25° 1000 • 0,170 • 60 • 60=612099 8160

Wenn auch ein erheblicherTeil dieses Arbeitsgewinnes 

fiir die Reibung in Abzug zu bringen ist, so wird sich

der Rest doch in einer allmahlichen, am Druckmesser ab- 
lesbaren Steigerung des Druckes in der PreBluftleitung 
geltend machen. Die Rutsche empfangt mit jeder Schaufel 
Fiillgut eine Beschleunigung nach unten und mit jeder 
Entleerung einen StoB nach oben. Demnach wird hier 

gleichsam Menschenkraft in maschinenmaBige Kraft um- 
gesetzt und fiir den Betrieb wirtschaftlich nutzbar gemacht.

Ais Beispiele mógen noch einige Angaben uber die 

eingangs erwahnten schlesischen Rutschenbetriebe dienen.

Rutsche auf Cleophasgrube: Lange 120 m, Neigung 
16-18°, ein stofienderHilfszylinder von 250mm und Motor 
von 325 mm Durchmesser, Fórderleistung 20-60 Kasten 

(1 Kasten = rd. 0,5 t) je Schicht

Rutsche auf Fuchsgrube: Langel70m, Neigung 5 - 18°, 
zwei stoBende Hilfszylinder von 250 mm und Motor von 

325 mm Durchmesser, Fórderleistung etwa 20 Kasten je 

Schicht.

Rutsche auf Gieschegrube: Lange 240 m, Neigung 

0-12°, drei ziehende Hilfszylinder von 250 mm und 
Motor von 380 mm Durchmesser, Fórderleistung 30-90 

Kasten je Schicht.

Z u s a m m en f a s su n g .

Nach Beschreibung der Bauart und Wirkungsweise der 
Hilfszylinder wird die Einrichtung und der Betrieb einer 
Rutschenanlage mit Hilfszylindern geschildert und in einem 

besondern Abschnitt der EinfluB der Laufrahmen behandelt. 
Zum SchluB folgt eine Darlegung der bei Verwendung 
von Hilfszylindern sich ergebenden betrieblichen und 
wirtschaftlichen Yorteile.

Die Meistbelastung des Seiles bei der Seilfahrt gegenuber der Fórderung.
V on O berbergrat D r. A. W e i s e ,  D ortm u n d .

Nach dem ErlaB des preuBischen Handelsministers vom 
3. Februar 1921 sind bei neuen Seilfahrtantragen hin

sichtlich der Personenzahl sowie bei Antragen auf nachtrag- 
liche Erhóhung der Personenzahl u. a. folgende Vorschriften 

zu beachten, dereń endgiiltige Reglung vorbehalten worden 
ist, bis die Stellungnahme der Seilfahrtkommission yorliegt:

a) Die nach den bestehenden bergpolizeilichen Be- 

stimmungen vorgeschriebene Sicherheit bei der Meist
belastung derFórderseile(sechsfach im Verhaltnis zur Meist

belastung bei der Produktenfórderung, achtfach im Ver- 
haltnis zur Meistbelastung bei der Seilfahrt) soli gewahrt 

bleiben.
b) Die Meistbelastung des . Seiles bei der Seilfahrt soli 

nicht mehr ais 90 °/o der Meistbelastung des Seiles bei der 

Produktenfórderung betragen.
c) Die Hóchstzahl der in einem Forderkorb gleichzeitig 

fahrenden Personen soli das bisher iibliche MaB nicht uber- 

steigen.
Zu a) schreibt die Bergpolizeiverordnung des Ober- 

bergamtes Dortmund fiir die Steinkohlenbergwerke vom

1. Januar 1911 in §80 Ziff. 1 vor, daB bei den Koepe- 
fórderungen jedes Fórderseil bei der Auflegung mindestens 
eine neuneinhalbfache Sicherheit im Verhaitnis zur Meist
belastung bei der Seilfahrt und eine siebenfache Sicherheit im 
Verhaltnis zur Meistbelastung bei der Produktenfórderung 

gewahren muB.

Zu c). Nach der Verwaltungspraxis des Oberbergamteś 
Dortmund wird die Hóchstzahl der in einem Forderkorb 

gleichzeitig fahrenden Personen fiir jeden einzelnen Fali 
durch eine Probebelastung unter Hinzuziehungder Betriebs- 
vertretung festgestellt. Dabei wird eine Belastung des 
Fórderkorbes mit hóchstens 70 Personen zugelassen.

Der Vorschrift unter b), daB die Belastung des Seiles 
bei der Seilfahrt um mindestens ein Zehntel geringer bleiben 
soli ais bei der Fórderung, liegt die Erwagung zugrunde, 
daB ein Seilbruch wahrscheinlicherweise nicht bei der 
geringern Belastung, also bei der Fahrung, sondern bei 

der groBern, d. h. bei der Fórderung, auftreten wiirde. 
Fiir die Gefahr eines Seilbruches kommt es aber an erster 

Stelle auf die Beschaffenheit des Seiles und dessen Be- 
festigung sowie auf die Beschaffenheit des Schachtausbaues 
und ferner weniger auf eine gegenuber der normalen 

Seilbelastung nur um ein geringes kleinere Last ais auf die 
besondern Umstande des Treibens an, z. B. darauf, daB 
ruhig und nicht ruckweise gefahren, auch nicht mit uber- 
maBiger oder ubermafiig beschleunigter Geschwindigkeit 
angefahren wird, weiter auf die Seilgeschwindigkeit (die 
lebendige Kraft des fahrenden Fórderkorbes wachst im 
ąuadratischen Verhaltnis zur Seilgeschwindigkeit).

Diese Vorschrift ist bedingt, von der Seilbelastung ab- 

hangig. Erhóht man unter Verwendung eines Seiles von 
entsprechend gróBerer Tragfahigkeit die Seilbelastung durch
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Vergro8erung des Ladegewichtes der Forderwagen oder 
durch Vermehrung derTragbódenzahl, so kann auch die Zahl 

der Fahrenden innerhalb der90°/o-Grenze entsprechend er- 
hóht werden. Dagegen ist es nicht zulassig, daB z. B. Stein- 

kohlenzechen ihre Seilfahrtgenehmigungen etwa auf der 
rechnerischen Grundlage von Berge- statt Kohlenforderung 
erwirken. In dieser Hinsicht hat das Oberbergamt Dortmund 

gelegentlich derEinfiihrung derZahlbogen fiirSeilfahrungen 
fiir seine Seilstatistik unter dem 24. Januar 1906 folgendes 

bestimmt: »Als Fórderlast ist bei Kubelfórderungen das 
Gewicht der Berge, bei andern Fórderungen aber nicht das 
Gewicht der Berge, sondern das Gewicht der Kohlen oder 
Erze, fiir das die Forderwagen gebaut sind, auch dann 

anzugeben, wenn eine Kohlen- oder Erzfórderung noch 
nicht oder zurzeit nicht stattfindet.«

Infolge der Verkiirzung der Arbeitszeit auf sieben 
Stunden einschlieBlich Ein- und Ausfahrt und der dadurch 

bedingten Notwendigkeit, .die Seilfahrtzeit móglichst wirt
schaftlich einzustellen, sind die Werke im Będarfsfalle 
genótigt, entsprechend zu verfahren.

Bei den Steinkohlengruben scheint die Beachtung der 

90 °/o-Grenze im allgemeinen keine besondere Schwierigkeit 
zu bereiten, wie aus der nachstehenden, die zwólf Haupt- 
schachte eines westfalischen Bergreviers mit durchweg 
groBen Zechen umfassenden Ubersicht hervorgeht. In 

einzelnen Fallen wirkt die Vorschrift jedoch auch recht 

hemmend.
Bei den zwólf Anlagen betragt die Verhaltniszahl der 

Meistbelastung des Fórderkorbes bei der Seilfahrt gegeniiber 

der Produktenfórderung 43,4% und die entsprechende

Nr. S t e i n k o h l e n b e r g b a u E r z b e r g b a u
D u rch sch n ittszah len G ren zzah len

1 Zahl der S c h a c h t a n la g e n ................................................. 12 _ 1>
2 T ie fs te  S e i l f a h r t s o h l e .....................................rd. m 470 284/672 507

3 Z ahl der T r a g b ó d e n ............................................................. in 11 F allen  4, 
in 1 Fali S 4/8 2

4 Z u g e la s se n e  H ó ch stza h l der g le ic h z e it ig  auf
ein em  Fórderkorb  fahren den  P erso n en  . . . 44 33/55 25 (13 +  12)

5 Fiir d ie  S eilfahrt nutzbare O ru n d fiach e fur jed e
fahren de P erso n  bei au frechtem  S teh en  . qm 0,18 0,14/0,245 0 ,192 und 0 ,208

6 G e w ic h t e in es
a) leeren  F ó rd erw a g en s (tara) . . . .  kg 415 325/530 350
b) F ó rd erw a g en in h a ltes  (n e tto ) . . . .  kg 630 550/785 550

7 M eistb e la stu n g  d e s  F órderkorbes bei der
a) P r o d u k t e n fó r d e r u n g .....................................kg 8046 5 5 5 0 /1 0 2 4 0 3600
b) S e i l f a h r t ............................................................. kg 3492 2619/4325 2075

8 V erhaltn iszahl von  7 b : 7 a ........................ ...... . °/0
M eis tb e la stu n g  d e s  F ó rd erse iles  b e i der

43,4 32,4 /66,7  2 57,6
9

a) P r o d u k t e n fó r d e r u n g .....................................kg 18 733,6 13 5 8 0 /2 6 9 5 0 14 465
b) S e i l f a h r t .............................................................kg 14 177,58 9986/20 780 12 940

10 V erhaltn iszah l von  9 b : 9 a ...............................\
V erhaltn iszahl fur d ie  S icherheit d es n eu en  Fórder- 

se ils  bei der P roduktenfórderung

75,7 67,8/88,3 2 89,5
11

a) r e c h n u n g s m a B ig ....................................................... 7,8 6,42/8,74 10,1
b) nach Z erreiB ung der e in zeln en  D rahte . . 8,115 6,86/9,33 10,5

1 Die gróBte von 10 Anlagen. * Diese VerhSltniszahlen sind selbstSndige, von den darfiber stehenden Zahlen unabhSngigc Werte.

Verhaltniszahl bei der Meistbelastung des Fórderseiles 

75,7%. Die Grenzzahlen sind im ersten Falle 32,4/66,7 
und im zweiten 67,8/88,3.

Bei den Erzbergwerken kann dagegen die90%-Grenze 
zu groBen Harten fiihren. In der Ubersicht sind die ent- 

sprechenden Zahlen fur die gróBte und neuzeitlichste 

Schachtanlage eines zehn Seilfahrtschachte mit elf Seil- 
fahrungen besitzenden deutschen Erzbergbauunternehmens 

angegeben. Jene Schachtanlage wird nach vo!ler Inbetrieb- 
nahme eine der gróBten, wenn nicht iiberhaupt die gróBte 

deutsche Erzschachtanlage sein. Wegen des Vergleiches der 
AusmaBe ihrer Fórderkórbe mit denen der Steinkohlen- 
zechen ist diese Feststellung von Belang.

Bei dem Erzschacht stellt sich trotz Verwendung eines 

Seiles von groBem metallischem Querschnitt mit sehr hoher 
Bruchfestigkeit (vgl. Nr. 11 der Ubersicht) die Verhaltniszahl 

der Meistbelastung des Fórderkorbes bei der Seilfahrt gegen- 

iiber der bei der Produktenfórderung auf 57,6 gegeniiber 

vorher 43,4 und die entsprechende Verhaltniszahl bei der 
Meistbelastung des Fórderseiles auf 89,5 gegeniiber vorher

75,7. Hierzu sind die Bruttogewichte der beladenen Fórder- 
wagen in Betracht zu ziehen, die nur 900 kg gegeniiber 

1045 kg betragen. .Bei der yorhandenen groBen Fórder-

wagenzahl und mit Riicksicht auf die mannigfachen auf 

die FórderwagengróBe zugeschnittenen technischen Ein- 

richtungen unter- und iibertage ist aber eine Anderung 

der Fórderwagenabmessungen nicht móglich. AuBerdem 
sprechen die von denen des Steinkohlenbergbaues ab- 

weichenden Betriebsverhaltnisse im Erzbergbau mit.
Obwohl die in Betracht kommenden Seilfahrtverhaltnisse 

des Erzschachtes gegeniiber den Steinkohlenschachten, wie 
sich aus den Vergleichszahlen ergibt, wesentlich einfacher 
liegen, konnte wegen der 90 %-Grenze fiir die beiden gleich 

groBen und gleich hohen Tragbóden des Fórderkorbes fiir 
den Erzschacht nur eine Besetzungmit 13 + 12 = 25 Personen 

genehmigt werden. Die Standflachen je Person betragen 
dabei 0,192 und 0,208 qm gegeniiber durchschnittlich

0,18 und in einem Falle sogar 0,14 qm bei den Kohlen- 

schachten.
Eine solche unterschiedliche Auswirkung der Vorschrift 

beim Steinkohlen- und beim Erzbergbau entbehrt berg- 
polizeilich der Begriindung und ist auch sicherlich nicht be- 

absiohtigt worden. Diese unterschiedliche Wirkung macht 
sich noch scharfer in solchen Fallen geltend, in denen die 
Tragbóden bei der Fórderung nur teilweise ausgenutzt 

werden kónnen, z. B. wenn die GróBe der Tragbóden die
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Aufstellung etwa von rechnerisch l 3/ł Forderwagen, in 
Wirklichkeit aber von nur einem Forderwagen zulaBt.

Anders ais die starre Bestimmung des Erlasses unter a) 
entbehrt mithin die 90 °/o-Vorschrift einer festen, alle Seil- 
fahrungen in derselben Weise treffenden Grundlage. Dazu 

kommt, daB sie gegebenenfalis die Werke veranlafit, die 
Seilbelastung fiir die Fórderung zu vergróBern, um die Seil- 

fahrtzeit móglichst wirtschaftlich ausriutzen zu konnen. 
Weiter erfaBt die Vorschrift in ihrer Auswirkung den Erz
bergbau trotz seiner einfachern Seilfahrt scharfer ais den 

Steinkohlenbergbau, trifft also diese beiden Bergbauzweige 
ungleich. Im ubrigen kann die nur gefuhlsniaBig auf 

90 % festgesetzte Grenze sachlich nicht begrundet werden, 
wozu bemerkt sei, daB sie fruher, und zwar ebenfalls ge- 

ftihlsmafiig, auf 50°/o, also um 80°/o geringer, bemessen 
war. Die Aufhebung dieser Vorschrift erscheint deshalb 
geboten. Dafiir ware die wohl selbstverstandliche Be- 

dingung vorzuschreiben, daB die Meistbelastung des Seiles

bei der Seilfahrt nicht hóher sein darf ais bei der Produkten

fórderung. Alsdann wiirde in den dafiir in Betracht kom- 
menden Fallen die Móglichkeit bestehen, die Belastung des 
Seiles bei der Seilfahrt und der Produktenfórderung gleich- 

maBig zu gestalten, was fahrtechnisch am gunstigsten ist.

Z u s a m m en f a s su n g .

Die Vorschrift, daB die Meistbelastung des Seiles bei der 

Seilfahrt nicht mehr ais 90 °/o seiner Meistbelastung bei der 
Produktenfórderung betragen darf, ist entbehrlich. Da sie 

beim Steinkohlenbergbau der wirtschaftlichen Ausnutzung 
der Tragbóden bisweilen hemmend im Wege steht und 
den Erzbergbau trotz seiner einfachern Seilfahrtverhaltnisse 
erheblich scharfer ais den Steinkohlenbergbau trifft, ist ihre 
Aufhebung ein Gebot der Billigkeit. Dafiir ware lediglich 

zu bestimmen, daB die Meistbelastung des Seiles bei der 
Seilfahrt nicht hóher ais bei der Produktenfórderung 
sein darf.

U M S C  H A U.
E ine Z ech e  d es Rulirbezirks hat se it  e in ig en  M on aten  an 

einer R ó h ren k esselgru p p e m it W an d errosten  e in en  se lb stta tig en  
V erb renn u n gsreg ler der Firma K ow itzk e & C o . in B erlin -S ch ón e-  
berg e in g eb a u t, der, w ie  d ie  B eob ach tu n gen  e r g e b e n  h ab en , 
se in e  A u fgab e ein w an d frei e r fu llt1.

In d en  Z ylin d er a der in  A bb. 1 w ie d e r g e g e b e n e n  Vor- 
richtung tritt aus der H a u p td am p fle itu n g  durch d ie  L e itu n g *  
F rischdam pf e in , der in d em  Z ylinder k on d en siert. E ine auf d as  
K on d en sat a u fg e g o sse n e  Ó lsch ich t schm iert se lb stta tig  den  
sich im o b e m  Z ylinderteil c um e tw a  10 m m  b e w e g e n d e n  
K oiben . M an ste llt  d as G ew ich t d so  e in , daB d ie  B e lastu n g  
des K olbens dem  g ew iin sc h ten  H óchstdam pfdruck  entspricht, 

und sch lieB t d ie im  Z ylin d er e an geo rd -  
n ete S teu eru n g  an d ie  im  K esse lh a u s  
vo rh an d en e D ru ck w a sser le itu n g  /  an. 
D er Z ylin d er g, durch den  d as D ruck- 
w a sse r  strom t, ist zum  A b se tzen  von  
S ch lam m  und so n s tig e n  S ch m u tzteilch en  
fiir d en  Fali un sau b ern  D ru ck w assers  
v o rg e se h e n . In dem  Z y lin d er h b e w e g t  
sich ein  A rb eitsk olb en , der durch die  
R olle  i in V erb in d u n g  m it dem  Rauch- 
sch ieb er , dem  A ntrieb  d e s  W ander- 
ro stes und d er U nterw in d zn fu h r steh t. 
D urch d ie N eb e n ste u e r u n g  k w ird  bei 
S to ch k esse ln  d ie  F euertiir v erriege lt  
od er fr e ig eg eb en . B eim  U m se tz e n  der  
S te u e ru n g  e stróm t d a s geb rau ch te  
D ru ck w asser  durch d ie  L eitung  l ab. 
D a s H e b e lg e s ta n g e  m iibertragt d ie  
B e w e g u n g  d e s  K o lb en s c auf d ie  U m - 
steuerurig e.

W en n  die g e w u n sc h te  D am p fsp an-  
n u n g  n icht erreicht ist, tritt d a s Druck
w a sser  in d en  Z ylin d er g und von  dort 
in  d en  'Z ylinder h und druckt auf den  
darin befind lich en  K oiben , so  daB er sich  
nach unten  b e w e g t . H ierdurch ó ffn en  
sich  der R au ch sch ieb er  und d ie W ind- 
zu fuh ru n g durch d ie  Z u g o rg a n e  von

Verbrennungsreg!er Kowitzke.

Im D a m p fk esse lb etr ieb e  ist e s  b eso n d ers  w ich tig , daB der  
K e sse lz u g , d ie  zu gefiih r te  W in d m en g e  bei U n terw in d feu e-  
rungen und d ie  R o sfg esch w in d ig k e it b ei W anderrosten  den  je- 
w eilig en  B etr ieb sverh a ltn issen  angepaB t w erd en . Bei E rfiillung  
dieser V o ra u sse tzu n g  laBt sich  der D am pfdruck g le ich m afiig  
halten, so  daB d ie  d am pfverbrauchenden  M asch inen , w ie  K om - 
p ressoren , F órd erm asch in en  und D am pfturb inen , w irtschaftlich  
betrieben  w erd en  k on n en . A n d ern fa lls ist e s  b eso n d ers in der  
A bschlackzeit od er  b eim  E in setzen  starkern D am pfverbrauches  
unverm eid lich , daB d er D am pfdruck sinkt und der D am pf-  
verbrauch d er a n g e sc h lo sse n e n  M asch inen  sich vergróB ert.

A bb. 1. V erb renn u n gsreg ler  K ow itzke. 1 vgl. Oliickauf 1922, S. 1073-
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d er R olle  i au s, auB erdem  erhóht sich  d ie  R o stg esch w in d ig k e it. 
S o b a ld  d ie  D a m p fsp a n n u n g  d as H ó ch stm afi iib erschreitet, w ird  
d a s D ru ck w a sser  durch d ie  S teu eru n g  e a b g este llt , der R auch
sc h ie b e r  sch lieB t sich  b is auf d ie  M in d estó fin u n g , d ie  W in d - 
zufuhr w ird  g e d r o s se lt  und d ie  R o stg esch w in d ig k e it  verringert. 
B ei S to c h k esse ln  w ird  durch d a s O ffn en  d er  F euertur b eim  
A b sch lack en , A u fw erfen  und B earbeften  der Feuer d a s D ruck
w a sse r  durch d ie  S te u e ru n g  k a b g este llt  und  der R au ch sch ieb er  
b is auf d ie  M in d estó ffn u n g  g e sc h lo sse n . D ie se  M ąB hahtne  
b eschrankt d ie  E in stróm u n g  von  K altluft in d en  K esse l auf 
das M in d estm afi. B eim  Sch lieB en  der F euertur w ird  d ie  S te u e 
rung k u m g esteu ert, so  daB d ie  R eg lu n g  w ied er  durch d ie  
D a m p fsp an n u n g  erfo lgt.
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A bb. 2. D am pfdruckd iagran im e d e s  B etr ieb es  
o h n e  und m it R egler.

A bb. 2 z e ig t  a u fg e n o m m en e  D am p fd ru ck d iag fam m e d e s  
B etr ieb es o h n e  und m it R egler. S ie  la sse n  o h n e  w e ite r e s  den  
g iin stig e n  EinfluB der R eg lu n g  erk en n en . Z u  b each ten  ist, daB  
der R eg ler  b e i W a n d erro stk esse ln , d ereń  R o ste  m it W ag n er-  
A n trieb en  v erseh en  sin d , auf d ie  R o stg esch w in d ig k e it  n icht 
e in w irk en  kann.

Zur b etr ieb ssich erern  O esta ltu n g  d er E inrich tung w a re  es  
nur w iin sch en sw ert, daB d ie  U b ertra g u n g so rg a n e  dauerhafter  
d u rch g eb ild et w u rd en . In gen ieu r  M . S c h i m p f ,  E ssen .

Der EinfluB bestimmter Kohlenbestandteile 

auf die Backfahigkeit.
T rotz der F ortschritte  auf d em  G e b ie te  d er K ohien- 

fo rsch u n g  hat m an sich  auch  h e u te  n och  m it d er  em pirisch  
erm ittelten  T a tsa c h e  ab zu fin d en , daB e in e  K oh le  gar nicht, 
e in e  a n d ere  m aB ig u n d  e in e  dritte g u t backt und  je w e ils  
e in en  in p h ysik a lisch er  H in sich t d avon  a b h a n g ig en  Koks 
b ild et. W a s d ie se  B ackfahigkeit der K oh le  verursacht und  
w o ra u f s ie  beruht, ist trotz u m fan greich er  V ersu ch e , dereń  
E r g eb n isse  sich  oft w id ersp rech en , nur te i lw e ise  au fgeklari, 
E in b em erk en sw erter  B e itrag  zur L ó su n g  d ie se r  A u fg a b e , der  
sich  auf e in e  fiin fjahrige F orsch u n g sa rb eit gru n d et, ist  von  
B o n e ,  P e a r s o n ,  S i n k i n s o n  und S t o c k i n g s '  ge lie fert  

w o r d e n , d ie zun ach st d ie  b ish er  v o r lieg en d en  E r g eb n isse  
an d erer F orsch er n ach gep riift und dann e ig e n e  W e g e  be- 
schritten  h ab en . E s ist o ft versu ch t w o rd en , d ie  B ackfahigkeit 
d er  K oh le in ein b estim m tes A b h an g igk e itsverh a ltn is zu ihrem  
G eh alt an fluchtigen  B esta n d te ilen  zu  b rin g en , und  in e in er  
R eih e von  F allen  auch g e lu n g e n , e in e  sch e in b are G e se tz -  
m aB igkeit z w isch en  b e id en  fe stzu ste llen , jed o ch  g ib t e s  zu 
v ie le  A u sn ah m en , a is  daB m an d ie  au ftreten d en  Z u fa lligk e iten  
a is R egel betrach ten  k on n te . M an hat b eo b ach te t, daB in  
d en  m eisten  F allen  d ie  B ackfah igkeit von  K oh len  m it e in em  
G eh alt an fluchtigen  B esta n d te ilen  u n ter  15 und uber 4 5 %  
kaum  n och  vorh an d en  ist und b e i K oh len  m it e in em  z w isch en
15 und 3 0  % lieg en d en  G eh a lt ihren  H óh ep u n k t erreicht. 
W ahrend  s ie  b e i m ehr a is 3 0 %  allm ah lich  w ie d e r  nachlaB t, 
ist d ie s e  E rsch ein u n g  in  a b ste ig en d er  R ichtung, d . h. b ei 
K oh len  m it e in em  G eh alt von  w e n ig e r  a is 20  % flu ch tigen  
B esta n d te ilen , n icht fe s tg e ste llt  w o rd en . B ei 1 5 —2 0 %  fliich-

1 Oas W orld  1922, Coking Section, April, S. 16.

lig en  B esta n d te ilen  b eo b a ch te t inan  oft ein  g a n z  p lótzliches  
A u fhóren  d er  B ackfah igk eit; e s  g ib t so w o h l K oh len , beson d ers  
m it 15%  fluchtigen  B e sta n d te ilen , d ie  e in e  auBerordentlich  
h o h e  B ackfahigkeit b esitzen , a is auch  so lc h e  v o n  scheinbar  
d erse lb en  Z u sa m m en se tzu n g , d en en  s ie  gan zlich  feh lt. D ie  
G runde fiir d a s p ló tz lich e  A u fhóren  der B ackfah igkeit an der 
g en a n n ten  G ren ze hat d ie  K oh len ch em ie  n och  n icht aufzu- 
klaren verm och t. V o n  d er  B e z ieh u n g  z w isc h e n  d em  G ehalt 
an flu ch tigen  B esta n d te ilen  und der B ackfah igkeit w eiB  man 
a lso  nur, dafi d ie se  b e i-w e n ig e r  a is 2 0 %  fiiich tig en  B estand
teilen  p lotz lich  aufhóren  kann, w ah ren d  sie  sich  in en fgegen -  
g e se tz te r  R ichtung, und zw ar von  30 % an au fw arts, ganz  
a llm ahlich  verringert,

D ie  B ackfahigkeit der K oh le  w ird oft a is a b h a n g ig  von 
ihrem  G eh a lt an H arzkórpern  a n g e se h e n , so  daB C . A n d e r s o n  
d en  Satz a u fg e ste llt  hat, d ie  in verd iinnter K alilauge lóslichen  
h arzigen  K o h len b esta n d te ile  b e d in g te n  ihre Backfahigkeit. 
B e d s o n  d a g e g e n  halt d ie  in P yrid in  ló slich en  B estandteile  
fur d ie  a u ssc h la g g e b e n d e n . A llerd in g s laBt sich  durch Pyridin- 
extraktion  d ie  B ackfahigkeit d er K oh len  v o llsta n d ig  aufheben , 
jed o ch  ist h ierbei in B etracht zu  z ieh en , dafi d a s Pyridin, 
a b g e se h e n  yon  e in er  L ó su n g  d er H arze , e in e  d ep olym erisieren d e  
W irkung auf d ie  H a rzb estan d teile  d er K oh le  au siib t. C l a r k  
und W h e e l  e r  h ab en  e in en  P yrid in a u szu g  der K oh le  mit 
C hloroform  b eh a n d elt und b eh au p tet, dafi d ie  in  C hloroform  
g e ló s te n  h arzigen  B e sta n d te ile  d e s  P y r id in a u szu g es fiir die 
B ackfahigkeit der K ohle m a B geb en d  se ien . I l l i n g w o r t h  
g ib t an , daB d ie  S ch m elzb ark eit d er K oh le  von  ihrem  G ehalt 
an H arzkórpern a b h a n g e , d ereń  M en g e  m in d este n s  5,5 % 
b etragen  m iis se , um  e in e  B in d u n g  d e s  R iick stan d es zu Koks 
zu  bew irk en . B o n e  ist d er  A nsich t, dafi d ie  H arzbestand
te ile  w o h l zur K ok sb ild u n g  b eitra g en , an und fiir sich  aber 
n icht fiir d ie 'B a c k w ir k u n g  veran tw ortlich  g e m a c h t  w erden  
k ón n en .

U m  d ie  E in flu sse  d er in der K o h le  en th a lten en  harzigen  
B e sta n d te ile  festzu ste llen , se tz ten  B o n e  und  se in e  M itarbeiter  
e in e  A nzah l a u sg ew a h lter  K oh len  v o n  b ek an n ter Backfahigkeit 
d em  EinfluB d er  v ersch ied en sten  L o su n g sm itte l au s. D a  die 
ox y d ieren d en  W irk u n gen  der Luft auf d ie  K oh le  b ękannt sind  
u n d  e in e  O x y d ation  d en  EinfluB der L osu n g sm itte l beein- 
trachtigt h ab en  w iird e, and erte m an  e in e  S oxh letvorrich tu n g  
ab, um  d ie  L ó su n g  unter A b schlu B  m it e in em  indifferenten  
O a s, w o z u  in d ie se m  F alle  S tickstoff g e w a h lt  w u rd e, vor- 
n eh m en  zu k ón n en . Z u  d en  V ersu ch en  w u rd en  u. a. e in e  
D urham - und e in e  B arn sley -K oh le  g e w a h lt , d ie  im  fo lg en d en  
m it D  und B  b e z e ic h n e t  sin d  u n d  von  d en en  d ie  erste  einen  
seh r  harten , d ie  z w e ite  e in en  m ittelh arten  K oks lie ferte . D ie  
K oh len  hatten  fo lg e n d e  Z u sa m m en se tzu n g :

D  B
b e z o g e n  

auf T rock en koh le  

% %
K oh len sto ff . . . .  82 ,73  82,33
W a ssersto ff  . . . .  4 ,76  4,99
S t i c k s t o f f ......................... 1,09 1,50*
S c h w e fe l . . . . .  1,28 0 ,70
S a u e r s to f f1 ......................... 7 ,38  7,72
A sch e  . . . . . .  2 ,76  2 ,76

100,00 100,00 
F lu ch tige  B e sta n d te ile  26 ,30  32,20

1 Ais Rest bestimmt.

B e id e  K ohlen  w u rd en  init A zeto n  und m it B en zo l w ahrend  
ein er  D a u er vo n  7 —13 T a g e n  a u sg e z o g e n , b is d ie  L ósu n gs- 
m ittel k e in e  w e itere  W irkung a u siib ten . A uf T rock en koh le  
b e z o g e n  w u rd en  d ie  in der u nten  fo lg e n d e n , d ie  E r g eb n isse  
v o n  d rei V ersu ch en  v ere in ig en d en  Z ah len ta fe l a n gefiih rten  Er
g e b n is s e  e r z ie lt  T rotz d er A n n ah m e, daB nach d ie se r  B e-

D  B 
b e z o g e n  

au f R ein k oh le
0/ Ol
/ o I o

85,07 84,68
4,90 5 ,13
1,12 1,54
1,32 0,72
7,59 7,93

100,00 100,00
27,00 33,10
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handlung d ie  freien  harzigen  B estan d teile  restlo s entfernt 
seien , hatte d ie  B ackfahigkeit beider K ohlen  in keiner W e ise  
nach gelassen .

Je e in e n e u e  P ro b e  b eid er  K ohlen  w urde dann m it A thyl- 
ather 11 T a g e , darauf mit A thylalkohol 9  T a g e  und sch liefilich  
mit B enzol 15 T a g e  la n g  m it den  eb en fa lls  in der Z ah lentafe l 
enthaltenen  E r g eb n issen  a u sg ez o g en .

Auch nach d ieser  zw e iten , g e w if i ersch óp fen d en  B ehand- 
liing, w e lch e  d ie G eg en w a rt freier harziger B estan d teile  voll- 
standig a u ssch loB , k o n n te  keine B eeintrach tigu ng der Back
fahigkeit n a c h g e w ie se n  w erd en . D ie w eitere  B ehan d lu n g  m it 
Trichlorathylen z e ig te  eb en fa lls  keine, d ie  B eh an d lu n g  m it 
Chloroform  nur e in e  g e r in g e  W irkung, w ie  aus der Z ah len tafe l 
hervorgeht, w o b e i bem erkt se i, daB d ie  Extraktion 3 -5  T a g e  
dauerte.

Versuch 1 

Azeton j Benzol

°/o i %

Athyl-
ather

0/la

Versuch 2

Athyl- i , n s -  
alkonol : uesaiut

X  I X  i  X

Versuch 3 

Chloro
form

X

K ohle D  . 
K ohle B .

2,3S
2,66

3,27
1,86

2,20
2,34

2,43
1,88

2 ,00  i 6,63  
0 ,89  5,11

3,27
5,13

A us d ie se n  V ersu ch en  ergab  sich , daB d ie  B ackfahigkeit 
einer K ohle in der H au p tsach e n icht von  ihrem  G eh alt an 
freien h arzigen  B esta n d te ilen  ab h an g l, dafi s ie  aber bei der  
B ehandlung m it L ó su n gsm itte ln  od er  dereń  D am p fen  vernichtet  
wird, d ie, w ie  Pyridin  od erT etrach loriith an , d ie  K oh len su b stan z  
durch D ep o ly m erisa tio n  und ah n lich e ch em isch e  A bbauvor- 
g a n g e  v o llsta n d ig  verandern.

Bei w eitern  V ersu ch en  w u rd e 1 kg K ohle mit einer aus  
g le ich en  T e ilen  A m yla lkoh ol und Pyridin b esteh en d en  L ósu n g  
im S tickstoffstrom  und bei 1 0 - 6 0  stu n d iger  E rw arm ung b is  
zum S ied en  a u sg e z o g e n . D ie  g em isch te  L ósu n g  hatte g e g e n -  
iiber Pyridin a lle in  k ein e  ch em isch en  A b b au w irk u ngen , b eh ieit  
aber e in e  g u te  E xtrak tionsfah igk eit. D ie  d ab ei m it der K ohle B 
erzielten  E r g eb n isse  en tsp rech en  fo lg en d e m  B ild :

100 Teile roher Pyridinauszug

52,7 Teile Harzauszug A, 
lóslich in Ather

14,9 Teile nichtharzige Be
standteile, in Benzin loslich

47,3 Teile Humusstoffe, unlóslich 
In Ather, teil weise loslich in 

alkohoJischem Kali
- .....(Ul)

37,8 Teile Harzauszug B, 
unlóslich in Benzin

4,5 Teile eines blaBgelben, 
wachsahnlichen .Stoffes, los

lich in Ather

to

26,8 Teile _Remharz C, 
losach in Athylalkohol

( II) '

SchlieBlich z o g  m an d ie  K ohle auch m it Pyridin  allein  aus  
und b eh an d elte  d en  A u szu g  zu n a ch st m it A ther, um  d ie har
z igen  und w a ch sig e n  A n teile  zu en tfernen , und danach  mit 
C hloroform , um  die H u m u ssto ffe  zur L ósu n g  zu bringen . D er  
in C hloroform  ló slich e  H u m u ssto ff se i m it IV, der in C h lo ro 
form u n ló siich e  P yrid in au szu g  m it V b ezeich n et.

Mit d iesen  fiin f in der b eschr ieb en en  W e ise  erhaltenen  
K oh len b estan dteilen  w u rd en  V erk ok u n gsversu ch e in der W eise  
an geste llt , daB m an 9 g  d e s  b ei 9 0 0 °  erzeu g ten  fein  pulveri- 
sierten Koks m it je w e ils  1 g  der g en a n n ten  S toffe  im  A chat- 
m órser i n t i i g  m isch te und d ie se  10% igen  M isch u n g en  im 
T iege l verkokte. D ie  T ieg e lp ro b en  lieferten  fo lg e n d e  E rgeb 
n isse :  m it 1 w u rd e kein Koks erzielt, der R iickstand verb lieb  
ais P u lyer; II lieferte ein  k ok sartiges E rzeu gn is , d e ss e n  H artę  
gepriift w erd en  kon n te; III un tersch ied  sich  nur w e n ig  von  II; 
m it IV w urde ein  gu ter, fe ster  K oks g e w o n n e n  und m it V  
keine B indung erreicht, so  daB nur P ulver h in terblieb . D ie se  
V ersu ch serg eb n isse  liefern ein  g u te s  Bild von  dem  EinfluB  
der e in ze ln en  K oh len b esta n d te ile  auf d ie  B ackfahigkeit. In ein er  
darauf b eru h en d en  Z u sa m m en ste llu n g  h aben  B o n e  und se in e  
M itarbeiter fo lg e n d e  S ch lu B fo lgeru n gen  g e z o g e n :  1. Stark
backende K ohlen k ón n en  m it H arz ló se n d e n  S toffen  a u sg e z o g e n  
w erd en , o h n e  daB s ie  ihre B ackfahigkeit e in b iiB en . 2 . E ine  
P yridin -C hloroform -E xtraktion  a u s K ohle en thalt H arze und  
u b erw iegen d  n ich tharzige B e sta n d te ile  in L ósu n g , letztere  ur- 
sprunglich der Z e llu lo se  en tsta m m en d , o b en  a is  H u m u ssto ffe  
bezeich n et. 3. D ie  au sziehb aren  H a rzb estan d teile  b etragen  
etw a 1 % der K o h len su b stan z und m ó g en  d ie  B ackfahigkeit 
der K ohle b e e in flu sse n , o h n e  jed och  dabei a u ssch la g g eb en d  
zu se in . 4. Bei e in er  b eso n d ern  P yrid in - und P yridin -A m yl- 
alkohol-E xtraktion  d er K ohle kann e in e  R eihe n ichtharziger  
B estandteile  g e w o n n e n  w erd en , d ie  in A ther u n lóslich , d a g eg en  
in C hloroform  lóslich  sind  und dereń  A u sb eu te  b ei stark 
backenden K ohlen  4 % iib erste ig t. 5. B eim  E rhitzen unter  
Luftabschlufi g e h e n  d ie  unter 4 g en a n n ten  n ich th arzigen  B e
stan d te ile  bei 2 7 5 —3 7 5 °  ex o th erm e  R eaktionen  e in , w o b e i  
W asser  g eb ild et w ird , E r sch ein u n gen , d ie  ihre Z e llu lo sea b sta m -  
inung b e w e ise n . 6. D ie  B ackfahigkeit d er  K ohle ist in erster  
Linie ab h a n g ig  von  der G e g en w a rt od er  B ild u n g  in  d er  W arm e  
von n ich tharzigen  B esta n d te ilen , d ie  von  Z e llu lo se  ab stam m en  
und dereń Schtnelzpunkt unter ihrer Z e rsetzu n gstem p eratu r  
liegt. 7. D ie  m ehr k o m p lex e n  S u b sta n zen , d ie , eb en fa lls  der  
Z e llu lo se  en tstam m en d , d ie  H a u p im a sse  der K oh le  b ilden  und  
die sich zersetzen , o h n e  jed och  vorher zu sc h m elzen , haben  
eirien g er in g en  od er  gar k ein en  unm itte lbaren  EinfluB auf d ie  
B ackfahigkeit der K ohle. T li  a u.

W I  R T S C H A
G eschaftsbericht der Sektion 2 der Knappschafts- 

B erufsgenossenschaft fiir das Jahr 1922.

In d em  B ereich e der Sektion  2 der K nappschafts-B erufs- 
g e n o ssen sc h a ft , d er  sich  im  g a n zen  m it dem  n iederrhein isch- 
w estfa lisch en  B ergbaubezirk  deckt, sind  im B erichtsjahre in 
Betrieb g e w e s e n :

289 S te in k oh len gru b en  m it 559 305 versicherten  P erson en
6 E isen ste in g ru b en  „ 349 „ ,»
8 S a lin en  „ 44S „ ,,

73 andere M ineral-
___________g e w in n u n gen  „ 2 8 1 0  „ „
zus. 376 B etr ieb e m it 562 912 versicherten  P erso n en ,

D ie  G e s a m t l o h n s u n i m e  fur d ie  versicherten  P erson en  
betrug 113 407 ,6  M illion en  M g e g e n  12 182 M illion en  Ji im  
Vorjahr. A uf e in en  V ersicherten  en tfie len  durchschnittlich  
179594 Jl (5542 M).

F T L I C H  E  S.
4504 (4991) U n fa lle  w u rd en  e n t s c h a d i g u n g s -  

p f l i c h t i g ,  darunter 1039 (1141)  t ó d l i c h e .
Es ere ign eten  sich 5 (6) M a s s e n u n g l i i c k e ;  a m 3 1 . M a i  

auf Z ech e H e len e  u. A m alie , Schacht A m alie , m it 24 T o ten  
und 35 V erletzten  (K o h le n s ta u b e x p lo s io n ) , am  27. Juli auf 
Z ech e N e u -lser lo h n , Schacht 1, m it 5 T o ten  und 11 V erletzten  
(Z erreiB en e in e s  F ó rd erse iles), am  24. A u g u st auf Z e ch e  ver. 
W eih eim  m it 7  T o ten  und 19 V erletzten  (S tap elb ran d ), am
30. O ktober auf Z ech e B ruchstrafie, S ch ach t 1, m it 7 T o ten  
und 17 V erletzten  (K o h len sta u b ex p lo sio n  in der S ieb ere i), am
23. N o v em b er  auf Z e ch e  S ham rock, Schacht 1/2, m it 10 T oten  
(G rubenbrand).

D ie  Z ahl der S c h  l a g  w e t t e r -  o d e r  K o h l e n s t a u b -  
e x p i o s i o n e n  betrug  6 (22).

D urch S t e i n -  u n d  K o h l e n f a l l  w u rd en  1335 (1427)  
en tsch a d ig u n g sp flich tig e  U n fa lle  veranlaBt, darunter 326 (337)  
tód lich e, d. s . 24 ,42  (23 ,62) "/o . der  G esa m tza h l.
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V c n  d e n 4504 en tsch a d ig u n g sp flich tig en  U nfa llen  e re ig n eten  
sich  i ib e r t a g e  875 od er  19,43 %, u n t e r t a g e  3629  od er  80,57 %• 

A u B e r e  V e r a n l a s s u n g e n  
der en tsch a d ig u n g sp flich tig en  U n fa lle .

Tote Yerletzle Zusannuen
auf 1000 auf 1000 au f1000

insges. verslch. insges. versich. insges. versich.
Personen Personen Personen

1, Durch E x p lo sio n 74 0,131 102 0,181 176 0 ,312
2. D urch  g lu h en d e

M eta llm a ssen ,
h eiB e 11. a tzen d e "
F liissig k e iten , gif-
t ig e  G a se  . 39 0,069 31 0,055 70 0,124

3. Durch b e w e g te
M asch in en teile ,
T r a n sm issio n en ,
M otore  . . . . 18 0,032 137 0,243 155 0,275

4. B e im Z u sa m m en -
bruch, E insturz,
H erabfallen  von
G eg en sta n d en .
(S tein - u. K ohlen-
f a l l ) ........................ 375 0,666 1211 2,151 1586 2,817

5. D urch  Sturz von
L e item , T rep pen ,
G alerien , in V er-
tie fu n g en ,B e ck en
u sw ............................ 182 0,323 281 0,499 463 0,822

6. D urch F ah rzeu ge,
B e fórd eru n g  vo n
L asten, b eim  Auf-
und A bladen  . . 322 0 ,5 7 2 1379 2 ,450 1701 3,022

7. S o n st ig e  . . . 29 0 ,052 324 0,576 353 0,628
I n n e r e  U r s a c h e n  der en tsch a d ig u n g sp flich tig en  U n fa lle :

V o n  d en  U n fa llen  w u rd en  v era n la 6 t durch  d ie  G efahr- 
lichkeit d e s  B e tr ieb es an sich  3204  od er  71,14 °/0, durch M an gel  
d e s  B etr ieb es 36  od er  0 ,80  °/0, durch d ie  S ch u ld  d er  Mit- 
arbeiter 129 od er  2 , 8 6 % ,  durch d ie  S ch u ld  der V erletzten  
se lb s t  1135 o d er  25 ,20  %.

A m  S ch lu sse  d e s  Jahres w aren  45 088 R e n t e n  e m p 
f a n g e r  vorh an d en , u. zw . 2 4 2 9 0  V erletzte , 7608 W itw en , 
12841 W a ise n , 349 V erw a n d te  a u fs te ig en d e r  L inie.

W och en tliche

D ie  g esa m ten  U n f a l l e n t s c h a d i g u n g e n  haben  263,6 
M illio n en  (1 9 2 1 :4 8 ,9 6  M illion en  JC) b etragen . In dieser  
S u m m ę sin d  119,4 M illio n en  JC (7 ,76 M illio n e n ,/# )  R e n t e n -  
z u l a g e n  en thalten .

D ie  V e r w a l t u n g s k o s t e n  b ean sp ru ch ten  66,07 M illi
o n en  JC (8,01 M illion en  JC). D avon  en tfie len  auf d ie all- 
g e m e in e n  V erw a ltu n g sk o sten  60 ,2  M illion en  Jl, K osten  der 
U n fa llu n tersu ch u n gen  und F estste llu n g  d er  E ntschad igungen  
4 ,2 M illion en  JC, R ech tsg a n g  929 000  JC, U ńfallverhutungs- 
k o sten  661 000 JC, dazu K osten an te ii der S ek tion  fur d ie Ver- 
su ch sstreck e der K n a p p sch a fts-B eru fsg en o ssen sch a ft in Derne
2,05  M illion en  JC (129 000  dZ).

V o n  d en  V erw a ltu n g sk o sten  en tfa llen  auf e in en  Ver- 
sicherten  117,37 JC (14 ,37  JC), auf 1000 JC L o h n su m m e 0,58 JC 
(0 ,66 JC), auf 100 M U n fa lle n tsc h a d ig u n g  25,06 JC (16,35 JC), 
auf 100 JC d er G e sa m tu m la g e  0 , 5 0  Jl ( 7 , 6 0 ^ ) .

Im g an zen  sind d ie  A u sg a b en  (V erw a ltu n g sk o sten  und 
U n fa lle n tsc h a d ig u n g en ) von  56 ,96 M illion en  J C  in 1921 auf 
329,69  M illion en  Jl, a lso  um  272 ,73  M illion en  J l  od er 479 % 
g e s tie g e n .

D ie  G e s a m t u m l a g e  b etru g  13113,51 M illion en  JC 
g e g e n  105,4 M illio n en  in 1921.

D ie  U m la g e  b etragt b eim  S te in k oh len b ergb au  auf den 
K opf der V ersich erten  in G efa h ren k la sse  A l  7820,93 JC, A 2 
19261 ,49  J f ,  A 3  2 2 5 1 4 ,7 4  J L ,  A  4 31 033,47 A 5  4 0 2 6 3 ,7 7 X  
A uf e in e  v ersich erte  P erso n  b etru g  d ie  U m la g e  in 1922 
23 296 ,00  JC g e g e n  1S9.15 M im  V orjahr. D ie  A u fw en d un gen  
der A r b e i t g e b e r  fiir d ie  Z w eck e  der g e sa m te n  Arbeiterver- 
sich eru n g  in n erh a lb d e sS ek tio n sb ez irk s  (K ranken-, U n fa ll-,ln va-  
liden- und  H in terb lieb en en -V ersich eru n g , ferner A n geste llten -  
versich eru n g  so w ie  k n ap psch aftlich e L e is tu n g en ) m ach ten  aus: 
an B eitragen  fur K ran k en -u n d  P e n s io n sk a sse  3 2 2 9 ,5 M ill io n e n ^  
(216,6  M illion en  JC), an B eitragen  fiir d ie  Invaliden- und Hinter- 
b lieb en en v ersich er u n g  300,8  M illion en  JC ( 6 7 , 1  M illion en  J l ) ,  

an erh ó h tem  U n fa ll-K ran k en geld  auf G rund d e s  § 573 RVO. 
514 000 (309 000 JC), an K osten  d er  U n fa llversich eru n g
13 113,5 M illionen  Jl (105,4  M illio n en  JC), an B eitragen  fiir 
d ie  A n g este llten v ers ic h e ru n g  1983 M illio n en  JC (115 000 */ć), 
zu sa m m en  16 646 M illio n en  M (390 M illio n en  Jl).

A uf e in e  versich erte  P erso n  en tfa llen  29  571,67 Jl g egen  
700 ,42  JC im  V orjahr.

IndeKzahlen1.

Stichtag

K l e i n h a n d e l

Reichsindex 
einschl. Bekleid.

1913 =  1

±
I geg.Vor- 

woche

%

Teuerungszahl 
»Essen* 

einschl. Bekleid,

1913=1
geg^Vor-

woche

°/o

Woche
vom

Teuerungs- 
meBziffer der Ind,- 
und Handelszeit. 
einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

±
geg.Vor- 
woche 

°/o

1913 =  1

G r o B h a n d e l

GroBhandelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeitung

±
i geg,Vor- 
| woche

°fo

1913=1

Stichtag

OroBhandelsindex 
des Stat. Reichsarats

1913 =  1

i ,
geg,Vor.

woche
°/o_

GroBhandelsindex 
des Berliner Tagebl.

1913 =  1

±
geg.Vor-

woche

°/o

4,Juli 
11. „
16. „
23. „
30. „

6. A ug. 
13. „ 
20. „ 
27. „ 

3.S ep t. 
10. „ 
17. „
24.

1. Okt. 
8. „ 

15. „ 
22. „ 
29. „

21511  
2 8892  
39336 | 
71476! 

149531 
4 36935  
7 53733  

118 3 4 3 4  
1845261  
5 0 5 1 0 4 6

14 244900 

28 000 000 
40400000 

109100000; 

691900000! 

3044 SOO 000

+  34,31 
+  78,57  
+  36,15  
+  81,70  
+ 1 0 9 ,2 0  
+ 1 9 2 ,2 0  
+  72,50  
+  57,01 
+  55,92  
+ 1 7 3 ,7 3  
+ 1 8 2 ,0 2  
+  96,56  
+  44,29  
+ 1 7 0 ,0 5  
+ 5 3 4 ,1 9  
+ 3 4 0 ,0 6

2 8 9 5 5
4 0 7 1 9
8 0 0 0 3

148148
4 1 7122
7 9 3 9 5 0

1 2 2 5 6 4 4
2 0 5 8 1 4 6
6154707!

16690 S07' 

37872373 

45743443J 

126 121549! 

714 072036: 

2138410660 

12S48034 893

+  40,63  
+  96,48  
+  85,18  
+ 1 8 1 ,5 6  
+  92,98  
+  54,37  
+  67,92  
+ 1 9 9 ,0 4  
+ 1 7 1 ,1 9  
+ 126,91  
+  20,78  
+ 1 7 5 ,7 2  
+ 4 6 6 ,1 7  
+ 1 9 9 ,4 7  
+ 5 0 0 ,8 2

3 0 .6 .
7.7.

14.7.
21.7.
28.7.

4.8.
11.8. 
18.8, 
25.8.

1.9.
8.9.

15.9
22.9

6.7, 
-13 .7 , 
-20 .7 . 
-27.7. 
- 3.8. 
-10.8. 
.-17.8, 
,-24.8, 
.-31.8, 

7.9. 
,-14.9, 
-2 1 .9  
.-28.9

15718
2 0 2 7 9
2 5 9 9 2
38091
7 8 018

176789
4 3 9 9 1 9
7 22427

1 1 8 8 2 6 7
2 2 0 8 3 7 9
7 7 0 4 7 0 6

1S564 556 

329S2431

+  29,02  
+  28,17  
+  46,55  
+ 1 0 4 ,8 2  
+ 1 2 6 ,6 0  
+ 1 4 8 ,8 4  
+  64,22  
+  64,48  
+  85,85  
+ 2 4 8 ,S9  
+ 1 4 0 ,9 5  
+  77,66

3 9 0 6 9
5 0 1 2 8
6 7 990

107182
2 40597
6 79547
9 03147

1372842:
2230762:
5862221
18943 314 

47009773 

48960745

+  28,31 
+  35,63  
+  57,64  
+ 1 2 4 ,4 7  
+  182,44  
+  32,90  
+  52,01 
+  62,49  
+  162,79  
+ 3 2 3 ,1 5  
4-148,15  
+  4,15

3. Juli 
10. „
17. „
24. „ 
31. „

7. Aug, 
14. „ 
21 . „  
28. „ 

4 .S ep t 
11, „
18. „
25. „ 
2.
9.

16.
23.

Okt

3 3 8 2 8  
4 8 644  
5 7 4 7 8  
7 9 442  

183510  
483461  
6 6 3 8 8 0  

1 2 4 6 5 9 8  
1 6 9 5 1 0 9  
2 9 8 1 5 3 2  
11513 231 

36000000 

36200000 

84 500000 

307400000 

1092 S00 000 

14600000000

43,80  
18,16 
38,21 

131,00  
163,45 
37,32  
87,77  
35,98  
75,89  

+  286,15  
+ 212,68 
+  0,56
+  133,43 
+  262,79  
+  255,50  
+ 1 2 3 6 ,0 2

3 8 0 3 0  
4 9 6 6 0  
6 2 4 0 0  
8 9 1 8 9  

2 10847  
615161  
8 4 2 1 0 0  

1 5 0 0 9 8 0  
2281  700  
4 2 2 1 3 1 0

16527000

44897000

46060000

108400000

396400000

+  30,58 
+  25,65 
+  42,93 
+ 136 ,40  
+ 191 ,76  
+  36,89 
+  78,24 
+  52,01 
+  85,01 
+291,51  
+ 171 ,66  
+  2,59 
+ 135 ,40  
+ 265 ,68

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T . vor!3ufige Zahlen.



3. November 1923 G lU ck au f 1015

Deutschlands AuBenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen sowie in Erzeugnissen der huttenindustrie im Juli 1923.

E rzeu gn isse J
1922

t

Einfuhr
uli

1923
t

Ja n .—Juli 
1923 

t

A usfuhr
Juli

1922 1923 
t t

J a n .—Juli 
1923 

t

E r z e ,  S c h l a c k e n  u n d  A s c h e n .  
A ntim onerz, -m atte, A r s e n e r z .................................... 185 104 645 2 1 3
Bleierz ..................................................................................... 1 709 444 6 351 — 1 633
Chrom erz, N i c k e l e r z ....................................................... 3 482 1 455 3 550 — — —
Eisen-, M anganerz, G a sr e in ig u n g sm a sse , Schlak- 

ken, A sch en  (auB er M etali- und K n och en asch e),
nicht kupferhaltige K ie sa b b r a n d e ........................ 961 768 144 445 1 882 115 23 585 48 484 264 237

G old-, P latin -, S i l b e r e r z ................................................ _ — 0,5 — _ —
Kupfererz, K upferstein , kupferhaltige K iesab

brande ............................................................................... 16 637 73 18 614 18 2 5 1 2 4 939
Sch w efelk ies (E isen k ies , Pyrit), M arkasit u. a.

S ch w efe lerze  (o h n e  K iesabbrande) . . . . 58 179 20  077 255 052 473 — 935
Z in k e r z ..................................................................................... 6 778 4 021 26 869 1 769 5 609 17 690
W olfram erz, Z innerz (Z in n stein  u. a .), Uran-, 

VitrioI-, M olyb d an - und andere nicht b eso n d ers
- '

g en a n n te  E r z e ............................................................. 1 177 433 4 900 —  ■ — 0,1
M eta llaschen  ( - o x y d e ) ....................................................... 969 403 4 312 554 - 260

H i i t t e n e r z e u g n i s s e .
E isen und  E i s e n l e g i e r u n g e n ....................................

Davon:
Roheisen, Ferromangan usw.......................................

275 054 190918 1 117 973 212 394 131 870 1 108 263

34201 23 836 202356 8710 14771 63 727
Rohluppen usw................................................................... 29911 32375 161477 8848 11114 72551

79 740 62149 321293 38981 6615 138168
Bleche..................................................................................... 11181 19574 95367 21223 9325 120053
Draht..................................................................................... 2807 13 727 43128 13278 5 927 66104
Eisenbahnschienen usw.................................................. 1427S 22232 100 961 36816 1338 56112
Drahtstifte......................................................................... 2 61 212 5294 4381 30 801
Schrot ..................................................................................... 92292 10249 154038 ■2880 39020 235905

A lum inium  und A lu m in iu m leg ieru n gen  . . . 486 563 2 9 1 6 967 604 4 675
Blei und B l e i l e g i e r u n g e n .......................................... 4 614 2 649 20 080 1 963 762 7 533
Zink und Z in k le g ie r u n g e n ........................................... 1 414 4 786 32 193 3 054 1 123 5 760
Zinn und Z in n le g ie r u n g e n .......................................... 595 405 3 732 166 • 15S S59
Nickel und N ic k e l le g ie r u n g e n .................................... 213 80 965 27 24 299
Kupfer und K u p f e r le g ie r u n g e n .............................. 16911 8  582 86 029 8 361 3  749 33 404
W aren, n icht u nter vorb en an n te  fa llend , au s un-

ed len  M eta llen  od er  dereń  L eg ieru ngen  . . 59 9 91 1 183 1 309 9 420

Ruckware. ! Hauptsachlich Ruckware.

Eisen- u. 
Manganerz 

usw. 
Einfi

t

Schwe
felkies
usw.

ihr
t

Eisen und Eisen
legierungen

Einfuhr Ausfuhr 
t t

Kupfer und 
Kupfer- 

legicrungen 
Einfuhr Ausfuhr 

t t

M onats-
durchschnitt

1921 619194 30  466 81 741 203 989 13 889 4  056
1922 1 002 782 72 585 208 368 221 184 18 834 7 225

J a n u a r1923 867 376 78 295 287 647 236 709 18 5S9 5 8 1 5
Februar . 2 6 9 3 8 2 49  063 101 527 209 965 13 679 5 507
M arz . . 1 4 8 1 9 9 33 511 107 205 143 853 1 2 415 5 440
April . . 144 419 21 935 154 288 143 213 1 2 0 1 6 4  206
Mai . . . 100 063 4 962 134 947 135 605 10 748 4  122
Juni . . . 208 230 47 209 141 442 107151 10 000 4  566
Juli . . . 144 445 20  077 190 918 131 870 8 582 3 749

AuBenhandel der Tschechoslowakei in den Jahren 1921 und 1922.

Im letzten  Jahre v erze ich n ete  S te in k oh le  in Ein- und A u s
fuhr w e se n tlic h  n ied rigere  Z ah len  a is 1921; der B ezu g  aus 
dem  A u slan d  erm aB ig te  sich  um  4 4 2 0 0 0  t, g le ich ze itig  g in g  
der V ersand  nach d o r t um  268 000 t zuruck. Erheblich w ar  
auch in fo lg e  d er g er in g en  A ufnah m efah igk eit d e s  d eu tsch en  
M arktes der A u sfa ll in der A usfuhr an B raunkoh le, der fast 
1 M ili. t b etru g . K oks w e is t  in der E infuhr e in e  A b n ah m e  
um 21 500 t und in der A usfuhr e in e  so lc h e  um  46 000 t auf. 
Im A u B en h an d el v o n  E isen  und Stahl fallt d ie  V erd op p lu n g  
d es B e z u g e s  von  R o h e ise n , A lte isen  und H a lb z e u g  auf, auch  
die A usfuhr hierin ( +  7000 t) so w ie  in S tab e isen  ( +  1 3 000  t) 
verzeichn et e in en  Z u w a c h s;  bei den  m eisten  andern Erzeug- 
nissen  sind  d a g e g e n  A u sfa lle  e in getreten .

Einfuhr  
1921 ; 1922  

t t

A usfuhr  
1921 1922 

t t

S t e in k o h le ......................... 953 016 511 288 1 294 313 1 025 960
B raunkohle . . . . 24 216 21 782 4 442 662 3 463 212
K o k s ..................................... 107 893 8 6 3 6 7 299 868 253 884

— — 171 134 142 781
E i s e n e r z ........................ 384 953 152 889 33 084 61 230
M a n g a n e r z ........................ 1 658 638 377 194
R oh eisen , A lte isen , Roh- 

blócke, v o rg ew a lzte  
B lócke, H a lb z e u g . . 97 614 198 834 51 407 58 083

S t a b e i s e n ........................ 6 0 1 4 3 154 36 106 48 851
Sch ien en  und E isen- 

b ah n zeu g  . . . . 3 240 2 190 3 019 3 550
E isen- und S ta iilb lech e 2 3 1 4 2  059 31 413 26  067
S o n stig e  B lechw aren  . 1 291 1 361 11 034 3 991
E isen- und Stahldraht . 2 853 1 964 .9 8 5 941
N a g el, D rahtstifte  

Schrauben . . . . 1 309 645 6 449 3 929
S o n stig e  D rah terzeu g-  

n isse  ............................... 1 838 464 390 202
R ó h r e n .............................. 1 4 4 6 1 727 28 621 27 059
E isenkonstruktionen 616 544 5 849 4 171
F asser aus E isen  oder  

S t a h l ............................... 672 480 763 347
W erk zeu ge . . . . 1 581 1 642 2 457 1 542
A n d ere E r zeu gn isse  aus 

E isen  o d erS ta h l nicht 
b eso n d ers b enannt . 6 2 6 3 20  511
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Steinkohlenf5rderung der wichtigsten Kohlenlander (metr. t).

V er. S taaten  
t

G roB britannien
t

D e u tsc h la n d 1
t

F rankreich2
t

B e lg ien
t

517 0 62211 292  043 732 190 109 440 40  050 886 22  841 590
43 088  518 24  3 3 6 9 7 8 15 842 453 3  337 574 1 903 466

459 3 9 6 8 4 4 165 871 362 136 227 231 37 817 489 21 807 060
38  283 070 13 822 614 11 352 269 3  151 457 1 817 255

417 651 225 253 613 054 129 964 597 42 403 035 21 035 234
34  804 269 21 134 421 10 830 383 3 533 586 1 752 936

53  032 514 24 405 318 4 122 757 1 994 230
45 463 826 22 585 776 2  540 897 1 604 380
51 414 994 25 191 639 2  971 429 1 924 110
45 556 965 22 506  963 2 994 315 1 821 840
50  135 252 23 769 641 3 437 987 1 813 480
49 2 3 6 8 3 0 24  591 763 4 2 8 0 6 1 9 1 969  660

1922

1913
G a n zes  Jahr. , .
M on atsd u rch schn itt 1913

1921
G a n zes  Ja h r........................
M onatsdurchschn itt 1921

1922
G a n zes  Ja h r........................
M onatsdurchschn itt

1923 
Januar . . . .
Februar , . .
M arz . . . .
A pril . . . .
M a i .........................
J u n i ........................

1 1921 und 1922 ohne Saarhezirk, Pf.il/ und ElsaB-Lothringen. 5 1921 und 1922 einschlieBlich Saarbczirk, Pfalz und ElsaB-Lothringen.

Berliner Preisnotierungen fiir Metalle in den ersten neun Monaten 1922 und 1923.

B erich tszeit

H utten zin n

m in d esten s  
99 %

R einn ickel

9 8 - 9 9 %

O riginal-
h iitten-

alum in ium
9 8 - 9 9 %

E lektrolyt-
kupfer

(w ire-bars)  
in M fiir 1 kj

R affinade-
kupfer

99 - 9 9 , 3  %
y

O riginal-  
hiittenrohzink  

im  freien  
Verkehr

Silber  
in Barren

etw a  900 fein

1922*
Januar . . ......................... 130 114 80 57,47

59,85
51,75 21,00 3 600

Februar ..................................... 131 125 85 54,50 21,00 3 725
M a r z ..................................... 165 171 115 79,92 73,50 28,50 4 575
A p r i l ..................................... 196 194 127 88,14 79,75 34,00 5 425
M a i ..................................... 187 185 120 S5,44 11,15 32,00 5 450
J u n i ..................................... 208 200 123 97,19

141,65
85,00 36,75 6 700

J u l i ........................................... 306 280 182 127,50 56,50 10 275
A u g u s t ............................... 730 630 415 324,72 278,00 133,00 19 700
S e p t e m b e r ......................... 1 0 2 0 880 580 463,49 405,00 215,00 32 000

1923
Januar ............................... * A.2 6 1 0 0 4 400 2 894 2 481 2 075 1 250 138 500

. M.3 1 0 1 0 0 6 700 5 140 3 760 3  425 1 725 239 000
Februar ............................... . A. 35 700 23 300 17 202 14 650 11 500 6 1 0 0 800 000

. M. 16 400 10 500 7 631 6 870 5 600 3 000 360 000
M a r z ..................................... A. 22 000 12 500 9 427 8 827 7 300 3 750 450 000

. M. 21 700 11 000 9 348 7 950 6 925 3 400 395 000
A p r i l ..................................... . A. 21 600 11 500 9  384 8 230 - 7 300 3  550 423 000

. M. 21 000 11 500 9 252 8 0 1 4 7 000 3 400 425 000
M a i ..................................... . A. 32  500 18 000 14 470 11 720 9 900 4 400 660 000

. M . 39  500 23 000 19 200 15 390 12 500 5 400 850 000
J u n i ..................................... . A. 68 000 41 000 35 500 24 532 22 500 10 000 1 470 000

. M. 97 000 58 000 79 000 37 150 32 500 13 500 2 025 000
J u l i ..................................... . A. 133 000 86  000 85 000 53 030 46 000 21 000 3 375 000

. . M. 205 000 140 000 75 000 36  000 4 850 000
A u g u st . . . . . . . A. 920  000 600 000 . 330  000 165 000 20  750 000

. M. 2 500 000 1 600 000 1 0 1 8 4 0 0 920 000 470 000 58 500 000
S e p t e m b e r ......................... . A. 9  800 000 6  100 000 6 200  000 3  728 000 3 300 000 1 700 000 227 500 000

,, . . . . . . M. 142 000  000 84  000 000 84 000 000 44 000  000 28 000  000 3 100 0 0 0 0 0 0
i Mitte des Monats. 8 A. =  Anfang. » M. ś= Mitte.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h l e n m a r k t ,  (B ó rse  zu N e w c a s t le -o n -T y n e ) . W a h 
rend in fo lg e  der p o litisch en  E r e ig n is se  in der m it d em  26. O k 
tob er a b sch lieB en d en  W o c h e  d ie  N ach frage aus D eu tsch lan d  
sehr sch w a ch  w ar, lie fen  au s andern  L andern  w e iter  reich liche  
N ach fragen  ein , d ie  zu F estig u n g e n  in sam tlich en  B rennstoff- 
so r ten  fiihrten, N eb e n h e r  m ach te  sich  jed och  der am erika- 
n isch e  W ettb ew e rb  w ied eru m  g e lten d  und g e w a n n  in  W e st
ita lien  B o d en . D ie  P re ise  b lieb en  gró B ten te ils  g e g e n  d ie  
V o rw o ch e  unverandert, nur G a sk o h le , z w e ite  S orte, erh oh te  
sich  um  6 d  auf 2 2 /6 —23 s , w o g e g e n  b e so n d e r e  G a sk o h le  um  
6 d  nachgab  und 2 4 —2 4 /6  s n otierte . D ie  A u ftrage fur d a s  
n ach ste  Jahr sin d  z iem lich  u m fangreich  und u m fa ssen  a lle

S orten . U n ter  d en  tnon atlich en  L ieferu n gen  sin d  b eso n d ers  
N o rth u m b erlan d -B u n k erk oh le  zu 2 1 /6 —22  s, D urham -B unker- 
k oh le , z w e ite  S orte , zu 23 s und K ok sk oh le zu 24 s zu  erw ah n en . 
Januar-F ebruar-A uftrage w u rd en  erteilt in b ester  B lyth -K essel- 
k oh le zu 2 4 /6  s  und in k leiner K esse lk o h le  zu  13/6 s. B is zum  
E nde d. J. sind  d ie  K oh len g ru b en  reich lich  m it A uftragen  ver- 
se h e n , d ab ei ist K ok sk oh le  auB erordentlich  knapp. D er  K oks
markt la g  gu t, d ie  ln lan d n ach frage in H o ch o fen k o k s ( 4 5 - 4 7 / 6  s) 
b esser te  sich , G ask ok s ist e tw a s  knapp und b lieb  fest z u 3 9 —41 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .  In d er v er flo ssen en  W o c h e  g esta lte te  
sich  d er  Frachtenm arkt an d er N o rd o st-K u ste  seh r  zufrieden- 
ste llen d , w e n n g le ic h  d er M a n g el an au sre ich en d en  V erlade-  
anlageri w eiterh in  S ch w ier ig k e iten  b ot. D a s  H au p tgesch aft
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entw ickelte sich  nach d em  nahen  F estland  und d en  b altischen  
Landern. Fiir H a m b u rg  und W eser  konnten  anfanglich d ie  
Frachtsatze le ich t b eh au p tet w erd en , doch  kam  der M arkt fiir 
D eutsch iand  in fo lg e  der p o litisch en  L age bald zum  E rliegen . 
Der Markt fiir Italien , b eso n d ers  fiir d ie  W estk iiste , b esserte  
sich, und erzie lte  b is zu  9 /6  s, w ah ren d  A b sc h liisse  fur d ie  
adriatischen H afen  zu  10/6 s g eta tig t w urd en . D ie  N ach frage  
fiir d ie K oh len sta tion en  w ar an d er N ord o st-K iiste  schw ach . 
T yn e-H am bu rg  und -R otterdam  w urden  im D urchschnitt m it 
5/3 s n otiert. D ie  M arkttatigkeit in S u d -W a le s  erstreckte sich  
ebenfalls g ró flten te ils  auf d ie  nahen  F estlan dh afen , und von  
hier aus w ar auch der M arkt fiir d ie  K oh len sta tion en  b ed eu tend

E s w u rd en  a n g e le g t  fiir:
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1923:

7/2'/j 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5 >/4 4/7 </2

Januar. . 10/113/< 5/6 12/3 12/43/4 4 /91/4 4/8 >/4

Februar . 10,93/4 5/3V< 12/2*/j 14/9 5/3 5/53/4

Marz . . 12/2 */2 7/53/4 14 _ 17/1 Va 6/61/2 73/4 8/33/4

April . . 10/10 6/3 13/71/2 5/10>/4 5/81/4 8/‘/2

M a i . . . 113lt 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8

Ju n i. . . 10/43A 5/4 ‘/4 10/9 13/7 4/1 1 ^2 5'/4 5/9

J u l i .  . . 9/9V4 5/9 10/11 153/4 5/5 >/4 5/5 ł/s 6/1 '/2

August 8/11V-* 5 10/4>/2 14/8>/2 5/3 5/2 .

Septem ber 9/1 5/113/4 9/93/4 14/1 '/* 5/3 '/4 5/7‘/2

P A  T E N T
G ebrauchsm uster-E intragungen,

bekanntgeraacht lin Patentblatt vora 4. Oktober 1923.

5 b . 855 063. A nton  Burum , K ierberg. V erste llbarer P flu g  
fiir K oh len b agger. 1 3 .8 .2 3 .

5 d. 855 509. H ein rich  R hode, W an n ę (W estf.) . V orrich tung  
zum  L ósch en  v o n  G rubenbranden. 1 4 .1 0 .2 2 .

12 a. 8 5 5 1 0 6 . G . Sauerbrey M aschinenfabrik  A .G ., StaB- 
furt. V orrich tu n g  zum  E rw arm en  und V erdam pfen  s o w ie  
K iihlen von  F lu ssig k e iten , b eso n d ers von  ch em isch en  L augen .
3 0 .6 .2 3 .

21 f. 855 400. O tto  T h ie l, Saarbrucken. E lektrische G ruben- 
sich erh eits lam p e m it G a sa n ze ig er . 1 5 .6 .2 3 .

35 a. 855 529. P aul W o lin y , W eitm ar, Kr. B ochu m . Fang- 
vorrichtung fiir Fórderkórbe. 1 2 .7 .2 3 ,

35 a. 8 5 5 5 8 8 . H a n s O ab riel, H e ilig en w a ld , B ez. Trier. 
B rem sb erg se ilsch ló B ch en . 2 5 .7 .2 3 .

49 a. 855 064. A lfred Rim pler, L eipzig-W ahren . Bohrfutter  
fiir g en au  zen tr isch es Laufen der B ohrer fur alle B oh rm aschin en .
2 9 .6 .2 3 .

4 9 a . 8 5 5 4 5 0 . Carl SchoB ier, S tetternich b .J iilich . Bohr- 
knarre. 1 1 . 10 . 22 .

81 e. 8 5 5 3 3 8 . S ie m e n s-S c h u c k e r tw e r k e G .m .b .H .,S ie m e n s
stadt b. B erlin . A n tr ieb sg eh a u se  fur S ch iittelru tschen . 12 ,1 .23 .

81 e. 8 5 5 3 3 9 . S iem en s-Schu ck ertw erke G .m .b .H .,  S ie m e n s
stadt b. B erlin . Z w e ite ilig e s  A n tr ieb sg eh a u se  fiir Sch iittel
rutschen . 1 2 .1 .2 3 .

81 e. 855 628. A T G  A llg em ein e  T ransp ortan lagen -G ese ll-  
schaft m .b . H ., L eipzig-G roB zschocher. T ranspórte inrichtung  
fiir F ah rzeu ge an H a n g eb a h n en . 2 0 .2 .2 3 .

81 e. 8 5 5 7 5 5 . G ebr. H in selm an n  G . m . b. H ., E ssen . Vor- 
richtung zum  A u fh a n g en  von  Sch iittelru tschen . 1 6 .5 .2 3 .

Patent-A nm eldungen,
die vom 4. Oktober 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5 d , 9. K. 85 218. A rnold  Krantz, G elsenk irch en . A uf 
S ch ien en  ro llen d er  F irstlósch k asten  zur A b rieg e lu n g  von  E x- 
p lo sio n en  im  G ru b en b etr ieb e . 1 3 .3 .2 3 .

lebhafter. D a s La P la ta -G esch aft b esserte  sich  w eiter , d ie  
Sch iffse igner  h ielten  im  a llg em ein e n  d ie  letzten  Satze, D er  
schottisch e Markt w ar lebhafter und verfrachtete hauptsachlich  
nach nord ischen  H afen . C a rd iff-G en u a  notierte  8/11 '/< s, 
Cardiff-Le H avre 6/6 s , w ahrend  C ard iff-A lexandrien  sich  zu  
9/6 s  beh au p tete.

Londoner P reisnotierungen fur N ebenerzeugnisse.

In der W o ch e  en d ig en d  am  
19. Okt. 26. Okt.

Benzol, 9 0 er, N ord en  . . 1 G all.
5

1/4
„ S iiden ł> 1/4 | 1 /3 'h

ł> 1 / 8 - 1 /9
K arbolsaure, roh 60 % 3/4

krist. 40 °/0 » 1/2
S olvcntnaphtha, N ord en fi 1/3

„ S iiden ii 1/3
R ohnaphtha, N ord en  . ii 9

1} / 9 ‘/2

Pech, fob . O stk iiste  . . . . 1 1. t 137/6 137
„ fas. W estk iiste »> 1 1 8 /6 -1 3 0  122/6 — 132/6

82,6

D er M arkt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  la g  flau, d as G esch aft  
w ar im a llg em ein e n  sch lep p en d . B en zo l sc h w a ch te  e tw a s  ab, 
doch  konnten  sich  d ie  P re ise  fiir d ic  m eisten  E r zeu gn isse  
behaupten . P ech  w ar ani fe s te s te n  und z o g  leich t an. D ie  
N achfrage w ar zu fr ied en ste llen d .

In s c h w e f e l s a u e r m  A m  m o n i a k  w ar d as A usfuhr- 
gesch aft sehr lebhaft.

E  R  I  C  H  T.
10 a , 16. M . 8 0 0 5 9 . G . W olff jr., L inden  (R uhr). L ósch-  

pfannenausdriickm aschine. 2 3 .1 2 .2 2 .
1 0 a ,2 6 . K. 7 7 2 2 3 . K o h len sch e id u n g s-G ese llsch a ft m .b . H ., 

N urnberg. D reh o fen  zur G e w in n u n g  von  U rteer u .d g l. 16.4.21.
I0 a ,2 6 . L. 5 6 4 9 8 . Karl Prinz zu L ó w en ste in , Berlin . V or- 

richtung zum  S ch w elen  von  K ohlen , Sch iefer  od er  andern  
b itu m en h altigen  S to ffen ; Z u s .z .P a t . 3 7 8 8 0 4 . 3 0 .9 .2 2 .

1 2 e , 2. E. 28 725. E lek trische G a sr e in ig u n g s G . m , b. H ., 
C harlottenburg. V erfahren zum  A b rein igen  der E lektroden  
bei der elek trischen  G a sr e in ig u n g  durch R iitteln . 9 .1 1 .2 2 .

1 2 e ,4 . K .8 4377 . Friedrich K irchenbauer,K arlsruhe (B a d en ). 
Einrichtung zum  B etrieb e von  P u m p en  od er R tihrw erken in 
D ruckfassern  od er A utoklaven . 2 2 .1 2 .2 2 .

4 2 1 ,1 3 . B. 108096 . Dr. O tto  B arsch, C harlottenburg  und  
D r.-ln g . H einrich  Q uiring, E b ersw a ld e . V erfahren und Vor- 
richtung zur A u fsu ch u n g  und V erfo lg u n g  von  E rzgan gen  und  
Erzlagern u n tertage m it H ilfe  der D reh w a g e . 2 3 .1 .2 3 .

78 e, 2. St. 3 6 2 5 2  und 3 6 2 5 6 . Dr. H erm ann  S tau d in ger, 
Zurich. V erfahren  zur In itia lziind u n g v o n  S p ren g sto ffen . 20. 
und 2 1 . 10 . 22. S ch w eiz  2 1 .6 . und 9 .1 0 .2 2 .

87 b, 3. E .2 7009 . E lectro  M agn etic  T o o l C om p an y , C h ik ago . 
Elektrisch a n g etr ieb en es S ch la g w erk zeu g . 19. 8. 21. V . St. 
A m erika 1 6 .6 .1 5 .

D eutsche P atente.
5 b (1). 377988, vo m  6. April 1921. M a s c h i n e n f a b r i k  

R u d o l f  H a u s h e r r  & S ó h n e  G . m . b . H .  i n  S p r o c k h ó v e l .  
Gesteinbohrmaschine mit zwei Umlaiifmotoren.

D ie  K olben  der b eid en  M oto ren , d ie  e in zeln  od er  zu- 
sam m en e in g esch a lte t  w erd en  k ón n en , sin d  auf ein er  gem ein -  
sam en  W elle  b e festig t, d ie  zw isch en  d en  b eid en  K olben  den  
Schneckenantrieb  o . d g l, fiir den  B ohrerhalter tragt. D er Zu- 
fuhrung d e s  D ruckm ittels zu d en  M otoren  kann ein a is  H atid- 
griff a u sg eb ild e tes  Rohr d ien en , in d em  vor jed er  der zu den  
b eid en  M otoren  fuhrenden  A b z w e ig u n g e n  ein  A bsperrventi! 
an geord n et ist. D ie  b e id en  V en tile  k ón n en  so  m it e in er  in 
dem  Rohr verseh ieb b aren  S ta n g e  yerb u n d en  se in , daB sie  
beim  V ersch ieb en  der S ta n g e  n ach ein an der g e ó ffn e t  und g e 
sc h lo ssen  w erden .
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5 c ( 3 ). 378210, vom  28. A u gu st 1919. A n t o n  K n o b l o c h  
i n B u c k o w i t z ,  B e z .  D u x  (B o h m e n ) ,u n d  O t t o  M a n d l  i n  
A u s s i g - P o c k a u .  Schacht- und Erdbohrer. *

D urch d en  B ohrer und d as ihn tragen d e B o h rg esta n g e  
ist e in  V o rb o h rg esta n g e  h indurchgefiihrt, das unm itte lbar o b er 
h alb  d e s  B ohrers od er  u b ertage m it d em  B o h rg e sta n g e  aus- 
riickbar g ek u p p elt ist. D er  B ohrer kann z w e i od er  m ehr  
d u rch b roeh en e, m it der A uB enkante auf e in em  K egelm an tel 
l ie g e n d e  F liige l m it m eiB elartig  g eza h n ten  Stirnflachen  und 
d ach fórm ig  gezah n ter  A uB enflache h a b en ; der V orbohrer  
kann ein  ein fach er M eiB el od er  ein  K reuzm eiB el se in . D er  
B ohrer laBt sich  auch m it S ch n eid m eiB eln  v erseh en , d ie  durch  
F edern nach auB en gedrtickt w erd en .

1 0 a ( 2 6 ) .  377402, vo m  2. Februar 1919. T h y s s e n  & Co.  
A . G .  i n  M i i l h e i m  (R uhr). Trommelentgaser mit schrauben- 
formig verlaufenden Fuhrungsrippen fiir das durchzuselzendeOut.

D ie  F iih ru n gsripp en  d e s  E n tgasers sind hoh l und durch  
achsrecht zu m E n tg a se r  v er la u fen d eR ip p en  in K am m ern  gete ilt.

121( 4) .  377813, vom  16. April 1922. K a l i w e r k e  G r o B -  
h e r z o g  v o n  S a c h s e n  A . G .  u n d  K a r l  H e p k e  i n  D o r n -  
d o r f  (R h ón ). Verfahren zur Verarbeiłung von Hartsalz und 
Sylvin.it.

D er R oh stoff so li m it e in em  m it Sa lzsau re versetzten  
L ó su n g sm itte l (W a sser )  b eh an d elt w erd en .

1 9 a ( 2 4 ) .  377206, vom  28 . O k tob er 1921. E l f r i e d e  
K o h l u s  g e b .  S c h m i t z  u n d  I n g e b o r g  K a t h e  K o h l u s  i n  
P l e t t e n b e r g  (W estf.) . Doppelhakenklemmplatte mit Keil- 
befestigung fiir Grubenschienen.

D er  zum  B e festig en  d er  S ch ien e  in der P latte  d ien en d e  
K eil hat am  Rucken e in en  F iih ru n gssch litz  fiir d en  H aken  der  
P latte  und am  starkern E n d e e in e  sich  von  u n ten  g e g e n  den  
S ch ien en k o p f le g e n d e , a is S tiitze d ien en d e  U m b ie g u n g .

2 0 a ( 1 4 ) .  377293, vom  30. N o v e m b e r  1920. G e s e l l -  
s c h a f t  f u r  F o r d e r a n l a g e n  E r n s t  H e c k e l m . b .  H.  i n  
S a a r b r u c k e n .  Mit Diffenntialgetriebe versehener Antrieb 
fur dauernd in gleicher Richtung umlaufende Zugmittel, z. B. 
fiir Drahtseilbahnen. Z u s. z. Pat. 2 8 0 5 0 7 . L an gste D a u er:
24. S ep te m b er  1928.

D ie  dem  D ifferen tia lgetr ieb e nicht a n g eh ó ren d en  und nicht 
zur A u sg le ic h w ir k u n g  b eitra g en d en  V o rg e leg e r itze l, d ie  in 
d ie  T reibsch eib en zah n rad er d e s  durch d as H au p tp aten t g e -  
sch iitzten  G etr ieb es e in g re ifen , haben  e in en  D u rch m esser  von  
v ersch ied en er  G róB e.

2 6 d  (1). 377226, v o m 2 7 .O k tob er 1920. A u g u s t  H e i n r i c h  
N a B  i n  M u l h e i m  (R uhr). Teerscheider fiir Schwelgase.

D er S ch eid er  hat sch rage n eb en - und u b erein an d er lie g e n d e  
W aschk am m ern , d ie  a b w ech se ln d  am  e n tg e g e n g e se tz te n  Ende  
m itein an d er verb u n d en  sind und dereń  H ó h e  nach d em  obern  
T e il d e s  S ch eid ers hin allm ahlich  abn im m t. D ie  in ein er  
H ó h e n la g e  lie g e n d e n  K am m ern h ab en  e in e  g e m e in sa m e  T eer- 
ab laufrinne.

3 5 a ( 9 ) .377847,v om  1 .April 1922. D e u t s c h e  M a s c h i n e n 
f a b r i k  A .G . in  D u i s b u r g .  Vorrichtung zum Aufschieben 
voń Forderwagen auf Forderschalen.

Ein m it e in em  S tóB el v e r se h e n e s  e n d lo se s  S e il w ird durch  
e in  R eib u n g sg e tr ieb e  h in- und herbfew egt, d as aus z w e i auf 
d er A ch se  der A n tr ieb ssch e ib e  fiir d as S eil b e fe stig te n  Reib- 
kranzen  und e in er  zw isch en  d ie se n  versch ieb b ar a n g eo rd n eten , 
z w a n g la u fig  an g etr ieb en en  R eib ro lle  b esteh t.

4 0 a  (1 ). 377307, vom  16.Januar 1921. S o c i e d a d  M e t a l u r -  
g i c a  C h i l e n a  » C u p r u m *  i n  V a l p a r a i s o  (C h ile ). Verfahren 
zur Vorbereitung von Erzen und Huttenprodukten fur die Metall- 
gewinnung.

D ie  E rze od er  H u tte n e r z e u g n is se  so lle n  m it g er in g en  
M en g en  ( ‘/a — 1 %) von  o x y d ieren d en  M itteln  b eh an d elt w erd en , 
um  s ie  in  e in en  le ich t ló slich en  Z ustand  u berzufuhren. D a 
durch so li erm óg lich t w erd en , auBer d en  u n ed eln  M eta llen  
auch  E d elm eta lle  in  k le in sten  M en g en  zu g e w in n e n . D ie

Erze o . d g l. k onnen  z. B. m it S a lp e te r ló su n g  im  Bade so  b e
h an d elt w erd en , daB sich  d ie L ó su n g  durch A u ssp u len  und 
Filtrieren w ied erg ew in n en  laBt. D ie  S a lp ete r ló su n g  kann auch 
beim  R ósten  der Erze o . d g l. auf d ie se  au fgesp ritzt w erden , 
o d er  d ie  o x y d ieren d en  M ittel k on n en  in D am pfform  oder mit 
W asserd am p fen  in fein  verteiltem  Z u stan d  in d en  Róstraum  
e in gefiih rt w erd en . .

4 0 a ( 4 4 ) .  377376, vom  l . M a r z  1921. M a r t h a  B o r n e -  
m a n n  g e b .  H e n r i c i ,  C a r l  R i c h a r d  B o r n e m a n n  u n d  
E r n s t  B o r n e m a n n  in A a c h e n ,  D r.-Ing. W i l h e l m  G r o B  
u n d  Dr.  E m  i 1 G i i n t h e r  i n  B r e s l a u .  Verfahren zur Ent- 
zinnutig von Weifiblechabfallen.

D ie  auf e in e  b estim m te  G róB e zersch n itten en  B lech e sollen  
so  m it e in em  S a n d stra h lg eb la se  b eh an d elt w erd en , daB die 
U n ter la g e  ihre G esta lt behalt. D a s a b fa llen d e S taubgem isch  
v on  S an d , Z inn  und E isen  so li a lsdann  durch A ufbereitung  
o d er  auf ch em isch em  W e g e  in se in e  B esta n d te ile  zer leg t w erden .

4 0 c (7). 377144, vo m  3. D eze m b er  1922. D r. R u d o l f  
C a r l  i n  W i e n .  Verfahren zur elektrolytischen Scheidung von 
Legierungen des Silbers. Prioritat vom  24. N o v em b er  1922 be
ansprucht.

D ie  L eg ieru n gen  so lle n  in e in em  m ó g lic h st  neutralen  
E lektrolyten , d e sse n  A n ion en  m it d em  Siiber und d en  unedeln  
M etallen  der L eg ieru n g en  leich t ló slich e  S a lze  zu b ilden  ver- 
m ó g e n , a is A n od en  v erw e n d et w erd en . An d er  K athod e findet 
d ab ei e in e  H y d ro x y lio n en b ild u n g  statt, w od u rch  d as O xyd  
d e s  S ilb ers a is k ath od isch er  D ep o la r isa to r  zur W irkung ge- 
bracht und zu m eta llisch em , fein  verte iltem , an der K athode  
n icht h a ften d em  Silber reduziert w ird , w ah ren d  d ie  H yd roxyd e  
der u n ed eln  M eta lle  unverandert b le ib en . D er  E lektrolyt kann 
w ah ren d  der E lek tro lysierun g durch R iihrw erke od er  E inblasen  
von Luft dauernd  in B e w e g u n g  geh a lten  w erd en . A u s d em  sich  
b ei der E lek tró ly se  erg eb en d en  G e m e n g e  von  ed eln  und unedeln  
M eta llen  k on n en  d ie letztern  durch e in e  Saure od er  B ase  
h era u sg e ló st  w erd en .

4 3 a ( 4 2 ) .  377951, vom  9 . Juli 1922. R o b e r t  K a r y  u n d  
W i l h .  N e u m a n n , E c c o - U n t e r n e h m  u n g  f i i r  t e c h n i s c h e n  
B e d a r f G .  m.  b.  H.  i n T e p l i t z - S c h ó n a u  (B ó h m e n ). Marken- 
schlofi, besonders fur kippbare Forderwagen, łiunde u. dgl.

In e in em  auf e in er  S tirnw an d  d e s  F órd erw agen k asten s  
b efestig te n  G e h a u se  sin d  in g er in g e r  E n tfern un g yon ein an der  
z w e i e in an d er g e g e n iib e r lie g e n d e  R iegel um  p arallel zur 
W a g e n a c h se  verlau fen d e B o lzen  drehbar g e la g er t. D ie  D reh- 
b e w e g u n g  der R iegel w ird  beim  K ippen d e s  W a g e n s durch 
ortfe ste  A n sc h la g e  d e s  G eh a u ses  b egren zt und durch G ew ich te  
b efórdert, d ie  auf d en  R iegeln  se itlich  von  ihrer D reh ach se  
a n g eo rd n et sin d . D ie  M arken h a b e n ,a n  b e id en  E nden  Ver- 
b reiteru n gen  und erhalten  dadurch  an ihren Seiten kan ten  
A u ssp aru n gen , in w e lc h e  d ie  R iegel e in greifen . D ie  Ver- 
b reiteru n g am  untern E n d e  d er  M arkę ist d ab ei schm aler  ais 
d ie  E n tfern un g der o b ern  A n sc h la g e  fiir d ie  R ieg e l yon ein 
ander, w ah ren d  d ie  V erbreiterung am  ob ern  E n d e der M arken  
b reiter a is d ie se  E ntfernung ist. In fo lg e d e sse n  k on n en  die  
M arken b ei der L a d este llu n g  d er W a g en  z w isch en  d ie  obern  
A n sc h la g e  und d ie  R iegel g e sc h o b e n  w erd en , b is ihre obere  
V erbreiterung auf d ie  A n sc h la g e  au fsetzt. D a b e i w erd en  die 
M arken durch d ie  in ihre se itlich en  A u ssp a ru n g en  e in greifen d en  
R iegel in V erb in d u n g  m it d en  A n sc h la g en  so  festg eh a lten , 
daB s ie  b ei der L a d este llu n g  d e s  W a g e n s  n ich t au s d em  G e 
h a u se  g e z o g e n  w erd en  k on n en . B eim  K ippen d e s  W a g en s  
um  180° w erd en  d ie  R iegel durch ihre G e w ic h te  so  ged reh t, 
daB s ie  d ie M arkę fre ig eb en  und d ie se  sich  nach  u n ten  aus 
d em  G e h a u se  z ieh en  laBt. D am it d ie  M arkę b eim  K ippen  
d e s  W a g e n s  nicht von  se lb s t  au s d em  G e h a u se  fallt, s in d  an 
d en  R ieg e ln  N a se n  v o r g e se h e n , d ie  in d ie  se itlich en  A u s
sp a ru n g en  d er M arkę greifen  und b ei e in em  auf d ie se n  aus- 
g eu b te n  Z u g  zur E ntfernung der M arkę aus d em  G eh a u se  
a u sw e ic h e n .

81 e  (15). 377 733, vom  8. April 1922. G e b r i i d e r  H i n s e l -  
m a n n i n  E s s e n ,  Aus einer Anzahl Schiisse zusammengeseizte 
Schuttelrutsche.
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E inzelne o d er  sam tlich e S ch iisse  der R utsche sind federnd  
m iteinander verb u n d en . D ie  F edern  der fed ern d en  V erbin- 
dungen k on n en  bei R utschen , d ie auf Druck beansprucht

w erd en , innerhalb  und bei auf Z u g  b ean sp ru ch ten  R utschen  
aufierhalb der V erb in d u n g sa u g en  auf den zur V erb in d u n g der  
S ch iisse  d ien en d en  B olzen  an g eo rd n et se in .

B U C  H E
Zur Besprechung eingegangene Biicher.

(Die Schriftleitung belialt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

H i l l e r ,  H ein rich : L aboratorium sbuch fiir d ie T on erde- unii 
A lum in ium industrie . 32  S. m it 5 A bb. H alle  (Saale ), 
W ilhelm  K napp.

K o e p p e i ,  W ilh e lm : D ie  D ev isen a b g a b e . V erordnung iiber  
die A b lie feru n g  au slan d isch er  V e rm ó g en sg e g en sta n d e  vom  
25. A u g u st 1923 n eb st D u rch fiihrun gsb estim in u n gen  vom
30. A u g u st und 11. S ep tem b er 1923. A n h a n g : V erordm m g  
d es R eich sprasid en ten  iiber D ev isen er fa ssu n g  von i 7. S e p 
tem b er 1923 n eb st D u rch fiihrun gsb estim m u n gen . 107 S. 
Berlin, Industrieverlag  S paeth  & Linde.

K o p p e :  S teuerk alen der 1923/1924 (1. S ep tem b er 1923 bis
31. M arz 1924) auf G rund der n eu esten  G ese tzg e b u n g .  
N ach Z a h lta g en  der sam tlich en  S te u e rg ese tze  fiir den

f
raktischen G ebrauch  zu sa m m en g este llt . 31 S. Berlin, 
ndustrieverlag  S p aeth  & L inde.

L e i t n e r ,  Friedrich: Bankbetrieb und B ankgeschafte . 6., neu  
bearb. A ufl. 665 S. Frankfurt (M ain), J. D . Sauerlanders  
Y erlag.

Z  E  I  T S C  M  R  I
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 v

Mineralogie und Geologie.

N e u e s  a u s  d e r  K o h l e n p e t r o g r a p h i e .  V on  
P oton ie . B raunkohle. B d .2 2 , 6 .1 0 .2 3 . S. 457/60*. W ert der  
K oh len p etrograph ie. A u gen k o h le . P a ra lle lep ip ed isch e Ab- 
son d eru n g. P yram id en k oh le . M ikroskop ische Struktur d eu tsch er  
Sap rop elk oh len . D u n n sch liffe  von  B raunkohlenbriketten.

O n  t h i c k n e s s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  I o w  e r  c o a l  
m e a s u r e s  o f  E a s t  G l a m o r g a n s h i r e  a n d  
M o r i m o u t h s h i r e .  V on  D a v ies und C o x . P r o c .S .W a l. lnst. 
Bd. 38. 2 3 .3 .2 2 .  S. 41/62* . U n tersu ch u n gen  uber d ie U rsachen  
der von  W e ste n  nach O sten  ab n eh m en d en  F lózm achtigkeit, 
dereń W e c h se l durch F a ltu n g sv o rg a n g e  erklart wird.

S o m e  e f f e c t s  o f  i n t r a - c o a l  m e a s u r e  m o v e m e n t s :  
a f u r t h e r  s t u d y  o f  t h i c k n e s s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
l o w e r  c o a l  s e r i e s  o f  E a s t  G l a m o r g a n s h i r e .  P roc. 
S .W al. Inst. Bd. 38. 1 9 .1 .2 3 .  S .6 1 1 /2 2 * . E rganzende U nter
su ch u n gen  iiber d en  EinfluB der G eb irgsfa ltun g  auf d ie F lóz- 
m iichtigkeit.

Bergwesen.

U b e r  K e r n b o h r u n g e n  m i t  R o t a r y a p p a r a t e n .  
V on E lliot. Z . V er. B oh rtech n . Bd. 31. 1 5 .1 0 .2 3 . S. 177/80. 
M itteilung lan gjah riger B etriebserfahrungen  in d en  V erein igten  
Staaten.

E i n l e i t u n g  e i n e r  D i s k u s s i o n  i i b e r  d a s  
a m e r i k a n i s c h e  . R o t a r y  - B o h r s y s t e m .  Von Stein . 
Z .Ver. Bohrtechn. Bd.31. 1 .1 0 .2 3 . S. 161/3. Kennzeichnung 
des Verfahrens und Erórterung seiner Eignung fiir die 

europaische Tiefbohr-Industrle.
D e r  B o h r l o c h n e i g u n g s m e s s e r  d e r  G e s . e l l s c h a f  t 

f u r  n a u t i s c h e  I n s t r u m e n t e .  V on  M artienssen . Z .V er. 
Bohrtechn. B d .3 1 . 1 .1 0 .2 3 . S. 163/8*. B ed eu tu n g  senkrechter  
B ohrlocher b eim  G efrierverfahren . Bauart und V erw en d u n g  
des N e ig u n g sm e sse r s .

U b e r  n e u e r e  S c h u r f m e t h o d e n .  V on  G ręn gg . 
Z .V er. B oh rtech n . B d .3 1 . 1 5 .1 0 .2 3 . S. 173/6*. Kurzer U ber- 
blick iiber d ie  V erfahren  zur E rforschung d es Erdinnern m it 
Hilfe m agn etisch er  und elek trischer S trom e so w ie  von Sch w er-  
kraftm essungen.

P r e s e n t  p r a c t i c e  i n  t h e  d e s i g n  a n d  s i n k i n g  
o f  m i n e  s h a f t s .  V on  Joh n son . E n gg . B d. 116. 2 4 .8 . 23.

S  C  H  A u :
M a r r ,  O tto : D a s T rocknen und d ie  T rockner. A n le itu n gen  

zu E ntw urf, B esch affu n g  und B etrieb  von  T rock nereien  
fiir a lle Z w e ig e  der m ech an isch en  und ch em isch en  In
dustrie, fiir g ew e r b lic h e  und fiir landw irtschaftliche U nter- 
n eh m u n gen . In 4. Aufl. bearb. und erw . von  Karl 
R e y s c h e r .  (O ld en b o u rg s tech n isch e H andbib lio thek , 
Bd. 14.) 538 S. m it 289 A bb. M iin ch en , R. O ld en b o u rg .

V erzeich n is der V orlesu n g en  an der B ergak adem ie zu C laus- 
thal im H arz fiir d as S tud ienjahr 1923/1924. 32 S.

V o g e l , J .  H .: D as A cety len . S ein e  E igen sch aften , se in e  H er
ste llu n g  und V erw en d u n g . U n ter  M itw irkung von  A nton  
L e v y - L u d w i g  u. a. (C h em isch e  T e c h n o lo g ie  in E inzel- 
d arste llu n gen .) 2 ., verm . A ufl. 435 S. m it 180 A bb. 
Leipzig, O tto  Spam er.

Z a r d e n ,  A .: D ie  n ęu en  S te u e rg ese tze  vom  A u gu st 1923 e in 
schlieB lich  der n eu en  D ev isen a b lie feru n g sv ero rd n u n g  vom
25. A u g u st 1923. M it A u sfiih ru n g sb estim m u n g en  und Bei- 
sp ie len . H rsg . im  A uitrage d e s  R eich sfin an zm in ister ium s. 
177 S. Berlin, O tto  Liebm atin.

T E N S C H A U .
tlicht. ' bedeutet Tent- oder Tafelabbiidungen.)

S .250/2*. N eu ere  V erfahren b eim  Sch ach tab teu fen  und Schacht- 
ausbau.

P e r m i s s i b l e  e x p l o s i v e s ,  m i n i n g  e  q u i p m e  n t 
a n d  a p p a r a t u s  a p p r o v e d  p r i o r  t o  J a n u a r y  I,  1923. 
V on H o w ell, ils ley , Parker und F ie ldner. Bureau o f  M ineś. 
T echn. P aper 333. 1923. S . 1/22*. U b ersich t iiber d ie  in  
am erikanischen  G ruben  zu g e la sse n e n  S p ren g sto ffe , Sch lag-  
w etteran zeiger  und R ettungsgerate.

P r o d u c t i o n  o f  e x p l o s i v e s  i n t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1922 w i t h  n o t e s  o n  
m i n e  a c c i d e n t s  d u e  t o  e x p l o s i v e s .  V on  A d am s. 
Bureau o f  M in es. T echn. P aper 340. 1923. S. 1/25. A rt, Er
z eu g u n g  und V erw e n d u n g  vo n  S p ren gsto ffen  fiir d en  G ruben-  
betrieb. U n fa lle  durch S p ren gsto ffe .

D o p p e l a u s l e g e r - G l e i s r u c k m a s c h i n e n .  V on  
T iibben . B raunkohle. B d .2 2 . 2 9 .9 .2 3 .  S. 449 /451* . Bauart 
und A rb e itsw e ise  der V orrichtung, b ei der d ie  b eid en  A u s
leg er  g le ich ze itig  in jeder Fahrtrichtuug zur W irkung g e la n g en .

Z u r  H a l t b a r k e i t  d e r  m i t  T e e r ó l  i m p r a g n i e r t e n  
H o l z m a s t e .  V on  N o w o tn y . Ei.,.M asch. B d .4 1 . 7 .1 0 .2 3 .  
S. 581/2. E rfahrungen  m it den  Ó ltrankungsverfahren  von  
R iitgers-H eise  und Riiping.

S c h a d e n  a n  F ó r d e r s e i l e n .  V on  H erb st. (SchluB .) 
K ohle Erz. 2 4 .9 .2 3 .  S. 290 /5* . L ockere A uB endrahte, V er- 
anderung der S ch lag lan gen , E ntform ungen .

M i n e  r e s c u e  s t a n d a r d s .  Bureau o f M in es. T echn. 
Paper 334. 1923. S, 1/43. B erich te der am erikan ischen  A us- 
sc h iisse  fiir G ru b en rettu n g sw esen . D ie  G erate und ihre 
V erw end u n g . A u sb ild u n g  von  R ettu n gsm an n sch aften . D ie  
p h y sio lo g isch en  V erh a ltn isse  in G ruben .

F l o t a t i o n  o f  o . x i d i z e d  o r e s .  V on H ah n . M in. 
M etallurgy. B d .4 , Sept. 1923. S. 465/6 . M it ein er  V ersu ch s-  
an lage in M urray (U tah ) erzielte  E rg eb n isse .

T r e a t m e n t  o f  a n t h r a c i t e  c o a l  f o r  t h e  m a r k e t .  
V on D a v ies . Proc. S .W a l. Inst. B d .3 8 . 1 8 .1 1 .2 2 . S .5 4 5 /8 2 * . 
G esichtspu n k te fiir e in e  w irtschaftliche A nthrazitkohlenauf- 
bereitung.

D i e  B u c k a u e r  2 0 " - Z w i l l i n g s - B r i k e t t p r e s s e .  V on  
Sim on . B raunkohle. B d .1 2 . 1 3 .1 0 .2 3 . S . 472/4*. A n ord n u n g  
und A rb eitsw eise  d er  P resse , d ie  sich  in zw eijah rigem  B etriebe  
bew ahrt hat.
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K o k s l ó s c h u n g  u n d  K o k s t r a  11 s p o r t .  V on  R odde. 
(F orts.)  O a s W asserfach . B d .6 6 . 6 .1 0 .2 3 .  S. 593/6* . Rech- 
n erisch e D urchfuhrung d er  Z a h len b e isp ie le . (F orts. f.)

D am pfkessel- und M aschinenw esen.
N e w  M a c - S i t n - B a r  b o i l e r  p l a n t  s a v e s  S 1 0 0 0 0 0  

p e r y e a r .  P ow er. Bd. 58. 4 .9 .2 3 .  S. 352 /6* . B esch reib u n g  
ein er  n eu ze itiich en  K esse la n la g e .

B u r n i n g  b o i l e r  o i l .  P o w e r . Bd. 58. 4 .9 .2 3 ., S .367 /9*- 
B esch re ib u n g  versch ied en er  B ren nersy ste in e  fur d ie  Ó lfeu eru n g  
von D am p fk esse ln .

D i e  B B C - H o c h d r u c k t u r b i n e  f u r  D a m p f  v o n  
100 a t u n d  4 5 0 «  C . V o n  N oack . M itte il.V . E l.W erk e . B d .2 2 . 
S ep t. 1923. S, 297 /302* . K en n ze ich en , A r b e itsw e ise  und An- 
w e n d u n g sg e b ie t  der n eu en  Bauart.

A c c u r a t e  r n e t h o d s  o f  a l i g n i n g  s t e a m  t u r b i n e s ;  
t a k i n g  t h e  s a g  o u t  o f  a t i g h t  l i n e .  V on  Barker. 
P o w er . B d .58 . 4 .9 .2 3 . S .3 7 8 /S 0 * . B e sch re ib u n g  e in e s  n eu en  
V erfahrens zum  g en a u en  A usrichten  von  D am pfturb inen .

F l o  11 m a n  n - K o m  p r e s s o  r e n. (SchluB .) T ech n . BI. 
B d .13 . 1 4 .1 0 .2 3 . S .2 9 7 /8 * . S teu eru n g , L e is tu n g sreg lu n g .T ro p f-  
óler, M etallpackung.

1 11 s t a n  d s e t  z u  n g  g e b r o c h e n e r  M a s c h i n e n t e i l e  
n a c h  d e m  e l e k t r i s c h e n ,  a u t o g e n e n  u n d  a 1 u m i  n o  - 
t h e r m i s c h e n  V e r f a h r e  11. V on  W egn er. M asch inenb au . 
Bd. 2. 2 2 .8 .2 3 .  S. 926 /8* . A rb eiten  und A u sfiih ru n gen  von  
R ep aratu rsch w eiB u n gen . V o rte ile  d er  Schw eiB verfahren .

Elektrotechnik.
E in  n e u e r  k o m p e n s i e r t e r  D r e h s t r o m m o t o r .  V on  

H artw agn er. M itteil. V .E 1 .W erke. B d .22 . Sept. 1923. S .3 1 4 /6 * . 
A ufbau , B etrieb , L e istu n g sg ren zen , V orteile.

U b e r s t r o m -  u n d  O b e r s p a n n u n g s s c h u t z ,  i n s -  
b e s o n d e r e  b e i  v e r k u p p e l t e n  N e t z e n .  V on  R achel. 
M ittejl.V . El. W erke. Bd. 22. _Sept. 1923. S. 305 /13* . U rsach en  
von U b ersp a n n u n g en  und U b erstró m u n g en . M ittel zu ihrer 
V erh u tu ng.

H uttenw esen, Chem ische T ech n o log ie , Chem ie und Physik .
O r u n d l a g e n  z u r  B e r e c h n u n g  d e s  K r a f t -  u n d  

A r b e i t s b e d a r f s  b e i  ni  S c h m i e d e n  u n d  W a l z e n .  
V on S ieb e l. S tah l E isen . B d .4 3 . 1 1 .1 0 .2 3 . S. 1295/8*. T h eo r ie  
der U m fo rm u n g  b ild sam er K órper. U n tersu ch u n g  d e s  Stauch- 
v o rg a n g s. A n w e n d u n g  d er  a u fg este llten  T h eo r ie  au f d ie  in 
d er T echnik  geb rau ch lich en  V o rg a n g e  d er  U m form u n g.

U b e r  E i n s a t z h a r t u n g .  V on  G raefe . M asch inenb au . 
B d .2 . 2 2 .8 .2 3 . S .915 /24* . B egriff d e s  Z em en tieru n gsverfah ren s. 
S e in e  A n w en d u n g . U n tersu ch u n g se rg eb n isse . B e isp ie le  aus 
der P raxis.

S o n i e  e  c  o  n o m i e  a s p e c t s  o f  t h e  c h e m i c a l  
c o n s t i t u t i o i i  o f  c o a l .  V o n  lllfn g w o rth . P r o c .S .W a l. Inst. 
Bd. 38. 2 0 .7 .2 2 .  S. 499 /542* . D ie  K oh len b esta n d te ile . H itze- 
b estan d igk eit. EinfluB d er  K o h len zu sa m m e n se tzu n g  auf ihren  
W ert a is B rennstoff.

R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  
f u e l s .  V on  Sutcliffe  und E vans. Proc. S . W al. Inst. Bd. 38. 
20. 7. 22. S. 339 /80* . T ieftem p eratu rverk ok u n g. E rzeu gu n g  
rau ch loser B ren n sto ffe  b e i h o h en  T em p eratu ren . A n w en d b ark eit  
d e s  V erfahrens in G a sw erk en  und  K ok ereien . V orte ile  von  
brikettiertem  K oks im  H o ch o fen b etr ieb . R etorten  m it Innen- 
b eh eizu n g . K o sten b erech n u n g .

L o  w  t e m p e r a t u r e  c  a r b o  11 i s  a t i o  11 o f  c o a l .  
V on Lander, B row nlie , D a v ie s , F reem an , G o o d w in , I llin gw orth , 
N ie lse n , R ob erts, S u tc liffe  und E vans. Proc. S . W al. Inst. B d .3 8 .
1 6 .5 .2 2 . S . 119/254*. A u sfu h rlich e A b h a n d lu n g  iiber d ie  E nt
w ick lu n g , d ie  w irtsch aftlich e  B e d e u tu n g  und  d en  h eu tig en  
S tand  der T ieftem p eratu rverk ok u n g.

T h e  F u e l  R e s e a r c h  B o a r d :  L o w - t e m p e r a t u r e  
c a r b o n i s a t i o n .  E n gg . Bd, 116. 1 0 .8 .2 3 .  S. 168/9. Bericht 
iiber d ie  neuern  F o rsch u n g ser g eb n isse  der T iefiem p eratu r- 
yerkokung.

D i e  p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e  E r f o r s c h u n g  d e s  
R a u c h e s  a i s  G r u n d l a g e  s e i n e r  B e k a m p f u n g  u n d  
V e r w e r t u n g .  V on  K ohlsch iitter. M etali Erz. B d .2 0 . 8 .10 .22 . 
S. 345 /53 . W e se n  und B ild ting  d e s  R auches. P hysikalische  
und ch em isch e  U n tersu ch u n gsverfah ren .

U n t e r s u c h u n g e n  a n  L u f t f i l t e r n .  V on Baer. Z.V. 
d . l .  B d .6 7 . 1 3 .1 0 .2 3 . S. 970/2* . D ie  E rfahrungen bei den 
v ersch ied en en  V erfahren zum  E n tstau b en  der Luft. N eues  
V erfahren . V ersu ch serg e b n isse .

E n t s t a u b u n g  u n d  G a s r e i n i g u n g  d u r c h  
E l e k t r i z i t a L  V on  Z op f. C h em . Z g . Bd. 47. 1 .1 0 .2 3 . 
S. 769/71*. D a s C o ttre ll-M o e ller -V er fa h ren . G asrein igungs- 
a n la g e  der Lurgi A p p arateb au -G esellsch aft in Frankfurt (M ain).

U b e r  d a s  V e r h a l t e n  d e s  K o k s s c h w e f e l s  b e i m  
E  r h i t z e 11 i m  W  a s s e r s t o  f f s  t r o  111 e. V on  LiBner. 
B rennst. C h em . B d .4 . 1 5 .1 0 .2 3 . S . 305 /8* . E r g eb n isse  von 
V ersu ch en  zur E n tsch w e fe lu n g  von  K oks. (F orts. f.)

U b e r  d i e  t h e r m i s c h e  R e d u k t i o n  v o n  P h e n o l e n  
z u B e n z o l  i m  i n n e n  g e s c h  w e f e l t e n  E i s e n  r o h r .  
V on F ischer und Z erbe. B rennst. C h em . Bd. 4. 1 5 .1 0 . 23. 
S. 309 /12 . G le ich e  W irkung von  Z inn und S ch w efe le isen . 
G u n stig e  W irk u n g d e s  S c h w e fe le ise n s  bei der R eduktion von 
P h e n o l zu B en zo l.

D i e  P o l y t h e r m e n  d e r  V i e r s a l z p u n k t e  d e s  
C h l o r k a l i u m f e l d e s  i m  q u i n a r e n  S y s t e m  o z e a n i s c h e r  
S a l z a b l a g e r u n g e n ;  i h r e  t e i l  w e i s e  N a c h  p r u f u n g  
u n d  V e r v o l l s t a n d i g u n g  b i s  z u  T e m p e r a t u r e n  i i be r  
1 0 0 ° . V on  S ero w y . Kali. Bd. 17. 1 .1 0 .2 3 .  S. 2 8 9 /6 * . A us
fuh rlich e M itte ilu n g  d e s  U n tersu ch u n g sv erfa h ren s und der 
erzie lten  E r g eb n isse . (F orts. f.)

T h e  l a w s  o f  h e a t  t r a n s f e r .  (SchluB .) E n gg . Bd. 116.
2 4 .8 .2 3 .  S. 228 /30* . W eitere  U n tersu ch u n g en  iiber d ie  G esetze  
d er W arm eu b ertragu ng.

W irtschaft und Statistik.
D i e  n e u e n  E i s e  n b a h  n t a  r i f e  f u r  K o h l e n .  Von 

H ein z. B raunkohle. B d .2 2 . 2 9 .9 .2 3 .  S . 451 /2 . G egen u b er-  
s te llu n g  der F rachtsatze vor  d em  K riege  und der neuen  
G rundfrachten .

T h e  c o a l  a n d  o i l  r e s o u r c e s  o f  S a c h a l i n e  
I s l a n d .  V on  P urin gton . M in. M eta llu rgy .’ B d .4 . S ep t. 1923. 
S. 453/61 *. G esch ic h tlich es, G eo g ra p h isch es  und W irtschaft- 
lich es von  d er  In sel S a ch a lin , b e so n d e r s  h in sich tlich  der 
K ohlen- und Ó W orkonim en.

V erschiedenes.
D i e  E r m i t t l u n g  d e r  A r b e i t s i n t e n s i t a t  d u r c h  

Z e i t s t u d i e u  s o w i e  d i e  A n w e n d u n g  d e r H ó c h s t -  
p e n s u m i d e e  a u f  d i e  L o h n f o r m  i n  A b r a u m -  u n d  
G r u b e n b e t r i e b e n .  V o n  E hlers. B raunkoh le. B d .22 . 29 .9 .23 . 
S. 445/9. 6 .1 0 .2 3 .  S . 460 /5* . B e d e u tu n g  und E r fassu n g  der 
A rbeitsin ten sita t. V erfahren  und V orte ile  der P ram ienzah lung, 
b e so n d e r s  beim  B raunkohlenbergbau .

B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n ,  M ó g l i c h k e i t e n  u n d  
G r e n z e n  d e r  A n w e n d u n g  d e s  T a y l o r s y s t e m s  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  K a 1 i - 
i n d u s t r i e .  V o n  Krull. (F orts.)  Kali. B d .17 . 1 .1 0 .2 3 . S . 285/9. 
S te llu n g  und A u fg a b en  der G en era ld irek tion . (F orts. f.)

E r s c h l i e B e n  u n d  O r d  n e n  d e s  . E i s e n h u t t e n -  
s c h r i f t t u m s .  V on  D a e v e s . S tahl E isen . B d .4 3 . 1 1 .1 0 .2 3 .  
S. 1298/1300*. A ufbau und V erw e n d u n g  der Z eitschriften- 
schau . A u sk u n ftei und K arteien. N u tzen  der K arteien und 
z u sa m m en fa ssen d e  B erichte.

P E R S Ó N L I C H E S .

G esto rb en :

am  20. O k tob er in O b ersch reib erh au  der B ergw erksd irektor
a. D . P aul K i n n e .


