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Die technischen und wirtschaftlichen G rundla^en  
fur die Beheizung des Koksofens'.

Bei d S l I r " 1’ inr nieUrdeS VerCinS ZUr QberWaChUng d"  Ruhrzechen 2U Essen.
jmmer das wirtschaftHch au^ uwendenden Warmemenge, der soge-
KohlenveredIung darstellt, spieft „ a t u r g e S  d nannten yerkokungswarme, nicht «m eiSeń V e * r S
Beheizungsfrage eine bedeutsame Rolle. Einerseits EnermPTn ^  Uf wandlung von. Warnie in andere
hangt die gesamte Durchfuhrung des Verkokun<»s- e™ W'e bei den Motoren oder bei
vorganges und die Ausbeute an den verschiedeiTen meist 3 ?  ,ynthese> ha"delt, sondern daB sie,
Erzeugmssen in starkstem Mafie von der Kunst des Re .Sinnc , vermehrt durch freiwerdende
Ofenbauers ab, anderseits ist die vvarmetechn sche * eaktlonswarme> ais fiihlbare Warme in den Ver-
Duichbddung derartiger Anlagen fiir ihre W irtschaft- tisch 'v6»i?vU?T Sen VOrhanden ist und somit theore-
iichkeit von maBgeblicher Bedeutung. ffir n  w\ede,r2ewonnen " 'erden kann. Da jedoch

M it der Errichtung der aus dem Strehpn i 1 Du^chfuhrung der Verkokung hohe Tem-
Wirtschaftlichkeit e n t s S n d e n e l l ^ z S f c i j S  L7  “T  ? ord^ < *  sind, die sich in feder Feuerung
Rp . ,uhrbezirk hat die Kokereitechnik in mancher lassen und^fUr g,eW1Spen Wirkungsgrad erzeugenBeziehung neue Wege beschrittpn ei ldssen. und tui die Beendigung des VerkóJrumrs
hierbei anSnglich d i e ^ e i S S g ^ ^ n ^ ^ ^ S  K  d i e s e l  ^  ^ s T t s

; g =  r ,  t s r  i

- s fr ddiee r u ^ r ™ „ sf * s  v * m  o S e  l s : -  m f z “ " 'e n d e n d e "
KnnifTn +Stk0Stenberechnung fast die H° he’ des delt es' sich ^  def W arm ewirtschaftlichkeit han-
G e h S e r16,? f Sr ••?rreiChen M d ein Viclfaches der Probleme i '  H° h" u ^ l  grundsatzlich verschiedene
Gehalter und Lohne ausmachen, groBere B each tuna  i, -u • \  ohe des Mehrverbrauchs im Ver-
yerdienen D a die E rfo rsc h u n g  dieses S ondergeb ie tes  u n d ” 9 z“. der  th e o re t isch e rfo rde r l ichen  W armemeno-e
d er  .n d u s tr ien e n  F e u e r u n g ^ c h n i k  noch unzulang lich  i„ den J lc W lcde rg e« ' innung  d e r  fuh lbaren  W a rm e
wie T e ^ r p / r  emv Sen  iahren  verschi^ e n e  F orscher ,  L Z * >kpU ngsprodukten (die se lbs tvers tandlich
die fui die 9 asm dustne und R um m el fiir ist) 1 gewissen w irkungsgrad moglich
die Kokereien, die Vornahme eingehender w iW n. \  .
schafthcher Untersuchungen an. Im folgenden soli pi *Jlnsic|| tlicl> des ersten Punktes hat bekanntlich
aut Gruncl der heutigen Erkenntnisse die Beheizun^ f- ■ ®.0ndf rer Arbeitsausschufi inzwischen Richt
des Koksofens m ihrem Zusamnienhang mit dem Ver i ? 6"  fU'' d 'e Vergebu"g  înd Abnahme von Koks-
kokungsvorgang und in lhrer wirtschaftlichen Aus- ° f  ausgeart>eitet,. 111 denen an Stelle des Warme 
wirkung dargestellt und kritisch betrachtet werden au^ vandes je kg durchgesetzter Kohle der feuerungs-
Aus der groBen Anzahl der seit Errichtung ein e r  ‘echnische Wirku ngsgrad, d. h. der W irkungsgrad der

esondern Stelle fur Kokereitechnik beim Verein zu r  e“erl-lng  ais solcher, und der Grad der°Gleich-
uberwachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen  g de^ Durchwarmung des Kohleneinsatzes ais
Jp h  i  " U" tersuchuilgen von Kokereianlagen |5 ^ " Z ,n fur, den wąrmetechnischen Zustand einer 
tehen umfąngreiche Erfahrungen zur Verfiigung Sd k  Kokereianlage ńerausgeschalt sind. ^

rbeit stellt somit gleichzeitig einen Tatigkeitsbericht letzten Endes Hnrh V  cl)Sfsetzter Kohle sein, der
dei vergangenen Jahre dar und beleuchtet den Nutzen W arm ewirtsclnft hiM^f pf,aktlf chen Ausdruck fiir die

e1 aus solcher Gemeinschaftsarbeit fiir die A li’ tern R pfnrh t i Hierbei sowie bei den wei-
gemeinheit erwachst. ’C AH' *St ausschli^H ch  mit Durch-

_ . schnittszahlen gerechnet worrlpn
Die warmetechnischen Grundlagen 

der Verkokungstechnik.

\’O r ^ t L Eru r\eI Un§  d‘eSer Frage sei die Bemerkung atisgeschickt, dafi es sich bei der fur die Ver-
1 v<

rhemiseh...w..„,„tllt.,
Verans(alteten Sitzung

u -ii , ,-------& 31 dubscniieonch m it  D urrh
schn i t tszah len  ge re ch n e t  w orden ,  die sich ais Mittel 
wer te  aus den b isherigen  U n te rsuchungen  ergeben 
h a b e n ; ihre B rauchbarke i t  kann  auch a u f  G ru n d  von
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A u f i e n t e m p e r a t u r  i „  f c t ó S

te m p e ra tu r  Ł i  a ^ r | £  Hat b isher  all-
eine gewisse G asm en g  , E n tg a su n g

prak tisch  m it dei j? j Betriebe n icht mog-
900° C zusam m enfa ll t .  u a  es

k o S ^ ^ e m S S T r ^ e ' Z a h l e n

7 a h l e n t a f e l  1. B e tr iebszah len

, , • Anrh n u r  un te r  no rm alen  B edingungen

•uifzuwendende W a rm em e n g e  h a t  sich aus den Unt

bei einem m it t le rn  W a sse rg e h a l t  von 1 -3<^ e ^ b e ‘
( Zahleiitafel 1). In A bhangigke .t  von dem  W ir k u n g ,  
i  rad  der Koksofen e rh a l t  m an som it  den aus  Abb 1 J -  
sichtlichen ta tsach lichen  W a rm everb rauch .  Da

neuzeitl icher  K okereian łagen .

A nlage

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 a 
lOb 
lOc
11 a 
11 b

B a u ar t B eh e izu n g
M it t le re  B etr iebs-  

B re i te  zeit

mm

Kohlen- 
e insatz  
je O fen

t

W a s s e r 
geh a l t

%

O tto
K o p p e rs

O t to
K o p p e rs

O t to

Still
Collin

K o p p e rs

yy
Otto

S ta rk g a s

S ch w a ch g a s
S ta rk g as

450
400
450
350
450
480
400
450
450

500

450

21,80
16,80
20,00
12,00
18,00
20,00
14,60
22,00
19,79
17,45
22,00
33,39
11,77

21,18
16,89
18,40
8,14

12,56
11,39
11,24
28,59
20,52

\ 18,80

| S c h w a ch g a s

is fc ^ Ł  | s  i  p f
12,50

9.3
14.1
11.4
11.4 
11,8 
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12.1
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10.3
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7.9

Koks-
End-

tem pe-
ra tu r

»C

Warme-
verbrauch

kcal je kg 
feuchter 

Kohle

499
930 551
970 546
960 531
930 504
900 513
985 518
970 515
970 511

1030 541
950 499
850 470

1060 546
1055 586

F e u e ru n g s -  
techn .  W i r 
k u n g s g ra d  

%
68,3
75.2
69.9
68.5
74.2
67.5
69.9
78.0
73.8
74.9
74.0
74.2 
74,8
70.3

V e rk o k u n g s -  
w a rm e

kcal je kg  
fe u c h te r  
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415 
382 
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Ahh 1 W a r m e v e r b r a u c h  und  GasiiberschuB  
ADD: . r ________ WirU-untr
Abb 1 W a r m e v e r b r a u c n  u n a  u i b u u c i s i u u u  

in A b h a n g ig k e i t  v o m  fe u e ru n g s te ch n isc h en  W irk u n g s g ra d .

ciaB bei einer  A usnutzung  von nur 33 o o die gesam te  
zur V erfugung  s tehende gas fo rm ige  W a n n ę  \ u -  
b rauch t w erden  muB und  daB mit s te .gendem  W  
k u n g sg rad  ein in s ta rkem  Mafie ans te igender  Teil der 
verfugbaren  G asm enge  ais  UberschuBgas f re i  wird. 
Bei Abhitzeófen, fu r  die e tw a  39°, o ais g u n s t ig s te r

. B a u m  und L i t t e r s c h e i d t ,  Gliickauf 1930, S. 1424.

W irk u n g sg ra d  angenom m en  w erd en  kónnen  w a r  es 
demnach m o g l ie h rb is  zu 15 o/o GasiiberschuB zu be- 
halten. Betrach te t  m an  einen W irk u n g sg ra d  von  70 »,o 
ais norm ale  A usnu tzung  in neuzeitlichen R egenera t 
ó fen , s o k o m m t  m an zu eiuem  W a rm ev e rb rau c h  von 
e tw a  525 kcal/kg Kohle m it 11,5 W W asse r ,  dei 
gleichzeitig einen w eitern ,  den E r fa h ru n g e n  durchaus  
en tsp rechenden  M it te lw ert  dars te l l t .  H ierbei s tehen 
m ehr ais  50 o/o des e rzeug ten  G ase s  ande rw e it ig  zui

X CrfFUr den Fali,  daB aus m ark t technischen  G runden  
nicht das  Gas, sondern  der e rzeugte  Koks_ fu r  die 
Beheizung der  Ofen y erw and t  w ird  g i l t  Abb Die 
im Koks yerfugbarc  W a rm e m e n g e  b e t ra g t  4850 kca 
bei einem m it t le rn  K oksau sb n n g en  von 0,77o/o 
(T rockenkoks,  bezogen auf T rockenkoh le )  und  eineii 
u n te rn  H eizw ert  von 7155 kcal/kg. Da der  Koks e i s t  
in G ase rzeuge rn  in ein fiir die Beheizung g e e i g ^ t e s  
G as  u m gew andelt w erden  muB, ist auBer dem 
ku n g sg rad  der  K oksofen noch der  V ergasungs-  
w irk u n g sg rad  zu beriicksichtigen, dei je  nac „ 
D urchb ildung  der G aserzeuger  zw ischen 05 u n d  /0  ;o 
bei a lten und  7 0 - 7 8 « o bei neuzeitlichen A nlagen  
schwankt.  D er  W a rm e a u fw a n d  w ird  dadurchlum i ein 
en tsprechendes  V erlustg lied  e rh o h t  D er KoksN 
brauch  erg ib t  sich gleichzeitig ais H u n d er tsa tz  der
G esam tkokserzeugung .

D ank den um fangreichen  T e m p e ra tu rm e ssu n g  
bei de ra rt igen  GroBversuchen w ar  es auch moglicn, 
bei oleichzeitiger mengenm aBiger E rfa ssu n g  der  ver- 
schiedenen V erkokungserzeugnisse  eine sogenann te  
S toffbilanz mit einer den technischen A nspriichen  ge- 
nugenden  G enauigkeit  durchzufiihren . D er aus dei 
f i thlbaren W a rm e  der V erkokungsproduk te  e rrechnete  
W a rm eb e trag  lie fer t  darni in A bhangigkeit  von dem 
W irk u n g sg ra d  der  Koksofen eine w eite re  Kęnnim ie, 
die un te r  der  V orausse tzung , daB keinerlei W arm e-  
tonungen  bei der  U m se tzung  auf tre ten ,  der  theore-
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tisch au fzuw endenden  W a rm em e n g e  en tsp rechen  
wiirde, w enn  m an die fiih lbare W iirm e in den Er- 
zeugnissen m it  dem v o rh an d e n en  W irk u n g sg ra d  ver- 
vielfacht. Die e rh a l ten e  Kurye s te llt  g le ichzeitig  die 
O renzlin ie  fiir das  G ebie t d e r  e x o th e rm en  und endo- 
the rm en  W a rm e tó n u n g e n  dar ,  und  zw a r  ist dies so 
zu yerstehen, daB fu r  eine Kohle, de reń  W a rm ey e r-  
b rauchszahl fiir einen yersuchsm aBig  erm itte l ten  
W irk u n g sg ra d  oberha lb  d ieser  G renzl in ie  liegt, auBer 
der  f iih lbaren  W a rm e  noch ein zusatz l icher  A ufw and 
fiir en d o th erm e  R eaktionen e r fo rde r l ich  ist, w ah ren d  
sich Z ahlen  u n te rha lb  d ieser  Linie durch  w arm e-
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Abb. 2. Warmeaufwand und Koksverbrauch 
bei Generatorbeheizung in Abhangigkeit 

vom feuerungstechnischen Wirkungsgrad der Koksófen.

liefernde, exo th e rm e  R eaktionen erk laren .  Diese von 
T e r r e s  ais  Z erse tzu n g sw arm e bezeichnetc W a rm e-  

tó nung  han g t  m it der  V erkokungs\varm e d e ra r t  zu- 
sam m en, dafi sie dereń  H ohe in dem in B e traeh t 
kom m enden  T e inpera tu rbere ich  vergroB ernd  o d er  
yerm indernd  beeinfluBt.

Die in Abb. 3 w iede rgegebene  Kurye bezieht sich 
ebenfalls auf eine durchschnittl iche  R uhrkoh le  und 
die en tsp rechenden  B etr iebsbed ingungen , wie sie aus 
der  Zahlen tafe l 2 b e ry o rg e h e n 1.

im  yorliegenden  F alle  w u rd e  m it  e iner  durch- 
schnittl ichen V erk o k u n g sen d tem p e ra tu r  von 950° C  in 
der  M ittelebene des K okskuchens gerechnet .  W ie  be- 
reits erw ahn t ,  ist nu r  bei e iner  no rm alen  Verkokungs-  
geschwindigkeit  die A u sg asu n g  des K okskuchens bei 
dieser T e m p e ra tu r  beendet.  .D a  auB erdem  die Koks- 
kohlen yerschiedenen G asg e h a l t  aufw eiśen ,  zur  
E rz ie lung  eines b rauchbaren  Kokses o ft  auch yer- 
schiedene V erkokungsgeschw ind igke iten  erfo rderl ich  
sind, die ih rerse its  ande re  A rb e i ts tem p e ra tu ren  be- 
dingen, e rgeben  sich natiir lich andere  E nd tem pera -

1 Richtiger w are es, fiir jede der untersuchten Anlagen, die eine
bestimmte Kohle yerw enden, die zugehsrige  Kennlinie zu erm itteln. Be- 
sonders aufschluSreich ist diese Kurve fiir Betriebe, in denen die g l e i c l i e
K o h l e  i n v e r s c h i e d c n e n  O f e n g r u p p e n  verkokt w ird.

Z a h l e n t a f e l  2 . M it t le re  Kennziffern 
fiir R u h rk o k ere ien .

Koksausbringen (Trockenkoks/Trockenkohle) . °/o
G a s a u s b e u l e ......................................................... nm3/t
Heizwertzahl (0,310- Hu =  4150)................................. ....
T ee ra u sb r in g en .....................................................  kg/t
R ohbenzo le .............................................................. n
T e m p e r a t u r e n  (im Mittel)

K o k send tem pera tu r .............................................
Oas, Teer, B enzo l ................................................. „
W asse rdam pf ..........................................................„

Fii h l b a r e  W a r m e  in e n g e n  im
K o k s ...................................................................... kcal
G a s ......................................................................
W a sse rd a m p f .....................................................
T e e r ......................................................................  ”
B e n z o l ..................................................................

77
310

1285
32

9

950
685
585

218,5
75.7 

101,2
12.8 
2,8

insges. kcal 411,0

Abb. 3. Warmeaufwand bei Verkokung 
ohne Warmetónung und praktisch ermittelte Werte.

tu ren .  F ern er  ist fiir die m it t le re  E n d te m p e ra tu r  der  
G leichm aBigkeitsgrad der D urchw iirm ung  des Koks
kuchens maBgebend. W ie s ta rk  die theore t isch  auf- 
zuw endende W a rm em e n g e  von dieser E n d te m p e ra tu r  
abhang ig  ist, zeigt Abb. 4. G leichzeitig  m it den Koks- 
tem p era tu ren  iindern sich die T e m p era tu ren  der  ab- 
ziehenden G ase  sowie des W a sse rd a m p fes .  Atich 
hierbei hande lt  es sich um  E rfa h ru n g sz ah le n  aus Ver- 
suchsergebnissen. Bem erkt sei noch, daB nach den 
yerschiedensten Fes ts te l lungen  der  W a sse rd a m p f  (die 
g robe  Feuchtigkeit  der K ohle)  p rak tisch  innerha lb  des 
e rs ten  D ri t te ls  der G aru n g sze i t  entweicht,  so daB man 
ais U berh itzungstem pera tu r  die en tsp rechende  Roh- 
g a s tem p era tu r  w ahrend  dieser  Zeit annehinen  kann.

Fiir eine m it t le re  K oksend tem pera tu r  laBt sich 
n unm ehr  auch der EinfluB des W a sse rg e h a l te s  er- 
rechnen (Abb. 5). Die Rechnung  ist nu r  bis zu einem 
W a sse rg e h a l t  von 8 o/o d u rc h g e fu h r t  w orden ,  weil 
bekanntlich  die A bhangigkeit  des W iirm eaufw andes  
vom W a sse rg e h a l t  der  Kokskohlen bei n iedrigern  
Feucht igke i tsg raden  noch der  A ufk larung  bedarf.  Sehr 
wahrschein lich  liegt bei 6 —8 o/o ein M indes tw er t  vor, 
da  man bei einer w eitern  V erm inderung  des  W a s s e r 
geha lte s  keine E rsp a rn is  an W iirme, sondern  im
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Nr.  1

Uberscfiu/sgas

yer/fo/fungs- 
warm e ,

/Ibgasrer/ust

Strah/ung u. Le/łung

lYir/fungsgracf

A b b .5 .  T h e o re t i s c h e r  W a r m e a u f w a n d  fur  1 kg  Kohle 
bei v e rsch ie d en e m  W a s s e r g e h a l t  (m it t le re  W e r t e  
fiir  R u h rk o h le ,  V e r k o k u n g s e n d te m p e r a tu r  950").

aleichen W eise  veranschaulich1. Das D iagram m  w urde  
ae le^entl ich  der  B e tr iebsuberpri i fung  einer Anlage 
au f^es te l l t ,  bei der  die gleiche K ohlenm ischung  m 
O fe n g ru p p e n  von verschiedener B auar t  und  Errich- 
tungsze i t  zur V erkokung gelangte .  Die Anlage A w ar  
im Jah re  1927, B 1925 e rbau t  w orden , w a h re n d  es

'  Der EinfluB der Feuchtigkeit ist ein Oebiet, das noch eingehende 
wissenschaftliclie Untersuclum gen erfordert. Man hat im Betnebe festgestellt, 
daB beThohen W afsergelialten (1 2 -1 4 % ) 1%  mchr W asser emen andern 
Au“ wańd verlangt ais bei niedrigern (8 -1 0 % ) und daB be. germ gcm  
W assergehalt der W asserdam pf sogar eine gunstige W irkung ais W arme 
fibe rtrle er in die Kohlenschicht ausiibt. W eiterhm  ergib t sich beicmer 
Umrechnung von WSrmeverbrauchszahlen mit yerscluedenen W assergehatei 
•mf Trockenkohle stets ein anderer W ert, der m jedem Falle m ednger g 
ais der \VUrmeverbiauch zur Verkokung der tatsachlich trocknen Koli e.

Diese giiiistige Entw icklung b e ru h t  in e rs te r  Linie 
da rau f ,  dali es mit Hilfe der  R egene ra t ivbauar t  ge- 
lungen  ist, die groBe in den R auchgasen  vo rhandene  
W a rm em e n g e  ais L u ftv o rw arm u n g  fiir den ProzeB 
se lbst nu tzbar  zu machen. Auch die durch S tra h lu n g  
und  Leitung an die U m gebung  yer lo rengehende  
W arm em en g e  ha t  m an g an z  betrachtl ich  zu ver- 
r ingern  gewufit, so daB es sehr  reizvoll ist, die G ru n d e  
fiir diesen F o rtseh r i t t  und  den engern  Z usam m enhang  
mit dem V erkokungsvorgang  ais solchem n ah e r  zu be- 
t rach ten  und  dabei gleichzeitig die M óglichkeiten  einei 
w eite rgehenden  V erbessęrung  zu priifen.

D ie  F r a g e  d e r  W a r m e v e r l u s t e .
Abgasverluste.

Aus der  Zahlen tafe l 3, in der  eine gróBere Anzahl 
von V ersuchsergebnissen  zusam m enges te l l t  ist, g eh t  
hervor, daB der H aup tte i l  der  Verluste  auf  die fuh l-  
ba re  W a rm e  der  den O fen  verlassenden  Ver- 
b rennurigsgase  entfa llt .  Auch in d ieser H ins ich t  ist 
der  G ang  der E ntw ick lung  bem erkensw ert ,  da  es sich

i m
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■70 60 50
M r/fongsgrac/

Abb. 6. EinfluB d es  W ir k u n g s g r a d e s  
auf d en  W a r m e v e r b r a u c h  u n d  O asu b e rsch u f i  

v e rsch ie d en e r  O f e n g r u p p e n  e iner  K o k e re ian lag e  
bei g le icher  K o h len m isch u n g .

G egenteil  bei lu f t trockne r  Kohle einen h ohern  
W  a r m e v e r b r a u eh b eobach te t  h a t 1.

sich bei der Anlage C urn eine der  ers ten  Regenerativ-  
o fen g ru p p en  a u f  dem Jahre  1904 handelte . . D e r  
P unk t  F  s te l l t  die bei der U n te rsuchung  einer a l te rn  
Anlage erm itte l ten  V erhaltn isse  eines A bhitzeofens 
fiir diese Kohle dar ,  der P u n k t  D che bes ten  b .she .  
erreichten  W e r te  und  der  P u n k t  E  schlieBhch eine 
Anlage mit dem theore tisch  hóchs tm oglichen  Aus- 
n u tz u n g sg ra d  der  au fgew and ten  W arm em e n g e .  Das 
Schaubild  laBt som it die gesam te  E n tw ick lung  der  
W a rm ew ir tsc h a f t  des Kokereibetriebes in den  ver- 
g angenen  Jahren  und  die noch zur V erfugung  
s tehenden  M óglichkeiten  erkennen. W a h r e n d  bei dem 
Abhitzeofen kaum  12 o/0 der  G asm enge  ais  UberschuB 
zur V erfugung  ges tanden  haben  ist d ieser B etrag  
den neuzeitlichen Regeuera tivofen  auf e tw a o l  /o ge- 
stiegen, und  es diirfte bei w e i tes tgehender  Verminde- 
ru n o  der  V erluste  soga r  moglich sein, m ehr  ais 60 ,o 
d es °e rze u g ten  G ases  anderw eitig  zu yerwenden.

Mrftungsgrao

Abb. 4. T h e o re t i s c h e r  W a r m e a u f w a n d  fu r  1 kg  Kohle 
mit 12°/o W a s s e r  bei v e r s ch ie d en e n  V e rk o k u n g s -  

e n d te m p e r a tu r e n  (b e zo g e n  auf  15° C).

B esonders  aufschluBreich ist Abb. 6, w elche die 
durch die Entw ick lung  der  F euerungstechn ik  bed ingte  
V erbesserung  der  W irk u n g sg ra d e  der  Koksofen in dei
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Z a h l e n t a f e l  3. W i r k u n g s g r a d e  und  W a rm e v e r lu s te  neuzei t l icher  K okereien .

Anlage

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

lOa 
lOb 
lOc 
11 a 
11 b

Beheizung

Starkgas

Schwachgas
Starkgas

Schwachgas

Mitt
lere

Breite

mm
450
400
450
350
450
480
400
450
450

500

450

Kohlen- 
einsatz 
je Ofen

t
21,18
16,89
18,40
8,14

12,56
11,39
11,24
28,59
20,52

18,80

12,50

Arbeits-
tempe-
ratur

°C
1230
1255
1300
1310
1340
1240
1290
1285
1295
1450
1300
1020

1500

Tempe
ratur

°C

Rauchgas
Luft- 
iiber- 

schufi- i 

zahl

Ver-
lust

%
355 
353 
437 
431 
302 
364
ooo

415(350) 
398 
370 
326 
296 
408 
369

1.49 
1,24
1.27 
1,20 
1,04 
1,47
1.49
1.19 
1,33 
1,23 
1,16
1.20 
1,12
1.28

20,1
16,6
20,0
19,1
16.3
24.3 
21,0
15.5 
18,8
16.9
14.3
13.5
17.9 
22,8

Strahlung und Leitung
Spez. Be-

Strahlmigs- triebs- Verlust
yerlust z e j t

2 t i kcal/m2/h h %

Ober-
flache

2,51
2,77
2,61
4,89
3,43
3.20
3.21 
2,23 
2,55

2,68

3,15

herausges te l l t  hat, daB die s tand ige  Leistungsste ige-  
rung  der  Koksofen n u r  au f  G ru n d  w arm ew ir tschaf t-  
licher V erbesserungen  m oglich  gew esen  ist. Bei den 
Abhitzeófen lagen  die V erhal tn isse  beisp ie lsw eise  so, 
daB se lbst bei Ver\vendung der  g esam ten  erzeugten  
G asm enge  der  A rb e i ts tem p e ra tu r  und  som it  d e r  Ver- 
kokungsgeschw indigkeit ,  d. h. der  G arungsze i t ,  be- 
st im m te G renzen  gese tz t  w aren .  Die hóchs te  erreich- 
bare A rb e i ts tem p e ra tu r  b e t ru g  e tw a  1 1 5 0 ° C .  Samt- 
liche un te r  d ieser T e m p e r a tu r  l iegende W a rm e  w a r  fiir 
den V erkokungsvorgang  ais  solchen nu tz los  und  hoch- 
s tens zu r  D am p fe rz eu g u n g  in A bhitzekesseln  ver- 
wendbar. M it  der  E in f i ih rung  d e r  R egenera tivofen  
konnten infolge der  L u ftv o rw a rm u n g  die Verbren- 
nun g s te m p e ra tu re n  g anz  erheblich  g es te ig e r t  w erden  
und dem en tsp rechend  auch die A rb e i ts tem p e ra tu ren  
eine E rh o h u n g  erfah ren .  T atsach lich  erz ielte m an e r s t  
je tz t  eine w esentliche Abkiirzung der  G arungsze it .  Mit 
der  S te ige rung  d e r  A rb e i ts tem p e ra tu ren  ist das  Schwer- 
gewicht der  F e u e ru n g  sozusagen  von den Heizziigen 
in die R egene ra to ren  v e r le g t  w orden . Es w ird  sp a te r  
noch gezeigt, wie f ru c h tb a r  g e ra d e  die V erfo lgung  
dieses G edankens  beim E n tw u r f  neuer  Ófen g e 
wesen ist.

Besondere B eachtung  verd ien t  zurzeit  die F ra g e :  
W elche W a rm eln e n g en  s tehen  fiir die Luft- und  Gas-  
v o r w a rm u n g  z u r  V erfi igung  und  wie w eit  kónnen  
diese w ir tschaf t l ich  verw er te t  w e rd e n ?  In e r s te r  Linie 
hang t dies von d e r  g e fo rd e r ten  A rb e i ts tem p e ra tu r  der  
Koksofen ab ;  auB erdem  sp ie lt  hierbei d e r  bei der  
V erbrennung an g e w an d te  LuftiiberschuB eine ge- 
wisse Rolle. Die beste  A usnu tzung  s te l l t  zweifellos 
der  Fali  dar,  daB die Luft beim V erlassen d e r  Heiz- 
ziige au f  die T e m p e ra tu r  d e r  V erb re n n u n g sg a se  vor- 
g ew a rm t w ird  (u n te r  en tsp re ch e n d e r  Beriicksichti- 
gu n g  der  S tra h lu n g sv e r lu s te  des R e g en e ra to rs ) .  Dies 
wiirde einen T em p era tu ru n te rsc h ied  zwischen Abhitzc 
und Luft von 0° bedeuten . In Abb. 7 sind  zunachs t  
die M oglichkeiten und  G renzen  fiir die A u snu tzung  
der  in der  Abhitzc vorhandenen  W a rm e  in einem be- 
stim m ten F alle  darges te l l t .  Es h a n d e l t  sich um einen 
Koksofen m it einer A rb e i ts tem p e ra tu r  von  1 2 5 0 ° C ,  
d er  einmal mit S tarkgas,  das  andere  M ai m it  Schw ach
gas (G e n e ra to rg a s )  beheizt w erden  soli. M a n  erkennt,  
daB es bei S ta rkgasbehe izung  nicht moglich  ist, den 
A bgasverlust un te r  einen gew issen  M in d e s tb e trag  zu 
senken, und  daB d e r  A bgasve r lu s t  m it  s te igendem  
Unterschied zwischen H eizzug- nnd  V orw arm tem - 
pera tu r  s ta rk  zunim m t, wobei g leichzeitig  der  Luft-

1037 21,8 11,6 68,3
967 16,8 S,2 75,2

1067 20,0 10,1 69,9
1127 12,0 12,4 68,5
777 18,0 9,5 74,2
662 20,0 8,2 67,5

1003 14,6 9,1 69,9
676 22,0 6,5 78,0
746 19,8 7,4 73,8
960 17,4 8,8 74,9
910 22,0 11,7 74,0
650 33,4 12,4 74,1

1065 1 11 r 7,3 74,8
1080 j 11 ,o 6,9 70,3

i EinfluB a u s i ib t1. In d iesem

Feuerungs-
technischer
W irkungs-

grad

°/0

iiberschuB wachśe;
F a l le  ist a lso  s te ts  m ehr  W a rm e  in d e r  Abhitze vor- 
handen, ais  fiir die L u ftv o rw a rm u n g  V erw endung  
f inden  kann. Bei S chw achgasbeheizung  Iiegen jedoch
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Abb. 7. Abgasverlust in Abhangigkeit vom Unterschied 
zwischen Heizzug- und Vorwarmtemperatur 

bei verschiedenem LuftiiberschuB 
(\Vandverlust des Regenerators 2°/o).

die V erhal tn isse  so, daB sich infolge der  M oglichkeit,  
G as  und  Luft y o rzuw arm en ,  nicht einm al die gesam te  
in d e r  Abhitze zur  V erfi igung  s tehende  W a rm e  aus- 
nu tzen  l;iBt. Dies ist bei den sog e n an n te n  Verbund- 
ófen  zu bedenken, bei denen durch  w ah lw e ise  vor- 
g en o m m en e  B eheizung m it  S tark- und  Schw achgas  
eine ve rm itte lndc  Lósung  g efunden  w erd en  muB. 
Abb. 8 zeigt,  in w elcher  W eise  der  A b g asv e r lu s t  bei 
einem bes tim m ten  LuftiiberschuB von d e r  A rb e i ts 
te m p e ra tu r  eines O fens  abhiingt,  und  Abb. 9, welche 
en tsp rechenden  A b g as tem p e ra tu ren  sich dabei er-  
geben . M an kann  h ie raus  e rsehen , inw iew eit  eine Ver- 
b es se ru n g  der  the rm ischen  A u snu tzung  der  R auchgase  

u n te r  Beri icksichtigung d e r  W ir tsch a f t l ich k e i t  der  
R egene ra to ren  — m oglich  ist, und  wie se h r  es, be- 
so n d e rs  w enn  Spitzen le is tungen  \ e r la n g t  w erden ,  auf

5 Der LuftuberschuB ist w en i^er zu r vollstandigen Verbrcnnung- ais aus 
andern  heizungstechnisclien Orunden (Flam m enlańge usw.) erforderlich.
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Abb. 9. Abgastemperaturen in Abhangigkeit 
von dem Unterschiede zwischen Heizzug und Vorwarme- 

temperaturen (Wandverluste des Regenerators 2°/o).

w o  

\ ° C  

I  
^ 2 0 0  |

100

ra tu ren  e tw a  gleich sind, ist der  A bgasverlus t  infolge 
der  verschiedenen R auchgasm engen  bei Schw achgas-  
beheizung h o h e r ;  bei G en e ra to rg asb e h e iz u n g  tr i t t  dies 
w en iger  hervor  ais bei G ich tgasbeheizung . Aus dereń 
ger ingerm  feuerungsfećhnischem  W irk u n g śg ra d  er- 
k la r t  sich der  im Betrieb s te ts  beobachte te  M ehr-  
verbrauch  an W iirme u n te r  g le ichen Arbeits- 
bed ingungen .

Die H óhe der  A rbe i ts tem pera tu ren  kann  bei ge- 
e ignete r  Ausfiih rung  der  V erb rennungsraum e und  vor 
allem der W arm espe icher  w eites tgehend  ges te iger t  
werden. H ierbei kom m t es im w esentlichen d a ra u f  an, 
die W id e rs ta n d e  der  s t róm enden  G ase  m oglichs t  
klein zu halten ,  dam it  rnan die groBen erfo rderl ichen  
R auchgasm engen  ohne das A uftre ten  von erheblichen 
D ruckschw ankungen  im O fen durchzusetzen verm ag. 
Der Zeche M ath ias  S tinnes ist  es gem einsam  mit 
der  F irm a  Dr. O tto  & Co. gelungen , K oksofen von 
450 m m  m it t le re r  Breite mit 11.7 h G aru n g sze i t  
bei A rbe its tem pera tu ren  von rd. 15Ó 0°C e inw andfre i  
zu betreiben, und  zw ar mit ausgezeichneten  W irkungs-  
g rad e n  sowohl bei S tarkgas-  (74 ,So/o) ais  auch bei 
Schwachgasbeheizung  ( 7 0 ,3 o/0). D er  A bgasverlus t  be- 
t ru g  17,9 o/o bei S tarkgas-  und  22,8 o/0 bei S chw achgas
beheizung (Zah len ta fe ln  1 und 3, Nr. 11 a und  b).

Strahlungs- and Leitungsverluste.
Fiir die H óhe  des feuerungstechn ischen  W irkungs-  

g rades  sind neben dem A bgasverlus t  die S trah lungs-  
und Lei tungsverluste  mafigebend, die sich fiir neuzeit- 
liche A nlagen im M ittel au f  e tw a 10 o/o belaufen. Auf 
ihre genaue Bestim m ung, die ohneh in  Schwierigkeiten

• 5

O fen/n/ia//

Abb. 10. Abhangigkeit der Strahlungs- 
und Leitungsoberflache vom Fassungsraum bei Ófen 

mit waagrechter Kammer.

zu bereiten schien, ha t  m an w egen  der  scheinbar  ge- 
r ingfiig igen Abweichungen von dem  genaun ten  Mittel- 
w e r t  anfanglich  verzichtet. Die A nsetzung  dieses Ver- 
lus tan te i ls  ais ziemlich gleichmaBig b e ru h te  liaupt- 
saehlieh darauf,  daB die O fengroB e bei den un ter-  
suchten N euanlagen  n u r  unw esentlich  schwankte  und 
m an geneig t war, die ger ingen  Schw ankungen  der  
V erluste  je  m 2 und h der  G esam tobe rf lache  auf 
W itte rungse in f l i is se  oder unterschiedliche Betriebs- 
verha ltn isse  und  nicht auf  E igenheiten  der  Bau- 
a r t  zuriickzufiihren. Eine e ingehende P r ii fung  dieser 
F rag e  ergab  jedoch, daB hier die Verhaltn isse  ganzlich 
ande rs  liegen. Abb. 10 zeigt,  wie sich das V erhal tn is  der  
O berflache zum O fe n in h a l t  mit s te igendem  F a s su n g s 
raum  der  Kam m ern ander t .  M an ersieht,  daB bei einem 
O fen  von  6 t  In h a l t  e tw a 6,2 m 2 O berflache  au f  1 t 
E insa tz  yorhanden  sind, w iihrend bei einem O fen  von

dereń bauliche A usf i ih rung  ankom m t. G ed a ch t  ist 
hierbei an die S tró m u n g sv e rh a l tn is se  innerha lb  des 
W arm espe ichers ,  fa l ls  dieser, fiir groBe Leistungen

vzzug- u l/or/v3rmfemper3/ar

Abb. 8. Abgasverlust in Abhangigkeit vom Unterschied 
zwischen Heizzug- und Vorwarmtemperatur 

bei verschiedenen Heizzugtemperaturen 
(Wandverlust des Regenerators 2°/o).

berechnet,  nu r  schwach b e las te t  w ird ;  denn es ist 
ohne w eiteres  rnoglich, Koksofen mit den hóchsten  
A rbe i ts tem pera tu ren  ( 1 5 0 0 - 1 5 5 0 °  C )  w ir tschaftlich  
zu betre iben, w enn  die GróBe der  R egenera to ren  
en tsp rechend  berechnet ist. H insichtlich  der  W irt-  
schaftlichkeit  ha t  sich herausges te l l t ,  daB m an fiir 
S tarkgasbeheizung  p rak tisch  nur  einen U ntersch ied  
von 50° zwischen Luft und  Abhitze zu erzielen ver- 
mag. Bei V erbundófen  m it Schwachgasbeheizung  
k om m t m an infolge der  grSBern W a rm eaufnahm e-  
fah igkeit  von G as  und  Luft en tsp rechend  nur  auf 
2 5 0 - 3 0 0 °  Unterschied. Selbst w enn  die Abgastem pe-
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28,5 t  Inha l t  nu r  2,2 m2 au f  1 t  Kohle entfa llen .  
Dies bedeute t,  dali bei gle ichem V erlus t  je  m- li der  
O esam toberf lache ,  auf  die E inhe it  der  K ohlem nenge  
bezogen, eine verschiedeu g ro lie  W a rm em e n g e  ver-

som it  von d e r  S tarkę der  A u sm a u eru n g  oder  von 
der  Isolierung. A nderse i ts  schw ank t jedoch  der  
S trah lungs-  und  L ei tungsver lus t  einer bes tim m ten  An- 
lage bei verschiedenen A rbe i ts tem pera tu ren .  Abb. 12

Abb. 11. Abhangigkeit des Ofeninhalts von Hóhe, 
Lange und Breite der Ofen. Abb. 14. Strahlungs- und Leitungsverluste 

von Ófen verschiedener Breite.
lorengehen muli. Abb. 11 veranschau lieh t  e rganzend  
die Abhangigkeit  des  O fe n in h a l ts  von Lange, Breite 
und Holie der  Kamniern.

Abb. 12. Gesanitoberflachenverlust je m2 und h 
bei verschiedenen Arbeitstemperaturen.

Die spezifischen S trah lu n g s-  und  L ei tungsverluste  
in kcal m- h der  G esa m to b e rf  Iache b e t ragen  nach der  
Zahlentafel 3 im M ittel 900 k ca l /m 2/h ,  die hochs te  
bisher beobachtete  Zahl 1150, die n ied rigs te  e twa 
650 kcal/ m- h. Die Holie dieses W e r te s  ist einmal 
von der  A usf iih rung  der  Anlage selbst,  d. h. d e r  
Beschaffenheit der  s t rah len d en  F lachę abhang ig  und

Abb. 13. Strahlungs- und Leitungsverluste 
bei verschiedenem spezifischem Oberflachenverlust.

zeigt,  dali die V erluste  m it s te igenden  A rb e i ts tem p e
ra tu ren  zunehm en, scheinbar jedoch  nicht gerad lin ig .  
Auch aus d ieser  U n te rsu c h u n g  erg ib t  sich, dali fu r  
eine no rm ale  A rb e i ts tem p e ra tu r  900 kcal/m-, h ais  
eine gu te  D urchschn i t tszah l angesehen  w erden  
kónnen . D em en tsp rechend  sind aus Abb. 13 die 
Verluste  zu en tnehm en ,  die fiir verschiedene Ofen- 
inhalte  au f  1 m- O berflache  en tfa l len .  Um min zu 
zeigen, wie aulier der  O ro l ie  des O fe n in h a l tes  auch 
die F o rm  der  V erkokungskam inern ,  im besondern  
dereń in it t le re  Breite, von EinfluB ist, habe ich liier 
angenom m en,  dafi Ofen von versch iedener Breite mit 
der  gleichen A rb e i ts tem p e ra tu r  betrieben  w erden.

i
Ofe/7//7/7<9/f

Abb. 15. EinfluB der Strahlungs- und Leitungsverluste 
auf den Wirkungsgrad bei konstantem Abgasverlust.

Bei d ieser  R echnung  e r h a l t  m an  u n te r  Z ugn inde -  
legung  eines g le ichbleibenden m it tle rn  V erlustes  von 
900 kca l/m 2/h  und  der  den gle ichen  A rb e i ts tem p e
ra tu ren  en tsp rechenden  G aru n g sze i te n  fiir die 
S trah lungs-  und  Leitungsver lus te  g an z  re rsch iedene  
Betrage. U m gerechne t  a u f  den anteilm afiigen Ver- 
lust e rg ib t  sich die i ibe rraschende  T atsache ,  dali

/ /
/ / /
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bei O fen inha lten  zwischen 6 und 30 t  der  Anteil 
der  S trah lungs-  und  L ei tungsverluste  bei du rchaus  
gleichen Betr iebsbed ingungen  zwischen 19,5 und 
6 »,'o schw ank t (Abb. 14).  H ie raus  erkliirt sich gleich- 
zeitig der  scheinbare W id e rsp ru c h  in der  H ohe  der  
S trah lungs-  und  L ei tungsverluste  bei den m eist viel 
k le inern  G asw erksó fen .  A ngaben von 2 0 - 3 5  °/o 
S tra h lu n g sv e r lu s te  m ó g e n  hier zu tre ffend  sein, weil 
der  O feneinsatz  meist noch erheblich  un te r  6 t  liegt. 
Die angef i ih r ten  Zahlen  gel ten  a l le rd ings  nur  fu r  
w aag rech te  K am m erofen.

Aus diesen E rkenn tn issen  kann  m an den be- 
m erkensw er ten  SchluB ziehen, daB bei A nnahm e eines 
gleichen the rm ischen  A usn u tz u n g sg ra d es  der  Heiz- 
g ase  — im fo lgenden  Beispiel 18,2 o/o A bgasverlus t  ais 
m it t le re r  E r fa h ru n g s w e r t  — der  feuerungstechn ische  
W irk u n g sg ra d  je  nach O fe n in h a l t  und  -breite ver- 
schieden ist (Abb. 15) ,  so daB m an  von einem kleinen, 
breiten O fen  fiir die G ieB ereikokserzeugung bill iger- 
weise n ic h td e n  g le ichen  W irk u n g sg ra d  ver langen  kann 
wie von einem schmalen, schne llga renden  GroB raum - 
ofen vón e tw a  28 t  Inhalt ,  der  zur  H iittenkokserzeu- 
g u n g d ie n t1. Die W irk u n g sg ra d e  d e rW a rm e a u s n u tz u n g  
schw anken  zwischen 62 und  76°/o, so daB sie au f  die 
E r z e u g u n g s k o s t e n  e i n e n  n e n n e n s w e r t e n  E i n 
f lu B  a u s i i b e n  u n d  B e a c h t u n g  v e r d i e n e n .

620 r
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Abb. 16. Warmeverbrauch fiir 1 kg Kohle 
in Abhangigkeit von der OfengroBe.

SchlieBlich sei noch eró r te r t ,  wie sich d ieser Um- 
s tand  auf  den  W a rm everb rauch  fiir eine Kohle mit 
b es t im m ter  V erkokungsw arm e (375  kcal kg )  aus-

1 Den hochsten feuerungstecbniscben W irkungsgrad  von 78,2%  haben 
dem enłsprechend die von d e r . Firma Still erbauten 6-tn Ófen mit einem 
Fassungsraum  von 28,5 t erreicht.

w irk t  (Abb. 16). Der W a rm everb rauch  schw ank t ent- 
sprechend  zwischen 600 und  490 kcal/kg. Diese 
F es ts te l lung  ist von ganz  beso n d e re r  Bedeutung, denn 
der  f e u e r u n g s t e c h n i s c h e  W i r k u n g s g r a d  diirfte 
fu r  den p rak tischen  W a rm ea u fw an d  w eit  w i c h t i g e r  
sein a i s  die U nterschiede in der  V e r k o k u n g s w a r m e  
der  Kohlen selbst, auf  die b isher  in e r s te r  Linie der  
w echselnde W arm everb rauch  versch iedener Koksofen 
zuruckgefiihrt  w orden  ist. In kleinen Ofen — auch 
solchen neuzeitlicher Bauart — h a t  m an bekanntlich  
selten einen W a rm ea u fw an d  von w en ige r  ais  580 bis 
600 kcal erreicht. Die A ngaben iiber den W a rm e -  
verbrauch  der  Koksofen in E ng land ,  zum Teil auch 
in den Vereinigten S taa ten  lassen sich auf  G ru n d  
dieser O berlegungen ebenfalls  le ichter erk laren .  Zu
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Abb. 17. Oaserzeugung und -verwendung der Kokereien 

im Ruhrbezirk.

den e ingangs  erw ahn ten  versch iedenar t igen  Ein- 
fliissen auf den W arm everb rauch  und zu der  Un- 
móglichkeit, diese Zahl ais  Kennziffer zu verw enden , 
kom m t also hinzu, daB auch die H ohe  des feuerungs-  
technischen W irk u n g sg ra d es  nicht ohne  A n g a b e  d e r  
O f e n g r o B e  ais Kennziffer dienen kann.

Die lnbe tr iebnahm e der  neuen Kokereien mit 
durchw eg  gróBern Ofen und  bessern  W irk u n g sg ra d en  
hat  im Ruhrbezirk  eine erhebliche V erringerung  
des W arm everb rauches  zur F o lgę  gehab t.  D araus  
e rk la r t  sich die in den letzten _ Ja h re n  s tand ig  
ges tiegene UberschuBgasm enge, die fiir ande re  Ver- 
w endungszw ecke zu r  Verfi igung s te h t  (Abb. 17). 
Leider kann  m an aus den sta tis t isch  erm itte l ten  
Zahlen nicht die reinen U n te r feu e ru n g sg a sm e n g en  
entnehm en, weil darin  die schwankenden Fackel- 
verluste  e inbegriffen  sind. Die ges tr iche lte  Kurve 
zeigt deutlich, daB die fiir U n te r feu e ru n g  beno tig te  
G asm enge  seit 1925 anteilmafiig  in s tand igem  Ab- 
nehm en begriffen  ist. Aus den en tsp rechenden  W e r ten  
anderer  kokserzeugender  Liinder, wie E n g la n d s  und 
der  Ver. S taaten, laBt sich un te r  Berucksich tigung  der  
Koks- und  G asausbeu ten  der  Kohlen rechnerisch  leicht 
nachweisen, daB die fiir U n te r feue rung  benó tig ten  
G asm engen  do r t  erheblich gróBer sind. (SchluB f.)

Das Breitschramverfahren.
Von Bergassessor W. Y o l lm a r ,  Lehrer an der Bergschule zu Bochum.

Bekanntlich hat im deutschen  S te inkohlenbergbau  
die A nw endung  von S chram m aschinen  nach beacht- 
lichem A ufschw ung  in den Jah ren  1924 und  1925 
einen erheblichen  Riickschlag erli tten. Die G riinde fiir 
diese E rsche inung  sind u. a. e ingehend von S t r o d t e r 1

* S t r o d t e r :  G runde fur die zahlenmSBige Abnahme der Schram
maschinen im R uhrbezirk, Gliickauf 1929, S. 1670.

besprochen  w orden. F r i t z s c h e 1 hat  sich bei E rór te -  
rung  der  U rsachen  fiir die verhą ltń ism aB ig  g er inge  
V erbre itung  der  Schram m aschine in D eu tsch land  im 
Vergleich zu Amerika und  E ng land  wrie fo lg t  ge- 
iiuBert: »Wenn hier (in D eu tsch land)  die Schram -

1 F r i t z s c h e :  Bergtechnische Ąnregungen aus dem englischen Kohlen
bergbau, Gliickauf 1930, S. 1530.
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m asch ine  m it Riicksicht au f  steile L agerung , S tó rungen  
und  andere  U nregelm afiigkeiten , f e rn e r  au f  die D e l 
fach erheblich  grofie re W eichlie it  der  Kohle walir-  
scheinlich nie die V erbre itung  er langen  w ird  wie in

E ng land  und  in den Verein ig ten  S taa ten ,  so sollte  sie 
docli ubera  11 d o r t  he rangezogen  w erden ,  w o die 
Leistung bei A n w endung  a n d e re r  G ew innungsm it te l  
ein g e w is se s  MaB n ieh t  
iibersteig t.«  D iese A usfuh-  
rungen  s ind  im allgem einen  
zu tre ffend ,  g e b e n  a b e r  Ver- 
an lassung ,  auf  ein S chram - 
verfah ren  h inzuw e isen ,  das  
auf A n re g u n g  von  T r i i m -  
p e l m a n n  in den  beiden
letzten J a h re n  zu e rs t  au f  den G ruben  M a r ia -H a u p t
schacht und E schw eile r  Reserve des E schw eile r  Berg- 
\verks-Vereins en tw ickelt  w orden  ist  und  das heute 
auch au f  einer Reihe von  •Ruhrzechen mit bestem  
E rfo lg  in A n w endung  steht. Das T ru m p elin an n sch e  

ei fahren kann in Feldeste ilen ,  die bis zu einem 
gewissen G ra d e  g ę s t o #  und unrege lm aB ig  g e la g c r t  
sind, angew ende t  w erden  und erz ie lt  in d e r  fu r  die 
ublichen s tre ichenden  A b b au a r ten  uiierwiinschten  
mittelstei len  L age rung  g era d e  die bes ten  E rgebnisse .  
Alan bedient sieli hierbei der  so g enann ten  L angarm - 
sehram m aschine,  d. h. e iner  von d e r  M asch inenfabr ik  
Gebr. E ickhoff in Bochum gebau ten  K ettenschram - 
maschine mit einem A u sle g era rm  bis zu 4 m Lange 
(Abb. 1). D as im fo lgenden  ais  B rei tsehram en bc- 
zeiehriete V erfahren  bes teh t ,  kurz  gesag t ,  darin , daB 
bei stre ichendem  S trebbau  m it  schw ebendem  Ve’rh ieb  
der KohlenstoB in einer  T iefe von an n a h e rn d  4 m 
un te rsch ram t wird , wobei die der  S chram m asch ine  
um nit te lbar  fo lgenden  K oh lenhauer  einen F lozs tre ifen  
von der  Breite der  S chram w irkung  Iiereinholen, die 
an fa llenden  Kohlen in den schw ebend  ver langer ten  
R u tschens trang  schaufe ln  und  den en ts tandenen  H ohl-  
raum  verbauen. D er in Rutschen zugcfiih rte  Versatz 
wird en tsp rechend  dem  Vorrucken des  Arbeitss toBes 
schwebend eingebrach t.  Die H ereingew iffhung  der  
Kohle e r fo lg t  ausschlieBlich oder  docli iiberwiegend 
duich m asehinenm afiige  Schram arbeit .

E n t w i c k l u n g  u n d  A n w e n d -  ^  
b a r k e i t  d e s  V e r f a h r e n s .

Eine kurze  D a r le g u n g  d e r  
Griinde, d ie T ru m p e lm a n n  zu r  
E n tw ic k lu n g  se ines  V e r fa h re n s  
\e ra n la B t  haben ,  k en n z e ieh n e t  am 
bes ten  die Verh ;il tn isse ,  fiir die 
es sich b e s o n d e r s  eignet.  H ierbe i  
ist zu n a eh s t  auf  die Flóz- und 
L a g e ru n g s v e rh a l tn is se  d e r  G r u 

ben M a r ia - H a u p ts c h a c h t  und  
E schw e ile r  R eserve  k u rz  einzu- 
gehen.

Die Floze der  G rube  Eschw eile r  Reserve, die ais 
einzige in der  Indem ulde baut,  weisen M achtigkeiten  
zwischen 38 und  120 cm, im D urchschn i t t  zwischen 
60 und 80 cm auf. Die S tarkę der  einzelnen F loze ist 

jedoch  n ich t g le ichm aBig, so n d e rn  
s c h w a n k t  zum Teil betrach tl ich ,  
w obe i B ergem it te l  hiiufig unlieb- 
sam e E in la g e ru n g e n  bilden. Die 
Floze Iiegen im In n e rn  d e r  Fnde- 
m ulde, de reń  rege lm aB ige r  Bau 
aus Abb. 2 h e rv o rg e h t .  E ine Reihe 
groBer,  q u e r sc h la g ig  ve r la u fe n d er  
S p riinge  h a b e n  das  G ru b e n fe ld  e r 
heblich ze r r i i t te t  und  d a d u rc h  n ich t  
n u r  aus  dem  liegenden  K ohlenkalk  

zus itzende W a s s e r  dem G ru b e n g eb a u d e  zugefiihrt,  
so n d e rn  die wechselseit igen G eb irgsscho llen  auch in

Abb. 2. Profil durch die Hauptabteilung 
der Grube Eschweiler Reserve.

durchaus  yersch iedene H ó h e n la g en  gebrach t.  Diese 
V erhaltn isse  veru rsachen  erhebliche B etr iebserschw er-  
nisse. Ais noch nachte il iger  fiir den Betrieb erw eisen 
sich jedoch  zahlre iche kleine Quervrer\verfer ,  die 
s te llenw eise , nam entl ich  im w estlichen Feldeste il ,  
in sehi ge r ingem  A bstand  e inander  fo lgen und 
in vielen Fallen  das  A nlegen langer,  s tre ichender  
A bbaube tr iebe  verh indern ,  da  diese u n te r  den 
gegebenen  V erhal tn issen  eine zu kurze L ebensdauer  
haben wiirden. Dazu k om m t die v o rher rschende  
halbste ile  Lagerung , die fu r  G roB betr iebe  mit 
s tre ichendem  Verhieb h inderlich  und  gefahrl ieh  ist. 
M an  ist deshalb  in einigen A btei lungen  der  G ru b e  
allein au f  den s tre ichenden  S trebbau  m it  schw ebendem  
Verhieb angewiesen.

Die G rube  M a r ia -H a u p tsc h ach t  b au t  u m n it te lb a r  
westlich der  S andgew and  in der  W u r m m u ld e  Floze 
von 55 bis 140 cm M achtigkeit ,  die ih rer  Zusam m en-  
se tzung  ii ach den w estfa lischen  EB- und  F e ttkoh len

Abb. 3. Profil durch die Hauptąuerschlage der Grube Maria-Hauptschacht.

Abb. 1. Langarmschrammaschine von Eickhoff.



entsprechen. Die L age rungsverha l tn isse  yeranschau-  
licht Abb. 3. D er  A bbau  g e h t  zurzeit  hauptsśichlich 
in den beiden M ulden  nord lich  der  Schachte um. 
D as E infallen  ist  w ieder  iiberwiegend halbste il ,  s teh t  
also  auch hier dem  Bestreben  nach E in r ich tung  
von s tre ichenden  A bbaugroB be tr ieben  en tgegen . Ais 
w eitere Schwierigkeit  m ach t sich der  U m s ta n d  gel- 
tend , daB die Satte l-  u n d  M ulden lin ien  nicht sóh lig  
verlaufen ,  sonde rn  sich nach  O sten  einsenken. Dies 
h a t  hiiufig zu r  Folgę,  daB die B auhóhe  eines S trebs 
d au e rn d  eine Kiirzung e r fah r t ,  w enn  er  auf  eine 
S a t te lw en d u n g  zu lau f t  o d er  sich in eine ans te igende 
M uldę  h ine inbew egt.  Die F lózte ile  in u nm it te lba re r  
Niihe der  Satte lkópfe  und  M u ld e n ta le r  s ind  dabei 
d e ra r t  d ruckhaft,  daB m an  die F ó rd e rm i t te l  — Schiittel- 
ru tschen  oder  B ander  — in gene ig ten  Strecken ver- 
legen muB, die in gew issem  A bstand  von der  Sattel- 
oder  M uldenlin ie  au fge fah ren  w erden . In fo lgedessen  
ver r ingern  sich in unerw itnsch te r  W eise  die an und 
fu r  sich meist nicht. groBen B auhóhen  der  Streben. 
Eine betrachtl iche E rschw ern is  e rw achs t  schlieBlich 
daraus ,  daB in den F liigeln  an seh r  vielen Stellen 
d iagonal s treichende S tó rungen  au f tre ten ,  die eben- 
fa l l s  eine V erkurzung  o d er  V er langerung  der  Bau- 
hóhe  hervorrufen .  O f t  zw ingen sie bei ihrem 
d iagonalen  V erlauf  dazu, zue rs t  das  F lózdreieck 
zwischen S to ru n g  und  G runds trecke  u n d  e r s t  an- 
schlieBend das  obere Dreieck zw ischen  der  S to rung  
und  d e r  Kopfstrecke abzubauen. Alle diese G riinde 
lassen R utschenbau m it streichendem" Verhieb, w enn 
er  an und  fiir sich auch m óglich  ware, nicht ais  ra tsa m  
erscheinen, weil die S treben  nicht lange  g e n u g  aus- 
halten.

Ais die zweckmaBigste A bbaua rt  e rw eis t  sich bei 
dera r t igen  Verhiil tnissen d e r  s tre ichende S trebbau  mit 
schwebendem  Verhieb, der  bekanntlich  gew isse  Vor- 
teile  bietet. So ist die H acken le is tung  grófier, weil 
m an  nur  an einer Stelle, am festen  StoB, einzubrechen 
b rauch t  und  die sogenann te  N ase  des StoBes imm er 
gu ten  G a n g  hat. Den gróBten EinfluB auf  die ver- 
gleichsweise hóhere  Leis tung iibt jedoch  die Tatsache  
aus, daB sich bei e inem K napp von  2 bis 3 F e ldern  
m it je  1,5 m Breite die unproduk tiven  Arbeiten, wie 
Rutschen- und  R ohrver legung ,  Kippen- und  Kasten- 
hers te l lung , au f  eine m ehrfach  gróBere  K ohlenm enge 
verteilen ais  beim s tre ichenden  Verhieb, bei dem sich 
diese Arbeiten in jedem  Felde  w iederho len .  Endlich  
ist das  schwebende E inbringen  des Bergeversatzes 
vom E nde  der  Bergeru tsche aus le ichter  a is  bei einem 
Arbeitsvorgang , bei dem  gleichzeitig an m ehre ren  
Stellen Berge aus der  Rutsche se ibst seitlich gew orfen  
w erden  m ussen.

D iesen Vorteilen  s tehen  jedoch  im Vergleich 
zum  A bbaugroBbetr ieb  die ge r ingere  F ó rd e ru n g  und 
V erhiebgeschwindigkeit  ais  en tsche idender  Nachteil 
gegeniiber.  Die F ó rd e ru n g  eines S trebs m it schw eben
dem  Verhieb w ird  n u r  in se ltenen Fiillen 2 5 1 je  Schicht 
i ibersteigen. W e d d i n g 1 g ib t  fiir den R uhrkoh len 
bergbau  ais  M it te lw e rt  27 t  je  B etr iebspunk t und  T ag  
an. Die F ó rd e ru n g  ble ib t im Vergleich zum  A bbau 
groBbetrieb so gering ,  weil nu r  eine beschrankte  
Anzahl Leute am StoB beschiiftigt w erden  kann. O hne  
ein grundsa tz l ich  neues M itte l w ar  also  hier dem 
Streben nach B e tr iebszusam m enfassung  eine G renze  
gesetzt.  Ein F o rts ch r i t t  muBte in e rs te r  Linie in einem

1 W e d d i n g :  Die A bbauverfahren und die Entwicklung der Betriebs- 
zusammenfassung im Ruhrkohlenbergbau, Gliickauf 1929, S. 1339.

E rsa tz  der  K oh lenhauer  durch  eine w irkungsvo ll  
arbe itende M aschine gesuch t  w erden , so daB die Leute 
am StoB in der  H aup tsache  nur  noch zu schaufeln  
und  auszubauen  brauchten .  E rfah ru n g sg em aB  v e rm a g  
ein M ann, wenn er nicht in zu s ta rkem  MaBe durch  
Verbauen oder Rutschenum legen  in A nspruch  
genom m en  wird, in einer Schicht 2 0 - 2 5  t  umzu- 
schaufeln. W e n n  es also  gelingt,  Kohlen in so lcher 
Breite m echanisch zu lósen, daB 3 S chaufle r  P la tz  
finden, kann die F ó rd e ru n g  je  Schicht au f  rd . 00 t  
e rh ó h t  und bei 2 F ó rde rsch ich ten  die tagliche F ó rd e 
ru n g  eines GroB betr iebes von  m ehr  ais  100 t  e r re ich t  
w erden.  Eine U bertragung  des  von M e y e r  an- 
gegebenen  y e r f a h r e n s 1, bei dem  eine gew óhnliche  
Schram m aschine V erw endung  findet,  auf  halbste ile  
Lagerung  ist nicht angangig ,  weil nu r  in f lacher  Lage- 
rung  die 3 Schaufler g es ta f fe l t  h in te re inander  s tehen  
und  die Kohlen seitlich in die Rutsche w erfen  kónnen. 
Im H albs te i len  m ussen  die Schaufler  nebeneinander  
stehen, weil sie in der  H au p tsac h e  die K ohlen  nach 
u n ten  schaufeln. Ist  das  E infallen  so sta rk ,  daB die 
nach dem  Schram en  wie ein ausgestoB ener Koks- 
kuchen here inbrechende Kohle au f  dem  Liegenden 
nach un ten  ru tsch t ,  dann  ist es unnó tig  und  verbots-  
w idrig, daB sich ein M ann  w iihrend der  e igentl ichen 
Schram arbeit  un te rh a lb  des S ch ram arm es  aufha lt .  
AuBerdem lassen sich die Berge bei ha lbs te ile r  Lage
ru n g  nicht in der  von M eyer  vorgesch lagenen  W eise  
einbringen.

Bekanntlich ló s t  sich in ste iler  L agerung  die unter-  
schriimte Kohle en tsp rechend  dem  schwebenden  F o r t 
schrit t  in der H au p tsac h e  von  seibst, weil das  Schriim- 
klein aus dem Schram schlitz  vo l ls tand ig  h e ra u s fa l l t  
und  die Kohle am Knapp au f  drei Seiten freiliegt.  
Es g a l t  also bei diesen S chram verhaltn issen ,  dem 
schwebenden  Verhieb eine solche Breite zu geben, daB 
m indestens 3 Schaufler  nebeneinander  P la tz  hatten.

Abb. 4. Diagonalschramen in einem 1,2 m machtigen, mit 
20%  einfallenden Flóz mit 1,5 m langem Kettenarm.

T ru m p e lm a n n  versuchte, diese A ufgabe zunachs t  
in der  durch  Abb. 4 veranschaulich ten  A rt  zu lósen. 
D er  schwebende K napp w u rd e  in 7,5 m Breite durch  
eine d iagonal vorbeigefi ihrte  no rm ale  Kettenschriim- 
maschine un te rsch ram t,  wobei die Kohle bereits  durch-

1 M e y e r :  FlieBarbeit beim Abbau flacher F15ze unter Ver\vendung 
von Schrilmmaschinen, Olilckaul 1929, S. 661.
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w eg ohne P ickarbe it  fiel und  eine S te ige rung  der  S treb- 
le is tung von durchschnit t l ich  20 o/0 erz ielt  w urde .  D as 
Verfahren  w ies aber  eine Reihe von Unzutraglicli-  
keiten u n d  Schwierigkeiten  auf, die haup tsach lich  in 
der  F u h ru n g  der  M aschine, in gew issen  N ebenarbe iten  
und in der  K o h len fa l lg e fa h r  t u r  den S ch ram m eis ter  
bei un g u n s t ig em  Verlauf  d e r  Schlechten  lagen. In 
d ieser  G es ta i tu n g  befr ied ig te  d ah e r  das  V erfahren  
nicht.

E rs t  ais  T ru m p e lm a n n  eine K ettenschram m asch ine  
in n o rm a le r  W eise schwebend  am KohlenstoB e n t lan g  
tu h r te  u n d  dem  K ettena rm  eine Lange  von zu^ 
nachst 2,5 m gab ,  e rh ie l t  er  zu fr iedenste l lende  Ergeb- 
msse. Die S chram w irkung  g in g  z. B. im F loz  GroB- 
kohl durchw eg  1 m iiber das  E nde  des K ettenarm es 
hinaus, u n d  d e r  ers te  V ersuch b rach te  bereits  einen 
vollen E rfo lg .  Die S treb le is tung  e rh o h te  sich urn 
rd. 50 o/o, die F o rd e ru n g  urn 1 0 0 o/o. D ieses g iins tige  
E igebm s veranlaB te w eite re  Versuche, die inso fern  
p lanm aB ig d u rc h g e fu h r t  w urden , ais  die nachsten  
M aschinen m  den F lozen  A u n d  C der  G ru b e  M aria -  

aup tschach t m it  3 u n d  3,5 m  langen  A rm en aus- 
g e ru s te t  waren. Von d a  ab sind n u r  noch M aschinen  
mit 4 m langem  A rm  e ingese tz t  w orden.

w erden. Die A rbeiten  im S treb  s ind  e ingehend  an 
ande re r  S te lle1 beschrieben w orden ,  w o ra u f  h ier  ver- 
w iesen sei.

Ein u n u n te rb rochenes  S chram en u n te r  gleich- 
ze itigem  W e g sc h au fe ln  d e r  K ohle  is t  bei h a lb s te i le r  
L age rung  und in flach  ge lag e r te n  m a c h t i g e n  F lozen  
w egen der  K o h len fa l lg e fa h r  unm oglich .  D er  StoB 
w ird  im allgem einen  n u r  so  w eit  un te rsch ram t,  wie 
es fu r  das  Setzen eines neuen  A usbaus  notwendicr 
ist Die M aschine s te h t  a lso  w a h re n d  der  Haupt* 
schaufe la rbe it  u n d  wiihrend der  E in b r in g u n g  des  Aus- 
baus still. Von einer  F lieB arbeit  im Sinne des  M eyer-  
schen V erfahrens  kann  fo lg lich  h ier  n ich t die Rede 
sein. Lediglich d e r  Versatz laBt sich u n ab h a n g ig  von 
dei Arbeit  am  KohlenstoB d au e rn d  e inbringen  und  
im B edarfsfa lle  bis au f  wenige M ete r  A b s ta n d  h in ter  
dem  KohlenstoB nachfiihren . In s icherheitl icher  
t im s ic h t  is t  es ohne  Zweifel s e h r  guns t ig ,  daB d e r  
ausgekoh lte  Raum , abgesehen  vom  R utschen- und  
r a h r te l d e ,  schon  nach w enigen  S tunden  w ieder  ver- 
se tz t  ist.

Abb- k . ^ nordnung und Belegung eines Betriebspunktes 
oei Anwendung der Langarmschrammaschine.

In Abb. 5 ist  die ganze  A n o rd n u n g  und die 
ce l  eg ung w iedergegeben . Die in je d e m  F o rd e rd r i t te l  
K  . BeIeg u n g  eines L an ga rm betr iebspunk tes  
oesteht in einer Schicht ublicherw eise  aus  10 M ann 

f o lg t  v e r te i le n : 2 Bergekipper,  2 Ver- 
. zer, i  Schram er, 3 K o h len lade r  im Streb, 2 F u l le r  
J | \  r  Strecke. H ierzu  m ussen  durchschn it t l ich  tag-  

noch 2 Schichten fiir  die V orr ich tung  eines neuen 
K napps pder  fu r  die nach A bkoh lung  einer  B auhóhe  

w endige T a l f a h r t  der  Schram m asch ine  g e re ch n e t

B e t r i e b s e r f a h r u n g e n .
D as  Brei tsch ram en  ist  au f  einer  Reihe von Stein- 

koh en g ru b e n  des  A achener  und  des  R uhrbez irk s  in 
tłach bis ha lbste il  liegenden  Flozen m it  E rfo lg  e rp ro b t  
w orden ,  w obe i der  g roB te  Fallwinkel 5 5 o b e t ra g e n  ha t  
Die u n te re  M ach tigkeitsg renze  liegt bei 70 cm, denn 
die 40 cm hohe  M aschine  muB m it  Rucksicht au f  
U nregelm aB igkeiten  des Liegenden, die bei d e r  groBen 

ange  des K ettena rm es  s ta rkę  B ew egungen  seines 
E ndes  hervo rru fen ,  s te ts  auf  einem Gestell von 
w e m g s ten s  25 cm H o h e  g e fa h re n  w erden ,  so  daB sich
oo cm M indes thohe  fiir  die G esam tm asch inenan lage  
e rgeben . s

Die F o rd e rfah ig k e i t  eines S trebs  han g t  beim  B rei t
sch ram en  in e r s te r  Linie davon  ab, in welchem  Um- 
ta n g e  die he re ingew onnenen  Kohlen in die Kohlen- 
ru tsche  geschaufe lt  w erden  konnen . Bei halbste ilem 
Emfallen ist  dies einfach, d a  schriig  au f  die S tem pel 
g e  eg te  Bohlen die Kohlen bequem  zur  R utsche gle iten  
lassen, w odurch  die S chaufe larbei t  s e h r  er le ichtert  
o d er  u n n o t ig  wird .

In halb flacher  und  flacher L a g e ru n g  muB m an  da- 
geg e n  die here ingew onnenen  Kohlen zum  Teil zwei- 
mal au f  die Schaufel nehm en, b ev o r  sie in die Rutsche 
g e langen  Versuche, die Schaufe larbe i t  hier durch  ein 
dem K ohlenknapp  fo lgendes  Kratz- o d er  M a tte n b an d  
w -eii > e ‘ne an d e r  Schiit te lru tsche befe s t ig te  
W inkelru tsche  zu ver r ingern ,  haben  b ish e r  noch keinen 
\o l len  E r fo lg  gehab t,  weil d e r  m i t  dem  Betr ieb  solcher  
Z w ischen fo rde rm it te l  erreichte Vorteil du rch  die N ot-  
w end igke it  ih re r  V er legung  groBten teils  w iede r  ver- 
lo ren g eh t  und  ihre  M it fu h ru n g  durch den A usbau  
s ta rk  b eh in d e r t  w ird .

Urn die F o rd e ru n g  zu erhohen , n im m t m an natiir- 
lich die K n ap p b re i te  so  groB, w ie  die Schaufler  es eben 
eisten konnen. M ach t  m an den K napp beispie lsweise

l  m  b re i te r  ais den Schramschlitz ,  so  schaff t  die vor-

^  hiCr d n e  N a se > die’ w enn  sie cinige Zei t  s teht,  ein P icker vom  festen  StoB aus  leicht m it  
g u n s t ig e r  H acken le is tung  abzukohlen verm ag .  Die 
G esam tle is tu n g  w ird  h ierdurch  g u n s t ig  beeinfluBt, da  
sich alle N ebenarbe iten ,  w ie Rutschen- und  R ohr-  
verlegen, Kippen- und  K astenbauen ,  die H ers te l lu n g  
von Berg e m a u e rn  o d er  eines V erschlages und das

1 Eickhoff-Mitteil. 1930, S. 17 3 .
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U m legen der  elektrischen S trebbeleuch tung ,  auf  eine 
g róB ere  K ohlenm enge verteilen. A lsdann  n im m t m an 
den Nachteil,  die here ingew onnenen  Kohlen und  die zu 
versetzenden B erge einmal m ehr  au f  die Schaufel 
nehm en zu miissen, gerne  in Kauf. So ha t  es sich, von 
Ausnahm efallen  abgesehen ,  bis je tz t  ais  zweckmaBig 
erw iesen ,  den Knapp so bre it  zu w ahlen,  wie die 
S c h r fm w irk u n g  des  4 m  langen  S ch ram arm es  reicht, 
namlich durchschnittl ich  zu 5 m.

Der schw ebende  F o r ts ch r i t t  in einer  Schicht ist 
natiffgem aB s ta rken  Schw ankungen  u n te rw orfen .  Er 
w ird  ganz  der  L eis tungsfah igke it  d e r  Schaufler sowie 
bei schw ier igem  G eb irge  der  V erbauer  angepaB t und 
schw ank t zw ischen 5 und  16 m. Die L eis tungsfah igke it  
de r  Schaufler und  dam it  die F ó rd e ru n g  eines Lang- 
a rm be tr iebes  s ind  in e r s te r  Linie ab hang ig  von der  
gew a h lte n  K nappbreite ,  der  M achtigkeit  und  dem Ein- 
fallen des  F lózes sow ie von der  Beschaffenheit  des  
N ebengeste ins ,  nam entl ich  des H angenden .  E rfo rd e r t  
das  H an g e n d e  b eso n d ers  sorgfiiltigen A usbau  und 
Verzug, so v e r r in g er t  sich die fiir die Schaufelarbeit 
zur  V erfi igung  s tehende  Zeit. M an ha t  jedoch m ehr-  
fach beobachtet ,  daB sich das  V erhalten  des  H a n g e n 
den bei p lanm aB iger  D u rc h fu h ru n g  des Breit-  
sch ram ens  und  schnellem E inbringen  des V ersatzes  
erheblich besser t .  Eine gefahrl iche  Stelle befindet sich 
er fah rungsgem aB  am un te rn  Ende der  M aschine, w o 
m an das  H a n g e n d e  bei n ich t  zuverlass igem  G eb irge  
zweckmaBig durch eine 4 m  lange Schiene stiitzt.  Diese 
Schiene w ird  so m itgenom m en ,  daB sie jeweils  minde- 
s tens  au f  dem  letzten A usbau  un te rha lb  der  M aschine 
r u h t ; nó tigenfalls  kann m an von d ieser  Schiene aus 
das  H a n g e n d e  auch verziehen.

Auf den von mir  befahrenen  G ruben  des Aachener 
und  des R uhrbezirks  sind in L an g a rm s treb e n  bei Zwei- 
d r i t te lbe legung  durchschnittl ich  100 t  je S treb  und  ais 
Spitzenle is tung 150 t  g e fó rd e r t  w orden .  In d ieser 
E rh o h u n g  d e r  F ó rd e rm e n g e  je B e tr iebspunk t bei 
schw ebendem  Verhieb  b es teh t  hauptsachlich  der  
Vorteil des B reitschram ens.  Er  ist moglich  gew orden  
einerseits  durch  die stjirkere Belegung und  anderseits  
durch die L eis tungsste igerung .

O hne A n w endung  von S chram m aschinen  konnen 
im allgemeinen in schw ebenden  Verhieben an der  
Kohle hóchs tens  3 M a n n  w irtschaftlich  arbeiten , dereń 
H ackenle is tung  nur in seltenen Fallen 8 t  b e t ragen  
w ird .  M it N ebenarbe iten  d iirfen hierbei n u r  e tw a 
3 M an n  beschaftig t werden. Vor Langarm betr iebs-  
punk ten  dag e g en  be t ra g t  bei der  durch  die 4 Leute 
an der  Kohle (den S chram m eister  e inbegriffen) erziel- 
ten K opfle is tung  von beispie lsweise 15 t  die Z ah l der  
m it Kippen, Versetzen und  Laden beschaft ig ten  Leute 
m indestens  6 .

Die w irtschaft l iche  A usw irkung  d ieser  Z usam m en- 
f a s su n g  d e r  Belegschaft au f  eine ge r inge re  Anzahl von 
B etr iebspunk ten  w ird  noch v e rs ta rk t  durch  die T a t-  
sache, daB in den L anga rm betr iebspunk ten  S t r e b - 
l e i s t u n g e n  erzielt w erden ,  die w eit  uber  den ohne 
d iese M echan is ie rung  zu erzielenden Ergebnissen  
liegen. W e n n  mir  auch beim Eschweiler B ergw erks-
Verein u b e r  die Technik  des V erfah rens  und  die
b ere its  vorliegenden  E rfa h ru n g e n  bere itw illigst Aus- 
kunft  gegeben  w urde ,  so konnte  ich doch keine ge- 
n au e n  L eis tungsangaben  erha lten .  Aus den bei den 

\  B e fah rungen  gem ach ten  W a h rn eh m u n g e n  w ar  aber
I k  zu schlieBen, daB die S treb le is tungen  b is  zu 6 t er-

reichten und  jedenfalls w e i t  uber  den mit den iiblichen 
V erfahren  bei gleichen V erhal tn issen  erreichten  lagen.

Aus dem  R uhrbezirk  konnen g en a u ere  L e is tungs
angaben  gem ach t w erden .  So s tieg  au f  e iner  M ager-  
kohlenzeche in dem  1,6 m m ach tigen  Floz W a sse rb a n k  
m it durchschnittl ich 1 8 -2 0 °  Einfallen  in L angarm - 
betrieben  die S treb le is tung  im M ona tsdu rchsc lm it t  auf  
4,14 t  N e t to fo rd e ru n g  gegeniiber  2,2 t  bei streichen- 
dem S trebbau  m it  schw ebendem  Verhieb und Herein-  
g ew in n u n g  durch SchieBarbeit und  m it te lschw ere  
A bbauham m er.  Auf derselben Anlage erzielte m an  zur 
gleichen Zei t  im Floz W a sse rb a n k  bei u n g e fa h r  
gleichen V erhal tn issen  in einem  s treichenden 
R utschenbetr iebe,  in dem die Kohlen m it  9 kg 
schweren  A bbauham m ern  here ingew onnen  w urden , 
im M onatsdurchsc lm it t  nu r  eine S treb le is tung  von 
3,44 t N e t to fo rd e ru n g .  F erner  w a r  in d iesem  Betriebe 
die Belastung  je t  g ew onnener  Kohlen durch  Lohn- 
kosten  fiir K oh lengew innung, B ergeversa tz  und 
N ebenarbe iten  sow ie durch Kosten  fiir Maschinen, 
M ater ia ł  und  Holz um  0,18 M  hó h er  ais  in dem  vorher  
erw ahn ten ,  sti ickreichere Kohle liefernden L angarm - 
betriebspunk te ,  obwohl die S chram m aschine  mit 
m onatlich  600 M  abgeschrieben  w urde.

Auf der  Zeche D ah lhause r  T iefbau  hat sich in dem 
von einem 20 cm sta rken  Bergem itte l du rchse tz ten  
Floz Kreftenscheer m it 1,5 m M ach tigke it  und  35 bis 
40° Einfallen die S treb le is tung  nach Einfiih rung  einer  
Langarm schram m asch ine  m it 3,6 m  langem  A usleger-  
arm  auf 4,3 t  e rhóh t,  gegen iibe r  3,4 t  bei V erw en d u n g  
von 8,6 kg schweren A bbauham m ern .

Auf der  Schachtanlage 1/3 d e r  Zeche Langen- 
b rahm , w o  in dem 80 cm m achtigen ,  m it  20° ein-  
fallenden Floz F inefrau  eine m it n u r  2,5 m  langem  
A uslegerarm  versehene L anga rm sch ram m asch ine  Ver- 
w e n d u n g  findet, b e t ru g  die S treb le is tung  4 ,77-4 ,99  t  
gegen iibe r  3 ,15-4 ,22  t  und  3 ,78 -3 ,94  t  bei H erein-  
g ew innung  der  Kohle durch SchieBarbeit und durch 
m ittelschw ere A bbauham m er.

Auf der  Fettkohlenzeche Victor 3/4 h a t  m an das 
Breitschram en in den mit 1 5 -3 0 °  einfallenden, 1,6 bis 
2,3 m m achtigen  Flózen Sonnenschein und  M ath ilde  
erfo lgreich  angew endet.  Im Floz Sonnenschein ist 
z. B. die S treb le is tung  in einem 100 m langen S treb  
auf  der  4. Sohle in d e r  1. óstlichen Abteilung, w o 
man friiher  bei s treichendem  Rutschenbau  schw ere  
A b b au h a m m e r  zur H ere in g ew in n u n g  der  Kohlen be- 
nu tz t  hat, von 4,5 t au f  5,4 t  ges tiegen.

Ais besondere r  Vorteil des  L an g arm sch ram ens  sei 
fe rner  die T a tsache  erwiilmt, daB der  Stiickkohlenfall 
durch das  L anga rm sch ram en  gegeniiber  ande rn  Ge- 
w innungsve rfah ren  erheblich e rh ó h t  w ird .  Auf den 
G ruben  des Eschweiler B e rgw erks-V ere ins  ha t  m an 
eine V erm ehrung  des Anfalls von Stiicken und  Niissen 
um  m indestens  20 o/o festgeste llt,  w ah ren d  im R u h r 
bezirk Zunahm en  des S tiickkohlenanfa lls  bis zu 100 o/o 
beobachtet w orden  sind.

Auf der  Zeche Victor 3/4 m acht sich d e r  w eite re  
V orzug geltend, daB die Bergemittel in den m achtigen 
Flózen nach dem  Schramen n ich t  zerbróckeln, sondern  
groBstiickig anfallen und  d ah e r  leicht herausgelesen  
und zum Setzen von B ergem auern  verw ende t w erd en  
konnen.

D er L anga rm streb  liiBt sich nach E insa tz  der  
M aschine so fo r t  auf die verlangte  Leistung u n d  F ó rd e 
ru n g  bringen. Das b e ru h t  auf  d e r  vergle ichsweise ein- 
fachen O rgan isa t ion  infolge g e r inge r  B e legung  sowie
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au f  der  Obersichtlichkeit des Betriebes und  d e r  d ah e r  
gu ten  A u sw irk u n g  der  Aufsicht.  Das unm it te lba re  
N ebeneinanderarbe i ten  d e r  ganzen  Belegschaft ha t  
fe rner  gegense it igen  Antrieb  zu r  Folgę.

Die Em pfindlichkeit  d e r  L an g a rm s treb e n  ist 
ger ing .  S torende, den regelm afiigen A blauf  d e r  Be- 
t r ie b sv o rg a n g e  bee in trach tigende  VorfaIIe sind selten 
und konnen  sich m ch t an nahernd  in solchem U m fan g e  
ausw irken  w ie bei A bbaugrofibetr ieben  m it  s treichen- 
dem Verhieb, bei derien sie nach f e r i c h o 1 em pfind-  
lche V erluste  h e ryo rru fen  konnen. In L an g a rm streb en  

bedeu te t  die zeitlich bes t im m te  F er t ig s te l lung  einzel- 
ner  T e i lv o rg a n g e  (N ebenarbe iten )  d e r  ganzen Streb- 
o rg am sa tio n  keine un b ed in g te  V o ra u sse tzu n g  fiir das  
Erreichen der  norm alen  S tre b fo rd e ru n g  in d e r  eigent-  
Iichen Fórdersch ich t ,  w ie es beim A bbaugrofibetr iebe 
der  Fali ist.

Die H ar tę  der  Kohle h a t  keinen Einflufi auf  die 
A nw endbarke i t  des  V erfah rens .  Sollte die Kohle nach 
dem U nte rsch ram en  nicht von se lbst here inkom m en, 
so dafi in m ehr  o d er  w en ige r  s ta rkem  U m farię  der  
A b b au h am m er  zu Hilfe. g en om m ęn  w erd en  mufi, so 
ist cliese P ickarbe it  w egen  des  v o rh ergegangenen  
; c r;' niens so w irksam , dafi die L eis tung  nur  w en ic r  
bee in trach tig t  w ird .  In zwei m ir  bekann ten  Fallen w a r  
die Kohle d e ra r t ig  bart,  dafi das  Picken auch nach 
dem Schramen unw irksam  blieb. Ein kleiner Knapp- 
schuB im festen  StoB w a r f  dann rege lm aB ig  den 
ganzen un te rsc h ram te n  Błock. T ro tz  d e r  ha r ten  Kohle 
blieben auch hier die Leis tungen im Vergle ich  zu den 
tru h ern  iiberraschencl hoch.

Sind die im vo rs tehenden  e ró r te r te n  Betr iebs-  
bed ingungen  vo rhanden ,  so g ib t  es nur  einen Um- 
stand, der  die w ir tschaftliche D urch fi ih rung  des Ver- 
fah rens  ausschliefit, namlich ein schlechtes, in sich 
voIlig ze rr issenes  H an g e n d es .  Ist dieses so gebrach,  
dafi es zwischen den Schalhólzern noch m it  Spitzen 
verzogen w erden  mufi, dann lafit sich das  Breit-  
schram en nicht mit VorteiI anw enden . Wali ren d der  
Schram arbe it  w ird ,  bev o r  die M oglichkeit  zum Aus- 
bauen bes teh t ,  eine Dachflache von m indestens  4 bis
5 m freipelegt.  Ist das  H an g e n d e  so  schlecht, dafi es 
dieses O ffenstehen  nicht w en ig s ten s  einige M inuten

WoBhetrIPh»,'10 : «Un.terS|1C,,UnfrC" flber clie Empfindliclikeit der Abbau- 
r„°„„  ,  . flacl,er Lae en lnS unter besonderer Berficksichtigung der
Bergeversatzwirtschaft, Oliickauf 1930, S. 1 3 17 .

ver trag t ,  so mufi m an  au f  das  Verfahren  verzichten 
da eine S icherung  durch Vorstecken von Spitzen in die 
Kohle natiirlich nicht m oglich  ist.

Die W i r t s c h a f t l i c h k e i t  des  L angarn isch ram ens  
w iid  je nach den vorliegenden  Verhaltn issen  se h r  ver- 
schieden sein, jedoch lafit sich au f  G rund  nachstehen-  
de r  E rfah rungszah len  ein al lgem eines Bild dar i iber  
gew innen . W e d d i n g 1 ha t  die taglichen Kosten einer  
u ro f is ch ram m asc h in e  fiir den R uhrbez irk  m it 30,87 M  
je A rb e i ts tag  angegeben . Diesen taglichen A usgaben 
von rd. 30 M  s te h t  der  G ew inn  gegeniiber,  d e r  sich 
dadurch  erg ib t ,  dafi erfahru iigsgem afi  m it  defselben 
Belegschaft,  also mit dem selben  Lohnaufw and , wrenig- 
s tens  25 t, in giii istigen Fallen bis zu 50 t Kohlen m ehr 
g e f o r d e i t  w e iden ,  und  zwra r  Kohlen von b es se re r  Be- 
schaffeiiheit ais vo r  E in fu h ru n g  der  M aschine. Dazu 
kom m t, dafi m an du rch  die S chram m aschine im Durch- 
schn it t  6 A b b au h a m m e r  spart.

U n te r  b eso n d e rs  gee igneten  V erhal tn issen  h a t  man 
m it dem  Breitschram en so g im sflge  w irtschaft l iche 
, e rz ‘e It> dafi sich die F ra g e  erhebt,  ob nicht
hau f ig  seine A nw en d u n g  vorte i lhaf te r  ist ais der  
s tre ichende R utschenbau . Durch Versuche sollte von 
Fali zu Fali entschieden w erden , ob die g rofie re  
F ó rd e rm e n g e  bei g e r in g e re r  L e is tung  o d er  die grofie re 
Leis tung  bei g e r in g e re r  F ó rd e rm e n g e  ais vo r te i lhaf te r  
anzusehen ist. W elche B edeu tung  das  L angarm - 
schram en fiir  G ruben  hat,  die infolge d e r  natiirlichen 
V erhal tn isse  au f  schw ebenden  V erhieb  angew iesen  
sind, b e d a r f  keiner E ro r te ru n g  m ehr.  Ist  eine voII- 
s ta n d ig e  U m ste llung  solcher  B e tr iebspunk te  a u f  Breit-  
sch ram en  moglich, so  lafit sich ihre Anzahl au f  m in d e 
stens die Hiilfte verr ingern .

Z u s a m m e r if  a s  s u ng .
U n te r  H inw eis  au f  die T atsache ,  dafi die S ch ram 

maschine in Deutsch land  w egen ungee igne ter  Ver- 
hal tn isse  viel w en ige r  A n w e n d u n g  f inde t-a ls  im Aus- 
land w erden  die Entw icklung, A nw endbarke it  und 
D urch f i ih rung  des B re i tsch ram verfah rens  geschildert,  
das  auch bei unregelm afiigen  L agerungsverha ltn issen  
inaschinenm afiige S ch ram arbe it  e rm og l ich t  und bei 
dem im allgemeinen unerwainschten halbste ilen  Ein- 
fallen b eso n d ers  g iins tige  E rgebn isse  aufweist.

im C ^ u ' "  •2 ' , î*e ^ ctnekskoMi*n ^er Kohlengewinnungsmasclilnen 
im Rulirbergbau 1111 Jalire 1927, Oliickauf 1929, S. 197.

Der Stand der Rationalisierung im englischen Steinkohlenbergbau.
Von Dr. E. J u n g s t ,  Essen.

ten. s r i s f r  s u s ,  s r ,  *  ~ t
W i r  v ers tehen  e l a n , e r  die S ,„ „ m e der  nrafiige O e s t a § u „ g  S e f K ^  r a m

g r i f f  der  R a tiona lis ierung . Im britischen Bergbau  h a t  
die R a tiona lis ie rung  en t fe rn t  nicht ein gleich schnelles
/ P l f m n R  O m  1 r,  ................. • • i . . .

^   ̂ ---- uujiauaici uiii? ye
meinsam. W ir  ve rs tehen  d a ru n te r  die Sum m ę d e r  Mafi- 
nahm en, die d e r  zweckmafiigen G e s ta l tu n g  des P ro-  
duk t ionsyorgangs  in technischer  und  o rg an isa to r isc h e r  

msicht zu d ienen b es t im m t sind. N icht ais  ob w ir  
derartigen  M aB nahm en  im WMrtschaftlichen Enhvick- 
m ngsab lau f  nicht im m er  begegneten ,  die Bezeichnung 
K ationahsierung  w ird  a u f  sie e r s t  angew and t,  sofern

u n n  ir, _________  '7--1 * • . .

ZeitmaB em gesch lagen  wie im deu tschen , im be- 
so n d e rn  im R uhrbergbau . W e d e r  haben die Zechen- 
s t i l legungen  und  Zechenvere in igungen  d o r t  ein glei- 
m  CSŁ, AUS-m a ^ ang enom m en  w'ie hier, noch h a t^d ie
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vor  seinen aus landischen  W e ttb e w erb e rn  zu v e rh e l fe n :  
Entw ick lungsm oglichke iten ,  w elche diese bere its  w ahr-  
g en om m en  haben, ha t  e r  e r s t  im ger ingen  U m fa n g  
au sgeschopft  und kann  sie sich d a h e r  noch zugute  
bringen . Durch gesetzgeberische  M aB nahm en h a t  die 
englische R eg ie rung  in neuerer  Zeit von sich aus  dazu 
be igetragen , diese M óglichkeiten  auszuw erten  und  be- 
sch leunig t  zu verwirklichen. Von g ru n d le g e n d e r  Be
d eu tu n g  ist das  atn 1. A ugus t  1930 in K ra f t  ge t re tene  
B erggesetz , das  B ęs t im m ungen  iiber die O rgan isa tion  
des  K oh lenbergbaus  en tha l t ,  wie m an sie bis dahin , 
bei d e r  individualistischen E in s te l lu n g  des englischen  
U n te rnehm er tum s,  n ich t fu r  móglich  g eh a l te n  hatte.  
D as  O ese tz  w a r  sozusagen  eine S chopfung  aus dem 
Nichts. W e n n  m an von den tas tenden  Zusam m en- 
sc liIuBbestrebungen aus den beiden V o rjah ren  absieht ,  
die ihre w eites tgehende  A u sg es ta l tu n g  in dem die 
m itte lenglischen  Bergbaubezirke  um fassenden  Five 
C oun ties  Scheme e r fuh ren ,  so kniipfte  es an eine rein 
individualistische O rg a n isa t io n s fo rm  an. Dagegen 
konn te  sich das die deu tsche K oh lenw ir tschaf t  
rege lnde G ese tz  vom  Jah re  1919 die lan g jah r ig e n  in 
D eu tsch land  bes tehenden  S y n d ika tse r fah rungen  zu- 
nutze machen und t a t  dies auch vor  allem, indem 
es die alten V erkaufsverbande einfach iibernahm . Das 
englische G ese tz  ken n t  i ibe rhaup t  keine Verkaufs- 
verbande, es te ilt  das  Land in 21 F orderbezirke ,  fu r  
dereń je d en  von einer Z en tra ls te l le  (C en tra l  Council)  
eine die H o c h s t fo rd e ru n g  bes tim m ende Beteiligungs- 
z iffer au fges te l l t  wird. Im R ahm en d ieser  Bezirks- 
bete il igungsz iffe r  w ird von einem fiir jeden  Bezirk 
bes tehenden  V erw altungsausschuB  (Execut ive  Board)  
den einzelnen B ergw erksbesitzern  des  Bezirks e ine Be- 
te i l igungśz if fe r  (S ta n d a rd  to n n a g e )  zuerkannt,  dereń 
A usnutzung sich nach der  in w echse lnder  H o h e  auf  
G ru n d  der  A iarktlage fes tgese tz ten  »Quota« richtet.  
W a h re n d  in D eu tsch land  der  fre ie  W ettbew erb  
zwischen den einzelnen Bezirkssyndikaten  fo rtbes teh t,  
ist d ieser  in E ng la n d  durch die Schaffung  der  Bezirks- 
beteil igungszifferri  im wesentlichen ausgeschalte t.  Ein 
g ru n d leg e n d e r  U ntersch ied  d e r  R eg lung  fu r  beide 
L ander  bes teh t  sodann  darin , dafi die britischen 
G ruben  den Vertrieb ih re r  K ohlen in ih rer  eigenen 
H and  beha lten  haben, w ah ren d  die B ergbaugesell-  
schaften  in D eutsch land  den Absatz ih re r  E rzeugnisse 
den zu dem Behufe ins Leben geru fenen  Verkaufs- 
vere in igungen  iiberlassen. Sie t re ten  mithin ais  Ver- 
kau fe r  fiir Kohle iiber diese gesch lossen  auf, w ogegen  
in E n g la n d  au f  diesem G ebiete die alte  Z ersp l i t te rung  
w eite rbes teh t  und  eine R eg lung  nur  fiir die F ó rd e ru n g  
ais  solche erz ielt  ist, die bezirksweise und fiir die 
e inzelne G rube  eine H ó ch s tb em essu n g  e r fah ren  hat. 
F iir  die Pre ise  g i l t  d o r t  auch eine bezirksw eise Reg
lung, aber  hier han d e l t  es sich nicht wie in D eu tsch
land  um H óchstp re ise ,  die im In teresse  des zu 
schiitzenden Verbrauchs nicht uberschri tten  w erden  
diirfen, so nde rn  um M indestp re ise ,  dereń  Unter-  
sch re i tu n g  das In teresse  der  Zechen verbietet.  Das 
G ese tz  ist zu kurze Zeit in Kraft,  ais  daB man 
iiber seine W irk u n g  m ehr  denn  ein a l lgem eines  Urteil 
fa llen  k o n n te ;  durch  die ganz  ungew óhn liche  Entw ick
lu n g  des  W e l tk o h len m a rk te s  im abge laufenen  Ja h r  
w ird  auch dieses noch  erschwert.  In einem M itte  des 
yor igen  Ja h re s  herausgegebenen  am tlichen Bericht 
iiber die durch  das G ese tz  g e t ro f fen e  F o rd e r re g lu n g  
heifit es, daB das  S ystem  im groBen und  ganzen  bereits  
befr ied igende  E rgebn isse  geze i t ig t  habe. Die Zechen-

bes itzer  haben sich bemiiht, das  G ese tz  zu befolgen, 
Die vorgesehene G e sa m tfo rd e rm en g e  G roB bri tanniens  
im 1. V ier te l jahr  1931 w urde  au f  62,59 Mili. t  an- 
gesetz t,  die w irkliche F ó rd e ru n g  b e t ru g  d agegen  nur  
58.38 Mili.  t. E inige Bezirke haben die ihnen im
1. V ier te l jahr  1931 zustehende F ó rd e rą u o te  nicht er- 
reicht, andere  dagegen  uberschri t ten .  Letztere hatten  
dafiir  S tra fge lde r  an den Z e n t ra l ra t  abzufiihren . Von 
der  Befugnis der  U bertragung  der  B ete il igungsz if fe r  
v° n  einer Zeche au f  die andere  w u rd e  in vielen Fallen  
G ebrauch  gem acht.  Die fe rn e r  im Teil I des G ese tzes  
vorgesehene  F es tse tzung  von M indestp re isen  w urde  
bis je tz t  nur  in einigen Bezirken durchgefi ih rt .  In 
g le icher  R ich tung  wie der  y o rs tehend  herangezogene  
am tliche Bericht lau te t  eine von E nde Juli des vorigen  
Jah res  s tam m ende  AuBerung des  Z en tra lra ts  der  
Bergwerksbesitzer.  D arin  heiBt es, daB w enn  man die 
A usw irkungen  des P lanes  im 1. V ie r te l jah r  iiber- 
blickt, so mufi die Tatsache,  daB der a l lgem eine  S tand 
der  K ohlenpreise sich in den le tzten 12 M ona ten  
behaup te t  hat, w ah rend  der  Preis  fiir al le  andern  
W a ren  s tand ig  gefa llen  ist, zweifellos in gewissem  
Mafie der  W irk u n g  des P lanes  u n te r  Teil I des  
Kohlengesetzes zugeschrieben w e rd e n ;  auch die 
Stetigkeit  d e r  A usfuhrp re ise  im ganzen  letzten J a h r  
diirfte dam it  zu sam m enhangen1.

GroBere B edeutung  ais  die in d iesem Teil des  G e 
setzes ge t ro f fenen  B estim m ungen  nach d e r  absatz- 
technischen Seite hin k o m m t nach Ansicht d e r  w eiter  
unten  behandel ten  R eo rgan isa tionskom m iss ion  dem  
Teil II des Gese tzes  zu. D ieser  befafit  sich m it  der  
p roduktionstechnischen  O rgan isa t ion  des  englischen  
Kohlenbergbaus, die eine s ta rkere  Z u sam m en fas su n g  
der  vielen Einzelgruben  und U n te rn eh m en  zu groBern 
W irtśchaftse inhe iten  zum Ziele hat. Auf sie soli im 
fo lgenden  niiher e ingegangen  werden.

Eines der  he rvors techends ten  Kennzeichen des  
britischen S te inkoh lenbergbaus  ist die in ihm herr-  
schende Z ersp l i t te rung ;  d ieses »Over-deveIopment«, 
meist ausgedriickt m it  den W o r te n  »too m a n y  mines«, 
te i l t  e r  m it dem S te inkohlenbergbau  der  Verein ig ten  
Staaten. Die tiefern  Griinde fiir diesen g le ichart igen  
Zustand sind in den beiden Landern  dieselben. Sie be- 
ruhen einmal au f  dem U m stand . daB im G egensa tz  zu 
Deutsch land  das  B ergw erkse igentum  ebensow ohl in

Z a h l e n t a f e l  1. B e tr iebsgróB e im G esa m t-  
s te in k o h le n b e rg b a u  G roB bri tann iens .

Jahr
7ahl der 

betriehenen 
Oruben*

Belegschaftsziffer1 
inssres. ! je Grube

1913 3121 1 127 890 361
1922 2911 1 162 754 3991923 2902 1 2-50 431 4211924 2855 1 230 243 4311925 2721 1 117 828 4111927 28ftl 1 037 391 3631928 2539 951 632 3751029 2419 969 73fi 4011930 2328 943 442 405

Fórderung
insges. 
Mili. l. t

1 Untern] Coal Mincs Act.

287.43 
24 9,fil 
276.00 
267.12 
243,18 
251,23 
237,47 
257,91 
243,S8

je Orube 
l.t

92 906 
85 746 
95 107
93 5fi2 
89 370 
87813 
93 530

106617 
104 760

p S R S l  ?  0n wie in Q r°Bbritannien ein 
Bestandteil des Orundeigentums ist. Hieraus ergibt 
sich ganz von selbst in hohem Mafie eine Zersplitte- 
rung es ergbaus, da ja  jeder Grundstiickseigen-
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tu m e r  frei ist, au f  se inem  G ru n d  und Boden Bergbau

die Ipirht 7ef5rde,rt Wird diesc ^erspIitterun g durch 
die eichte Zuganghchkeit der Lagersfatte in beiden

anderńn GUrQndenn Zusammenhang damit u„d aus 
w . v  u genngen zum Bergbaubetrieb erforderhchen Kapitalaufwand. ^ e in e o  er-

Die Zahl der  G ruben  im britischen  S te inkohlen 
bergbau ist von je h e r  s e h r  groB gew esen ,  en tsp rechend

fón  ZZ m W ie sich diese fm Ja h re
1913 gestellt und in der Nachkriegszeit bis zur Geren

" I I  A t ,c,“ S . ,a ss“  di= ^

15

y mo
■ 1- BetriebsgroBe im britischen Steinkohlenbergbau.

in 19G3r J 913 dlC Zahl d e r  betriet |enen  G ru b en
in dem f I  I  Um e 800 abgenom m en,  doch w a r  sie
daO k h  2  r g e f nnten  J a h r  bei 2328 noch so g o T
und eino F  r|U " Ur Cme Bel^ s c h a f t  von 405 M ann 

nd eine F o rd e rm e n g e  von 1 0 5 0 0 0  t  e rrechnet
I"  den einzelnen britischen Bezirken finden w i r

dayon eim germ aBen abw eichende V erhal tn isse  In

f f i S S r  tlie Fón,er s ie 0™b'1 7 2 0 0 0  1 In zweien der  Bezirke, S cho tt land  

Z a h l e n t a f e l  2 . D u rch sch n i t t l i ch e  B e tr iebsg roB e
nach  Rpyirl^pn 100/1

Bezirk
Betriehene

Gruben
Belegschafl 

je Grube
Fórderung 
je Grube

1924 1930 1924 10(30 1924
l.t

1930 
l f

Schottland . 
Northumberland 
Uurham . . . .  
Siidwales . 
Yorkshire' .'

510
125
293
656
313

412 
103 
242 
509 
259 |

278
520
596
381
624

235
461
551
340
663

70 961 
109 284 
125220 
77 874 

148 782

76 842 
127 552 
148 193 
88 621 

172 049

lo o o n n  ^ - b Dlbt die F ° rd e ru n g  so g a r  u n te r  
einen H Beleg sch a f t  je  G rube  ze ig t  h ier  nur 
E W h  ? * V° n 235 bzw- 340 M a n n - N un geben  diese 
die ibscbni !sz ' f fe rn  a l le rd ings  von d e r  BetriebsgroBe

treffendes S I S 2"  n-e rg t aU mafig ebend ist, kein zu- 
®ie F e s ts te l lu n g en  d e r  Samuel 

mmission vom Ja h re  1926 m achen  es unzw eife lhaft ,

daB das S chw ergew icht des englischen  B e m b a u s  in 
w eit  hoherm  MaB, ais  diese D urchschn i t tszah len  e r
kennen lassen, au f  die g róB ern  B e t i e b e e n t fa l l t ’ 
Brachten  danach  doch, es h andc l t  sich um d a f l a h r

S 3 « ’t ‘  . V " ;  mi!hr 0,8 500  M a" "  B e legschaft
ais  U n  S esa ' " ' f° " ie ™ " e  -u f ,  die G rube ,,  
n l  ,  ,n  Be legschaft  im m er noch rd. 60o/0 der  
G esa m tfo rd e ru n g .  B esonders  ausgesprochen  ist die 
E n tw ick lung  zum G roB betr ieb  in dem  zum  Teil neuer- 
d m gs  e i s t  aufgesch lossenen  F ó rd e rg e b ie t  von Y ork

S s ^ O  Und W e s t -Y° rk sh ir e  m ehr
w i c  i ;  /0 T  F o r d e n m g  a u s G ruben  m it einer

7 »m' v  ™ nmu aIs 2000 M a n n  s tam m en .
_  . e ig le]ch wird  in d e r  fo lgenden  Zahlen tafe l

die Entw ick lung  der  BetriebsgroBe im R u  lir  b e r g b a u

s S S f ” VDiCl e ° b" ' t r i f , t  die britischen O e Ł m t  
i Yohlenbergbaus um an n a h e rn d  das  Sechsfache

( Y o r S h i r e ^ b ^ A ^ h i f ^  “ Tc <iaS D re ie inhalb fache  ( Yorkshire) bis Achtfache (S cho tt land).

Z a h l e n t a f e l  3. B e tr ieb sg ro B e  im R u h rb e rg b a u .

Jahr

1913
1924
1926
1927 
1923
1929
1930

Zahl der 
betriebenen 

Gruben

234
264
221

218
207
190
180

insges 
Mili. metr. t

Fórderung

114,23
94,13

112,19
117,99
114.57
123.58 
107,18

je Grube 
metr. t

488 144 
356 544 
507 657 
541 257 
553 462 
650 419 

. 595 438

Belegschaft 
je Grube

1905
1859
1846
1973
1953
209S
1993

Durch  gesetz liche B estim m ungen  h a t  nun GroR
b n ta n m e n  „ den letzten j a h r e n % e r s u cht  die Zu 
sam inensch luB bew egung  im englischen  Steinkohlen-

Z a h l e n t a f e l  4. N e u g l i e d e ru n g  des  S te inkoh len  
b e r g b a u s  „a ch  V o rs c h la g e „  d e r  R e o r g a n i s a t Ł  

_______ kom m iss ion .
Von d 'r  Kom- 
mission voree- 
schlagene Zu- 

sam m enfassung 
der Bezirke

I. Schottland

II. Nordost 

III. Nordwest

Bislterige Oliede- 
rung der Bezirke

Ayr, Lanark, 
Fife, Lothians

I Northumber 
land . . . .  

Durham. . .

IV. Ost-Mid- 
lands

V. Zenfral- 
Midlands

Lancashire, 
Cheshire

West-Yorkshire 
Siid-Yorkshire . 
Nottingham- 

shire, Nord- 
Derbyshire . 

Nord-Stafford-
sh ire .............

Siid-Stafford-
sh ire ................

Cannock-Chase 
Shropshire . . 
Warwickshire . 
Siid-Derbyshire 

Leicestershire 
VI. Siidwales und Monmouth

Forest of DeanW egen ihrer 
geographischen 

Lagę sollen diese 
Bezirke gesondert 
behandełt werden

Bristol, 
Somerset .

K e n t ............
Cumberland 
Nordwales .

Fórde-
rung

inooi.t

Unter.
nehmen

31 659

13 138 
35 863

15 004
1231
32 250

28 364

5 602

1 589 
4 877 

662 
4 920

3 627 
45 108 

1 303

1 003
1 292
2 018 
3 295

161

56
97

101
71
72

78

49

55
23
27
16

20
224
38

9
3

17
23

Gruben

inęges
! je 

.( Unfer- 
jnehmen

373 2,3

99 1,8
237 2,4

190 1 1,9
113 I 1.6
104 1,4

'

143 1,8

60 1,2

74 1,3
38 i 1,7
37 ! 1,4
18 1,1

27 1,4
464 2,1
45 1,2

19 2,1
4 1,3

32 1,9
25 : 1,1



16 G 1 u c k a u f Nr. 1

NOftDSEE'jSc/iott/aat/i

A'orf/rumAfĄ- 
V /sm/} „ \Di/mjr/es

Norc/osf,

*/Jorc/fveśf\
Jft/<SCfiE Ó £ E V ̂ 7^dncdsfr/re\ \  ł/or/tshfre,

; /  V. 2Pr<J f
\  S  Osf tf/cftends

\A/oiftngham

£ot/0eróyf\
\le/ces/er

JGngsLi/rrn

*Shropś/?/re\

óuę/syą/es u. rtonrnou//7

\dr/sfo/t/ 
\<Scmersef

iSou/ftampton

O E ft H A N / I I

Die Z u sa m m e n s te l lu n g  zeig t ein- 
mal, w ie b ere its  im v o ra u fg e g a n g e -  
nen d a rg e ta n  w o rd e n  ist, d ie un- 
g e h e u re  Z e r s p l i t te ru n g  im eng l ischen  
B ergbau ,  an d e rse i ts  ist aus  ih r  zu 
e n tnehm en ,  w as  fiir r ies ige  W irt -  
sehaf tse inhe i ten  en ts te h en  w iirden , 
falls d e r  V o rsch la g  d e r  R e o rg a n i-  
sa t io n sk o m m iss io n  v e rw irk l ich t  w e r 
den  sollte. An die Spitze karne dann  
nach d e r  F o r d e ru n g  des  J a h re s  1930 
das  R evier  O s t  M id lands  m it 72,9 
Mili. t  zu s tehen ,  den  zw eiten  P latz  
w u rd e  d e r  N o rd o s t-B ez irk  (49 Mili. t), 
den  d r i t ten  S iidw ales  (45,1 Mili. t) 
e innehm en; S cho tt land  (31,7 Mili. t) 
kam e an die v ierte  Stelle, g e fo lg t  
von Z en tra l  M id lands  (21,3 Mili. t) 
und dem  Bezirk N o rd w e s t  (15 Mili. t) .

bergbau  s ta rker  zu fó rde rn .  So w u rd e  im B erggese tz  
vom Jah re  1926 bes tim m t, daB die E isenbahn-  und  
K analkom m ission  f r e i w i l l i g e n  Z usam m ensehlussen  
von G ruben  R ech tsk ra ft  verle ihen und  solche Zechen 
zur Verschm elzung  mit andern  zw ingen kónnte ,  die 
sich einer von einem  oder  m ehre ren  Bergw erks-  
besifzern gew unsch ten  V erein igung  w iderse tzen .  Das 
H a n d e lsa m t  w u rd e  angew iesen , 2 Jah re  nach Inkraft-  
t re ten  des G ese tzes  dem P a r la m e n t  iiber die Zu- 
sam m enschli isse  und V erschm elzungen  von Bergwerks- 
gese llschaften  Bericht zu ers ta t ten .  Seitdem w ird  vom 
M ines D ep a r tm en t  a l l jah rl ich  ein Bericht iiber die 
e r fo lg ten  Z usam m enschliisse  herausgegeben ,  dessen 
w esentl icher  ln h a l t  auch in der  am tlichen  Bergbau- 
s ta t is t ik  zur V er5ffen tl ichung  ge lang t.  D anach  e r 
fo lg ten  Z usam m enschliisse  in den Ja h re n  1926 bis 
1928 un te r  172 G ruben  m it e iner  B e legschaftsz iffer  
von 1 26000 ,  1929 w aren  es 61 G ruben  mit 440 0 0  
M ann, 1930 88 G ru b e n  mit 4 6 5 0 0  M ann, in sgesam t 
a lso  in den letzten 4 Ja h re n  321 G ruben  mit 2 1 6500  
M ann. Diesein gesetz lichen E ingreifen  m ag  es in e rs te r  
Linie zuzuschreiben sein, daB die Zahl der  G ruben , 
wie w ir  bere its  an an d e re r  Stelle salien, se it  1926 
um  512 auf  2328 zuruckgegangen  ist. Um der  un-

w irtschaftlichen  Z ersp l i t te rung  im englischen  Kohlen- 
bergbau  noch k raf t ige r  zU begegnen , w urden  im B erg
gese tz  vom 1. A ugust  1930 w eite rgehende  Bestim- 
m ungen  erlassen ,  die eine groBere V ereinheitl ichung  
des britischen K oh lenbergbaus  durch eine s ta rke re  Zu- 
s a m m e n fa ssu n g  der  einzelnen K ohlenbergw erke  zu 
groBern W ir tscha f tse inhe iten  yorsehen . In Zukunft 
kann danach  eine au f  G ru n d  des B erggese tzes  aus 
fiinf M itg liedern  gebildete Kom m ission (T h e  Coal 
M ines R eorgan isa tion  C om m iss ion )  zu rU m b ild u n g  des 
K ohlenbergbaus  a u c h  d a n n  Z u s a m m e n s c h l i i s s e  
v o n  Z e c h e n  v o n  s i c h  a u s  a n o r d n e n ,  w e n n  
k e i n  e n t s p r e c h e n d e r  A n t r a g  v o n  B e r g w e r k s -  
b e s i t z e r s e i t e  y o r l i e g t ,  die V e r e i n i g u n g  a b e r  
im  n a t i o n a l e n  I n t e r e s s e  a u s  w i r t s c h a f t l i c h e n  
u n d  t e c h n i s c h e n  G r i i n d e n  w i i n s c h e n s w e r t  e r -  
s c h e i n t .  M itte  ro r ig e n  Ja h re s  ist der  ers te  Bericht der  
Kommission mit den Vorschlagen iiber die U m bildung  
des  K ohlenbergbaus  erschienen. Er be f i i rw orte t  die 
Z u sam m en fassu n g  von niehr ais  1000 E inzelun ter-  
n e h m u n g e n  zu sechs  groBen W ir tsch a f ts e in h e i te n ,  
und z w a r  soli e n tsp re c h e n d  den natiir l ichen  g e o g ra -  
ph ischen  A b g re n zu n g e n  je eine G ese l lschaf t  fiir die in 
Spalte  1 d e r  Z ah len ta fe l  4 g e n a n n te n  K o h len b e rg b au -  

geb ie te  geb i lde t  w erden .  A uB erhalb  
d ie se r  g roB en  Bezirke g ib t  es in 
E n g la n d  noch sechs  kleinere, am 
SchluB d e r  Z u s a m m e n s te l lu n g  nam - 
h af t  g em ac h te  B e rg b a u g eb ie te ,  die 
n u r  s c h w e r  in d iese  g e o g ra p h is c h e  
A b g re n z u n g  einzufiigen s ind und 
fiir die d esh a lb  von  d e r  K o m m is
sion  b e s o n d e re  V o rsch la g e  g e m a c h t  
w erden .

W ie die B e tr iebsgroB e, so  ist 
auch  die d u rchschn it t l iche  G róB e d e r  
U n t e r n e h m e n  im b r i t isch en  B e rg 
b au  nicht b edeu tend .  Im D u rc h sc h n i t t  
des  L andes  kam en 1930 auf ein U n te r 
nehm en  1,84 G ruben .  Ein V ergle ich  
mit 1924 (1,82 G ru b e n ) ,  1913 (2,07 
G ru b e n )  und  1900 (1,89 G ru b e n )  be- 
weis t,  daB in den  letzten zwei J a h r -  
zeh n ten  nach  d e r  Z ah l d e r  zugehó-  
r igen  G ru b e n  keine A n d e ru n g  in d e r  
d u rchschn i t t l ichen  U n te rn e h m u n g s -  
g róB e e in g e tre ten  ist. D iese D urch-Abb. 2. Yorgeschlagene Zusammenfassung des britischen Steinkohlenbergbaus.
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schnittszahlen geben aber, wie bei der Erorterung der 
Betriebągrófk bereits ątfsgefiihrt wurde, keirT zu- 
treffendes Bild von der im britischen Bergbau herr- 
schenden UnternehmungsgróBe. Die ins einzelne 
gehenden Angaben des Berichts der Reorganisations- 
kommission, die in Zahlentafel 5 wiedergegeben 
werden, bestatigen die bereits angefiihrten Feststel- 
lungen der Samuel-Kommission, daB den gróBern 
Unternehmen eine viel hóhere Bedeutung zukommt, 
ais man nach den Durchschnittszahlen annehmen 
kann.

Z a h le n ta fe l  5. BetriebsgróBe von Unternehmungs- 
___  gruppen im Jahre 1930.

groBten Fortschritte gemacht. Von den insgesamt 
dort vorhandenen 224 Unternehmen, die 464 Gruben 
umfassen, brachten allein sieben Unternehmen, d. s. 
3,1 <>,o der Gesamtzahl der Unternehmen, mit einer 
durchschnittlichen Jahresfórderung von je 4,8 Mili. t,

Bezirk

Gesamt
zahl
der

Unter
nehmen

Davon waren an der 
Fórderung des einzel
nen Bezirks beteiligt
Unternehmen ! mit 

absolut! % o/o

Fórde
rung je 
Unter

nehmen
1000 l.t

161
6 3,7 40 21111

| 20 12,4 74 1171
1 50 31,1 95 602

56 / 4 7,1 52 1708
1 17 | 30,4 92 711

97 ( 7 ! 7,2 52 2664
1 21 21,6 92 1571

101 1 2 2,0 37 2776
l 33 32,7 95 432

71 1 4 5,6 48 1477
l 18 25,4 90 616

72 28 38,9 91 1048

78 26 33,3 91 993

49 16 32,7 97 340
55 3 5,5 59 313
23 13 56,5 99 371

27 1 2 7,4 75 248
l 4 14,8 93 154

16 9 56,3 82 448

20 14 70,0 99 256

224 / 7 3,1 75 4833
1 24 10,7 92 1729

38 4 10,5 86 280
9 2 22,2 50 251

17 8 47,1 98 247
23 9 39,1 91 333

Schottland .

Northumberland

Durhatn . . . .
Lancashire, 

Cheshire . . .

West-Yorkshire.

Siid-Yorkshire .
Nottinghamshire, 

Nord-Derhv- 
shire . . . . .

Nord-Stafford- 
shire .................

Sud-Staffordshire
Cannock-Chase .

Shropshire . . .

Warwickshire. .
Siid-Derbyshire, 

Leicestershire .

Siidwales. . . .

Forest of Dean .
Bristol, Somerset
Cumberland . .
Nordwales . .

Der Bericht der Reorganisationskommission gibt 
im Gegensatz zu dem Bericht der Samuel-Kommission 
keme 100 o.uige Aufteilung der gesamten Unternehmen 
sowie keine genaue Eingruppierung der verschiedenen 
Unternehmen nach FórdergroBe, die eine einhcllige 
Beurteilung der Entwicklung der Unternehmungs
gróBe seit 1924 ermóglichen wiirde. Es liiBt sich aber 
bereits an Hand der vorstehenden Zahlen die Fest- 
stellung machen, daB die UnternehmungsgróBe seit 
1924 erheblich zugenommen hat. So gab es im 1. Halb- 
jahr 1925 im gesamten britischen Steinkohlenbergbau 
mir acht Riesenunternehmen mit einer Jahresfórde- 
lung von je mehr ais 2 Mili. t, auf die zusammen 
10,6 o/0 der Gesamtfórderung entfielen. Nach der vor- 
stehenden Zusammenstellung gehórten dieser Fórder- 
gruppe 1930 aber 22 solcher Unternehmen an, die 
-9 o/o zu der Fórderung des Landes beitrugen.

Die ZusammenschluBbewegung hat in dem haupt- 
sachlichen Ausfuhrbezirke des Landes, Siidwales, die

Schoff- /Vor//ium 6er- 0i/rfram  //es/- Sue/- Si/e/- 
'ano  /and //orks/iire //or/rs/i/re a'a/es

§=3 l/n/erne/imunges} EZ1 fo r  e/ere/ng

Abb. 3. BetriebsgróBe von Unternehmungsgruppen 
im Jahre 1930.

75o/o der Gesamtfórderung des Bezirks auf. Das 
kleinste dieser Unternehmen fórderte im letzteu Jahr
2 MiU. t, die beiden groBten jedes mehr ais S Mili. t. 
Em Konzern, namlich die Amalgainated Anthracite 
Collieries, Ltd., kontrolliert 8 0 »b der W aliser An- 
tln azitgewinnung. Ftinf Gesellschaften brachten im 
letzten Jahr 70o;0 der Fórderung von Kesselkohle 
auf. Im Gegensatz hierzu ist 'der Weichkohlen- 
bergbau in viele kleine Unternehmen zersplittert. 
Es muB hierzu erwahnt werden, daB es in Siid- 
wales drei Kohlenarten gibt, namlich Kesselkohle, die 
mit 48 o/o an dern GesamtkohIenvorkommcn des 
Bezirks beteiligt ist, Weichkohle, auf die 30o/0 ent- 
fallen, und Anthrazit mit 2 2 o/o. In dem nach der Hohe 
der Fórderung zweitgróBten Bezirk, Durham, brachten 
21 oder rd. ein Fiinftel von insgesamt 97 vorhandenen 
Unternehmen 92o/0 der Bezirksgewinnung auf. Der 
Rest der Fórderung von 8.o/0 ist in kleinere Unter
nehmen Yerzettelt. Das Beispiel dieser beiden Bezirke 
mogę geniigen; fiir die iibrigen ergibt sich mehr oder 
minder das gleiche Bild: der Steinkohlenbergbau ist 
in eine Unzahl Gruben und Unternehmen zer
splittert, die Fórderung erfolgt aber ganz uberwiegend 
v°n groBern Gesellschaften. Dadurch kommt der 
Zersplitterung nicht die Bedeutung zu, die man nach 
der groBen Zahl der Gruben anzunchmen genei^t 
sein kónnte. °

man die in Zahlentafel 5 niedergelegten 
Zitfern der einzelnen Bezirke zusammen, so ergibt 
sich, daB schatzungsweise mindestens 90o/0 "der 
Kohlengewinnung Grofibritanniens im Jahre 1930 von 
nur einem Viertel der insgesamt rorhandenen Unter
nehmen (1140) aufgebracht wurde. Die iibrigen drei 
V lertel der Unternehmen fórderten den geringen Rest 
von 10 o/o. Bei diesen handelt es sich um ^Kleinst- 
betriebe, die zum Teil nur bei gesteigerter Nachfrage
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in Forderung genommen werden und bei dereń Ver- 
schwinden in das vorherige Nichts yersinken. Er- 
leichtert wird in GroBbritannien dieses Verfahren 
durch die niedrigen fixen Kosten der technisch riick- 
standigen Gruben und durch den geringen Kapital- 
dienst. Es steht zu erwarten, daB die groBe Zahl der 
Gruben durch die Anwendung der schgn besprochenen 
Bestimmungen des Kohlengesetzes vom Jahre 1930, 
die einen zwangsweisen ZusammenschluB yorsehen, 
sich in den nachsten Jahren stiirker vermindern wird,

wenn auch nicht mit einer baldigen Verwirklichung des 
groBen Planes der Reorganisationskommission ge- 
rechnet werden kann. Sollte die Einfiihrung von Min- 
destpreisen, wie sie fiir die Ausfuhr seit Marz vorigen 
Jahres in Siidwales, Durham und den Midlands be- 
stehen, in weitern Bezirken erfolgen, wodurch die 
Wettbewerbsfiihigkeit der kleinern Gruben erschwert 
wird, so ist auch aus diesem Grunde mit einem 
starkern ZusammenschluB und der Stillegung von 
Zechen zu rechnen. (Forts. f.)

U M S C H  A U.
Die T rocknungsverfahren  fiir K ohlengas1.

Von Dozent Dr. H. H o c k ,  Clausthal.
Die Trocknung fester Brennstoffe unter der Heran- 

ziehung von vorzugsweise thermischen Verfahren erfolgt 
in der Absicht, eine Anreicherung der brennbaren Bestand- 
teile und damit eine Erhohung des Heizwertes herbei- 
zufuhren. Fliissige Brennstoffe bediirfen in der Regel 
keiner besondern Trocknung, weil sie, besonders bei Ab- 
wesenheit sauerstoffhaltiger Verbindungen, nur sehr wenig 
Wasser losen und sich vom mechanisch beigemengten 
Wasser auf Orund von Dichtenunterschieden praktisch 
vollstandig trennen lassen. Kohlendestillations- und sonstige 
Gase aus festen Brennnstoffen fuhren bei ihrer Entstehung 
in der Regel mehr oder weniger grofie Feuchtigkeitsmengen 
in Dampfform mit sich. Nortnales Koksofengas aus einer 
Besatzkohle mit 10 °/o Feuchtigkeit enthalt bei einem 
Taupunkt von etwa 75° rd. 40 Vol.-°/o Wasserdampf, der 
bei der anschlieBenden Kiihlung zusammen mit andern 
Stoffen zum weitaus groBlen Teil niedergeschlagen wird, 
und zwar entfallen auf 1 m3 abgekiihlten Gases etwa 0,5 kg 
Wasser. Der bei einerKiihlłemperatur von 20° bei 100°/oigem 
Sattigungsgrad im Gas verbleibende Feuchtigkeitsrest mit 
rd. 2 Vol.-°/o oder 17 g /m 3 ist unter dem Gesichtspunkt 
einer moglichen Heizwertsteigerung praktisch wohl kaum 
von Belang.

Einer weitergehenden Entwasserung des im besondern 
der allgemeinen Versorgung dienenden Koksofengases 
schenkt man neuerdings, vor allem in England und Amerika, 
Beachtung, weil man eine Reihe von technischen Ubel- 
standen, die wasserdampfgesattigtes Gas zeigt, zu beheben 
wunscht. Hauptsachlich sind diese: Korrosionsschaden im 
Leitungsnetz durch ausgeschiedenes Wasser in Verbindung 
mit geloster Kohlensaure und sonstigen aus dem Gase auf- 
genommenen angreifenden Bestandteilen; Verengung der 
Leitungsquerschnitte ais Folgę der Korrosion; Stórungen, 
die dauernde Oberwachungsarbeiten bedingen, und Gefahr- 
dungen durch Frost infolge der Absatze aus dem Wasser; 
mangelhaftes Arbeiten der Naphthalinreinigung bei wasser- 
dampfgesattigtem Oas und dadurch erhóhte Gefahr fiir 
nachtragliche Naphthalinabscheidungen im Leitungsnetz; 
Korrosionen an wasserlosen Gasbehaltern usw.

Wahrend diese und sonstige Ubelstande durch die 
Trocknung des Gases in Wegfall kommen, stellen sich 
anderseits gewisse technische Nachteile ein, die aber zu 
beseitigen sind. Sofern es sich nicht um geschweiBte 
Leitungen handelt, kann das Austrocknen der Dichtungen 
im Leitungsnetz zu Undichtigkeiten fuhren, die sich durch 
einen gewissen, im Gas móglichst fein zu verteilenden 
Zusatz von Ol (oder Tetralin) vermeiden lassen, wobei 
Mengen von etwa 16—26 1 Ol je 1000 m3 Gas in Frage 
kommen. Das Feuchthalten des Leitungsnetzes mit Ol 
beugt auch der Ablosung und Fortfiihrung schon vorhan- 
denen Rostes durch das trockne Gas und den hiermit

1 S c h r i f t t u m :  B r a g g ,  Gas Age Rec. 192S, S. 613: W h i t e h e a d ,  
Oas ]. 1929, S. 133; J a c k s o n ,  Oas J. 1929, S. 512; M e z g e r  und P i s t o r ,  
Oas W asserfach 1930, S. 193; S m i t h ,  Oas J. 1930, S. 738; S p e r r ,  Fuel 
1930, S. 266.

verbundenen Stórungen vor. Den Schwierigkeiten der 
Speicherung getrocknelen Gases in nassen Gasbehaltern 
vermag man dadurch zu begegnen, daB man die riicklaufige 
Wasseraufnahme durch Aufrechterhaltung einer Ólschicht 
auf dem Sperrwasser auf ein Mindestmafi beschrankt; 
zudein laBt sich die Entwasserung auch hinter dem Gas- 
behalter vornehmen.

Da die Gastrocknung lediglich eine Beseitigung der 
erwahnten Ubelstande anstrebt, braucht sie nur so weit zu 
erfolgen, daB unter den im Leitungsnetz herrschenden 
Bedingungen der Temperatur und des Druckes keine 
Wasserausscheidung erfolgen kann. Der T a u p u n k t  des 
Gases muB mithin entsprechend herabgesetzt werden, wobei 
fur unsere Verhaltnisse Taupunkttemperaturen von 0 —5 ° 
in Frage kommen durften, was bei Gas unter Atmosphiiren- 
druck einem Wasserdampfgehalt von etwa 5 — 7 g/m3 
entspricht. Liegt dagegen der Leitungsdruck erheblich 
uber Atmospharendruck, z. B. bei 2 at abs., so fiihrt 1 m3 
v e r d i c h t e t e n  Gases bei gleichem Taupunkt dieselbe 
Wasserdampfmenge, mithin 1 m3 auf Atmospharendruck 
e n t s p a n n t e n  Gases nur die H a l f t e  an Wasserdampf. 
Je hóher der Leitungsdruck, desto w e i t e r g e h e n d e  
Trocknung ist erforderlich, wenn der Taupunkt, auf den 
es allein ankommt, derselbe sein soli.

Die fiir die technische Gastrocknung herangezogenen 
verschiedenen Arbeitsweisen sind im wesentlichen aus 
andern Anwendungsgehiefen iibernommen worden und 
gliedern sich etwa folgendermafien: 1. Verwendung von 
Salzlosungen oder wasserbindenden Fliissigkeiten mit 
niedriger Dampfspannung, 2. Entwasserung durch ent
sprechend tiefe Kiihlung, 3. Entwasserung durch Druck 
und gleichzeitige Kuhlung, 4. Entwasserung durch Adsorp- 
tion mit Hilfe groBoberflachiger Stoffe (Silikagel).

Von den Verfahren der erstenGruppe hatdieTrocknung 
mit waBrigen Losungen von K a l z i u m c h l o r i d  vornehm- 
lich in England an mehreren Stellen Anwendung gefunden. 
Nach der Arbeitsweise von Holmes & Co. in London 
werden stetig und im Gegenstrom betriebene umlaufende 
Biirstenwascher oderTiirme verwendet. Je nach der jahres- 
zeitlich verschiedenen Temperatur im Leitungsnetz gentigen 
Losungen von etwa 3 8 - 4 0 %  Salzgehalt (spez.Gew'. 1,36 bis
1,39), dereń Wasserdampfspannung bei 20° etwa 7 mm oder 
6 g/m3 betragt,  was einem Taupunkt des getrocknelen 
Gases von etwa 6 ° entspricht. Fur 1 m3 zu trocknenden 
Gases werden dem Wascher etwa 1,5 1 konzentrierte Lauge 
zugefiihrt. Die infolge der Wasseraufnahme um einige 
Grade erwarmte und ausgebrauchte Lauge flieBt in einen 
tiefliegenden Sammelbehalter und vermischt sich hier mit 
eingedickter Lauge; diese von einer Pumpe durch einen 
Kuhler gedruckte Mischlauge wird hinter dem Kiihler 
geteilt. Die gróBere Menge gelangt ais Frischlauge in den 
Wascher zuruck, wahrend ein Anteil von etwa 6 °/o iiber 
einem mit Dampf beheizten Rieselverdampfer eingedickt 
wird und alsdann in den Sammelbehalter gelangt. Man 
konzentriert also nur einen T e i l  der Lauge, dickt diesen 
aber dementsprechend starker ein. Bei einem Tagesduich- 
satz von 140000 m3 Gas werden die gesamten Kosten auf
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etwa 0,1 Pf./m3 angegeben. In der Regel schlieBt sich der 
Trocknung die Naphthalinwasche an, wobei Chlorkalzium- 
und Naphthalinwascher zweckmafiig z u sa m m e n g e fa B t  
werden. Das Verfahren steht u. a. auf der Kokerei der 
Orgreave-Grube der United Steel Corporation bei Sheffield 
in Betrieb.

Das Trocknungsverfahren mit G l y z e r i n  ais wasser- 
absorbierender Flussigkeit hat sich vorzugsweise in Nord- 
amerika Emgang verschafft und ist u. a. von der Chemical 
Engineering and W i l W s  Patent Furnace Co. in London 
techmsch durchgebildet worden. Die Arbeitsweise ent- 
spricht im wesentlichen der vorstehend beschriebenen, mit 
dem Unterschied, daB das verdiinnte, in einem Behalter 
gespeicherte Glyzerin von Zeit zu Zeit in Vakuumver- 
dampfern eingedickt wird. Man vervvendet rohes, wasser- 
und kochsalzhaltiges Glyzerin mit beispielsweise 15 % 
Wassergehalt (und daruber), das den Wascher mit etwa 
23°/o Wasser (und daruber) verdiinnt verlaBt. Die Wasser- 
dampfspannung einer.solchen Waschlauge betragt bei 200 
etwa 6,5 mm oder 6,8 g/m3, was einem Taupunkt des ge- 
trockneten Gases von etwa 5° entspricht. Hóherhaltiges 
Glyzerin ist zu zahfliissig und wiirde beim Konzentrieren 
zu grofie Verdampfungsverluste aufweisen, die sich unter 
den gewahlten Bedingungen auf etwa 0,25% belaufen. Auf 
1000 m3 Gas bezogen, stellt sich der Glyzerinverlust auf 
beilaufig 85 g, was bei einem Glyzerinpreis von 70../Ć/100 kg 
einer Belastung von 6 Pf. fur 1000 m3 Gas entspricht Fur 
die gesamten Gastrocknungskosten durfte der genannte 
Betrag von 0,05 Pf./m3 entschieden zu niedrig gegriffen sein.

Die Entfeuchtung des Gases durch k i i n s t l i c h e  
K u h l u n g  ist unwirtschaftlich, wenn es sich um Leistungen 
von weniger ais etwa 200000 m3 taglicher Gaserzeugung 
handelt. Die Kuhlung kann durch Waschen des Gases mit 
kaltem, zersłaubtem Wasser oder mit Salzsole erfolgen 
wobei der Kaltetrager umlauft  und in einer Kiilteerzeugungs- 
anlage ruckgekiihlt wird. Das Kuhlmittel muB hierbei von 
dem gleichzeitig mit ausfallenden Naphthalin befreit werden.
Ver: - f det ma" als Kaltetrag er ein geeignetes Waschol, 
so laBt sich mit der Gasentwasserung noch der weitere 
Vorteil verbinden, daB bei tieferer T e m p e r a t u r  auch eine 
weitgehende Entfernung des Schwefelkohlenstoffs erfolgt.

Trocknungsverfahren mit Hilfe von D r u c k  u n d  
K u h l u n g  scheiden aus wirtschaftlichen Grunden aus, so- 
fern sie nur Selbstzweck sind. Anders liegen die Verhaltn’isse 
falls eine F e r n l e i t u n g  des Gases an sich hohere Driicke 
bedmgt. Wird ein gesattigtes Gas verdichtet und sodann 
auf die Anfangstemperatur gekuhlt, so scheidetsich Wasser 
aus, aber der Taupunkt bleibt unverandert. Soli daher eine 
Herabsetzung des Taupunktes bewirkt werden, so ist das 
Gas auf einen hohern ais den Fortleitungsdruck zu ver- 
dichten, worauf die Verdichtungswarme durch Kuhlung 
unter Wasserabscheidung beseitigt wird. AIsdann laBt man 
das Gas sich auf den Verteilungsdruck ausdehnen, wodurch 
sich sein Taupunkt entsprechend den gewahlten Drucken 
vermindert. Man kónnte allenfalls auch daran denken, die 
Gasentspannung auf den Verteilungsdruck unter Leistung 
auderer Arbeit in einer Expansionsmaschine vorzunehmen, 
wobei sich zudem die auftretende Kaltewirkung vorteilhaft 
zur weitern Kuhlung des Gases vor seiner Entspannung 
auf den Fernleitungsdruck verwenden lieBe. Die in diesem 
Falle starkere Kuhlung wiirde anderseits bei gleichem 
I rocknungsgrad eine entsprechende Herabsetzung des an- 
fanghchen Verdichtungsdruckes erlauben. Da jedoch bei 
der vorher genannten Arbeitsweise der Gastrocknung der 

ruck, unter dem sich die Entwasserung vollzieht, kaum 
mehr ais das Doppelte des Fernleitungsdruckes betragen 
wird, wovon man sich rechnerisch Ieicht iiberzeugen kann, 
durfte dieser Weg, und zwar in Anbetracht des zu geringen 
txpansionsverha!tnisses, ais wenig lohnend erscheinen.

Erganzend sei bemerkt, daB sich auch gepreBtes Gas 
eispielsweise durch eine Chlorkalziumwasche trocknen laBt.

Die Frage der Gastrocknung verdient auch Beachtung 
lm Zusammenhang mit der von der Gesellschaft fur Lindes

Eismaschinen durchgebildeten Be n z o l -  u n d  N a p h t h a l i n -  
g e w i n n u n g  aus Koksofengas durch K o m p r e s s i o n  u n d  
Ti  e f  k u h l u n g 1. Die fur die Benzol- und Naphthalin- 
abscheidung erforderliche Kalteleistung wird hierbei durch 
Expansion des auf maBigen Uberdruck ( 3 - 4  atii) gebrachten 
v°rher von Ammoniak und Teer befreiten Steinkohlen- 
gases unter teilweise erfolgendem Rtickgewinn der Kom- 
pressionsenergie erzeugt. Bei den hierbei erreichten Kiihl- 
temperaturen des Gases von etwa - 5 0 °  wird praktisch 
auch samtliches Wasser entfernt.

Die Entwasserung mit S i l i k a g e l  hat bislang kaum 
eine betnebliche Anwendung fiir die Gastrocknung ge- 
funden. In diesem Zusammenhang mag jedoch die mit 
Silikagel arbeitende groBtechnische Trockenanlage der 
Wishaw-Werke der Glasgow Iron and Steel Co. bei Glas
gow 2 erwahnt werden, in der die Feuchtigkeit des 
Geblasewindes fur die Hochófen von 11 -12  auf etwa
3,5 g/m3 herabgesetzt wird. Das Gel wird durch Beruhrung 
mit verbrannten heiBen Gichtgasen regeneriert. Unter den 
besondern Verhaltnissen dort soli das Verfahren trotz der 
aufzuwendenden Kosten technische und wirtschaftliche 
Vortejle bieten.

S elbstta tige  S treckenschalter fiir G rubenbahnen.
Von Bergassessor E. S i e g m u n d ,  Laband.

Im Betriebe der elektrischen Grubenbahnen, in denen 
oft Kurzschlusse und Uberlastungen auftreten, hat man 
heute die einzelnen Streckenabschnitte vielfach mit 
Uberstrom-Selbstschaltern ausgeriistet, die ein schnelles 
Wiedereinschalten des Stromes von Hand gestatten. Dereń 
Betatigung ist aber im Grubenbetriebe haufig nicht 
móglich, weil die einzelnen Automaten an abgelegenen 
Stellen eingebaut, Streckenkupplungsschalter weit vom 
Schachte entfernt und keine Bedienungsleute in der Niihe 
sind. Um die sich hieraus ergebenden Nachteile zu ver- 
nieiden, hat man in neuerer Zeit Schalteinrichtungen ent- 
wickelt, die den Streckenschalter selbsttatig wieder ein- 
zuschalten vermogen3.

Sie bestehen aus einem Uberstromschalter, der einen 
Streckenteil der Bahnanlage mit Strom yersorgt. Wenn der 
Uberstrom unzulassig hoch ansteigt, was bei Uberlastung, 
Storungen und Kurzschlussen in der Strecke sowie bei ab- 
sichtlich yorgenommener Erdung des Fahrdrahtes der Fali 
ist, so lóst der selbsttatige Streckenschalter durch seinen 
Uberstromausloser aus, der jetzt nicht mehr von Hand 
eingeschaltet zu werden braucht, sondern mit Hilfe eines 
Hubmagneten selbsttatig wieder einschaltet. Dies erfolgt 
jedoch erst dann, wenn die Strecke ais kurzschluBfrei be- 
funden oder die Erdung des Fahrdrahtes beseitigt worden 
ist. Zur Feststellung der Kurzschlufifreiheit der Strecke ist 
der Streckenschalter mit einer Prufeinrichtung versehen 
die jede Einschaltung des Selbstschalters auf einen be- 
stehenden KurzschluB oder auf eine Oberlast von vorn- 
herein verhindern soli. Erst wenn die zu erwartende 
Last in den zulassigen Grenzen bleibt, so daB der Selbst- 
schalter nicht sofort wieder auslóst, sorgt die Prufeinrich
tung dafiir, dafi der Schalter selbsttatig wieder einschaltet. 
Bei den medrigen Spannungen, mit denen die Gruben
bahnen betrieben werden (250 V), ist der Bau derartiger 
Prufeinnchtungen sehr einfach und betriebssicher

Die Priifung der Strecke auf KurzschluBfreiiieit <̂ e- 
schieht durch Widerstandsmessung, die allgemein mit der 
Detnebsspannung unter Vorschaltung geeigneter Widcr- 
stande ais Stromspannungsmessung vorgenommen wird. Je 
nach Lange, Art und Dauer der Priifung wird zwischen 
einer ununterbrochenen Prufung (Abb. ' l ) ,  einer unter-

1931,‘ sH7°l3k: K okereiw esen- 1930- S- 123! S c h u f t a n ,  Oas W asserfach

1925 *sSi1 »  air dryin'  PrOCeSS f0r b,ast furnaces- lro" Coal T r. Rev.

, ,3.De„rar!iee f,chf lter oder B ahnspeiscr w erden von der Allgemeinen 
E lek trm ^s-G ese llscb a ft und von den Siemens-Schuckert-W erken gebaut

, ,e O • , lat' ge S irerkcnschalier fflr G rubenbahnen, Mitteil. 
O berschl. Bezirksver. V. d. I. und O berschl. Elektroteclm . V. 19 3 1 , H . 1
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brochenen Prufung mit Verriegelung, z. B. nach dem 
dritten Schaltgang (Abb. 2), und einer unterbrochenen 
Priifung oline Verriegelung (Abb. 3) nnterschieden. 
Das erstgenannte Verfahren hat den VorteiI, daB der 
Bahnspeiser unmittelbar nach Beendigung der Stórung 
schaltet; jedoch wird hierbei der Prufwiderstand grofi.

firuf-
•strom

Man hat deswegen die unterbrochene Priifung ein- 
gefiihrt, bei welcher der Prufwiderstand den Zustand der 
Strecke in kiirzern oder langern Zeitabschnitten untersucht. 
Der Prufwiderstand kann hierbei kleiner sein ais im ersten 
Falle, weil er nur noch stoBweise beansprucht wird. Untcr 
gewissen Umstanden wiederholt man die Prufung nicht

t 'Prijf- f*ruf-
s/rom strom

.1  .... ; ............- ... .
Prufre// — >■ t 

Abb. 1. Dauerprufung.

+• t
Abb. 2. Unterbrochene Prufung mit Ver- 

riegelung nach dem 3. Schaltvorgang.

Prufze/Y — *■ t

Abb. 3. Unterbrochene Prufung 
ohne Verriegelung.

Abb. 1 - 3 .  Priifstrom bei DauerkurzschluB auf der Strecke (nach F l e c k ,  a.a. O. Abb. 1).

inehr ais drei- oder fiinfmal. Fiir Cirubenbahnen, bei denen 
sich sehr schnell ein AnlaB zur unbeabsichtigten oder mit 
Hilfe des KurzschlieBers vom Lokomotiyfiihrer beabsichtig- 
ten KurzschlieBung des Fahrdrahtes bietet, scheint die 
unterbrochene, aber endlos wiederholte Prufung am zweck- 
maBigsten zu sein, weil die Strecke liingstens nach Ablauf 
der Priifungszwischenzeit, von der Beseitigung der Stórung 
an gerechnet, selbsttiitig wieder in Betrieb tritt. Eine Gefahr- 
dung der Belegschaft ist vollstandig ausgeschlossen, weil 
in der Grube der Fahrdraht ais spannungfuhrend und somit 
gefahrlich gilt. Das unterbrochene Priifyerfahren ohne Ver- 
riegelung arbeitet bei der Vorrichtung der AUgemeinen 
Elektrizitats-Gesellschaft mit Hilfe eines sogenannten 
Wiirmewachters (Bi-Metallstreifens), dessen Erwarmungs- 
und Abkiihlungszeiten die Lange der Priifzeiten bedingen. 
Die unterbrochene KurzschluBpriifung der Siemens- 
Schuckert-Werke besteht in der Einschaltung des Tast- 
widerstandes und somit des Tastrelais fiir beispielsweise 
etwa 5 s, worauf der Widerstand zur Abkiihlung wahrend 
etwa 30-60  s abgeschaltet wird.

Zu der grundsatzlichen Schaltung der Bahnspeiser sei 
folgendes bemerkt. Wie schon gesagt, muB nach der Ab- 
schaltung infolge des Oberstromes oder vor der Inbetrieb- 
setzung eine Untersuchung der zu schaltenden Strecke 
erfolgen, wozu ein begrenzter Stroni, d. h. iiber eincn 
Widerstand, auf die Strecke geschaltet wird. Man muB 
dabci selbsherstandlich jederzeit mit einem Kurzschlul) 
zwischen Fahrdraht und Erde rechnen, so daB die volle 
Umformerspannung auf den Widerstand trifft. der dann 
unmittelbar zwischen dem Umfórmer und den geerdeten 
Fahrdraht geschaltet ist. Der Widerstand muB also diesen 
Hochststrom fiir die Dauer der Priifung aushalten. Aus 
wirtschaftlichen Erwagungen nahin man zunachst diesen 
Widerstand hoch und den Priifstrom klein, naherte sich 
jedoch dabei einer Art von Isolationsmessung, die ais 
bekannt vorausgesetzt sei. Vergegenwartigt man sich die 
MeBteilung eines Isolationspriifers, so erinnert man sich, 
dafi in der Niihe des Wertes Nuli die Widerstandsmcssung 
recht ungenau ist und vor allen Dingen sehr stark von der

vorhandenen Spannung oder Drehzahl des Priifinduktors 
abhangt.

Je nach den Verhaltnissen hantlelt es sich aber um 
recht niedrige Widerstande, die noch kcinc Gefahr zu 
bieten brauchen, z. B. die Widerstande der ais Strecken- 
beleuchtung standig zwischen Fahrdraht und Erde parallei 
geschalteten Lampen. Erwahnt sei ferner die leidige An- 
gewohnheit der Lokomotiyfiihrer, den Fahrschalter nicht 
bis in die Nullstellung zu riicken, sondern bereits auf den 
ersten Kontakten stehen zu lassen, wenn sie auf die Wieder- 
einschaltung der Strecke warten. Der Widerstand des 
stehenden Motors ist auBerordentlich niedrig und vermag 
bei gewissen Bauarten dem Bahnspeiser einen KurzschluB 
yorzutausclien, obwohl er ohne Gefahr schalten konnte. 
Eine derartige unbegriindete Stórung des Forderbetriebes 
bedeutet aber einen so groBen Nachteil, daB die Fórderung 
einer g e n a u e n  Prufung unerlaBlich ist. Man muB deshalb 
den Priifstrom, selbst wenn sich dadurch der Schalter ein 
wenig verteuert, so stark machen, daB schon kleine Wider
stande gemigend meBbare Spannungsabfalle hervorrufen, 
oder man muB bei kleinern Priifstrómen empfindlichere 
Schaltungen und Geriite wahlen.

Die Prufung kann erfolgen durch unmittelbare 
Messung des Priifstromes im Widerstand (Abb. 4), durch 
Messung des Spannungsabfalies am Prufwiderstand 
(Abb. 5) oder an der Strecke (Abb. 6) und durch Messung 
der Lastspannung, wobei die Last ihre Spannung iiber den 
Prufwiderstand bezieht. Das zweite Verfahren ist voin 
relaistechnischen Standpunkte aus am leichtesten durch- 
fiihrbar und liefert die genausten Ergebnisse. Dabei ist zu 
berucksichtigen, daB, falls die Messung sehr genau sein 
soli, die Schwankungen der Spannungsstelle, d. h. der 
Sammelschienenspannung, ausgeglichen werden miissen, 
weil sonst eine Schwankung der Spannung um 10°/o eine 
Fehlmessung von 10o;a und mehr ergibt1.

Das Prufyerfahren nach Abb. 1 gestaltet sich, ab- 
gesehen davon, ob ununterbrochene oder unterbrochene

1 AEO-Mlttcil. f. Bahnbetriebe 1929, H . 6, S. 10.

■f*

a

+

Abb. 4. Allein- und 
Parallelbetrieb 

(Strommessung)

Abb. 5. Allein- und 
Parallelbetrieb 

(Spannungsabfall- 
messung am Wider

stand).

_Q_

" 1 /

Abb. 6. Allein- und 
Parallelbetrieb 

(Spannungsabfall- 
messung an der 

Strecke).

Abb. 7. Vergleichs- 
messung bei Abbau- 

betrieb.

Abb. S. Spannungs- 
messung in Aus- 
lauferstationen.

Abb. 4 - S .  Prufschaltungen fur Streckenschalter (u Selbstschalter, b Prufwiderstand, c Stromrelais, d hochohmiger Vor- 
widerstand, e niedrigohmiger \'ergleichswiderstand, /  Spannungsrelais). Abb. 4. 7 und 8 nach F l e c k ,  a. a. O. Abb. 3 — 5;

Abb. 5 und 6 nach AEG-Mitteil., a. a. O.
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Priifung stattfindet, wie folgt. Lost der Selbstschalter 
infolge von KurzschluB oder Oberstroin aus, so flieBt iiber 
den Priifwiderstand ein durcli diesen bestimmter Reststrom, 
dessen Holie aufier von der Betriebsspannung nur noch von 
dem Widerstand der Strecke oder der darauf ruhenden Last 
abli.ingt. Besteht ein KurzschluB in der Strecke, so ist der 
durch den Widerstand und das Stromrelais flieBende Priif- 
strom iiocii. Das Relais offnet seinen Ruhekontakt und ver- 
liindert dadurch die Wiedereinschaltung des Selbstschalters 
Bei Versclnvinden des Kurzschlusses fiillt das Relais ab, 
weil der Prufstrom kleiner wird, und der Selbstschalter 
schaltet selbsttiitig wieder ein.

Die sogenanntc Vergleichsmessung zeigt Abb. 7. Sie 
arbeitet nach dem Orundsatz, dafi der praktisch konstantę 
I rufstrom aus zwei Teilen besteht, dereń Teilungs- 
yerhaltnis je nach dem Isolationszustand der Strecke erheb- 
licli schwankt. Man vermag bei geeignetcr Wahl der Mittel 
ohne weiteres die Forderung zu erfullen, daB der Schalter 
noch bei voller Nennlast einschaltet. Die Schaltung nach 
Abb. 7 kann jedoch nur dann angewendet werden, wenn 
der Bahnspeiser nicht mit andern Balinspeisern parallel 
arbeitet. Bei Parallelbetrieb kann die Speisung der Strecke 
'o n  niehreren Seiten her erfolgen. Aus dem Vorstehenden 
geht liervor, wie auBerordentlich wićhtig es ist, von Fali 
zu Fali die Bedingungen zu klaren, unter denen ein 
geplanter Bahnspeiser arbeiten soli.

NaturgemaB kann es Falle geben, in denen der Bahn
speiser selbst nicht zu priifen braucht, sondern einfach 
dann schaltet, wenn ein Spannungsrelais feststellt, dali im 
Fahrdraht bereits eine geniigende Spannung vorhanden ist 
Dieser Bahnspeiser wurde z. B. in Nebenstellen an 
Streckenenden Verwendung finden, die eine Hauptstelle 
unterstutzeh sollen (Abb. S).

Mit dem Einbau der selbsttatigen Bahnspeiser ergeben 
sich fiir den Lokomotivbetrieb untertage eine Reihe von

Vorteilen, auf die hier bereits hingewiesen worden ist1. 
Erwalint sei noch der Vorteil, den die Priifung der Strecke 
durch den Bahnspeiser bietet. Dieser schaltet nur dann ein, 
wenn OewiBheit daruber yorliegt, daB auf der Strecke 
kem KurzschluB, ja nicht einmal eine Uberlast besteht 
Ganz anders gestaltet sieli der Betrieb ohne einen selbst- 
tatigen Bahnspeiser. Der Warter, der vielleicht in der 
Nahe ist, muli erst hinzueilen, um den Schalter einzulegen. 
Ei schaltet dann zunachst mehrere Małe hintereinandcr ein, 
bis er erkenut, daB eine Storung vorliegt. Dieses niehr- 
fache Schalten auf einen bestehenden KurzschluB ist 
naturlich \ollig verfehlt, da es aufier der Zerstórung des 
Schalters noch schwere Schaden an der Maschinenanlagc, 
an Kabeln usw. zur Folgę hat. Durch die Prufeinrichtuno' 
wird hier Abhilfe geschafft.

AusschuB fur B ergtechnik, W arm e- und 
K raftw irtschaft fiir den niederrhein isch- 

w estfalischen S te inkohlenbergbau .
In der 85. Sitzung des Ausschusses, die am 18. Dezember 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing. Ro e l e n  
yor einem grofiern Kreise im Gebaude des Kohlen-Syndikats 
in Essen stattfand, wurden folgende Vortrage gehalten. 
Dr.-lng. S c h u l t e s ,  Essen: E i n e  n e u a r t i g e  K r a f t -  
ma s c h i n e ;  Dipl.-Ing. Me n k e ,  Marli. W.: F o r t s c h r i t t e  
m  d e r  S c h r a m t e c h n i k  m i t  H i l f e  d e r  H o c h -  
l e i s t u n g s s c h r a m m e i B e l  a us  K r u p p s c h e m  Wi d i a -  
M e t a  11 a u f  G r u n d  p r a k t i s c h e r  V e r s u c h e  a u f  d e r  
Z e c h e  B r a s s e r t ;  Professor Dr.-ing. S p a c k e l e r ,  Breslau- 
Ei ne  B e s i c h t i g u n g s r e i s e  d u r c h  d i e  w i c h t i g s t e n  
K o h l e n b e z i r k e  F r a n k r e i c h s .

Die Vortrage werden demnachst hier zum Abdruck 
gelangen.

1 S i e g m u n d :  Entwicklung und Beurteilung der Fa!irdrahtIokomotiv- 
forderung 1.1 den deutscli-oberschlesischen Steinkohiengruben, Oliickauf 1930 
S. 1169. *

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Absatz der im Rheinisch-Westfalischen K ohlen-Syndikat yereinigten Zechen im November 1931

Z a h l e n t a f e l  1. Gesamtabsatz1.

Zeit

Absatz auf die Verkaufsbeteiligung

Zcchen-
selbst-

verbrauch

A bgabe
an

Erw erbs-
lose

Gesamt-
absatz

.t: 0 ! 0  — X) fc£! 1- :«

Davon nach 
dem Ausland

fiir Reclinung 
des Syndikats

auf
Vor-
ver-

trage

Land-
absatz

fiir
Rech-
nung
der

Zechen

zu Haus- 
brand- 

zwecken 
fiir An- 
gestellte 

und 
Arbeiter

fiir an 
D ritte ab- 
gegebene 

Erzeug- 
nisse 
oder 

Energien

ZUS.

Absatz auf die 
Verbrauchs- 
beteiligung

1930:
ganzesjahr
Monats- 

durchschnitt 
1931: Jan. 

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

66 059 )
5 505 j 67’39 
5 717 68,58 
4 579 66,33 
4 884 66,32 
4 303 66,59 
4 755; 69,18 
4 785 69,99 
4 900 69,20 
4 726 69,74
4 778 69,71
5 047 70,33 
4 576 68,49

678
57
57
55
59
42
59
63
62
57
59
68
59

1664
139
215
203
191
125
127
79
92

101
152
153 
123

1526
127
154
130 
142 
100
84
81
87
99

157
116
131

127
11
9
8
7
4
5 
4
4
6
5 !
6
6 |

70 054 
5 838 
6151
4 974
5 284
4 575
5 029 
5 012 
5 145
4 990
5 151 
5 390 
4 894

|

!)71.47

73.80 
72,07 
71,74
70.80 
73,17 
73,32 
72,66 
73,63 
75,16 
75,12 
73,26

19681 ]
1 640 / 20*08 
1 411! 16,93 
1 240 17,97 
1 340 18,20 
1 220 18,88 
1 197; 17,42 
1 197! 17,52 
1 274 18,00 
1 159 17,10 
1 068 15,59 
1 113 15,51 
1 050 15,71

8291,1 
691 }8'46 
773 9,27 
688. 9,96 
741|10,06 
66710,32 
647 9,41 
626 9,16 
661: 9,34 
628 9,27 
634 9,25 
661 9,21 
630 9,43

12
107;

1
i

0,16
1,60

98 026 
8 165 
8 335
6 903
7 365 
6 462 
6 873
6 836
7 081 
6 777
6 854
7 176 
6 681

I,
'324!/
327
288
283
269
286
276
262
261
264
282
?78

31 078 |
2 590) 1,70 
2 758 33,90 
2 245: 32,52 
2 301 i 31,24 
2 281 35,29 
2 140 31,14 
2 246; 32,85 
2 266 32,00 
2 313 34,14 
2 342! 34,18 
2 2951 32,04

Jan.-Nov.
zus. 53 049 68,60 640 1562 1 1282 1 64 !56 597 73,19 13 270 17,16 7357 9,51 119; 0,15 77 330 27s|

1 In 1000 t bzw. in %  des Oesam tabsatzes. Einschi. Koks und PreBkolile auf Kohle zuriickgerechnet.
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Z a h l e n t a f e l  2. Absatz fur Rechnung des Syndikats (einschl. Erwerbslosenkohle).

Zeit

Kohle Koks Prelikohle Zus.1

unbestrit*
tenes

G et

t

bestrit-
tenes

>iet

t

unbestrit* i bestrit- 
tenes tenes

Gebiet 

t ! t

unbestrit- i besfrit- 
tenes tenes

Gebiet 

t 1 t

unbestrittenes 1 bestrittenes 
Oebiet

t

arbeltsiS

t

glicli 
von dei 
Summę

% ■ t

arbeitstaglich 
jvon der 
1 Summę

t »/o

1930: ganzes Jahr . 
M onatsdurchsclm itt

1931: Januar  . . 
Fe b r u a r . . 
Marz . . . 
April , . . 
Mai . . . .  
Juni  . . . 
Juli . . . .  
August . . 
Sep tem ber. 
Oktober . . 
Noveinber .

25190579 
2099715 
1966264 
1 590036 
1720813 
1606678 
1608255 
1597935 
1777906 
1651206 
1767332 
2000232 
1 80 5 345

24218137 
2018178 
2303214 
1738555 
1961957 
1838828 
1919062 
1 861 050 
1838953 
1850592 
1787370 
1SS9160 
1821386

4 748871 
395739 
501236 
427342 
390058 
238071 
515611 
477494 
397529 
292336 
287731 
309389 
274774

6505360 
542113 
4S0451 
415104 
398617 
279815 
301401 
424762 
448912 
522875 
505935 
450840 
38389S

1568537
130711
135760
125058
140464
116650
123337
127743
147192
124445
147615
146389
122579

840197
70016
69083
59874
66449
93697
72333
55838
67674
70584
75937
59090
61302

32727927
2727327
2733773
2252963
2350118
2019215
2382765
2327681
2422975
2140486
2272024
2531563
2270394

108147 
103147 
107207 
93873 
90389 
84 134 
99282 
94048 
89740 
82326 
87386 
93762 
94 600

49.54
49.54 
47,82 
49,20 
48,12
46.93 
50,11 
48,65 
49,45 
45,29
47.55 
50,10
48.93

33331325 
2777610 
2982734 
2325824 
2534 136 
2283766 
2372019 
2456988 
2476742 
2585880 
2505871 
2521522 
2309960

110141
110141
116970
96910
97467
95157
93834
99272
91731
99457
96379
93390
98748

50.46
50.46 
52,18 
50,80
51.88
53.07
49.89 
51,35 
50,55 
54,71 
52,45
49.90
51.07

Jan.-Nov. zus. 19092052 20810133 4111571 4612610 1457232 751861 25703957 92377 48,39 27415442 98528 51,61

1 Koks und PreBkohle au! Kohle zuriickgerechnet.

Durchschnittslohne je Schicht in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken.

K o h l e n -  u n d  O e s t e i n s h a u e r .  G e s a r a t b e l e g s c h a f t 1.

Monat
Ruhr*
bezirk

Aachen

Jt

Ober-
schlesien

A

Nieder-
schlesien

Sachsen

Jt
Monat

Ruhr
bezirk

Jt

Aachen

M

Ober-
schlesien

M

Nieder-
schlesien

Jt

Sachsen

A

1931 Januar . . . 9,19 8,63 8,24
A

6,99
. L e i s t u n g s l o h n  

7,49 1931: Januar . . . 8,08 7,67 6,22 6,30 6,97
Februar . . 9,23 8,65 8,20 6,78 7,55 Februar . . 8,10 7,68 6,22 6,08 7,00
Marz . . . . 9,21 8,73 8,18 6,77 7,53 Marz . . . . 8,09 7,65 6,22 6,07 6,97
April.  . . . 9,21 8,30 8,16 6,67 7,52 April . . . . 8,07 7,24 6,23 6,02 6,95
Mai . . . . 9,17 8,20 8,14 6,63 7,48 Mai . . . . 8,04 7,19 6,23 5,99 6,92
Juni  . . . . 9,15 8,25 8,13 6,67 7,41

7,39
Juni . . . . 8,03 7,21 6,23 6,02 6,88

Juli . . . . 9,17 8,30 8,07 6,66 Juli . . . . 8,04 7,24 6,21 6,03 6,88
August.  . . 9,19 8,29 8,06 6,6S 7,33 August. . . 8,05 7,24 6,21 6,04 6,85
September . 9,18 8,27 8,06 6,69 7,39 September . 8,05 7,25 6,20 6,05 6,89
Oktober . . 8,53 7,71 7,65 6,67 6,99 Oktober . . 7,49 6,75 5,87 6,04 6,51

1931 Januar . . . 9,56 8,84 8,55 7,19
3. B a r v e r d i e n s t  

7,66 1931: Januar . . . 8,44 7,90 6,46 6,51 7,15
Februar . . 9,59 8,85 8,52 6,97 7,69 Februar . . 8,45 7,89 6,46 6,30 7,15
Marz . . . . 9,57 8,96 8,49 6,97 7,69 Marz . . . . 8,45 7,88 6,46 6,31 7,14
April . . . . 9,59 8,53 8,49 6,86 7,70 April . . . . 8,46 7,46 6,50 6,27 7,15
Mai . . . . 9,56 8,44 8,48 6,82 7,67 Mai . . . . 8,44 7,43 6,49 6,24 7,16
Juni  . . . . 9,53 8,48 8,46 6,85 7,58 Juni . . . . 8,39 7,43 6,48 6,22 7,06
Juli . . . . 9,50 8,53 8,40 6,84 7,56 Juli . . . . 8,35 7,45 6,45 6,22 7,05
August.  . . 9.52 8,52 8,39 6,87 7,49 A u g u s t . . . 8,38 7,46 6,45 6,26 7,03
September . 9,50 8,49 8,38 6,8S 7,53 September . 8,36 7,46 6,44 6,27 7,05
Oktober . . 8,85 7,94 7,96 6,87 7,15 Oktober . . 7,79 6,95 6,11 6,27 6,69

1 Einschl, der A rbeiter in N ebenbełrieben.

Forderung und Verkehrslage im R uhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

forderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

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

zuruckgefuhrt)

Brennstoffversand Wasser* 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Duisburg- 
Ruhrorter2 i

t

Kanal- 
Zechen- 

H 3 f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
Dez. 13. Sonntag _ 1 524 _ .

14. 261 847 8 553 16 328 - 29 333 27 606 7 538 64 477 2,11
15. 246 199 43 621 7 976 15 569 — 31 516 26710 7 420 65 646 2,02
16. 242 225 46411 8 966 17 033 - 32 592 30 437 9 959 72 983 1,98
17. 274 397 42 425 8141 16801 - 35 161 23 919 10 181 74 261 1,8918. 263 103 44 253 10 320 15 999 - 35 000 i 29 170 10 544 74 714 1,84
19. 234 625 42 373 7 484 15271 — 32 930 : 27 546 4 541 65017 1.78

Z U S . 1 522 456 303 955 51 440 93 530 - 196 532 170 388 50 183 417 103
arbeitstagl. 253 743 43 422 S573 16 422 32 755 28 393 8 364 69 517

1 YorlSufige Zahlen. — * Kipper- und Kranverladungen.
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Anzahl der  im Ruhrbergbau beschaftigten 
auslandischen Arbeiter. 

der im Ruhrbergbau beschaftigten aus
landischen Arbeiter beiief sich im Oktober 1931 bei einer 
Arbeiterzahl von 227139 auf 6612. Auf 100 Beschaftigte ent- 
fielen demnach 2,91 Auslander, im Vorjahr3,41. Die aus
landischen Arbeiter sind also in bedeutend slarkerm Mafie 
von dem Abbau betroffen ais die iibrigen Belegschafts- 
mitglieder, die sich nur urn 24,91 °/o verminderten, wahrend 
v ° n den Auslandern 35,98% ihre Abkehr erhielten. Aus der 
folgenden Zahlentafel ist die Verteilung der Auslander auf 
die ein7elnen Liinder zu entnehmen.

Brennstnffausfulir  GroBbritanniens im November 1931.

Es waren 
vorhanden

Hollander................
B e lg ie r .....................
Franzosen . . . . 
Luxemburger . . .
Schweizer.................
I t a l i e n e r .................
Osterreicher . . .
U n g a rn .....................
Tschechoslowaken 
Jugoslawen . . . .
P o len .........................
R u s s e n .....................
Rumanen .................
L i ta u e r .....................
D a n z ig e r .................
U k r a in e r .................
Sonstige Auslander 
Staatenlose . . . .

Auslandische Arbeiter

1913

absolut

Oktober
1929

absolut
1930

absolut
1931 

| absolut
5 544 1 043 744 517

241 41 27 21
— 10 1 2
— 9 5 4
— 77 61 42

3 123 575 434 261
2 884 1 887 1290

23 548 680 451 280
4 483 3 153 1980
3 039 2 252 1463

1 327 1 231 848 456
146 79 41
97 63 37
94 61 31

338 66 39 30
32 ■ 20 12
30 20 14

227 178 131
34 121 14 764 | 10 328 6612

8,34 CO 'bo U
\ 3,41 i 2,91

zus.
Auf 100 Beschaftigte 

e n t f i e l e n .....................

Zahl der arbeitsuchenden Bergarbeiter  im Ruhrbezirk 
am 30. November 1931 *.

Arbeitsuchende

Arbeitsiimter davon Kohlenhauer
insges.

insges.
volI-

leistungs-
fśihige

A hlen ............................. 5S2 307 307Bochum......................... 12 798 6 443 6 443B o t t ro p ......................... 6010 1 996 1 964
D ortm und......................... 14 621 7 844 7 143
Gelsenkirchen-Buer . . . 8914 4 815 4 815
G la d b e c k ......................... 5 169 2 849 2 820
Hagen ............................. 215 165 161
H a m m ................. 1 671 716 716
H a tt in g en ......................... 503 246 230
H erne ................ 11 561 6 040 6 040
Kamen . . . . 3 899 1 921 1 908
Liinen................................. 3 623 1 244 1 188
R e ck l in g h au se n ................. 10129 4 635 4 102
W i t t e n ..................... 1 480 9S6 981
Duisburg-Hamborn . . . 7 796 3 051 2 773
Essen ............................. 12 569 6 545 6 456
Mors ..................... 1 732 708 695
Mtilheim . . . 656 399 399
O b e rh a u se n ..................... 6 032 2410 1 993
Wesel . . . . 1 853 974 970

ZUS. 111 813 54 294 52 104
am 31.10.31 . . . 109 005 53 142 ; 50 729
„ 30. 9 . 3 1 ......................... 103 055 49 450 44 091
„ 31. 8 3 1 ......................... 9S 031 47 333 44 900
„ 31. 7 . 3 1 ......................... 94 524 45 770 43 001
„ 30. 6 3 1 ......................... 92 118 44 135 41 584
„ 31. 5 . 3 1 ......................... 89 225 42 464 ! 40 024
„ 30. 4 . 3 1 ......................... 86 566 41 071 39 090
„ 31. 3 . 3 1 ......................... 81) 603 37 578 ! 35 963
„ 28. 2.31 ......................... 69 662 31464 i 29 498
„ 31. 1.31 . . . . 68 185 31213 I 29 904

Ladeverschiffungen Bunker-

Zeit Kohle Koks Prefikohle
ver-

schif-
Wert Wert Wert fungen

1000 je 1.1 1000 je . t 1000 je . t 1000
1. t s d 1.1 s d 1.1 s d 1.1

1929 ................. 60 267 16 2 2904 20 10 1231 19 7 16391
M onatsdurchsclm itt 5 022 i 16 2 242 20 10 103 19 7 1366
1930 ................. 54 879| 16 8 2464 20 6 1006 20 5 15617
M onatsdurchsclm itt 4 573 16 8 205 20 6 84 20 5 1301
1931: Januar .  . 3 271 15 8 263 19 6 64 19 11 1 161Februar . 3 532 16 3 200 19 11 54 19 9 1 135Marz . . 3613 1 6 - 172 19 8 62 19 11 1 187April . . 3 603 16 1 141 19 9 77 19 8 1 138Mai . . . 3 516 16 4 79 19 7 43 19 6 1233Juni  . . .. 3 750 16 4 99; 19 - 78 19 7 1 2H0Juli . . . 3 533 16 3 153: 18 2 51 19 10 1 163August . 3 227 16 2 217j 17 9 73 19 4 1231

September 3 584 16 5 222| 17 9 71 19 6 1216Oktober . 3 951 16 5 337: 17 6 60; 18 1 1372Novemher 3 543 16 4 278' 18 541 18 11 1309
zus.1

M onatsdurchschnitt
39 122 
3 557 J 16 3 2156 \  

196,/ 7 63 / ly 6 13346
1213

Bericlitigte Zahlen.

Londoncr Preisnotierungen fur Nebensrzcugnisse1,
Auf dem Markt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  herrschte im 

allgemeinen eine feste Stimmung, fur einzelne Sorten war 
die Nachfrage recht gut. Pech ging vor allem giinstig ab, 
auch Teer fand reichliche Nachfrage und neigte zu Preis- 
erhóhungen. Sehr lebhaft  gestaltete sich der Markt fur 
Kreosot; Benzol und Toluol blieben sehr fest. Naphtha 
war bestandig, Karbolsaure gut gefragt.

Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis)
Reinbenzol .................
R e in to lu o l .....................
Karbolsaure, roh 60 %

„ krist. . .
Solventnaphtha I, ger.,

O s t e n ............................. l Gall
Solventnaphtha 1, ger..

W e s t e n .....................
R o h n a p h th a .................
K r e o s o t .........................
Pech, fob Ostkiiste . .

„ fas Westkuste .
T eer .............................
Schwefelsaures Ammo- 

niak, 20,6% Stickstoff 1

1 Gall. 
1 „
1 „
1 „
1 lb.

■ 1 „
■1 »

1 „
1 1. t 
1 „
1 ..

InderW oche endigend am
l l . Dez.  | 18. Dez.

67/6
65/6

1/3'/2
1/7
2/5
1/9
/6
I

1/3 1/2

1/2 
/l 1 '/*

/  5
69/6-70 

65

1 Nach M itteilungen des Landesarbeitsam ts W estfalen.

27/6 

6 £ 15 s
Das Geschaft in s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  ver- 

lief bei gleichbleibendem Preis weiter in ruhigen Bahnen. 
Die Auslandsnachfrage hat um ein geringes zugenommen.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 18. Dezember 1931 endigenden Woche2.
1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Im 

grofien und ganzen ist in den letzten Wochen eine 
Besserung des heimischen Geschaftes eingetreten. Zum 
Teil ist sie begriindet in der vor Feiertagen iiblichen 
grófiern Nachfrage, doch diirften auch noch andere Griinde 
dabei mitspielen, wie vor allem die fortgesetzt bessere 
Nachfrage aus Skandinavien und aus verschiedenen 
baltischen Gebieten, die in der Pfundentwertung begriindet 
ist. Wie amtlich mitgeteilt wird, ist mit den schwedischen 
Eisenbahnen eine Lieferung auf 45000 t Kohle zum Ab- 
schlufi gekommen. Diese Lieferung verteilt sich wahrend 
des ersten Viertels des neuen Jahres zur Hauptsache auf 
30000 t Broomhill-Kohle, dereń Preis sich je nach dem 
Erfullungsort auf 15 s 11 d bzw. 16 s 2 d bzw. 16 s 4 d 
stellt, sowie 10000 t Hastings- oder West-Hartley-Main-

1 Nach Colliery G uardian vom 1S. D erem ber 1931, S. 2062.
2 Nach Colliery G uardian vora 18. Dezember 1931, S. 2057 und 2088.
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Kohle zu 17 s l d  cif und 5000 t South-Hetton-Kohle zu 
19 s l i d .  Northumberland wird danach 40000 t Kohle und 
Durham 5000 t liefern. Von den lettischen Staatseisenbahnen 
lag eine Nachfrage nach 21000 t bester Kesselkohle vor, 
die von Januar  bis April zur Verschiffung kommen sollen. 
Die Gothenburger Oaswerke gaben 36000 t Durham-Oas- 
kohle in Auftrag. Die Preise sind nicht bekannt geworden, 
doch sollen 4000 t auf Ravensworth- und Pelaw-Gaskohle, 
S000 t auf Lambton- und 24000 t auf Priestman-, Consett- 
und Tanfield-Kokskohle entfallen. Im allgemeinen ist zu 
sagen, dafi Northumberland-Kesselkohle verhaltnismaBig 
flott abging, so daB die Zechen gut beschaftigt waren. Sor- 
gen macht allerdings noch die geringe Absatzmóglichkeit 
von kleiner Kesselkohle. Fur Durhatn-Kesselkohle zeigte 
sich die Marktlage sehr unregelmaBig. Einige Zechen waren 
ausreichend beschaftigt, andere nicht. Die bessern Sorten 
konnten ihre seit 4 oder 5 Wochen eingetretene Aufwarts- 
bewegung fortsetzen, auch die Preise haben zum Teil etwas 
angezogen. Um ein geringes gebessert hat sich auch die 
Nachfrage nach Kokskohle, ohne daB dadurch jedoch die 
im allgemeinen flaue Absatzlage behoben ist. Beste Bunker- 
kohle ging gut ab, doch konnte infolge der uberreichlichen 
Vorrate an gewóhnlichen Sorten ein Ausgleich dadurch 
noch nicht geschaffen werden. Auf dem Koksmarkt lagen 
die Absatzverhaltnisse immer noch am giinstigsten fiir Gas-

koks, der zum Teil auch vom Lager genommen werden 
muBte. Auch Oiefiereikoks ging etwas besser ab, die reich- 
lichen Vorriite standen jedoch einer Preiserhóhung hinder- 
lich im Wege. Hochofenkoks blieb dagegen weiter ver- 
nachlassigt. Die Kohlenpreise hielten sich im allgemeinen 
auf der vorwóchigen Hohe. Etwas angezogen hat beste 
Kesselkohle Blyth, und zwar von 13/6 auf 13/9 — 14 s, sowie 
auch gewóhnliche Bunkerkohle, die 13/3— 13 6 s gegen 13/3 s 
in der Vorwoche notierte. GieBereikoks erfuhr eine 
Besserung von 16—17 auf 16—17/6 s.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem Chartermarkt herrschte 
in der vergangenen Woche durchweg eine lebhaftere Ab- 
schlufitatigkeit. Angesichts der Feiertage hat vor allem 
die Nachfrage nach Schiffsraum fiir sofortige Lieferung 
wesentlich zugenommen. Auch das Geschaft nach fran- 
zosischen Hafen konnte sich der letzten Zeit gegeniiber 
in bemerkenswerter Weise bessern, doch richtete sich die 
Hauptgeschiiftstatigkeit am Tyne weiterhin nach den nord- 
europaischen Hiifen. Der vor allem von Siidwales und der 
Nordostkiiste bediente italienische Markt verlief ziemlich 
ruhig, ohne daB die Preise dadurch beeintrachtigt wurden. 
Angelegt wurden durchschnittlich fiir Cardiff-Genua 6 s 
11/4 d, -Le Havre 3 s 6 d, -Alexandrien 6 s 5 d, -La Plata 
9 s 3 d und fiir Tyne-Hamburg bzw. -Elbe 4 s 1 ’/< d, -Rotter
dam 3 s 6 d.

P A  T  E  N  T  B
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgem acht im Patentb latt vom 17. Dezember 1931.
l a .  1198275. Karl Eilhardt, Frankfurt (Main). Frei 

hin und her schwingende Antriebsvorrichtung fiir Siebe, 
Schiittelrinnen u. dgl. 5.9.31.

5b. 1198683. Fried. Krupp A.G., Essen. Bohrvor-
richtung zum Bohren von tiefen Lochem. 9.10.29.

5d. 1198711. Frank H. Weitz, Duryea (V. St. A.).
Maschine zum Graben und Aufladen von Kohle. 31.10.31.

5d. 1 198961. »Barbara« A.G., Dortmund. Schnell 
ein- und auszubauende Gesteinstaubsperre. 26.11.31.

lOa. 1 199200. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum. 
Abhebevorrichtung fiir Tiiren von Horizontalkammerofen.
25. 11.31.

Patent-Anmeldungen,
die vom 17. Dezem ber 1931 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamles ausliegen.
l a ,  21. C. 42624. Carlshiitte A.G. fur EisengieBerei und 

Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Geneigter Walzen- 
rost mit quer zur Fórderrichtung liegenden zylindrischen 
Rostwalzen. 1.2.29.

l a ,  23. M. 148.30. Humboldt-Deutzniotoren A.G., Kóln- 
Kalk. Doppelschwingsieb mit gegenlaufigem Antrieb der 
Siebe. 16.10.30.

1 a, 28. A. 56343. Kenelm Charles Appleyard und andere, 
Birtley (England). Luftherd zur Trockenaufbereitung von 
Kohle u. dgl. 18.12.28. GroBbritannien 24.1.28.

5b, 41. B. 92.30. Adolf Bleichert & Co. A.G., Leipzig, 
und Alfred Friedrich, Berlin-Wilmersdorf. Verfahren zum 
Abbau von Braunkohle in Tagebauen mit wechselnder 
Breite. 11.7.30.

5c, 4. H. 160.30. Hochtief A.G. fiir Hoch- und Tief- 
bauten vorm. Gebr. Helfmann, Essen. Verfahren zum Vor- 
trieb von Stollen und Tunnels. 8.12.30.

5c, 9. D. 58313. Adolf Dietze, Castrop-Rauxel. Ver- 
bindungsmuffe fiir die unter Zwischenschaltung einer nach- 
giebigen Einlage zusammenstoBenden Ausbauglieder eines 
eisernen Grubenausbaues. 3.5.29.

5 d, 11. D. 125.30 und 60553. G. Dusterloh, Fabrik fur 
Bergwerksbedarf G. tn. b. H., Sprockhovel (Westf.). Haspel 
fiir Schrapperanlagen, besonders fiir die Verwendung unter
tage. 14. 5. 30 und 3. 3. 31.

lOa, 33. F. 61697. Richard Feige, Berlin-Reinicken- 
dorf-West. Verfahren zur Schwelung eines Gemisches aus 
feinkórnigem und gróberm Materiał. 9.7.26.

35a, 9. C. 44541. Otto Collin, Dortmund, und Otto 
Bolbmann, Dortmund-Brackel. Seileinband fur Forderkórbe.
14.3.31.

35a, 9. H. 21.30. Ernst Hese, Maschinenfabrik, Herten 
(Westf.). Vorrichtung zum Regeln des Wagenzulaufes am 
Stapelschacht. 8. 2. 30.

E  R  I C  H  T.
35a, 9. W. 230.30. Bernhard Walter, Gleiwitz. Kurven- 

fiihrung fiir Kiibelfórderer. 22.12.30.
81e, 22. R. 78872. William RoB, Surbiton, Grafschaft 

Surrey (England). Fordervorrichtung. 7.8.29. GroBbritannien 
20. 7. 29.

81 e, 91. W. 168.30. Bernhard Walter, Gleiwitz. Be- 
schickvorrichtung fiir Kiibelfórderer. 19. 3. 30.

81 e, 94. W. 529.30. Wilhelm Wenzke, Bochum (Westf.). 
Vorrichtung zum selbsttatigen Regeln des Zulaufs von in 
Kreiselwipper einzufiihrenden Fórderwagen. 21.8.30.

81e, 116. T. 308.30. Rene Cajetan Joseph Thiebaut, 
Coulemelle (Frankreich). Verlademaschine. 12.5.30.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht w orden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l a  (28). 540 131, vom 1. 8. 23.  Erteilung bekannt

gemacht am 26.11.31. R e m b r a n d t  P e a l e  in St.  Be n e -  
d i c t  (Penns.) ,  Wi l l i a m S a n d e r s  Da v i e s  in N e u y o r k  
und W i l l i a m  S t e w a r t  W a l l a c e  in P h i l a d e l p h i a  
(V. St. A.). Verfahren and V orrichtung zur Sortierung nach 
dem spezifischen Gewicht, besonders von Kohle auf Luft- 
setzherden.

Die verhaltnismaBig schmale Setzflache a der Herde, 
die aus einem luftdurchlassigen Stoff besteht, durch den 
von unten her Druckluft geblasen w'ird, wird in der Langs- 
richtung hin und her bewegt und liegt waagrecht oder ist 
in der Fórderrichtung nach abwiirts geneigt. An der Seite 
ist die Setzflache mit den aufrecht stehenden Leitwanden b 

versehen. AuBerhalb der Wandę 
sind die ortfesten Auffang- und Ab- 

. . f f '  fiihrungsrinnen c fiir die verschie-

denen Bestandteile des Gutes vor- 
SchnittA-6 gesehen. Oberhalb der Setzflache

sind eine oder mehrere quer zur 
Bewegungsrichtung der Flachę liegende Stauwande d an- 
geordnet. Infolge der Bewfegung der Herdflache und der 
Wirkung des Luftstromes wird das Setzgut auf der Setz-
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flachę entsprechend dem spezifischen Gewicht seiner Be- 
standteile in iibereinanderliegende Schichten getrennt, und 
zwar sammeln sich die schweren Berge in der untersten 
Schicht und die Kohlen entsprechend ihrer Korngrófie in 
den daruberliegenden Schichten. Die verschiedenen Kohlen- 
schichten werden von den Stauwanden d nach der Seite der 
Herdflache gedrangt und iiber die seitlichen Leitwande b 
in die ortfesten Austragrinnen c befórdert. Die Berge hin- 
gegen fallen am Ende der Setzfliiche in die Austragrinne e 
Vor lhr ist eine gewichtbelastete Pendelldappe angeordnet, 
die bei einem bestimmten Druck der Berge von diesen 
zuriickgedriickt wird und die Austragrinne freigibt. Am 
Ende der Herdflache, kann oberhalb der Bergeschicht eine 
Lenkflache so angeordnet werden, dali sie die Setzluft 
durch die hinter der letzten Stauflache befindliche Berse- 
schicht leitet.

5d (16). 540310, vom 19.12.29. Erteilung bekannt- 
gemacht am 3. 12.31. Al f r e d  F r a n z n e r  in C a s t r o p -  
Ra uxe l .  Signalhammer mit doppelarmigem Klóppel.

Der Klóppel a des Hanimers ist auf der Welle b be- 
festigt, die .in dem mit Schallóchern versehenen Gehiiuse c 
gelagert ist. Die Welle b tragt auf ihren aus dem Gehause 
yorstehenden yierkantigen Enden die Hebel d, von denen

einer zum Befestigen des Anschlagseiles e verwendet wird. 
An den Klóppel a greift in geringer Entfernung vom Dreh- 
punkt die am Gehauseboden befestigte Zugfeder f  an. 
Oberhalb das Klóppels ist innen an der Decke des Gehauses 
der Anschlagteller g  yorgesehen. An beiden Hebeln d kann 
ein Anschlagseil befestigt werden. In diesem Fali wird das 

eil, das nicht benutzt wird, mit dem freien Eftde móglichst 
nahe an der Welle b am Hebel d aufgehiingt. Die Zug- 
!5,..er f, ^ann an dem mit Hilfe einer Schlitzfiihrung am 
Klóppel verstellbar befestigten Haken h angreifen, so dafi 
sich die Spannung der Feder durch Verschieben des Hakens 
andern laBt. Unterhalb des Klóppels ist das ais Anschlag 
fur lhn dienende Querstuck i angeordnet, welches an den 
Lagern fiir die Welle b befestigt ist.

35c (3). 539992, vom 26.10.29. Erteilung bekannt- 
gemacht am 26. 11. 31. A. G. B r o w n , B o v e r i & C i e., 
Bad en (Schweiz). Einrichtung zur Steuerung der Betriebs- 
brernse bei Fórdermaschinen.
c , , ? u r ,Steuerung dient ein Handhebel,der in einen breiten 
e* ii Steuerbockes in einer Richtung und an jeder
Stelle quer zu dieser Richtung bewegt werden kann. Der

Hebel wirkt beim Bewegen in beiden Bewegungsrichtungen 
in der Weise auf ein Steuer- und Regelmittel fur die Bremse 
ein, daB bei der Bewegung des Hebels an der einen Langs- 
kante des Sehlitzes entweder die Fahrt oder die Bremsung 
geregelt wird, wahrend bei der Bewegung des Hebels an 
die andere Liingskante des Sehlitzes an jeder Stelle die 
volle Bremsung bewirkt wird. An dem Steuermittel fiir die 
Bremse ist zu dem Zweck ein zweiarmiger Hebel schwenk- 
bar befestigt, an dessen einem Arm ein Gestange angreift, 
mit Hilfe dessen das Steuermittel bei der Langsbewegung 
des Steuerhebels beeinflufit wird. Au dem andern Arm 
des Hebels greift hingegen ein Gestange an, in das eine 
red e r  eingeschaltet ist und das bei der Querbewegunf{ 
des Steuerhebels in dem Schiitz das Steuermittel beeinfluBt.

lOa (15). 540142, vom 20.1.31. 
Erteilung bekanntgemacht am 26.
11.31. I g n a z  L o e s e r  in Es s e n .  
Planierstangenkopf fiir Koksofen. 
Zus. z. Pat. 497569. Das Haupt- 
patent hat angefangen am 26.1.28.

Auf jeder Seite des freien Endes 
der Planiersiange a ist die an der 
Vorderkante abgerundete Schaufel 
b drehbar oder biegsani befestigt, 
und an der Stange sind die mit 
einem Schiitz fiir die Schaufeln ver- 
sehenen Anschlage c yorgesehen. 
Die Schaufeln legen sich bei der 
Bewegung der Planierstange in 
die Ofenkammer in die Schlitze 
der Anschlage, wobei sie die ge- 
strichelt gezeichnete Lage ein- 
nehmen. Beim Bewegen der Stange 
aus der Kammer heraus werden 
die Schaufeln hingegen in die dar- 
gestellte Lage nach auGen ge- 
spreizt, wobei sie sich an die Sei- 
tenwande d der Ofenkammer an- 
legen. Infolgedessen befórdern sie 
die an den Seitenwanden d lie- 

gende Kohle nach der Kammermitte.
81 e (13). 540191, vom 5.6 .30. Erteilung bekannt

gemacht am 26. 11.31. A. W. M a c k e n s e n  G. m. b. H. in 
M a g d e b u r g .  Reinigungsvorrichtung, besonders zum 
Reinigen von Forderbandern.

Auf den Flachen einer im Querschnitt eckigeu, 
schraubenfórmig verwundenen Welle sind Gummistreifen 
so befestigt, daB sie iiber die Welle vorstehen. Zum Be
festigen der Gummistreifen auf der Welle kónnen Schienen- 
paare verwendet werden, welche die Streifen zwischen sich 
festklemmen, die in derselben Weise wie die Welle ver- 
wunden sind und iiber welche die Gummistreifen nur so- 
viel yorstehen, dafi sie gerade noch ausreichend federn.

B U C H E R S C H A  U.
Lehrbuch der Erzmikroskopie. Von Dr. Hans Sc l i ne i de r -  

h ó h n ,  o. Professor der Mineralogie an der Uniyersitat 
Freiburg (Breisgau), und Dr. Paul R a m d o h r ,  o. 
Professor der Mineralogie an der Technischen Hoch- 
schule Aachen. 2. Bd. 714 S. mit 235 Abb. und 1 Taf. 
Berlin 1931, Gebriider Borntraeger. Preis geh. 69 .// 
geb. 72 JL

Erzmikroskopische Bestimmungstafeln. Anhang zum Lehr
buch der Erzmikroskopie. Von H. S c h n e i d e r h ó h n  
und P. R a md o h r .  47 S. Berlin 1931, Gebriider Born
traeger. Preis geb. 3,80 JL
Die -mikroskopische Untersuchung der Erze im auf- 

fallenden Licht hat im letzten Jahrzehnt eine auBerordent- 
che Entwicklung genommen. Vergleicht man die zu- 

sammenfassenden Anleitungen von M u r d o c h  (1916) sowie 
Da vy und F a r n h a m  (1920), die eigentlich nichts 
w| | t e r  ais Bestimmungstafeln sind, ferner die »Anleitung« 
von S c h n e i d e r h ó h n  (1922), die zum ersten Małe den 
erfolgreichen Yersueh einer physiographischen Beschrei-

bung der Erzmineralien gemacht hat, endlich van  d e r  
Ve e n s  Mineragraphy, die leider in den Anfangen stecken 
geblieben ist, mit dem vorliegenden Lehrbuch, so empfindet 
man erst, vvieviel ungeheuer miihevoIle Einzelarbeit die 
beiden Verfasser zu leisten hatten, um das stolze und 
sichere Gebaude dieses Lehrbuches aufzubauen. 1922 gab 
Schneiderhóhn in seiner Anleitung zur mikroskopischen 
Bestiminung von Erzen eine mehr oder weniger voll- 
standige Beschreibung von 44 Erzmineralien; das Lehrbuch 
dagegen, das gleichzeitig eine neuzeitliche Mineralogie der 
Erzmineralien bietet, gibt eine von Ramdohr in standigem 
Gedankenaustausch mit Schneiderhóhn yerfaBte er- 
schópfende Beschreibung von 181 stark reflektierenden 
und 9 wenig absorbierenden Erzen sowie von den haufigern 
Oangartmineralien und endlich eine kurze Obersicht iiber 
das mikroskopische Verhalten der wesentlichen Kohlen- 
arten (Vifrit, Durit, Fusit).

Bei jedein einzelnen Minerał werden in stets^gleićT 
bleibendem Schema zunachst die allgemeinen minera-



26 O 1 ii c k  a u f Nr. 1

logischen und chemischen systematischen Kennzeichcn 
gegeben, dann folgen die Angaben iiber Polierverhalten, 
Farb- und Reflexiqnseindruck, Reflexionsvertn6gen und 
Farbę, etwa vorhandene Anisotropieeffekte, Atzverhalten, 
innere Beschaffenheit der Individuen, Struktur und Textur, 
besondere Gefiigearten (Verdrangung, Verwachsung, Re- 
kristailisation usw.). Ein fiir die Praxis sehr wichtiger 
Abschnitt behandelt die Verwechslungsmoglichkeiten und 
die Erkennung jedes Minerals; ferner folgen Absiitze iiber 
lagerstattenkundliche Stellung und Paragenesis. Von jedem 
Minerał sind stets die untersuchten Fundpunkte angegeben. 
Den SchluB bildet jedesmal eine mit dem 1. September 1030 
abgeschlossene Żusammenstellung der Literatur. Die oft 
ganz hervorragend schónen Abbiklungen erleichtern das 
Verstandnis des kurz und klar geschriebenen Textes.

Das Lehrbuch ist ein Meisterwerk der Weltliteratur, 
das jeder, der sich irgendwo auf der Welt ernsthaft 
mit der mikroskopischen Untersuchung von Erzlager- 
statten beschaftigen will, unbedingt benutzen muB. Auch 
das amerikanische und das englische Schrifttum weisen 
kein vergleichbares Werk auf, denn das fast gleichzeitig 
in Neuyork erschienene Buch von F a r n h a m  »Deter- 
mination of the opaąue tninerals« ist doch in der Haupt- 
sache nur eine nicht ganz einfache Bestimmungstafel.

Trotzdem wurde die Benutzung des Lehrbuches in der 
Praxis erhebliche Schwierigkeiteń bereiten, wenn nicht die 
Verfasser anschlieBend die » E r z m i k r o s k o p i s c h e n  Be-  
s t i m m u n g s t a b e l l e n «  herausgegeben hatten. Sie bauen 
sich klar und kurz auf Kennzeichen auf, die im allgemeinen 
leicht festzustellen sind. Die Erzmineralien werden zunachst 
in drei Hauptgruppen eingeteilt, in weiche, mittelharte und 
harte; bei jeder dieser Ciruppen wird nach dem Verhalten 
unter gekreuzten Nicols zwischen isotropen, schwach 
anisotropen und stark anisotropen Mineralien unter- 
schieden, und in jeder Untergruppe werden die Mineralien 
in rein weifie, wenig gefarbte und in deutlich gefarbte 
geschieden. Den Atzreaktionen wird mit Recht nur unter- 
geordneter diagnostischer Wert beigemessen, im bewuBten 
GegensatZ zu dem Buche von Farnham. Die Tafeln bilden 
eine auBerst wichtige Erganzung des Lehrbuches. Ver- 
mutlich werden beide trotz des leidcr sehr hohen Preises in 
absehbarer Zeit vergriffen sein, und die Verfasser ent- 
schliefien sich dann vielleicht dazu, neben dem Lehrbuch 
noch ein dem Studenten erschwingliches kleines Praktikum 
herauszugeben. F r i t z  Be h r e n d .

Berl-Lunge. Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. 
Unter Mitwirkung von D. Auf h i i u s e r  u. a. hrsg. 
von Ing.-Chein. Dr. phil. Ernst B e r i ,  Professor der 
Technischen Chemie und Elektrochemie an der 
Technischen Hochschule Darmstadt. 1. Bd. S., vollst. 
umgearb. und verm. Aufl. 1260 S. mit 583 Abb. und
2 Taf. Berlin 1931, Julius Springer. Preis geb. 9S M. 
Das jedem Chemiker bekannte und in jedem groBern 

chemischen Laboratorium vorhandene Werk ist jetzt in 
S. Auflage erschienen, nach Lunges Tode allein heraus
gegeben von Beri. Die neue Auflage ist derartig an Stoff 
gewachsen, daB 5 an Stelle der bisherigen 3 Bandę er- 
scheinen sollen. Sowohl durch Vermehrung des Stoffes ais 
auch namentlich durch die Hinzunahme der iirimer mehr 
in Aufnahme kommenden verschiedenen physiko- 
chemischen Untersuchungsverfahren hat sich schon im 
ersten Bandę die Verschiebung des Stoffes dadurch be- 
merkbar gemacht. dafi dieser jetzt nur noch, trotz des 
1260 Seiten starken Umfanges, a l l g e m e i n e  Unter- 
suchungsverfahren umfafit, wahrend in der vorher- 
gegangenen Auflage auch noch besondere Untersuchungen 
yerschiedener Industriezweige (Brennstoffe, Wasser, Luft, 
Schwefelsaure, Salpetersaure, Soda, Chlor, Kalisalze) be
handelt worden waren. Diese Verbreiterung der Orund- 
lagc macht fiir den Besitzer des Werkes die Heranziehung 
einer Anzahl von andern Sonder-Anleitungen entbehrlich. 
Dic Yerwendbarkeit des Buches erstreckt sich jetzt nicht

nur auf rein chemisch-analytische Laboratorien, sondern 
auch auf wissenschaftliche Anstalten, chemische und 
metallurgische Unterrichts- und Forschungsinstitute, ebenso 
wie auf Handels-, Fabrik- und Werkslaboratorien. Solchc 
Laboratorien von einigennafien grofierm Arbeitsbereiche 
konnen ohne dieses Standardwerk kaum mehr auskommen.

Die folgende kurze Obersicht zeigt, was in dem vor- 
liegenden ersten Bandę geboten wird: Qualitative Analyse 
anorganischer Verbindungen ( Bót t ge r )  und organischer 
Verbindungen ( S t a u d i n g e r  und F ro s t ) ,  MaBanalyse 
(Ber i ) ,  Elektroinetrische MaBanalyse ( Zi nt l  und Ri en-  
iicker) ,  Araoinetrie, Zug-, Druck-, Oeschwindigkeits- und 
Temperaturmessung (Beri) ,  Oasvolumetrie und Cias- 
analyse (Beri) ,  Metallographische Untersuchungen 
( Bauer ) ,  Optische Messungeu (Low e),  Róntgenunter- 
suchungen (M ark),  Kolloidchemische Untersuchungen 
( Ba c hma nn) ,  Mikrochemische Analyse ( Li eb und 
Be n e d e t t i - P i c h l e r ) .

Wie Stichproben gezeigt haben, steht die Gediegen- 
heit und Zuyerlassigkeit der einzelnen Aufsatze auf der- 
selben Hóhe wie fruher. Einer Empfehlung bedarf das 
Werk nicht mehr. Leider wird vielfach der hohe Preis 
dic Anschaffung erschweren. B. Ne u ma n n .

Hilfsbuch fiir Elektropraktiker. Von H. W i et  z und
C. Er f u r t h .  Neubearb. von Hugo Kr i e g e r  und Hugo 
Sachs .  2. T.: S t a r k s t r o m.  30., verm. und verb. Aufl. 
398 S. mit 254 Abb. Leipzig 1930, Hachmeister & Thal. 
Preis geb. 4 JL
Ein vorbildiiches Hilfsbuch, das alles bringt, was der 

Elektromechaniker und Elektroinstallateur von der Stark- 
stromtechnik wissen muB. Der Zweckbestimmung ent- 
sprechend ist der Text ausschlieBlich beschreibender Natur, 
erganzt durch die wichtigsten Elementarformeln zur Be- 
summung von Maschinenleistungen und einfachen Leitungs- 
berechnungenHind durch sehr klare zeichnerische Wieder- 
gaben. Aufbau und Behandlung der einzelnen Teilgebiete 
sowie die iiblichen zahlenmafiigen Zusammenstellungen 
unterscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer mehr 
oder weniger umfangreicher Taschenbiicher.

Was den Wert der Neuauflage dieses Taschenbuches 
ausmacht, ist die geordnete Żusammenstellung wichtiger 
Neuerungen der letzten Jahre, dereń Veroffentlichungen in 
einzelnen Fachzeitschriften zerstreut und dem Elektro
mechaniker nicht allgemein zuganglich sind oder von ihm 
aus Zeitmangel nicht gentigend beachtet werden. Beispiels- 
weise seien hei vorgehoben die neuzeitlichen Selbstschalter, 
die Motorschutzschalter, die neuern Schmelzsicherungen 
und Lichtautomaten, Erdung und Schutzschaltung, neuere 
elektromedizinisehe Gerate sowie Haus- und Kiichen- 
gerate usw.

In den einzelnen Abschnitten wird, soweit es der 
Umfang erlaubt hat, auf die wichtigsten hierfur in Frage 
kommenden Bestimmungen der V.D.E.-Vorschriften Bezug 
genommen. Die Errichtungsvorschriften fiir Spannungen 
unler 1000 Volt, »V.E.S.1«, sind in einem ausfiihrlichen 
Auszug ais Anhang beigegeben, ebenso die heute giiltigen 
Betriebsvorschriften und eine Żusammenstellung der ge- 
normten Schaltbilder und Schaltzeichen fiir Starkstrom- 
anlagen und Transformatorschaltungen.

Die Beschaffung dieses wertvollen kleinen Hilfsbuches 
kann jedem Elektropraktiker empfohlen werden.

Koch.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine Besprechung gecigneter W erke vor.)

Be r l - L u n g e :  Chemisch-technische Untersuchungsmetho
den. Unter Mitwirkung von J. D ’Ans ,  D. A u f h a u s e r
u. a. hrsg. von E rnst 'B eri.  2. Bd. l . T.  8., vollst. um
gearb. und verm. Aufl. S78 S. mit 215 Abb. und 3 Taf. 
Berlin, Julius Springer. Preis geb. 69 J k  

Deutscher Reichspost-Kalender 1932. Hrsg. mit Unter- 
stiitzung des Reichspostministeriums. 4. Jg. Leipzig, 
Konkordia-Yerlag. Preis 4 Jt.
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Obersclil. Wirtsch.

Petroleum

Power

Proc. Inst. Mech. Engs. 

Proc. West. Pennsylv. 

Prof. Paper

Rauch Stauh

Reichsarb.

Rev. ind. min.

Rev. met.
Rev. min.
Rev. univ. min. met. 
Ruhr Rhein

Saarwirtsch. Zg.
Safety Min. Papers

Schlagel Eisen

Science Industrie 
Sel. Engg. Papers

Sitzungsber. Geol.
Berlin 

Sowjetwirtsch.

Soz. Monatsh.

Soz. Praxis 
Stahl Eisen

Techn. BI.

Der KompaB, amtliches Organ der Knappschafts-Berufs- 
genossenschaft und der Reichsknappschaft in Berlin

Ministry of Labour Gazette

Maschinenbau

Metali und Erz 
De Mijningenieur

The Mining Congress Journal

The Mining Electrical Engineer

Minerał Resources of the United States

Mines, Carrieres, Grandes Entreprises

La Miniera Italiana 
Mining Journal

Mining Magazine 
Mining and Metallurgy
Minutes of Proceedings of the lnstitution of Civi! 

Engineers
Mitteilungen aus dem Markscheidewesen

Mitteilungen der berg- und huttenmannischen Abteilung 
an der kgl. ungarischen Hochschule fiir Berg- und 
Forstwesen zu Sopron 

Montanistische Rundschau

Oberschlesische Wirtschaft

Petroleum, Zeitschrift fur die gesamten Interessen der 
Erdolindustrie und des Mineralolhandels 

Power

The Proceedings of the lnstitution of Mechanical 
Engineers

Proceedings of the Engineers’ Society of Western 
Pennsylvania

Professional Paper of the United States Geological 
Survey

Rauch und Staub

Reichsarbeitsblatt

Revue de 1’industrie minerale

Revue de metallurgie
Revista minera, Metalurgica y de Ingenieria 
Revue universelle des mines, de la metallurgie usw. 
Ruhr  und Rhein, Wirtschaftszeitung

Saar-Wirtschaftszeitung
Safety in Mines Research Board. Papers

Schlagel und Eisen, Zeitschrift des Verbandes der 
deutschen Berg- und Hiitteningenieure in der 
tschechoslowakischen Republik 

Science et Industrie 
Selected Engineering Papers

Sitzungsberichte der Geologischen Landesanstalt 

Sowjetwirtschaft und AuBenhandel

Sozialistische Monatshefte

Soziale Praxis 
Stahl und Eisen

Technische Biatter (Wochenschrift zur Deutschen Berg- 
werks-Zeilung)

Knappschafts-Berufsgenossenschaft, 
Berlin-Charlottenburg 5, Kuno- 
Fischer-Str. 8.

H. M. Stationery Office, London WC 2, 
Adastral House, Kingsway. 

VDI-Verlag, G. m.b. H., Berlin NW 7, 
Dorotheenstr. 40.

Wilh. Knapp, Halle(Saale),Muhlweg 19. 
Bandoeng (Niederl.-Indien), De Kat- 

straat.
American Mining Congress, Washing

ton, D. C., 841 Memsey Building. 
Manchester, Cromwell Buildings, 

Blackfriars St.
Government Printing Office, Super- 

intendent of Documents, Washing
ton, D. C.

Paris (15^), 109 119 BouIevard Le- 
febvre.

Rom (123), Via Buonarroti 51.
London EC 4, 15 George St., Mansion 

House.
London EC 2, 724 Salisbury House 
Neuyork (N.Y.), 29 West, 39th St. 
London SW 1, Westminster, Great 

George St. 
Aluminium-Lichtdruck-Anstalt, G. m. 

b. H., Beuthen (O.-S.), Eichendorff- 
str. 7/9.

Kgl. ungarische Hochschule zu Sopron 
Ungarn.

Verlag fur Fachliteratur, Berlin SW 68, 
Wilhelmstr. 147.

Industrie- und Handelskarnmer fiir die 
Provinz Oberschlesien in Oppeln. 

Verlag fiir Fachliteratur, Berlin SW 68, 
Wilhelmstr. 147.

McGraw-Hill Publishing Comp., Neu
york (N.Y.), 330 W., 42 d St.

London SW 1, Storey’s Gate, St.James’s 
Park.

Pittsburg (Pa.), William Penn Hotel.

Government Printing Office, Super-
• intendent of Documents, Washing
ton, D. C. > s

Ernst Marks, G.m.b.H., Mulheim (Ruhr),  
Eppinghofer Str. 38.

Reimar Hobbing, Berlin SW 61, GroB- 
beerenstr. 17.

St-Etienne (Loire), 19 Rue du Grand- 
Moulin.

Paris (9ę), 5 Cite Pigalle.
Madrid, Villalar 3.
Luttich, 16 Quai des Etats-Unis 
Ruhrverlag W. Girardet, Essen, Gers- 

widastr. 2.
Gebr. Hofer A.G., Vólklingen.
H. M. Stationary Office, London WC 2, 

Adastral House, Kingsway.
Briix (Tschechoslowakei), Fleischbank- 

gasse 2.

Paris (8^), 22 Avenue Montaigne.
The lnstitution of Civil Engineers, 

London SW 1, Great George St. 
Westminster.

PreuB. Geol. Landesanstalt, Berlin N 4 
Invalidenstr. 44.

Handelsvertretung der UdSSR in 
Deutschland, Berlin SW 68, Linden- 
str. 20/25.

Verlag der Sozialistischen Monatshefte, 
Berlin W 35, Potsdamer Str. 121 h ! 

Gustav Fischer, Jena.
Verlag Stahleisen m.b. H., Dusseldorf, 

SchlieBfach 664.
Deutsche Bergwerks-Zeitung, Dussel

dorf, Pressehaus.
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A b k i i r z u n g N a m e  d e r  Z e i t s c h r i f t V e r ! a g

Techn. Wirtsch.

Teer
Tekn. Tidskr.
Tekn. Ukebl.
Trans. A. 1. M. E.

Trans. Eng. Inst.

Trans. N. Engl. Inst.

Verh. Naturhist. V.

Warnie

Warme Kalte Techn.

Wasser Oas

Weltwirtsch. Arch. 
Wirtschaftsdienst

Wirtsch. Stat.

Z. angew. Chem.

Z. Bayer. Rev. V.
Z. Bergr.

Z. Betriebswirtsch.

Z. Binnenschiff.

Z. B. H. S. Wes.

Z. Elektrochem.

Z. Geol. Ges.

Z.handelsw.Forschung 
Z. Kalteind.

Z. kompr. Gase 
Z. Metallkunde

Z. Oberschl. V.

Z. Ost. Ing. V.

Z. pr. Geol.
Z. SchieB Sprengst.

Z. V. d. I.

Zg. V. Eisenb. Ver\v. 

Zement

Zentralbl. Bauvervv. 

Zentralbl.Gewerbehyg.

Technik und Wirtschaft, Monatsschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure 

Teer und Bitumen 
Teknisk Tidskrift 
Teknisk Ukeblad
Transactions of the American Institute of Mining and 

Metallurgical Engineers 
Transactions of the Institution of Mining Engineers

Transactions of the North of England Institute of 
Mining and Mechanical Engineers 

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der 
preuBischen Rheinlande und Westfalens 

Die Warnie, Zeitschrift fiir Dampfkessel- und Maschinen- 
betrieb

Warme- und Kalte-Technik 

Wasser und Gas 

Weltwirtschaftliches Archiv
Wirtschaftsdienst, Weltwirtschaftliche Nachrichten

Wirtschaft und Statistik

Zeitschrift fiir angewandte Chemie

Zeitschrift des Bayerischen Revisions-Vereins 
Zeitschrift fiir Bergrecht

Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft

Zeitschrift fiir Binnenschiffahrt

Zeitschrift fiir das Berg-, Hiitten- und Salinen-Wesen 
im PreuBischen Staate 

Zeitschrift fiir Elektrochemie und angewandte physi- 
kalische Chemie 

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Zeitschrift fiir handelswissenschaftliche Forschung 
Zeitschrift fiir die gesamte Kalteindustrie

Zeitschrift fiir komprimierte und fliissige Gase 
Zeitschrift fiir Metallkunde

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hiitten- 
mannischen Vereins 

Zeitschrift des Osterr. Ingenieur- und Architekten- 
Vereins

Zeitschrift fiir praktische Geologie 
Zeitschrift fur das gesamte SchieB- und Sprengstoff- 

wesen
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 

Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 

Zement

Zentralblatt der Bauverwaltung

Zentralblatt fiir Gewerbehygiene und Unfallverhiitung

Mineralogie und Geologie.
O b e r  d a s  K a l i v o r k o m m e n  v o n  S o l i k a ms k  in 

R u B l a n d .  Von Kordes. Kali. Bd.25. 15.12.31. S. 349/52*. 
Ergebnisse der zahlreichen Bohrungen. Zusammensetzung 
des Salzlagers. Betrachtungen iiber dessen Entstehung.

N o t i z e n  z u r  O l g e o l o g i e  u n d  S a l z t e k t o n i k .  
Von Krejci-Graf. Petroleum. Bd. 27. 1.12.31. S. 893/7. Die 
tiefsten Sonden der Welt. Sonden im Meer. Bohrloch- 
neigungsmesser. Geophysik. Dichte der Ole. Ungewdhn- 
liche Speichergesteine.

T h e  B e a t r i c e  i Mi ne,  S e l i b i n ,  F. M. S. Von Will- 
bourn. Min. Mag. Bd.45. 1931. H .6. S. 338/41*. Geschichte. 
Allgemeine geologische Beschreibung des Vorkommens. 
Die zinnfuhrende Pfeife im Kalkstein. AufsćhluBarbeiten. 
(Forts. f.)

VDI-Verlag, G. m. b. H., Berlin NW 7, 
Dorotheenstr. 40.

Wilh.Knapp, Halle (Saale),Miihlweg 19. 
Stockholm 5, Humlegardsgatan 29. 
Oslo, Akersgaten 74.
Neuyork (N.Y.), 29 West, 39 th St.

London EC 1, Cleveland House, 225 
City Road.

Newcastle-upon-Tyne.

Naturhistorischer Verein der preuB.
Rheinlande und Westfalens, Bonn. 

Rudolf Mosse, Berlin SW 100, Rudolf- 
Mosse-Haus.

Verlagfiir technische Literatur Richard 
Markewitz, Miihlhausen (Thiir.). 

Deutscher Kommunalyerlag, Berlin- 
Friedenau, Hertelstr. 5.

Gustav Fischer, Jena.
Wirtschaftsdienst G. m. b. H., Ham

burg 36, Poststr. 19.
Reimar Hobbing, Berlin SW 61, GroB- 

beerenstr. 17.
Verlag Chemie, Berlin W 10, Cornelius- 

str. 3.
Miinchen 23, Kaiserstr. 14.
Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10, 

Genthiner Str. 38. 
lndustrie-Verlag Spaeth & Linde, Ber

lin W 10, Genthiner Str. 42. 
Zentral-Verein f. deutsche Binnenschiff- 

fahrt  e. V., Berlin NW 87, Klopstock- 
str. 42.

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8, 
Wilhelmstr. 90.

Verlag Chemie, Berlin W 10, Cornelius- 
str. 3.

Ferdinand Enke, Stuttgart, Hasenberg- 
steige 3.

G. A. Gloeckner, Leipzig, Liebigstr. 6. 
Gesellschaft fiir Kaltewesen m. b. H., 

Berlin W 9, Kóthener Str. 34.
Karl Steinert, Weimar, Kunstschulstr. 3. 
VD1-Verlag, G. m. b. H., Berlin NW 7, 

Dorotheenstr. 40.
Kattowitz (Poln.-Oberschlesien).

Osterreichische Staatsdruckerei, Wien I, 
Seilerstatte 24.

Wilh. Knapp, Haile (Saale), Muhlweg 19. 
Dr. Aug. Schrimpff, Miinchen, Ludwig- 

str. 14.
VDI-Verlag, G. m. b. H., Berlin NW 7, 

Dorotheenstr. 40.
Verein Deutscher Eisenbahnverw., Ber

lin W 9, Kóthener Str. 28/29. 
Zementverlag, Charlottenburg2, Knese- 

beckstr. 30.
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8, 

Wilhelmstr. 90.
Jul. Springer, Berlin W 9, Linkstr. 23/24.

Bergwesen.
E i n f l u B  von  G e d i n g e z e i t -  u n d  A r b e i t s z e i t -  

a n d e r u n g e n  auf  L o h n k o s t e n  u n d  A r b e i t s l e i s t u n g  
i n R e p a r a t u r w e r k s t a t t e n .  Von Wolf. Gliickauf. 
Bd.67. 19.12.31. S. 1565,70. Untersuchung des Einflusses 
der Veranderung der Gedingezeit auf die Lohnkosten 
sowie der Arbeitszeit auf die Arbeitsleistung.

An a c c o u n t  of  a v i s i t t o  t h e  C o n t i n e n t a l  
c o a l f i e l d s .  Von Brass. Trans. Eng. Inst. Bd. 82. 1931. 
Teil 2. S. 145/83*. Bericht iiber eine Studienreise in den 
Ruhrkohlenbergbau, den Aachener Steinkohlenbezirk, Ober- 
und Niederschlesien sowie Polen. Abbauverfahren, Betriebs- 
konzentration und FSrderung. Aussprache.

I r o n  mi n i n g  in Ut a h .  Von Martin. Explosives Eng. 
Bd. 9. 1931. H. 12. S. 417/9*. Die riesigen Eisenerzvorrate. 
Der Tagebaubetrieb. Bohr- und Sprengtechnik.
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w a f b o u w m e t h o d e n  bi j  de O e m b i l i n m i j n e n .  
Von Ploem. (Forts.) Geol. Mijnbouw. Bd. 10 16 12 31
S. 178/84*. Nahere Erlauterung der angew andtenA bbau- 
Kosfen Cn' p ersatz unter Ver'vendung der Waschberge.

. łlSi miu ‘ t ? n e o u s  s h o t - f i r i n g .  Von Statham. (SchluB 
statt Forts.) Iron Coal Tr.Rev. Bd.123. 11.12.31 S 909 10* 
yersager beim SerienschieBen. Sichere Zundverfahren beim 
Serienschiefien.

T h e  s u p p o r t  of  u n d e r g r o u n d  r o a d s  by s t e e l  
a r c he s .  (Forts.) Coli. Guard. Bd. 143. 11.12.31. S 1963/5* 
Die Wiederinstandsetzung gebrauchter Stahlbógen. Die 
dazu dienenden Maschinen. Falle fiir die zweckmaBiere 
Vervvendung von Stahlbógen.

N y a r e  f ó r f a r a n d e n  v i d i g e n s a t t n i n g  i t y s k a  
^ UJ ° 1rń , 1V0'’ ^ ed' Und- Tekn. Tidskr. Bergsyetenskap. 
Bd.6l. 1931. H . 12. S. 87/92*. Besprechung der im deutschen 
Bergbau emgefuhrten verschiedenen Arten des mecha- 
mschen Bergeversatzes.

E in  F a h r t r e g l e r  f i i r  e l e k t r i s c h e  F ó r d e r -  
d j3 .5/  n e n m i t  D r e h s t r o m a n t r i e b .  Bergbau.

10.12.31. S.318/20*. Aufbau und Betriebsweise eines 
neuen Fahrtreglers der A.E.G. fiir Drehstrommaschinen.

, P  ‘ e B e w e r t u n g  d e r  R o l l e n -  u n d  K u g e 1 - 
s c h u t t e l r u t s c h e n  n a c h  d e m  h e u t i g e n  S t a n d e  
d e r  B e t r i e b s e r f a h r u n g e n .  Von Schulte. (SchluB.) 
Bergbau. Bd. 44. 10. 12. 31. S. 515/7. SchluBfolgerungen aus 
dem V erg le ich  d e r  v e rsch ie d en e n  B e w e g u n g s a r te n .  Zu- 
s a m m e n fa s su n g  d e r  U n te r su c h u n g s e rg e b n i s se .

T h e  u n d e r g r o u n d  l e a k a g e  o f  a i r :  I n v e s t i -  
g a t i o n o f  t h e  p o r o s i t y  c o e f f i c i e n t .  Von Briggs 
Trans Eng. Inst. Bd. 82. 1931. Teil 2. S. 111/21* Der 
1 orositatskoeffizient bei der Wetterfiihrung. Wetteryerluste 
zwischen parallelen und sich einander nahernden Wetter- 
strecken. Bericht iiber Messungen im Grubenbetrieb.
p . 1S, o f f,ty ,„c 2 n f ê r e n c e  in Ma n c h e s t e r .  Coli. Guard. 
Bd. 143. 11. 12.31. S. 1955/8. Probleme der Wfitterfiihrung 
crtahrungen auf Bergwerken in Manchester. Unfiille bei
W di,c»en- Fxplosionen. Unfiille durch Stein- und 
Kohlenfall.

\r ^ r o f? ' n s a m  p l i n g  of  coa l  f r o m w a g o n s .  
Von Simpkin. Coli. Guard. Bd. 143. 11.12.31. S. 1958/9. 
rehler beim Entnehmen von Kohlenproben aus Giiter- 
wagen. Analysen von Proben, die an verschiedenen Stellen 
entnommen sind. Am Bestimmungsort und auf der Zeche 
entnommene Proben.

C o l l o i d a l  t r e a t m e n t  o f  w a s h e r y  s l u r r y  Von
m3"1' Iron Coal Tr. Rev. Bd.123. 11.12.31. Ś. 907 

Mitteilung der Ergebnisse von Versuchen iiber die kollo- 
, ale Behandlung von Waschereischlammen mit yerschie

denen Reagenzien.
p i  ?  ^ e r d e 11 E i n f l u B  d e r  T e m p e r a t u r  a u f  d i e  
h  oo o 10 Von H uber-Panu. Metali Erz. Bd. 28 1931
n .  23. S. 545/9*. Versuchsbedingungen und Versuchsdurch- 
funrung. Berechnung des besten Trennungsgrades.
n  i n Ui,Verj s i n S P y f i t i c  c o a l s .  Coli. Guard. Bd. 143.
• ul 1952*. Beschreibung einer einfachen Vor-

K o l i k ^  ZUf AusscheidunS des Pyr 'ts aus der gemahlenen

B e t r a c h t u n g e n  u b e r  d i e  O r u n d k u r y e n  d e r  
A u t b e r  e i t u n g s p r o z e s s e .  Von Huber-Panu. Metali 
Erz Bd. 28 1931. H. 23. S. 549/51*. Entwicklung einer
mathematischen Formel fur den Verlauf von Aufberei- 
tungsyorgangen, aus der sich Gleichungen fur die Be
rechnung des Konzentratgehaltes, des Metallausbringens 
und des Trennungsgrades ableiten lassen.

N e u e r u n g e n  i n d e r  E i s e n e r z w a s c h e  d e s  
i n i ? Q i  V  B„e z i r k e s - Von Kraeber. Stahl Eisen. Bd.51.

i i . 31 S. 1539/41*. Kennzeichnung des Wascherzes. Erfolg- 
reiche Anwendung des Dorr-Rechenklassierers. Leistung.

Au s w a h l e n d e  S c h w i m m a u f b e r e i t u n g  o x y - 
a i s c h e r  B l e i z i n n e r z e  in M e x i k o .  Von Bruchhold.
liT.R i / ' -  Bd- 28- 193L H-23- S. 541/5*. Sulfidierung des 
unerst fein gemahlenen Erzes mit Śchwefelnatrium und 
usschaumung eines Konzentrats von Bleikarbonaten. 
erdaufbereitung der zinnreichen Abgange. Neuste Aus- 

■uirung der Fahrenwald-Flotationsmaschine.
D ? r * e g u n g  d e r  B e d i n g u n g e n ,  u n t e r  d e n e n  

s i ch  f e i n k o r n i g e  S t o f f e  m i t  W a s s e r  a i s  Bi n d e -  
d , zu  S t e i n e n  p r e s s e n  l a s s e n .  Von Hullen 
Braunkohle. Bd. 30. 12.12.31. S. 1069/76*. Erklarung der

Steinbildung femkorniger, fester Stoffe unter Benutzung
r n  « 5 e!? pannl|ng des Wassers ais Bindemittel.
tintluB der Luft und anderer Gase. Abhangigkeit der 
Festigkeit von der Zellenlagerung.

A u s  d e m  L o t  g e r a t e n e  B o h r u n g e n  u n d  i h r e  
X ^ r m e ^ Uonng- , Y ° " Ĥ mPeI und Kampfer. Intern. Z. Bohr- 
f n n r r p ’ p ' -  1 5 - 1 2 - 3 1 - s - 185/92*. Allgemeine Betrach-
tungen. Erorterung der yerschiedenen Mefiyerfahren und 
ihre Bewahrung.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
i B e ^ i e b s e r f a h r u n g e n  an  e i n e m  4 2 - a t - G r o B -  
k e s s e l .  Von Pfleiderer. Z. V. d. 1. Bd 75 12 19 Ti
S. 1497/502*. Beschreibung des GroBkessels. Die’ i n ’3>/2' 
Jahren gesammelten Betriebserfahrungen. Schiiden, Staub- 
belastigung, Wirkungsgrade.

V e r s u c h e u b e r d i e  V e r b r e n n u n g s v o r g a n s r e  
a" l *r?. e r , e n s ^a u b f 1 a m m e. Von SchwiedeBen.
Arch. Eisenhuttenwes. Bd. 5. 1931/32. H .6. S.291/8* Unter- 
suchung des Verbrennungsverlaufs von Kohlenstaub in 
einer Brennkammer in Abhangigkeit von W eg und Zeit 

Qeschvvindigkeitsverteilung, Gaszusammeńsetzung, 
Warmeentwicklung, Strahlung und Temperatur, Staubdichte 
Abbrand sowie Schlackenbildung und Verkokung.

F e u e r u n  g s v e r s u c h e  m i t  r u s s i s c h e r  B r a u n -
on .Y?" Rosl" und Rammler. (SchluB.) Braunkohle.

V w h!ii f  H t  V f 4/ 60!' Untersuchungen iiber das Verhalten der Tscheljabinsk- und der Moskauer Kohle 
aut verschiedenartigen Rosten. Zusammenfassung der 
Versuchsergebnisse. Ł

K e n n g r ó B e n  u n d  B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n 
v o n  F e u e r u n g e n  u n d  D a m p f k e s s e l n .  Arch.Warme- 
w.rtsch. Bd 12. 1931. H. 12. S. 359/65*. Grundbegriffe, 
Anlage- und LeistungskenngroBen nach der Aufstellune 
des Feuerungsausschusses des Vereins deutscher Inge- 
meure und des Arbeitsausschusses fur Feuerungsfrasen 
und Kohlenstaub beim Reichskohlenrat. Erlauterungen von 
Direktor Schulte, Essen. B

D e u x e x e m p 1 e s d ’ u t i I i s a t i o n i n d u s t r i e l l e  
c Cof iÓF nD Science Industrie. Bd. 15. 1931. H.214. 
b. 526/8 . Beschreibung der mit Lignit gefeuerten Kessel 
in zwei neuzeitlichen Kesselhausern eines Dampfkraft- 
w e r k e s.

Me c o  Wo r k s ,  Wo r c e s t e r .  Iron Coal Tr.Rev Bd 123
11.12 31. S. 899/900*. Beschreibung der Einrichtungen einer 
Maschinenfabrik zur Herstellung mechanischer Fórder- 
einrichtungen fiir den Untertagebetrieb.

M o d e r n  t u r b o - c o m pr  e s s o r s  f or  c o l l i e r y  us e  
V°n McLcan. (SchluB statt Forts.) Iron Coal Tr.Rey. Bd.123.
i, • Entwerfen von Turbokompressoren.
OroBenyerhaltmsse und Leistung. Turbokompressoren mit 
Hochdruckdampfantrieb. Die PreBluftiibertragung. Aus-

Elektrotechnik.
t , F l a ™ e p r o o f  e l e c t r i c a l  a p p a r a t u s .  Von Rain- 
ford und Statham. Fuel. Bd. 10. 1931. H. 12. S 504/20 
Unterscheidung yóllig eingekapselter und schiagwetter- 
sicherer Motoren. Vorschriften des britischen Berglesetzes. 
Erfordernisse und Technik der flammensichern Ein- 
kapselung elektnscher Einrichtungen. Die hochstzulassige 
Spaltenweite fur verschiedene entziindbare Dampfe und 
uase. Einzelheiten uber den Flammenschutz. Die Prufung 
schlagwettergeschutzter elektrischer Einrichtungen.

T r a n s  f o r m i n g  h a n d - o p e r a t e d  m o t o r - g e n e -  
r a t o r  s e t s  t o  f u l l - a u t o m a t i c  c o n t r o l .  Von Sprenele.
A nfh^«n 8' A19,31' S- 2®9i92ł- Besprechung desAufbaus einer Anlage. Die Reihenfolge der Betriebs- 
vorgange.

Hlittenwesen.
U b e r  T e m p e r a t u r m e s s u n g  u n d  - r e g l u n g  in 

m e a 11 u r g i s  c e n  O f  e n. Von Kofler und Schefels. 
Stahl Eisen. Bd. al 10.12.31. S. 1529/35*. Aufgabe und 
Arbeitsweise von Temperaturreglern. Versuche und Reg- 
lungserfolge bei yerschiedenen Ofenbauarten.

• A n C aY, 61 d e d P ' P e 1 i n e f o r  h y d r a u 1 i c 
mi n i ng ,  Von Allen. Min.Mag. Bd.45. 1931. H .6". S.329/37* 
Beschreibung einer yollig geschweiBten Druckwasserlei- 
tung, die bei der hydraulischen Gewinnung von Gold- 
sanden Verwendung findet. Herstellung der SchweiB- 
verbindungen. Verlegung der Leitung. Kosten.

K r i t i s k  u n d e r s o k n i n g  o v e r  v a k u u m e x t r a k -  
t i o n s m e t o d e n s  a n y a n d b a r h e t  f o r  b e s t a m n i n g
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av  s y r e  i j a r n  o c h  s t a l .  Von Ericson und Benedicks. 
Jernk. Ann. Bd. 115. 1931. H. 11. S. 549/88*. Kritisclie 
Untersuchungen iiber die Anwendbarkeit und Oenauigkeit 
des Vakuumextraktionsverfahrens zur Bestimmung des 
Sauerstoffgehaltes in Eisen und Stahl.

G a s s c h u t z  in d e n  H i i t t e n b e t r i e b e n  d e s  Ru h r -  
g e b i e t e s .  Von Schwantke. Stahl Eisen. Bd. 51. 10.12.31. 
S. 1536/8*. Gefiihrlichkeit kohlenoxydhaltiger Gase. Arbeiten 
der Hiitten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft auf dem 
Gebiete des vorbeugenden Gasschutzes.,

Chemische Technologie.
M o d e r n  t e n d e n c i e s  i n c o k e - o v e n  pr a c t i c e .  

Von Foxwell. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 123. 11.12.31. S. 911. 
Voraussichtliche Richtung der Weiterentwicklung. Ein- 
fiihrung rechteckiger Ofen. Gewinnung der Nebenerzeug- 
nisse. Forschungsarbeit. (Forts. f.)

T h e  b l e n d i n g  of  c o a l  f o r  c a r b o n i s a t i o n  
p u r p o s e s .  Von King. Fuel. Bd. 10. 1931. H. 12. S .521/31*. 
Neuere Forschungsergebnisse iiber das Mischen von Kohlen- 
sorten zur Gewinnung einer geeigneten Kokskohle. Zu- 
sammensetzung von Mischungen und Beschaffenheit des 
Kokses. Folgerungen.

S i l i c a  b r i c k s  f o r  c o k e  o v e n s .  Von Robinson. 
Coli. Guard. Bd. 143. 11.12.31. S. 1953/5*. Das Verhalten 
von Silikasteinen in hohen Temperaturen. Warmeleitung 
und Ausdehnung. Lebensdauer. Widerstandsfahigkeit gegen 
Korrosion. Folgerungen.

U b e r  d e n  E i n f l u B  d e r  K o h 1 e n b e s t a n d t e i 1 e 
a u f  M e n g e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  G a s e s  be i  
d e r  V e r k o k u n g .  Von Bruckner und Ludewig. Brennst. 
Chem. Bd. 12. 15.12.31. S. 465/7*. Verkokungseinrichtung. 
Klarung der gegenseitigen Beeinflussung der einzelnen 
Kohlenbestandteile. Zusammenfassung der Untersuchungs- 
ergebnisse.

T h e  c o m m e r c i a l  e v a l u a t i o n  of  coke .  Von Mott. 
Coli. Guard. Bd.143. 11.12.31. S. 1949/52. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 123. 11.12. 31. S. 901. Entwicklung der Kokserzeugung. 
Kiinftige Nachfrage nach Koksofenkoks. Veranderte Be- 
wertung. Chemischer Wert eines Kokses. Aschen- und 
Schwefelgehalt. (Forts. f.)

K o h l e n v e r e d l u n g  u n d  k a t a l y t i s c h e  D r u c k -  
h y d r i e r u n g .  Von Krauch und Pier. Z. angew. Chem. 
Bd. 44. 12.12.31. S. 953/8. Anforderungen an die Kataly- 
satoren. Anwendungsgebiete der Druckhydrierung.

T h e  h y d r o g e n a t i o n  o f  c oa l .  Von Crawford. 
Trans. Eng. Inst. Bd. 82. 1931. Teil 2. S. 210/30*. Die
vollige Verfliissigung der Kohle. Verfahren. Aufbau einer 
Versuchsanlage. Versuchsergebnisse. Teilweise Hydrierung 
der Kohle. Hydrierung von Teer. Aussprache.

C a l c u l a t i o n  of  t h e  c a l o r i f i c  v a l u e  of  coa l .  
Von de Cahier. Gas World. Bd, 95. 12.12.31. S. 596/9*. 
Ungenaue Ergebnisse mit Kalorimetern. Einwande gegen 
die Verwendung von Formeln der Elementaranalyse. Ver- 
besserte Formeln fiir die Berechnung des Heizwertes 
einer Kohle. Gehalt an fiiichtigen Bestandteilen und 
Heiwert.

H e a t  l o s s e s  f r o m  g a s  o v e n s .  Von Benton. Gas 
World. Bd.95. 12.12.31. S. 604/6. Bemerkenswerte Ergeb
nisse. Allgemeine Gleichung des Warmegleichgewichts. 
Genauigkeit. Grenzen der Anwendbarkeit der Theorie.

A s t u d y  of  r e f r a c t o r i e s  s e r v i c e  c o n d i t i o n s  
in b o i l e r  f u r n a c e s .  Von Sherman. (Forts.) Fuel. Bd.10. 
1931. H. 12. S. 531/S*. Kennzeichnung der Kohlenschlacken. 
Bildungsweise. Asche in den Abgasen. Zusammensetzung, 
Schmelzbarkeit und Eisengehalt von Kohlenschlacke. 
Aschenentfernung ais fliissige Schlacke bei Staubkohlen- 
feuerungen. (Forts. f.)

D i e  E n t f e r n u n g  v o n  K o h l e n s a u r e  u n d  
S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  a u s  G a s e n .  Von Thau. Gas 
Wasserfach. Bd. 74. 12.12. 31. S. 1150/5*. Gasreinigung. 
Entschweflung mit flussigen Waschmitteln. Entfernung 
der Kohlensaure. Das Girdler-Verfahren.

N e u e  W a s s e r e n t s a u r u n g s v e r f a h r e n .  Von 
Tillrnans, Hirsch und Liirmann. (Forts.) Gas Wasserfach. 
Bd. 74. 12.12.31. S. 1147/9*. Entsaurung eines weichen
Wassers. Vergleichsversuch mit einem Marmorfilter. 
(Forts. f.)

O b e r  d i e  W a s s e r a u f n a h m e  von  Z e m e n t .  Von 
Hansel, Steinherz und Wagner. Zement. Bd. 20. 10 12.31.

S. 1048/52*. 17.12.31. S. 1064/9*. Versuchsanordnung. Ver- 
lauf der Wasseraufnahme bei verschiedenen Zementarten. 
EinfluB der KorngroBe. Besprechung der Versuchsergeb- 
nisse. Zusammenfassung.

Gesetzgebung und Verwaltung.
Fi i r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  

d e r  G e r i c h t e  u n d  V e r w a l t u n g s b e h o r d e n  a u s  
d e m J a h r e  1930. Von Schliiter und Hóvel. (Schlufi.) Gliick- 
auf. Bd. 67. 19. 12. 31. S. 1570/8. Arbeitsrechtliche Ent
scheidungen. Recht der Einzelarbeitsvertrage: Vertrags- 
inhalt, Lohnfragen, Deputatkohle, Beendigung des Arbeits- 
verhaltnisses, Schwerbeschadigte. Recht der Betriebs- 
vertretungen: Unternehmerarbeiter gehóren nicht zum
Grubenbetrieb, Befugnisse, Amtsenthebung. Verschiedenes.

Wirtschaft und Statistik.
D ie  V e r s o r g u n g  d e r  W e l t  m i t  M o l y b d a n ,  

V a n a d i u m  u n d  Wo l f r a m.  Von Hentze. Z .B .H .S.W es. 
Bd. 79. 1931. Abh. H. 5. S .B  274/302*. Schilderung der 
Vorkommen, der bergbaulichen Gewinnung sowie der 
Marktverhaltnisse der genannten Metalle.

D ie  K n a p p s c h a f t s v e r s i c h e r u n g .  Von Braetscli. 
(Schlufi.) Kali. Bd. 25. 15.12.31. S. 352/5. MaBnahmen zur 
Behebung der finanziellen Schwierigkeiten.

S t a a t  u n d  S a l i n e n i n d u s t r i e .  Von Toron. Kali. 
Bd.25. 15.12.31. S. 347/9. Salzmonopole und Salzabgabe. 
(Schlufi f.)

D ie  r u m a n i s c h e  E r d o l i n d u s t r i e .  Von Abuav. 
(Forts.) Petroleum. Bd. 27. 1.12.31. S. 901/8*. 9 .12.31. 
S. 919/26*. Wirtschaftlichkeit. ZusammenschluBbestre- 
bungen in der Rohól- und in der Raffinerieindustrie. 
Kapitalbedarf und Kapitalbeschaffung. (Forts. f.)

P o l e n s  K o h l e n b e r g b a u  im J a h r e  1930. (SchluB.) 
Gliickauf. Bd.67. 19.12.31. S. 1578/82. Belegschaftsverhiilt- 
nisse, Schichtforderanteil, Lóhne, Kohlenausfuhr, Stein- 
kohlenverbrduch Polens und Zechenselbstverbrauch.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor A l t p e t e r  vom I. Januar ab auf 

weitere zwei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Sektion 2 der Gewerblichen Berufsgenossenschaft 
fiir das Saargebiet in Saarbrucken,

der Bergassessor H o p f  n e r  vom 1.Januar ab auf weitere 
sechs Monate zur Obernahme einer Beschiiftigung bei der 
Firma August Bode, Bauunternehmung in Dortmund, 

der Bergassessor H e i e r m a n n  vom 17. Dezember ab 
auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Vereinigte Stahlwerke A. G., Dusseldorf, Abteilung 
Bergbau, Gruppe Hamborn,

der Bergassessor W a w r z i k  vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Borsigwerke A. G. in Borsigwerk (O.-S.),

der Bergassessor Dr.-Ing. B o r g e r  vom 1. Januar 
ab auf weitere drei Monate zur Fortsetzung seiner Be- 
schaftigung im braunschweigischen Gewerbeaufsichts- 
dienst,

der Bergassessor S c h o r n  vom 7. Dezember ab auf 
sechs Monate zur Obernahme einer Stellung bei der 
Maschinenfabrik F. W. Moll Sohne in Witten.

Der dem Bergassessor D u b u s c  erteilte Urlaub ist vom
1. Januar ab auf seine neue Beschaftigung bei der Rest- 
verwaltung fiir Reichsaufgaben ausgedehnt worden.

Die Bergreferendare Ottomar S c h l o s s e r  und Werner 
Ra a b  (Bez. Halle), Bernhard L o d a  (Bez. Breslau) und 
Karl S c h m i t t  (Bez. Dortmund) sind zu Bergassessoren 
ernannt worden.

Dem Generaldirektor Dr.-Ing. eh. H o ld  in Essen-Karnap 
ist von der Technischen Hochschule Berlin die akademische 
Wiirde eines Ehrensenators verliehen worden.


