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G rundgedanken fiir eine Statistik der Betriebszusammenfassung im Ruhrbergbau.
Von Dipl.-lng. Th. M a t t h e s ,  Herten (Westf.).

Der Begriff der Betriebszusammenfassung sucht 
den W irkungsgrad zu bestimmen. Dieser wird durch 
die seit langem in der Betriebsstatistik gebrauchten 
Werte, wie Leistung, Selbstkosten. Istleistung : Soll- 
leistung, Istkosten : Sollkosten usw., nicht eindeutig 
genug erfaBt; er bedarf noch einer Erganzung durch 
die Bezugnahme auf das Grubengebaude und muB 
alles Wesentliche hinsichtlich der Leistung und 
Fórderung zugleich enthalten: die geologischen Ver- 
hiiltnisse, den FleiB der Leute, den Einsatz von 
Maschinen usw. Dabei wird gefrag t: Wie weit sind 
alle durch die Verhaltnisse gebotenen Móglichkeiten, 
erhóhte Leistung und Fórderung bei einer Verringe- 
rung des Grubengebaudes zu erzielen, erschópft?

Eine Selbstkostenrechnung soli in die eigentliche 
Untersuchung der Betriebszusammenfassung nicht mit 
aufgenommen werden. Es ist davon abzusehen, etwa 
die Umlaufgeschwindigkeit des »eingesetzten« Geldes 
in Beziehung zur Betriebszusammenfassung zu 
bringen, weil sich der dafiir notwendige Zeitaufwand 
nicht lohnen wurde. Dagegen muB man die iiber die 
Leistung und Fórderung und stets in bezug auf das 
Grubengebaude festgestellten W erte der Betriebs
zusammenfassung nachtraglich daratifhin priifen, ob 
die Verbesserungen nicht etwa durch unwirtschaftliche 
MaBnahmen erzielt worden sind, was bei der Ein- 
fiihrung neuer Maschinen leicht eintreten kann. Ferner 
soli die Mechanisierung ais nicht unmittelbar zur 
Betriebszusammenfassung gehórig angesehen werden, 
wenn auch eine vielfache Uberschneidung von Mecha
nisierung und Betriebszusammenfassung zu beob- 
achten ist. Vorausgeschickt sei noch, daB hier nicht die 
Entwicklung der Betriebszusammenfassung im Ruhr
bergbau untersucht werden soli. Im Schrifttum fehlt 
es auch nicht an Abhandlungen, welche die Bedeutung 
der Betriebszusammenfassung wiirdigen und Einzel- 
heiten ihrer statistischen Erfassung behandeln. Da- 
neben erscheint es aber ais wunschenswert, das ganze 
Gebiet der statistischen Bearbeitung der Betriebs
zusammenfassung zu betrachten und dabei zu priifen, 
welche Begriffe hier besonders wichtig sind.
Auswahl der fiir die Betriebszusam m enfassung  besonders 

kennzeichnenden Beziehungen.
B e tr ie b s p u n k te .

Der hóchste Grad der Betriebszusammenfassung 
wird da erreicht, wo alle Móglichkeiten zur Steigerung 
der Fórderung erschópft worden sind. Zunachst ist zu 
verlangen, daB die wichtigste Kraft, die menschliche 
Arbeitskraft, voll ausgenutzt wird. Durch besondere 
MaBnahmen, wie bewuBte Berufsauslese, revierweise 
erfolgende Seilfahrt, maschinenmaBige Streckenfórde- 
rung, Auswertung von Zeitstudien usw., kann man 

ieseni Ziele naher kommen, aber am besten bewahrt 
sich eine Gedingesetzung mit móglichst groBem

Arbeitsanreiz. Unter der Annahme, daB hierbei jeder 
Hauer gewillt ist, seine ganze Arbeitskraft einzUsetzen, 
ergibt sich die gróBte Fórderung eines Betriebs- 
punktes, wenn die Hóchstzahl der dort zu verfahren- 
den Schichten erreicht wird, so daB alle mit Riicksicht 
auf den besten wirtschaftlichen Erfolg eingesetzten 
Betriebsmittel vollstandig ausgenutzt werden. Die 
Grenze dieser wirtschaftlich giinstigsten arbeitstag- 
lichen Hóchstbelegung ist nach den bisherigen Er- 
fahrungen und unter Beriicksichtigung des »engsten 
Querschnittes« fiir jeden Betriebspunkt zu ermitteln. 
Wenn man nun den W ert Istbelegung : giinstigste 
Belegung - x«/o bildet, so hat man dainit einen guten 
MaBstab fiir die Betriebszusammenfassung, der auch 
ais einziger Vergleiche mit andern Verhaltnissen ge- 
stattet.

Dieser Begriff I s tb e le g u n g  : g u n s t ig s te  B e
le g u n g  ist ziemlich gefiihlsmaBig und laBt deshalb 
eine Erganzung durch sachliche W erte ais erwiinscht 
erscheinen. Mail kann die einfache Beziehung Tages- 
fórderung flacher Bauhóhe x taglichem Verhieb- 
fortschritt >; Flózmachtigkeit ( spezifischem Gewicht 
der Kohle) in mannigfacher Art umwandeln und aus 
solchen W erten einen MaBstab der Betriebszusammen
fassung zu bilden suchen. Ganz allgemein wird man 
hierbei Angaben, die zu ihrer Berechnung der Flóz
machtigkeit bediirfen, ausschlieBen miissen, weil diese, 
besonders bei unreinen Flózen, ziemlich schwankend 
und schwierig zu berechnen ist. In Berichten von 
H aack  ist wohl zum ersten Małe die einfache 
Beziehung T a g e s fó rd e ru n g  : f la c h ę  B a u h ó h e  an- 
gewendet worden. Sie ist auBerordentlich wertvoll, 
wo es sich um die Beurteilung der Entwicklung eines 
Strebs oder um den Vergleich mit ahnlichen Ver- 
haltnissen handelt, jedoch nicht ais allgemeiner MaB
stab der Betriebszusammenfassung brauchbar. So 
wird z. B. die Tagesfórderung in einem flachen Flóz 
von 1,80 m Miichtigkeit, selbst wenn noch nicht alle 
Móglichkeiten einer Leistungssteigerung ausgenutzt 
worden sind, gróBer sein ais in einem steilen von 
0,70 m Machtigkeit. Dieser W ert Hifit also nicht 
erkennen, wieweit er einerseits durch die Flózmachtig
keit, das Einfallen, den Gang der Kohle, die Gebirgs- 
verhaltnisse usw., anderseits durch die Bemiihungen 
um wirkliche Ausnutzung beeinfluBt ist.

Man wird deshalb die Abbaubetriebe ihrer Eigen- 
art nach yerschiedenen K la sse n  zuteilen, innerhalb 
derer wenigstens eine beschriinkte Vergleichsmóglich- 
keit besteht. Die wichtigste Einteilung ist die nach 
dem Einfallen. W e d d in g 1 hat folgende angegeben: 
0 -5 ° ;  5 - 25°; 2 5 -3 5 ° ; 3 5 -5 5 ° ; 55-90°. Andere Móg
lichkeiten sind die nach der Flózmachtigkeit, dem 
Abbauverfahren, der Gewinnungsart usw.

1 W  e d d i n g : A bbauverfahren und Entwicklung d er Betriebszusam m en
fassung im R uhrbergbau, Gliickauf 1929, S. 1333.
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Man konnte auch versuchen, den W ert Tages- 
fórderung : flachę Bauhóhe jeweils mit einem durch 
Berechnung oder Betriebserfahrung zu findenden Um- 
r e c h n u n g s w e r t  zu vervielfachen, um eine unbe- 
dingte Vergleichbarkeit zu erhalten; es ist aber nutz- 
los, danach zu suchen, weil zu viele verschiedenartige 
GróBen die Leistungsfahigkeit eines Betriebspunktes 
beeinflussen.

Die Móglichkeit, mit einem einzigen Begriff die 
Betriebszusammenfassung eindeutig und vergleichs- 
wertig zu kennzeichnen, ist also nicht gegeben; viel- 
mehr werden sich die beiden angegebenen Werte er- 
ganzen miissen. Zur leichtern Erkennung von Ver- 
besserungsmóglichkeiten kann man noch die Be- 
ziehungen bilden: monatlicher oder tiiglicher Verhieb- 
fortschritt (Tagesforderung) je m Verhiebfront und 
tagliche Schichten je m flacher Bauhóhe. Dem Ver- 
hiebfortschritt ist im Hinblick auf die neuern For- 
schungen iiber die »Abbauwelle« mehr Beachtung zu 
schenken.

Gemeinsam mit diesen Kennzeichen kann man im 
allgemeinen die Betriebszusammenfassung eines Strebs 
ausreichend darlegen. Eine gróBere Ausfuhrlichkeit 
ist hóchstens bei GroBbetrieben erwiinscht, bei denen 
sich aber je nach den besondern Schwierigkeiten und 
dem Yorzusehenden strengen Rhythmus unschwer ge- 
eignete Merkmale finden lassen. Die Ausnutzung der 
Maschinen gehórt in das Gebiet der Mechanisierung. 
Hóchstens fiir besonders wichtige Maschinen in GroB
betrieben kann es hinsichtlich der eigentlichen Be
triebszusammenfassung wertvoll sein, das Verhaltnis 
Laufzeit: reiner Arbeitszeit zu bilden.

B a u a b te ilu n g e n .
Da die Bauabteilung die wichtigste Einheit des 

Grubenbetriebes darstellt1, ist der Statistik ihrer Be
triebszusammenfassung besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Zunachst wird man die Bauabteilung ais die 
S um m ę d e r zu ih r  g e h ó re n d e n  B e tr ie b s p u n k te  
ansehen, zumal da bei diesen meist eine Ahnlichkeit 
der geologischen Verhiiltnisse besteht. Demnach zahlt 
man die Einzelergebnisse zusammen, wobei man noch 
die Richtung (O oder W, S oder N) beriicksichtigen 
kann, wenn mit Riicksicht auf die Schlechtenstellung 
beim schwebenden Verhieb der Abbau auf beiden 
Fliigeln yerschiedenartig ist. Es werden leicht er- 
m ittelt: die Tagesforderung je m der betriebenen Ge- 
samtbauhóhe, die Gesamtzahl der belegten Betriebs
punkte, die durchschnittliche Tagesforderung je Be- 
triebspunkt, die durchschnittliche flachę Bauhóhe je 
Schicht, die mittlere Strebhóhe und der W ert Ist- 
belegung: giinstigste Belegung. SchlieBlich kann man 
unter Beriicksichtigung der betriebenen flachen Bau
hóhe die »gewogene« mittlere Verhiebgeschwindigkeit2 
der belegten Betriebspunkte finden. Beispiel hierfur:

Betriebs-
punkt

Abbau-
geschwindigkeit

m/Tag

Bauhóhe

m

Abgekohlt

m2

l 0,90 100 90
2 0,50 60 30
3 0,20 20 4
4 0,35 20 7

insges. 1,95 200 131

Das arithmetische Mittel, 1 ,9 5 :4  = 0,49 m, ist 
bedeutungslos. E rst die Einbeziehung der flachen Bau- 
hóhen und mit dereń Hilfe der taglich abgekohlten 
Flózfliichen lafit erkennen, auf welche Flachen sich 
die einzelnen Abbaugeschwindigkeiten tatsachlich aus- 
wirken; so ergibt sich ais gewogener m ittlerer Ver- 
hiebfortschritt 131 m2 : 200 m — 0,66 m.

Bei der Beurteilung der g e s a m te n  B a u a b te i
lu n g  einschlieBlich der nicht belegten Bauhóhe ist 
davon abzuraten, die tatsachliche Fórderung dem Ge- 
samtkohlenvorrat gegenuberzustellen, weil dieser nur 
selten einigermafien genau feststeht und nicht die 
GroBe des Kohlenvorrates, sondern die Angriffsliinge 
entscheidend ist. Dem Bestreben, eine in Angriff ge- 
nommene Bauabteilung sofort in ihrer Gesamtheit abzu- 
bauen,stehen verschiedeneHindernisse entgegen. Meist 
ist eine Unterteilung erforderlich. Zwischen je zwei 
iibereinanderliegenden Streben muB im allgemeinen 
ein sóhliger Abstand sein, also eine bestimmte Mindest- 
zeit vergehen, bis man wieder einen neuen Streb be- 
legen kann, und so fort bis zur vollstandigen Entwick
lung der Bauabteilung. Aus demselben Grunde ver- 
geht eine bestimmte Mindestzeit vom Ausscheiden des 
ersten Strebs ab bis zur ganzlichen Erledigung der 
Bauabteilung. AuBerdem kann noch die Riicksicht- 
nahme auf die Leistungsfahigkeit der Fórdereinrich- 
tungen, auf Absatzschwierigkeiten, auf den Abbau 
anderer Flóze (Gruppenbau) usw. in erheblichem 
MaBe verzógernd wirken.
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Abb. 1. Zeitplanskizze.

Unter Beriicksichtigung aller dieser Umstiinde 
laBt sich ein Zeitplan fiir die giinstigste Abbaudauer 
einer Bauabteilung entwerfen, am besten zeichnerisch. 
Die schnellste Gesamtabbaudauer ist zu erreiclien, 
wenn die gesamte Bauhóhe auf einmal stark belegt 
wird (Abb. 1). Die betrachtliche Verliingerung der.Ge- 
samtabbaudauer um 3 Monate zeigt Abb. 2, wenn der-

t/Zionaf t/feg

1 M a t t h e s :  Betriebsstatistische Erfassung der Leistung und der Selbst- 
kosten des A bbaubetriebes, Bergbau 1930, S. 334.

3 D o h r a e n :  Kennziffern der Abbauverhaltnisse, Oliickauf 1931, S. 1S6; 
W e d d i n g :  Die M iltelwerte und ihre Anwendung bei betriebsstatistischen 
Berechnungen im Bergbau, Gluckauf 1931, S. 15S9.

IOOOO.

7500.

5000.

2S00.

OJ

400.

300.

3GO.

WO.

<500001

6 S 
ffo/73/e

fO W

Abb. 2. Zeitplanskizze.
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selbe Gesamtkohlenvorrat diesmal in 4 Streben mit 
insgesamt der gleichen Tagesforderung abgebaut 
wird. Die Zahl der auf den eigentlichen Abbau ent- 
fallenden Schichten ist gleich; die langere Abbaudauer 
ergibt sich aus der Abbauverzógerung, die durch den 
zeitlichen Abstand im Ansetzen der einzelnen Streben 
entsteht. Fiir die Berechnung dieser Zeitplane gilt 
noch folgendes. Der Abstand zwischen den Streben 
ist móglichst gering zu halten, damit die Abbau- 
verzógerung nicht etwa noch gróBer wird ais die 
eigentliche Abbaudauer. Beim streichenden Verhieb, 
bei dem man die Forderung im Verhaltnis zur Ver- 
gróBerung der Strebhohe zu steigern vermag, bedeutet 
jede Vermehrung der Strebzahl gleichzeitig eine Ver- 
langerung der Gesamtabbaudauer; man muB also in 
móglichst geschlossener, langer Front abbauen. Beim 
schwebenden Verhieb, der sich trotz seiner gęringern 
Leistungsfiihigkeit mitunter nicht vermeiden laBt,

a ungleichseitiges Trapez, b Verwandlung in ein gleich- 
seitiges Trapez, c in eine Rechtecktreppe.

Abb. 3. GrundriBskizze.

sind die Verhiebfront, die Zahl der Hauer und 
damit die Kohlenfórderung beschrankt und unabhiingig 
von der Strebhohe. Hier wird meistens eine Vermeh- 
rung der Strebzahl eine Verkurzung der Gesamtabbau
dauer herbeifiihren, wenn nicht der Strebabstand im 
Verhaltnis zur Breite der Bauabteilung groB ist. Ganz 
besonders muB man bei Sattel- und Muldenwendungen 
die giinstigste Abbaudauer berechnen (Abb. 3).

Durch Vorberechnung und Innehaltung solcher 
Zeitplane laBt sich mitunter eine recht erhebliche Ver- 
kiirzung der Gesamtabbaudauer mit ihren bekannten
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Abb. 4. Zeitplanskizze.

wirtschaftlichen Vorteilen erzielen. Vorbedingung ist 
natiirlich, daB der fiir die betreffende Bauabteilung 
vorberechnete Zeitplan mit der giinstigsten Abbau
dauer tatsachlich innegehalten wird. Zur beąuemern 
N ach p riifu n g  tragt man die Soli- und Istfórderung 
in den einzelnen Monaten schaubildlich auf (Abb. 4).

B a u g ru p p e n .
Fiir eine Baugruppe ist nur dort eine besondere 

Statistik der Betriebszusammenfassung erforderlich, 
wo mehrere Floze gleichzeitig nebeneinander gebaut 
werden. Hier muB man bei der Aufstellung der Zeit- 
plane stets die Gesamtheit der Baugruppe betrachten 
unter besonderer Beriicksichtigung der Leistungs- 
fahigkeit des Fórdermittels.

R ev iere .
Die Reviere haben fiir die Statistik der Betriebs- 

zusammenfassung weniger Bedeutung, weil sie nicht 
ais organische Einheiten aufzufassen sind. Das bisher 
meist angewandte Verfahren, jedem Revier zur Er- 
haltung seiner Forderung auf dauernd gleicher Hóhe 
die Bereitstellung vollen Ersatzes aufzutragen, fiihrt 
unbedingt dahin, dafi die ganze Schachtanlage viel 
mehr Betriebspunkte und damit auch Strecken und 
Fórdereinrichtungen aller Art bereithalten oder vor- 
richten muB ais notwendig ware. Ein Ausgleich muB 
also-innerhalb des ganzen Grubengebiiudes gefunden 
werden; neben Revieren mit einer groBen Hóchst- 
fórderung sollen andere im Aufbau oder im Absinken 
stehen. Die Erórterung dieses Ausgleichs erfolgt erst 
weiter unten.

S c h a c li ta n la g e n .
NaturgemaB wird man von der Statistik fiir 

die Schachtanlage eine Z u s a m m e n s te l lu n g  d e r 
E in z e le rg e b n is s e  verlangen, wobei streng zu be- 
achten ist, daB man nur wirklich Vergleichbares zu- 
sammenzahlen und vergleichen darf. Je mehr ver- 
schiedenartige Verhaltnisse mitwirken, • desto mehr 
yerliert eine Zusammenstellung an W ert, und desto 
mehr ist davor zu warnen, bestimmte Schliisse hin- 
sichtlich der Besserung oder Verschlechterung der 
Betriebszusammenfassung zu ziehen. Wenn man 
trotz des Zusammenwirkens verschiedenartiger Ver- 
haltnisse nicht darauf verzichten móchte, die Ge- 
samtsuinme der wichtigsten W erte fiir die Betriebs
zusammenfassung zu bilden, so sollte es an Hand 
einer B e w e rtu n g  erfolgen, welche die Einwirkung 
jeder Bauabteilung auf den Endwert aller zeigt. Da 
ich die Bedeutung und Aufstellung einer Bewertung 
fiir Leistung und Selbstkosten bereits in einer friihern 
Arbeit geschildert habe1, soli hier nur kurz auf die 
Besonderheiten einer Bewertung fiir den Begriff 
Tagesforderung : flachę Bauhóhe eingegangen werden. 
Fiir jede einzelne Bauabteilung wird gefragt, wie 
groB der Unterschied in t/m  ist gegeniiber dem Unter
schied aller. Wenn man diesen Unterschiedsbetrag mit 
der jeweiligen Bauhóhe vervielfacht, erhalt man die 
Zahl in t, die diese Bauabteilung mehr oder weniger 

erzielt, ais wenn sie je m Bauhóhe * die 
Durchschnittsfórderung gewinneft wiirde. 

Fiir viele Schachtanlagen werden sich
_ j_____._____!□ nach dem beschriebenen Einteilungsver-
/<f 20  fahren Zusammenstellungen nach der

K la s s e n z u g e h ó r ig k e it  empfehlen.
Sehr aufschluBreich ist auch die Bestimmung der 

m i t t le r n  B a u m a c h tig k e it  sowohl fiir die ver- 
schiedenen Einfallensklassen ais auch insgesamt, denn 
es wird hierdurch gepriift, ob sich nicht die Ver- 
besserung der W erte fiir Betriebszusammenfassung 
durch den Ubergang zum Abbau machtigerer Floze 
(Raubbau) erklart. Die Flózmachtigkeit in den ein-

1 M a t t h e s ,  a. a. O.



zelnen Bauabteilungen wird am besten durch Um- 
rechnung auf die gebaute Kohlenmachtigkeit mit Hilfe 
der Formel Flózmachtigkeit T agesfórderung: flachę 
Bauhohe xtaglichem  Verhiebfortschritt = Tagesfórde- 
rung : Flózflache ermittelt. Dann muB die mittlere ge- 
wogene Baumachtigkeit der betreffenden Einfallens- 
klasse oder der gesamten Schachtanlage in der Weise 
bereclmet werden, daB man die Oesamtsumme der 
Forderung durch die Oesamtsumme der dazu ge- 
hórenden Flozflachen teilt. Die Erm ittlung des ge- 
wogenen mittlern Verhiebfortschrittes auf dem Wege 
der Umrechnung ebenfalls iiber die Flozflachen be- 
reitet nach den Ausfuhrungen iiber die Bauabteilungen 
keine Schwierigkeiten.

Mit allen diesen Aufzeichnungen wird aber nur 
e in e  Seite der Betriebszusammenfassung dargestellt, 
namlich die Ausnutzung der tatsachlich betriebenen 
Bauhohe, wahrend hierbei die A u s n u tz u n g  d es  g e 
s a m te n  G ru b e n g e b a u d e .s  noch unberucksichtigt 
bleibt. Nahe liegt es, aus der Ausdehnung des 
Streckennetzes auf die Betriebszusammenfassung żu 
schlieBen; dieser Weg ist aber bedenklich. Wenn es 
auch unbedingt notwendig ist, in regelmiiBigen Zeit- 
abstanden die Gesamtlange der Strecken festzustellen, 
so kann man doch nicht ohne weiteres nach der Lange 
einer Streckenart und ihrem Verhaltnis zur Forderung 
die Giite der Betriebszusammenfassung beurteilen. 
Man kann beispielsweise dank der Leistungsfahigkeit 
der neuzeitlichen Lokomotivfórderung ein gróBeres 
Grubenfeld an einen Schacht anschlieBen, ais es fruher 
iiblich w ar; gerade die neuzeitliche Anschauung iiber 
dieVorteile des wYerbundbergwerksa1 wird diese Ent
wicklung unterstiitzen. Aber obwohl hierbei die Lange 
der Hauptstrecken zunimmt, ist keineswegs die Be
triebszusammenfassung schlechter. Auch die Lange 
der Abbaustrecken kann an sich nicht maBgebend 
sein; z. B. sucht man in steiler Lagerung durch Ein- 
fuhrung von Trollmaschinen gerade die Lange der 
Abbaustrecken zu vergroBern (um an anderer Stelle 
Gesteinarbeiten zu sparen). Die Lange des Strecken
netzes wird auch stets durch die geologischen Ver- 
haltnisse beeinfluBt, im besondern durch Stórungen 
usw. Aus ahnlichen Erwagungen ist es auch abzu- 
lehnen, die GróBe der Neuauffahrungen innerhalb 
eines Betriebsabschnittes ais Kennzeichen der Be
triebszusammenfassung anzusehen.

Ein besserer Weg zur Ermessung der Ausdehnung 
des Grubengebaudes ist, die g e s a m te  B au h o h e , 
einschlieBlich der nicht betriebenen, festzustellen. Man 
kann dabei etwa noch untersćheiden zwischen be- 
triebener, ausgerichteter, vorgerichteter Bauhohe und 
bei der letzten noch die betriebsbereite oder die frag- 
liche besonders beriicksichtigen.

Bildet. man nun die Beziehung betriebene Bau- 
hóhe : betriebene +  vorgerichtete Bauhohe = x»/o, so 
hat man damit einen MaBstab fiir die E r s a tz -  
b e r e i t s c h a f t .  Eigentlich miiBte erst an dem Tage, 
an dem ein Betriebspunkt abgeworfen wird, die Vor- 
richtung fiir einen neuen gerade beendet sein; in 
Wirklichkeit muB aber ais Sicherung gegen Betriebs- 
stórungen immer ein gewisser Ersatz bereitstehen, 
und zwar bei einer Grube mit ungestórter Lagerung 
etwa 10 o/o, bei Anlagen, in denen standig eine erheb- 
liche Zahl von Betriebspunkten durch Stórungen be- 
droht ist, schatzungsweise 40 o/o. Aber auch aus

1 R o e l e n :  Die Entwicklung zum V erbundbergw erk im Ruhrkohlen- 
bczirk, Oluckauf 1930, S. 126.

andern Grunden, wie Riicksicht auf die w & chselnden  
A n fo rd e ru n g e n  d es  M a rk te s  und die A b sa tz -  
s c h w a n k u n g e n 1, muB meist ein erheblich gróBerer 
Teil des Grubengebaudes aus- und yorgerichtet sein. 
Man muB bestrebt sein, dauernd eine hinsichtlich der 
Menge und der Sorte moglichst gleichmaBige Fórde- 
rung zu erzielen, und sich wenigstens auf regel- 
maBig eintretende Schwankungen einstellen. In Zeiten 
schlechten Absatzes hatte man2 die notwendigen Be- 
urlaubungen vorzunehmen, die Aus- und Vorrichtung 
sehr stark zu betreiben und gerade diejenigen Flóze 
zu bauen, dereń Kohle am schwierigsten zu gewinnen 
ist, vornehmlich also Reststiicke, so daB beim Wieder- 
aufleben des Absatzes alle irgendwie geeigneten Leute 
in der Kohle angelegt und die Streben in Verhieb ge- 
nommen werden, die ihrer Natur nach fiir eine er- 
hóhte Betriebszusammenfassung am meisten in Be
tracht kommen. Die Schachtanlage darf bei einem so 
groBztigigen Ausgleich keine Riicksicht auf den Fort- 
bestand einer gleichbleibenden Forderung bei den 
einzelnen Revieren nehmen. Am giinstigsten ist es, 
wenn eine Bergwerksgesellschaft den Ausgleich so 
vornimmt, daB die Mehrzahl ihrer Schachtanlagen eine 
gleichmaBige oder wenigstens nur wenig schwankende 
Grundbelastung an Forderung zu tragen hat, wah
rend die Spitze von einer Schachtanlage oder einigen 
wenigen ubernommen wird, bei denen natiirlich nur 
ein geringerer Grad der Betriebszusammenfassung zu 
erwarten ist.

Da man bei zunehmendem Absatz nicht plótzlich 
neue Betriebspunkte schaffen kann, und da die Aus- 
und Vorrichtung bei dem heute immer mehr ange- 
wendeten Verfahren der AufschlieBung durch Stapel 
eine betrachtliche Zeit dauert, muB das Gruben- 
gebaude immer so groB gehalten werden, daB man 
noch die hóchsten Spitzen der Forderung zu decken 
vermag.

Die Zahlenreihen, mit denen man sich die Lange 
der einzelnen Arten von Bauhóhen und mit dereń 
Hilfe die Ersatzbereitschaft einer Schachtanlage klar- 
machen will, sind hauptsachlich deswegen unbeąuem, 
weil die Obersicht iiber die Stetigkeit der ineinander- 
greifenden Entwicklung und iiber die bewuBte An- 
passung an die erwahnten Marktschwankungen fehlt. 
Ahnlich wie bei den Bauabteilungen zeichnerische Zeit- 
plane am besten dariiber Auskunft geben, ob alle Be
triebspunkte zur rechten Zeit angesetzt und voll be- 
legt werden, ob also die betreffende Bauabteilung ais 
Ganzes voll ausgenutzt wird, so empfiehlt sich auch 
fiir das Grubengebaude die Aufzeichnung eines be- 
w e g lich e n  G e s a m tb e tr ie b s p la n e s  fiir langere 
Dauer. Ais geeignete Zeitspanne kann man etwa 
5 Jahre ansehen,. innerhalb derer sich Zufalligkeiten 
im allgemeinen ausgleichen werden. Man ist so ge- 
zwungen, auf weite Sicht zu arbeiten; anderseits ist 
der Zeitraum noch klein genug, daB man die Ober
sicht behalt und mit einiger W a h r s c h e i n l i c h k e i t

Kohlenmengenberechnungen auf Grund der ver- 
schiedenen Aufsęhlusse anzustellen sowde iiberhaupt 
einen Betriebsplan mit der Aussicht auf a n n a h e r n d e  

Verwirklichung zu entwerfen vermag.
Die iiblichen Betriebsplane fiir langere Zeit weisen 

meist den Ubelstand auf, daB die geringste n o t w e n d i g e  

Anderung in der Hóhe der Forderung oder der
'  R e g u ł :  Saisonschwankungen und Kostengestaltung in der Kohlen

w irtschaft, Oluckauf 1931, S. 126.
2 S i e b e n :  Orundplan derw issen^chaftlichen Betriebsfiihrung im Ber2" 

bau, 192S, S. 11, Absatz 5.
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Reihenfolge der Inbetriebnahrue neuer Bauabteilungen 
den ganzen Betriebsplan schon nach kurzer Zeit ziem- 
lich wertlos maclit, weil das Ergebnis einer Bau- 
abteilung alle andern beeinfluBt. Dann fehlt meist die 
Zeit, wieder einen neuen, diese Anderungen beriick- 
sichtigenden Betriebsplan aufzustellen und laufend zu 
erganzen. Man braucht also einen Betriebsplan, der 
dauernd berichtigt werden kann und stets die nach 
den jeweiligen Erkenntnissen und Notwendigkeiten ais 
richtig anzusehenden Berechnungen anzeigt.

Dieser Betriebsplan muB eine zeichnerische Zu- 
sammenstellung aller Zeitplane fiir die betriebenen 
Bauabteilungen sein. Ferner muB er das Gesamtbild 
der in ahnlicher Weise aufzustellenden Zeitplane fiir 
die aus- und vorgerichteten Bauabteilungen geben, die 
innerhalb der Betriebsplandauer in Angriff genommen 
werden sollen. Dabei sind die mit einiger Wahrschein- 
Iichkeit vorauszusehenden Absatzschwankungen zu be- 
riicksichtigen. SchlieBlich empfiehlt es sich, auch die 
Aus- und Vorrichtungsarbeiten, wenigstens aber die 
wichtigern Gesteinarbeiten, unmittelbar in diesen Be
triebsplan mit aufzunehmen. Dies ermóglicht, den 
Verhiebbeginn einer neuen Bauabteilung so zu legen, 
daB die vorher dafiir erforderlichen Aus- und Vor- 
richtungsarbeiten gerade beendet sind. Gleichzeitig 
kann man den Umfang dieser Arbeiten so festlegen, 
wie es die erwiihnte Anpassung an die Absatz
schwankungen erfordert, und dauernd fiir den nótigen 
AufschluB neuer Bauabteilungen sorgen, damit die 
Forderung der jeweils verlangten Kohlenmenge 
standig gewahrleistet und so die Stetigkeit des ge- 
samten Grubenbetriebes verbiirgt wird. Es liegt auf 
der Hand, daB die beste Ausnutzung des gesamten 
Grubengebaudes, also der hóchste Stand der Betriebs- 
zusammenfassung, nur unter stetiger Beobachtung 
eines solchen Betriebsplanes móglich ist, denn er 
enthalt die Summę der bisherigen Erfahrungen und 
setzt an die Stelle der sonst ublichen, durch Gefiihl 
und Zufall beeinfluBten Betriebsfiihning die plan- 
maBige.

Z echen , Z e c h e n g ru p p e n , K o n ze rn e  usw.
Fiir mehrere Schachtanlagen zusammen, sei es fiir 

eine Zeche, eine Zechengruppe, einen Konzern, einen 
Bergbaubezirk usw. wird es mit zunehmendem 
GróBenumfang iminer schwieriger, vergleichbare 
Werte fur die Betriebszusammenfassung aufzustellen. 
Will man dies aber doch wenigstens angenahert tun, 
dann muB auch hier eine begrenzte Vergleichbarkeit 
durch Klasseneinteilung erstrebt werden; ein gutes 
Beispiel hierfiir bietet die erwahnte Arbeit W ed - 
d in g s1 iiber den Stand der Betriebszusammenfassung 
im Ruhrbergbau fiir das Jahr 1929.

Praktische Durchfuhrung der Statistik 
der Betriebszusammenfassung.

Im folgenden soli kein fiir alle Verhaltnisse 
passendes starres Schema und auch keine allgemeine 
Ubersicht iiber die im Ruhrbezirk ublichen Verfahren 
gegeben, sondern lediglich an Hand von Beispielen 
die praktische Durchfiihrbarkeit der vorstehenden 
Darlegungen gezeigt und auf VorschIage hingewiesen 
werden, dereń Brauchbarkeit der Verfasser im Be
triebe erprobt hat. Der Umfang der auf den einzelnen 
Schachtanlagen dem Gebiete der Betriebszusammen
fassung gewidmeten statistischen Arbeit ist sehr ver-

' Oluckauf 1929, S. 1333.

schieden: von der gelegentlichen Beantwortung zu- 
gesandter Fragebogen bis zur regelmafligen Auf- 
zeichnung einer Fiille von Angaben und genauen Uber
wachung der Durchfuhrung der entsprechenden MaB- 
nahmen. Wahrend das Abrechnungswesen der groBen 
Konzerne hinsichtlich der Betriebszusammenfassung 
naturgemaB Unterschiede aufweist, stimmen die ais 
statistische Kennzeichen gewahlten GroBen im wesent- 
lichen mit den nachstehend benutzten iiberein.

B e tr ie b s p u n k te .
Uber die Betriebszusammenfassung bei den ein

zelnen Betriebspunkten geben schon die von den 
Reviersteigern gefiihrten Schichten- und Leistungs- 
listen mancherlei Auskunft. Man ersieht daraus die 
Starkę der taglichen Belegung, die sich Ieicht mit 
einer dort besonders zu vermerkenden Sollbelegung 
vergleichen laBt. Ebenso kann man die Forderung 
mit dem Soli vergleichen und sich daruber unter- 
richten, ob ein-, zwei- oder dreischichtiger Betrieb 
vorliegt. Damit sind im allgemeinen hinreichende H in
weise zur taglichen Nachpriifung gegeben, ob das 
vorausberechnete Soli der Betriebszusammenfassung 
erreicht wird.

Da man die Belegung in der Regel monatlich fest- 
setzt, bestimmt man gleichzeitig die Sollwerte nach 
den bisherigen Betriebserfahrungen. Mit der Fest- 
setzung der Sollbelegung, Solleistung und damit 
der Sollfórderung ist stillschweigend fiir den be- 
treffenden Betriebspunkt der Sollwert Tagesfórde- 
rung : flachę Bauhóhe gegeben, denn die Strebhóhe 
kann durchweg fiir die Dauer eines Monats ais gleich- 
bleibend angesehen werden. Die tagliche Berechnung 
des W ertes Tagesfórderung : flachę Bauhóhe wiirde 
also fiir die einzelnen Betriebspunkte nichts Wesent- 
liches mehr ergeben und kann darum unterbleiben; fiir 
k le in e  u n d  m it t le r e  B e tr ie b s p u n k te  eriibrigt sich 
eine besondere Statistik der Betriebszusammen
fassung. Bei einer wesentlichen Veranderung der 
Durchschnittsergebnisse einer Bauabteilung steht es 
ja frei, die Begriindung dafiir in den Angaben iiber die 
einzelnen Betriebspunkte unter den Leistungslisten zu 
suchen. Nur bei G ro B b e tr ie b s p u n k te n ,  vornehm- 
lich bei Schrambetrieben, wo es fiir eine gute Gedinge- 
setzung sehr wesentlich auf richtige Organisation an- 
kommt, ist es erwiinscht, die Innehaltung des bestimm- 
ten Rhythmus durch besondere ta g l ic h e  B e ric h te  
dauernd zu iiberwachen.

Ais Beispiel gibt Vordruck 1 einen Tagesbericht 
iiber einen Schrambetrieb wieder. Neben Angaben 
iiber die Lage des Betriebspunktes findet sich zunachst 
eine Zusammenstellung der Forderung. In der Mitte 
steht das Soli; der betreffende W ert wird entweder auf 
der Plus- oder auf der Minusseite so eingetragen, daB 
eine Ober- oder Unterschreitung um mehr ais 10 ó/o 
sofort ersichtlich ist. Die nachsten Zeilen unterrichten 
iiber die Zahl der versetzten Bergemengen und der 
geschramten Quadratmeter, ferner iiber die nach den 
drei Schichten und ihrer Beschaftigung gegliederte 
Belegung und die Leistung. Darunter folgt ein ein- 
facher Zeitplan, der die wichtigsten wiederkehrenden 
Arbeiten und die wesentlichsten Pausen nebst ihren 
Ursachen zu erkennen gestattet. SchlieBlich sind mit 
»ja« oder »nein« die Fragen zu beantworten, ob die 
Hauptarbeiten planmafiig erfolgt sind.

Fiir die monatliche Ubersicht dieses Betriebs
punktes geniigt es, Durchschnittswerte iiber Belegung,
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Zeche:

T a g e s b e r ic h t  i ib e r  S c h ra m b e tr ie b .  ^
Revier: 7 Bauabteilung: 112
Machtigkeit: 1,50 ni Strebhohe: ISO ni

Datum: 24. 5. 1930 
Kohlennummer: 33 
Einfallen: 6°

- 1 0 % Soli +  10%

K o h le n g e w in n u n g .........................Wagen
.........................t netto

S t re c k e n v o r t r ie b .....................................m
70

270
189
180
81

1,35
4,11

190

300
210
200

90
1,50
4,57

305
213

1,55
4,63

330
231
220

99
1,65
5,03

Belegung Schra-
men

Schram-
ver-

packeti

Abbau-
vorbe-
reitung

SchieB-
arbeit

Ge
winnung Yersatz Strecken-

vortrieb
Son
stige Insges. Soli

Morgens 
Mittags . 
Nachts .

19
13

2
2

22
15
8

24
15
8

19 13 45 47

M orgens----------- -
M i t t a g s -------------
N a c h t s -------------

15 6 7 8 9 . 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 0 1 2 3 4

13
21

5

14
22 Uhr

6

S c h i i t t e l r u t s c h e  
Laufzeit Kohle . .

Berge . .
U m le g e n .................
Kohlenmangel. . . 
Wagenmangel, Leere 

„  Berge

Motorstórung . . . 
Rutschenst5rung . 
PreBluftmangel . . 
Sonstige Pause . .

we3
:0
•4-*(/)

S c h r a m m a s c h i n e  
Schramen . . . .  
Beforderung . . 
Zurichtung . . . 
MeiBel . . . . .  
Maschinenstórung 
Festsitzen. . . . 
PreBluftmangel . 
Ausbaupause . . 
Sonstige Pause .

r*‘

I T

- i  i--------- 1
i i i
I l 
l I 
I I 
i I 
I I u l_ J

I------------ 1

n  
i i
i !

i____i
LJ

Gewinnung
Versatz
Schramen
Abbauvorbereitung
Streckenvortrieb

planmaBig beendet? ja
!a
nein
ja
ja

Alle Arbeiten planmaBig beendet? nem

U n t e r s c h r i f t e n  
Reviersteiger: 

Fahrsteiger: 

Betriebsfiihrer: 

Direktor: 
Y o r d r u c k  1.

Tagesforderung und Leistung nebst den entsprechen
den Sollwerten anzugeben, ferner die aufgefahrene 
Strecke und die flachę Bauhóhe in in, woraus man die 
Verhiebgeschwindigkeit und die Ausnutzung der 
Bauhohe ermitteln kann. SchlieBlich ist gegeniiber- 
zustellen, wie oft die Frage nach der planmaBigen 
Erfiillung der Hauptarbeiten bejaht oder verneint 
werden muBte.

B a u a b te ilu n g e n  u n d  B a u g ru p p e n .
Eine Beobachtung der Betriebszusammenfassung 

d e r  Bauabteilungen ist in monatlichen Z w i s c h e n r a u m e n  

e r f o r d e r l i c h ,  weil zugleich m it d e r  iiblichen Monats- 
berechnung, der  N eube legung  von Betriebspunkten 
und der  Aufstellung der  Leistungs- und S e l b s t k o s t e n -  

w erte  zweckmiiBig auch die Sollwerte der  Betriebs
zusam m enfassung  fes tgese tz t  werden.
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Die p rak tische  D u rc h f i ih ru n g  liiBt sich am ein- 
fachsten an H a n d  d e r  beiden V ordrucke 2 und  3 e r -  
lautern, von denen  der  eine das  be tre ffende  M ona ts-  
ergebnis in allen w ichtigern  Einzellieiten bring t,  
wahrend der  andere  die w ich t igs ten  M o n a tsw er te  
zum Jahrese rgebn is  zusam m enste llt .  Die dreigeteilten  
Formblatter en thalten  zunachst eine U bersicht der  
Zahlen, aus denen m an die fiir die B e tr iebszusam m en-  
fassurig kennzeichnenden W e rte  im mittlern  Teil be- 
rechnen kann. D er un te rs te  A bschn i t t  en tha l t  b e 
sonders w ich tige  Beziehungen, den Anteil der  Fórde-  
rung aus den einzelnen V erh iebarten ,  aus  Schram - 
betrieben usw . Diese W e r te  sagen  z w a r  s tren g  ge-  
nommen iiber die B e tr ieb szu sa m m e n fa ssu n g  nichts 
aus, geben ab e r  H inw eise  au f  V erbesserungsm oglich -  
keiten und sind natiir lich den jew eil igen  Bediirfn issen  
einer Schaclitanlage anzupassen .

Die M o n a t s a b r e c h n u n g  (V ordruck  2) ist fiir 
eine Zeche bes tim m t,  bei dereń  B auabteilungen es mit 
Riicksicht au f  die Schlech tenbildung  ais vor te i lhaf t  
erscheint ,  die Seiten des  zweiflitgeligen A bbaus  
g e t re n n t  zu be trach ten .  Am Kopf sind  die Lage sow ie 
die Revier-  und  B auab te i lungsnum m er  yerm erk t ,  dereń  
Bezeichnung m it  fo rt lau fenden  N u m m e rn  besonders  
fiir die karte im aBige B earbe i tung  vor te i lhaf t  ist. Die 
zur  B e rechnung der  B e tr iebszusam m enfassung  nótigen 
A ngaben  beg innen  mit der  T a g e s f ó rd e ru n g ;  auch die 
F ó rd e ru n g  aus d e r  V orr ich tung j e tw a  aus A ufhauen , 
ist h ier  eingese tz t ,  w ird  aber  nicht in die Berechnungen  
e inbezogen, weil sich die G e sa m tb a u h ó h e  bei Vorrich- 
tu n g sa rb e i te n  nur  in sehr  beschrank tem  U m fange  
ausnutzen  laBt. W o  dag e g en  fiir eine Zeche eine 
erhebliche Beschleunigung  der  V orr ich tungsa rbe iten  
w iin schensw ert  ist, w ird  es a n g e b rach t  sein, diese fiir

B e t r i e b s z u s a m m e n f a s s u n g :  R ev ie r  12.

Zeche:.... 
FIóz: M Lage: siidlicher Hauptquerschlag

Monat: Januar 1930

Bauabteilung: 135 
Einfallen: 12°

O INI W [S]
Tagesfórderung . . . .  

Abbau einschl. Strecke 
Vorrichtung................

171,0 1 5 5 ,1.

3,8
:tso,7

3,8
Soli: 335 
Soli: 7

insges.
Belegte A b b a u b e tr ie b sp u n k te .................

„ Vorrichtungsbetriebspunkte . .

171,6
16 (A  S.-R.); 26 (A  S.-R.)

158,9
1 W (A S .-R .); 2 IV (+ S.-R.) 

3 W  +

330,5 Soli: 342
4
1

Belegungsmóglichkeit . . . .  Betriebsp. 
Betriebene Bauhóhe (Abbau) . . 
Betrieberie +  ausgerichtete Bauhóhe

Istbelegung . . Schichten/Tag 
(Vorrichtung gesondert 

angeben!)
Streb

3 
180 
280

20 K.-H., 8 Vers„ 4 Str., 3 S.-R. 35
22 K.-H., 9 Vers„ 4 Str., 3 S.-R.=38

3 
180 
280

17 K.-H., 7 Vers., 3 Str., 3 S.-R. =  30 
16 K.-H., 7 Vers., 4 Str., — S.-R. =27 

(6 2 Schlepper ~  S)

5
6

360
560

65
65
(8)

Sollbelegung . . Schichten/Tag 
(Vorrichtung gesondert 

angeben!)
Streb

73
22 K.-H., 9 Vers„ 4 Str., 3 S.-R. =  3S 
22 K.-H., 9 Vers„ 4 Str., 3 S.-R. 38

57 + 8= 6 5
22 K.-H., 9 Vers., 4 Str., 3 S.-R. = 38 
22 K.-H., 9 Vers., 4 Str., 3 S.-R. = 38 

(9 K.-H., 3 Schlepper —12)

130 + 8= 138 
76 
76 

(12)

T a g e s f ó r d e r u n g  in t , . ,  ,
B e tr ie b e n F B a u h ó h e  in m (nur A b b a u )  ' 
T a g e sfó rd e r u n g  in t  

A bbaubetr iebspunkte
Istbelegung : S o l lb e leg u n g .................%
Mittlere gewogene Abbau-

geschwindigkeit.........................m/Tag
Mittlere S t r e b h ó h e ............................. m
Mittlere Belegung 

(Abbau +  Strecke) . . . Schichten/Tag
Streb je M a n n ..................................... m
T a g e sfó rd eru n g  a u s

streichendem V e r h ie b .............................
schwebendem V erh ieb .............................
fallendem Verhieb.....................................
schragem V erh ieb .....................................
S ch i i t te lru tsch en ..................................................
festen Rutschen.........................................
S c h r a m m a s c h i n e n .............................................
B l i n d o r t v e r s a t z ..................................................
S e l b s t v e r s a t z .......................................................

76

0,95

85,8

96

0,90
90

36,5
2,47

171.6

171.6

Y o r d r u c k  2.

70 + 12= i 

0,86

77,8

74

0,74
90

28,5
3,16

155,1 

' 155,1

152 + 12= 164 

0,91 \ Soli: 0,93

81.5

86

0,82 Soli -.0,88 
90

32.6 
2,77 | Soli: 2,60

326.7

326.7
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sich zu be trach ten ,  e tw a  indem m an die m ona thch  
au fge fah renen  Langen oder  gew onnenen  Kohlen- 
m engen  je m Angriffslinie oder  je m- A ngriffs-  
querśchn it t  berechnet.

Im V ordruck  fo lg t  eine A ngabe  der  Betr iebspunkte 
nach ih rer  Lange u n d  Zahl. H ierbe i ist m it besondern  
Zeichen verm erk t ,  ob  es sich um  ein-, zwei- o d er  drei- 
schichtige Belegung, um einen Betrieb mit s treichen- 
dem Verhieb , S chram m aschinen  usw . handelt. Die 
V o rr ich tungsbe tr iebe  fiihrt  m an hier ebenfalls auf, um 
an H a n d  der  nachsten  Reihe iiber die Belegungs- 
móglichkeit  nach B etr iebspunkten  eine Ubersicht zu

J a h r e s i i b e r s i c h t .

erhalten , wie viele Betr iebspunk te  noch nicht in 
Angriff  g en om m en  w o rd e n  sind. AnschlieBend werden 
nach den G ruben rissen  die be tr iebene  und  die be- 
tr iebene vo rger ich te te  B auhóhe sow ie fiir jeden 
Betr iebspunkt die Ist- und  die S o llbe legung  (nur 
Abbau und  Strecke) gege n u b e rg es te l l t .  Bei gróBern 
Betr iebspunkten  kann man noch eine T re n n u n g  nach 
der Beschaf t igung  vornehm en  (K ohlengew innung, 
S treckenvortrieb ,  V ersatz, Z u r ich tu n g  usw .) .  Die Soll
be legung  w ird  fiir den kom m enden  M o n a t  im voiaus 
aufgestejlt.

0 - 5 °  1 5 -2 5 °  | 25 -  35° j 3 5 -5 5 ° 55 -  90° Streichender | Sĉ ' |eel̂ ' e‘Jer | Scbrager Schuttel- | Festc Schriiin-
betricb

Blindort- 1 Maschi- 
u. Selbst- |iienmaGig.

Einfallen Verhieb Rutschen Versatz

Zeche:
Baugrenzen: O [N] Stórung

Leistungsiahigkeit des (Bre^ 7 r g e s ] : ~ 2° °  l:'Sc,lichi

Flóz: M Lage: sildl. Hauptquerschlag Revier: 12 Bauabteilung: 135

W [SJ H alf te mit der 1. westl. Abteilung

Stapel fordert zusammen mit Bauabteilung 
[Bremsberg] ________

1930

Tagesfórderung in t: 
Abbau und Strecke. 
Yorrichtung . . . .

insges.

Belegte Betriebspunkte:
Abbau .............................
V o r r ic h tu n g ................

320,7
3,8

330,5

II

insges.

Belegungsmóglichkeit (Be
triebspunkte).............................

Betriebene Bauhóhe (Abbau) . 
Betriebene und ausgerichtete

Bauhóhe .....................................
Istbelegung (Abbau und

S t re c k e ) .................Sch./Tag
Sollbelegung (Abbau und 

Strecke) Sch./Tag

6
360

560

130

152

°/o

Tagesfórderung f Ist . t/m 
Betriebene Bauhóhe 1 Soli t/m 

T agesfórderung 
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geschwindigkeit . . m/Tag 
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Hierm it sind  alle Zahlen  zur B erechnung der  B e
tr iebszusam m enfassung  gegeben . Fiir die B estim m ung  
der allgemeinen m it t le rn  A bbaugeschw ind igkeit  w e r 
den zweckmaBig besondere  Blatter vervvendet, auf

Zeche:..
Flóz:/Y

Revier; ź?
Lage:  sud/.Haup/guersc/i/ag

T a g e s fo r d e r u n g

___ J s tfo r c /e r c /n g

----- S o /fo r d e r u n g

t/feg
400

300

200

700

7 JZ W Z2T V777 7 X 2 7

/. e/s fang
t/S c M c /it

—. cJ s / c /e r  / Y o /r /e r r /r a u e r

------- S o //„

------- O s / d e s  /1 b b a u b e /r /e b e s

------- { S o // -  »

Ł o h ń /r o s A ? n

S e fr /e ó s -

z u s a m m e n fa s s a n g

S 0 \

6
JC/t

t/m

/,S

J s /b e /e g u n g

S o //b e /e g is n g SO.

70

T a g e s fo r d e r u n g  60. 
b e /r . B a o /jo fy e  

— Js / -----So//

W

to

0,8

0,6

Y o r d r u c k  4. Gesamtdarstellung der wichtigsten Werte

denen man die Flozflachen zusam m ens te l l t ;  diese 
Blatter dienen dann gleichzeitig zur  B erechnung der  
mittlern Baumachtigkeit.

Das F o rm b la t t  d e r  J a h r e s i i b e r s i c h t  ( y o r 
druck 3) ha t  am K opf eine F ahnchenein te i lung , die 
eine karteimaBige Z usam m ens te l lung  nach  verschieden 
gewahlten O es ich tspunk ten  (K lassene in te i lung )  er- 
leichtert. Es folgen A ngaben  iiber die Lage und 
die Baugrenzen. D am it  m an erkennt,  w iew e it  die 
geschatzte F ó rd e rfah ig k e i t  des Blindschachtes oder

XZZ

B rem sb erg es  b ere its  atisgenutzt w ird ,  is t  diese b e 
sonde rs  angegeben. W o , wie in einer B aug ruppe ,  
der  B lindschacht fiir m ehre re  B auab te ilungen  dient, 
mufi dereń G e sa m tfó rd e ru n g  der  L eis tungsfah igke it  

des B lindschachtes  gegeniiber-  
Bauableilunc): 735  g e s te l l t  w erden .  N eben den 

Spalten  fiir die einzelnen M onate  
ist eine Spalte  fiir den  Jahres-  
oder  G esam td u rch sch n i t t  be- 
s tim m t.

Fiir die Zwecke der  Archiv- 
f i ih rung  w erden  die Jahresi iber-  
sichten nach B eend igung  des 
A bbaus in der  be t re ffenden  Bau
ab te ilung  nebs t  ku rze r  Mit- 
te i lung  iiber die B e tr iebserfah- 
rungen  g e s a m m e lt ;  aus  ihnen 
lassen sich die S o llw erte  fiir 
den B etr iebsp lan  en tnehm en .

Neben diesen zah lenm afiigen 
Zusan im ens te l lungen  em pfieh l t  
sich eine z e i c h n e r i s c h e  Uber- 
sicht der  E n tw ick lung  ( y o r 
druck 4),  die init den  w ich t ig 
sten  W e r ten  der  F o rd e ru n g ,  
Leistung und  K osten  verbunden  
wird , so daB sie eine G e s a m t 
d ars te l lu n g  der  fiir die be- 
t re ffende  B auhóhe  w ichtigen 
W e r te  en thalt .  Am K opf  s teh t  
ein Zeitplan der  Ist-  und  der 
S o llfó rde rung .  Die von den 
Linien des Sollze itp lanes ein- 
gesch lossene  F lachę s te l l t  die 
de r  B auab te ilung  noch zur 
Verfi igung s tehenden  Kohlen- 
m engen  dar .  Die B erechnung 
des  Sollze itp lanes kann m an  sich 
durch B enu tzung  eines F o rm -  
b la t te s  nach dem un tens tehen -  
den M u s te r  sehr er le ichtern .

Ais M aBstab fiir  die Fórde-  
ru n g  w ird  am zweckmaBigsten 
die T a g e s fo rd e ru n g  gew ahlt .  
Bei w echse lnder  Zahl d e r  Ar- 
b e i ts tage  im M o n a t  s t im m t aller- 
d ings  der  Zei tp lan  nicht m ehr  
mit der  M o n a ts fó rd e ru n g  iiber- 
e i n ; aber  diese S chw ankungen  in 

der  Zahl der  A rbe its tage  p f legen  sich im Laufe des 
J a h re s  au s z u g le ic h e n ; auB erdem  ist in e tw a  yiertel- 
jah r l ichen  A bstanden  doch im m er w iede r  eine Berichti- 
g u n g  d e r  G esa m tk o h len m e n g e  nach den inzwischen 
er fo lg ten  neuern  F es ts te l lu n g en  der  B auhóhe  und 
der  B augrenzen  d e r  b e t re ffenden  B auab te ilung  vor- 
zunehmen.

W eite rh in  t r a g t  m an die Soli- und  Is tle is tung  
sow ie die Soli- und  Is t-Lohnkos ten  ein, und  z w a r  fiir 
die L eis tung  nach oben, fiir die S elbstkosten  nach

Bau
abteilung

Nr.
Floz Lage Betriebs-

punkt
Belegung 

je Tag
Leistung

t/Schicht

Forderung 

t/Tag | t/Monat

Kohlen-
menge

t

Abbau
dauer

Monate

Abbau-
beginn

am
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unten,  dam it  die e in tre tenden  A nderungen  s innfalliger 
in der  gleichen R ich tung  verlaufen. Die Leis tungs-  und 
K os tenw erte  beziehen sich au f  das  G esa in te rgebn is  
des A bbaube tr iebes ;  es s teh t  natiirlich nichts im W ege, 
hier auch noch andere  Z w ischenw erte ,  e tw a  die 
der  K ohlenhauer ,  der  Schlepper, R ep ara tu rh au er ,  des 
g esam ten  »Flózbetriebes« usw., zu beriicksichtigen1. 
SchlieBlich w erden  die beiden w ich t igs ten  Kenn- 
zeichen des  S tandes der  B e tr iebszusam m enfassung  

T a g e s fo rd e ru n g  und  M b e le g u n g  eingezeichnet- 
be tr iebene  Bauhóhe Sollbelegung

1 F r i t z s c h e :  Die Betriebsvorgange ais O liederung in der Betriebs- 
kostenrechnung und in der Betriebsstatistik, Oliickauf 1929, S. 1.

Die D ars te l lung  b ie te t  som it  den Vorteil ,  daB die Be
tr ie b szu sa m m e n fa ssu n g  der  Leis tung und  den Kosten 
u nm it te lbar  gegen iibe rges te ll t  w ird  und  sich eine 
g le ichlaufende Entw ick lung  fests tel len  laBt. Dies t r i f f t  
im allgemeinen zu, jedoch bes teh t ,  w ie be re its  aus- 
gefiih rt  w o rd e n  ist, du rchaus  kein gesetzm aB iger  Zu- 
sam m enhang .

W e rd en  m ehre re  B auab te ilungen  in einer  Bau- 
g ru p p e  abgebau t ,  so em pfieh lt  sich der  E n tw u rf  eines 
gem einsam en Zeitp lanes, in dem ais  S o l l fó rd e ru n g  
die geschatz te  L eis tungsfah igke it  des S tapels  und  ais 
Is t fó rd e ru n g  die ta tsachliche G e sa m tfó rd e ru n g  der 
B augruppe  e ingetragen  w erden . (SchluB f.)

W aschkurven und Heizwert.
Von Dr.-Ing. W. G r i in d e r ,  Breslau.

(Mitteilung aus dem Aufbereitungslaboratorium der Technischen Hochschule Breslau.)

Bei der  A ufs te l lung  von K ohlenw aschkurven  e r 
schien es ais  naheliegend , auch  den H eizw er t  in den 
Kreis der  Betrach tungen  zu ziehen und zu un tersuchen , 
ob  fiir den prak tischen  A ufbere itungsbetr ieb  die Be- 
rucksich tigung  des H eizw ertes  ais W e r tm e s se r  fu r  die 
G iite des W aschbetr iebes  in bes tim m ten  F allen  von 
N utzen sein kann. W elche zw angs lau figen  A bhangig-  
keiten bei d e r  Beri icksichtigung des H e izw ertes  in der 
W aschkurve  in dem S ystem  A schengeha lt-A usbringen  
bes tehen, welche B eziehungen zwischen A schengeha lt  
und  H eizw ert  i ibe rhaup t  yo rh an d e n  sind, soli im 
fo lgenden  auf  G ru n d  e ingehender  U nte rsuchungen  er- 
ó r te r t  w erden.

U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n .
Die G ru n d la g e  fiir die A u sw er tu n g  der  E rgebn isse  

in dem  angegebenen  Sinne bildete  die A ufs te l lung  der  
W aschkurven  von S te inkohlen  yersch iedener  Vor- 
kom m en  und  Inkoh lungsgrade .  W ie es G r o B  und  
Z o b e l  e ingehend  beschrieben  h a b e n 1, w urden  auch 
bei der  vor l iegenden  U ntersuc liung  die K ohlenproben  
nach D IN  DVM 3711 gezogen  und  nach vorangegan-  
gene r  K lass ie rung  auf  V ersuchssetzm aschinen  oder  
durch  Schwim m - und  S inkanalyse  in Schichten mit 
s te igendem  spezifischem  G ew ich t und  A schengeha lt  
ze r leg t  und  dereń  Anfall  bes tim m t. Von jeder  Schicht 
ste llte  m an dann  die V erb rennungsw arm e o d e r  den 
obern  H eizw ert  fest.

Die H e izw er tbes tim m ungen  e r fo lg ten  nach den 
N orm en  iiber die P ri i fung  von B renns to ffen  DIN  
DVM 3716. Ais Z iinddrah t w u rd e  E ise n d ra h t  ver- 
w ende t und  zur Befestigung  seines Sitzes im Brikett 
zu einer au frech ts tehenden  Óse um gebogen . Im 
Schrift tum  w ird  die V erw endung  von W achskapse ln  
o d er  Z ig a re t te n p ap ie rh u lsen 2 em pfohlen .  D a Schwie
r igkeiten  irgendw elcher  Art bei der  H e rs te l lu n g  der  
Brikette nicht en ts tanden ,  w u rd e  das  obengenann te  
V erfahren  beibehalten . Die V erb rennung  der  Kohlen- 
brikette  in der  Bombę bei 25 a t  re inem  S au ers to f f  
e r fo lg te  bis zu A schengehalten  von 5 0 - 5 5  o/o der 
P roben  ans tandslos .  Bei h óherm  A schengeha lt  konnte  
keine Z iindung oder  vóllige V erb rennung  erzielt 
w erden ,  so daB m an die P roben  mit Benzoesaure  im

1 G r o 8 und Ż o b e l :  Die Bew ertung anstehender Steinkohle, Gluckauf 
1931, S. 1397.

* K u h n le :  Die Zundung bei kalorim etrischen Heizwertbestimmungen, 
Brennst. Chem. 1927, S. 107.

Verhaltn is  1 : 1 m ischen muBte. D er ta tsach liche 
H eizw ert der  zu u n te rsuchenden  S ubstanz  w urde 
rechnerisch durch Abzug der  V erb re n n u n g sw arm e der 
Benzoesaure, dereń  M enge bekann t w ar,  ermittelt.  
D am it sich die Substanz  mit d e r  B enzoesaure  innig 
mischt, ist ein langeres  M ó rse rn  der  genau  ab

Men<*en in der  Achatre ibschale  er-
forderlich.

Abb. 1. Schnitt durch die Riickstandsaschen 
von 3 in der Bombę verbrannten Briketten.

Die Riickstandsaschen von 3 in der  Bombę ver- 
b rann ten  Briketten zeigt Abb. 1 im Schnitt .  M an sieht 
deutlich, daB bei den Briketten  a und  b aus  P roben  mit 
rd. 60 o/o A schengehalt  ohne  Z um ischung  von Benzoe
saure  ein unverb rann te r  Kern s tehengeblieben ,  da- 
gegen das Brikett c infolge der  Z um ischung  vóllig 
d u rchgeb rann t  ist.

Die V erbrennung in der  Bom bę g ib t  bei aschen- 
a rm en  Substanzen ais Riickstand n u r  lose z u s a m m e n -  
hangende Aschenteilchen. D a H e i z w e r t b e s t i m m u n g e n  

von P roben  mit hohem  A schengeha lt  b is lang  kaum 
ausgefiih rt  und im Schrift tum  beschrieben  worden 
sind, w ird  au f  diese R iickstandsaschen kurz  e i n g e g a n -  
gen. Abb. 2 zeigt 3 Aschen, die fes t zusamm enhangen, 
jedoch nach dem m ikroskopischen  B efund vóllig 
durchgeb rann t sind. Der Riickstand a e iner  Kohle mit 
rd. 52 o/o Asche ohne  Zusatz von BenzoesSure weist 
s tarkę RiBbildung auf. Die Riickstande b und  c ent- 
s tam m en  P roben  mit 62 und  84o/0 Asche, die mit 
Benzoesaure g em isch t  waren. Bei dem  dunke lro t  ge-
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fiirbten Riickstand c f a l l t  die s ta rkę  P e r len b i ld u n g  
auf, die vom  verb rann ten  Schwefelkies h e r r i ih r t  und  
bei c in Abb. 1 eben fa lls  zu erkennen  ist.

Ober die F ra g e  der  A bhang igke it  des  H eizw ertes  
vom A schengeha lt  liegen die nac h s te h en d  kurz  ge- 
kennzeichneten V ero ffen tl ichungen  vor. E b e l 1 hat 
theoretische H eizw ertkurven  w es t fa l isch er  Stein- 
kohlen versch iedener In k o h lu n g sg rad e  schaubild lich  
dargestellt,  indem er den au f  Asche und  w asse r fre ie  
Substanz bezogenen H eizw er t  au f  der  Abszisse m it

Abb. 2. Yerschiedenartige Riickstandsaschen.

100 o/o A schengeha lt  au f  der  O rd in a te  verb inde t  und 
angibt, daB der  ta tsach liche H eizw er t  in d e r  Regel 
von dem errechneten  o d er  dem  theo re t ischen  nicht 
wesentlich abw eichen wird. F iir  die fo rm elm aB ige 
rechnerische B e hand lung  d e r  A bhang igke it  des  H eiz
wertes vom Aschen- oder  F eu ch t ig k e i tsg eh a l t  sch lagen  
S c h a f e r -  und  H o f f m a n n -  V erfahren  vor. die hier 
weniger in Betrach t kom m en. W e it  w ich t iger  sind die 
Arbeiten von S t u m p e r 4 iiber den EinfluB des Aschen- 
gehaltes einer Kohle au f  den errechneten  H eizw er t  der  
Reinkohle. D anach  ist die V erw endung  von F o rm e ln  
und Berechnungen deshalb  nicht móglich , weil die 
Aschenbestandteile d e r  Kohle, wie versuchsm aBig  nach- 
gewiesen wird , einen erheblichen  EinfluB auf  die Ver- 
b rennungsw arm e ausiiben. S tum pers  U nte rsuchungen  
synthetischer G em ische  von Kohle und  re iner  Kiesel- 
sjiure, Kohle und Asche, haben  jedoch  keine Kurven- 
stetigkeit ergeben. Die V ersuchsre ihe  K o h le - fA sch e  
hat keine b rauchbaren  W e r te  ge l ie fer t ,  weil fiir die zu- 
gesetzte Asche chem ische U m se tzungen  bere its  m ehr  
oder minder ausgescha l te t  sind. Bei d e r  E ró r te ru n g  
der Frage, w elche Vorg;inge die V erm in d e ru n g  des 
theoretisclien H eizw ertes  gegen iibe r  dem ta tsach lichen  
hervorrufen konnen, k o m m t S tu m p er  zu r  H y p o th ese  
der W a rm e to n u n g e n  bei chemischen R eaktionen der  
Aschenbestandteile und  w eis t  au f  e n d o th e rm e  Vor- 
giinge bei dereń  V erb rennung  hin. Eine e ingehende 
Darstellung iiber die Ver;inderung  der  m ineralischen 
Bestandteiie beim V eraschen und  die B estim m ung  der  
wahren Asche aus den Y eraschungsreak tionen  un te r  
Beriicksichtigung der  W a r m e tó n u n g  ha t  S c h u s t e r - ’ 
gegeben. F e rn e r  h a t  e r  durch  T re n n u n g  einer Kohlen- 
probe in eine aschenarm e (3 o/o Asche) und  eine 
aschenreiche (25  o/o Asche) F rak t ion  bes tim m te

1 E b e l :  Vereinfachte H eizwertbestim m ung, Gliickauf 192], S. 619.
2 S c h j if e r :  Versuch zur W ertbestim m ung versch(edener Kesselkohlen- 

mischungen auf O rund der W aschkurve, Gliickauf 1931, S. 321.
5 F. G. H o f f m a n n :  Die U m rechnung der Kohlenheizwerte auf yer

schiedene W asser- und A schengehalte, Feuerungstechn. 1931, S.89.
1 S tu m p e r :  Untersuchungen uber den EinfluB des Aschengehaltes 

emer Kohle auf den errechneten H eizw ert der Reinkohle, Brennst. Chem. 
‘W , S. 33 und 261.

J S c h u s t e r :  Asche, E lem entarzusam m ensetzung und H eizw ert von 
Kohle, Gas W asserfach 1931, S. 629.

M ischungen  beider S ubstanzen  bis hóchs tens  25 o/o 
Asche u n te rsu c h t  und  von je d e r  P robe  den A schen
g e h a l t  durch  V eraschung  und  den H eizw er t  in der  
ka lo rim etr ischen  Bombę bes tim m t. Die gefundenen  
und  schaubild lich  da rg e s te l l te n  W e r te  fiir Asche und  
H eizw er t  liegen au f  einer G eraden .  S chuster  ver- 
la n g e r t  nun seine bis rd. 25 o/o Asche versuchsm aBig  
ges icherte  Kurve in d e r  A nnahm e, dafi es sich bei 
A schengeha lt  und H e iz w er t  um  eine lineare  F unktion  
hande lt ,  g e rad l in ig  bis zum Schrit t  der  beiden Ko- 

o rd ina tenachsen  w eiter  und 
bem erkt,  daB der  Schnit tpunk t 
d e r  G erad e n  mit der  Abszisse 
den H eizw er t  der  Reinkohle, 
mit der  O rd in a te  den A schen
g e h a l t  der  re inen m inerali-  
schen K oh lenbestand te i le  dar- 
stelle. W iew ei t  S chuste rs  An- 
nahm en  begr iindet  sind, g e h t  
aus  den w eitern  A usf i ih rungen  
hervor. Den aschenbildenden  
B estandtei len  Schreibt auch 
R o s i n 1 seh r  s ta rkę  chemische 
Einfliisse bei Z iindung  und 
V erb rennung  zu und  weist 

dafiir  auf  ein neues A rbeitsfe ld  in der  U n te rsu c h u n g  
d e r  kata ly tischen  W irk u n g  d e r  Asche hin.

T h e o r e t i s c h e  u n d  t a t s a c h l i c h e  A s c h e -  
H e i z w e r t k u r v e n .

W ie  groB die U ntersch iede  der  th e o re t ischen  
und  ta tsach lichen  A sche-H eizw ertkurven  sind und  
welchen EinfluB en d o th e rm e  P rozesse  der  Aschen- 
b ildner  bei der  V e rb re n n u n g  au f  den V erlau f  der  
Kurve ausiiben konnen, soli durch die nachs tehenden  
S chaubilder  gezeig t w erden ,  dereń  W e r te ,  wie bere its  
e rw ahn t ,  durch  den Versuch e rm i t te l t  w o rd en  sind.

Die U n te rsuchungen  des N euen F lózes  der  
W e n c e s la u sg ru b e 2 in den K orngróBen 8 0 - 2 0 ,  2 0 - 7  
und  7 - 2  mm ergaben  die in der  Z ahlen tafe l 1 ver- 
zeichneten W erte .

Z a h l e n t a f e l  1. A sch e n g eh a l te  und  H e iz w er te  
v e rsc h ied e n e r  K o rnk lassen  des  N euen  F lózes der  

W e n c e s la u sg ru b e .

Kornklasse
80—20 mm 20—7 mm 7 —2 mm

Schicht Aschen-| Heiz- Aschen Heiz Aschen Heiz
gehalt : wert gehalt wert gehalt wert

% kcal °/o kcal °/o kcal
1 7,65 i 7490 3,69 7890 1,13 8240
2 12,12 7080 5,36 7680 4,41 7970
3 25,55 5860 10,07 7130 16,07 6860
4 33,05 5060 22,11 6080 26,70 5800
5 58,87 ; 2690 39,71 4250 42,55 4170
6 75,73 450 77,38 690 76,79 510
7 — — — — 80,56 30

Die im Schr if t tum  iibliche D a rs te l lu n g  der  Asche- 
H e izw ertkurven  w u rd e  beibehalten .  In den Abb. 3 - 5  
laufen die theo re t ischen  und  ta tsach lichen  H eizw ert-  
kurven beim A schengeha lt  0»,o in einem  Punk t,  dem  
Schnit tpunkt m it der  Abszissenachse ,  zusam m en ,  der  
den au f  aschenfre ie  S ubstanz  bezogenen H eizw er t  
dars te l l t .  Je h ó h e r  d e r  A sc h e n g eh a l t  s te ig t,  des to  
grófie r  w erd en  die U ntersch iede  zwischen dem

1 R o s in ,  Arcli. W arm ewirtsch. 1931, S. 89.
- G ro B  und Z o b e l ,  a. a. O.
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theore tischen  und  dem  ta tsach lichen  Heizwert.  
D er EinfluB der  W a rm e to n u n g  der  Aschenbildner 
t r i t t  infolge der  H e izw er tm inde rung  bei h o h e rm  
A schengeha lt  s ta rker  in E rsche inung  und  kann 
in jedem  P u n k t  durch  die P ro je k t io n  des  senk- 
rechten A bstandes  au f  der  Abszisse, w ie in Abb. 3
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Um die G riinde fiir die U ntersch iede  im Verlauf  
der  ta tsach lichen  H eizw ertkunre  aschen re ichs ter  
Schichten zu e rm itte ln ,  ist m an  im A ufbere itungs-  
labo ra to r ium  der  T echnischen  H ochschu le  B res lau  
d am it  beschaftig t,  die e inze lnen A schenbildner 
quan t i ta t iv  durch  physika lische  und  chemische U nter-  
suchungsverfah ren  zu isolieren. Die A b tren n u n g  des 
Schwefelkieses durch  Z en tr i fug ie ren  in A ze ty len te tra -  
b r o m id 1 sowie die chem ischen T re n n u n g e n  des  Kalk- 
spa ts  von der  K ieselsaure s ind  le icht zu bew erk- 
stelligen, jedoch soli es e iner  w e i te rn  A rbe it  vor- 
behalten  bleiben, au f  dieses F ra g en g e b ie t  n ah e r  ein- 
zugehen.

d s  c h e n g e h a /t

Abb. 3. Neues Floz der Wenceslausgrube, 
KorngroBe 80—20 mm.

angedeu te t ,  abge lesen  w erden . SchlieBlich wird  bei 
d er  V erb rennung  der  aschenre ichsten  Schichten der 
E influB e n d o th e rm er  P rozesse  im m er s ta rker ,  infolge 
der  g roBern M enge der  m ineralischen A schenbildner  
wercfen erheblich  m ehr  W arm ee in h e i ten  fu r  die 
chemischen Reaktionen bei den U m se tzungen  ver- 
b raucht,  die ta tsach liche H eizw ertkurve  sinkt schneller  
ab und  an d e r t  ihren l inearen Verlauf. W a re n  Schich ten  
m it einem h o h e rn  A schengeha lt  ais 76,5 o/o (Abb. 3) 
a b g e tren n t  w o rd e n ,  so w urden  dereń Heizw erte  
negativ , oder,  m it ande rn  W o rte n ,  von der  zugemisch- 
ten Benzoesiiure w ird  bei der  V erb rennung  noch 
W a rm e  beno tig t ,  d am it  der  A blauf der  chemischen 
Reaktionen  der  Aschenbildner  erfo lgen  kann. Die 
w ich tigsten  U m se tzungen  beim Veraschen der  mine- 
ralischen Bestandte ile  d e r  K oh le :  A1-, Fe-, Ca-, Mg- 
und  Alkalisil ikate, Fe-, Ca- und  M g-K arbonate ,  
K a lz ium su lfa t  (G ip s )  und  Eisenkiese (P y r i t ,  M arka-  
s i t ) ,  ha t  S c h u s t e r  mit den e r fo rderl ichen  Wiirme- 
ton u n g e n  angegeben. 

frca/

Abb. 5. Neues Floz der Wenceslausgrube, 
KorngroBe 7 —2 mm.

W a h ren d  die A sche-H eizw ertkurve  in Abb. 4 fast 
g e rad lin ig  verlauft ,  s inkt sie in Abb. 5 schnelle r  ab. 
Im iibrigen zeigen die drei ta tsach lichen  Heizwert-  
kurven verschiedener K ornk lassen  e i n e s  F lozes nur 
unerhebliche A bw eichungen  voneinandęr.

Die U nte rsuchung  zweier obersch les ische r  Forder- 
kohlen hat te  fo lgendes  E rg eb n is :

Z a h l e n t a f e l  2. A sch e n g eh a l te  und  H eizw er te  
zw e ie r  o b e rsc h le s isch e r  Forder-kohlen.

Kohle A Kohle B

Schicht Aschen
gehalt

Heiz
wert Schicht Aschen

gehalt
Heiz
wert

°/o kcal O/o kcal

1 2,87 7960 1 3,85 7660
2 4,21 7840 2 5,27 7570
3 5,91 7760 3 8,77 7200
4 11,60 7200 4 20,13 6110
4a 19,30 6415 5 45,89 3880
5 23,55 6010 5a 51,57 2770
6 49,96 3440 5b 57,49 2240
7 72,59 870 6 62,05 1360

6a
6b
7

69,08
76,93
84,72

700
500
380

Abb. 4. Neues Floz der Wenceslausgrube, 
KorngroBe 20—7 mm.

Die ta tsachliche H eizw ertkurve der  Kohle A 
(Abb. 6) weist einen no rm alen  V erlau f  auf. Bei der 
Bestim m ung  der  Schichten 6 und  7 der  Kohle B 
(Abb. 7) fiel die Lage des P unk tes  6 auf, da  der  Wert 
der  letzten Schicht in der  ge rad lin igen  V e r l a n g e r u n g  

der Asche-H eizwertkurve lag. Zur K la rung  der  Lage 
dieses Punktes, der  s ta t t  eines S o l lw ertes  von 
2430 kcal versuchsmaBig nur  1365 kcal e rgab , wurden

1 G ro B  und Z o b e l ,  a. a .  O .; K u n i t z :  S c b n e l l a n a l y t i s c h c  Methoden
durch  Phasentrennung mittels der Zentrifuge, Z. angew. Chem. 1931, S. ‘
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die Zw ischenpunkte 5a ,  5b, 6 a  und  6b bes tim m t. Je 
mehr bei einem  der  Z w ischenpunkte  die Substanz  der  
Schicht 6 m engenm aB ig  bete il ig t  w ar,  des to  n iedriger

Z a h l e n t a f e l  3. A sch e n g eh a l te  und  H e iz w er te  
e iner  F e t tk o h le  und  e ines A n th raz i ts  

aus  dem  R uhrbez irk .

Abb. 6. Oberschlesische Kohle A, KorngroBe 40—10 mm.

wurde der H eizw ert,  oder  je  w en ige r  die Substanz  der  
Schicht 6 und  je  m e h r  die Schicht 7 v o rh e r rsc h te ,  
desto hóher  e rgab  sich zw ar  der  A schengeha lt ,  des to  
geringer w urden  jedoch  die Uriterschiede im H eizw ert  
gegeniiber der  m utm aBlichen ta tsach lichen  Asche- 
Heizwertkurve. Die A usbauchung  zwischen den 
Aschengehalten von 45 und  85°;'o ist  vielleicht so zu 
erkliiren, daB gerade  in der  Z usam m ense tzung  d e r  
Aschenbildner der  Schicht 6 ein Bestandteil  vor- 
herrseht, der  zu se iner  U m se tzung  bei d e r  Ver- 
brennung erhebliche W a rm em e n g en  verbraUcht und 
daher den H eizw ert  verr inger t .  H ier  w are  es e r f o rd e r 
lich, die Z usam m ense tzung  der  A schenbildner  der  
Schichten 5, 6 u n d  7 zu un te rsuchen ,  d am it  sich 
diese A usbauchung auf  das  V orhandense in  u n d  eine 
verschiedene W irk u n g  bes t im m ter  A schenbildner  bei 
der V erbrenm in£ zuriickfuhren laBt.
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Abb. 7. Oberschlesische Kohle B, KorngroBe 40—10 mm.

SchlieBlich w urden  eine F e t tk o ld e  und ein 
Anthrazit aus dem  R uhrbezirk  u n te rsu c h t  ( Z a h le n 
tafel 3). W a h re n d  bei der  F e t tkoh le  (Abb. 8) die 
betrachtlichen A bw eichungen  des  ta tsach lichen  Heiz- 
wertes vom theore tischen  auffa l len ,  ze ig t die Kurve 
des Anthrazits (Abb. 9) eine seh r  s ta rkę  K rum m ung ,  die 
bei 20 o/o Asche anse tz t  und  in der  aschenre ichsten

Fettkohle Anthrazit
Schicht Aschen

gehalt
Heiz
wert Schicht Aschen

gehalt
Heiz
wert

0/0 kcal % kcal
1 2,31 8530 1 5,51 8100
2 2,46 8500 2 6,96 8010
3 2,66 8450 3 8,87 7770
4 4,49 8200 3a 13,60 7330
4a 10,89 7440 4 20,12 6780
5 21,25

39,89
6200 5 20,50 6720

6 4090 6 33,49 5360
7 62,06 1020 6a 46,50 3725

7 61,47 1380
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T fie o r ę tis c fie  *

e-tfe/zrver?/fu m

K \

........
\

\  N

\
\

\ \

\ V

V \
\

\

\ \ \

dśchengeha/f
Abb. 8. Fettkohle aus dem Ruhrbezirk, 

KorngroBe 30—10 mm.
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Abb. 9. Anthrazit aus dem Ruhrbezirk, 

KorngroBe 30 — 10 mm.

Schicht U ntersch iede zw ischen dem  ta tsach lichen  und  
dem theore tischen  H eizw er t  von rd. 2000 kcal auf- 
weist. D er  E influB der  A schenb ildner  bei der  Ver- 
b ren n u n g  ist bis 20»/« Asche gering ,  und  der  U n te r 
schied des ta tsach lichen  yom  rechneriSchen H eizw ert  
be t ra g t  im H óchs tfa l le  100 kcal,  dagegen  fiir die F e t t 
kohle bei 20 o/o Asche bere its  650 kcal.

A u f s t e l l u n g  d e r  H e i z w e r t k u r v e .
Die Setzversuche au f  der  G ro b k o rn -  o d er  au f  der  

V ersuchssetzm aschine nach G r o B 1 fu r  M it te lkorn
1 G r o B :  Spezif;sches Gewicht und A schengehalt, Schwimm- und Sink- 

analyse oder P robesetzen, Kohle Erz 1928, Sp. 4J5.
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w urden  durch B estim m ung  von spezifischein G ew icht 
und  A schengehalt  des  A nfa lls  jeder  Schicht so durch- 
ge fu h r t ,  daB die A ufs te l lung  der  versch iedenen  W asch-  
k u r re n  in der  bekann ten  W e ise 1 erfo lgen  konnte. Da 
von je d e r  Schicht auch der  H eizw ert  yersuchsmaBig 
bes tim m t w orden  w ar ,  lag es nahe, en tsp rechend  der  
W aschkurye  die In teg ra t ionsku rve  der  H eizwerte 
aufzuste l len ,  die ais  H e i z w e r t k u r v e  bezeichnet 
sei G enau  dem  Y erfahren  zur rechnerischen  E rm it t 

lung  der  W aschkurye  en tsp rechend ,  w u rd e  durch 
M ischungsrechnung  der  m it t le re  H eizw ert  der 
Schichten 1 und  2 gefunden , dann  der  Schicht (1-1-2) 
die Schicht 3 rechnerisch  zugem isch t usw., bis, wic 
aus der  Zahlen tafe l 4 ers ichtlich  ist, die Heizwerte 
al ler  Schichten fu r  die Kurve gefu n d e n  w aren . Die 
schrag gedruckten  Z ahlen  bilden die G ru n d la g e  fur 
die W aschkurve  und  die H eizw ertkurve.

Z a h l e n t a f e l  4. B e re c h n u n g e n  fiir W a sc h k u rv e  und H eiz w er tk u rv e  d e r  K orng róB e  2 0 - 7  mm
des N euen  Flózes d e r  W e n ce s la u sg ru b e ._______________________________

Spez.
Oewicht

der
Schichten

Anfallmenge Aschengehalt

jeder
Schicht

g

insges.

o/o

V

O/o

jeder
Schicht

o/o

bezogen 
auf 100

o/o

zus.

g

Mittl.
Aschen
gehalt

%

1,33 14 282 32,51 32,51 3,69 1,20 1,20 3,69
1,36 5 251 11,95 44,46 5,36 0,64 1,84 4,14
1,41 5 266 11,99 56,45 10,07 1,21 3,05 5,40
1,54 5 673 12,91 69,36 22,11 2,86 5,90 8,51
1,72 5 778 13,15 82,51 39,71 5,22 11,13 13,48
2,33 7 682 17,49 100,00 77,34 13,53 24,66 22,66

! 43 932 100,00

Heizwert

jeder
Schicht

kcal

7890
7680
7130
6080
4250

690

bezogen 
auf 100

%
2564,9

917.9 
854,7 
785,1
558.9 
120,6

kcal

2564,9
3482,8
4337.5
5122.6 
5681,5 
5802,1

Mittl.
Heizwert

kcal
7890
7830
7680
7390
6890
5800

In Abb. 10 sind vom K o o rd iua tenan fangspunk t  aus 
au f  der  O rd ina te  der  A schengeha lt  in o/o und der  Heiz
w er t  in kcal, au f  der  Abszisse die anteilmaBigen 
A nfa llm engen  au fg e trag en  sowie die W aschkurve  und 
die H eizw ertkurve w iedergegeben.

fteizruer/ '

p r a k t i s c h  die H e izw ertkurve  ais  Sp iegelb ild  der 
W aschkurve  aufgefaBt w erden  kann. D adurch  ver- 
einfacht sich die A ufs te llung  der  Heizwertkurve 
erheblich, da  m an bei den  V ersuchen zur  Wasch- 
ku rvenaufs te llung  nur den H eizw er t  der  e rs ten  Schicht 
oder  F rak tion  yersuchsm aBig in der  Kalorim etcrbom be 
zu bes tim m en braucht,  um  dann  zeichnerisch  die Heiz- 
w ertkurye ais  Spiegelbild  zur  W aschkurve  im Abstande 
des gefundenen  H eizw ertes  der  aschenarm sten  Schicht 
zu erhalten .

Uber die Beziehungen zwischen Aschengehalt, 
H eizwert und  A usbringen  sa g t  das  Schaubild  in jedem 
beliebigen P unk te  z. B. fo lgendes  a u s :  Beim Waschen 
der  yor liegenden  Kohle (Abb. 10) ist bei 10°,o Aschc 
ein A usbringen yon rd. 74 o/u moglich, und  die auf 
diesen A schengeha lt  gew aschene  Kohle h a t  einen 
H eizw ert yon 7250 kcal. Bei 5 o/o Asche w u rd e  das 
Ausbringen  nur 5 2 o/o, der  H e izw er t  jedoch  7750 kcal 
betragen.

tfe/zruerf

dscftenge/iaft 
1 : ' 1 /Jscftenge/jd/fe c/er e/nze/nen tScfach fen

tfe/zwerfe ~
______ hteśc/i/furre _______ ffeiza/erf/rurye

Abb. 10. Waschkurve und Heizvverłkurve 
der KorngróBe 20—7 mm des Neuen Flózes.

Bei linearem  Verlauf der  ta tsach lichen  Heizw ert-  
kurye w are  ihr spiegelbild licher  V erlauf zur  W asch- 
kurye zu erw arten .  Zahlreiche R echnungen haben 
ergeben, daB der  durch das  raschere  Absinken in den 
aschenreichen Schichten von der  ta tsachlichen Asche- 
H e izw ertgeraden  im H eizw ert  en ts tehende  Unter- 
schied w egen  der  ger ingen  A nfa llm engen  der  aschen
reichen Schichten bei der  A ufs te l lung  der  Heizwert-  
kurve nicht s ta rk  in E rsche inung  tritt ,  so  daB

1 G ro B  und H a e r t e l :  W ie erhalt man einwandfreie Ergebnisse von 
Sehwimm- und Sinkanalysen feinster toniger Kohlenschlamme? Kohle Erz 
1926, Sp. 344.

Abb. 11. Waschkurve und Heizwertkurve 
der oberschlesischen Kohle A, KorngróBe 40—10 mm.
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Z a h l e n t a f e l  5. B e re c h n u n g e n  fiir W a sc h k u rv e  
und H eiz w er tk u rv e  d e r  o b e rsc h le s isch e n  K ohle  A 
und d e r  K o rn k la sse  80 — 20 mm  des N euen  Flózes 

d e r  W e n ce s la u sg ru b e .

Kohle A Neues Flóz 
Kornklasse 80—20 mm

Schicht
Anfall

%

M ittlerer
Aschen-
gebalt

o/o

M ittlerer
H eizwert

kcal

Anfall

%

M ittlerer
Aschen
gehalt

%

M ittlerer
H eizw ert

kcal
1 45,39 2,87 7960 22,58 7,65 7490
2 23.05 3,32 7920 9,44 8,97 7370
3 13,12 3,74 7890 9,15 12,65 7030
4 6,64 4,33 7840 15,02 18,10 6510
5 5,14 5,39 7740 15,51 26,92 5680
6 3,52 7,01 7580 28,30 40,73 4200
7 3,14

100,00
9,07 7370

100,00 "

/-/eijrwerf

Abb. 12. Waschkurve und Heizwertkurve 
der KorngroBe 80—20 mm des Neuen Flózes.

Zur V erdeutl ichung  d e r  groBen U ntersch iede  in 
der  Lage der  W aschkurve  und d e r  H eizw ertkurve 
yersch iedener Kohlen seien die Versuchsvverte 
(Z ah len ta fe l  5) sowie die S chaubilder  der  aber- 
schlesischen Kohle A mit e inem  m ittle rn  A schengeha lt  
von 9,1 o/o (Abb. 11) und  der  KorngroBe 8 0 - 2 0  mm 
des N euen F lózes  der  W e n ce s la u sg ru b e  mit 40,73 o/o 
Asche (Abb. 12) e inander  gegen iibe rges te ll t .

Die Richtigkeit der  V ersuchsergebn isse  und  der  
rechnerischen  A u sw er tu n g  w u rd e  d ad u rc h  i iberpruft,  
daB m an von jeder  Kohle P ro b e n  des  R o h h a u fw e rk s  
und  ebenso der  M ischungen  au f  A schengeha l t  und 
H eizw er t  un tersuchte .  Die ge fu n d e n en  W e r te  stimm- 
ten m it den aus der  W asch- o d er  H e izw er tku rve  er- 
m it te l ten  g u t  i iberein; groBere  Abweichungen  ais
0,5 o/o w aren  nicht festzuste llen .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

U nter  Beriicksichtigung der  ve ró f fen tl ich ten  
Arbeiten iiber die A bhang igke it  des  H eizw er tes  vom 
A schengeha lt  w erd en  die E rgebn isse  d e r  U n te r 
suchung  versch iedener  K oh lenp roben  zur Kliirung 
dieser  F rag e  m itgete ilt .  Die U ntersch iede  zwischen 
der  theore tischen  und  der  ta tsach lichen  Asche- 
H eizw ertkurye  t re ten  in der  schaubild lichen  Dar- 
s te l lung  besonders  deutlich  hervor. Die H eizw ert-  
m inde rung  erg ib t  sich aus den E infliissen, welche die 
W a rm e tó n u n g  der  chemischen Reaktionen der  Aschen- 
b ildner  bei der  V erb re n n u n g  ausiibt,  und  d eu te t  au f  
das  V orhandense in  s ta rk e r  en d o th e rm e r  Vorgiinge hin. 
Die A ufs te l lung  der  H e izw ertkurye  und  ihre Lage zur 
W aschkurye  w erd en  e ingehend  besprochen . Da die 
H eizw ertkurve  spiegelbild lich  zur  W aschkurye  liegt,  
e rg ib t  sich ein yere in fach tes  V erfah ren  fu r  ihre Dar- 
s te llung . Die zw angs lau f igen  Beziehungen des System s 
A s c h e n g e h a l t - H e iz w e r t - A u s b r in g e n  und ihre zweck- 
maBige A n w endung  fiir den A ufbere i tungsbe tr ieb  
w erden  an e inigen Beispielen erli iutert.

Die Abnahm e der Bedeutung der Kohle im amerikanischen Wirtschaftsleben.
Von Dr. E. J i i n g s t ,  Essen.

Der unter dieser Uberschrift seinerzeit1 veróffentlichte 
Aufsatz bot Angaben iiber den Anteil der verschiedenen 
Kraftąuellen an der Energieversorgung der Ver. Staaten 
bis zum Jahre 1926. Auf Orund einer neuerlichen Aus- 
arbeitung von F. O. Tryon vom Bureau of Mines in 
Washington sind diese Angaben in den nachstehenden 
Zahlentafeln und Schaubildern fortgefiihrt. Der erwahnte 
Aufsatz enthalt keine Angaben iiber den tatsachlichen 
Energiebedarf, diese werden in Zahlentafel 1 bis zur Mitte 
des vorigen Jahrhunderts zuriick geboten; die aus den 
verschiedenen Quellen stammenden Energiemengen sind 
dabei in britische Warmeeinheiten (BTU2) umgerechnet.

Die aus der letzten Spalte ersichtlichen Zahlen iiber 
den G e s a m te n e r g ie b e d a r f  lassen aufs deutlichste das Auf 
und Ab des Wirtschaftslebens in der amerikanischen Union 
erkennen. Im Jahre 1889 belief sich der Energiebedarf des 
J-andes auf insgesamt 4316 Bill. BTU. Bis zum letzten 
rriedensjahr hatte er sich rd. vervierfacht, indem er 
auf 17831 Bill. BTU gestiegen war. Unter starken 
Schwankungen, die ihn jedoch in keinem der Nachkriegs-

1 Gliickauf 1927, S. 272.
2 1 BTU (British Therm al Unit) 0,252 kcal.

jahre unter den Vorkriegsstand sinken lieBen, iiberschritt er 
im Jahre 1923 24 000 Bill. BTU, erreichte 1926 25209 Bill. BTU 
und verzeichnete 1929 den Hóchststand von 26534 Bill. BTU- 
1930 ist ein starkes Absinken (um annahernd 3000 Bill.) 
auf 23688 Bill. BTU festzustellen, das die Verschlechterung 
der Wirtschaftslage in der amerikanischen Union wider- 
spiegelt. Immerhin liegt gegen das letzte Friedensjahr noch 
eine Steigerung um 5857 Bill. BTU oder rd. ein Drittel 
vor. An dieser Zunahme hat die Kohle keinen Anteil, der 
von ihr gedeckte Energiebedarf war im letzten Jahr bei rd. 
14000 Bill. BTU um mehr ais 1000 Bill. BTU niedriger ais 
im Jahre 1913. Der Zuwachs entfallt ausschlieBlich auf Ol,  
Naturgas und Wasserkraft,  die zudem noch fiir den Verlust 
an Kohlenenergie einen Ausgleich schufen. Die nun schon 
seit der Jahrhundertwende im Gange befindliche Zuriick- 
drangung der Kohle, die in Abb. 1 verdeutlicht wird, hat 
mithin weitere Fortschritte gemacht, und bis heute hat sich 
die seinerzeit in dieser Zeitschrift wiedergegebene Annahme 
des Bureau of Mines in Washington, daB ein Riickgang in 
der Ol- sowie Naturgasgewinnung der Kohle wieder ihre 
friihere Stellung einzunehmen ermóglichen wiirde, nicht 
erfiillen konnen, da der in Aussicht genommene Riickgang 
bis jetzt auf sich hat warten lassen.
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Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung des Energiebedarfs 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 

in Billionen britischer Warmeeinheiten (BTU).

Z a h l e n t a f e l  2. Anteil der einzelnen Kraftąuellen 
an dem Energiebedarf (=100) der Ver. Staaten.

i i

Jahr
H art- I 
kolile

Kohle

Weich-
kofcle

ins
ges.

Ol
Hei-

nnt ches
Ól

und Naturga
Ein- Na- 

gefilhrtes tur- 
Ó1 gas

s

ins
ges. W

as
se

r-
 

j 
kr

af
t Ener

gie
bedarf
insges.

1 8 5 9 2 6 2 158: 4 1 9 — — —
1869 46 4 415] 8 7 9 25 — — 25

1879 8 2 2 9 93 1 81 5 119 — 11 9

18 8 9 1239 2  507 3  7 4 6 211 — 2 6 8 4 7 9 91 4 3 1 6

1899 1643 5  0 6 5 6  70 8 34 2 _ 2 4 0 58 2 135 7  4 2 6

1909 2 2 0 5 9  94 9 12 155 1 0 9 9 517 1616 411 14 182

1913 2 4 9 0 12 5 3 5 15 0 2 5 1491 102 6 2 6 22 1 9 588 17 831

1918 2 6 8 8 15 180 17 8 6 8 2 1 3 6 2 2 6 77 5 3 1 3 7 837 21 84 2

1919 2 3 9 6 12 2 0 6 14 6 0 2 2 2 7 0 31 7 80 2 33 8 9 892 18 88 3

1920 2 4 3 7 14 8 9 9 17 3 3 6 2 6 5 8 63 7 8 5 8 415 3 971 22 46 0

1921 2461 10  89 7 13 3 5 8 2 8 3 3 7 5 2 7 1 2 429 7 9 0 8 18 56 3

1922 1487 11 0 6 3 12 551 3 3 4 5 764 8 2 0 492 9 1024 18 50 4

1923 2 5 3 9 14 791 17 3 3 0 439 4 4 9 2 1082 5968 1136 24  43 4

1924 2 3 9 2 12 67 2 15 064 4 2 8 4 4 6 7 1227 597 8 1167 22  2 0 9

1925 1681 13 6 2 5 15 3 0 6 4 5 8 2 371 127 8 6231 1290 22  8 27

1926 2 2 9 7 15 0 2 2 1 7 3 1 9 4 6 2 5 3 62 1411 6 3 9 8 149 2 25  2 0 9

1927 2 1 7 9 13 565 15 7 44 5 4 0 7 3 5 0 1553 7 3 1 0 1687 24 741

1928 2 0 4 9 13 120 15 169 5 4 0 9 4 7 9 16 8 6 75 7 4 1942 24  685

1929 2 0 0 8 14 0 1 7 16 0 2 5 60 4 4 47 4 2 0 6 2 85 8 0 1929 26  534

1930 1887 12 0 9 5 13 98 2 5 3 8 8 373 20 S 9 785 0 1856 23 688

Kohle Ol und Naturgas
V ^  u! -rs « _ -

Jahr Hart- 
kohle ,

Weich-
kohle insges.

Hei- 
mNcheSj 

Ól :

Eiti-
gefOhrtes Natur-

gas insges.
j§ S ’3  = £  
«  S = g*E 

=°

% % % % o/o % % > %

1819 100,0 — 100,0 — — — —

1829 58,4 41,6 100,0 — — — ---

1839 40,2 59,8 100,0 — — — --

1849 62,8 37,2 100,0 — — —

1859 62,3 37,7 100,0 2 — — --

1869 51,3 45,9 97,2 2,8 — 2 2 ,8

1879 42,5 51,3 93,8 6,2 — 2 6 ,2
2,21889 29,3 59,3 88,6 5,0 — 6,4 11,4

1899 22,5 60,5 92,0 4,7 — 3,3 8,0 1
1909 16,0 72,2 88,2 8,0 2 3,8 11,8 3,0
1913 14,4 72,7 87,1 8,7 0,6 3,6 12,9 3,4
1918 12,8 72,3 85,1 10,1 1,1 3,7 14,9 4,0
1919 13,3 67,9 81,2 12,6 1,7 4,5 18,8 5,0
1920 11,4 69,3 80,7 12,4 2,9 4,0 19,3 5.0

5.11921 14,0 61,7 75,7 16,0 4,3 4,0 24,3
1922 8,5 63,3 71,8 19.1 4,4 4,7 28,2 5,9
1923 10,9 63,5 74,4 18,9 2,1 4,6 25,6 4,9
1924 11,4 60/2 71,6 20,4 2,2 5,8 28,4 5,5
1925 7,8 63,3 71,1 21,3 1J 5,9 28,9 6,0

6,31926 9,7 63,3 73,0 19,5 1,5 6,0 27,0
1927 9,5 58,8 68,3 23,5 1,5 6,7 31,7 7,3
1928 9,0 57,7 66,7 23,8 2,1 7,4 33,3 8,5
1929 8,1 57,0 65,1 24,6 1,9 8,4 34,9 7,8
1930 8,6 55,4 64,0 24,7 1,7 9,6 36,0 8,5

> Da die Zalilen fiir W asserkraft erst von 1SS9 ab yorliegen, sind diese, 
damit auch fur die friihern Jahre vergleichbare Angaben geboten werden 
konnen, in dem G esam tbedarf nicht einbegriffen, s&ndern von dem genannten 
Jahre ab in Prozenten des aus andern Quellen befriedigten Gesamtbcdar s 
daneben gesetzt. — - W eniger ais 0,1°',,. — 3 Vorlaufige Zahlen.

m s 99 fSOff 13 13 fS 20 21 22 23 2V 25 26 27 23 29 1930

Abb. I. Deckung des Bedarfs an Kohle 
und iibrigen Energien absolut seit 1889.

Ein klareres Bild iiber diese Entwicklung ais die absolu- 
ten Zahlen bieten die Anteilziffern, wie sie im folgenden 
geboten werden. Zahlentafel und Abb. 2 machen den Anteil 
der einzelnen Kraftquellen an dem Energiebedarf eines 
jeden Jahres (— 100) bis zum Jahre 1819 zuruck ersichtlich.

Die fiir eine Anzahl Jahre auf Grund von neuern ameri- 
kanischen Erhebungen vorgenommenen Berichtigungen in 
der nachstehenden Zahlentafel geben zu einer Anderung der 
die Entwicklung bis zum Jahre 1926 behandelnden Aus- 
fuhrungen des obenerwahnten Aufsatzes keinen AnlaB. 
Es geniigt deshalb eine Besprechung der seitdem ein- 
getretenen Veranderungen. In diesem vierjahrigen Zeit- 
raum hat die Kohle weitere schwere EinbuBe erlitten. 
Wahrend sie 1926 noch mit 73°/o an der Deckung des Ge- 
samtenergiebedarfs beteiligt war, belief sich ihr Anteil 1930 
nur noch auf 64°/o. Gleichzeitig stieg die Anteilziffer fiir

0 10 20 JO *0 50 60 70 30 90 100 %  _
■9 HsrfAoh/e Wp/rhAn/i/e tS  w/sndiscftes 0V
 1 I er/rgę/utrr/es O/ t : . i  @ 9  htester/frsff

Abb. 2. AnteilmaBige Deckung des Kraftbedarfs 
in den letzten 100 Jahren.

Ól insgesamt von 21 auf 26,4%, die von Naturgas von 
6 auf 9,6%, Ol und Gas zusammengefaBt von 27 auf 36%. 
Das Verhaltnis der Wasserkrafte, die in Zahlentafel 2 bei 
dem Gesamtenergiebedarf nicht berucksichtigt sind, zu den 
Brennstoffkraften erhóhte sich von 6,3 auf 8,5%. B e g r e i t t  

man die Wasserkrafte ein und setzt diese Summę =  100, 
so ergeben sich fiir die Jahre 1889, 1913, 1926 und 1930 
die umstehenden Anteilziffern:
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Jahr
Kohle Ubrige Kraftquellen

% %
1889 86,8 13,2
1913 84,3 15,7 .
1926 68,7 31,3
1930 59,0 41,0

Der Zeitpunkt scheint nicht mehr fern zu sein, wo die 
Kohle, die anfanglich neben Holz den gesamten Energie- 
bedarf der Ver. Staaten deckte und 1913 noch anniihernd 
85% dazu beitrug, nur noch die Halfte liefern wird.

Ihre Zuriickdrangung wird weiter verdeutlicht durch 
die folgende Zahlentafel sowie Abb. 3, in der das Ergebnis 
von 1918 fiir jede einzelne Kraftąuelle =  100 gesetzt ist.

Z a h l e n t a f e l  3. Entwicklung des Energiebedarfs 
(1 9 1 8 1 0 0 )  seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Kohle Ó1 und Naturgas Ener-

Jahr Hart-
kohle

W eich
kohle

ins-
ges.

Hei-
misches

Ol

Ein-
gefiihrtes

Ói

Na
tu r
gas

ins
ges.

W asser
kraft

gie-
bedarf
insges.

% % % % % % % % %
1859 10 1 2 \ _ _ _1
1869 17 3 5 1 — — 1
1879 31 6 10 6 . — — 4
1889 46 17 21 10 — 35 15 ii 20
1899 61 33 37 16 — 31 19 16 34
1909 82 66 68 51 — 67- 52 49 65
1913 93 83 84 70 45 81 71 70 82
1918 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1919 89 80 81 106 140 103 108 107 86
1920 91 98 97 124 282 111 132 116 103
1921 92 72 74 132 333 92 137 109 85
1922 55 73 70 156 338 106 157 122 85
1923 94 97 97 206 218 140 191 136 112
1924 89 83 84 201 207 158 191 139 102
1925 63 90 86 215 164 165 199 154 105
1926 85 99 97 217 160 182 204 178 115
1927 81 89 88 253 155 201 233 202 113
1928 76 86 85 253 212 218 241 232 113
1929 75 92 90 283 210 266 274 230 121
19302 70 80 78 252 165 270 250 222 108

1 W eniger ais 0,5% . -  - VorI:iufij;e Zahlen.

Da finden wir 1930 gegen 1918 — Wasserkraft ein- 
geschlossen — eine Steigerung des Gesamtkraftbedarfs um 
8%, in 1929 hatte die Zunahme sogar 21 % betragen. Aber

Abb. 3. Energiebedarf in den Jahren 1913 und 1930 
(1918 jeder Kraftstoff =  100 gesetzt).

wahrend Ol und Gas zusainmengefaBt eine Erhóhung der 
Verhaltnisziffer von 100 auf 250 aufweisen und Wasser eine 
solche auf 222, ist bei Kohle insgesamt eine Abnahme auf 
78 eingetreten, bei Hartkohle allein eine solche auf 70, bei 
Weichkohle auf 80.

U M S C  H  A U.
Die Anwendung von T onerdezem ent 

bei w assergefahrdeten  A rbeiten im Bergbau.
Von Bergdirektor Bergrat L. C s a n a d y ,  Tokod (Ungarn).

Die Ungarische Allgemeine Kohlenbergbau-A. G. hat 
mi Jahre 1927 in Tatabanya neben ihrer groBen Portland- 
zementfabrik eine Tonerdezementfabrik fiir 100 t Tages- 
leistung errichtet und dereń Erzeugnis »Citadur« in den 
wgenen Bergwerken untertage erprobt. Im folgenden 
wird unter andern ein Fali geschildert, der wegen seiner 
Eigenartund der besondern Anforderungen an den Baustoff 
im weitern Fachkreise Beachtung finden diirfte.

Zunachst sei iiber den genannten Zetnent und die 
Eigenschaften berichtet, die ihn fiir besondere Zwecke 
geeignet machen. Citadur ist ein tonerdereicher, kalkarmer 
Zement, dessen wichtigster Rohstoff, ein Bauxiterz von 

’rvorragender Giite. im Vertesgebirge unweit des Werkes 
gewonnen wird. Das Erzeugnis weist die den Tonerde
zement auszeichnenden Eigenschaften in hohem Mafie auf, 

n. es bmdet Iangsam ab (Beginn nach 2 - 4  h, Beendigung 
nach 5—7 h), erhartet jedoch auBerordentlich rasch und 
'crleiht dem Beton bei entsprechender Mischung bereits 
nach 24 h eine Festigkeit von mehr ais 400 kg/cm2; es 

foitzt eine groBe Widerstandsfahigkeit gegen schadliche 
asser, kann bei niedrigen Temperaturen verarbeitet 

werden (bei -  5° C ohne weiteres, unter Beachtung gewisser 
orsichtsmafiregeln bis - 10°C) und ist sehr lager- 

bestandig.

Das Werk, in dem die Verwendung dieses Zenientes 
eine wichtige Rolle spielt, zahlt zu jenen Bergbaubetrieben 
des Ungarischen Mittelgebirges, die infolge ihre Gefahr- 
dung durch Wassereinbriiche eine bedauerliche Beriilmit- 
heit im Lande erlangt haben. Zum Verstandnis der 
weitern Ausfiihrungen inógen die Lagerungsverhaltnisse 
kurz gekennzeichnet werden. Die zum Abbau gelangende 
Lagerstatte ist ein 5 - 8  m machtiges Braunkohlenfloz 
untereozanen Alters, das den hohen Heizwert von 5000 
bis 5500 kcal aufweist und bei einer zuweilen fehlenden 
Zwischenlagerung von wasserundurchlassigen tonigen, in 
der Machtigkeit wechselnden Schichten auf Triaskaik 
lagert. Ein sich manchmal verheerend auswirkender 
Unistand ist die Verkarstung des Grundgebirges; dessen 
unzahlige mehr oder weniger zusammenhangende Risse, 
Spalten, Schlauche und Hóhlen bilden ein unermeBliches 
Becken, das unter der Talsohle mit Wasser gefiillt ist. 
So oft die Grubenbaue unter dieser Gefahrzone in die 
N'ahe von solchen wassergefiillten Aushohlungen gelangen, 
wo die erwahnte wasserundurchlassige Schutzschicht nicht 
genugend entwickelt ist oder iiberhaupt fehlt, besteht die 
Gefahr des Wassereinbruches, die derartige AusmaBe an- 
nehmen kann, dafi man stelienweise Mengen von mehr 
ais 40 m3/niin festgestellt hat. Der Bergbau wird sich daher, 
so oft er unter der Talsohle umgeht, mit einer reichlich 
bemessenen Wasserhaltungsanlage ausrtisten und eine 
móglichst hohe Forderung anstreben miissen, um die 
Wasserhebungskosten je Fórdereinheit zu yerringern.
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Man ist im Esztergomer (Graner) Revier der Ges cli- 
schaft dazu iibergegangen, die Aufschlufiarbeiten móglichst 
in ile 11 Liegendkalk selbst zu verlegen; man sielit also der 
Gefalir ins Auge, ruft sie gewissermafien selbst hervor, 
und zwar, weil man den Wassereinbnichen im Ka k 
leichter zu begegnen vermag. Das Wasser ist hier ungetrubt 
und verschmutzt die Pumpen nicht, die Durchfeuchtung 
des Gebirges vor der Wasseransammlung ist leichter zu 
beobachten, und Abdammungen lassen sich im Kalk leichter 
und sicherer ausfuhren. Dabei werden die Arbeiten in 
der Kohle durch das Wasser selbst nicht beriilirt. Ein 
Sonderfall móge dies an Hand der nachstehenden Ab- 
bildung erlautern.

Das 5. Gesenk des Doroger Reviers hatte die Auf- 
gabe, einen in schon wassergefahrdeter Tiefe befindlichen 
unregelmaBigen Flózteil aufzuschliefien und gleichzeitig 
ais Hauptfórdergesenk zu dienen. Der Bremsbergkopf be- 
fand sich noch in der ungefahrdeten Hohe des Erbstollens, 
das Gesenk war im Liegendkalk geplant. Die -10-Sohle 
bildete die Grundstrecke, iiber der um 2 m hóher im Kalk 
die Hauptpumpenkammer angelegt wurde, die man ent- 
sprechend dem Anwachsen des Wasserzuflusses mit elek- 
trisch betriebenen Zentrifugalpumpen ausriistete.

Funftes Gesenkfeld im Doroger Grubenrevier 
des Esztergomer Bergbaus. M. 1:4000.

Schon wahrend des Bremsbergvortriebes, dann beim 
Aussprengen der Pumpenkammer, Sumpfstrecken und 
Wetterverbindung sowie schlieBlich im Laufe der Auf- 
schluB- und Vorrichtungsarbeiten ereigneten sich kleinere 
oder gróBere Wassereinbriiche, die zuletzt nach Ausfiihrung 
einiger Abdammungen noch immer den betrachtlichen Zu- 
flufi’ yon 17,4 m3/min lieferten. Ais der Abbau des nórd- 
lichen Fliigels beendet war, entschloB man sich, diesen 
Teil in Hohe der Grundstrecke (-10-Sohle) an einer Stelle 
a b z u d a m m e n ,  um den ZufluB von 11 m^/min nicht weiter 
heben zu miissen. Auf Grund einiger gunstigen Erfahrungen 
wurde dieser Abschlufidamm in Citadur-Beton hergestellt. 
Der Damin 1 konnte 2 Tage nach seiner Vollendung ge- 
schlossen werden und erfiillte seine Aufgabe tadellos. Eine 
Ausfiihrung in Portlandzement hatte zur notwendigen Ver- 
festigung 4 W^ochen beansprucht, so daB man wahrend 
4 Wochen eine Wasserhebung von 11 ms/min und damit 
61300 kW sparte,

Bei dem fortschreitenden Gesenkvortrieb gelangten 
auch die Flózteilc unterhalb der -10-Sohle zur Vorrichtung 
und zum Abbau. Das Hauptgesenk erreichte mit der 
-20-Sohle die .Feldesgrenze; hier wurde eine Kohlenlinse 
nach dem ublifchen Abbauverfahren einem von unten 
nach oben gehenden Scheibenbau mit 3 m hohen Scheiben 
und Spiilversatz — abgebaut, wobei wieder neue Wasser- 
zufliisse auftraten. Das Wasser aus den unter der Grund- 
strecke gelegenen Scheiben wiiltigten kleinere Pumpen. 
Der von der Hauptpumpenanlage zu hebende Gesamt- 
zufluB stieg auf 13,7 m3/min.

Am 22. August 1930 erfolgte auf der -15-Sohle, also 
in einer Tiefenlage von 45 m unter der Stollensolile des 
Hilfsgesenks, ganz unerwartet ein Wassereinbruch, der die 
zu hebende Wassermenge in einigen Stunden auf 
31,8 m 3/ m i n  erhóhte. Es war klar, daB das Hilfsgesenk 
aufgegebcn werden muBte; man wollte aber retten, was 
inóglich war, namentlich die kostspielige Pumpenanlage, 
die' Rohrleitungen, Kabel, Grubenbahnschienen usw. Zu- 
nachst galt es, schon in den ersten Stunden nach dem 
Wassereinbruch einige Pumpen herbeizuschaffen und teils 
im Gesenk, teils in einer nachgeweiteten Nische auf der 
-10-Sohle einztibauen, damit man iiberhaupt des Wassers 
Herr wurde und iiber Aushilfe verftigte.

Der Ruckzug war nur in der Weise durchfiihrbar, dali 
man im Gesenk selbst mit 4 - 5  m Hóhenunterschied iiber- 
einander Hilfspumpenkammern herstellte und mit den 
Pumpen stufenweise hóher riickte, bis die ungefahrdete 
Hóhenlage erreicht war. Nach Inangriffnahtne der Arbeit 
ergaben sich — abgesehen von Storungen im Maschinen- 
betriebe — fortwahrend Hindernisse durch Briiche in den 
bereits unter Wasser stehenden Grubenraumen, weil der 
dadurch aufgewirbelte Schlamin die Saugleitungen gefiilir- 
dete. Trotzdem gelang es mit unsiiglicher Muhe, die durch 
die Beengtheit des Raumes gesteigert wurde — im Gesenk 
waren 7 Rohrstrange. davon 5 mit 300 mm Dmr., und
5 Kabelleitungen eingebaut —, 3 G e s e n k p u m p e n k a m m c r n  
einzurichten. Der Żustand der verlassenen Baue ver- 
schlechterte sich jedoch stiindlich, so daB die Gefahr immer 
drohender wurde, und zu befiirchten war, daB die 
Bergungsarbeit schlieBlich noch scheiterte. In dieser Be- 
drangnis entschloB man sich, eine Abdammung des Ge- 
senkes zwischen der 2. und 3. Kammer zu versuchen. Emc 
fiir den Einbau des Dammes geeignete feste K a lk s c h ic l i t  
fand sich in der Hóhenlage von 115,5 m ,  20 in u n t e r  der 
Erbstollensohle. Entsprechend einem Druck von etw a -  a 
fiir die Dammoberflache und einem freien G e s e n k ą u e r -  
schnitt von e tw as mehr ais 5 m2 wurde eine Betonwand- 
starke von rd. 80 cm errechnet.

Der Damtn 2 muBte in kiirzester Zeit ausgefuhrt und 
seiner Bestimmung iibergeben werden, weil eine 'cr- 
zógerung das ganze Rettungswerk auf das Spiel gęsetz 
hatte. Dieser Anforderung schien nur der Citadur-Beton zu 
entsprechen. Noch wahrend des Ausraumens der 1. Pumpen 
kammer und der Befórderung der Pumpen in ue
3. Pumpenkammer sowie wahrend der Ausraumung er 
2. Pumpenkammer wurde der Dammschlitz angefertigt ui  ̂
ausgemauert und danach der Darom selbst in 48 h fer ig 
gestellt. Nach weitern 4S h sollten die Saugleitungen aiis- 
geschaltet und abgeblendet und der Damm unter Dru^ 
gelassen werden. In der 46. Stunde nach der Fer ig 
stellung ereignete sich jedoch ein unvorhergesehener or 
fali, indem die Firste hinter dem Damm niederbrach un 
die Saugleitungen verschiittete; man mufite also dte 
schaltung und Abblendung der Saugleitung sofoit \o t 
nehmen, da sich die Notwendigkeit ergab, den Damm \o 
zeitig unter Druck zu setzen.

Der Damm hat trotz dieser vorzeitigen B e a n s p r u d i u n , ,  
standgehalten, und es gelang, das Wasser vollstandig a 
zuschlieBen, so daB die bereits oberhalb b e f i n u l i c  it 
Pumpen bis zum letzten Bestandteil ausgebaut un 
Sicherheit gebracht werden konnten. Hatte m a n  dies 
Zement nicht zur Verfiigung gehabt, so ware das 
bergende kostspielige Materiał unzweifelhaft unter Was
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geraten, und es ware fraglich gewesen, ob ein mit hohen 
Kosten verbundener neuer Versuch uberhaupt Erfolg ge- 
habt hatte. Portlandzement ware in diesem Falle wegen 
seiner langsamen Verfestigung gar nicht in Frage ge- 
kommen.

Uber die bei der Verwendung des genannten Tonerde- 
zementes untertage gemachten Erfahrungen ist noch 
folgendes zu bemerken. Bei so wichtigen Arbeiten muli 
natiirlich auf die Verarbeitung des Betons groBes Gewicht 
gelegt werden. Sand und Schotter dtirfen keinerlei erdige, 
tonige und mergelige Verunreinigungen oder Pflanzenreste 
enthalten, das Wasser soli saure-, ól- und fettfrei sein. 
Selbstverst;indlich kann man statt Kalkschotter jeden andern 
Steinschlag von entsprechender Festigkeit benutzen. Die 
Kórnung betrug 2 - 6  cm, die Mischung in Raumteilen 
1 Citadur-Zement, 2,5 Sand und 4,42 Kalkstein, so dali in 
1 m3 fertig gestampften Betons etwa 250 kg Zement ent
halten waren. Notwendig ist eine genaue Einhaltung des 
Misclmngsverhaltnisses. Auf einmal wurde nur eine Menge 
gemischt, dereń Aufarbeitung vor dem Eintritt der Ab- 
bindezeit erfolgen konnte. Ferner achtete man darauf, dali 
die Durchfeuchtung des Betons die vorgeschriebenen 
Grenzen nicht uberschritt. Der Citadur-Tonerdezement be- 
ansprucht im allgemeinen melir Wasser ais Portlandzement, 
und daher ist es vor wichtigen Arbeiten angezeigt, durch 
Proben die notwendige Wassermenge im voraus zu be- 
stiinmen. Der fertige Beton muli in den ersten 24 h oft 
befeuchtet und vor friihzeitiger Austrocknung bewahrt 
werden.

Sehr gunstig ist der Umstand, dali der Tonerdezement 
im Gegensatz zu Portlandzement eine langere Lagerung 
in feuchter Grubenluft ohne Schadigung vertragt.

Abschlieliend sei noch erwahnt, dali man Citadur- 
Zement erfolgreich auch zur SchlieBung von Rissen in der 
Firste der Hauptpumpenkammer verwendet hat, um eine 
Schadigung der Maschinen durch Tropfwasser zu verhiiten. 
Aulierdem diente er zur Herstellung von Eisenbeton- 
Grubenbahnschwellen, wenn unvorhergesehen eine rasche 
Auswechslung erforderlich wurde. In solchen Fiillen gelang 
es, die frisch hergestellten Betonschwellen bereits nach
8 h aus der Form zu heben und nach 48 h einzubauen. 
Man stellte ferner Versuche zum Uberziehen der Firste 
und der Stófie in miirbem Gestein mit einer Citadur-Beton- 
schicht nach dem Spritzverfahren an, die aber zurzeit noch 
nicht abgeschlossen sind. Soviel kann jedoch bereits ais 
erwiesen gelten, daB der Tonerdezement bei Arbeiten 
untertage in vielen Fiillen einen hochst wichtigen und 
namentlich bei dringenden Arbeiten kaum ersetzbaren Bau- 
stoff darstellt.

Betriebsunfall auf e iner G asw erkskokerei.
Auf der Kokerei des Gaswerkes Basel-Kleinhiiningen 

ereignete sich am 9. Oktober 1931 ein Betriebsunfall da- 
durch, daB infolge eines falsch verstandenen Rufes mit dem 
Driicken des Kokskuchens bereits begonnen wurde, ais der 
Tiirkabelwagen  (Koksfiihrungsschild mitTurabhebevorrich- 
tung) mit der schon abgehobenen Tur noch nicht richtig vor 
der zu stoBenden Kammer s tand1. Hierbei wurde der etwa 
20 t schwere Tiirkabelwagen durch den Kokskuchen zum 
Kippen gebracht. Der Wagen fiel auf den bereitstehenden 
Kokslóschwagen, dieseri ebenfalls utnreiBend, und weiter 
auf den in demselben Augenblick voriiberfahrenden Roh- 
koks-Kiibelforderwagen, worauf er an der Briistung der 
Koksfordergrube liegen blieb. Der Bedienungsmann des 
Turkabelw agens verungliickte dabei so schwer, daB er nach 
einigen Tagen starb. Der Unfall war darauf zuriickzufuhren, 
daB ein mechanisches Signal fehlte und das Anfahren der 
Druckmaschine' nur auf mtindliche Bereitschaftsmeldung 
der Mannschaft  auf der Koksseite erfolgte. Zur Vermeidung 
derartiger Unfalle durfte die Anordnung von sichernd 
''irkenden Signalmitteln zwischen den Mannschaften auf 
der D ruckm asch ine und auf dem Tiirkabelwagen dringend 
zu empfehlen sein. Auf den Kokereien des Ruhrbezirks hat 
S1ch eine am Tiirkabelwagen innerhalb des Fiihrungs-

1 Buli. Schweiz. V .Q .W . 1931, S. 354.

schildes befestigte rote Signallampe bewahrt, die auf der 
Koksseite eingeschaltet und durch den Gassammelraum 
oberhalb des Kokskuchens vom Druckmaschinenfiihrer be- 
obachtet werden kann. G o l lm e r .

Deutsche Geologische G esellschaft.
Sitzung am 6. Januar 1932. Vorsitzender Geh. Bergrat 

R au f  f.
Im ersten Vortrag sprach Bergrat Dr. F u ld a ,  Berlin, 

iiber B i l d u n g s r a u m  u n d  E i n d a m p f u n g s t e m p e r a t u r  
d e r  Z e c h s t e i n s a l z e .  Zwei Hauptfragen stehen hierbei 
im Vordergrund: wie grolie Salzmassen haben sich an 
einer Stelle angesammelt, und bei wieviel Grad Warme 
sind die Kalisalze ausgeschieden worden?

Nach O c h s e n i u s  war der Bildungsraum der deutschen 
Zechsteinsalze ein offener, durch eine Barre vom Meere 
getrennter Busen, so dafl eine Oberstromung herein- und 
eine Unterstromung hinausflieBen konnte. Diese Auf- 
fassung lehnte der Redner ab. Nach ihm hat es sich um 
ein abgeschiossenes Becken oder um eine Senke gehandelt, 
die zu einzelnen Zeiten. durch eine offene Rinne mit dem 
Meere in Verbindung stand. Diese Rinne war durchaus 
einem breiten FluB vergleichbar. Es bestand aber keine 
Spiegelgleichheit, so daB Wasser vom Meere in die tiefer 
gelegene Senke abfliefien konnte. Auch wahrend der 
Zeit dieses unmittelbaren Zuflusses blieb der Wasserspiegel 
der Senke stets niedriger ais im offenen Meere. War 
diese ZufuhrstraBe aber durch irgendwelche geologischen 
Bedingungen gesperrt, so bestand eine dauernde Ver- 
bindung durch das Grundwasser. Auf der Meerseite des 
trennenden Festlandriickens sickerte das salzige Meer- 
wasser in die Schichten ein, um auf der dem Becken zu- 
gewandten Seite wiederum ais salzige Quelle auszutreten. 
Wenn man auch heute im allgemeinen eine umgekehrte 
FlieBrichtung des Grundwassers in derartigen kiistennahen 
Gebieten zum Meere hin beobachtet, so war dies damals 
infolge der gróliern Tiefe der Senke gegeniiber dem Meere 
durchaus móglich. Zwar konnten, wahrend die fluliartige 
Zufuhrrinne gesperrt war, nicht so grolie Wassermengen 
in die weite Senke hineinflieflen, aber die groBen Salz- 
mengen, die abgeschieden wurden, lassen sich auf diese 
Weise sehr gut erkliircn, da durch die Quellen ein 
dauernder ZufluB von salzigem Meerwasser stattfand.

Einen Beweis fiir seine Auffassung glaubte der Vor- 
tragende darin zu erblicken, daB sich nur in 3 Horizonten 
der Zechsteinablagerungen eine fossile marinę Fauna 
findet: im Kupferschiefer, im Zechsteinkalk und im grauen 
Salzton. Wahrend dieser Zeiten floB das Meerwasser regel- 
recht iiber das Festland, und zwar in den Rinnen. Im 
iibrigen fehlte eine offene Verbindung mit dem Meere, 
so daB nur ein stark salziges Grundwasser durch die ra'nd- 
lichen Quellen zugefiihrt wurde, in dem keine Fauna leben 
konnte.

In den 3 deutschen Hauptsalzbecken — Hannover- 
Thiiringisches Becken, Niederrheinisches Becken und 
Biomberger Becken — ist das Profil verschieden, was nach 
der Barrentheorie von Ochsenius nicht móglich ware, 
weil iiberall eine gleiche Bedeckung vom Meere vorhanden 
gewesen sein mufi und sich daher eine durchgangige 
Schichtenfolge hatte ablagern miissen.

In diesem Zusammenhange wies der Vortragende auf 
verschiedene rezente Beispiele hin, die vom Westrande 
des Toten Meeres und auch weiter nórdlich im Jordantal 
durch B l a n c k e n h o r n  bekannt geworden sind. Nach ihm 
handelt es sich bei diesen Salzablagerungen ebenfalls um 
Salze, die einem vom Mittelmeer zustrómenden Grund- 
wasserstrom entstammen. Bei einer einzigen dauernden 
Aufftillung hiitte weiterhin das Becken bis zu 10 km Tiefe 
haben miissen, um derartige Salzmengen abzulagern. Nach 
der neuen Auffassung braucht es nicht tiefer gewesen zu 
sein, ais es jetzt ist, da durch die saizigen Grundwasser- 
ąuellen dauernd eine starkę Zufuhr von Salzen, jedoch eine 
geringere Wasserzufuhr erfolgte. Vielleicht haben aber 
auch geosynklinale Absenkungen stattgefunden.
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Die Kalisalze entstanden, wenn der ZufluB des Meer- 
wassers in das Becken im Vergleich zur Verdunstung 
verhaltnismaBig gering war. Aus Untersuchungen von 
Salzwasserproben vom Toten Meer sind folgende Angaben 
hekannt:

Spez. Gewicht 
der Lósung

Verdunstungs-
geschwindigkeit

mm
Ausscheidung

1,155-1,22 9,0 Gips
1,22 -1 ,28 5,5 Kochsalz
1,28 1,32 3,5 Carnallit
1,32 1,35 1,0 MgCL

iiber 1,35 — —

Hieraus zog der Vortragende folgende Schlusse. Die 
ais gleichblcibend angenommene eingestrahlte Warme- 
menge teilt sieli in 2 Komponenten: der eine Teil wird ztir 
Verdanipfung des Wassers, der andere zur Erwarinung 
der Restlósung benótigt. Die Haupw armemenge dient 
zunachst der Verdunstung. Je weiter diese yoranschreitet, 
desto mehr Warmeeinstrahlung steht nach einer gewissen 
Zeit, in der schon groBere Wasserinengen yerdampft sind, 
fiir die Erwarmung zur Verfugung. SchlieBlich kommt 
die Verdunstung zum Stillstand. Da aber die Bestrahlung 
andauert, steigt die Laugentemperatur bis auf S0°. Infolge- 
dessen erhoht sich der Dampfdruck, wodurch wiederum 
eine Verdunstung eintreten kann, so dafi sich dann auch 
dic Kalisalze abscheiden. Die Erwarinung der Laugen hat 
nichts mit der Lufttemperatur zu tun, sie kann erheblich 
lióher ais diese sein, es kommt nur auf die Liinge der 
Sonnenbestrahlung des Beckens an. Die Bildung von Kali- 
salzen ist also nur bei hohen Temperaturen móglich.

So erhebt sich die Frage, ob man die Salzlager noch 
ais marinę Bildungen ansprechen soli, die von Fulda ver- 
neint wurde. Die t lerkunft der Salzmasse sei zwar marin 
(durch das ais Grundwasser einsickernde Meerwasser), 
aber nicht der Schauplatz der Ablagerung. Dieser sei 
kontinental, da es sich um eine riiigs von Land umgebene 
Senke handele. Deshalb sei es durchaus bereclitigt, die 
Kalisalzlager ais kontinentale Bildungen zu betrachten.

Uber n e u e  A u fs c h l i i s ś e  in P o r p h y  r d u r c h -  
b r u c h e n  sprachen Dr. F i s c h e r  und Professor B e rg ,  
Berlin. F i s c h e r  berichtete iiber den Huhnerstein bei 
Móhrenbach, der etwa 200 m abseits der Mohrenbaclier 
Stórung im untern Rotliegenden (Gehrener Schichten) auf- 
setzt, wo sehr verwickelte Lagerungsyerhiiltnisse herrschen. 
Die Schichten werden von einer Reihe porphyrartiger 
Durchbriiche durchsetzt, erst weiter im Westen treten aus- 
gedehntere Lavadecken auf. Der Huhnerstein ist, wie 
Schiirfarbeiten ergeben haben, ein 3 0 x 1 2  m machtiger 
Porphyrit, dessen nordóstliche Erstreckung wohl in 
Zusammenhang mit der Mohrenbaclier Stórung steht. Der 
liormale Glimmerporphyrit wird an seiner Begrenzung 
feinkórnig, glasig und fluidal, die Feldspatleisten sind 
geregelt. Die an inanchen Stellen vorhandene breccióse 
Masse stellt eine protoklastiscli deformierte Zone des 
Porphyrits dar, in die sedimentares Materiał mit hinein- 
eerarbeitet worden ist. Am Kontakt sind die Sedimente 
hochgeschleppt worden. Die Art des Auftretens steht 
zwischen der eines echten Schlotes und eines stockartigen 
Ganges. Vielleicht liegt eine schlotartige Apophyse knapp 
iiber der Ablósung vom eigentlichen Gang vor. Ob dies 
ein Stiel eines ehemals bis zur Oberfliiche durchgedrunge- 
nen Yulkans ist, liifit sich nicht mehr sagen. Professor Berg 
crórterte die Porphyrdurchbruche des Waldenburger Be- 
zirks, bei denen es sich teils um gleichartige Bildungen 
handelt, wo tuffartige Schlote die Porphyre begleiten. Auch 
sie bilden ein Mittelstiick zwischen Schlot und Gang.

E. B e y e n b u r g .

AusschuB fiir B ergtechnik , W arm e- 
und K raftw irtschaft fiir den n iederrheinisch- 

w estfalischen. S te inkohlenbergbau .
In der 86. Sitzungdes Ausschusses, die am 21. Januar 1932 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing. Roelen  
vor einem gróBern Kreise im Hause des Kohlen-Syndikats 
in Essen stattfand, sprach zuerst Dipl-Ing. K o c h e n d ó r f f e r ,  
Essen, iiber die L e i s t u n g s b e s t i m m u n g  an  A b b a u -  
h a m m e r n .  Darauf erórterte Regierungsbaumeister a. D. 
Dr.-Ing. S c h o t t ,  Gladbeck, den G l e i s b a u  in Ha up t -  
f ó r d e r s t r e c k e n  u n t e r t a g e .  Die b e i d e n  Vortriige werden 
hier demnachst zum Abdruck gelangen.

W I R T S C H A
Arbeitszeit und Lohne 

im am erikanischen Weichkohlenbergbau.
In Ergiinzung des unter obiger Oberschrift in dieser 

Zeitschrift1 erschienenen Aufsatzes bringen wir nachstehend 
einige neuerdings herausgekommene, auf amtlichen Quellen 
beruhende einschlagige Angaben. Die Erhebung erstreckt 
sich auf 469 Gruben und umfaBt 138000 Beschaftigte, d. s. 
27% der Gesamtbelegschaft des Weichkohlenbergbaus in 
1929. Von diesen waren 124000 oder rd. 90°/o untertage und 
13500 iibertage tatig. Von ersteren entfallen 90000 auf die 
Gruppe der Hauer und Lader, der Rest von 34000 auf die 
andern Arbeiter untertage.
Z a h l e n t a f e l  1.' Lohn und Arbeitszeit der Gedingearbeiter 

(Hauer und Lader).__________________

s

Jahr

Ver- 
fahrene 

Schichten 
im Halb

monat

Schichtzeit
vor Ort 

unter- 1 einschl. 
tage Frutistiicks- 

& | pause

h ! h

Lohn

je im Halb 
Schicht monat

S 8
1922 8,9 8,3 7,7 7,03 62,30
1924 8,3 8,5 7,8 6,60 54,44
1926 9,5 8,6 7 ,9 6,46 61,61
1929 9,1 8,8 8,0 5,50 49,S5
1931 7,0 8,8 8,1 4,82 33,82

Die Lohnbewegung im amerikanischen Weichkohlen
bergbau befindet sich in den letzten Jahren in stark riick-

1 J i i n g s t ,  Gliickauf 1931, S. 1302.

F T L I C ł i  E S.
laufiger Entwicklung. Von 1922 bis 1931 zeigten die Lóhne 
im Halbmonat bzw. fiir die Schicht die in Zahlentafel 1 
wiedergegebene Gestaltung.

Der Riickgang des im Halbmonat erzielten V e r d i e n s t e s  
der Hauer und Lader um 29 S oder fast 50% erklart sieli 
zum Teil aus der Abnahme der Zahl der v e r f a h r e n e n  
Schichten, die von 8,9 in 1922 auf 7 im letzten Jahre nach- 
gegeben h a t .  Uberwiegend aber wird er begrundet durch 
das Sinken des Schichtverdienstes, der von 7,03 auf 4,82 S 
zuriickgegangen ist, d. s. 2,21 $ oder 31,44% weniger. Dem 
Riickgang in der Schichtenzahl steht eine Zunahme in der 
Arbeitszeit je Schicht gegeniiber, sie ist vor Ort von 7,7 
auf 8,1 h  einschlieBlich Friihstiickspause gestiegen und hat 
sich, ais Aufenthalt in der Grube gefafit, von 8,3 auf 8,8 h 
e r h o h t .

Fiir die Schichtlóhner im Weichkohlenbergbau w a r ,  wie 
die folgende Zahlentafel zeigt, die Entwicklung eine ahnliche

Z a h l e n t a f e l  2. Lohn und Arbeitszeit der S c h i c h t l ó h n e r .

Jahr
Verfahrene 
Schichten 
im Halb

monat

Schichtzeit

h

Lohn
im Halb- 

je Schicht monat

S . s___ -
1922 10,1 8,7 6,55 66,17
1924 9,8 8,5 5,92 57,SI
1926 10,7 8,6 5,70 60,S7
1929 10,2 8,6 5,17 52,57
1931 8,3 8,4 5,02 41,58
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wie die umstehend fiir die Gedingearbeiter, Hauer und 
Lader, wiedergegebene.

Der Lohn je Schicht ging fiir diese Arbeitergruppe 
von 6,55 auf 5,02 § zuriick und ermaBigte sich im Halb- 
monat von 66,17 auf 41,58 $. In beiden Fallen verblieb 
danach den Schichtlóhnern ein hóherer Verdienst ais den 
Oedingearbeitern. Im Gegensatz zu diesen hat sich fiir die 
Schichtlóhner auch die tagliche Arbeitszeit nicht erhóht, 
sondern ist von 8,7 auf 8,4 h zuriickgegangen. Dabei erfuhr 
die im Halbmonat verfahrene Schichtesizahl eine Abnahme 
von 10,1 auf 8,3. Der Druck der Wirtschaftslage wurde mit
hin dem amerikanischen Weichkohlenbergbau in doppelter 
Hinsicht offenbar: Senkung des Lohnes und Zunahme 
der Feierschichten. Hier liegt also dieselbe Entwicklung 
vor, die bei uns anzutreffen ist. J i i n g s t .

Die G ew innungsarten  der Weichkohle
in den Ver. S taaten  von Nordamerika.

Im amerikanischen Weichkohlenbergbau hat die Regei- 
maBigkeit der Lagerung und nicht zuletzt die gute Be- 
schaffenheit des Nebengesteins, die eine Aniage des Gruben
gebaudes in Abmessungen gestattet,  wie sie bei uns 
unbekannt sind, schon verhiiltnismaBig friih zu einer aus- 
gedehnten Verwendung der Schrammaschine gefiihrt, mittels 
der im letzten Jahre 77,5% der gesamten Weichkohlen- 
fórderung hereingewonnen wurden. Wie aus der folgenden 
Obersicht hervorgeht, bewegte sich in einzelnen Staaten 
(Ost-Kentucky, Michigan und Ohio) dieser Anteil sogar 
zwischen 91 und 100%.

V e r t e i l u n g  d e r  F o r d e r u n g  
auf  di e  e i n z e l n e n  G e w i n n u n g s a r t e n  (in %).

Staat Von
Hand

Aus
dem

Vollen
ge-

schos-
sen

Mit
Schram-

ma-
schinen

Im
Tage-

bau

U brige
G ew in
nungs
arten

A lab a m a.................... 9,6 16,2 73,0 1,1 0,1
A la s k a ......................... 10,0 90,0 — —
Arizona........................ 2 2 ,0 78,0 — -- —
Arkansas .................... 38,6 57,5 3,9 —
Colorado.................... 32,0 10,5 57,1 0,4
G eorgien.................... — 100 ,0 — -- —
Illinois ........................ 1,7 8,6 78,0 11,4 0,3
Indiana........................ 0,5 10 ,2 55,1 34,2 —
J o w a ............................ 13,2 55,3 30,5 — 1,0
K ansas........................ 6,4 41,6 7,6 43,1 1,3
Kentucky-Ost . . . . 2,4 5,8 91,8 — —

West . . . 0,1 7,1 89,6 3,1 0,1
Maryland.................... 68,7 4,3 26,7 — 0,3
Michigan.................... — 0,6 99,4 — —
Missouri . . 8 ,8 10,5 26,0 53,7 1 ,0 '
M o n ta n a .................... 1,4 7,8 54,6 35,2 1,0
Neu-Mexiko................ 46,9 31,1 2 1 ,8 — 0 ,2
Nord-Carolina . . . 10 0 ,0 — — — —
Nord-Dakota . . . . 5,1 9,4 28,4 54,2 2,9
Ohio . . 1,8 0,8 91,8 5,0 0,6
Oklahoma. . . . 2 ,8 11,5 72,5 13,0 0 ,2
Pennsylvanien. . . . 23,1 2,7 73,6 0,5 0,1
Sud-Dakota................ _ — 26,5 73,5
Tennessee . . 7,4 23,6 68,7 0,3 —
Texas . . 26,4 56.0 2,6 15,0 —
Utah . . . 0,8 15,1 84,1 — —
Virginien.................... 0,4 13,2 86,4 — —
Washington. . . 56,4 24,0 19,5 — 0,1
West-Virginien . . . 11,4 1,4 87,1 — 0,1

Wyoming . . . . 9,7 15,9 73,0 1,4 —
Andere Staaten . . . 80,8 16,2 — 3,0

Durchschnitt 11,9 6,2 77,5 4,3 0,1

Die Gewinnung von Hand tritt daneben mit 11,9% 
einigermaBen zuriick. Das gleiche gilt von dem SchieBen 
aus dem Vol!en, das im Jahre 1930 nur noch einen Anteil 
von 6,2% lieferte. Im Laufe der letzten 20 Jahre haben die 
verschiedenen Gewinnungsarten der Weichkohle nach ihrem 
Ergebnis die aus dem Bild ersichtliche Entwicklung ge- 
nommen.

Entwicklung der Weichkohlenforderung nach
Gewinnungsarten.

Uber die Entwicklung der maschinenmaBigen Ge
winnung von Weichkohle in den letzten 40 Jahren seien 
im folgenden nahere zahlenmaBige Angaben geboten.

D ie  m a s c h i n e n m a B i g e  G e w i n n u n g  
an We i c h k o h l e .

Jahr
ln Betrieb 
befindliche 
Maschinen

Mit Maschinen 
gewonnene Weichkohle

von der

Menge we?chkóhl'e...
forderung

sh. t %

Jahres-
leistung

einer
Maschine

sh. t

1891 545 6 211 732 5,27 11 398
1900 3 907 52 784 523 24,86 13 510
1905 9 184 103 396 452 32,82 11 258
1910 13 254 174 012 293 41,72 13 127
1913 16 379 242 421 713 50,67 14 801
1914 16 507 218 399 287 51,67 13 231
1915 15 692 243 237 551 54,95 15 501
1916 16 198 283 691 475 56,45 17 514
1917 17 235 306 396 127 55,53 17 777
1918 18 463 323 931 133 55,91 17 545
1919 18 959 276 019 799 59,25 14 559
1920 19103 339 813 476 59,76 17 788
1921 19 618 272 702 389 65,57 13 901
1922 20 436 267 032 931 63,24 13 067
1923 21 229 377 435 543 66,85 17 779
1924 18 660 336 271 335 69,52 18 021
1925 17551 366 725 758 70,52 20 895
1926 17 466 410 912 680 71,67 23 526
1927 17 388 374'040 637 72,24 21 511
1928 15 261 369 687 007 73,83 24 224
1929 403 606 717 75,44
1930 362 425 163 77,52

Von 1891 bis zum Weltkriege hatte sich danach die mit 
Maschinen gewonnene Weichkohlenmenge auf die Halfte 
der Gesamtfórderung gesteigert. In 1923 wurden bereits 
zwei Drittel der Forderung auf diesem Wege gewonnen, 
1929 waren es drei Viertel und 1930 77,5%. Die Jahres- 
leistung je Maschine hat sich in dem in der Zahlentafel 
umschriebenen Zeitraum von 11400 auf 24200 t erhóht, 
mithin reichlich eine VerdoppeIung erfahren. J i i n g s t .

Die Leistung im am erikanischen S teinkohlenbergbau.
In dem Hauptzweig des amerikanischen Steinkohlen- 

bergbaus, der W e i c h k o h l e n g e w i n n u n g ,  liegt die 
Schichtleistung wesentlich hoher ais in den europaischen 
Steinkohlenlandern. Trotz der groBen Steigerung, die sie 
hier, vor allen Dingen im Ruhrbezirk, in neuern Jahren 
erfahren hat, ist ihr die amerikanische Union noch weit
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iiberlegen. Im Jahre 1930 wurden hier 5,06 sh .t  oder 4,59 
metr. t in der Schicht erzielt gegen 1,10 t in England und 
1,35 t im Ruhrbezirk. Zu beriicksichtigen ist bei diesem 
Vergleich jedoch, daB im amerikanischen Weichkohlenberg- 
bau die Schichtzeit im Durchschnitt 8,8 h betragt,  wahrend 
sie sich in GroBbritannien und Deutschland nur auf 8 h 
belauft. Weniger groB ist, unbedingt genommen, der Unter
schied in der jahrlichen Leistung, da im amerikanischen 
Bergbau weit weniger Schichten verfahren werden ais im 
europaischen. So zahlte man im dortigen Weichkohlen- 
bergbau 1930 187 Betriebstage (Arbeitstage abziiglich der- 
ienigen Tage, an denen wegen Absatzmangels, Wagen- 
mangels oder aus betrieblichen Griinden nicht gearbeitet 
werden konnte) gegen 243 im britischen und 267 im Ruhr- 
bergbau.

Die einzelnen Staaten der Union weisen in der Leistung 
sehr grofie Unterschiede auf. Einer Hochstschichtleistung 
von 8,45 sh . t  in Montana steht im letzten Jahre eine 
Mindestschichtleistung von 2,73 sh. t in Michigan gegen- 
iiber. Einzelheiten sind aus der folgenden Zahlentafel zu 
entnehmen.

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

Ein Bild von der Entwicklung der Schichtleistung im 
Laufe der letzten 40 Jahre wird in der folgenden Zahlen
tafel und dem zugehórigen Schaubild geboten.

F o r d e r a n t e i l  e i n e s  Ar b e i t e r s .

Staat

Zahl der 
Betriebs

tage

Forderanteil e 
der Gesamt 

je Schicht 
sh. t

ines Arbeiters 
belegschaft 

jahrlich 
sh. t

1929 1930 1929 ! 1930 1929 1930

Alabama . . . . 231 189 3,08 3,38 712 638
Arkansas . . . 146 115 2,70 2,87 394 331
Colorado . . ■ 187 169 4,40 4,38 823 | 739
Illinois................ 177 156 6,06 6,42 1069 ! 1002
Indiana . . . . 172 157 7,00 7,56 1203 1188
J o w a .................
Kansas . . . .

195 155 2,98 3,18 581 493
160 126 3,63 3,96 579 501

Kentucky . . . 222 187 4,64 4,83 1031 904
Maryland . . . 
Michigan . . . 
Missouri . . . .

246
217
185

197
1S7
166

3,28
2,77
3,87

3,50
2,73
4,07

805
602
717

688
511
676

Montana . . . . 189 172 7,90 8,45 1493 1449
Neu-Mexiko . . 214 176 3,79 3,85 811 679
Nord-Dakota . . 192 180 6,84 7,50 1310 1351
O h i o ................. 201 189 4,64 4,67 933 882
Oklahoma . . . 178 148 3,36 3,49 597 322
PennsyWanien 

(Weichkohle) . 
Tennessee . . .

230
228
212

198
196
181

4,73
3,11
3,95

4,82
3,48
3,53

1089
709
838

956
681
639

211 168 7,09 7,23 1492 1215
Virginien . . . 
Washington . . 
West-Virginien . 
Wyoming . . •

249
227
247
230

200
205
204
188

4,24
3,77
5,34
6,02

4,66 
4,01 

i 5,61 
! 6,20

105S
856

1320
1386

932 
822 

1146 
! 1167

zus. Weichkohle
PennsyWanien 

(Anthrazit) . .

219

225

| 187

! 208

4,85

2,17

5,06

2,21

1064

487

; 948 

1 460

insges. 221 j 192 4,21 4,34 930 | 834

In noch weitern Grenzen schwankt die Jahresleistung, 
da die Zahl der Betriebstage von Staat zu Staat auBer- 
ordentliche Unterschiede aufweist. In 1930 bewegte sie 
sich bei einem Durchschnitt von 187 fiir den Weichkohlen
bergbau zwischen einer Mindestzahl von 115 in Arkansas 
und einer Hóchstzahl von 205 in Washington. Im Anthrazit- 
bergbau ist die Zahl der Betriebstage wesentlich gróBer 
ais im Weichkohlenbergbau. 1929 betrug sie noch 225, 
um 1930 auf 208 zuruckzugehen.

Der H a r t k o h l e n b e r g b a u  der Union bleibt in der 
Leistung weit hinter dem Weichkohlenbergbau zuruck und 
zeigt schon seit Jahrzehnten keine weitere Entwicklung in 
dieser Hinsicht, im Gegenteil, im letzten Jahre war er mit 
2,21 sh . t  um 0,29 sh . t  kleiner ais im Jahr 1899.

Jahr

Hartkohlenbergbau 
Schicht- Jahres- 

fórderanteil 
sh. t sh. t

Weichkohlenbergbau 
Schicht- Jahres- 

fórderanteil 
sh . t  i sh. t

1890 1,85 369 2,56 579
1891 1,98 401 2,57 573
1892 2,06 407 2,72 596
1893 2,06 406 2,73 557
1894 2,08 395 2,84 486
1895 2,07 406 2,90 563
1896 2,10 365 2,94 564
1897 2,34 351 3,04 596
1898 2,41 367 3,09 651
1899 2,50 433 3,05 713
1900 2,40 398 2,98 697
1901 2,37 464 2,94 664
1902 2,40 279 3,06 703
1903 2,41 496 3,02 680
1904 2,35 469 3,15 637
1905 2,18 470 3,24 684
1906 2,25 439 3,36 717
1907 2,33 512 3,29 769
1908 2,39 478 3,34 644
1910 2,17 498 3,46 751
1911 2,13 524 3,50 738
1912 2,10 485 3,68 820
1913 2,02 520 3,61 837
1914 2,06 505 3,71 724
1915 2,19 504 3,91 794
1916 2,16 548 3,90 896
1917 2,27 646 3,77 915
1918 2,29 672 3,78 942
1919 2,14 570 ‘ 3,84 749
1920 2,28 618 4,00 881
1921 2,09 567 4,20 627
1922 2,31 349 4,28 609
1923 2,21 592 4,47 801
1924 2,00 550 4,56 781
1925 2,12 386 4,52 884
1926 2,09 511 4,50 966
1927 2,15 485 4,55 872
1928 2,17 469 4,73 959
1929 2,17 487 4,85 1064
1930 2,21 460 5,06 948

____>
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Entwicklung des Forderanteils je Schicht.

Von 1890 bis 1930 hat sich der Schichtfórderanteil des 
Hartkohlenbergbaus um 0,36 t oder 19,5 % erhóht, im 
Weichkohlenbergbau dagegen betragt die Steigerung 272 
oder fast 100%. Diese abweichende Entwicklung hangtaufj 
engste damit zusammen, daB die maschinelle Gewinnung 
im Hartkohlenbergbau b ish e r  nur in ganz geringem Mafie 
Eingang g e fu n d e n  hat.  1916, dem ersten Jahr, fiir das 
Angaben vorliegen, belief sich die im H a r t k o h l e n b e r g b a u  
mittels Schrammaschinen gewonnene K o h le n m e n g e  au 
1,84 Mili. t oder 2,1 % d e r  G esam th a r tk o h le n fó rd e ru n g .
1923 sank sie auf 1,21 Mili. t oder 1,3 °/o, 1929 betrug sie 
1,16 Mili. t oder l,6°/o. j i in g s t .
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Zahl der arbeitsuchenden Bergarbeite r  im Ruhrbezirk 
am 31. Dezember 19311.

Arbeitsamter

Arbeitsuchende

insges.
davon K( 

insges.

shlenhauer
voll-

leistungs-
fahige

Ahlen..................................... 570 301 301
Bochum................................. 12 865 6 454 6 454
Bottrop ................................. 5 902 2 187 2 143
Dortmund............................. 14 504 7 775 7 443
Gelsenkirchen..................... 8715 4 677 4 677
G ladbeck ............................. 5 188 2 856 2 830
H a g e n ................................. 203 156 150
H a m m ................................. 1 680 704 704
Hattingen............................. 512 253 236
Herne..................................... 11 708 6118 6118
K a m e n ................................. 3 905 2 041 2 024
Liinen..................................... 3 757 1 283 1 193
Recklinghausen................ 9 747 4 569 4 101
W i t t e n ................................. 1 476 988 983
Duisburg-Hamborn . . . 7 854 3 092 2 812
Essen ..................................... 12 629 6 448 6 350
Moers..................................... 1 822 740 733
M ii lh e im ............................. 660 402 402
Oberhausen ......................... 5 991 2 400 2 097
Wesel..................................... 1 822 997 994

zus. 111 510 54 441 52 745
am 30.11.31......................... 111 813 54 294 52 104

31.10.31......................... 109 095 53 142 50 729
30. 9 .3 1 ......................... 103 055 49 450 44 091

„ 31. 8 .3 1 ......................... 98 031 47 333 44 900
„ 31. 7 .3 1 ......................... 94 524 45 770 43 001
„ 30. 6 .3 1 ......................... 92 118 44135 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 ......................... 80 603 37 578 35 963
„ 28. 2 .3 1 ......................... 69 662 31 464 29 498
„ 31. 1 .3 1 ......................... 68 185 31 213 29 904

1 Nach M itteilungen des Landesarbeitsam ts W estfalen.

Anthrazitgewinnung in den nichtpennsylvanischen 
Gebieten der Ver. Staaten.

Wenn man von der Anthrazitgewinnung der Ver. 
Staaten sprach, begriff man darunter bisher lediglich die 
Mengen, die in dem bekannten Anthrazitrevier im Nord- 
ostzipfel von Pennsylvanien gefordert werden. Die in andern 
Staaten anfallende Hartkohle wurde ebenso wie Braunkohle 
unter der Fórderung von Weichkohle mitbegriffen. Neuer- 
dings ist jedoch das Bureau of Mines dazu iibergegangen, 
auch die auBerhalb Pennsylvaniens gefórderte Anthrazit- 
menge gesondert zu erfassen und Zahlen iiber ihre 
Gewinnung zu veróffentlichen. Die Fórderung des nicht- 
pennsylvanischen Anthrazits ist nach wie vor geringfiigig. 
Sie erfolgt in den Staaten Virginia, Arkansas, Colorado 
und Neu-Mexiko. Seit 1926 hat dieser Zweig des Kohlen- 
bergbaus der Union nach Menge, Arbeiterzahl und Schicht- 
leistung die nachstehende Entwicklung genommen.

1926 1927 1928 1929 1930
Fórderung in sh. t

Virginia ....................
Arkansas, C o lo ra d o ,  

N eu-M exiko  . . .

263823

579302

158828

493041

171896

540510

268955

573358

237032 

471189

Arbeiterzahl
V i r g i n i a ....................
Arkansas, C o lo ra d o ,  

N eu-M exiko  . . .

843125

404

1603

651869 

427 

1655

712406

550

1903

842313

554

1818

70S221

525

1938
ZUS.

Schichtleistung in sh. t
V i r g i n i a ....................
Arkansas, C o lo ra d o ,  

Neu-M exiko . . .

2007

2,55

2,44

2082

2,82

2,31

2453

2,45

2,20

2372

2,60

1,95

2463

2,51

2,07
zus. 2,47 2,41 2,26 2,12 2,20

Der Wert je Tonne blieb 1930 bei 3,89 S hinter dem 
Wert des pennsylvanischen Anthrazits, der 5,11 S betrug, 
erheblich zuriick. Die Durchschnittsschichtleistung kommt 
dagegen mit 2,20 sh. t gegen 2,21 t einigermaBen auf das- 
selbe hinaus.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse'.
Der Markt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  war, abgesehen von 

Teer und Kreosot, ruhig. Das Pechgeschaft zeigte eine 
Besserung, die Preise waren behauptet. Die Lage in Karbol- 
saure war zufriedenstellend, die Preise sind jedoch un- 
gewiB in Anbetracht der ungeklarten Marktlage. Naphtha 
war bestandig. Das Geschaft in Benzol war fest, Rein- 
benzol war bei anziehenden Preisen gut gefragt.

Nebenerzeugnis In der Woche endigend am 
15. Januar | 22. Januar

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall. 1/3 V2
Reinbenzol ..................... 1 „ 1/8 1/9
R e in to lu o l ......................... 1 „ 2/7 ! 2/7»/2
Karbolsaure, roh 60% . 1 „ 1/9

„ krist. . . . 1 lb. /6
Solventnaphtha I, ger., 

O s t e n ............................. 1 Gall. 1/3

1/2
SoIventnaphtha 1, ger., 

W e s t e n ......................... 1 „
R o h n a p h th a ..................... 1 „ /II  1/2
Kreosot ............................. 1 „ 15'/*
Pech, fob Ostkiiste . . . 1 1. t 70 72/6

„ fas Westkiiste . . 1 „ 67/6 j 67/6-70/
Teer ................................. 1 „ 27/6
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1 »
1i

7 £

Das Inlandgeschaft in s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  
war bei einem Preise von 7 £ ruhig. Auch das Ausfuhr- 
geschaft zeigte keine nennenswerte Belebung. Die Preise 
sind mehr oder weniger nominell.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt 
in der am 22. Januar 1932 endigenden Woche2.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Der 
Kohlenmarkt war in der Berichtswoche sehr ruhig. Die in 
den letzten Wochen festgestellte Belebung flaut allmahlich 
ab, da der auslandische Wettbewerb sich wieder geltend 
macht und das auBergewóhnlich milde Wetter weiterhin 
anhalt. Die Nachricht, dafi der franzósische Sonderzoll fiir 
Kokskohle aufgehoben wurde, lieB eine Besserung des 
Geschafts in Durham erhoffen; eine amtliche Bestatigung 
hierzu blieb aber bisher noch aus. Das Geschaft wickelte 
sich hauptsachlich in Northumberland ab, beste Sorte groBe 
Kesselkohle und einige Sichtabschliisse sichern hier eine 
gute Beschaftigungslage fiir einige Zeit. Das allgemeine 
Sichtgeschaft entwickelt sich dagegen nur sehr langsam. 
Die kleinern Sorten sind iiberaus reichlich vorhanden; zur- 
zeit besteht auch keine Aussicht, die riesigen Mengen zu 
irgendeinem annehmbaren Preise abzusetzen. Gaskohle ist 
vielleicht noch am schwersten von allen andern Kohlen- 
sorten durch das milde Wetter getroffen worden. Das 
Geschaft war ziemlich unregelmaBig bei kleinsten Prei
sen. Die immer noch bestehende UngewiBheit iiber den 
Sonderzoll fiihrten auf dem Durhamer Kokskohlen- 
markt zu einer gewissen Zuriickhaltung, die Preise sind 
sehr niedrig. Beste Bunkerkohle war in der Berichts
woche fest, wenn auch nicht so lebhaft gehandelt wie 
einige Wochen vorher. Der Koksmarkt war im groBen 
und ganzen ruhig. Die Nachricht, daB hollandischer Koks 
zu niedrigern Preisen auf dem Kontinent abgesetzt wurde, 
blieb nicht ohne Wirkung. So nehmen neuerdings die Ver- 
schiffungen von Koksniissen nach jenen Landern zu, die

1 Nach Colliery G uardian vom 22. Januar 1932, S. 175.
1 Nach Colliery G uardian vom 22. Januar 1932, S. 173 und 195.
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erst mit der Pfundentwertung fur den englischen Markt 
erschlossen wurden. Bis auf beste Kesselkohle Blyth, die 
mit 14 s gegen 14-14/3 s in der Vorwoche im Preise nach- 
gab, blieben alle andern Kohle- und Koksnotierungen in 
der Berichtswoche unverandert.

2, F r a c h t e n m a r k t .  Der Chartermarkt war in der 
Berichtswoche ruhig, am Tyne konnten die Frachtsatze von 
den Schiffseignern ziemlich behauptet werden, ungeachtet

des reichlich angebotenen Schiffsraums. Das Kiistengeschaft 
war das beste am Tyne. Einige Frachtabschliisse wurden 
in der Berichtswoche fur die Ver. Staaten und Weslindien 
getatigt. Der Cardiffmarkt zeigte keine nennenswerte neue 
Belebung; die Frachtraten blieben unverandert niedrig 
wie in der vergangenen Woche. Angelegt wurden fiir 
Cardiff-Genua 6 s 1/4 d, -Le Havre 3 s l i d ,  -Alexandrien
6 s 6 d und -River Platę 8 s 10'/2 d.

FOrderung und Verkehrslage im R uhrbezirk1.

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand W asser-

Tag
Kóhlen-

forderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

zu den
Zcchen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t Ladegewicht 

zuriickgefiihrt)

r<£ S e 1

Duisburg-
R uhro rte r3

t

Kanal- 
Zechen- 

H i  t e  n

t

private
Rliein-

t

1 insges. 

t

des Rheins 
bei Caub 
(nornial 
2,30 in)

m

Jan. 17. 
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23.

Sonntag 
281 675 
227 997 
241 890 
237 518 
245 582 
212 044

j  77 441
42 875
42 849
43 566 
41 767 
41 816

10 572 
8 562
7 556
8 985
9 886 
6017

1 590 
17 628 
14 930 
14 466
14 690
15 933 
15 052

— 24 660 
24 301 
27 197 
23 819
19 623
20 525

30 557 
22 733 
25 635 
19107 
35 830 
22 918

9 352
8 877
9 536
2 695 
4 578
3 135

64 569 
55 911 
62 368 
45 651. 
60 031 

| 46 578

2,85
2,69
2,57
2,47
2,35
2,27

zus.
arbeitstagl.

1 446 706 
241 118

290 314 
41 473

51 578 
8 596

94 289 
15715

— 140 155 
23 359

156 780 
26130

38 173 
6 362

1 335 108 
| 55 851

Vorl3ufige Zahlen. — s Kipper- und K ranverladungen.

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 14. Januar 1932.

5b. 1201759. Walter Seyfert, Gelsenkirchen. Befesti- 
gung von Hartmetall auf Werkzeugen. 5.12.31.

5c. 1 201 767. Dipl.-Ing. Hans Heine und Hugo Remmert, 
Gelsenkirchen. Vorrichtung zur Herstellung von Bohr- 
lochern in der Kohle durch Abwarts- und Horizontalbohren.
9 12.31.

"Ś le . 1201706. W irtz&Comp., Gelsenkirchen. Moment- 
verschluB fiir Schiittrinnen. 18.12.31.

Patent-Anmeldungen,
die vom 14. Januar 1932 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
l a ,  28. R. 80032. Roberts and Schaefer Company, 

Chikago, Illinois (V. St. A.). Anordnung einer gróBern 
Anzahl von Luftherden zum Abscheiden von Staub aus 
der Setzluft unter dauernder Kreislauffiihrung derselben. 
t) 12 29

5b, 15. B. 135922. Wilhelm Bóhle, Unna (Westf.). 
Selbsttatiger hvdraulischer Bohrhammervorschub. 13.2.28.

5b, 15. 1. 17030. Ingersoll-Rand Company, Neuyork 
(V.St. A.). Selbsttatige Vorschubvorrichtung fiir schlagende 
Gesteinbohrmaschinen. 25.11.30. V. St. Amerika 11.2.30.

5b, 29. W. 167.30. Wengeler & Kalthoff, Stahlhammer- 
werke, Blankenstein (Ruhr). Schrampicke. 20.11.30.

5b, 41. M. 191.30. Maschinenfabrik Augsburg-Niirn- 
berg A.G., Nurnberg. Abraumgewinnungs- und Forder- 
gerat. 27.12.30.

5c,10. K. 21.30. Erwin Kuntz, Budapest. Bohrvornchtung 
mit Spiralbohrer zum Rauben von Grubenstempeln o. dgl. 
aus dem Versatz. 24.2.30. Ungarn 20.2.30.

5d, 11. D. 60554. Gustav Dusterloh, Sprockhóvel 
(Westf.). Schrapperanlage fiir den Grubenbetrieb. 3.3.31.

5d, 13. M. 86.30. Adolf Meutsch, Essen. Verteilungs- 
anlage fiir Grubenwagen an der Abstellseite der Schachte. 
10. 7. 30.

5d, 18. J. 116.30. Arnold Juch, Bochum. Entwasserung 
von Braunkohlenlagern mit Hilfe von Entwasserungs- 
strecken und Bohrlóchern. 25.7.30.

5d, 18. Sch. 74.30. Alexander Schmidt, Dorog (Ungarn). 
Verfahren zum Schutz gegen Wassereinbruche. 7. 6. 30.

lOc, 6. B. 142 472. Abraham ten Bosch NJzn, Arnhem 
(Holland). Verfahren zur Herabsetzung des Fliissigkeits- 
eehaltes von viele Kapillarraume enthaltenden Stoffen. 
8.3.29.

81 e, 58. N. 31 642. Otto Neddermann und HugoNedder- 
mann, Gladbeck. Schiittelrutsche mit einer den Walz- oder 
Fiihrungskórpern die Laufflachen bietenden Tragschale.
13.10.30.

81 e, 106. K. 219.30. Franz Kerner, Suhl (Thunngen). 1 
Fahrbarer und schwenkbarer Entspeicherungskratzer mit 
Abwurfband. 10. 4. 30.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes b e k a n n t g e m a c h t  worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)

10a (4). 541389, vom 1.11.29. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. I g n a z L o e s e r i n  Es s e n .  Koksofen 
mit Zwillingsbeheizung und waagrecht geleiltem Regene
rator.

Die Regeneratoren sind in Richtung der O f e n k a m m e r n  
angeordnet, erstrecken sich iiber dereń ganze Lange un 
sind durch eine durchlaufende, w a a g r e c h t e  Z w i s c h e n w a n f l  
in einen obern und einen untern Raum geteilt. Jeder Rautu 
ist durch im Innern der Stiitzmauern vorgesehene Kanał 
mit der Sohle der Zwillingsheizziige der beiden anstoiien- 
den Ofenwande verbunden.

lOa (11). 541249, vom 24.5.31. E r t e i l u n g  bekannt
gemacht am 17.12.31. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G. m. b. n- 
in B o c h u m .  Kohlefullwagen fiir Verkokungskammern.

Der Wagen hat den Fulltrichter a, an den eine der 
Zahl der durch die Deckel b verschlieBbaren Fullócher 
der Ofenkammern entsprechende Zahl v o n  a b s p e r r p a r e  

Einfiillstutzen d angeschlossen ist. Durch j'eden Einl11 
stutzen geht achsrecht eine Stange e hindurch, die od 
drehbar in dem Querstiick f  gelagert ist, das an dem 
mittel g  hangt. Auf jeder Stange e ist der Hebel h » . 
festigt, dessen freies Ende gelenkig mit der Z u g s t a n g e  
verbunden ist. Ist der Wagen in die z u m  Fullen e”1 
Kammer erforderliche Stellung gefahren, so wird das 
stiick f  mit Hilfe des Zugmittels g  so weit g e s e n k t ,
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die Stangen e in die Deckel b der Fullocher eingreifen. 
Alsdann werden die Stangen durch Drehung um 90° mit 
Hilfe der Zugstange i mit den Deckeln gekuppelt und

Lockerns der Tur von dem auf der Tiirhebevorrichtung 
gelagerten Motor { in den Tiirriegeln gedreht. Zu dem 
Zweck ist auf jeder Schraubenspindel d der zweiarmige 
Hebel g  befestigt, und an der Turhebevorrichtung sind die 
Antriebsscheiben h mit den Zapfen i gelagert, die im 
Bereich der Hebel g  liegen. Die Scheiben h werden von 
dem Motor /  durch ein Zahnradervorgelege und den Ketten- 
trieb k in Drehung gesetzt. Die Kette tragt das Ketten- 
rad l, auf das die Zugfeder rn wirkt. Es ist mit dem in 
dem Stromkreis des Motors f  angeordneten Ausschalter n 
verbunden. Wenn die Schraubenspindeln d fest angezogen 
sind, d. h. die Tur fest angepreBt ist, wird das Kettenrad l 
durch die sich in der Pfeilrichtung bewegende Antriebs- 
kette k unter Spannung der Feder m angehoben und der 
Schalter n geóffnet, d. h. der Motor durch Unterbrechung 
der Stromzufuhrung zum Stillstand gebracht. Der zweite 
in dem Stromkreis des Motors f  angeordnete Schalter o 
tragt den in den Bereich der Hebel g  der Schrauben
spindeln ragenden Anschlag p. Sobald die Schrauben
spindeln gelóst sind, d. h. die Verrieglung der Tur gelockert 
ist, treffen die Hebel g  auf den Anschlag p, wodurch der 
Schalter o geóffnet und der Motor zum Stillstand gebracht 
wird.

10a (12). 541252, vom 6.9 .27. Erteilung bekannt- 
gemacht am 17.12.31. Firma Ca r l  St i l l  in R e c k l i n g -  
h a u s e n .  Selbstdichtende Koksofentiir.

Der in einer verstellbar am Turkórper befestigten 
Rinne der T ik  liegende Dichtungsring a, auf dem die 
Druckleiste b aufruht, wird durch eine Vorrichtung auf 
die Dichtungsflache des Tiirrahmens gedriickt, die mit 
dem Ankerstander c des Ofens fest verbunden ist. Die 
Vorrichtung besteht aus der an dem Ankerstander c ge
lagerten, sich iiber die ganze Hohe der Ttir erstreckenden 
Welle d, auf welcher die Hebel e befestigt sind, von denen 
jeder am freien Ende den einstellbaren Bolzen /  tragt.

gelagert, die in ein Gewinde des Tiirkórpers e eingreift. 
■e Schraubenspindeln d werden zwecks Anpressens und

Etwa auf der Mitte der Welle d ist der Hebel g  befestigt; 
dessen freies Ende gelenkig und lósbar mit dem Knie- 
hebel h verbunden ist. Das andere Ende des Hebels ist 
schwingbar an dem dem Ankerstander c gegeniiberliegen- 
den Ankerstander i befestigt. Im Knia des Hebels h ist 
die Mutter k schwingbar gelagert, in welche die mit dem 
Handhebel l versehene Schraubenspindel m  eingreift. Diese 
ist durch mit ihr fest verbundene kugelige Lagerschalen n 
in dem zwischen den Ankerstandern c und i befestigten 
Querstiick o gelagert. Durch Drehen des Handrades L im 
entsprechenden Sinn wird mit Hilfe des Kniehebels h, der 
Hebel g  und e, der Bolzen /  und der Druckleiste b der 
Dichtungsring auf die Dichtungsflache des Tiirrahmens 
gepreBt. Soli die Tur geóffnet werden, so werden zunachśt 
durch Drehen der Spindel m  mit Hilfe des Handrades l 
die Bolzen /  von der Druckleiste abgehoben; alsdann wird 
die Verbindung zwischen Kniehebel h und Hebel g  gelóst 
und zum SchluB die Welle d von Hand um so viel gedreht, 
daB die Hebel e mit dem Bolzen /  aus dem Bereich der 
Tiir treten.

lOa (17). 541625, vom 23.3.30. Erteilung bekannt- 
gemacht am 24.12.31. A u g u s t  K o p p e r s  in Bo c h u m.  
Registriervorrichtung fur Koksofen. Zus. z. Pat. 528893. 
Das Hauptpatent hat angefangen am 13.2.30.

Auf der Trommel der am Ende der Ofenbatterie ort- 
fest angeordneten Vorrichtung, auf der die Bewegung und 
die jeweilige Stellung der Koksausdriickmaschine ais Funk- 
tion der Zeit und des Ortes aufgezeichnet wird, wird durch

diese durch Heben des Querstiickes f  mit Hilfe des Zug- 
mittels g so weit gehoben, daB nach Óffnen der VerschIuB- 
mittel k der Einfiillstutzen die Kohle aus dem Fulltrichter a 
in die Stutzen d und aus diesen durch die Fullocher c in 
die Ofenkammern fallen kann. Sind diese geftillt, so werden 
die VerschluBmittel k geschlossen, ebenso auch die Fiilloch- 
deckel b durch Senken des Querstiickes f, und die Stangen e 
durch Drehen mit Hilfe der Zugstange i von den Deckeln b 
gelóst. Die Einfiillstutzen d sind an die zum Absaugen 
der Fullgase dienende Leitung L angeschlossen.

lOa (11). 541250, vom 30.7.29. Erteilung bekannt- 
gemacht am 17.12.31. Firma C a r l  St i l l  in R e c k l i n g -  
h au s e n. Kokso fenbeschickungsmaschine.

Die zum Einfiihren gestampfter oder gepreBter Kohlen- 
kuchen in liegende Ofenkammern dienende Maschine hat 
einen quer zu ihrer Fahrrichtung verschiebbaren Stampf- 
boden, der auf einer Unterlage ruht, die man zwecks Ein- 
stellung des Stampfbodens entsprechend der Hóhenlage 
der Sohle der Ofenkammern auf dem Fahrgestell in senk- 
rechter Richtung verstellen kann. Die Unterlage kann 
dabei an beiden Enden gleichmaBig oder verschieden 
verstellt werden. Zwischen dem verstellbaren Teil der 
Maschine und dem Fahrgestell konnen auswechselbare 
Zwischenstiicke angeordnet sein.

lOa (12). 541251, vom 5. 6. 31. Erteilung bekannt- 
gemacht am 17.12. 31. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G .m .b .  H. in 
Bochum.  Vorrich(ung zum rn asc/i ineti md fi i gen Antrieb der 
Anprefischrauben bei der Verrieglung von Koksofenturen.

In jedem der Tiirriegel a, die zwecks Verriegelns der 
Tiir hinter die am Turrahmen b befestigten Haken c ge- 
schwenkt werden, ist eine Schraubenspindel d drehbar
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ein Amperemeter die Belastung des die Ausdriickmaschine 
antreibenden Motors aufgezeichnet. Die Verbindung des 
Motorstromkreises mit dem Amperemeter wird dabei durch 
an der Batterie entlang laufende Schleifleitungen bewirkt. 
Zwischen diesen und dem Amperemeter kann ein so cher 
Widerstand eingeschaltet sein, daB nur ein kleiner Nenn- 
strom auf das Amperemeter ubertragen wird.

lOa (19). 541225, vom 24.5.27.
Erteilung bekanntgemacht am 17.12.31.
Firma C a r l  S t i l l  in R e c k l i n g -  
h a u s  en.  Verfahren zur Destillation 
fester Brennstoffe in unterbrochen 
betriebenen liegenden Kominem.

Die Destillation soli, wie bekannt, 
in den Kammern a erfolgen, dereń 
Hohe gleich einem Mehrfachen der 
waagrechten Breite ist. Sie werden so 
von auBen beheizt, daB in der Brenn- 
stoffmasse die Verkokungsnaht b ent- 
steht, die den Kern der Masse kapsel- 
fórmig umschlieBt. GemaB der Er- 
findung sollen samtliche fluchtigen 
Destillationserzeugnisse aus dem bis 
gegen Ende der Destillation verblei- 
benden Brennstoffkern c durch den in 
ihm yorgesehenen Hohlkdrper oder 
Hohlraum d abgesaugt werden, dessen 
H5he und Breite gleich einem kleinen 
Bruchteil der Hohe und Breite der 
Kammer ist.

10a (19). 541543, vom 2.3 .28.  Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. Firma Ca r l  St i l l  in Re c k l i n g -  
h aus  en. Verfahren zur Destillation fester Brennstoffe in 
unterbrochen betriebenen Kammern oder Retorten.

Die sich in dem mittlern Teil der in den Kammern 
oder Retorten befindlichen Brennstoffmasse entwickelnden 
Destillationserzeugnisse sollen durch einen mitten zwischen 
den beheizten Seitenwanden der Kammern oder Retorten 
in der Brennstoffmasse angeordneten Hohlkórper o. dgl. 
mit durchbrochener Wandung abgesaugt werden, wahrend 
die sich in den auBern Teilen entwickelnden Erzeugmsse 
nach dem Boden der Kammern oder Retorten hin gesaugt 
und durch Austrittsoffnungen abgefiihrt werden, die in der 
Nahe oder in den beheizten Seitenwanden der Kammern 
oder Retorten yorgesehen sind.

lOb (9). 541312, vom 19.1.29. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. T r e n t  P r o c e s s  C o r p o r a t i o n  in 
N e u y o r k .  Verfahren zur ununterbrochenen Herstellung 
von Brennstoffbriketten.

Das beim Kracken von Rohól entstehende Krackerzeug- 
nis soli mit Hilfe eines Schnellverdampfers in Leichtól und 
Schweról getrennt werden. Das Schweról wird alsdann mit 
fein gepulverter Kohle vermischt und mit ihr zu Briketten 
geformt, die yerkokt werden. Die dabei frei werdenden 
Destillationsgase sollen niedergeschlagen und die ge
wonnenen Ole dem Rohól zugesetzt werden. Das vom 
Schnellverdampfer erzeugte Leichtol wird in einer Frak- 
tionskolonne in Gasolin und mittelschwere Ole zerlegt, 
die dem zu krackenden Rohól zugefuhrt werden.

35a (9). 541372, vom 23.9.28. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. Sk i p  C o m p a g n i e  A.G. und Dr.-

Ing. Ca r l  R o e r e n  in Es s e n .  Mefischurre mit zwei Mefi- 
taschen.

Die beiden MeBtaschen der zum Beschicken der Ge- 
faBe von GefaBfórderanlagen bestimmten Schurre sind 
wechselweise beschickbar und so miteinander yerbunden, 
daB das Schiittgut bei Uberfiillung einer Tasche selbsttatig 
in die andere leere Tasche stromt.

lOa (23). 540982, vom 3. 10. 29.
Erteilung bekanntgemacht am 10. 12.
31. W e r s c h e n - W e i B e n f e l s e r  
B r a u n k o h l e n - A . G .  in H a l l e  
(Saale). Vorrichtung zum Betriebe von 
Schweldfen der Bauart Rolle. .

Der von der auBern Wandung a 
und den iibereinanderliegenden kegel- 
fórmigen Einsatzen b des Ofens gc- 
bildete ringfórmige Schwelraum ist 
durch die parallel zur Ofenachse ver- 
laufenden Leisten c unterteilt. Die 
innere Kante der Leisten kann mit 
Nuten versehen sein, in die der un- 
tere Rand der Einsatze b eingreift. Die 
Leisten konnen im Austragkegel d 
des Ofens zu radialen, den Kegel in 
Kammern teilenden Zwischenwanden 
erweitert sein. In diesem Falle wird 
am Austragstutzen e des Kegels der 
Drehschieber /  mit einem sektorfór- 
migen, dem Austrittquerschnitt der 
Kammern des Kegels entsprechenden Ausschmtt ange- 
ordnet. Wo sich der Kegel d an den Schwelraum des 
Ofens anschlieBt, kann der waagrechte Teller g  angeordnet 
sein, der durch Aussparungen der Leisten c greift. Uner 
dem Teller sind die von nach oben gekropften Armen 
getragenen Abstreicher h angeordnet, die hin und her gc- 
dreht werden oder umlaufen. In die Krópfung der die 
Abstreicher tragenden Arme ragt das Gas- und Dampt- 
austrittsrohr i so weit hinein, daB kein Koks von dem 
Teller g in das Rohr fallen kann.

81 e (37). 541290, vom 3 .4 .30 .  Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. G e o r g e  H a i s s  M a n u f  ac t ur i ng 
C o m p a n y  in B r o n x ,  N e u y o r k  (V.St. A.). Hebewerk, 
besonders Becherwerk. Prioritat vom 3. 4. 29 ist in An- 
spruch genommen.

Die Welle der untern Umkehrrolle des fiir Verlader 
bestimmten Hebewerkes ist nach beiden Seiten y e r l a n g e r t  
und tragt auf den Verlangerungen Grab- und Schurfmittei 
sowie Fórdermittel. Diese sind so i n  e n t g e g e n g e s e t z t e r  
Richtung geneigt, daB sie das Gut von beiden Seiten her 
den Aufnahmemitteln (Bechern) des Hebewerkes z u fu n re n .  
Die Grab- und Schiirfmittel sind so beziiglich der F o r d e r -  
mittel angeordnet, daB sie diesen voreilen und ihnen aa* 
geloste Gut zufiihren.

81 e (126). 541448, vom 2.7.30. Erteilung b e k a n n t 
gemacht am 17.12.31. L i i b e c k e r  M a s c h i n e n b au- 
G e s e l l s c h a f t  in L iibeck .  Fórdergerat.

Das Gerat hat einen mit Gelenken v e r s e h e n e n  heb- 
und senkbaren Aufnahmefórderer, der an e i n e r  Stang 
v e r s c h ie b b a r  ist. Diese ist gelenkig mit dem Fahrges e 
verbunden und am freien Ende mit Hilfe eines Seiles a 
Fahrgestell aufgehangt. An der Stange sind A n sc h lage  
den Aufnahmefórderer yorgesehen.

iw!

Z E I T S C H R I F T E N S  C H A  U' .
IEine Erkliirung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27—30 veróffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  K o b a l t - N i c k e l -  

W i s m u t - S i l b e r - E r z g a n g e .  Von Keil. Jahrb. 
Sachsen. Bd. 105. 1931. S. 95/132*. Aufbau und Mineral-

1 Einscitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
sind vom V erlag Oliickauf bei monatlichem V ersand zura Preise von 2,50 JS 
fiir das Y ierteijahr zu beziehen.

fiihrung des sachsisch-bóhmischen Erzgebirges. Der Koba • 
bezirk. Andere Kobalt-Silbererzbezirke und ihre B ez ie i iu  g 
zum Erzgebirge. Allgemeine genetische E r ó r t e r u n g e n .

O s t t e x a s ,  d a s  j i i n g s t e  d e r  g r o B e n  0 1 f e *^|9r 
A m e r i k a s .  Von Gugelmeier. Petroleum. Bd.28. o. ł- • 
S. 1/7*. Lage, Schichtenaufbau, Tektonik und Ol3!Vre' 
rung. Auftreten von Ol, Gas und Wasser. E f s c h l i e B u  „ 
des Feldes. Schrifttum.
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La p r o s p e c t i o n  g r a v i m e t r i q u e  d u  s o u s - s o l .  
Von Oalbrun. Ann. Fr. Bd.20. 1931. H. 11. S. 355/424*. 
Ableitung von Formeln iiber die Schwerkraft und die 
Torsionswaage. Richtung und Intensitat der Schwerkraft 
an einem Punkt nahe der Erdoberflache. Grundziige der 
Schweremessung. Isogamen.. Auswertung der Messungen.

Bergwesen.
125 J a h r e  S t e i n  k o h l e  n b e r g  w e r k  Z a u k e r o d e ;  

R u c k b l i c k  a u f  d i e  l e t z t v e r g a n g e n e n  25 J a h r e .  
Von Hartung. Jahrb. Sachsen. Bd. 105. 1931. S. 3/30*. Geo- 
logische Verhaltnisse. Beschreibung der Anlagen unter- 
und iibertage. Kohlenabsatz. Arbeiterverhiiltnisse.

D ie  b e t r i e b s s t a t i s t i s c h e  U b e r w a c h u n g  von  
A b b a u b e t r i e b s p u n k t e n  u n d  S t e i g e r a b t e i l u n g e n  
bei  s t e i l e r  L a g e r u n g .  Von Fritzsche. Gluckauf. Bd. 68. 
16. 1. 32. S. 57/62. Vorschlage fiir die Aufstellung von 
Betriebspunktberichten und Revierberichten. Schaubildliche 
Darstellung.

F o s d a l e n s  g r u v o r  i No r g e .  Von Mossberg. Tekn. 
Tidskr. Bergsvetenskap. Bd. 62. 1932. H. 1. S. 1/4*. Kjemi 
Bergvesen. Bd. 11. 1931. H. 10/11. S. 131/5*. Lagerstatte, 
Grubenbaue, Einrichtungen der GefaBfórderung, Tages- 
anlagen.

O b e r  w i r t s c h a f t l i c h e  G r o B e n  v o n  E i m e r -  
k e t t e n - A b r a u m b a g g e r n .  Von Aockerblom. Braunkohle. 
Bd. 31. 2.1.32. S. 1/12*. 9.1.32. S. 25/31*. Berechnung der 
Grenzleistungen und Eimerabmessungen. (Schlufi f.)

N o t e s  o n  t h e  e f f e c t s  of  w o r k i n g  s e a m s  l y i n g  
in c l o s e  p r o x i m i t y  t o  e a ć h  o t h e r .  Von Maskrey. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 8.1.32. S. 38/40*. An Beispielen 
werden die Besonderheiten beim Bau nahe beieinander 
liegender FIóze besprochen. Bewegung des Hangenden. 

B o h r t i e f e n .  Von Blumenberg. Petroleum. Bd. 28.
6.1.32. S. 8/10. Ubersicht uber die tiefsten Bohrungen seit 
dem Jahre 1881.
- Le r e m b l a y a g e  h y d r a u l i ą u e .  V o n d e l a  Bastie. 

Rev. ind. min. 1.1.32. H.265. Teil 1. S. 1/12*. Bericht uber 
Untersuchungen im Betriebe einer franzósischen Gesell
schaft. Die Anlagen zum Mischen des Spiilversatzes. Rohr- 
leitungen. Spiilwasser. Druckverhaltnisse in den Leitungen. 
Kosten des Spiilversatzbetriebes.

R o a d  s u p p o r t  i n t h e  S i l k s t o n e  s e a m  a t  
B a r n s l e y  M a i n  C o l l i e r y .  Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124.
8.1.32. S. 47/8*. Besprechung der verschiedenen in den 
Fórderstrecken angewandten Ausbauverfahren. Strecken- 
ausbau nach Schaefer, Stahlbogenausbau.

Th.e s u p p o r t  o f  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 .  Trans. Eng. Inst. Bd. 82. 1931. Teil 3. S.243/89*. 
Ungekiirzte Wiedergabe des AusschuBberichtes. Her
stellung und Verwendungsweise von Stahlbogen. Richten 
verbogener Ausbauteile. Beispiele fiir die praktische Ver- 
wendung von Stahlbogen. Aussprache.

D ie  R ei b u n g s m i t  n a h m e f  a h i g k e i t  von  T r e i b -  
s c h e i b e n  f i i r  S e i l e .  Von Schurig. Bergbau. Bd. 45.
7.1.32. S. 4/7*. Ausgehend von der verwendbaren Rei- 
bungsziffer wird die Treibfahigkeit der Karlik-, der Schuh- 
ketten- und der Westfalia-Scheibe berechnet.

D u s t  p r e v e n t i o n  in t h e  c o a l  i n d u s t r y .  Von 
Cummins. Coli. Guard. Bd. 144. 8.1.32. S. 97/9. Stellung- 
nahme von Arzten zur Frage der gesundheitlichen Schaden 
des Kohlen- und Gesteinstaubes. Tuberkulose bei Berg- 
leuten. Giftige Eigenschaften des Kohlenstaubs. Wirkung 
der Grubenfeuchtigkeit.

T h e  s p o n t a n e o u s  f i r i n g  o f  c o a l  f r o m N o r t h  
W a r w i c k s h i r e  s e a m s .  Von Graham und Raybould. 

> (SchluB statt Forts.) Coli. Guard. Bd. 144. 8.1.32. S. 62/3. 
Der EinfluB des Schwefelkieses auf die Entziindung von 
Kohlenpfeilern. Zyanwasserstoff. Folgerungen.

Ve r h i i t u n g  u n d  B e k a m p f u n g  v o n  F l ó z b r a n d e n  
im w e s t s a c h s i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von 
Flaćhsbart. Jahrb.Sachsen. Bd.105. 1931. S.59/90*. Unfalle 
durch Grubenbrand. Ursachen fiir die Entstehung. MaB
nahmen und Einrichtungen zur Verhiitung und zur Be
kampfung von Flózbranden.

B e r e i t s c h a f t s s t e l l e  b e i  g r o B e n  G r u b e n -  
u n g l i i c k s f a l l e n .  Von Stegemann. Gluckauf. Bd. 68. 
16- 1.32. S. 70/1*. Anordnung einer Bereitschaftsstelle 
untertage und dereń Bedeutung bei Grubenungliicken.

U n t e r s u c h u n g e n  z u r  F r a g e  d e r  S t e i n k o h l e n -  
b r i k e 11 i e r u n g. Von Prockat und Stadter. Gluckauf. 
“ d. 68. 16.1.32. S. 62/7*. EinfluB d e s  Wasserdampfes.

Anderung der Korn- und Gefiigezusammensetzung durch 
den Brikettiervorgang. Anlagerung des Bindemittels an die 
Gefiigebestandteile. EinfluB der Gefiigebestandteile auf 
Festigkeit und Pechverbrauch.

E n t s t a u b u n g s a n l a g e n  i n B r a u n k o h l e n -  
b r i k e t t  f a b r i k e n. Von Lempe. Jahrb.Sachsen. Bd.105.
1931. S. 31/48*. Arten und Entstehung des Staubes. Ent
staubungsanlagen und Entstaubungśverfahren. Trockne, 
nasse und Verbundęysteme.

N e u e r u n g e n  i m M a r k s c h e i d e w e s e n .  Von 
Becker. Bergbau. Bd.45. 7.1.32. S.8/10*. Beschreibung 
eines neuen Nivelliergerates von Fennel, des einfachen 
Steiger-Theodoliten von Schaal-Hildebrand sowie verschie- 
dener neuer technischer Hilfsmittel.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
O p e r a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  of  o v e r f e e d  s t o k e r s .  

Power. Bd. 74. 15.12.31. S. 858/60*. U n d e r f e e d  s t o k e r s  
f o r  h e a t i n g ,  i n d u s t r i a l  a n d  p o w e r  bo i l e r s .  Power. 
Bd. 74. 22.12.31. S. 898/902*. D e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  
f e a t u r e s o f t r a v e l l i n g - a n d  c h a i n - g r a t e  s t o k e r s .  
Power. Bd. 74. 29.12.31. S. 932/5*. Besprechung der Bau- 
und Betriebsweise der einzelnen Feuerungsarten.

R i p p e n r o h r e  i m K e s s e l b e t r i e b .  Von d’Huart. 
Warme. Bd. 55. 9.1.32. S. 17/21*. Geschichte und Stand 
der Verwendung von Rippenrohren beim Bau von Brenn- 
kammern, Kesseln, Speisewasservorwarmern, Uberhitzern 
und Lufterhitzern.

S a m m l u n g  u n d  A u f b e r e i t u n g  d e r  V e r b r e n -  
n u n g s r ii c ks  t ii n d e b e i  h y d r a u l i s c h  b e t r i e b e n e n  
E n t a s c h u n g s a n l a g e n .  Von Harraeus. Braunkohle. 
Bd. 31. 9 .1 .32 .  S. 21/5*. Bauart und Arbeitsweise ver- 
schiedener hydraulischer Entaschungsvorrichtungen.

T h e  A B C ’s o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  a m i n i n g  
I o c o mo t i v e .  VI. Von Dean. Coal Min. Bd. 8. 1931. H. 12. 
S. 310*, 315* und 323. Einzelheiten des Motorantriebes. Das 
Grubenmotorgetriebe. Beziehung zwischen Zahnrad und 
Getriebeumdrehungen. GroBe der Rader.

T h e  » P u m r e g «  a u t o m a t i c  g o v e r n o r .  Coli. 
Guard. Bd.144. 8.1.32. S. 69*. Beschreibung einer selbst- 
tatigen RegeWorrichtung fiir Zentrifugalpumpen.

S e l e c t i o n  of  m e t a l s  f o r  m i n e  p u m p s .  Von 
Farnham. Coal Min. Bd. 8. 1931. H. 12. S. 313/4 und 323. 
Gesichtspunkte fur die richtige Wahl der Metalle fiir 
Bergwerkspumpen.

Elektrotechnik.
D ie  V e r f a h r e n  f i i r  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  f e s t e n  

K o s t e n  i n  d e r  e l e k t r i s c h e n  E n e r g i e w i r t s c h a f  t. 
Von Schneider. E.T. Z. Bd. 53. 7.1.32. S.5/9*. Betrachtung 
der wichtigsten Verfahren zur Verteilung der festen Kosten. 
Unmóglichkeit einer einwandfreien Lósung. (SchluB f.)

Huttenwesen.
E n t  w i c k l u n  g s l i n  i e n d e s  d e u t s c h e n  E i s e n -  

h i i t t e n w e s e n s  i n  d e n  l e t z t e n  50 J a h r e n .  Von 
Petersen. Stahl Eisen. Bd.52. 7.1.32. S. 1/13. Technische 
Zusammenhange. Gegeniiberstellung von Einst und Jetzt. 
Fortschritte in der metallurgischen Entwicklung. Ver- 
besserung des Fórderwesens, der Warme- und Kraft- 
versorgung. Sonderstahle. Wissenschaftliche Durchdrin- 
gung des Gesamtbetriebes.

D i e  E l e k t r o l y s e  i m t e c h n i s c h e n  u n d  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  W e t t b e w e r b  m i t  a n d e r n  V e r f a h r e n  
d e r  M e t a l l g e w i n n u n g  u n d  R a f f i n a t i o n .  Von 
Wohlwill. Metali Erz. Bd.29. 1932. H. 1. S. 1/9*. Umfang 
der elektrolytischen Erzeugung und Raffination. Gegen- 
uberstellung von elektrolytischer und pyrometallurgischer 
Gewinnung von Cu und Zn. Edelmetallraffination. Vor- 
und Nachteile der Bleielektrolyse.

Chemische Technologie.
T h e  S t i l l  c o k e  o v e n s  a n d  b y - p r o d u c t  p l a n t  

a t  A l t  h a m.  Gas World, Coking Section. 2.1.32. S. 18/20*. 
Beschreibung der Anlage.

T h e  p a t h  o f  t r a v e l  o f  t h e  g a s e s  i n  t h e  c o k e
o v e n. Von FoxwelI. Fuel. Bd. 11. 1932. H. l .  S.4/19*. 
Indirektes Verfahren zur Bestimmung des Weges der Gase 
im Hochofen. Das direkte Verfahren. Zusammenfassung 
und Folgerungen.

T h e  e v a l u a t i o n  a n d  b l e n d i n g  o f  c o a l s  f o r  
c o k e  m a k i n g. Von Mott. Coli. Guard. Bd.144. 8.1.32.
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S. 55/8*. Koksstruktur. Bewertung von Kokskohlen. Ver- 
suchsofen. Versuche zur Feststellung des Einflusses des 
Mischens von Kokskohlen auf den erhaltenen Koks.

E f f e c t  of  b l e n d i n g  on  c o k e  r e a c t i v i t y .  Oas 
World, Coking Section. 2 .1 .32 .  S. 20/1. Mitteilung von 
Untersuchungsergebnissen.

T h e  p r e s e n t  p o s i t i o n  a n d  f u t u r ę  p r o s p e c t s  
o f  I o w  t e m p e r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n  i n O r e a t  
B r i t a i n .  Von Pope. Gas World. Bd. 96. 9.1.32. S. 34/7. 
Gegenwartiger Stand der Technik der Tieftemperatur- 
verkokung. Oas, Ole und Teer. Aussichten.

C o k e  f o r  f o u n d r y  p u r p o s e s .  GasWorld, Coking 
Section. 2.1.32. S. 15/7. Chemische Struktur von Kohle. 
Verkokungseigenschaften. Anfordcrungen an GieBereikoks.

A u ssp ra c h e .re se a rc h  in  1930/31. Coli. Guard. Bd. 144.
8 1.32. S. 60/2. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 8 .1 .32. S. 49/50. 
Jahresbericht der Brennstofforschungsstelle. Die physika- 
lische und chemische Uberwachung der nationalen Kohlen- 
vorrate. Verfahren zur Kohlenuntersuchung. (Forts. f.)

T h e  a b s o r p t i o n  a n d  r e t e n t i o n  o f  h y d r o -  
c a r b o n s  b y  s o l i d  f uel s .  IV. Von Moore. Fuel. Bd 11. 
1932 H. 1. S. 20/3*. Beziehung zwischen Absorptionsfahig- 
keit und Feinheitsgrad der Brennstoffteilchen, ferner 
zwischen jener und der Durchlassigkeit sowie der relativen 
Entziindungstemperatur.

B e n z o l r e i n i g u n g  d u r c h  e l e k t r o l y t i s c h e  
O x v d a t i o n .  Von Gluud, Lopmann und Keller. Ber. Ges. 
Kohlentechn. Bd. 4. 1931. H. l .  S. 82/95*. Einrichtung und 
Arbeitsweise. Versuchsergebnisse und Erfahrungen.

D i e  G e w i n n u n g  d e r  B e n z o l k o h l e n w a s s e r -  
s t o f f e  a u s  d e m  W a s c h o l  u n t e r  A n w e n d u n g  von  
i i o h e m  V a k u u m (DRP.) Von Krebs. Teer. Bd.30.
10 1.32. S. 15/9*. Aufbau einer periodisch arbeitenden Va- 
kuum-Destillationsanlage. Siedepunkterniedrigung bei An
wendung von Vakuum. Beschreibung einer vereimgten 
Benzolabsorption und Abtreibungsanlage. (SchluB f.)

O b e r  d i e  D u r c h f u h r u n g  d e s  S o d a v e r f a h r e n s  
d e r  G e s e l l s c h a f t  f i i r  K o h l e  n t e c h n i k  i n g e -  
s c h l o s s e n e r  A p p a r a t u r .  Von Lopmann. Ber. Ges. 
Kohlentechn. Bd.4. 1931. H. l .  S. 73/81*. Allgemeine Be- 
trachtungen und Grundlagen. Durchfuhrung des Verfahrens.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  a u f  d e m G e b i e t e  d e r  
M e t h a n o l s y n t h e s e  z u r z e i t  b e s t e h e n d e n  S c h u t z -  
r e c h te .  Von Lopmann und Jaeckel. Ber. Ges. Kohlentechn. 
Bd.4. 1931- H. l .  S. 1/20. Kontaktsubstanzen. Reinigung 
der Ausgangsgase. Durchbildung des N/erfahrens und der 
Einrichtung" Aufbereitung der Roherzeugnisse.

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. 11.
1932. H. l .  S. 28/35*. Die Beziehungen zwischen den Be- 
triebsbedingungen und den an der feuerfesten Auskleidung 
auftretenden Schaden. (Forts. f.)

H e a t  a b s o r p t i o n  b y  r e f r a c t o r i e s  d u r i n g  
o p e r a t i o n  of  f u e l - f i r e d  f u r n a c e s .  Von Mawhinney. 
IronAge. Bd. 128. 31.12.31. S. 1678/82* und 1708. Bespre- 
chung von Kurvenbildern. Absorption der feuerfesten Aus
kleidung bei verschiedenem Erhitzungsgrad und bei ver- 
schiedenen Endtemperaturen. Versuche wahrend eines 
langern Zeitraumes. Wirkung der wiederholten Erhitzung 
in bestimmten Zeitraumen.

Chemie und Physik.
B e r a k n i n g  a v  f a s t a  b r i i n s l e n s  k e m i s k a  

s a m m a n s a t t n i n g  u r  ó v e r s l a g s a n a l y s  oc h  v a r me -  
y a r d e b e s t a m n i n g .  Von Lundberg. Tekn. Tidskr. Kjemi. 
Bd. 62. 1932. H. 1. S. 1/6*. Berechnung der chemischen 
Zusammensetzung fester Brennstoffe durch Heizwert- 
bestimmung und Kurzanalyse. Allgemeine Formeln fiir 
naturliche feste Brennstoffe. Sonderformeln fiir Steinkohle.

T h e  o x y d a t i o n  of  h y d r o c a r b o n s  by  c o p p e r
o x i d e. GasW orld. Bd.96. 2.1.32. S. 13/4. Bericht uber 
Forschungen der britischen Brennstofforschungsstelle.

T h e  u se  of c a l c i u m o x i d e  in t he  d e t e r m i n a t i o n  
o f  s u l p h u r  i n c o a l s  bv  t h e  E s c h k a  me t h o d .  Von 
Ivison. Fuel. Bd. 11. 1932. H. l .  S. 23/4. Versuche iiber die 
Eignung von Kalziumoxyd an Stelle von Magnesiumoxyd.

A n a l y s i s  of  l i g h t  o i l s  f r o m  l o w - a n d  i n t e r -  
m e d  i a t e - t e m p e r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n .  Von Kester 
und Holmes. Fuel. Bd. 11. 1932. H. 1. S. 25, 7 , Unter- 
suchungsverfahren. Mitteilung von Analysenergebnissen.

T h e  a u t o i n a t i c  c o n t r o l  of  t h e  c a l o r i f i c  va l ue  
of  c o a l  g a s .  Von Tildesley. GasW orld. Bd.96. 2.1.32. 
S. 12/3*. Beschreibung und Betriebsgang einer Aniage zur 
selbsttiitigen Reglung des Heizwertes von Kohlengas.

E r r o r s  i n s a m p l i n g  c o a l  f r o m  w a g o n  s. Von 
Sempkin. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 8.1.32. S. 43. Fehler 
durch unrichtiges Probenehmen von Giiterwagen. Ver- 
suche und Ergebnisse.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D a s  n e u e  R e i c h s s t a d t e b a u g e s e t z .  Von Ponfick. 

Ruhr Rhein. Bd. 13. 1.1.32. S. 8/12. Legislatorische Lage. 
Der neue Entwurf: GelandeerschlieBung, Anliegerbeitrage, 
baurechtliche Vorschriften, Bodenbeschaffung, Entschadi- 
gung. Kritik: Wirtschaftsplane, Enteignungsbestimmungen, 
Vorkaufsrecht der Gemeinden, Entschadigung, Warnung 
vor einem Reichsstadtebaugesetz.

Wirtschaft und Statistik.
D ie  b u l g a r i s c h e  K o h l e n w i r t s c h a f t .  Von Hoff

mann. Kohle Erz. Bd.29. 2.1.32. Sp. 1/6*. Kurze Kenn- 
zeichnung der verschiedenen Kohlenbezirke und ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung. Zukunftsaussichten.

S t a n d  d e r  E r d o l  w i r t s c h a f t  in d e n  L a n d e r n  
Eu  r o p a s .  Von Leiter. Teer. Bd.30. 1.1.32. S. 1/4. Ge
winnung, Ein- und Ausfuhr von Erdol und Erdolerzeug- 
nissen in den verschiedenen Landern.

M e n s c h  u n d  T e c h n i k .  Von Most. Ruhr Rhein. 
Bd. 13. 1.1.32. S. 5/7. Mensch, Technik und Lebensphilo- 
sophie. Wirtschaft und Persónlichkeit. Steht der Unter- 
gang der abendlandischen Kultur bevor? Spenglers Ge- 
dankengange. Der gemeinsame Ausgangs- und Endpunkt.

D ie  R a n d s i e d l u n g  im r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  
l n d u s t r i e g e b i e t .  Von Mangels. Ruhr Rhein. Bd. 13. 
8. 1.32. S. 24/7. Wirtschaftliche und arbeitsmarktliche Lage. 
Bevólkerungsbewegung. Gefahrenmomente bei der Aus- 
wahl der Kleinsiedler. Bisherige Erfahrungen.

D e r  A u s l a n d a b s a t z  d e s  r h e i n i s c h - w e s t f a 
l i s c h e n  I n d u s t r i e b e z i r k s .  Von Dabritz. Ruhr Rhein. 
Bd. 13. 13.1.32. S. 28/30. Ausfuhrabhangigkeit. Ausfuhr- 
gróBe. Bewegung der Ausfuhr 1926 bis 1931.

D er  S t a n d  d e r  R a t i o n a l i s i e r u n g  im e ngl i s c hen  
S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Jiingst. (SchluB.) Gliickauf. 
Bd. 68. 16.1.32. S. 67/70*. Wirtschaftliche Ergebnisse.
Schichtleifetung, Schichtverdienst, Lohnkosten, Gesamt- 
selbstkosten, Erlos sowie Gewinn und Verlust je t absatz
fahige Forderung.

T h e  c o a l  t r a d e  o f  1931. (SchluB statt Forts.) Coli. 
Guard. Bd. 144. 8.1.32. S. 95/7. Entwicklung des Lpndoner 
Kohlenmarktes. Hausbrandkohle, Koks und Industriekohle.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.
M. J o h a n n  M a t h e s i u s .  Von Riiger. Gliickauf. 

Bd. 68. 16.1.32. S. 71/3, Inhalt und Bedeutung des
mittelalterlichen Buches »Bergpostil!a und Sarepta« von 
Mathesius.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor S c h w a r t z  vom 1. Marz ab auf wei- 

tere zehn Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Trierer Walzwerk A.G. in Trier,

der Bergassessor H o t z e l  vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Vereinigte Stahlwerke A.G., Abteilung Bergbau, Gruppe 
Dortmund, Zeche Erin in Castrop-Rauxel, .'

der Bergassessor E i g e n  vom 1. Januar ab auf drei 
Monate zur Ubernahme einer Tatigkeit bei der Gewerk- 
schaft »Gliickauf« in Unterloquitz bei Saalfeld (T hiiringen), 

der Bergassessor Dr. jur. Friedrich Wilhelm Zi er -  
v o g e l  vom 16. November 1931 ab auf sechs Monate zur 
Ubernahme einer Tatigkeit bei der Firma » L i n d e n - K o h l e n -  
handelsgesellschaft m.b.H.« in Duisburg.

Gestorben:
am 21. Januar in Essen der friihere Generaldirektor 

der Gewerksphaft Carolus Magnus zu H e r z o g e r i r a t h ,  Berg
assessor Wilhelm Be l l  m a n n ,  im Alter von 60 J a h r e n .


