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U ntersuchungen iiber die V erm inderung des Feinkohlenanfalls.
Von Bergassessor Dr.-Ing. O. Cl e f f ,  Aachen.

Jedes Hundertteil Feinkohle innerhalb der Rein- 
forderung kostet infolge des M indererlóses einer 
Anthrazitgrube rd. 0,16 M /t  und einer Fettkohlen- 
grube rd. 0,07 .U /t Untersuchungen haben ergeben, 
daB von der gesamten Feinkohlenerzeugung 
einer Grube zuweilen nur etwa die Halfte im 
reinen Gewinnungsbetrieb anfiillt; der restliche 
Abrieb bildet sich erst auf dem Wege zutage 
sowie in der Sieberei und Wasche. Der Sorten- 
anfall in den Streben hiingt von so verschieden- 
artigen Umstanden ab, daB es schwierig ist, 
einheitliche Regeln fiir seine Beeinflussung auf- 
zustellen. Dagegen besteht hinsichtlich der Zer- 
kleinerung, welche die Kohle nach ihrer Ge
winnung durch Sturz, Reibung und Lagerung 
unter Druck erfahrt, die Móglichkeit zur Beob- 
achtung aller Ursachen und zu wirksamem 
Eingriff.

Feinkohlenbildung auBerhalb der  Gewinnungs- 
betriebe.

U rsp ru n g  d es  F e in k o h le n a n f a l ls .
Die Zahlentafel 1 gibt einen Anhalt fiir 

Herkunft, Menge und geldliche Auswirkung des Fein
kohlenanfalls an den wichtigsten Punkten des Be- 
triebes auBerhalb der Gewinnung.

Z a h le n ta f e l  1.

entsprechend Abb. 1 in schriige Facher aufzuteilen, 
damit keine Zermahlung der Kohle durch Druck 
stattfindet. Speicherung von Anthrazitkohle verursacht 
infolge von Abrieb bei mittlern Schutthóhen von 12 m

Von der Mindererlós bei
F eink o h len a n fa l l Rein- Tagesfórderung von

durch fórderung 2500 t Anthrazit
% 1000 „///Jahr

Speicherung untertage und
vor der Wasche . . . . bis >10,0 1200

Sieberei und Wasche . . . ~  7,0 765
Befórderung untertage . . ~  3,0 360
einen selbsttatigen Wagen-

umlauf................................. ~  0,5 60

Die Ziffern fiir die Feinkohlenbildung nach der 
Gewinnung werden auf den einzelnen Gruben 
schwanken. Genaue Feststellungen durch eingehende 
Siebversuche an verschiedenen Punkten des Betriebes 
sind ohne nennenswerte Kosten durchfiihrbar und 
lohnend. Auch bei verhaltnismaBig geringem Abrieb 
ergeben sich, wie die letzte Zeile der Zahlentafel 1 
zeigt, noch betrachtliche W ertverluste.

V e rin in d e ru n g  d es  F e in k o h le n a n fa l ls .
Auf die Zerkleinerung in der Sieberei und 

Wasche, die sich unter ein gewisses MaB nicht ver- 
mindern laBt, soli hier nicht weiter eingegangen 
werden. Zu den ubrigen Punkten sei kurz folgendes 
b e m e r k t .

Die S p e ic h e ru n g  von Kohle sollte, soweit not- 
wendig, nur in Behaltern mit geringer Schutthóhe er- 
*olgen. Yorhandene tiefe Behalter sind zweckmaBig

Abb. 1. Behalter mit schragen Fachern zur Verringerung 
der Schutthóhe.

einen M indererlós von rd. 1,80 M /t und bei 8 m 
von rd. 1,10 M /t. Eine Herabsetzung dieser Verluste 
laBt sich demnach durch Verminderung der Schiitt- 
hóhe erzielen. Genaue Beobachtungen liegen nicht 
vor, jedoch kann man annehmen, daB der Abrieb in 
einem Behalter gemaB Abb. 1 bei einem Fiicher- 
abstand von 3 m in der GróBenordnung von rd. 3 o/o 
bleibt. Die Beschickung hoher Behalter durch fest- 
stehende Spiralrutschen ist unvorteilhaft, weil dereń 
Neigung mit Riicksicht auf den hohen Reibungswider- 
stand nasser Feinkohle sehr steil bemessen werden 
muB, was bei groben Sorten zu groBen Geschwindig- 
keiten und zu Zertrummerung fithrt. ZweckmaBiger 
verwendet man flach gegeneinander geneigte Rutschen 
mit einem mechanischen Antrieb, wie er fiir Zitter- 
siebe gebaut wird. Die Antriebsvorrichtung ist auBer
halb des Behalters anzuordnen; der Kraftbedarf bleibt 
in maBigen Grenzen.

W ahrend der B e fó rd e ru n g  u n te r ta g e  leidet 
die Kohle hauptsachlich in den Lokomotivziigen. Das 
Riitteln der W agen wahrend der Fahrt wird ver- 
ursacht durch schlechte Lage der SchienenstóBe (ab- 
zustellen durch Schienenschweifiung) sowie durch 
verbogene Wagenachsen. Bedenklicher noch sind die 
von der Lokomotive ausgehenden schweren StoBe. 
Eine wirksame Oberwachung der Lokomotivfiihrer 
laBt sich nur durch mechanische Einrichtungen er- 
reichen. Empfohlen wird zur Feststellung der auf- 
tretenden vermeidbaren StóBe beim Bremsen und An- 
fahren der Einbau von Dynamom etern1 und Tacho- 
graphen in den Lokomotiven, danach Pramiensetzung 

1 H e i s e  und H e r b s t :  Lehrbuch d e rB erfb au k u n d e , 1923,B d .2 ,S .358.
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fiir  s toBfreies F a h re n  u n d  schlieBlich E inbau  von 
fed e rn d en  P u ffe rn  an L okom oti ren  und  yie lle icht auch 
an Wa<*en. Den A ufw endungen  h ie rfu r  s tehen  nicht 
nu r  gerTngere \V er tv e r lu s tc  der  Kohle gegeniiber  (3 o/o 
Abrieb 48 P f . / t  bei A n th raz it  und  21 P f . / t  bei Fett-  
ko h le ) ,  so nde rn  auch E rsp a rn is se  an den Instand- 
se tzungskos ten  des  W a g en p a rk s .

In den  s e l b s t t a t i g e n  W a g e n u m l i i u f e n  w erden  
Kohle u n d  W a g e n  du rch  fa lsch  bem essene  Aufschiebe- 
vorr ich tungen  s ta rk  b ean sp ru ch t ,  welche die not- 
w end ige  K ra f t  a n s ta t t  du rch  groBe M asse  (Zy linder-  
D m r.)  durch  zu hohe  Beschleuruguiig  ausiiben (vgl. 
K oksausdri ickm asch inen) .  N achteilig  sind ferner  
W a g e n s p e r re n ,  welche die ab lau fenden  W a g e n  durch 
StoB vie llcicht so g a r  an den  W ą g en a ch se n ,  au fha lten ,  
a n s ta t t  sie fede rnd  oder  durch  Reibung  la n g sam  ab- 
zubrem sen , w odurch  a l le rd ings  noch nicht das  schad- 
liche A ufp ra l len  des nach s ten  ab lau fenden  W a g en s  
yerm ieden  wird. Bedenkt man, daB in einem  W agen-  
u m la u f  die Kohle durch  StóBe einen W e r tv e r lu s t  von
3 - 6 Pf. je  W a g e n  erle idet ,  d an n  soll te  m an erw agen , 
ob die B e fo rd e ru n g  du rch  M itnehm erke t ten  auf 
sóhlio-er Balui nicht w ir tscha f t l icher  ist ais  die An- 
w e n d u n g  von A blaufbahnen . E s  h ande l t  sich hier um 
eine technisch  d u rch a u s  lósbare  Aufgabe.

D er G ew in n a u sfa l l  durch  ra u h e  B chand lung  und 
Zerk le inerung  der  Kohle bei der  V erladung , Be- 
fó rd e ru n g  und  S peicherung  bew eg t  sich in einer 
G roB enordnung .  welche die A ufw endung  selbst erheb- 
licher M ittel rech tfe rt ig t .  Zur Behebung der  ange- 
gebenen  O bels tande sind jedoch  nur  verha ltm sm aB ig  
ae r inge  Betriige e rforderl ich .  Ein B eharrungszus tand ,  
iiber den h inaus  V erbesserungen  an diesen Steilen 
n icht m ehr  lohnen, w ird  sich bald  ergeben. Die 
Kohle, die bei der  G e w in n u n g  in ih rem  Gefitge bereits  
an g e g r if fen  und  geschwiicht w orden  ist, w ird  s te ts  
eine 'gew isse  N e igung  zu Bruch und  Abrieb zeigen. 
Alle w eite rn  M aB nahm en haben  sich deshalb  au f  die 
zweckmaBigste G e s ta l tu n g  der  G ew innungsye rfah ren  
zu erstrecken.

Feinkohlenanfall in der Gewinnung.
B e s t i m m u n g  d e s  S o r t e n a n f a  11 s 

u n d  d e s  B e r g e i n h a l t s  d e r  R o h f o r d e r u n g .
Die nachstehend  beschriebenen  Versuche sind zur 

L ósung  einer  fest um rissenen  F ra g e  uber  den F ein 
koh lenanfa ll  e iner  G rube  vo rgenom m en  w orden ,  die 
ausschlieBlich A nthraz itkoh le  fórdert .  Ein Bericht 
iiber die besondern  E rgebn isse  liegt nicht im 
Rahm en dieser V eróffen tlichung . Von Belang  sind 
hier n u r  G a n g  und  Reihenfo lge der  angeste l l ten  Ver- 
suche, sow eit sie ais  V erfahren  von W e r t  s ind u n d  
zu r  E rkenn tn is  einer  a l lgem einen  Gese tzm aB igkeit  
ge f i ih r t  haben.

A u sg an g sp u n k t  der  U n te rsuchung  w ar  die Be- 
s t im m u n g  des S o rten an fa l ls  sam tlicher  Betr iebspunkte 
durch Siebanalysen , die m an aus  prak tischen  
G ri inden  u ber tage  vornahm . Beim spiitern Vergleich 
d e r  Ergebnisse" w u rd e  un te rs te l l t ,  daB die Be- 
a n sp ru c h u n g  durch  die B efo rde rung  iiberall e twa 
gle ich  sei. Zur A bsiebung  g e lang ten  von jedein  Be
t r iebspunk t  zunachs t  je  nach dem  G an g  der  F ó rd e ru n g
3 - 5  W agen .  N ach  B eendigung der  ers ten  Versuchs- 
reihe w u rd e  m it e tw a  der  g leichen W ag en z ah l  die 
P ru fu n g  w iederho lt .  Bei 35 o/o a l ler  Betriebe, dereń  
S iebanalysen  1 und  2 in e inze lnen K órnungen  U n te r 
schiede von .mehr ais  5 o/o aufw iesen ,  schloB sich eine

dr i t te  U nte rsuchung  an. Die E rgebn isse  w u rd en  ge- 
mittelt. Die S iebeinrich tung  bes tan d  aus e iner  auf- 
o ehang ten  S chu tte lru tsche  m it Siebbóden. Die Auf- 
gabe  e r fo lg te  durch  einen B ergehochk ipper ,  die Ver- 
w iegung  durch  eine Dezim alw aage.  Die Versuchs- 
genau igke it  b e t ru g  fiir  Feinkohle ,  auf  die das  H aup t-  
au genm erk  zu rich ten  w ar ,  bei w ie d e rh o l te r  S iebung 
derse lben  P robe  von rd. 2 t  G ew ich t 0,2 o/0 des an- 
gefa llenen  H u n d er tsa tze s .

W a h re n d  der  Absiebung las m an  so rg fa l t ig  alle 
k laubbaren  Berge aus und  w o g  sie g eso n d er t .  Der 
nebenbei ver fo lg te  Zweck, die Reinheit d e r  G ruben- 
fó rd e ru n g  zu priifen  und  durch  zweckdienliche MaB
nahm en zu bee influssen,  w u rd e  y o l ls tand ig  erreicht. 
Durch die zwischen der  e r s te n  und  der  le tzten  Ab- 
siebung  erz ielte V err in g e ru n g  des m it t le rn  Berge
inhalts  e rgab  sich bere its  eine E rs p a rn is  an Gedinge- 
lóhnen welche die g esam ten  V ersuchskosten  un- 
m it te lbar  deckte. D ar iiber  h inaus  iibt d e r  G e h a l t  der 
Rohforderung an Klaubebergen auf den Aschengeha t 
der u n te rn  K ornk lassen  und  d am it  au f  die Wasch- 
kosten einen m aBgeblichen EinfluB aus (s. Zah len
tafe l 2).

Der Vergleich der  S iebanalysen  e rgab  eine Regel 
fu r  die H ohe  des F e in k o h le n an fa l ls  nur  so weit,  wie 
dieser iiber dem D u rc h sch n i t t  lag  bei al len  Abbauen, 
die an Sattel- und  M ulden lin ien  sow ie in Stórungs- 
zonen arbeiteten . D asse lbe  g a l t  fiir Vorrichtungs- 
betriebe m it besonders  ung iins t igen  V erhal tn issen  hin- 
sichtlich d e r  K oh lengew innung .  Die E rgebn isse  diesei 
B e tr iebspunkte w u rd e n  desha lb  fu r  die w eite re  dc- 
t rach tung  ausgeschalte t .  D er F e in k o h le n an fa l l  dei 
iibrigen Betr iebspunkte  ersch ien  zun a ch s t  ais  yólhg 
regellos. Betriebe, die ansche inend  u n te r  gleichen 
oder  ahnlichen B edingungen  arbe ite ten ,  l ieferten so 
yerschiedene F e inkoh lenm engen ,  daB ein hinreichen- 
der  G ru n d  dafiir nicht zu f inden  w ar.  Zur E rlau te iung  
diene ein Beispiel aus  F lóz  F, in dem  d e r  S treb  1 unc 
das  Brei tau fhauen  2 zu Felde g ingen.

Ein- Gewinnungs-
Abbau

fortschritt
Feinkohlen

anfall

Grad
verfahren cm/Tag %

1 29 Abbauhammer 60 23,3
2 28 300 34,4

Der hóhere  F e inkoh lenan fa l l  des  Breitaufhauens 
legt den SchluB nahe, daB sich e n tw e d e r  die geringe 
Breite der  A bbau fron t  ung i in s t ig  ausw irk t  oder  daB in 
diesem Flóz ein A b b au fo r tsch r i t t  von 3 m T ag  nn 
Hinblick au f  den S o rtenanfa l l  nicht am Platze ist. 
W ie  sp a te r  gezeigt w ird, t re f fen  d iese F o lgerunge '1 
nicht zu. Die s ta rkere  F e in k o h le n b i ld u n g  des Breit- 
au fhauens  ist w eder  d u rch  den  g róB ern  Abbaufoi 
schrit t  noch durch die g e r in g e re  A bbaubre i te  beding , 
sondern  durch die ung i ins t ige re  F lózausb ildung  J" 
dieser Stelle. Im G eg e n sa tz  zu der  e rs te n  Annahme 
wiirde sich der F e inkoh lenan fa l l  im S treb  1 bei r 
hóhu n g  des A bbau fo r tsch r i t t s  iiber 60 cm /T ag  111 
aus noch w eiter  verm indern .  D as  Beispiel soli zeiS®Il! 
daB der  ausschlieBliche V ergle ich  des S ortenan  a s 
zur  B eurteilung der  a n g e w an d te n  Abbauverfanren 
nicht ausre ich t und  zu Fehlsch li issen  fiihrt.

G r i i n d e  f i i r  d e n  y e r s c h i e d e n e n  S o r t e n a n f a l l -  

Der S ortenanfa l l  bei der  G e w in n u n g  w ird  durch 
fo lgende Einfliisse b e s t im m t:
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1. Natiirliches Kohlengefiige, a)  Fes tigkeit  der ge- 
wachsenen Kohle, b) S ch lech tenb ildung  durch 
tektonische E in f l i i s s e ;

2. Kunstliche G ef i igeande rung  du rch  den Abbau- 
druck, a )  B ildung von D rucklagen , b) vo lls tandige  
Z erm ah lung ;

3. Art der G ew innung ,  a) G ew in n u n g sv e rfa h re n  
(Schram m aschine ,  A bbauham m er,  H and-  und 
SchieBarbeit), b) A rbeitsw eise  des einzelnen 
H auers  bei der  H e re in g ew in n u n g  und Verladung. 
Im Aiigenblick der  G e w in n u n g  h a t  ein F lóz ein

ganz bes tim m tes Gefiige, das  im einzelnen nicht er- 
kennbar u n d  meBbar ist, weil sich die yo rh an d en en  
Kliifte und A blósungsf lachen  zum Teil der  Beob- 
achtung und  M e ssu n g  entziehen. Die Art der  Aus- 
bildung solcher  Zonen ger in g e rn  W id e rs ta n d s  w ird 
von der natiir lichen innern  Fes tigkeit  der  ans tehenden  
Kohle abhangen. Diese E igenscha f t  muB also  von be- 
stinimendem EinfluB auf  den U m fan g  der  uriyermeid- 
lichen F e inkoh lenb ildung  bei der  G ew in n u n g  sein. 
Ein Urteil dariiber,  ob der  fes tges te l l te  S ortenanfa l l  
den gegebenen B edingungen  en tsp rich t ,  is t  deshalb  
nur nach P rii fung  der  K ohlenfes tigke it  móglich.

U n t e r s u c h u n g  d e s  F l ó z g e f i i g e s .
Trommelfesligkeit, Trommelziffer.

Bei den S iebanalysen  w aren  fu r  eine spiitere Nach- 
priifung von jedem  B e tr iebspunk t P roben  der  ange- 
fallenen g ró b s ten  N uBklasse zuruckbehal ten  w orden . 
Eine bes tim m te G ew ich tsm enge  je d e r  d ieser  P roben  
wurde einem Festigkeitsversuch  in der  bekann ten  
Trommel u n te rw órfen ,  die so n s t  zur  P ri i fung  der  
Koksfestigkeit dient. Die T ro m m e l  bes teh t  aus einem 
waagrecht yer lager ten  Zylinder  von e twa 1 m Dmr.,  
an dessen In n en w an d u n g  4 W inkele isen  rad ia l an- 
gebracht sind. Ein- und  A us trag  erfo lgen  von H an d  
durch einen au fsc h ra u b b a ren  Deckel. Bei D re h u n g  
der T rom m el wircl das  au fgegebene  G u t  durch  die 
Winkeleisen gehoben ,  fiillt bei U berschre itung  eines 
gewissen W inkels  in die jew eils  u n te rs te  A btei lung  
usw. Die B eansp ruchung  des A u fgabegu tes  e r fo lg t  
also durch Fali oder  Schlag  und  durch  Reibung. Die 
Aufgabemenge b e t ru g  10 kg. In d e r  abgem essenen  
Zeit von 2 min w u rd e  die T ro m m el 50 mai von H and  
um 360° g ed re h t  und  der  A us trag  abgesiebt.

Da der T rom m elversuch  einen A n h a l t  fiir den 
bei der G ew innung  zu e rw ar te n d en  Feinkoh lenanfa l l  
geben sollte, w u rd e  auch hier ais  V ergle ichsm aBstab 
der H undertsa tz  der  angefa llenen  F e inkoh lenm enge  
gewahlt. Dieser W e r t ,  dessen  Zu- und  A bnahm e im 
entgegengesetzten Sinne wie die T ro m m elfe s t ig k e i t  
verlauft, e rh ie lt  ais  Kennzahl die Bezeichnung 
T rommelziffer«. .Fiir den e rw a h n te n  S treb  1 sowie 

das Breitaufhauen 2 im F lóz F  e rgab  sich fo lgendes  
Bild:

Abbau- Trommel
ziffer

Feinkohlen
fortschritt

cm/Tag
anfall

“/o
1 60 23,7 23,3
2 300 22,4 34,4

w o sie am StoB langere  Zeit dem  G ew ólbed ruck  des 
A b b au h o h lra u m es  ausgese tz t  ist. Ais G ru n d  fiir den 
hohern  F einkoh lenan fa l l  des A ufhauens  b leibt dem- 
nach en tw eder  der  sch lech tere  G a n g  der  Kohle und  
deshalb  die u n re rm e id l ic h e  s ta rke re  Z e r t ru m m e ru n g  
bei der  G e w in n u n g  durch A b b au h a m m e r  o d er  eine 
durch den T ro m m elv e rsu ch  nicht erfaB te w e ite re  Ge- 
f iigeverschiedenheit.  W ie im fo lg en d en  geze ig t  wird, 
t r i f f t  die zweite A nnahm e zu.

Aschengehalt.
Eine e ingehende U n te rsu c h u n g  ąhn l iche r  Falle 

lieB hau f ig  .eine auffa l l igę  Gleichsinriigkeit  in den 
A nderungen  des  F e inkoh lenan fa l ls  und  des  Aschen- 
g eh a l te s  der  ungew aschen  an a lys ier ten  F e inkoh le  und  
von NuB IV gle icher  Betriebe erkennen . Zur F est-  
s te l lu n g  einer Gese tzm aB igkeit  in d ieser  R ich tung  
w aren  aber  die vorgenom m enen  A schenana lysen  nicht 
b rauchbar ,  weil der  A schengeha lt  der  un te rn  Korn- 
k lassen  der  R o h fo rd e ru n g  zum  groBen Teil von der 
Sorgfjil t igkeit  der  B e rgek laubung  im S treb  ab h a n g t  
(Z a h le n ta fe l  2).

Z a h l e n t a f e l  2. B ez ieh u n g en  zw ischen  dem  G e h a lt  
an K lau b e b e rg en  und  dem  A sch e n g eh a l t  d e r  u n te rn  

K orn k la sse n  in d e r  R o h fo rd e ru n g .

Flóz Streb
Klaube-
berge

°/o

Aschengehalt 
Feinkohle NuB IV

°/o °/o
A a 3,7 8,8 1 —

b 5,2 9,2 14,2
c 8,6 11,4 15,3

B a 3,6 12,4 13,5
b 5,0 12,4 19,5
c 8,2 19,0 31,8

C a 8,1 19,3 23,3
b 8,0 19,8 27,8

Die geringere  T rom m elz if fe r ,  a lso  h ó h e re  nattir- 
liche Festigkeit der  Kohle im B re i tau fhauen  laBt 
sich zwanglos d adu rch  erk la ren ,  daB die Kohle bei 
schnellerer V o rw a r tsv e r lag e ru n g  des A bbaudruckes 

Aufhauen w en iger  zerm iirb t  w ird  ais im Streb,

Zur Zeit d ieser F e s ts te l lu n g e n  w aren  die S ieb
ana lysen , die den A usgang  der  U n te rsu c h u n g en  
geb i ide t  hatten ,  seit W o c h en  abgesch lossen .  Die ’ 
einzelnen S treben  arbe ite ten  un te r  v e rander ten  Be- 
d ingungen .  Eine n ach trag liche  P ro b e n ah m e  zur 
A schenbest im m ung  fiir Vergle ichszwecke hiitte auch 
die W ie d e rh o lu n g  der  Sieb- und  T r o m m e h e r s u c h e  er- 
fo rdert ,  wofiir  Zeit und  M ittel nicht zur  V erfi igung  
s tanden . Ais vor lau f ige r  Behelf  bo t  sich n u r  d ie 
A n a ly s ie ru n g  der  \e rb l ieb e n en  au sg ek la u b ten  NuB- 
proben . Bei den ger ingen  y o rhandenen  M engen  
muBten U ngenau igkei ten  in Kauf g en o m m en  und  die 
E rgebn isse  un te r  dem V orbeha l t  g ew e r te t  w erden ,  
daB die A schenana lyse  e iner  N uB probe keinen zu- 
verlassigen  AufschluB iiber den durchschn it t l ichen  
A schengeha lt  eines F lózes  zu geben  verm ag .

Um die V ersuchsfeh ler  tu n l ic h s t  auszuschalten .  
habe ich zuniichst D urc h sch n i t tsw e rte  aus  den Aschen- 
geha ltsz if fe rn  fu r  die verg le ichbaren  ( u n g e s to r te n )  
G ew innungsbe tr iebe  d e r  verschiedenen F lóze geb i ide t  
und diese m ite inander  verglichen. D as  E rg e b n is  g e h t  
aus  Abb. 2 sowie aus  der  Z ah len ta fe l  3 hervor. Im 
Schaubild sind die F lóze  nach ih rem  F e in k o h le n an fa l l  
geo rdne t ,  so daB die Fe inkoh len lin ie  u n u n te rb ro c h e n  
ans teig t.  In ąhn l iche r  W eise ,  aber  f lacher ,  s te ig t  die 
Linie des  A schengeha ltes ,  w a h re n d  die Linie d e r  
T ro m m elz if fe r  abw echse lnd  Auf- und  A bstieg  zeigt.  
Durch  ihre R ich tu n g sa n d e ru n g en  w erden  ansche inend  
die UngleichmiiBigkeiten im V erlauf  der  F e inkoh len-  
und  d e r  A schengeha lts l in ie  zum groBen Teil aus- 
geglichen.
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Felnkohlenziffer, errechnet aus Aschengehalt 
und Trommelziffer.

Das Hervortreten dieser GesetzmaBigkeit legt es 
nahe, aus den Ziffern des Aschengehalts und den 
Trommelziffern eine Kennzahl zu errechnen, die im 
folgenden ais FK- (Feinkohlen-) Ziffer bezeichnet 
wird. Diese Ziffer soli eine Beurteilung ermoglićhen, 
in welchem Urnfang bei vergleichbaren Gewinnungs- 
betrieben der Unterschied im Feinkohlenanfall durch 
die Gefiigeverschiedenheit der anstehenden Kohle be-
dingt ist. ..

Nach der Zahlentafel 3 liegt der Durchschmtt samt
licher W erte fiir die Trommelziffern der Flóze bei 
33 o fiir den Aschengehalt von NuB I bei 5 o/o und 
fur~den Feinkohlenanfall bei 21,7o/o. Die zu errech- 
nende Kennzahl muB ais VergleichsmaBstab gleich- 
falls eine mittlere Hohe von 21,7 o/o haben. Da sich 
die FK-Ziffer aus Trommelziffer und Aschengehalt 
ergibt, sind zuniichst diese Ziffern auf einen inittlern 
Zahlenwert von 21,7 umzurechnen.

Z a h le n ta f e l  3. Feinkohlenanfall verschiedener Flóze 
in Abhiingigkeit von Trom m elfestigkeit 

und Aschengehalt. Errechnung der FK-Ziffer.

Floz

Trommelziffer 
I X  

Faktor 
! 0,653

Aschengehalt
i 3 X 
Faktor 

°/o | 4,34

Sum
mę

2 +  4
FK-

Ziffer

Fein-
kolilen-
anfall

°/o

1 2 3 4 5 6 7

A 27.8 18,2 3,6 15,6 33,8 16,9 18,5
B 34,5 22,5 4,9 21,2 43,7 21,8 19,2
c 35,0 22,9 4,5 19,5 42,4 21,2

21.8
21,0

D 33,1 21,6 5,1 22,1 43,7 21,0
E 33,6 22,0 5,7 24,7 46,7 22,3 22,8
F 32,4 21,2 5,1 22,1 43,3 21,6 23.2
O 36,2 23,7 6,1 26,5 50,2 25,1 25,9

Durch
schnitt I 33,2

1
21,7 1 5,0 21,7 21,7 21,7

Die Art der Umrechnung gelit aus den Spalten 2 
und 4 der Zahlentafel hervor. Die Abstimmung auf 
den Mittelwert des tatsachlichen Feinkohlenanfalls er- 
folgte bei der Trommelziffer mit dem Faktor 0,653 
und beim Aschengehalt mit dem Faktor 4,34. Zu er-

órtern bleibt, in welchem W ertverhaltnis die errech
neten Zahlen der Spalten 2 und 4 bei Erm ittlung der 
FK-Ziffer einzusetzen sind. Die Zahlen 2 und 4 
liegen bei den Flozen A und F niedriger, bei den 
Flózen B und D dagegen hóher ais der tatsachliche 
Feinkohlenanfall. Bei den ubrigen Flozen bewegt sich 
der Feinkohlenanfall zwischen den Zahlen 2 und 4, 
und zwar gibt in einem Fali der Aschengehalt und 
in zwei Fallen die Trommelziffer den hóhern Wert 
an. Die gesuchte FK-Ziffer muB hiernach ohne weitere 
Umrechnung ais arithmetisches Mittel aus den Zahlen 
der Spalten" 2 und 4 angenommen werden.

Zur Vermeidung von Irrtiimern sei darauf hin- 
gewiesen, daB die Zahlen in den Spalten 2 und 4 
nur rechnerische Bedeutung haben. Aus der un- 
gleichen Hohe der Umrechnungsfaktoren von 4,34 
fiir den Aschengehalt und 0,653 fur die Trommel
ziffer ist nicht zu schlieBen, daB der Aschengehalt

einen 4,34 fach gróBern EinfluB auf die Feinkohlen- 
0,653

bildung hat ais die Trommelfestigkeit der Kohle. 
Die Trommelziffer ist keine absolute GroBe, die 
mit einer andern GroBe gemessen werden kann. 
Sie ist das Ergebnis eines Versuches, dessen Be- 
dingungen (10 kg Aufgabemenge, 50 Trommelumdre- 
hungen) und dessen zahlenmaBige Endwerte in ge
wissen Grenzen willkurlich veranderlich sind. Die 
allein zu wertende relative Hohe der Trommelziffer 
bleibt hierdurch unbeeinfluBt. Hinsichtlich der Um
rechnung des Aschengehaltes sei nochmals bemerkt, 
daB der Aschengehalt von NuB I hier lediglich ais 
Anhalt fiir den wesentlich hóhern Durchschnittsgehalt 
der Flóze zu gelten hat.

A u sw e rtu n g  d e r K e n n z iffe rn .
Feinkohlenziffer verschiedener Fidze.

Die aus Spalte 6 der Zahlentafel 3 ersichtlichen 
FK-Ziffern der einzelnen Flóze sind in Abb. 2 
schaubildlich aufgetragen. Erhebliche Abweichungen 
zwischen den Kurven Feinkohlenanfall und FK- 
Ziffer liegen nur bei den Flozen B und F vor. Beim 
ersten handelt es sich um ein Floz, dessen Fein

kohlenanfall ohne erketin- 
bare Griinde aufierordentlich 
stark wechselt. Der Aschen
gehalt der Kohle scheint hier 
von verhaltnismaBig gerin- 
germ EinfluB zu sein ais bei 
den andern Flozen, wahrend 
die Bedeutung d e r  Trommel
festigkeit gróBer ais  ̂ im 
Durchschnitt ist. Bei Floz r
l iegen  besondere Verhaltnisse
vor, die durch das Unter-
suchungsverfahren nicht ge-
niigend erfaBt werden. Die 
Kohle scheidet sich in eine 
sttickig anfallende, sehr reine 
O berbank und in eine fe'n 
durchw achsene, aschenreiche 
Unterbank, die fast nur Fein- 
kohle liefert. Die ausschUeB- 
liche U ntersuchung von Nu 
konnte hier hinsichtlich es 

G Aschengehaltes keine ge 
nauern Ergebnisse bringe"
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Abgesehen von diesen Sonderfallen ist die Uber
einstimmung zwischen den betrachteten Kurven 
besser, ais normalerweise erwartet werden kann. 
Man muB bedenken, daB eine vóllige Ubereinstimmung 
nur unter zwei Bedingungen móglich ist. Erstens 
miiBte die Gewinnungsarbeit an samtlichen Betriebs- 
punkten mit gleicher Sorgfalt erfolgen. Vorausgesetzt 
wurde aber, daB dies nicht der Fali war, denn das 
angewandte Untersuchungsverfahren sollte erst einen 
Anhalt zur Aufdeckung vorliegender Mangel geben. 
Zweitens miiBte bei Ubereinstimmung der Kurven auch 
die petrographische Beschaffenheit der Kohle in allen 
Flozen gleich sein. Das trifft im vorliegenden Fali 
zwar annahernd zu, da es sich nur um reine Anthrazit- 
flóze handelt. Man muB sich aber vor Augen halten, 
daB in andern Gruben bei verschiedenen Flozen z. B. 
der Anteil an Glanz- und Mattkohle sehr stark 
wechseln kann. Bei iiberwiegendem Glanzkohlen- 
gehalt wird die natiirliche Spródigkeit (Trommel
ziffer) von gróBerm und der Aschengehalt von ge- 
ringerm EinfluB auf die Feinkohlenbildung sein ais 
in einem Floz, das iiberwiegend A^attkohle fiihrt. Die 
Feinkohlenziffern yerschiedener Floze lassen sich in 
solchen Fallen nur dann vergleichen, wenn Trommel- 
ziffer und Aschengehalt mit yerschiedenen W ert- 
faktoren eingesetzt worden sind.

Vergleic/i zwischen Feinkohlenarifall und Feinkohlen- 
ziffer in gleichartigen Gewinnungsbetrieben.

Wie aus dem Schaubild und den vorstehenden 
Darlegungen hervorgeht, erhalt man bei gleicher Be- 
wertung von Trommelziffer und Aschengehalt keine 
FK-Ziffer, die sich mit der unter gleichen Be
dingungen zu erwartenden Feinkohlenbildung ver- 
schiedener Floze vóllig deckt. Bei der Betrachtung 
mehrerer Fiille ist also zunachst davon abzusehen, 
ob Feinkohlenanfall und FK-Ziffer jeweils tiberein- 
stimmen, und das Augenmerk yielmehr auf die beider- 
seitigen yerhaltnismaBigen Unterschiede zu richten.

Z a h le n ta fe l 4. Vergleich zwischen Feinkohlenanfall 
und FK-Ziffer fiir je zwei Streben yerschiedener Floze.

lóz Streb
Ein

fallen
Grad

A bbau
fortschritt 
-f-gróBer 
— kleiner

Trommel-
ziffcr

Aschen
gehalt

%

FK-
Ziffer

Fein-
kohlen-
anfall

°/o
F 1 29 _ 36,3 5,1 22,9 23,3

2 28 + 34,3 13,3 40,0 34,4
Unterschied 17,1 11,1

E 3 65 gleich 25,6 3,2 15,3 16,4
4 65 gleich 29,2 7,8 26,5 26,4

Unterschied 11,2 10,0
B 5 30 + 38,4 1,7 16,2 20,2

6 29 — 39,4 5,2 24,2 28,5
Unterschied 8,0 8,3

A 7 30 + 26,4 3,9 17,1 17,6
8 26 — 28,3 3,7 17,3 18,2

Unterschied 0,2 0,6
D 9 24 + 37,8 4,8 22,8 19,5

10 26 — 38,8 4,4 22,3 19,5
Unterschied 0,5 0,0

Das erste Beispiel der Zahlentafel 4 betrifft die 
niehrfach erwahnten Betriebspunkte Streb 1 und Breit- 
aufhauen 2 im Floz F. Aus den Kennzahlen geht 
nunmehr klar hervor, daB der Grund fiir die starkere 

einkohlenbildung bei 2 nicht in dem gróBern Abbau- 
ortschritt (300 cm Tag gegeniiber 60 cm/Tag bei 1)

zu suchen ist, sondern in dem wesentlich hóhern 
Aschengehalt. Die Ursachen fiir die abweichenden 
Unterschiede von 17,1 in der FK-Ziffer und 11,1 im 
Feinkohlenanfall beider Betriebe lassen sich nicht 
ohne weiteres angeben. Der Grund kann sowohl in 
sorgfaltigerer Arbeit im Breitaufhauen ais auch in 
fehlerhafter Probenahine gelegen haben. Wie bereits 
erwahnt, hat Floz F eine sehr aschenreiche Unter- 
bank, die iiberwiegend ais Feinkohle anfallt. W ahr- 
scheinlich bleibt diese Unterbank bei rascherm Ver- 
hieb stiickiger, was zur Folgę hat, daB der Aschen
gehalt gróberer Kornklassen bei allgemeiner Zunahme 
des Aschengehalts rascher wachst ais der durcli- 
schnittliche. In gleichem Sinne steigt auch die FK- 
Ziffer rascher ais den Verhaltnissen entspricht. Der 
Mangel liegt aber nicht im System, sondern im Ver- 
fahren der Untersuchung, das kiinftig zu andern sein 
wird.

Das zweite Beispiel (Floz E) zeigt, daB unter 
vóllig gleichen Bedingungen des Einfallens sowie 
der Abbauweise die Kohlenfestigkeit (Trommelziffer) 
eines Flózes ebenso veranderlich sein kann wie der 
Aschengehalt. Der einer verschieden hohen FK-Ziffer 
entsprechende unterschiedliche Feinkohlenanfall laBt 
sich durch die Abbaufiihrung nicht beeinflussen.

Aus den Zahlen fiir die Streben 5 und 6 des 
Flózes B geht hervor, daB der gróBere Feinkohlen
anfall von 6 zwar iiberwiegend durch den hóhern 
Aschengehalt verursacht worden ist, daB er sich aber, 
nach den Trommelziffern zu schlieBen, um rd. 1 o/o 
driicken lieBe, wenn der Abbaufortschritt bei 6 ebenso 
schnell wie bei 5 ware.

Auch die beiden letzten Beispiele lassen sinkende 
Trommelfestigkeit der Kohle bei geringerm Abbau
fortschritt erkennen. Damit soli nicht bedingungslos 
fiir raschern Verhieb gesprochen werden, denn in 
zwei Fallen erwies sich bei gleichem Einfallen und 
geringerm Abbaufortschritt die Trommelziffer ais 
gróBer.

Gró/iere Tromm elfestigkeit der Kohle 
in steiler Lagerung.

Streben mit ungleichem Einfallen lieBen sich mit- 
einander nicht ohne weiteres vergleichen. Kohle aus 
steilen Betrieben zeigte mit wenigen Ausnahmen in 
gleichen Flozen eine hóhere Trommelfestigkeit ais 
Kohle aus flachen Betrieben. Damit war aber keines- 
wegs eine geringere Feinkohlenbildung verbunden. 
In Ubereinstimmung mit der Erfahrung, daB flaches 
oder steiles Einfallen eines Flózes ohne EinfluB auf 
seinen Sortenanfall ist, zeigten flachę und steile Be
triebe im groBen Durchschnitt den gleichen Fein
kohlenanfall. Diese beiden Feststellungen fiihren zu 
einem bemerkenswerten SchluB.

Wie eine einfache Uberlegung zeigt, muB in steilen 
Betrieben, besonders im Schragbau, der Druck des 
Hangenden auf die Kohle geringer sein ais bei 
flacher Lagerung. Das Hangende trag t sich in desto 
gróBerm Mafie selbst, je steiler das Einfallen ist. Da 
die Zahl der Drucklagen entsprechend sinkt, bleibt die 
Kohle fester und neigt weniger zur Feinkohlen
bildung. Dieser Vorteil wird aber meist durch Sturz 
und rauhere Behandlung im steilen Streb aufgehoben. 
Der hierdurch verursachte Abrieb bewegt sich nach 
den vorliegenden Beobachtungen in der Grófien- 
ordnung von wenigstens 2 -3  o/o, hat also bei 
Anthrazitkohle eine W ertminderung von 3 2 -48  Pf./t
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und  bei F e t tk o h le  v o n  1 4 - 2 1  P f . / t  zu r  F olgę.  H ier  
b ietet sich die M óglichke it  zu groBen E rsp a rm sse n .
In d iesem  Z u sam m en h a n g  sei au f  die Vorteile  es 
S ageb la t tabbaus  von B e n t h a u s *  h ingew iesen  der  
groBen A b b au fo r t sch r i t t  m it  schonende r  Kohlen- 
b e h a n d lu n g  in ste ilen  Betrieben vere im gt.

Feinkohlenanfali und Abbaufortschritt.
W e n n  die V erm inde rung  des A bbaudruckes mit 

einer  E rh ó h u n g  der  T ro m m elfe s t ig k e i t  e inhergeh t ,  
so ercribt sich h ieraus im Hinblick  au f  die be-  
sch rankung  des F e in k o h le n an fa l ls  die F o rd e ru n g  nach 
m óglichs t  raschem  Verhieb. Die Kohle b rich t in den 
F lachen  ger ingen  W id e rs ta n d es ,  d. h. den  Schlechten, 
D ruck lagen  u n d  Aschenlagen. E n tg e g e n  dem  m ehr  
o d er  w en iger  senkrech ten  V erlauf  von Schlechten  un 
D ruck lagen  fo lg e n  die A schenlagen  dem  Streichen 
u n d  E in fa llen  des F lozes,  en tsp re ch e n d  ih rer  strat i-  
g raph ischen  B ildung  du rch  F e s t la n d s tu rm e  be. 
T rockenheit ,  O berschw em m ungen  in Regenzeiten, 
U n te rb rechungen  der  Schich tenb ildung  usw. Den 
o-leichen EinfluB wie die au f  so lche W eise  gebildeten  
feinen T o n h a u tc h e n  d u r f te n  u b r igens  auch  schmale 
F us i t lagen  auf die F e in k o h le n b ild u n g  haben.

D as Brechen der  K ohle in den  A schenlagen  kam 
seh r  schon  zum  Ausdruck, ais  m an  d u rch  einen Versuch 
fests tc l len  w oll te ,  ob die Stiicke, die bei m angelndem  
Absatz durch  den Brecher  geschickt w erd en  muBten, 
nicht v o r te i lh a f te r  du rch  Schlag  oder  S turz  zu zer- 
k le inern  w aren . An sich erw ies  sich ein solches Ver- 
fa h re n  ais móglich , n u r  zeigte das  zerk ie iner te  u u t  
an so vielen B ruchflachen  Asche, daB es m a t t  und 
unansehn lich  u n d  fu r  den Verkauf ungee igne t  war.

Bei der  G ew in n u n g  w ird  die Kohle s te ts  in den 
Schlechten u n d  A schen lagen  brechen. W a s  sich in ge 
w issem  U m fa n g  Yermeiden laBt, ist die B ildung weite- 
rer  B ruchzonen  durch  D rucklagen . Bei U berschreitung 
einer gew issen  V erh iebgeschw indigkei t  w ird  die Kohle 
»tottrangig«, und  zw ar zu dem  Zeitpunkt, in dem  sich 
D rucklagen  kaum  m ehr  bilden. M an h a t  diesen 
Zustand  b isher  im H inblick  au f  die Leis tung zu ver- 
m eiden gesucht,  jedoch  f ra g t  es sich, ob d ieser Ge- 
s ich tspunk t au f rech tzue rha l ten  ist. W e n n  es gelingt,  
ae su n d e  Kohle in Blócken here inzugew innen , so w ird  
sie n u r  in den  du rch  Schlechten  u n d  A schengeha lt  
bed ing ten  g ro b en  Lagen brechen. Die Kohle beha lt  
ihre natu rl iche  H a r tę  und  w ird  die B eanspruchung  
durch B efó rde rung  u n d  A ufbere itung  besser  iiber- 
s tehen  ais  b isher. D urch  den  g iins t ige rn  S o r tenanfa l l  
e rg ib t  sich also  ein do p p e l te r  G ew inn , und  es  ist 
zweifelhaft ,  ob ihm  wirklich  ein V erlus t  durch  
Leis tungsriickgang  gegenubers teh t .

V orbed ingung  fiir die G ew innung  to tg a n g ig e r  
Kohle is t  eine U m ste l lu n g  in V orr ich tung  und  
G ew innung . Ein A bbau fo r tsch r i t t  von m ehr  ais
2 m /T a g  ?aBt sich nur  im Ruckbau erzielen, dessen 
V orte ile°bekann t sind. Ein w esen tl icher  Nachteil  der  
vo rause ilenden  V orrich tung , d e r  ZinsYerlust fiir das  
in d e r  S treckenauTfahrung fes tge leg te  Kapitał,  w ird  
bei B esch leun igung  des Verhiebs du rch  Z insgewinn 
wieder aufgehoben , d a  die Zahl der  S treben  und  
Strecken sowie die S um m ę des h ierfiir  au fgew endeten  
K apitals  en tsp rechend  sinken. Ais technischer  Vorteil 
des besch leun ig ten  A b b au fo r tsch r i t t s  sind die er- 
w eiter ten  M óglichkeiten  zu yersa tz losem  Abbau und

i G liickauf 1927, S. 965.

einem  dadurch  beguns t ig ten  L e is tungsausg le ich  fur 
den Verhieb hiir terer  Kohle zu e rw ahnen .

Die G ew innung  sehr h a r te r  K ohle  schlieBt die 
V envendung  von A bbauham m ern  aus. D as is t  aber 
im Hinblick  auf den  S ortenan fa l l  kein Schaden, denn 
durch  die A bbauham m er  w ird  g esu n d e  K ohle  in 
unnó tigem  MaBe zerschlagen. Es b le ib t die Schram- 
arbeit  die o hneh in  aus dem  irr igen  G esich tspunk t 
yernach lass ig t  w ird ,  das  S chram kle in  e rho lie  den 
no rm alen  Feinkoh lenanfa l l .  Dies t r i f f t  zum  mindesten 
fiir die neuerd ings  auf den  M a rk t  gekom m enen  
S c h r a m m a s c h in e n  von 12 cm S ch ra inhohe  auch  bei 
Bearbeitung  diinner F loze  nicht zu. F e rn e r  kommt 
die SchieBarbeit in Betracht,  d e reń  v e rm e h r te r  Ein- 
fu h ru n g  sicherheitliche Bedenken  n ich t im Wege 
stunden , w en n  m an zur  V en vendung  s a n f t  treibender 
S icherhe itssp rengsto ffe  iiberginge. SchlieBlich besteht 
die Móglichkeit,  die friihere  T re ib a rb e i t  in ye randeite r  
F o rm  w ieder au fzunehm en. Versuche in d ieser  Rich
tu n g  sind im G ange .

Vorschlage fur kUnftige Untersuchungen 
des Feinkohlenanfalls.

D as E rgebn is  der  gesch ilde r ten  Versuche besteht 
in der  A ufdeckung einer  G ese tzm aB igkei t  zwischen 
dem  F einkoh lenanfa l l  und  d e r  T rom m elfes t igke it  
sowie dem A schengeha lt  der  Kohle. Die mitgeteilten 
Ziffern s ind  au f  andere  V erhal tn isse  n ich t iibertrag- 
b a r  und  bilden e instweilen  n u r  einen A n h a l t  und  eine 
A nregung  fiir w eitere  Versuche, de reń  Durchfiihrung 
sich verbessern  laBt.

Die T ro m m elp ro b e  ist an  sich zuver lass ig  und 
kann beibehalten  w erden .  E m p feh le n  d iirf te  sich die 
M uste rnahm e im Streb  u n d  die schonende  Be 
fo rd e ru n g  der  P ro b e  zutage. Versch ieden  groBe Be
ansp ruchung  der  Kohle au f  dem  F ó rd e rw e g e  fuhrt 
dazu, daB die am  sch lech tes ten  beh a n d e l te  zw ar  einen 
hohen  Feinkoh lenanfa l l ,  aber  eine n iedrige  T ro m m e  - 
ziffer aufweist.  Die Kohle ist  an  ih ren  s c h w a c h e n  

Steilen bereits  u n te rw egs  gebrochen , das  R e s tp ro d u k t  
d ah e r  h a r t  und  das  E rgebn is  d e r  T r o m m e lp r o  e 
unzutreffend .

Die M angel der  beschriebenen  Aschenunter- 
suchung sind bereits  e r w a h n t  w orden .  N u r  den be
sonders  g uns t igen  V erhal tn issen  w a r  es zu danken, 
daB un te r  den  du rch  die V ersuchsfo lge  gegebenen 
B edingungen  noch ein so k la re s  Bild iiber den Zu
sam m enhang  zwischen A sch e n g eh a l t  u n d  Sortenanfa 
ents tand .  Die A nalyse d e r  N uBklasse  1 gibt, wie ara 
Beispiel des F lozes F geze ig t  w o rd e n  ist, keinen zu-
verlassigen A nha lt  fiir den D u r c h s c h n i t t s a s c h e n g e h a  t
m ehre re r  Betriebe. M an  w ird  kiinftig  zu r  A n a ly s ie ru n g  
von Schlitzm ustern  iibergehen  iniissen, wobei zu e 
achten ist, daB in diese P ro b e n  die Bergem itte l nicn 
gehóren , denn  die Miichtigkeit e ines B e r g e m i t t e l s  is 
ohne  EinfluB auf d ie  F e in k o h le n b i ld u n g .  In jedem 
Streb muB m an  m ehre re  S ch li tzp roben  nehm en, wei 
der  A schengehalt o f t  auf  kurze  E n t f e rn u n g  wechse 

Bei kiinftigen Arbeiten  ist  n icht vom  d u r c h s c h n i t t  

lichen F einkoh lenanfa l l  u n d  den  m it t le rn  Kennzit ern 
a l ler  Floze einer G ru b e  auszugehen ,  sondern  
V erhalten  des einzelnen F lozes ,  das ,  wie dargc: eg , 
schon an  sich schwankt. Die B i ldung  von Kennzit er 
fiir das  einzelne F lóz  und  h ie raus  die Beurteilung 
zweckmiiBigsten A bbauve rfah rens  w ird  nach wie e 
ho lte r  Beobach tung  der  versch iedenen  (ungestó r  en; 
S treben oder desselben  S trebs  im  Laufe des or
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schreitenden Verhiebs keine Schwierigkeit ver- 
ursachen. E rst nach Festlegung der einzelnen Flóz- 
kennziffern lassen sich Kennziffern fiir die gesamte 
Grube ermitteln, denn in der Regel verhalten sich 
verschiedene Flóze ungleichartig hinsichtlich des 
Einflusses von Festigkeit und Aschengehalt auf die 
Feinkohlenbildung.

Z u sa m m e n f a ssu n g .
Von der Feinkohlenfórderung einer Grube fallt 

haufig nur die Halfte bei der Gewinnung an. Der 
restliche Abrieb bildet sich erst bei der Befórderung 
zutage und bei der weitern Behandlung der Kohle. 
Nach der Feststellung, wo und in welchem AusmaB 
der spiiter erzeugte Abrieb hauptsachlich auftritt, 
werden Mittel zur Verminderung der hierdurch ver- 
ursachten \Vertverluste angegeben, die bei einer Tages
fórderung von 2500 t wenigstens 500000 M /Jah r be- 
tragen und 2 Mili. J f /Ja h r  iibersteigen konnen. Die 
Grundlage fiir betriebliche MaBnahmen in dieser 
Richtung bildet die Absiebung der Fórderung móg- 
lichst vieler Betriebspunkte, die zum Teil an ver- 
schiedenen Stellen der Grube zu wiederholen ist. Die 
aufzuwendenden Versuchskosten konnen meist bei 
gleichzeitiger Beobachtung der Fórderung auf ihren 
Bergeinhalt durch zweckdienliche MaBnahmen zu 
dessen Verminderung unmittelbar eingebracht werden.

Die Sortenbildung bei der Gewinnung wird maB- 
geblich durch das Gefiige der Kohle beeinfluBt. Die 
Kohle bricht einerseits in Schlechten, in Drucklagen 
und in Kohlenlagen von besonderer Spródigkeit, 
anderseits in Aschenlagen, die nicht ais Bergemittel

ausgebildet zu sein brauchen. Nach den vorliegenden 
Versuchsergebnissen steigt der Feinkohlenanfall in 
bestimmtem Verhaltnis mit abnehmender Festigkeit 
und zunehmendem Aschengehalt. Die Hohe des 
Aschengehaltes, der auch in demselben Flóz groBen 
Schwankungen unterliegt, ist durch Analyse zu er- 
mitteln und ais gegebene GroBe zu betrachten. Die 
verhaltnismaBige Festigkeit verschiedener Kohlen- 
sorten laBt sich durch Untersuchung einer NuBprobe 
in der Trommel festlegen. MaBstab ist der Hundert- 
satz der darin anfallenden Feinkohlenmenge, der ais 
Trommelziffer bezeichnet wird und durch die Abbau- 
fiihrung beeinfluBbar ist.

Da Aschengehalt und Trommelziffer in gesetz- 
maBig festlegbarem Verhaltnis zum m ittlern Fein
kohlenanfall des Betriebes stehen, wird aus diesen 
beiden GróBen eine dritte Kennzahl, die Feinkohlen- 
ziffer, errechnet. Diese Ziffer gibt an, in welchem 
Umfange Schwankungen des Feinkohlenanfalls durch 
Unterschiede des Kohlengefiiges bedingt sind und 
erlaubt ein Urteil iiber die Eignung und Sorgfalt des 
Gewinnungsverfahrens.

Móglichkeiten zur Verminderung des Feinkohlen
anfalls durch schonende Behandlung bestehen be
sonders in steilen Betrieben, wo die Kohle desselben 
Flózes fester ais in flacher Lagerung ist. Allgemein 
empfehlen sich ein móglichst rascher Verhieb sowie 
die Anwendung von Schrammaschinen an Stelle der 
Abbauhammer. Ferner besteht die Móglichkeit zu 
verstiirkter Aufnahme der SchieB- und Treibarbeit. 
Zum SchluB wird angegeben, in welcher Weise sich 
das erórterte Untersuchungsverfahren verbessern laBt.

Versuche zur H em m u n g  der Flammen von Schlagwetter- 
und  Kohlenstaubexplosionen mit Hilfe inerter Gase.

Von Dr.-Ing. E. Ki r s t ,  Berlin.
(Mitteilung aus dera AusschuB fur Bergtechnik, Warme- und Kraftwirtschaft.)

Die nachstliegenden Móglichkeiten fiir die ge- 
wollte oder ungewollte Verzógerung der Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit von Schlagwetter- und 
Kohlenstaubexplosionen bieten die Anderung der 
Konzentration der warmeliefernden Reaktionsteil- 
nehmer und die Abkiihlung der Explosionsflamme. 
Wie bei deii Grubengas-Luftgemischen die Zone der 
Gefahrlichkeit desto naher riickt, je mehr sich der 
Gehalt der Grubenluft an Grubengas dem Bereich 
nahert, dessen Grenzen die FuBpunkte der Kurve fiir 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Explosions- 
namme sind1, so bewirkt umgekehrt bei hochexplo- 
siblen Gemischen die Verminderung der Grubengas- 
konzentration das Gegenteil.

Dieselbe W irkung laBt sich durch Herabsetzung 
des Sauerstoffgehaltes der Grubengas- oder der 
Kohlenstaub-Luftgemische erreichen. Der restlose 
Ausschlug der Explosionsfahigkeit von Schlagwettern 
auf die bezeichnete Art — durch Anreicherung des 
otickstoffgehaltes der Luft — setzt eine Verdiinnung 
es Sauerstoffgehaltes der Luft bis auf 12,93 o/0 und 

e>ne solche des Gesamtgemisches bis auf 12,2 o/o 
! °raus- Bei Kohlenstaub-Luftgemischen ist diese
zOmł' ^ e r r e s  “ "d  W i e l a n d :  O ber den EinfluB des Druckes auf die Ent- 
1930 ™Ej ^ sc'lw‘nc' iEkeit explosiver M ethanluftmischungen, Oas W asserfach

Grenze schwankend und abhangig von Art und Menge 
der gasfórmigen Zersetzungsprodukte. Eine natiir- 
liche explosionshemmende W irkung iiben dabei 
immer der W asser- und der Aschengehalt aus. W irkt 
der erste durch die W armeentziehung auf Kosten der 
W asserverdampfung und die damit verbundene Ver- 
diinnung der fliichtigen Schwelgase sowie durch die 
Verminderung der Schwebefahigkeit der Staubteil- 
chen, so hemmt der zweite — im WirkungsausmaB 
geringer ais der W assergehalt — die Fortpflanzung 
der Explosionsflamme ais mit zu erhitzender Ballast.

Dem Stickstoffgehalt der Luft oder der iiber- 
schussigen Luft im Gemisch fallt eine passive Rolle 
zu. Je gróBer ihr Volumenanteil ist, desto stiirker 
wirkt sich ihre Anwesenheit in der Aufzehrung der 
Flammentemperatur und damit in der Richtung der 
Verringerung der Entzundungsgeschwindigkeit aus. 
Diese Uberlegung laBt voraussehen, daB bei dem er- 
heblichen Unterschied der relativen spezifischen 
W arme des Stickstoffs gegeniiber der anderer inerter 
Gase, wie z. B. des Kohlendioxyds, dieses, wenn es 
in gróBerer Menge an die Stelle der Luft tritt, starkere 
abkiihlende W irkung ausiiben muB. Die starkere 
explosionshemmende W irkung des Kohlendioxyds 
gegenuber derjenigen des Stickstoffs laBt sich aus dem 
von C o w a rd  und H a r tw e l l  gegebenen Schaubild



G 1 ii c k a u  f Nr .  7

(Abb. 1) gut erkennen. Damit also jegliche Entziind- 
barkeit von Grubengas-Luftgemischen ausgeschlossen 
wird, ist ein Kohlendioxydgehalt der Luft von etwa 
25«/o bei W ahrung eines Sauerstoffgehaltes im 
Kohlendioxyd-Luftgemisch von 15,8 o/o nótig.

l/o/.- %  S a u e rs / o f

20 19 is  &  15 14 *3

5  W 15 20 25 30 3 5  «0 V5 50 55
M .-  % ffoh /e n d /o jcyd od e r 3 1 /cJfs lo f

Abb. 1. Explosionshemmende Wirkung von Stickstoff 
und Kohlendioxyd.

Im praktischen Sinne wissenswerter ais dies scheint 
zu sein, wieviel Kohlendioxyd in das explosions- 
kraftigste Gemisch hineingeworfen werden muB, 
damit einmal — unter der Voraussetzung freier 
Volumenausdehnung -  ein Teil des urspriinglichen 
Gemisches verdrangt und zum andern die Explosions- 
fiihigkeit des verbliebenen gróBern Restes voll- 
stiindig ausgeschlossen wird. Dies geschieht, wenn 
etwa ein Viertel des Gemisches durch Kohlendioxyd 
verdriingt wird.

Auffallend lebhaft hat man sich in Amerika mit 
dem Vorgang der Hemmung von Schlagwetter- 
explosionen durch inerte Gase beschaftigt, was eine 
ganze Reihe von Arbeiten beweist, die auf Ver- 
anlassung des Bureau of Mines verfaBt worden sind1. 
Ais besonders bemerkenswert ist noch eine im Jahre 
1930 erschienene Arbeit von Y ones und P e r r o t t 3 
zu nennen, die sich mit der Hemmung der Explosions- 
f lam me von Schlagwettern durch das dem Tetrachlor- 
kohlenstoff verwandte, nach amerikanischen Angaben 
scheinbar nicht giftige oder sonstwie schadliche
Difluordichlormethan (q > C < f ) befaBts, einem un-
brennbaren, unsichtbaren Gas von fast dreimal so 
hohem Warmeaufnahmevermógen gegeniiber dem 
Stickstoff. Nach den Ergebnissen dieser Versuche sind 
zur Behebung der Explosionsf;ihigkeit von 1 V olum - 
te i l  G ru b e n g a s  im explosionskriiftigsten Schlag- 
wettergemisch folgende Volumteile notwendig:

3,3A r g o n .........................10)3
H e l i u m ......................... 6,3
S t ic k s to f f ..................... 6,0

Kohlendioxyd . . . 
Tetrachlorkohlenstoff . 1,4 
Difluordichlormethan . 1,4

> C o w a r d  und H a r t w e l l :  Extinction of methane flames by diluent 
gases, ]. Chcra. Soc. 1926, Bd. 129, S. 1522 ; C o w a r d  und G l e a d a l l :  
Extinction of methane flames by w ater vapor, J. Cliem. Soc. 1930, S. 243; 
C o w a r d  und J o n e s :  Extinction of methane flames by helium, Bur. Mm. 
Rep. Investig. 1926, N r. 2757; Extinction of methane-air-flames by some 
chlorinated hydrocarbons, Ind. Engg. Chem. 1926, Bd. 1S, S. 970.

s Extinction of methane flames by dichloro-difluoro-methane, Bur. 
Min. Rep. lnvestig. 1930, N r. 3042.

’ Im deutschen chemischen Schrifttum ist iiber diesen Stoff nur die 
Angabe zu finden: > 0ber das neuerdings von Amerika aus empfohlene, 
angeblich ungiftige Difluordichlormethan fehlen noch E rfahrungen., F l u r y  
und Z e r  u i c k :  Schadliche O ase, 1931, S. 513.

Unwillkurlich fuhren diese Untersuchungen zu 
gedanklichen Weiterungen in bezug auf die praktische 
Verwendungsmoglichkeit solcher Substanzen fiir dit 
Bekampfung in der Ausbreitung befindlicher Explo- 
sionen. Man weiB, daB sich fur ahnliche Auf- 
aaben, z. B. fiir die Bekampfung von Flussigkeits- 
branden, inerte Gase, im besondern das Kohlen- 
dioxyd, ais schnell und sicher wirkende Schutzmittel 
eingefuhrt und besonders in feuergefahrlichen 
Raumen der chemischen Industrie einen hohen 
Wirkungsgrad ais Lóschmittel gezeigt haben.

Verbrennungstheoretisch betrachtet ist der Vor- 
gang der Hemmung einer Explosionsflamme yon 
demjenigen der Lóschung der Flamme, z. B. eines 
Olbrandes, nicht sehr verschieden, soweit es sich 
dabei um den chemischen ProzeB handelt, sehr ver- 
schieden dagegen in bezug auf den zeitlichen Ablauf.

Wenn demgemaB die Forderungen des Problems 
der Hemmung von Explosionsflammen in der Ein- 
e n g u n g  des natiirlichen Explosions- und Entflam- 
mungsbereiches der der Explosionsflamme voi- 
gelagerten Gemischschichten, in ihrer wirksamsten 
V e rd iin n u n g  und im W a rm e e n tz u g  auf ein- 
fachstem Wege und in kurzester Zeit bestehen, so 
leuchtet ein, daB dabei neben der Menge, der spezi- 
fischen Warme und der W armeleitfahigkeit des 
Hemmungsmittels.seine ra u m lic h e  V e r te ilu n g  im 
Augenblick des Freiwerdens und seine O b e rflach en - 
g e s ta l t  entscheidende Faktoren sein miissen.

Unter den auBer dem heute gebrauchlichen Oe- 
steinstaub iiberhaupt in Frage kommenden Stoffen 
festen, flussigen und gasfdrmigen Aggregatzustandes 
gebuhrt dem W asser mit seiner funfmal gróBern 
spezifischen Warme ohne Zweifel der Vorrang. Seiner 
Anwendung in Gestalt von W assersperren stand be- 
kanntlich stets die Schwierigkeit entgegen, die er- 
forderlichen Wassermengen almlich fein und im 
richtigen Augenblick zu zerstauben, wie es beim 
trocknen, feinen Gesteinstaub ohne weiteres móg- 
lich ist. Beachtlicherweise hat aber gerade die 
verbrennungstheoretische Erkenntnis, daB durci 
fein verteiltes W asser innerhalb der Temperatur- 
grenzen 20 und 250° C eine rd. 15 mai so grolie 
Warmemenge gebunden werden kann wie durch die 
gleiche Gewichtsmenge fein verteilten Gesteinstaubes, 
neuerdings wieder zur Konstruktion eines Wasser 
staubspeiers1 gefiihrt, der auf der Versuchsstrecke der 
Lehrgrube »Reiche Zeche« in Freiberg mit Erfo g 
erprobt worden ist.

Der zur Hintanhaltung der unvermeidlicntn 
Staubaufwirbelung an der Arbeitsstelle beim Schie en 
in Strecken bestimmte W asserstaubspeier yertnag 
das SchieBort vollstandig mit feinst zerstaub> tm 
W asser zu erfiillen und auf diese Weise den r 
stoB flammensicher abzusperren, sobald durch |L 
elektrische Ziindung der Arbeitsschiisse ( E s c h b a c  

Verzogerungsziinder) gleichzeitig das Ventil des . u 
wurfrohres geóffnet wird. Zur Verstarkung  ̂ e 
Wirkung hat man sogar an die Verbindung m e h r e a  , 
entsprechend ihrer Auswurfweite h i n t e r e i n a n d e r  au 
zustellender W asserstaubspeier gedacht, die g e>c 
zeitig geóffnet werden und zerstaubtes ^ asser 
Richtung des W etterstromes blasen2. Abgesehen ' 
der Auslósung des W asserstaubspriihregens durci 
--------------  . 7 Schic®

1 K o h l s c h e i n :  SchuBsicherung durch  W asserstaubspeier,
Sprengst. 1931, S. 80.

2 DRP. 533 45S, GlUckauf 1931, S. 1266.
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elektrische SchuBziindung kann ihn der LuftstoB 
einer beginnenden Explosion durch ein zwischen- 
geschaltetes mechanisches Hilfsglied in Form eines 
Hebels mit Fallgewicht, der durch den LuftstoB 
aus seiner Gleichgewichtslage geworfen wird, selbst- 
tiłtig auslósen. Derartige Zwischenglieder, mógen sie 
auf rein mechanischer, elektrischer oder irgendeiner 
andern Wirkungsweise beruhen, weisen naturgemaB 
wegen der Móglichkeit ihres Versagens und der zu 
ihrer Auslósung immer notwendigen Zeitspanne eine 
Unzulanglichkeit auf, die unter Umstanden die 
Brauchbarkeit des Bekampfungsmittels erheblich 
herabzusetzen vermag.

In den mit dem W asserstaubspeier erzielten 
giinstigen Versuchsergebnissen wird man aber die 
Bestatigung fiir die verbrennungstheoretische An- 
nahme erblicken diirfen, daB neben dem hohen 
Warmebindungsvermógen des W assers die Annahe- 
rung der Zustandsform des Bekampfungsmittels 
(Nebelform) an diejenige des zu bekampfenden Gas- 
gemisches hinsichtlich der Sicherheit der Wirkung 
mit ausschlaggebend ist. Was liegt also niiher, ais 
an die versuchsmaBige Ver\vendung inerter Gase zu 
denken, die, was sie hinsichtlich des Warmeentzuges 
weniger leisten ais W asserdampf, infolge ihrer 
idealen Oberflache und der dadurch erreichbaren 
gróBten Móglichkeit ihrer Mischung mit dem brenn- 
baren Stoff (Grubengas-Luftgemisch oder Kohlen- 
staub-Gas-l.uftgemisch) ersetzen. Aus den E rfah
rungen der Versuchsstrecken weiB man ja, daB der 
Erfolg des Gesteinstaubverfahrens bei Schlagwetter- 
explosionen deshalb erheblich weniger sicher ais bei 
Kohlenstaubexplosionen ist, weil bei Schlagwettern 
selbst in der dichtesten Gesteinstaubwolke noch jedes 
Gesteinstaubteilchen zahllose Sauerstoff- und Gruben- 
gasteilchen umgeben.

Die genannte Móglichkeit hat der Verfasser in 
einer ausgedehnten Reihe von Versuchen mit Hilfe 
einer Anlage im Bergbaulaboratorium der Techni- 
schen Hochschule Berlin gepriift, die gestattete, 
einerseits den Vorgang der Hemmung zu beobachten 
und anderseits jene Faktoren auszuschalten, die an 
sich schon die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Explosionsflamme und die Explosionsgrenzen der 
Gemische beeinflussen, wie z. B. zu enge ExpIosions- 
rohren. Da es nicht so sehr darauf ankam, die Ge
mische nach der Verbrennung einer analytischen 
Untersuchung zu unterwerfen, war es gegeben, den 
Explosionsraum der Form einer einseitig geóffneten 
runden Strecke anzupassen. Darin konnte die Ent- 
spańnung des Explosionsdruckes den natiirlichen Ge- 
setzen folgen und das Zusammenwirken von Schlag
wettern und Kohlenstaub beobachtet werden. Zum 
Zwecke der Ziindung befanden sich Funkenstrecken 
an drei Punkten der glasernen Yersuchsstrecke, dereń 
Aufbau aus Abb. 2 hervorgeht.

id, i
Oroc/tm/ncf.-łSenti/

te

Untersuchungen von B u rg e s s 1 hatten fiir die vor- 
laufige Beurteilung der StoBweiten von Explosions- 
flammen der Schlagwetter beim Auslauf in atmo- 
spharische Luft bereits wertvolle Anhaltspunkte ge- 
liefert. Weiterhin lieBen seine Beobachtungen iiber 
die Reichweite von Explosionsflammen beim Auslauf 
in ein aus Kohlendioxyd bestehendes Mittel erkennen, 
daB in einer auf 1 at entspannten Kohlendioxyd- 
atmosphare wegen der hóhern spezifischen Warme 
und der gróBern spezifischen Dichte des Mittels 
gegeniiber Luft die Hemmung der Explosionsflammen 
ganz betrachtlich starker ais in Luft ist. Aus der nach- 
stehenden Gegeniiberstellung der von Burgess in 
Glasróhren von 5,5 cm Dmr. bei Auslauf in Luft 
und bei Auslauf in Kohlendioxyd gemachten Be
obachtungen ersieht man, daB die gróBte Reichweite 
beim Auslauf der Explosionsflamme in reines Kohlen- 
dioxyd dem 9,3 o/o Grubengas enthaltenden Gemisch 
eigen ist und daB diese erheblich hinter derjenigen 
beim Auslauf in atmospharische Luft zuriickbleibt. 
Erst recht inacht sich die Flammenverkiirzung bei 
Gemischen mit mehr ais 9,5 o/o Grubengas geltend.

Reichweite der ExplosionsfIamme
CH4 im Gemisch1 beim \uslauf

in Luft in COa
°/o cm cm
5,89 16,0 19,0 (?)
6,58 32,0 —
7,50 41,0 31,0
8,05 53,0 33,0
9,36 72,0 46,0

10,40 82,0 32,0
11,03 76,0 —
12,75 63,0 19,5

i Das explosible Oemisch nahrn einen Raum von 15* 
- 356,25 cm3 ein.

• 5 ,5 -

r- P Z.________ *^1 GOmmOmnf,
S/cherhe/ls 

~~ren///

£ x p /o s io n s s fr e c /( e  ___r s o o ------*U fz o o  *>

7000 -
3 ,t> ,c  C O f- ś p e r r e n  </Z u n d s /e //e n  e M e /s u ń r

Abb. 2. Erste Yersuchseinrichtung.

Die Ursache fiir das starkę Anwachsen der Reich- 
weiten von Explosionsflammen hochhaltiger Schlag- 
wettergemische beim Auslauf in Luft, die wohl darin 
liegt, daB in solchen Gemischen die von der Druck- 
welle vorgeschleuderten unverbrannten Grubengas- 
teile mit der Luft zusanunen die urspriingliche 
explosible Luft-Gassaule verlangern, wird also durch 
den KohlendioxydiiberschuB vóllig ausgeschaltet.

Es lieB sich voraussehen, daB die Hemmwirkung 
noch wachsen wiirde, wenn dem vor die Explosions- 
flamme zu werfenden Kohlendioxyd (der Druck- 
kohlensaure) Gelegenheit gegeben war, sich im 
Explosionsrautn kraftig zu entspannen und da
durch zusatzlich abkiihlend zu wirken. So bildeten 
denn auch die in der geschilderten Versuchs- 
anlage gewonnenen Ergebnisse eine Bestatigung 
dessen, was verbrennungstheoretisch hinsichtlich der 
starker hemmenden W irkung des Hemmungsmittels 
Kohlendioxvd gegeniiber der des Gesteinstaubeś zu 
erwarten war.

Es zeigte sich namlich, daB
1. jede Explosion, ob Schlag

wetter- oder Kohlenstaub- 
explosion, in einer bestim m 
ten Entfernung von der 
Freigabestelle des Kohlen- 
dioxyds (Sperre) zum Still- 
stand gebracht, d. h. aus- 
gelóscht wurde;

U
\c//v

J
CMV- 

ffe s s u n s  lu f/

M is c /r d u s e

N r. 42.
Safety Min. Papers 1926, N r. 27; 1928,
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2. diese Entfernung unmittelbar abhangig von der 
Reich- oder StoBweite der Explosionsflamme war, 
die sich ihrerseits nach Mafigabe der Grubengas- 
oder Kohlenstaubkonzentration des Gemisches 
und je nach der Lage des Ziindpunktes in der 
Strecke mit kleinerer oder gróBerer Geschwindig- 
keit durch das Gemisch und dariiber hinaus fort- 
pflanzte;

3. die im ungiinstigsten Falle, d. h. bei Gemischen 
von 8—9i/o °/o Grubengas und bei Zugabe feinen, 
trocknen Fettkohlenstaubes, zur Hemmung der 
Explosionsflaminę notwendige, an den in Abb. 2 
mit a und b bezeichneten Sperrstellen schlagartig 
frei zu machende Kohlendioxydmenge nicht mehr 
ais 1000-1200 cm3 (reduziert) zu betragen 
brauchte, wobei die Spannung des Kohlendioxyds 
hinter dem SperrverschluB nur 2 atu betrug;

4. langsam yerlaufende Schlagwetterexplosionen (bei 
Grubengasgehalten von 5 ,5 -7 o/o), denen unter 
denselben Versuchsbedingungen (Geschwindigkeit 
des Gas-Luftstromes, Lage des Ziindpunktes usw.) 
durch Gesteinstaub, der in iiberschiissiger Menge 
in vóllig trocknem und genijgend feinem Zustand 
auf der zuvor ausgetrockneten Sohle der Glas- 
strecke gestreut worden war, wegen ungeniigender 
Staubaufwirbelung nicht H alt geboten werden 
konnte. mit Kohlendioxydmengen von 200 bis 
600 cm3 spielend leicht zu hemmen waren.
Zur Ausfiihrung der Versuche sei bemerkt, daB die 

Auslosung des Hemmungsmittels an einer oder an zwei 
oder drei (in Abb. 2 mit a, b, c bezeichneten) Sperr
stellen durch Betatigung der Einstronwentile von 
Hand erfolgte, und zwar bei schwach explosiblen Ge
mischen in einem Zeitabstand von 1/s- 1/2 s nach  
Betatigung des Ziindkontaktes am geschlossenen 
Streckenende, bei stark explosiblen Gemischen in 
einem Zeitabstand von s v o r Betatigung des
Ziindkontaktes an derselben Stelle. Explosionen jeden 
Starkegrades, die am offenen Ende der Strecke ein- 
geleitet wurden und deshalb yerhaltnismaBig lang
sam nach dem geschlossenen Streckenende hin ver- 
liefen, kónnten in ihrem Laufe an jeder der Sperr
stellen ganz beliebig gehemmt werden, indem ein- 
fach kurz vor ihrer Ankunft vor der in Aussicht ge- 
nommenen Sperrstelle je nach der Grubengaskonzen- 
tration der Gemische die unter 4 genannten Kohlen- 
dioxydmengen freigegeben wurden.

Das niichste Ziel der Versuche bestand darin, die 
Auslosung des Hemmungsmittels von Hand durch 
eine Selbstauslósung zu ersetzen, die entweder durch 
die der Explosionsflamme voraneilende Druckwelle 
oder durch die ebenfalls voreilende Hitzewelle zu be- 
tatigen ist. Dies gelang in folgender Weise (Abb. 3). 
Auf ein in die Glasstrecke etwa 1500 mm von dem

geschlossenen Ende entfernt gebohrtes Loch wurde 
eine auf bestimmte Druckstarken einstellbare Mem
bran gesetzt, die einen elektrischen Kontakt betatigte.

te( COs )
S e /b s ta u s /o s e n d e s

l^enf/7
J rtem bran  1

1 f  i r "
V H 1

1 1 ł-1 1
1
1
Ul.------------ — ---- 9 0 0 0 -

_

Abb. 3. Zweite Versuchseinrichtung.

Die durch diesen Kontakt schliefibar gemachte 
elektrische Leitung fiihrte iiber eine Stromąuelle zu 
dem eigentlichen Selbstausloseventil, einer aus dei 
Kohlensaurebrandlóschtechnik bekannten Ventilbauart 
von B e tz le r . Sie besteht darin, daB im Augenblick 
des Leitungsschlusses eine Ziindpille detoniert und 
kraft des Druckes ihrer Sprenggase den eigentlichen 
VerschluB des Ventils, ein einfaches, diinnes, nach 
Abtun der Ziindpille leicht erneuerbares Kupferblech- 
blattchen, mit Hilfe eines stanzenfórmig ausgebildeten 
Kolbens durchstóBt. Der Weg, und zwar was sehr 
wichtig ist — der yerhaltnismaBig breite Weg von 
10 mm Durchmesser war damit frei, d. h. aus der an 
das Ventil angeschlossenen, mit fltissigem Kohlen- 
dioxyd gefiillten Flasche entstróm te das Hemmungs- 
mittel augenblicklich in Gasform unter einem Druck 
von etwa 60 at. Es geniigte, lediglich den in der 
500 mm langen, 7 mm weiten Verbindungsrohre nach 
Zuschrauben des Flaschenverschlusses befindlichen 
Kohlendioxydvorrat durch die geschilderte Auslóse- 
einrichtung ausstrómen zu lassen, wodurch auch 
die kraftigste und schnellste Explosion noch in un- 
mittelbarer Nahe der Einstrómstelle schlagartig ge
hemmt wurde.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Verbrennungstheoretische uberlegungen iiber die 

wirksamste Einschriinkung von Schlagwetter- und 
Kohlenstaubexplosionen hinsichtlich ihrer Entstehung 
und Fortpflanzung fiihrten yersuchsweise zur Ver- 
wendung von Kohlendioxyd ais Hemmungsmittel an 
Stelle von Gesteinstaub. Durch zweckentsprechendc 
Anbringung einer selbstauslósenden Kohlendioxyd- 
sperre an einer gliisernen Explosionsanlage gelang 
es, die Uberlegenheit der hemmenden W irkung inerter 
Gase laboratoriumsmaBig darzutun. Die Erprobung 
des den beschriebenen Versuchen zugrunde liegenden 
L.eitgedankens in gróBern Raumen, z. B. in einer Vcr- 
suchsstrecke, erscheint fiir die Beurteilung seiner 
praktischen Anwendbarkeit ais wiinschenswert.

M i
I I I

Der Tagebau auf Steinkohle in den Ver. Staaten.
Von Dr. E. J

In neuern Jahren hat der Tagebau im Steinkohlen
bergbau der Ver, Staaten eine unerwartete Ausdehnung 
erfahren. Ein Zusammentreffen technischer und wirtschaft- 
licher Voraussetzungen hat zu dieser Entwicklung gefiihrt, 
auf Orund dereń jetzt Vorkommen abgebaut werden, die 
man friiher ais nicht wirtschaftlich gewinnbar beiseite 
gelassen oder doch lediglich im Tiefbau in Angriff ge-

i i n g s t ,  Essen.
nommen hat. Der Tagebau ist vor dem Tiefbau nach \er 
schiedenen Seiten hin begiinstigt. Die sehr erheblic: en 
Holzkosten fiir die Stiitzung des Deckgebirges fallen u er 
haupt weg und andere Materialkosten haben eine viel ge 
ringere Bedeutung. Die Bewetterung der O r u b e n b a u e  is 
uberfliissig und die Verwendung gróBerer O r u b e n w a g e  
und Lokomotiven yerbilligt weitgehend die Fórderung 1
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zur Hangebank. Der zeitliche Ablauf von der Inangriff- 
nahme der Anlage bis zur Erreichung der taglichen Hóchst- 
gewinnung ist vergleichsweise kurz, was dazu beitragt, die 
Baukosten stark zu vermindern. DaiTn hat die Tagebau- 
anlage vor der Tiefbauanlage den Vorteil, dali sich der 
Bagger auch anderswo verwenden laBt, woraus sich eine 
weitere Herabminderung der Anlagekosten ergibt. Auch 
fallt es ins Gewicht, dafi die Tagebauanlagen ais neue 
Unternehmungen in keiner Weise durch die Tradition 
gehemmt und infolgedessen in der Verwendung mechani- 
scher Hilfsmitfel freier gestellt sind. Der wichtigste 
Vorsprung beruht jedoch in der weit hóhern Leistung im 
Tagebau. Im Jahre 1928 wurde in ihm eine Schichtleistung 
von 13 t erzielt gegen eine solche von 4,6 t im Tiefbau- 
betrieb, oder anders ausgedriickt, im Tagebau waren nur
0,65 Arbeitsstunden zur Gewinnung einer Tonne Kohle 
erforderlich, in den Tiefbaubetrieben dagegen 1,75 h.

Die Gesamtmenge an Weichkohle, die in den Ver. 
Staaten im Tagebau gewonnen wird, betrug im Jahre 1928, 
dem letzten Jahr, fiir das umfassende Angaben vorliegen, 
19’/-i Mili. sh. t. Eine gewisse Menge (rd. 70000 t) hiervon 
stammte aus kleinen Werken, die nicht mit Kraftschaufeln 
ausgeriistet sind, und rd. 600000 t aus Gruben, in denen 
gleichzeitig Untertagebau umging. Die Betriebe mit aus- 
schliefilich Tagebau gewannen im Jahre 1928 19,13 Mili. t,
1930 19,84 Mili. t, und zwar handelt es sich dabei 1930 um 
218 Oruben, die mit 341 Dampf- oder elektrischen Schaufeln 
ausgeriistet sind. Aufierdem wurden in Pennsylvanien noch 
rd. 2,3 Mili. t (1930) Anthrazit im Tagebau gewonnen, wor- 
auf jedoch hier nicht naher eingegangen werden soli.

Die Entwicklung des Weichkohlentagebaus nach Zahl 
der Betriebe, der verwendeten Bagger, der gewonnenen 
Kohle und der beschaftigten Arbeiter ist nachstehend er- 
sichtlich gemacht.

Z a h l e n t a f e l  1. Weichkohlentagebau 1914 — 1930.

Fórderung der InTagebaubetrieben

Tage-
Zahl
der

Tagebaubetriebe1 beschaft. Personen
von der von der

Jahr bau-
be-

łriebe

ver-
wand-

ten
Bag
ger

Menge
Gesamt-
weich-

kohlen- Zahl
Belegschaft 
im Weich- 

kohlcn-
forderung bergbau

sh. t % %
1914 35 48 1 280 946 0,30 1355 0,23
1915 60 87 2 831 619 0,64 2445 0,44
1916 75 106 3 880 698 0,77 3000 0,53
1917 105 155 5 483 957 0,99 4916 0,82
1918 138 239 7 948 844 1,37 5961 0,97
1919 145 256 5 386 478 1,16 5628 0,90
1920 141 268 8 175 595 1,44 6167 0,96
1921 125 240 4 606 239 1,11 4961 0,75
1922 189 340 9 298 485 2,20 8044 1,17
1923 197 380 11 087 157 1,96 8490 1,20
1924 189 3S9 13 183 982 2,73 8644 1,40
1925 179 363 16 497 260 3,17 8430 1,43
1926 183 375 16 082 633 2,80 8452 1,42
1927 207 424 17 867 253 2,45 9131 1,54
1928 176 385 19 130 934 3,82 8162 1,56
1929 200 411 20 268 099 3,79 8505 1,69
1930 218 341 19 842 359 4,24 7246 1,47

1 Von 1914 bis 1928 nu r m echanische Kraftbetriebe, 1929 und 1930 samt- 
liche Betriebe.

Wahrend sich die 1930 im Tagebau gewonnene Kohlen- 
menge im Durchschnitt des Landes nur auf 4,2% belauft, 
erreicht sie in den Kohlengebieten des Mississippitales und 
der grofien Ebenen, wo unter der Prarieflache nur wenig 
steil einfallende Vorkommen in geringen Teufen anzutreffen 
sind, einen viel hohern Prozentsatz. Im Staate Missouri 
liefern 1928 die Tagebaue beinahe die Halfte der Gesamt- 
gewinnung, in Kansas sind es 43%, in Montana 36% und 
in Indiana 29%, in den grofien Kohlenstaaten Ohio und 
Illinois immerhin 15 bzw. 8 %. Diese Verhaltnisziffern zeigen 
einen bemerkenswerten Zuwachs gegen die Zahlen, die vor 
dem Kriege zu verzeichnen waren. In Nord-Dakota wurde

beispielsweise 1915 uberhaupt keine Kohle im Tagebau 
gewonnen, in 1928 dagegen trugen die Tagebaue zu der 
Gewinnung dieses Staates 46% bei. Uber die Verteilung 
der Tagebaue nach Staaten gibt die folgende Zahlentafel 
AufschluB.

Z a h l e n t a f e l  2. Weichkohlentagebau nach Staaten
im Jahre 1928.

Fórderung
Zahl der von der

Tagebau Menge Gesamt-
betriebe summe

sh. t %
Mechanische Kraftbetriebe:

A la b a m a ............................. 4 268 472 1,40
G e o r g i a ............................. 1 58 390 0,31
Illinois................................. 21 4 313 982 22,55
Indiana................................. 25 4819012 25,19
K an sa s ................................. 35 1 191 426 6,23
Kentucky............................. 7 609 153 3,18
M is s o u r i ............................. 29 1 776 610 9,29
M o n ta n a ............................. 1 1 181 004 6,17
N o rd -D a k o ta ..................... 6 723 199 3.78

21 2 363 478 12,35
O k l a h o m a ......................... 11 516 522 2,70
P e n n s y lv a n ie n ................. 8 675 441 3.53
Andere S taa ten ................. 7 634 245 3,32

zus. 176 19 130 934 100,00
P fe rd e b e t r ie b e ..................... 47 70 883 —
Kombinierte Tagebau- und

Untertagebetriebe . . . 27 586 760 —
insges. 250 19 788 577 | —

Danach ist der Staat mit der grófiten Gewinnung 
Indiana; an der Gesamtfórderung der Tagebaue war er 
mit 25,2% beteiligt. In Illinois waren es bei 4,3 Mili. t 
22,6% der Gesamtgewinnung, in Ohio, das an dritter Stelle 
kommt, bei 2,4 Mili. t 12,4%.

Einen machtigen Anreiz gab dem Aufkommen des 
Tagebaus der hohe Kohlenpreis, den der Krieg zur Folgę 
hatte, sobald er sich auf die amerikanische Wirtschaft aus- 
zuwirken begann. Dazu trat dann der Arbeitermangel, und 
weitern Vorschub leistete ihm der Umstand, daB nur eine 
kurze Zeitspanne erforderlich ist, einen Tagebau in volle 
Fórderung zu bringen, ganz im Gegensatz zu Tiefbau- 
zechen, sowie ferner die groBe Steigerung, die alsbald die 
Preise von Holz und andern Materialien erfuhren. Bei der 
damaligen unbeschrankten Nachfrage nach Kohle waren 
dem Absatz, sofern nur die notigen Eisenbahnwagen zur 
Verfiigung standen, uberhaupt keine Grenzen gesetzt; jede 
Zeche, die Wagen bekommen konnte, wurde ihre Kohle 
los. Die Wagenstellung erfolgte aber nach der Leistungs- 
fahigkeit der Gruben, und die neuen Tagebaue nahmen in 
gleicher Weise daran teil wie die schon lange in Betrieb be- 
findlichen Tiefbaugruben. Die geringere Beschaffenheit der 
Kohle und die fehlende Aufbereitung waren in dieser Zeit 
kein Hindernis fur den Absatz. Der infolge Kohlenmangels 
mit der Gefahr, sein Werk schlieBen zu miissen, bedrohte 
Verbraucher war froh, mit der Kohle der Tagebauanlagen 
einen Versuch machen zu konnen, und diese erzielten 
damals hohere Preise ais die Tiefbaugruben desselben 
Bezirks, vor allem, weil sie ais neue Gruben iiber einen 
gróBern Teil freier Kohle verfiigten und nicht durch Ver- 
trage festgelegt waren, die ihnen mehr oder minder den 
freien Markt verschlossen.

Diese Bedingungen, von denen der Anstieg des Tage
baus seinen Ausgang nahm, konnten allerdings nicht an- 
dauern. Aber ais sie im Jahre 1920 zu Ende gingen, hatten 
sich die neuen Tagebauanlagen schon eine feste Stellung 
geschaffen. Ihre Leistungsfahigkeit war gewaltig ge: 
wachsen. Die Unternehmer hatten die Technik der Gewin
nung, die Verwendung der grofien Bagger weitgehend 
entwickelt und sich die erforderlichen Absatzbedingungen 
gesichert. Dazu waren die Verbraucher vielfach zu der Er- 
kenntnis gelangt, dafi die Kohle aus diesen Betrieben bei
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der nótigen Aufbereitung einen durchaus verwendbaren 
Brennstoff darstellt. Nicht weniger wichtig war der Urn- 
stand, daB der Bergarbeiterverband in den Tiefbaubetrieben 
vieler Fórdergebiete des Landes den Lohnsatz je Schicht 
auf V k  S in die Hohe getrieben hatte. Zu diesem hohen 
Lohnsatz waren die Tiefbaugruben beim Wettbewerb 
unverkennbar im Nachteil. Er bedeutete fur die arbeit- 
sparende Technik der Tagebaubetriebe einen bedeutenden 
Vorsprung.

Im Verhaltnis zur Gesamtfórderung des Landes an 
Weichkohle ist die Gewinnung aus Tagebauen trotz des 
gewaltigen Anstiegs, den sie in neuerer Zeit genommen 
hat, nach wie vor geringfiigig zu nennen; im Jahre 1930 
betrug sie erst 4,2%, aber seit dem Jahre 1914 zeigen die 
Tagebaugruben eine fast ununterbrochene Zunahme der 
Gewinnung und bieten in dieser Hinsicht im Vergleich mit 
den Tiefbauanlagen das folgende Bild. Danach befinden 
sich diese im letzten Jahrzehnt in fast unaufhaltsamem Riick- 
gang, die Ungunst der Wirtschaftslage wirkt sich lediglich 
zu ihren Lasten aus, wahrend sie an den Tagebauanlagen 
vortibergegangen ist.

Z a h l e n t a f e l  3. Entwicklung der Fórderung (1915 =  100).

Z a h l e n t a f e l  4. Entwicklung der Land-, Holzpreise 
und des Lohnes (1915 =  100).

Tagebau Untertage- Tagebau Untertage-
Jahr betriebe gruben Jahr betriebe gruben

% % o/o %

1914 45,2 100,4 i 1923 418,3 131,7
1915 100,0 100,0 1924 480,5 112,0
1916 138,9 118,8 1925 595,8 119,9
1917 204,5 130,1 1926 597,6 132,6
1918 292,7 136,0 1927 649,0 119,0
1919 199,0 109,6 1928 698,8 114,6
1920 312,9 133,4 1 1929 753,6
1921 166,0 98,0 j 1930 742,1
1922 349,0 98,2 1

Die mit dem Kriege zusainmenhangende giinstige Lage 
des Steinkohlenbergbaus ging 1920 zu Ende. Weitere Auf- 
schwungzeiten bei iibertrieben hohen Preisen, die durch 
Bergarbeiterausstande hervorgerufen waren, ergaben sich
1922 und im Fruhjahr 1923, aber sie hatten keine lange 
Dauer. Seitdem hat sich im Kohlenbergbau der Ver. 
Staaten ein starker Niedergang geltend gemacht. Der 
erbitterte Wettbewerb, der infolgedessen unter seinen 
Unternehmungen Platz griff, hat dazu gefiihrt, daB einige 
tausend Gruben stillgelegt worden sind und mehr ais 
200000 Bergleute ihre Arbeitsplatze verloren haben. Die 
Tagebaubetriebe jedoch haben sich nicht nur am Leben 
gehalten, sondern in dem harten Wettbewerbskampf auch 
noch eine weitere Ausbreitung erfahren. Sie haben das 
móglich gemacht durch eine Verminderung ihrer Selbst
kosten und durch eine Verbesserung der Beschaffenheit 
des von ihnen gewonnenen Gutes, so daB es den Vergleich 
mit Tiefbaukohle sehr wohl aushalten konnte. Der natiirliche 
Vorsprung, iiber den die Tagebaubetriebe gegeniiber den 
Tiefbaubetrieben verfiigen, hat eine weitere Stiitze in 
der Nachkriegszeit gefunden einmal in der Entwicklung 
der Lohne, sodann der Holz- und Landpreise, die in der 
folgenden Zahlentafel dargestellt ist.

Daraus ergibt sich, daB die Lóhne in den Tarifvertrags- 
staaten in den Jahren 1914 bis 1920 von 100 auf 264 
gestiegen sind und bis einschlieBlich 1927 diesen hohen 
Stand auch behauptet haben. Obgleich sie sich in den 
Nichtvertragsstaaten sehr schnell senkten, haben sie den 
Lohnsatz fur die Schicht von 7,50 S bis zum Jahre 1928 
behauptet. Die Tiefbaugruben des Mississippitales fielen 
unter den Tarifvertrag mit der Bergarbeitergewerkschaft, 
und es ist kein zufalliges Zusammentreffen, daB die Auf- 
wartsentwicklung der Tagebaue seit 1921 in dem Gebiet er- 
folgt ist, wo die Lóhne 260 °/o iiber der Vorkriegszeit lagen. 
Dieser hohe Satz muBte der Mechanisierung des Bergbaus 
nach jeder Richtung Vorschub leisten. Die Entwicklung 
der Holzpreise nach dem Kriege kam ebenfalls den Tage
bauen zustatten. Diese Preise hatten sich bis 1920 gegen

Jahr Landpreis Preis je 1000 lfd. Tariflohn
je acre FuB gesagtes Holz untertage

1914 99,0 99,7 100,0 •
1915 100,0 100,0 100,0

122,2 f 
(

100,0
1916 104,9 104,9

104,9
1917 111,7 162,2 126,8

1 176,1
1918 121,4 199,1

232,8
[

176.1
176.1 
200,71919 131,1
200,7

1920 157,3 317,0 211,3
l 264,1

1921 146,6 165,2 264,1
1922 124,3 186,8 264,1
1923 121,4 231,8 ' 264,1
1924 113,6 199,9 264,1
1925 109,7 205,4 264,1
1926 104,9 215,6 264,1
1927 99,0 197,1 264,1

264,1
1928 96,1 189,0 214,8

1915 auf mehr ais das Dreifache erhóht. Dann gingen sie 
unter Schwankungen herunter, standen aber 1928 immer 
noch annahernd doppelt so hoch wie im Ausgangsjahr. 
Wahrend der hohe Lohnstand und der hohe Preisstand 
fiir Materialien die Tiefbaugruben in ihrer Wettbewerbs- 
fahigkeit beeintrachtigten, konnten die Tagebaue aus dem 
verhaltnismaBig niedrigen Stand der Landpreise Vorteile 
ziehen. Der Tagebauunternehmer hat nicht nur die Abbau- 
berechtsame zu erwerben, sondern er muB das Land selbst 
kaufen. Im Bergbaugebiet des Mississippitales bezahlt er 
dafiir je acre 100-300 $. Von 1916 bis 1920 gingen die 
Preise in den vornehmlichen Tagebaustaaten etwa 60% 
in die Hohe. Seitdem sind sie gefallen, und zwar in einem 
MaBe, daB sie 1928 unter dem Vorkriegsstand lagen. Die 
Landkosten haben beim Tagebau zwar keine ubermaBige 
Bedeutung, immerhin ist es bemerkenswert, daB die Ent
wicklung der Landpreise den Tagebauanlagen zugute 
gekommen ist. Nicht zuletzt beruht dessen Fortschreiten 
auf Verbesserung der Technik, die zu einer weitgehenden 
Steigerung des Fórderergebnisses je Mann in der Schicht 
gefiihrt hat. Dariiber unterrichtet fur die Jahre 1914 bis 
1928 die folgende Zusammenstellung, die gleichzeitig auch 
Angaben iiber das Fórderergebnis in der Schicht im Jahre 
1928 in den einzelnen Staaten liefert.

S c h ic h t! e i s t u n g
m Ge s a m t - W e ic h k o h l e n t a g e bau .

Jahr sh. t Jahr sh. t

1914 5,1 1922 8,1
1915 5,9 1923 9,3
1916 6,7 1924 9,9
1917 6,6 1925 11,2
1918 7,0 1926 11,2
1919 6,4 1927 11,0
1920 7,2 1928 13,0
1921 8,3

S c h i c h t l e i s t u n g  
in d en  e i n z e ln e n  S t a a t e n  im j a h r e  1928.

sh. t
Alabama . . . . . .  7,7
Georgia . . . . . . 1,7 

. . . 15,5
Nord-Dakota . .

Illinois . . . . O h io ................
Indiana . . . . . . . 14,2 Oklahoma . • ■
Kansas . . . . . . . 13,4 Pennsylvanien .
Kentucky . . . . . .14,7 Andere Staaten .
Missouri . . . . . . 10,3

sh . t 
. 48,5 
. 15,9 
. 12,2 
. 5,5 
. 9,5 
. 12,4
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Die Uberlegenheit der Tagebaue iiber die Tiefbau- 
betriebe erfuhr eine weitere Steigerung durch die wachsende 
BetriebsgróBe in den Tagebaubetrieben, die aus der fol- 
genden Zahlentafel hervorgeht.

Z a h l e n t a f e l  5. BetriebsgróBe im Tagebaubetrieb.

Fórderklasse

t

Zahl
derTatrebau-

betriebe
1915|1928

Fordermenge
1915 1928 
sh. t  sh. t

Forderung;
insges.
-  100

1915 ! 1928
iiber 500 000 -  1 3 — i 2 944 622 — 15,4

200 000 -  500 000 - 1 23 -  7 631 397 — 39,9
100 000 -  200 000 7 : 32 878 977 4 528 324 31,1 23,7
50 000-100 000 16 32 1 088 394 2 443 002 38,4 12,8
10 000-  50 000 25 55 816 443 1 442 756 28,8 7,5

unter 10 000 12 29 47 805 140 833 1,7 0,7
insges. 60 176 2 831 619 19 130 934 100,0 100,0

Die Betriebe mit einer Jahresleistung von weniger ais 
50000 1, die 1915 mehr ais 30%  der Gesamtgewinnung 
aufbrachten, waren 1928 an dieser nur noch mit rd. 8 °/o 
beteiligt. Mehr ais die Halfte der Gewinnung wurde in 
diesem Jahre von Betrieben mit einer Forderung iiber 
200000 t gewonnen, die 1915 noch nicht anzutreffen war.

Wenn sich die Wettbewerbslage fiir die Tagebau- 
betriebe in neuern Jahren wesentlich giinstiger gestaltet 
hat ais bei den Tiefbaubetrieben, so ist das nicht zuletzt 
auf die niedrigern Preise zuriickzufiihren, zu denen sie 
ihr Erzeugnis auf den Markt bringen. Dies erhellt aus 
der folgenden Zusammenstellung, die den W ert je t in den 
Staaten Indiana, Ohio, Kansas, Missouri und Illinois fiir 
beide Grubenarten wiedergibt.

W e r t  1 sh. t W e i c h k o h l e ab G r u b e
Tagebau- Tiefbau Tagebau- Tiefbau

Jahr betriebe gruben Jahr betriebe gruben
S S S s

1915 1,16 1,16 1922 3,08 3,01-
1916 1,50 1,32 1923 2,33 2,53
1917 2,33 2,08 1924 2,02 2,27
1918 2,56 2,44 1925 1,88 2,18
1919 2,34 2,35 1926 1,80 2,16
1920 4,04 3,34 1927 1,98 2,19
1921 2,94 2,77 1928 1,73 2,02

Wahrend bis zum Jahre 1923 der Tonnenwert bei den
Tagebaugruben bis 70 Ct. hóher gelegen hat ais auf den

Tiefbaugruben, stellte er sich von da ab um 20—36 Ct. 
niedriger, ein Unterschied, der fiir den gegenseitigen 
Wettbewerb einigermaBen ins Gewicht falit.

Die anfiinglich vom Tagebau gelieferte Kohle war 
zugestandenermaBen von unzuliinglicher Beschaffenheit, da 
sie viele Unreinlichkeiten enthielt. Um das mit Recht gegen 
ihr Fórdergut bestehende Vorurteil aus dem Wege zu 
raumen, sahen sich daher schon vor dem Kriege die Tage- 
bauunternehmungen zum Teil genótigt,  Aufbereitungs- 
anlagen zu errichten. 1921, mit dem Ablauf der Kriegs- 
konjunktur, war die Zeit, wo man Dreck ais Kohle verkaufen 
konnte, endgiiltig vorbei, und der Bau von Aufbereitungs- 
anlagen inachte schnelle Fortschritte. Heute wird mehr 
ais die Halfte der Forderung der Tagebaugruben erst nach 
erfolgter Aufbereitung auf den Markt gebracht. Im Jahre 
1928 verteilt sich ihre Gewinnung mit 45,1 % auf Fórder
kohle, wahrend im Durchschnitt des Landes noch etwas 
mehr ais die Halfte der Weichkohlenfórderung (50,2 °/o) 
unaufbereitet abgesetzt wurde. Ais Staaten, in denen der 
Anteil der Fórderkohle besonders hoch ist, seien von den 
wichtigern genannt: Montana (100 °/o), Illinois (49,1 °/o), 
Ohio (47,2%), Indiana (38,6%); niedrige Anteilziffern 
weisen auf Missouri (21,9 %) und Kansas (22,4 %).

Was nun die Z u k u n f t s a u s s i c h t e n  fiir den Tagebau 
anlangt, so diirftcn sie in hóherm Mafie durch den W ett
bewerb der Kohle andern Ursprungs ais durch natiirliche 
Hindernisse, die einer weitern Ausdehnung des Tagebau- 
betriebs entgegenstehen, bestimmt werden. Mit dem Fort- 
schreiten desTagebaus in gróBereTeufen ist eine Steigerung 
der Selbstkosten verbunden, dagegen haben zurzeit im 
Tiefbaubetrieb die Kosten sinkende Richtung. Die Lóhne 
der Bergarbeiter in den Nichttarifvertragsstaaten gehen 
seit 1923 zuriick, und in neuster Zeit durfte die riicklaufige 
Richtung ein beschleunigtes Zeitmafi eingeschlagen haben. 
Bei der Bedeutung, die fiir die Gesamtselbstkosten im 
Tiefbaubetrieb der Lohnanteil hat, muB die Folgę dieser 
Entwickiung eine Senkung der Kohlenpreise sein, womit 
sich die Aussichten fiir den Tagebau ganz von selbst ver- 
mindern. Eine weitere ErmaBigung der Selbstkosten ist 
von der zunehmenden Verwendung der Lademaschine im 
Tiefbau zu erwarten, die gerade in den Staaten Indiana, 
Illinois und einigen andern, wo bis zuletzt der Lohnstand 
hoch war, besondere Fortschritte gemacht hat. Unter diesen 
Umstanden durfte sich in absehbarer Zeit in der Entwickiung 
der beiden Gewinnungsarten ein gewisses Gleichgewicht 
herausbilden.

U M S C H  A U.
Erfahrungen m it D iesellokom otiven untertage.

Von Maschinendirektor P. S c h ó n f e l d ,  Bochum. 
(Mitteilung aus dem Ausschufi fiir Bergtechnik, Warme- 

und Kraftwirtschaft.)
Im Herbst 1929 sind auf der Wettersohle der Zeche 

Adolf von Hansemann 3 Diesellokomotiven der Motoren- 
fabrik Deutz eingestellt worden, weil die Bergbehórde 
Oberleitungslokomotiven nicht weiter genehmigen wollte. 
Zunachst war an dereń Ersatz durch Akkumulatorloko- 
motiven gedacht worden, die aber je Stiick etwa 50000 Jt 
kosten. Der Preis von Diesellokomotiven betragt dagegen 
nur etwa 18000-20000 ./? bei 8 t Gewicht und 40 PS 
p orleistung. Zunachst bestanden gegen die Auspuffgase 

edenken, die aber zerstreut wurden, ais man bei einem 
oesuch auf der Zeche Diergardt feststellte, daB die Auspuff
gase weit weniger in Erscheinung treten ais bei Benzol- 
okomotiven. Vorweg sei bemerkt, daB sich auCh auf der 
eche Adolf von Hansemann keine nennenswerten Be- 

astigungen geltend gemacht haben. Dies hangt mit dem 
leselprinzip zusammen, bei dem bekanntlich durch Kom- 

Pression eine derartige Erwarmung erzeugt wird, daB der 
unter dem Druck von 70 —80 at eingęspritzte Brennstoff

restlos verbrennt. Selbstverstandlich entweichen Kohlen- 
sauregase, aber Kohlenoxydgase sind nicht festgestellt 
worden. Die ganz geringen Beimengungen von Kohlen- 
wasserstoff werden durch einen in das Auspuffrohr fliefien- 
den Wasserstrahl zum groBen Teil gelóst. Die Auspuffgase 
streichen alsdann iiber einen mit Lenkblechen ausgeriisteten 
Wasserkasten, werden vom Ventilator des Motors erfaBt 
und dadurch mit normaler Grubenluft derartig durch- 
gewirbelt, daB sie nur schwach wahrnehmbar sind.

Die Lokomotive stellt einen auf Schienen gesetzten 
Kraftwagen mit einem Riickwartsgang und vier Vorwarts- 
gangen dar. Man muB eine Kupplung treten; diese und das 
Geschwindigkeitshandel sind derart verriegelt, daB eine 
Fehlschaltung unmóglich ist. Der Motor arbeitet auf eine 
mit Kuppelstangen an die Laufachsen angeschlossene 
Blindwelle.

Das Anwerfen der Maschine erfolgt mit Hilfe von 
PreBluft, die in Flaschen mitgefuhrt und in einem Reduzier- 
ventil von 40 at auf den Arbeitsdruck von 5 at entspannt 
wird. Notfalls laBt sich auch 5-at-Luft aus dem Druckluft- 
netz der Zeche entnehmen. Das Anwerfen mit Druckluft hat 
sich ausgezeichnet bewahrt; man kann mit dem Yorrat
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acht- bis zehnmal anwerfen, was bisher immer genugt hat. 
Eine Kompressorstelle in der Nahe des Fullortes fiillt die 
Ersatzflaschen auf, die nach Bedarf in wenigen Minuten 
gegen mehr oder weniger geleerte Flaschen ausgewechselt 
werden konnen. Ebenso lassen sich der Brennstoff- und 
der Wasservorrat in der Nahe des Fullortes sehr schnell 
erganzen. Von einer elektrischen Anwurfyorrichtung ist 
zur Vermeidung von Beanstandungen der Bergbehórde 
abgesehen worden. Diese verlangt aber fiir die Lagerung 
des Gasóls dieselben Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen 
wie fiir die von Benzol, obwohl es kaum moglich ist, Gaso 
mit einem brennenden Streichholz zu entziinden.

Der Betrieb muBte mit Gasól aufgenommen werden, 
weil die Deutzer Motorenfabrik erklarte, daB Versuche 
mit Teeról, dem eigenen Zechenerzeugnis, gescheitert seien. 
Das Gasól kostet etwa 0,12 JU1. Der Verbrauch von 
ISO—200 g/PSh wird nicht iiberschritten; dies hangt mit 
der genauen Arbeit zusammen, die fiir eine Dieselmaschine 
Voraussetzung ist. Der Brennstoff wird mit rd. 80 atii 
durch Óffnungen von etwa 0,5 mm Dmr. in dieZylinder ein- 
gespritzt. Die Ventile miissen yollstandig dicht abschliefien. 
Wenn nur ein Tropfen Brennstoff nachflieBt; macht sich dies 
sofort in der Betriebsweise bemerkbar.

Motor, Getriebe und alles, was damit zusammenhangt, 
miissen deshalb ebenso sorgfaltig gepflegt werden wie 
bei einem Kraftwagen, der auf der LandstraBe fahrt, denn 
die Grubenluft enthalt mindestens ebensoviel Staub, der 
selbstverstandlich Storungen herbeifiihrt, wenn man ihn 
nicht rechtzeitig beseitigt. Taglich sind daher die Lokomo- 
tiven nach den Arbeitsschichten nachzusehen, am Wochen- 
ende besonders griindlich. Nur so ist es moglich, den 
Betrieb mit der erforderlichen Sicherheit aufrechtzuerhalten. 
Fiir Teile, die besonders der Verschmutzung unterliegen, 
halt man zweckmaBig Ersatz bereit, wie z. B. von dem 
Plattenschutz, dessen Auswechslung in wenigen Minuten 
erfolgen kann, so daB sich die Reinigung wahrend der 
Arbeitsschicht in Ruhe vornehmen laBt.

Selbstyerstandlich diirfen nur ausgesuchte Leute mit 
der W artung und Fiihrung solcher Maschinen betraut 
werden. Empfehlenswert ist eine Ausbildung in der Ma- 
schinenfabrik von etwa 14 Tagen Dauer.

Ais ein Mangel der Maschine haben sich ihre un- 
elastischen Puffer erwiesen, die beim Verschiebedienst mit 
den bisher ungepufferten Fórderwagen naturgemaB zu 
Storungen fiihren. So sind z. B. die FiiBe abgebrochen, 
mit denen der Motor auf dem Gestell ruht. Ólrohrleitungen 
muBten federnd in Spiralen verlegt werden, weil sie bei 
harten StóBen zerbrachen. Es durfte eine Kleinigkeit sein, 
die Lokomotive, dereń Abmessungen von denen des Fórder- 
korbes unabhangig sind, mit elastischen Zug- und StoB- 
einrichtungen auszustatten.

Die Lokoinotive soli laut Bestellung auf Steigungen 
1 :70 40 Wagen befórdern; sie hat aber bis zu 70 Wagen 
gezogen. Ihre Leistungen und Betriebskosten gehen aus 
der nachstehenden Ubersicht hervor. Bei der geringen 
Leistung in tkm sind die Kosten etwas hóher ais bei 
Fahrdrahtlokomotiven. Im allgemeinen kann aber die 
Dieselmaschine, dereń Einfuhrung auf der Zeche Adolf von 
Hansemann dem yerstorbenen Werksleiter Bergrat P a  eh  r 
zu danken ist, ais ein brauchbarer Ersatz fiir die Fahr- 
drahtlokomotive bezeichnet werden.

Die B e t r i e b s k o s t e n  beliefen sich fur 3 Lokomotiven 
im Monat Dezember 1929 bei einer Monatsleistung je Loko- 
motive von 6850 tkm auf 13,58 Pf., im Monat Februar 1930 
bei 7000 tkm auf 13,53 Pf. Sie verteilten sich wie folgt:

Dezember
1929

Pf./tkm

Februar
1930

Pf./fkm

Lóhne u. Gehalter fiir Aufsicht (100./*), 
Instandhaltung (725./*) und Fahrer 
( 6 9 7 . / * ) ................................................. 7,41 7,25

E rsa tz te i le ................................................. -- 0,21
Kapitaldienst, jahrlich 2 0 %  Tilgung 

„  . 60000 inn_ 
und Verzinsung 5 ^  —1000 . . 4,87 4,76

13,58 13,53

Dezember
1929

Februar
1930

Pf./tkm Pf./tkm

Materialyerbrauch:
R o h ó l ............................. .... • • • • •
Srhmipról, Maschinenol, Putzwolle

1,00
0,30

0,71
0,60

1,30 1,31

An d en  y o r s t e h e n d e n  Vortrag k n i ip f te  s ich  fo lgender  
im Auszuge w i e d e r g e g e b e n e r  M e i n u n g s a u s t a u s c h .

Bergwerksdirektor Bergassessor S c h l a r b ,  Dortmund: 
Seit Februar 1931 werden die im Grubenfelde der Zeche 
Scharnhorst gewonnenen Kohlen (taglich etwa 1500 t) durch 
einen 2,3 km langen Verbindungsquerschlag nach der Zeche 
Gneisenau gefórdert und dort zutage gehoben. Dieser 
Querschlag ist nach der Stunde ohne Kriimmungen auf- 
gefahren worden. Die Gleise hat man ahnlich wie bei 
Kleinbahnen iibertage unter Benutzung von besonderm 
Bettungsmaterial yerlegt.

Ais Fórdermittel dienen 3 Diesellokomotiyen, Bauart 
Deutz, die mit Sechszylindermotoren von 5 5 -6 0  PS Leistung 
ausgerustet sind. Die zum Anwerfen erforderliche PreBluft 
von 40 at Druck wird in einem auf der Maschine ange- 
brachten Hochdruckkompressor erzeugt. Die Lokomotiven 
hatten einige Anfangsschwierigkeiten zu iiberwinden, die 
hauptsachlich in der unsachmaBigen Anordnung der 
Kupplung zwischen Hochdruckkompressor und Antnebs- 
welle begrundet waren. Nach Beseitigung dieses Ubel- 
standes haben sie aber gut gearbeitet. Infolge der 
langen, geraden Fórderstrecke kann durchweg mit groBen 
Geschwindigkeiten gefahren werden; die Leistung ist daher 
sehr hoch. Die gewóhnlichen Kohlenziige umfassen 60 
Wagen. Bei entsprechender Verminderung der Hóchst- 
geschwindigkeit yermógen die Maschinen jedoch auch 
80—90 Kohlenwagen fortzubewegen. Je Lokomotivschicht 
werden etwa 1300 tkm (Kohlen +  Berge) geleistet.

Die Fórderkosten betragen einschliefilich Kapitaldienst 
nicht ganz 0,05 ./*/tkm. Der Kapitaldienst ist sehr niedrig, 
da eine Maschine nur rd. 20000./* kostet. Der Geruch der 
Abgase ist ais durchaus ertraglich zu bezeichnen. Die 
Maschinen laufen im ausziehenden Wetterstrom, der un- 
mittelbar, ohne belegte Baue zu beriihren, dem Wetter- 
schacht zugefiihrt wird. ZusammengefaBt kann man sagen, 
daB die Diesellokomotiyen mit ihrer Leistung bisher sehr 
befriedigt haben und ein billiges und betriebssicheres 
Fórdermittel darstellen.

Dr.-lng. W. S c h u l t e s ,  Essen: Der Verein zur Uber- 
wachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen z u  Essen 
hat wiederholt Versuche iiber den CO-Gehalt von Diesel- 
und Benzolmotoren, wie sie fiir Grubenlokomotiven ver- 
wendet werden, durchgefuhrt.  Die e r s t e n  Versuche wur en 
auf dem Priifstand der Motorenfabrik Deutz y o r g e n o m m e n ,  
wobei anzunehmen war, daB man sowohl d i e  Diesel- a s 
auch die Benzolmaschine giinstig eingestellt hatte. I >e 
Versuche ergaben1, daB bei der B e n z o l l o k o m o t i v e  der C • 
Gehalt zwar bei Vollast sehr gering war (etwa 0,1 %). bel 
geringen Belastungen aber sehr hoch anstieg und im 
Leerlauf nahezu 10% erreichte. Im Gegensatz dazu betrug  
der CO-Gehalt bei Dieselmotoren bei Vollast etwa 0,05 /» 
und stieg bis zum Leerlauf auf etwa 0,2%. Dieser un er 
schied durfte in der Natur des Arbeitsyorganges im ®enz0 
motor begrundet sein, der bei einem gelinden L u ftm a n g e  a 
besten yerlauft. Dagegen arbeitet der D i e s e l m o t o r  ei 
Vollast ungefahr mit der LuftiiberschuBzahl 2. Die Keg 
lung erfolgt beim Benzolmotor durch Drosselung der  ̂
gefiihrten Luftmenge bei gleichzeitiger A n re ich e ru n g   ̂ -

1 M i i l l e r - N e u g l i i c k  und W e r k m e i s t e r : Grubensicherbeit
Diesellokomotiyen, Gliickauf 1930, S. 1145.
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Gemisches, so dafi der Luftmangel bei gedrosseltem Motor 
zunimmt. Beim Dieselmotor ist die Luftmenge gleich, 
wahrend die eingespritzte Brennstoffmenge yermindert 
wird, wodurch der Luftiiberschufi steigt. Diese Versuche 
sind seither an verschiedenen Stellen durch solche im 
Grubenbetrieb erganzt worden. Die Entnahme von Gas- 
proben aus den Abgasstutzen der Diesellokomotiven wahrend 
der Fahrt gestaltete sich schwierig; von Werkmeister 
ist aber dafiir eine brauchbare Versuchsanordnung erdacht 
worden. Auch bei diesen Versuchen traten im allgemeinen 
so geringe CO-Mengen in den Abgasen der Dieselmotoren 
auf, dafi man sie durch Absorption mit ammoniakalischer 
Kupferchloriirlósung nicht mehr nachzuweisen vermochte; 
sie konnen also hóchstens zwischen 0,1 und 0,2 % gelegen 
haben. Von der Anwendung des genauern, aber recht 
umstandlich und schwierig durchzufiihrenden Jodpentoxyd- 
Verfahrens mufite aus Ersparnisgriinden abgesehen werden. 
Zu bedenken ist auch noch, dafi die Abgase, bevor sie sich 
mit der Grubenluft mischen, durch die betrachtlich gróBere 
Kulilluftmenge verdiinnt werden und aufierdem einem

\Vaschvorgang in dem Wasserabschlufi unterliegen. Nach 
diesen Untersuchungsergebnissen scheint mir also die 
Verwendung von Diesellokomotiven im Grubenbetriebe 
durchaus unbedenklich zu sein.

AusschuB fiir B ergtechnik , 
W arm e- und K raftw irtsch aft fiir clen rheinisch- 

w estfalischen S te inkohlenbergbau .
In der 87. Sitzung des Ausschusses, die am 5. Februar 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-ing. R o e le n  
vor einem gróBern Kreise im Gebaude des Kohlen-Syn- 
dikats in Essen stattfand, wurden folgende Vortrage ge
halten. Bergassessor H u f i ma n n ,  Essen: O b e r  d i e  E n t 
w i c k l u n g  m e h r s t u f i g e r P r o p e l l e r v e n t i l a t o r e n  a uf  
G r u n d  e n g l i s c h e r  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e ;  
Direktor Dipl.-Ing. S c h u l t e ,  Essen: A m e r i k a n i s c h e  
D a m p f k r a f t a n l a g e n ;  Dr.-ing. B a u m,  Essen: L e h r e n  
d e r  P i t t s b u r g e r  K o h l e n k o n f e r e n z .

Die Yortrage werden demnachst hier erscheinen.

W I R  T S C H A  F T  L I  C H  E  S.
Die Selbstkosten im britischen S te inkohlenbergbau 

im 3. V ierte ljahr  1931.
Die regelmafiig in dieser Zeitschrift erscheinenden An- 

gaben iiber die Selbstkosten im britischen Steinkohlen
bergbau erganzen wir nachstehend fiir das 3. Viertel des 
vergangenen Jahres. Die Angaben erstrecken sich auf 
Steinkohlenbergwerke, die rd. 96% zu der Gesamtfórderung 
des Inselreichs beitrugen.

Die wirtschaftliche Lage der englischen Gruben hat 
sich in der Berichtszeit weiter verschlechtert. Die in der 
zweiten Septemberhalfte eingetretene Pfundentwertung 
konnte sich auf die Ergebnisse des 3. Vierteljahres noch 
nicht auswirken.

Die F o r d e r u n g  ging weiter zuriick. Sie stellte sich in 
der Berichtszeit nur noch auf 49,2 Mili. t gegen 51,6 Mili. t 
im 2. Jahresviertel und 56,7 Mili. t  im 1. Vierteljahr 1931. 
Dementsprechend hat sich auch die absatzfahige Forderung 
entwickelt. Der Zechenselbstverbrauch beanspruchte zu-

Za h l e n t a f e l  1. Forderung, Absatz und Arbeiterzahl.

Forderung

Bergmannskohle

4. Vj. 1.Vj. 2. Vj. 3. Vj.
1930 1931

1000 l.t 57 061 56 723 51 596 49189
1000 l.t 3 245 3 230 2 994 2 892

% 5,69 5,69 5,80 5,88
1000 l.t 1 262 1 319 1 070 990

% 2,21 2,33 2,07 2.01
1000 l.t 52 555 52 174 47 532 45 307

1000 849 839 819 788Zahl der Arbeiter .

sammen mit der Bergmannskohle 7,89 % gegen 7,87% im 
voraufgegangenen Vierteljahr. Auch die Belegschaftszahl 
hat weiter abgenommen; im Berichtsvierteljahr wurden nur 
noch 788000 Arbeiter beschaftigt gegen 819000 im vorauf- 
gegangenen Vierteljahr; im 1. jahresviertel 1930 hatte sie 
noch 911000 Mann betragen.

An S c h i c h t e n  wurden im 3. Viertel 1931 je Mann 
58,5 verfahren gegen 58,8 im 2. Vierteljahr 1931 und 59,6 
'm 3- Vierteljahr 1930. Der Fórderanteil im Vierteljahr war in 

Berichtszeit bei 62,44 1.1 etw'as niedriger ais im vorauf- 
gegangenen Vierteljahr und in der entsprechenden Zeit des 

orjahrs; auch je Schicht ergibt sich bei 1035 kg gegen 
as 2. Viertel 1931 mit 10S9 kg eine geringe Abnahme. 
•egenwartig liegt die Schichtleistung um 53 kg oder 5,14% 

uber der Eriedensziffer.
. P er Schichtverdienst hat eine nennenswerte Anderung 

n erfahren; ohne wirtschaftliche Beihilfen betrug er

Z a h l e n t a f e l  2. Lohn, Fórderanteil und Schichten 
auf einen Beschaftigten.

4. Vj. 1-Vj. 2 Vj. 3. Vj.
1930 1931

Verfahrene Schichten 61,5 62,1 58,8 58,5
Entgangene Schichten 
Fórderanteil

4,2 5,0 3,7 3,7

im Vierteljahr . 1.1 67,18 67,63 63,02 62,44
je Schicht . . .  kg 1110 1106 1089 1085

£ s d £ s d £ s d £ s d
Lohn im Vierteljahr . 
Lohn je Schicht

28 13 1 2811 9 2619 10 26 18 4

a) Barverdienst . . 0 9 3,79 0 9 2,45 0 9 2,18 0 9 2,43
b) Gesamtverdienst 0 9 8,61 0 9 7,29 0 9 6,73 0 9 6,90

9 s 2,43 d, mit diesen 9 s 6,90 d. Uber den Lebenshaltungs- 
index gerechnet ergibt sich fiir das 3. Viertel 1931 ein Real- 
gesamtschichtverdienst von 6 s 7,24 d gegen 6 s 6,40 d im 
2. Vierteljahr. Der Vierteljahrslohn bewegte sich bei 26 £ 
18 s 4 d auf annahernd gleicher Hóhe wie in den vorauf- 
gegangenen 3 Monaten.

Nach einer vorubergehenden leichten Senkung der 
Selbstkosten auf 13 s 7,39 d im 1. Jahresviertel zeigt das 
darauffolgende erneut eine Steigerung auf 14 s 0,11 d, die 
sich in der Berichtszeit, wo die Selbstkosten sich auf 14 s 
1,09 d stellten, noch etwas fortsetzte.

Z a h l e n t a f e l  3. Selbstkosten, Erlos und Gewinn 
auf 1 l . t  absatzfahige Forderung.

4. Vj. 1. Vj. i. a.Vj. 3. Vj.
1930 1931
s d s d s d s d
9 3,14 9 2,29 9 3,59 9 4,31

Grubenholz und son
stige Betriebsstoffe . 1 6,71 1 6,49 1 6,84 1 6,34

Verwaltungs-, Versiche-
rungskosten usw. . . 2 5,00 2 4,73 2 7,54 2 8,?3

Grundbesitzerabgabe . 0 5,79 0 5,88 0 6,14 0 6,21
Selbstkosten insges. 13 8,64 13 7,39 14 0,11 14 1,09

Erlos aus Bergmanns
kohle ......................... 0 1,10 0 1,20 0 1,01 0 0,95

bleiben 13 7,54 13 6,19 13 11,10 14 0,14
Verkaufserlós . . . . 14 1,74 14 3.23 13 9,76 13 10,09
Gewinn (-{-), Verlust(—) +0 6,20 +0 9,04 - 0 1,3 i - 0 2,05
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Es betrugen die Lohnkosten 9 s 4,31 d, die Verwaltungs-, 
Versicherungskosten usw. 2 s 8,23 d, die Ausgaben fiir 
Orubenholz und sonstige Betriebsstoffe 1 s 6,34 d, die Orund- 
besitzerabgabe 6,21 d. Der Verkaufserlós, der im 1. Viertel 
des yergangenen Jahres auf 14 s 3,23 d gestiegen war, 
bezifferte sich in der Berichtszeit auf 13 s 10,09 d; gegen
uber dem 2. Vierteljahr liegt keine nennenswerte Ver- 
anderung vor. Die Verlustwirtschaft des englischen Berg- 
baus hat sich noch weiter yerscharft. Im Berichtsvierteljahr 
ergibt sich ein Minderergebnis von 2,05 d gegen 1,34 d im 
2. Vierteljahr; im 1. Viertel 1931 wurde noch ein UberschuB 
von 9,04 d erzielt.

S teinkohlenzufuhr nach H am b u rg 1.

Giiterverkehr im Hafen W annę im Ja h re  1931.

Davon aus

Zeit
Insges. dem Grol: sonstigen

Ruhrbezirk2 britannien Bezirken

t t 0/0 t i °/o t

1913 . . . . 8668750 2900000
|33,45

5768750 1 6 55 —

Monats-
durchschnitt 722396 241667 480729 J —

1929 . . . . 6520912 2507755
|38,46

3984 942 ,6 28 215
Monats-

durchschnitt 543409 208980 332 079 ;J 2 351

1930 . . . . 5861405 2026349
j 34,57

3778108 j 64,46
56 948

Monats-
durchschnitt 488450 168862 314842

I
4 746

1931: Jan. 
Febr.

450196 182903 40,63 259212! 57,58 8 081
403347 152493 37,81 248208 61,54 2 646

Marz 439689 162955 37,06 271 342 61,71 5 392
April
Mai

383817 144356 37,61 230407 60,03 9 054
461756 151456 32,80 292917 63,44 17 383

Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.

421 862 174028 41,25 244450 57,95 3 384
398788 153968 38,61 236398 59,28 8 422
396379 172090 43,42 218373 55,09 5 916
389165 155270 39,90 223625 57,46 10 270
469735 155685 33,14 304 818 64,89 9 232'

Nov. 394053 147022 37,31 237979 60,39 9 052
Dez. 422711 128281 30,3: 288276 68,2C 6 154

Ganzes Jahr . . 5031495i 1880507
',37,3'
)

3056005
] 60,74
'

94 986
Monats-

durchschnitt 41929: 15670? 254667 7 916

Guterumschlag
1930

t
1931

t

W e s th a fe n .....................
davon Brennstoffe

Osthafen.........................
davon Brennstoffe

2 296 297 
2229436 

97 902 
4515

2 120 617 
2065165 

73 924 
4535

insges. 
davon Brennstoffe 

In bzw. aus der Richtung 
Duisburg-Ruhrort (Inl.) 
Duisburg-Ruhrort(AusL)

Hannover .....................

2 394 199 
2233951

564 709 
1 095 516 

356 218 
212 384 
165 374

2 194 541 
2069700

489138 
1 016 433 

326 539 
242 627 
119 804

Guterverkehr im D ortm under  Hafen im Jah re  1931.

i Einsehl. H arbu rg  und Altona. -  J Eisenbahn und W asserweg.

Insges. 
1930 1 1931 

t t

Davon 
1930 1931 

t t

A n g e k o m m e n
von

E m d e n ................

Rhein-Herne- 
Kanal urid Rhein 

Mittelland-Kanal .

42 467 i 
626 779 ' 

1 564 503 
9 331

297 049 
60 790

16 740 
332 116 
704 986 

11 981

359 019 
47 069

E t
14 689 

552 849 
1 484 7S6

6
54 994 
27 672

Z
4 957 

261 414 
645 940

759 
218 867 

20 504

ZUS.

A b g e g a n g e n  
n a c h  

B e lg ie n .................

B r e m e n ................
Rhein-Herne- 

Kanal und Rhein 
Mittelland-Kanal .

2 600 919

76 087 
348 379 
337 672 

27 247

30 140 
63 478

1 471 911

77 361 
223 287 
388 262 

18 049

47 547 
38 675

2 134 996

Ko
6 505 

62 100 
286 328 

21 897

14 050 
59 744

1 152 441 

h le
12 760 
48 643 

250 027 
11 855

27186 
36 435

ZUS.
Gesamt-

giiterumschlag

883 003 

3 483 922

793 181 

1 2 265 092

450 624

1

386 906

Brennstoffversorgung (Em pfang1) GroB-Berlins im Ja h re  1931.

Zeit

Steinkohle, Koks und PreBkohle aus

Eng
land

t

dem
Ruhr
bezirk

t

Sach-
sen

! t

Poln.- Dtsch.- 
Oberschlesien 

t  t

Nieder-
schle-
sien

t

insges.

t

Rohbraunkohle und PreBbraunkohle aus

PreuBen

Roh- | PreB
braunkohle 
t t

Sachsen und 
Bóhmen 

Roh-1 PreB
braunkohle 

t  i t

insges.
Gesamt-
empfang

t

1930: insges.
Monats-

durchschnitt
1931 :Jan. 

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

714 387 1 557 925 
129 827
149 771 
137154 
154 992 
129 670 
126 036 
151 445 
117 178 
107 037 
123 621 
144 181
150 618 
162 127

59 532! 
5 155 

23 303 
42 518 
46298 
52 967 
46141 
27 946 
35 791
32 473 
39182
33 000 
26 748

5844
487
443
314
762

73
219
306
344
730
668
583
875
967

604

51
60
40

40
20

35
40
30
20

2 056 174 373 392
50 171 348

141 118 
110150 
221 983 
169 190 
176 537 
109 081 
141 940 
132 551 
240 679 
188 126 
184 109 
165120

31 116 
34 872 
24 005 
28179
26 934 
41 127
32 679 
22 574 
18 168 
30 867 
24 205
27 376 
27 053

4 708 326 
392 361 
331 410 
294 986 
448 474 
372 165 
396 926 
339 672 
309 982 
294 312 
428 348 
396 307 
395 998 
382 015

9 728 
811 

1 586 
1 335 
1 512 

960 
800 

1 405 
1 420 

790 
1 110 

894 
, 990 

710

2 080 359 1 6716 
173 363 560
197 0561 -  
154 907 
194 747 
129 777 
175 200 
227 074 
250 631 
227 956 
187 219 
222 263 
188185 

! 169 619

1202
1003
1380
311
339

400

476

29 796 
2 483 
2100 
2 240 
2 475 
2 260 
2 385
2 360 

160
1 460 

187
3 232 
3 845 
3 790

2 126 599 
177 217 
200 742 
158 482 
199 936 
134 000 
179 765 
231 150 
252 550 
230 206 
188 916 
226 389 
193 496 
174 119 

2 369751 
197 479

6834925

569 577 

532 152 
453 46S 
648 410 
506165 
576 691
570 822 
562 532 
524 518 
617264 
622 696 
589494

_556 l3i
6 760 346 

563362ZUS.
Monats-

durchschnitt
ln % der Ge-

samtmcnge
1931
1930
1929
1913

34 294|

6,09
10,45
8,36

24,63

653 830 6284 336 1 980 584 338 039 4 390 595 13 512 2 324 634 5111

137 819| 524 28 165 049 28170 365 883 1 126 193 720 425

24,46 i 0,09 29,30 5,00 64,95 0,20 34,39 0,08
22,79 0,09 0*01 30,08 5,46 68,S9 0,16 30,44 0,10
19,53 0,10 -- 36,35 2,66 67,00 0,31 32,19 0,04
7,90 0,34 29 ,50 5,17 67,54 0,20 31,90 0,36

26 494 
2 208

0,39
0,42
0,46

35,05
31,11
33,00
32,46

100
100
100
100

'  Abzuglich der abgesandten M engen.
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Deutschlands AuBenhandel in Kohle im Dezember 1931 >.

Steinkohle Koks PreBsteinkohle Braunkohle PreBbraunkohle
Zeit Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr

t t t t t t t t t t
1930 ........................ 6 933 446 24 383 315 424 829 7 970 891 32 490 897 261 2 216 532 19 933 91 493 1 705 443
Monatsdurchschn. 577 787 2 031 943 35 402 664 241 2 708 74 772 184 711 1 661 7 624 142 120
1931: Januar . . . 488 905 2 325 875 46165 590 400 3 898 75 869 156 094 2 303 7 848 153 623

Februar . . 456 600 1 844 201 47 640 556 543 3 744 62 027 144 234 3 893 6 702 120 555
Marz . . . 433 747 1 949 674 36 636 561 472 2 935 59 610 163 003 2 148 7 935 111 053
Apri l . . . .  
Mai . . . .

414 120 1 849 934 35 374 438 450 1 546 88 711 154 049 2 195 6 826 172 104
542 948 1 908 456 47 012 364 789 853 103 070 141 168 1 212 7 435 177 282

Juni . . . . 431 753 1 954 989 60 261 441 630 5 397 82 865 137 820 1 355 9 174 198 772
Juli . . . . 491 949 1 851 885 55 072 547 673 6 275 71 735 158 551 1 430 6 823 135 894
August . . 469 441 1 987 080 59 289 588 182 4 706 63 232 128 045 2 084 4 520 191 322
September . 459 829 1 884 595 55 445 652 870 3 391 78 599 147 251 2 921 5 915 168 457
Oktober . . 525 381 1 999 509 75 635 627 293 7 061 73 796 171 676 3816 9 023 199 633
November . 552 997 1 840 137 70 445 515128 11 532 71 910 149163 3 622 7 040 172 296
Dezember . 504 799 1 726 641 70 020 456 940 8316 67 982 145 258 1 984 5 117 151 533

Januar-Dezember
Menge { ] ^ J 5 772 469 23 122 976 658 994 6 341 370 59 654 899 406 1 796 312 28 963 84 358 1 952 524

6 933 446 24 383 315 424 829 7 970 891 32 490 S97 261 2 216 532 19 933 91 493 1 705 443
Wert in /1931 103 815 409 913 14617 141 796 1 164 15813. 26 240 625 1 464 39 588
1000 J( \  1930 139 329 503 516 10 466 201 448 766 18 455 33511 489 1 600 38 390

Ober die Entwicklung des AuBenhandels in fruhern Jahren und in den einzelnen M onaten des V orjahrs siehe Oliickauf 1931, S. 240.

Seefrachten fiir Kohle im deutschen V erkehr 
im Ja h re  1931 (in Ji  je t).D e z e m b e r  

1930 1931 
t t

J a n u a r -D
1930

t

e z e m b e r
1931

t

E i n f u h r
Steinkohle in s g e s .  . . 

davon: 
Ciroflbritannien . .

567685 504799 6933446 5772469

386321 327439 4786268 3733313
Saargebiet . . . . 81283 78637 993545 934234
Niederlande. . . . 53909 59994 568957 611782

Koks i n s g e s .................... 37058 70020 424829 658994
davon:

Gro/lbritannien . . 16982 28331 156030 265507
Niederlande. . . . 17642 30026 242017 343346

PreBsteinkohle i n s g e s . 5085 8316 32490 59 654
Braunkohle i n s g e s .  . 172755 145258 2216532 1796312

dayon:
Tschechoslowakei . 172689 145258 2215583 1796126

PreBbraunkohle i n s g e s . 7180 5117 91493 84358
davon:

Tschechoslowakei . 6527 5029 85796 80998
A u s f u h r

Steinkohle i n s g e s .  . . 180700511726641 24383315 23122976
davon:

Niederlande. . . . 382085 445504 6299702 5988090
Belgien.................... 404416 369474 4851459 4815163
Frankreich . . . . 375074 465236 5359068 5140766
Ita lie n .................... 245759 120100 3313762 2736666
Tschechoslowakei . 87493 98923 1088263\ 1078174
skandinav. Liinder . 54964 27084 532594 565758

Koks in sges .  
davon:

570026 456940 7970891 i 6341370

Frankreich . . . . 185492 134077 2793081 I 1928960
Luxemburg . . . . 1219571 91791 1947618 1404169
skandinav. Lander . 95479 101238 837642 1042293
Schweiz.................... 23230 21648 507020 515964

PreBsteinkohle in s g e s .  
davon:

90530 67982 897261 899406

Niederlande. . . . 23655 23576 274097 302271
Belgien . . . . 8182 4639 104021 91600
Schweiz.................... 8422 3668 64300 101814

Braunkohle in s g e s .  . 
davon:

2338 1984 199331 28963

Osłerreich................. 1928fj 1686 1732t 21543
PreBbraunkohle i n s g e s  

davon:
154025 j 151533 170544: 1952524

skandinav. Lander . 24234 2107i 280853 350280
L ie fe r u n g e n  a u f  R e p a r a t io n s k o n to

steinkohle . 324060! 190582 4081494 3690585
K o k s ........................
PreBsteinkohle . . .

60282 21646 738859 606352
17 04S 6117 93632 72064

PreBbraunkohle . . . 1338S 115945' 97980

Von:
Emden,
Rotter

dam

Rotter
dam Tyne Rotterdam

nach: Stettin W est-
italien

Rotter
dam Ham burgi Stettin Buenos-

Aires

Januar . . 4,00 6,03 3,56 4,65 10,05
Februar . 4,50 6,03 3,35 ! 4,65 10,06
Marz.  . . 4,00 6,28 3,37 I 4,77 10,04
April . . . 4,00 6,28 3,26 3,31 9,79
Mai . . . 4,00 3,23 3,46 9,85
Juni  . . . 4,00 6,68 3,44 : 4,03 9,96
Juli . . . 4,00 6,30 3,32 1 4,03 9,82
A u g u s t . . 4,00 3,15 3,46 4,03
September 4,00 5,30 3,30 3,35 .
Oktober . 4,00 4,63 2,95 3,07 i 4,25 —
November 4,00 4,63 3,09 2,72 ' 4,25 7,331
Dezember 4,00 4,18 2,61 2,76 4,25 6,28

1 Emden — Buenos Aires.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 5. Februar 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 
Neben der Nachricht iiber eine weitere Einschrankung der 
Einfuhr von britischer Kohle durch die franzósische 
Regierung beunruhigten vor allem die Geriichte, Deutsch
land und Norwegen wurden ebenfalls die Kohleneinfuhr 
kontingentieren, erheblich den Markt. Die Mafinahmen 
Norwegens sollen sich hauptsachlich auf die Kokseinfuhr 
beschranken, wahrend Deutschland beabsiclitige, die 
Kohleneinfuhr um 1 Drittel und den Koksbezug um 75o/o 
einzuschranken. Die Geschaftsaussichten sind fiir samtliche 
Brennstoffsorten wenig giinstig; es ist auch in der jetzigen 
Jahreszeit sehr unwahrscheinlich. daB eine Ausdehnung des 
Geschaftsumfangs erfolgen wird. Die Preise sind bis auf 
den Mindeststand gesunken, der fiir samtliche Kohlensorten 
ais MaBstab gilt. Nachfragen und Abschliisse waren nicht 
sehr zahlreich; man gab sich jedoch schon zufrieden, dafi 
der Auftrag von 30000 t Gaskohle fiir die Gaswerke von 
Genua bestatigt wurde. Die Lieferungen umschlieBen 
10000 t besondere Wear-Gaskohle zu 21 s 41/2 d und 
20000 t  Holmside-Kohle zu 21 s cif. Danische Kaufer ver- 
langten 8000 t zweite Sorte Durham-Gaskohle; auch die 
Gaswerke von Helsingborg forderten eine maflige Ladung 
Gaskohle. Die norwegischen Staatseisenbahnen baten um 
Angebote fiir die Lieferung von 30000 t  Kesselkohle in den 
niichsten beiden Monaten. Auf dem Kesselkohlenmarkt 
waren keine Anzeichen fiir eine Belebung vorhanden;

1 Nach Colliery G uardian voni 5. Februar 1932, S. 266 und 289.



ebenso war Bunkerkohle zienilich vernachlassigt, wenn- 
gleicli ein weiterer Auftrag fiir Jamaika in der Berichts- 
woche erteilt wurde. Die Mindestpreise fiir nicht verkok- 
bare Durham-Feinkohle und fiir Kohlenstaub wurden um 
1 s/t ermaBigt. Bis auf die Preise fiir besondere Bunker
kohle, beste Blyth-Kesselkohle und klcine Durham-Kessel- 
kohle, die von 13/6-14 s in der Vorwoche auf 13/9—14 s 
in der Berichtszeit stiegen bzw. von 13/9 auf 13/6 s und 
von 12-12/6 auE 12 s nachgaben, blieben samtliche 
Kohiennotierungen unverandert. Giefiereikoks ging gleich- 
falls zuriick, und zwar von 16/6—17/6 auf 16/6-17 s.

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung 
der Kohlenpreise in den Monaten Dezember 1931 und 
Januar  1932 zu ersehen. _____________________________

Art der Kohle
Dezem ber 1931 

niedrig-l hóch- 
s ter | ster 

Preis

Jan u a r1932 
niedrig-j lioch- 

s ter | ster 
Preis

s fiir 1 l.t (fob)

Beste Kesselkohle: Blyth . . . 13/3 14 13/9 14/3
Durham . 15 15/3 15 15/3

kleine Kesselkohle: Bl yth.  . . 8 .6 8 /6 8 /6 8 /6
Durham . 12 12,9 12 12/9

beste G a s k o h l e ......................... 14/6 14,9 14/6 14/9
zweite S o r t e ................................. 13/3 13/6 13/3 13/6
besondere G a s k o h l e ................. 15 15 15 15
gewóhnliche Bunkerkohle . . 13 '3 13/6 13/3 13/6
besondere Bunkerkohle . . . . 14 14/6 13/6 14
Kokskohle ................................. 13 13/9 13 13/9

16 17/6 16'6 17/6
19 19 19 19

2. F r a c h t e n ma r k t .  Die Geschaftstatigkeit war auf 
dem Kohlenchartermarkt am Tyne in der Berichtswoehe 
sehr gering. Die Notierungen blieben nur durch die 
Weigerung der Schiffseigner, zu den letzten Frachtsatzen 
Zugestandnisse zu niachen, einigermafien bchauptet. Zwar 
wurde — wie schon in dem Bericht iiber den Kohlenmarkt 
mitgeteilt wurde — wiederum mit Jamaika ein Abschlufi 
getatigt, doch waren die Anforderungen der ublichen Ab- 
nęhmer sehr beschrankt. Auf dem westitalienischen 
Markt waren Anzeichen fiir eine Besserung des Oeschafts 
vorhanden. Die Móglichkeit, daB bei gleichbleibenden Ver- 
haltnissen im Osten Schiffsraum fiir diesen Markt ange- 
fordert wird, fiihrte zu Spekulationen. In Cardiff verlief der 
Chartermarkt ebenfalls ruhig; Schiffsraum war in allen 
handelsiiblichen GroBen reichlich vorhanden. Angelegt 
wurden fur Cardiff-Genua 6/01/2 s und -Le Havre 3/6 s.

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht- 
siitze unterrichtet die folgende Zahlentafel.

C a r d i f f - T y n e -

Monat Lc Alexan* La R otter Hatn- Stock-
Oenua Havre drien Plata dam burg hoim

s s s s s s s

1914: Juli 7/21/2 3/113U 7/4 14/6 3/2 3/51/4 4/71/2
1930: Jan. 6/9 4/2 3/4 8/7 14/4'/2 3/63/4 3/9V4

April 6/33/4 7/9 16/6 3/4
4 / -Juli 6/3 31- 7/4 >/2 15/23/4 3/21/4 3/41/2

Okt. 6/l3/4 4/93/4 6/93/4 13/23/4 3/2 3/6 4/10
1931: Jan. 6/21/4 3/8'/2 6/7'/2 . 3/3V4 4/61/4

April
Juli

6/51/2 3/21/2 7/3 10/— 3/3
6/11/2 3/2 6/53/4 3 / - 3/3 ‘/a

Okt. 5/103/4 3/103/4 6'3 '/2 9/5>/2 3/5 3/111/4
1932: Jan. 6/0 >/2 3,9 6/53A 8,93/4 3/6 3,6

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse1.

Die allgemeine Stimmung auf dem Markt fiir Teer -  
e r z e u g n i s s e  war, Teer ausgenommen, fest; besonders 
Pech konnte stark im Preis anziehen. Das Benzolgeschaft 
ging bei erhóhter Notierung flott, auch Karbolsaure wurde 
lebhaft gehandelt. Kreosot war fest, die Ausfuhr jedoch 
ruhiger. Naphtha war bei unveriindertcn Preisen gut 
gefragt. Die Bestande an Toluol sind bei steigenden 
Notierungen knapp.

Nebenerzeugnis
ln der Woche enditrenii am
29. Januar  | 5 Februar

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall. l/3'/2 1/4
R e i n b e n z o l ..................... 1 ii I /91/2 I/IO72- I /11
R ein to lu o l ......................... 1 ii 2/9

9
2/10

Karbolsaure, roh 60% . 1 ii 1/
/61/2„ krist. . . . 1 lb. /6

Solventnaphtha I, ger.,
3O s t e n ............................. 1 Gall.

Solventnaphtha I, ger.,
12W e s t e n ......................... 1 H 1

/UR o h n a p h th a ..................... 1 li 1/2
1 tł /5i/4

77/6-80Pech, fob Ostkiiste . . . 1 1.1 72/6
,, fas Westkiiste . . 1 ii 67/6 — 70/— 75/.—

Teer ................................. 1 a 27/6
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstóff 1 i) 7 £

Der Inlandabsatz in s c h we f e l s a u e r i n  Ammo n i a k  
blieb bei unveriinderter Notierung von 7 £  ruhig. Das Aus- 
fuhrgeschaft ist etwas unsicher; die Preise sind mehr oder 
weniger nur nominell.

1 Nach Colliery Ouardian vom 5. Februar 1932, S. 270.

Fórderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

fórderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

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

zuruckgefiihrt) 

r“ g |

Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Duisburg-
R uhrorter2

t

Kanal- 
Zechen- 

H a  f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Jan. 31. Sonntag 38 931 _ 1533 — __ _ _ —

Febr. 1. 186915 41 445 8 432 15 673 — 27 842 16 834 4 723 49 399 1,70
2. 225 353 44 338 8 540 15 747 — 16 844 16 246 5 935 39 025 1,66
3. 230 952 42 779 10 004 15 300 — 19 091 26114 9 878 55 083 1,57
4. 226 746 41 825 8 220 15 644 — 19 001 21 874 9 402 50 277 1,52
5. 244 081 41 873 10 6SS 15 424 — 21 383 23 725 5913 51 021 1,61
6. 209 283 43 735 5915 13 90S — 20 863 25 435 6 954 53 252 1,62

ZUS. 1 323 3 !0 294 926 51 799 93 229 — 125 024 130 228 42 SOS 298 057
arbeitstagl. 220 555 42 132 8 633 15 538 — 20 837 21 705 7 134 49 676 ’

1 Yorliiufige Zahlen. — 1 Kipper- und K ranverladungen.
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P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgem acht im Patentb la tt vom 28. Januar 1932.

la. 1203253. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.G., 
Magdeburg. Reinigungsvorrichtung fur Scheiben- und 
Rillenwalzenroste. 28.12.31.

la .  1203718. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Kóln-
Deutz. Herdtischplatten zu Aufbereitungsherden. 23.11.31.

la .  1203889. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde- 
burg-Buckau. Klassierrost. 7.1.32.

5a. 1203694. H. Anger’s Sóhne A.G., Nordhausen
(Harz). Bohrwinde. 7.1.32.

5b. 1204020. Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., Riesa
(Elbe). Stollenbagger. 9.1.32.

5c. 1203784. Gutehoffnungshiitte Oberhausen A.G.,
Oberhausen (Rhld.). Grubenausbau aus Formeisen. 19.2.31.

5c. 1203913 und 1203914. Gutehoffnungshiitte Ober
hausen A.G., Oberhausen (Rhld.). Stahlkappe bzw. Ausbau 
fiir Richtstrecken, Querschliige, Schachte u. dgl. 29. 6. und 
26.10.29.

81 e. 1203256. »Miag« Miihlenbau und Industrie A.G., 
Braunschweig. T rog  fiir Kettenfórderer o. dgl. 29.12.31.

81 e. 1203284. Hauhinco, Maschinenfabrik G. Hausherr, 
E. Hinselmann & Co., G. m. b. H., Essen. Verbindung fiir 
feststehende Rutschen. 5.1.32.

81 e. 1203912. Johann Christian Heinen, Berlin- 
Lichtenberg. Gurtfórderer. 3.4.29.

Patent-Anmeldungen,
die vom 28. Januar 1932 an zwei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5d, 11. 1.40581. Albert Ilberg, Moers-HochstraB. Ein- 

richtung zum Anlegen der Kratzarine am Zugmittel der 
Krat?.fórderer. 2.2.31.

5d, 14. M. 103.30. Maschinenfabrik Monninghoff G. m. 
b. H., Bochum. Bergeversatzmaschine, die um einen senk- 
rechten Zapfen drehbar ist. 14.8. 30.

5d, 15. G.78484. Gutehoffnungshiitte Oberhausen A.G., 
Oberhausen (Rhld.). Versatzrohr mit Futterstiicken. 14.1.31.

10a, 15. St. 61.30. Firma Carl Still, Recklinghausen. 
Vorrichtung zum Einebnen und Verdichten der Kohlen- 
beschickung in Kammerófen. 8.3.30.

lOa, 26. F. 65330. Kohlenveredlung und Schwelwerke 
A.O., Berlin. Verfahren zum Schwelen in Drehtrommel- 
ófen. 8.2.28.

35a, 25. F. 69997. Carl Flohr A.G., Berlin. Steuerung 
fur Hebezeuge, wie Aufziige o. dgl. 2. 1.31.

35a, 9. 1.37502. »Schmiedag« Vereinigte Gesenk-
25 3 i'2Qen *^a£ en (Westf.). Spurlattenverbindung.

81 e, 15. S. 94877. Walter Alfred Spriggs, Hampshire 
(England). Kettenfórderer. 11.11.29. GroBbritannien 
21.11.28.

81 e, 73. Sch. 575.30. Dr. Fritz Schmidt, Berlin-Frohnau. 
m •*1ren unc* ^orrichtung zur Verminderung des Ver- 

schleiBes der Fórderrohrleitungen pneumatischer oder 
hydraulischer Fórderanlagen. 15.9.30.

81 e, 109. Z. 231.30. Paul ZurstraBen, Ettlingen. Vor- 
nchtung zum Entladen eines Fórderwagens. 14.4.30.

81 e, 123. B.559.30. Adolf Bleichert & Co. A.G., Leipzig. 
rordereinrichtung. 1.9.30.

81 e, 125. A. 62226. Clemens Abels, Halle (Saale). An- 
lage zur Ausschiittung von Halden. 8.6.31.

'25. L. 73082. Ltibecker Maschinenbau-Ges., 
Lubeck. Verfahren zum Ausschiitten von Halden. 8.10.28.

81 e, 126. L. 67912 und 70403. Liibecker Maschinen- 
oau-QeSi Liibeck. Absetzer bzw. Aufnahmefórderer fiir 
Absetzer mit Durchfahrt zwischen Aufnahmestelle und 
rahrgestell. 9. 2. und 6.12. 27.

.81 e, 145. L. 76720. G. F. Lieder G. m. b. H., Wurzen 
w®-). Gelenkstuck fiir Einseilkreistransporteure. 13.11.29.

Deutsche Patente.
ist01? ^ 6™ Tage’ an ^ 'e Erteilung eines Patentes bekanntgem acht w orden 

i uft die fiinfjShrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 
das Patent erhoben werden kann.)

Sb (16). 479486, vom 13.5.26. Erteilung bekannt
gemacht am 27.6.29. Dr. K a r l  B r u n z e l  in K o b l e n z .  
Jaubbeseitigung beim Bohren mit Preplajt mit Hilfe eines 
nohlbohrers.

Die achsrechte Bohrung des Bohrerschaftes a miindet 
bei b in einen Teil des Bohrfutters c, der mit vier auf 
Flachen der vierkantigen Bohrung dieses Futters miindenden

. *i . &

radialen Bohrungen versehen ist. Im Hals d der Bohr- 
maschine ist in der Ebene der Bohrungen das Róhrchen e 
eingesetzt, das in die Ringnut /  des Halses cl miindet und 
in die Bohrung des AnschluBstutzens g  hineinragt. Die 
Bohrung des Stutzens g  ist am hintern Ende mit dem PreB- 
luftkanal h yerbunden, so daB die durch den Stutzen f  
strómende Prefiluft in dem Róhrchen e und damit in der 
Bohrung des Bohrerschaftes einen Unterdruck erzeugt, der 
ein Absaugen des Bohrstaubes aus dem Bohrloch bewirkt.

5b (19). 506534, vom 11.7.26. Erteilung bekannt
gemacht am 21.8.30. Dr. K a r l  B r u n ż e l  in K o b l e n z .  
Hohlbohrer, durch dessen achsrechten Kanał der Bohrstaub 
abgesaugt wird.

Der Schaft des Bohrers ist mit mehreren hintereinander- 
liegenden, in seinen achsrechten Kanał miindenden Boh
rungen versehen, durch die der Bohrstaub in den Kanał 
gesaugt wird.

5b (23). 541247, vom 3.4.25. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. S u l l i v a n  M a c h i n e r y  C o m p a n y  
in C h i k a g o , III. (V. St. A.). Elektrische Steuerungs- 
vorrichtung fiir Schrammaschinen. Prioritat vom 31.10.24 
ist in Anspruch genommen.

In dem Maschinengestell ist eine Kammer yorgesehen, 
die in ihrer Langsrichtung verlaufende Stangen o. dgl. hat, 
durch welche die Steuerungsvorrichtung (Kontrolle o. dgl.) 
in der Betriebsstellung gestiitzt sowie beim Herausziehen 
und Einschieben in die Kammer gefiihrt wird. Die Stangen 
sihd mit Kontakten versehen, an welche die Strom- 
zufiihrungsleitungen angeschlossen sind und mit denen 
Kontakte der Steuerungsvorrichtung beim Einschieben 
dieser Vorrichtung in die Kammer in Beruhrung kommen. 
Die Steuerungsvorrichtung wird durch einen abnehmbaren 
Teil des Stirndeckels der Maschine in der Betriebsstellung 
gehalten. Dieser Teil tragt den Schalthebel fiir die 
Steuerungsvorrichtung, der beim Einsetzen oder Abnehmen 
des Teiles selbsttatig mit ihr gekuppelt oder entkuppelt 
wird. Der Schalthebel ist mit einer zum Verriegeln des 
Stromzufuhrsteckers dienenden Vorrichtung yerbunden, die 
yerhindert, daB der Stecker herausgezogen wird, wenn die 
Steuerungsvorrichtung eingeschaltet ist.

5d (11). 542137, vom 28.12.29. Erteilung bekannt
gemacht am 31.12.31. G e s e l l s c h a f t  fi i r  B e r g w e r k s -  
u n t e r n e h m u n g e n  m. b.  H.  in Es s e n .  Befestigung einer 
Umleitrolle an einer Spannsaule im Schrapperbetrieb.

An den beiden Enden der Spannsaule a ist die durch- 
hangende Kette b oder ein Seil befestigt, in das die Um
leitrolle c fiir das Schrapperseil eingehangt ist.
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5d (16). 541466, vom 27.4.30. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. Al f r e d  F r a n z n e r  in C a s t r o p -  
R a u x e l  Signalhammer mit zum Seilgewicht abgestimmtem 
Kloppelarm. Zus. z. Pat. 540310. Das Hauptpatent hat an- 
gefangen am 19.12.29.

Die auBerhalb des Gehauses liegenden, auf der Kloppel- 
welle befestigten Arme d (Abb. z. P a t .540310, Gliickauf 1932,
S 25) des Hammers sind mit einem Langsschlitz und Rasten 
yersehen, in welche die Schlaufe des Zugseiles eingehangt 
wird, so daB sich dessen Angriffspunkt an den Zughebeln 
yerlegen laBt.

lOa (4). 542154, vom 16.8.30. Erteilung .bekannt
g e m a c h t  am 31.12.31. H i n s e l m a n n ,  K o k s o f e n b a u -  
O m b H  in Es s e n .  K o k s o f e n  mit unter den Ofen liegenden 
Regeneratoren. Zus. z. Pat. 531395. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 16.3.30.

Der Ofen hat Hauptregeneratoren sowie Kopf- 
regeneratoren fiir die K o p f h e i z z u g e .  Jenen werden die 
Brennstoffe durch iibereinanderliegende, durch Oftnungen 
miteinander yerbundene Sohlkanale in regelbarer Menge 
zugefuhrt, wahrend den in gleicher Zugrichtung wie die 
Hauptregeneratoren von den Brennstoften durchstromten 
Kopfregeneratoren die Brennstoffe durch besondere 
Leitungen zugefuhrt werden. Jeder Kopfregenerator ist 
den Kopfheizziigen einer Heizwand zugeordnet, wahrend 
die H a u p t r e g e n e r a t o r e n  H e i z z u g g r u p p e n  zweier Heiz- 
wande zugeteilt sind. Samtliche Kopfheizzuge jeder Ofen- 
seite werden in gleicher Zugrichtung beheizt, wahrend die 
zwischen diesen Heizziigen liegenden Heizzuge gruppen- 
weise diametral in gleicher Zugrichtung beheizt werden 
Die S o h l k a n a l e  k o n n e n  an ein gemeinsames Umstellventil 
angeschlossen sein.

lOa (11). 541 754, vom 17.3.28. Erteilung bekannt
g e m a c h t  am 24.12. 31. K a r l  F r o h n h a u s e r  in D o r t 
mu n d .  Verfahren zum Fiillen von Koksofen.

Zum Fiillen der Ofenkammern dienende, mit dem 
Kohlenbunker des Wagens in Verbindung stehende tele- 
skopartig ausgebildete Fullrohre, dereń untere Offnung mit 
einer AbschluBvorrichtung yersehen ist, sollen, nachdem 
sie aus dem Fullwagen mit yorgetrockneter Kohle gefullt 
sind bis auf den Boden der zu fullenden Ofenkammer 
herabgelassen werden. Alsdann werden die untern Ab- 
schluBvorrichtungen der Rohre geoffnet und die Rohre 
entsprechend der steigenden Fullung der Kammer ange- 
hoben, so daB ein freies Fallen der Kohle in der Kammer 
yermieden wird.

lOa (12). 541607, vom 28.10. 26. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G. m. b. H. 
in Bo c h u m.  Selbstdichtende Koksofentiir.

Zwischen Tur und Tiirrahmen sind eine Vordichtung 
und eine Feindichtung angeordnet. Letztere ist in lhrem 
Abstand gegenuber der Vordichtung nachgiebig yerstell- 
bar und wird so gegen den die Ofenkópfe umschlieBenden 
Teil des Tiirrahmens gepreBt, daB beide Dichtungen sicher 
zur Auflage gelangen. Die Feindichtung kann aus einem 
an der Tur befestigten elastischen Blechrand bestehen, an 
dem das Dichtungsmittel (die Vordichtung) unmittelbar 
oder mit Hilfe eines yerstellbaren Tragrahmens an- 
gebracht ist.

lOa (13). 542138, vom 24. 1.30. Erteilung bekannt
gemacht am 31.12.31. Dr. C. O t t o  & C o m p .  G.m.b.H. 
in B o c h u m .  Aus Silikasteinen hergestellter Kammerofen 
zur Erzeugung von Gas und Koks. Zus. z. Pat. 495428. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 17.11.26.

Die nicht bis zur Kammerdecke des Ofens durch- 
laufenden Binder sind nur so stark ausgefiihrt, wie es zur 
Erzielung eines festen Steinverbandes und einer genugenden 
Widerstandsfahigkeit gegen die wahrend der Verkokung 
und beim Ausdriicken des Kuchens senkrecht auf die 
Kammerwand ausgeubten Krafte erforderhch_ ist. Die 
tragenden Binder konnen eine Dicke von 130—150 mm und 
die nicht tragenden eine solche von 60—110 mm haben.

lOa (14). 542139, vom 17.7.29. Erteilung bekannt
gemacht am 31.12.31. Dr. C. O t t o  & C o m p .  G.m.b.H. 
in B o c h u m .  Vorrichtung zum Werdichten von Kohlen- 
kuchen.

Die Vorrichtung hat einen PreBkasten und iiber diesem 
angeordnete, iiber die ganze Lange des Kastens gleich- 
mafiig yerteilte stehende, hydraulische Pressen, dereń PreB- 
stempel mit Druckplatten yersehen sind. Durch die Pressen 
wird die Kohle wahrend des Einschtittens in den PreB
kasten absatzweise yerdichtet.

lOa (17). 541359, vom 26.11.26. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. G e  b r u d  e r  S u l z e r  A. G. in 
W i n t e r t h u r  (Schweiz). Anlage zum Trockenkiihlen von 
gliihendem Koks.

Die Anlage besteht aus einer Kammer, dereń Wan- 
dungen mit von einem Kiihlmittel durchstromten Hohl- 
kórpern ausgekleidet sind. Der aus den Ofenkammern 
tretende gliihende Koks wird in Behalter geladen, die in 
die Kammern gefahren werden. In diesen wird die dem 
Koks innewohnende Warme von dem Kiihlmittel auf- 
genommen und einer Warmeverwertungsstelle zugefuhrt.

lOa (22). 541 908, vom 26.6.26. Erteilung bekannt
gemacht am 24.12.31. Dr.-ing. eh. H e i n r i c h  Ko p p e r s  
in Es s e n .  Verkokungsverfahren. Zus. z. Pat. 504810. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 30.5.26.

Bei Verwendung von durch eine Lehmschmierung ab- 
gedichteten Tiiren soli das Beschicken der Ofenkammern 
so erfolgen, dafi jeweils eine geringe Zahl von Kammern 
(z. B. 2 oder 3) iibersprungen und nach erfolgter Abdichtung 
der Tiiren dieser Kammern die Nachbarkammer oder eine 
der dazwischenliegenden Kammern beschickt wird.

lOa (22). 542046, vom 6.6.30. Erteilung bekannt
gemacht am 24.12.31. H e i n r i c h  K o p p e r s  A.G. in 
Es s en.  Einrichtung zur Priifung des Verhaltens der Kohle 
wahrend der Werkokung.

Ein Destillationsofen mit zwei einander gegeniiber- 
liegenden beheizten Wanden ist so geteilt, daB die beiden 
Wandę sich gegeneinander yerschieben konnen. Eine oder 
beide Wandę sind mit Vorrichtungen zum Messen ihrer

Bewegung und ihres Druckes yerbunden. Bei dem dar- 
gestellten Ofen sind die Seitenwande a und b auf den ranr- 
gestellen c und d angeordnet und mit den Kolben e una j 
von yerschiedenem Durchmesser yerbunden, die in den m 
Wasser gefiillten, mit dem Druckmesser (Manometer) g ver- 
sehenen Zylinder h eingreifen. Der Kolben e ist durch 
Seilzug i mit dem beziiglich seines Gewichtes einstellDar 
Gegengewicht k yerbunden. Durch eine der Stirnwanue 
Ofens sind die Thermoelemente l in die Ofenkammer 
eingefiihrt, die es ermoglichen, die Temperaturen an v 
schiedenen Steilen der Ofenfiillung zu messen.

lOa (26). 541982, vom 24.3.28. Erteilung bekannt
gemacht am 24.12.31. K o h l e n y e r e d l u n g  u n d  Schwei-  
w e r k e  A.G. in Ber l i n .  Aufgabevorrichtung, besonders 
fiir Drehrohrlrockner- oder -scliwelofen.

Auf der Eintragstirnwand des liegenden Drehrohre5 
der Trockner oder Schwelófen sind zwischen den " 
dungen der in dem Drehrohr yorgesehenen, zur run s 
desTrocken- oder Schwelgutes dienenden Rohre stra 
formig radial zu den Rohren stehende V e r t e i l u n g s o  
angeordnet. Diese sind von einer mit der S t i r n w a n a  
yerbundenen ringfórmigen Kammer umgeben, in  der 
stellbare Hubschaufeln angeordnet sind.

10b (9). 542047, vom 20.11.26. Erteilung 
gemacht am 24.12.31. P e t e r  J u n g  in B e r l i n - N e u k o U  ■ 
Verfahren zur Erzeugung von druckfestem Koks in Bn **
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jorm aus bitunienreichen lignitischen Braunkohlen, be
sonders pyropissitischen Ligniten.

Die rohe Braunkohle (Lignit) soli zerkleinert, erforder- 
lichenfails getrocknet und dann nacheinander extrahiert, 
brikettiert und verkokt werden.

35a (9). 542369, vom 27.6.30. Erteilung bekannt- 
gemacht am 31.12.31. A l b e r t  l l b e r g  in M o e r s -  
Hochst raf l .  Einrichtung zum Fordem in Blindschachten 
mit Senkbremsung.

In den Blindschachten ist unterhalb der Stelle, an der 
das Fórdergut der endlosen, sich abwarts bewegenden, 
mit einer Bremsvorrichtung versehenen Fordervorrichtung 
zugefuhrt wird, eine Schleuse angeordnet, durch die sich 
die FórdergefaBe der Fórdervorrichtung hindurch bewegen. 
Die Lange der Schleuse ist annahernd gleich der Entfernung 
zweier FordergefaBe voneinander. Die Geschwindigkeit ist 
so gewahlt, daB sich die GefaBe bei gleichmafiiger Zuliihrung 
des Fórdergutes bis zum Eintritt des nachsten GefaBes in die 
Schleuse nicht yollstandig fiillen. Die Vorrichtung, die den 
Schachten das Fórdergut zufiihrt, wird von der Fórder- 
vorrichtung angetrieben, die mit zunehmender Umlauf- 
geschwindigkeit zunehmend abgebremst wird. Zwischen 
Zufuhrungsvorrichtung und Schleuse kann ein Bunker ein- 
geschaltet sein, dessen BodenverschluB von der Fórder- 
vorrichtung gesteuert wird. Ferner laBt sich die Schleuse 
ais Doppelschleuse ausbilden und so bemessen, daB sich in 
jedemTrumm jeweilig mindestens ein FórdergefaB befindet 
und daher die Schleuse ais Wetterschleuse wirkt.

35c (3). 541948, vom 12.2.29. Erteilung bekannt- 
gemacht am 24.12.31. S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  A.G- 
in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  Seilbremse, besonders zum 
Unscliadlichmachen von Seilrutsch bei Fórderanlagen.

Zwischen dem Seil und den dieses abbremsenden 
Mitteln (Bremsbacken) sind Mitnehmer (z. B. Rollen) an
geordnet, die frei drehbar und senkrecht zur Seilachse 
vcrschiebbar sind. Die Mitnehmer konnen durch Kraft- 
speicher (z. B. Schraubenfedern) mit den Bremsmitteln ver- 
bunden sowie mit diesen in Rahmen angeordnet sein, die 
in Richtung der Seilachse nicht verschiebbar sind und 
zwecks Anpressens der Mitnehmer (Rollen) an das Seil 
senkrecht zu diesem verschoben werden. Mit der Bremse 
laBt sich eine SeilrutschmeBvorrichtung verbinden, die zum 
Auslosen der Bremse dient.

81 e (10). 542324, vom 3.7.30. Erteilung bekannt- 
gemachtam 31.12.31. F i r m a  Wi l h e l m  S t ó h r  in O f f e n 
bach (Main). Liiftungseinrichiung fiir einen eingebauten 
Elektromotor ais Antriebsvorrichtung enthaltende Gurt- 
Irommeln von Gurtforderem.

In dem Mantel der Gurttrommel sind an Steilen, die 
unterhalb des Fórdergurtes liegen, Óffnungen vorgesehen, 
durch die beim Umlauf der Trommel Luft in diese tritt. 
Die Luft strómt an den Wicklungen des Motors vorbei und 
tritt durch in der einen Stirnwand der Trommel vorgesehene 
Óffnungen aus der Trommel.

81 e (57). 541899, vom 29.4.30. Erteilung bekannt- 
gemacht am 24.12.31. Dipl.-lng. O t t o  V e d d e r  in Es s e n -  
Kupferdr eh.  V orrichtung zum Verbinden von Rutschen- 
schussen durch Querbander.

An dem hochgebogenen Ende a des Querbandes b der 
einen Rutschec ist der Biigel d schwenkbar befestigt, der 
in der Mitte auf dem quer durch ihn hindurchgefiihrten 
Schraubenbolzen e den mit Langsschlitz versehenen und 
oaher verschiebbaren Keil /  tragt. Dieser hat an der Seite 
und auf einer Stirnflache Keilflachen und legt sich zwischen

die hochgebogenen Enden der Querbander der miteinander 
zu verbindenden Rutschenschiisse, wenn der Biigel nach dem

Ineinanderlegen der Enden der Rutschenschiisse nach unten 
geschwenkt wird. Dadurch werden die Querbander und 
der Keil in dem Biigel festgepreBt.

81 e (57). 541898, vom 18.7.29. Erteilung bekannt- 
gemacht am 24.12.31. Dipl.-lng. O t t o  V e d d e r  in E s s e n -  
K u p f e r d r e h .  Schiitlelrulschenverbindung.

Unter dem Boden der Rutschenschiisse sind die Vor- 
spriinge a befestigt, die zusammenstoBen und auf der 
auBern Flachę nach derselben Richtung so gekriimmt sind, 
daB die nach dem Ende der Schiisse zu gerichtete Flachę 
nach innen gewólbt ist. Zum Verbinden zweier Rutschen- 
schiisse dienen die zwei an den Enden durch je eine Platte b

miteinander verbundenen Platten c, die Durchfiihrungs- 
óffnungen fiir die Vorspriinge a haben. Die nach innen 
gerichtete Endfiache der Platten b ist mit demselben Halb- 
messer nach innen gewólbt, mit dem der eine V orsprunga 
nach auBen gewólbt ist. Zwischen den Platten c ist die 
Scheibe d angeordnet, die in den Platten c drehbar ge- 
Iagert und so ausgebildet ist, daB sie in der einen Endlage 
die Durchfuhrungsóffnungen der Platten c freigibt, in der 
andern Endlage jedoch sie zum Teil iiberdeckt. lnfolge- 
dessen kann das durch die Platten gebildete Verbindungs- 
stiick bei der einen Endlage der Scheibe d von unten her 
iiber die Vorspriinge a der Rutschenschiisse geschoben 
werden, wahrend die Scheibe beim Drehen in die andere 
Endlage die Vorspriinge a fest gegen die Zwischenplatten b 
der Scheiben c preflt, wodurch eine feste Verbindung der 
Rutschenschiisse entsteht. Die Druckflachen e der Scheibe d 
konnen exzentrisch ausgebildet sein, so daB sie sich bei 
der Beanspruchung der Rutschenverbindung auf Druck 
selbsttatig anziehen und den VerschleiB ausgleichen.

Z E I T S C H R I F T E N S C M A  U' .
{Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten

Mineralogie und Geologie. 
p , The a n t h r a c i t e  p r o b l e m .  Von Davies. Coll.Guard. 
HHiiii: 22- 32. S. 163/7*. Die Entstehungsweise der

. 1 Einseltig bedruckte Abzuge d e r Zeitschriftenschau fur Karteizwecke
md v° m Verlag Gliickauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 

das Vierteljahr zu beziehen.

r—30 veróffentlicht. * bedeuteł Texi- oder Tafelabbildungen.)

Anthrazitkohle. Die Verhaltnisse in Siidwales. Das Aschen- 
problem. Einteilung des Anthrazits. Die geologische Ver- 
teilung des Anthrazits in Siidwales.

D i e  E r z l a g e r s t a t t e n  b e i  B o l i d e n  ( N o r d -  
s c h w e d e n ) .  Von Falkmann. Metali Erz. Bd. 29. 1932.
H. 2. S. 23/6*. Entdeckung der Lagerstatten. Schiirf- und



178 O l u c k a u f Nr.  7

Vorrichtungsarbeiten. Verwertung des Erzes. Gruben- 
anlagen. Abbau. Verkehrsverhaltnisse.

Bergwesen.
G r u n d g e d a n k e n  f i i r  e i n e  S t a t i s t i k  d e r  B e 

t r i e b s z u s a m m e n f a s s u n g  i m R u h r b e r g b a u .  Von 
Matthes. Gliickauf. Bd. 68. 30.1.31. S. 105/14*. Auswahl 
der fiir die Betriebszusammenfassung besonders kenn- 
zeichnenden Beziehungen. Praktische Durchfuhrung der 
Statistik der Betriebszusammenfassung. (SchluB f.)

E c o n o m i e s  a n d  e f f i c i e n c i e s  i n m i n e  a n d  
p l a n t .  Von Hubbell. Engg.Min. J. Bd. 133. 1932. H. l .
S. 5/9. Erórterung der die Betriebskosten im Erzbergbau 
beeinflussenden Faktoren. Erhohung der Wirtschaftlichkeit 
durch Verminderung der Kosten. Bohrtatigkeit, Unter- 
tageforderung, Wasserhaltung. (Forts. f.)

E l e k t r i s c h e  S i g n a l a n l a g e n  f ur  H a u p t s c h a c h t e .  
Von Nattkemper. Bergbau. Bd.45. 21.1.32. S. 24/7’. Ein- 
schlagwecker. Olzugkontakt. Verschiedene Anordnungen 
von Einschlaganlagen. (Forts. f.)

M i n e - s h a f t  e q u i p m e n t .  1. Von Eaton. Engg. 
Min. J. Bd.133. 1932. H .l .  S.23/8*. Querschnitte von recht- 
eckigen Schachten. Die zweckmaBige Einteilung der 
Schachtscheibe. Holzausbau und Ausbau in Eisen. Rundę 
Schachte. Wahl der Schachtform. (Forts. f.)

O b e r  w i r t s c h a f t l i c h e  G r ó B e n  v o n  E i m e r -  
k e 11 e n a b r a u m b a g g e r n. Von Aockerblom. (SchluB.) 
Braunkohle. Bd.31. 16.1.32. S.418*. Jahresleistungen und 
Jahresunterschiede bei verschiedenen Ausfiihrungen der 
Anlagen.

E f f e c t  o n  b u i l d i n g s  of  g r o  u n d  m o v e m e n t  
a n d  s u b s i d e n c e  c a u s e d  b y  l o n g w a l l  m i n i n g .  
Von Thorneycroft. Trans. A. I. M. E. Coal Division. 1931. 
S. 51/68*. Wirkungen des Langfrontbaus auf die Tages- 
oberilache und die Entstehung von Bergschaden an Ge- 
bauden. Beispiele.

S u b s i d e n c e  a n d  g r o u n d  m o v e m e n t m  a 
l i m e s t o n e  m i n e  c a u s e d  b y  l o n g w a l l  m i n i n g  in 
a c o a l  b e d  b e l  o w. Von Auchmuty. Trans. A. I. M. E. 
Coal Division. 1931. S. 27/50*. Schichtenprofil. Mitteilung 
eingehender Beobachtungen und Messungen der Boden- 
bewegungen in einem unterirdischen Kalksteinbetriebe, 
unter dem ein Kohlenflóz gebaut wird. Aussprache.

S u b s i d e n c e  in t h e  S e w i c k l e y  b e d  of  b i t u mi -  
n o u s  c o a l  c a u s e d  b y  r e m o v i n g t h e  P i t t s b u r g h  
b e d  in M o n o n g a l i a  C o u n t y .  Von Brady. Trans. A. 1. 
M. E. Coal Division. 1931. S. 69/74*. Schichtenprofil. Beob
achtungen iiber die Senkungsyorgange. Aussprache.

P o t a s h  m i n i n g  i n G e r m a n y .  Von Lilley. Engg. 
Min. J. Bd.133. 1932. H. l .  S. 33/7*. Geschichtlicher Riick- 
blick. Geologischer Aufbau der deutschen Kalisalzlager- 
statten. Beispiele von Salzhorsten. Gewinnung der Kali- 
salze. Forderung.

A s b e s t o s  m i n i n g  i n Q u e b e c .  Von Ru Keyser. 
Engg. Min. J. Bd.133. 1932. H. l .  S. 17/22*. Die Asbest- 
lagerstatten in Quebeck. Tagebaue. Verwendung von elek- 
trischen Schaufelbaggern. Forderung. Gewinnungskosten. 
Die einzelnen Bergwerksbetriebe.

S h a k e r - c h u t e  m i n i n g ,  n o r t h e r n  a n t h r a c i t e  
f i e l d .  Von Lambert. Trans. A. I. M. E. Coal Division. 1931. 
S. 158/60*. Beispiel fiir den wirtschaftlichen Abbau von 
Kohlenpfeilern in zu Bruch gegangenen altern Bergwerken 
mit Hilfe von Schiittelrutschen.

C o s t  of  d r i f t i n g .  Von Elsing. Engg. Min. J. Bd.133. 
1932. H. l .  S. 13/6. Zusammensetzung der Kosten beim 
Streckenvortrieb. Beispiele aus dem Erzbergbau.

M e c h a n i c a l  m i n i n g .  Von McAuliffe. Trans. A. 1. 
M. E. Coal Division. 1931. S. 161/8. Beispiel aus dem eng
lischen Bergbau. Amerikanische Erfahrungen mit der mecha- 
nischen Ladearbeit. Ciriinde fiir weitere Mechanisierung. 
Aussprache.

S e l e c t i o n  of  m e c h a n i c a l  c a r - l o a d i n g  e q u i p - 
m e n t .  Von Hagenbuch. Trans. A. I. M. E. Coal Division.
1931. S. 169/75. Erórterung der Faktoren, die bei der Wahl 
einer Ladeeinrichtung zu beachten sind. Aussprache.

E i n i g e s  i i be r  d i e  A n w e n d b a r k e i t d e s  Kr a t z -  
b a n d e s  i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u  u n t e r t a g e .  
Bergbau. Bd.45. 21.1.32. S. 27/9*. Mitteilung von drei 
Beispielen fiir die erfolgreiche Anwendung von Kratz- 
bandern im Ruhrkohlenbergbau.

T h e  r o o f  o f  t h e  P i t t s b u r g h  c o a l  b e d  in 
N o r t h e r n  W e s t  Y i r g i n i a .  Von Morris. Trans.A.I.

M.E. Coal Division. 1931. S. 151/7*. RegelmaBiges Floz- 
profil. Die unmittelbar hangenden Schichten. Ausbau des 
Hangenden. Aussprache.

D ie  A n w e n d u n g  v o n  T o n e r d e z e m e n t  bei 
w a s s e r g e f a h r d e t e n  A r b e i t e n  i m B e r g b a u .  Von 
Csanady. Gliickauf. Bd. 68. 30.1.32. S. 121/3*. Beschrei
bung erfolgreich durchgefiihrter schwieriger Wasser- 
abschluBarbeiten im Doroger Grubenrevier unter Ver- 
wendung von Tonerdezement.

H a u p t s t r e c k e n f ó r d e r u n g  d u r c h  Dr uc k l u f t -  
l o k o m o t i v e n .  Von Wimmelmann. Bergbau. Bd.45.
21.1.32. S. 21/4*. Verbreitung der yerschiedenen Loko- 
motivarten untertage. Beschreibung der wichtigsten Aus
fiihrungen von Druckluftlokomotiven. (Forts. f.)

G e n e r a l  r e v i e w  of  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  
o f  M i n e s  s t r e a m - p o 11 u t i o n i n v e s t i g a t i o n. Von 
Sayers, Yant und Leitch. Trans. A. I. M. E. Coal Division.
1931. S. 137/50*. Untersuchungen iiber den Saure-, Eisen- 
usw. Gehalt der Grubenwasser sowie die Beeintrachtigung 
der Wasserlaufe durch diese. Aussprache.

I n t r o d u c t o r y  n o t e s  on  o r i g i n  of  i n s t a n t a -  
n e o u s  o u t b u r s t s  o f  g a s  in c e r t a i n  c o a l  mi nes  
of  E u r o p ę  a n d  W e s t e r n  C a  n a d  a. Von Rice. Trans. 
A. l.M. E. Coal Division. 1931. S. 75/87*. Verbreitung von 
Gasausbriichen. Absorption von CO* bei yerschiedenen 
Driicken. Diffusionsversuche. VorbeugungsmaBnahmen.

I n s t a n t a n e o u s o u t b u r s t s  of  c a r b o n  dioxide 
in c o a l  m i n e s  i n L o w e r  S i l e s i a ,  G e r ma n y .  Von 
Wilson. Trans. A. I. M. E. Coal Division. 1931. S. 88/136*. 
Eingehende Darstellung des Grubenungliicks von Neurode. 
Abbau und SicherheitsmaBnahmen in Gruben, die zu Gas- 
ausbriichen neigen. Das Ungluck auf der Wenceslausgrube. 
Aussprache iiber die Art des Auftretens des Gases in der 
Kohle, seine Entstehung, die Vorgange bei einem Aus- 
bruch und die VorbeugungsmaBnahmen.

A i r  c o o l i n g  t o  p r e y e n t  f a l l s  of  r o o f  rock.  
Von Fletcher und Cassidy. Trans. A. 1. M. E. Coal Division.
1931. S. 9/26*. Der EinfluB warmen Wetters auf die Ver- 
witterung des Hangenden. Wetterktihlanlage. Wirkung 
der Kiihlung. Selbsttatige Temperaturreglung. Kosten. 
Aussprache.

S o m e  p h o t o m e t r i c  c o m p a r i s o n s  o f  the 
i 11 u m i n a t i o n s p r o d u c e d  b y  d i f f e r e n t  l i g h t i n g  
a r r a n g e m e n t s  u n d e r g r o u n d .  Von Kimmins. Iron 
C oalT r .  Rev. Bd. 124. 22.1.32. S. 166/7*. Coli. Guard. 
Bd. 144. 22. 1. 32. S. 149/53*. Untersuchungen uber die 
Lichtverteilung langs der Abbaufront bei yerschiedenen 
Beleuchtungsarten. Versuche mit yerschiedenen Licht- 
quellen und Glasern. (Forts. f.)

M i n e r s ’ n y s t a g m u s  a n d  m i n e  l i g h t i n g .  Von 
Ferguson. Coli. Guard. Bd. 144. 22 .1 .32 .  S. 153/4 und 
158/9. Bericht iiber die auf zwei Gruben a n g e s t e l l t e n  
Versuche. Die arztliche Behandlung des A u g e n z i t t e r n s .  
Meinungsaustausch. .

C o m p a r i s o n  of  a c c i d e n t  h a z a r d s  in h an( 
a n d  m e c h a n i c a l  l o a d i n g  o f  c oa l .  V o n  McAuliffe' 
Trans. A. I. M.E. Coal Division. 1931. S. 176/80. S ta t i s t i s che  
Aufzeichnung der im Betriebe der Union Pacific C o a l  Co.
in den letzten Jahren bei der m e c h a n i s c h e n  Ladearbeit
und beim Laden von Hand eingetretenen Unfalle.

A n e w  r e s p i r a t o r y  a p p a r a t u s  f o r  u s e m  
m i n e s .  Von Briggs. Coli.G u a r d .  Bd.144. 22. 1. 32. S. 160/1. 
Beschreibung und p r a k t i s c h e  V e r w e n d u n g s w e i s e  eines 
n e u e n  Atmungsgeriites zur Benutzung u n t e r t a g e .

W a s c h k u r y e n  u n d  H e i z w e r t .  Von G riinder .  
Gliickauf. Bd. 68. 30. 1. 32. S. 114/9*. U n t e r s u c h u n g s -
yerfahren. Theoretische und tatsachliche A s c h e - H e i z w e r - 

kurven. Aufstellung der Heizwertkurye.
E n t w i c k l u n g  d e r  S i e b y o r r i c h t u n g e n .  y °  

Quincke. Z. V. d. 1. Bd. 76. 23.1.32. S. 81/4 *. D e r  Sied- 
y o r g a n g .  Grundbauarten. Verbesserung d e r  W u r f b e w e g u n g -  
Erhohung d e r  Schwingungszahl. M a s s e n a u s g l e i c h  d e r  Krei>- 
s c h w i n g u n g .  Ausnutzung d e r  m e c h a n i s c h e n  R e s o n a n z .

B e s o n d e r e  A u s f i i h r u n g s f o r m e n  d e r  
n a n z s c h w i n g s i e b e .  Von Binte. Z. V. d. I.
23.1.32. S. 85/6*. Bauart u n d  W i r k u n g s w e i s e  des Urei- 
massen-Resonanzschwingsiebes von S c h i e f e r s t e i n .

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
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 .  V o n  d’Huart 

(SchluB.) Warme. Bd. 55. 23.1.32. S.52/5*. Speisewasser- 
yorwarmer, Uberhitzer, Luftyorwarmer.
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Die E n t ó l u n g  d e s  A b d a m p f e s  u n d  d e r  Kon-  
d e n s a t e  v o n  K o l b e n d a m p f m a s c h i n e n .  Von Schóne. 
Braunkohle. Bd. 31. 23.1.32. S. 61/7*. Kesselschaden in- 
folge von Olablagerungen. Entólerbauarten. Riickgewin- 
nung des abgeschiedenen Oles. Erfahrungen mit Abdanipf- 
entolern. (Schlufi f.)

L e i s t u n g s s t e i g e r u n g  in e i n e m El e k t r i z i t i i t s -  
werk mi t  t e i l w e i s e r  B a h n -  u n d  P e n d e l l a s t  
durch v o 11 a u t o m a t i s c h e F e u e r f ii h r u n g s r e g l e  r. 
Von Heinig. Brennstoffwirtsch. Bd. 14. 1932. H. 1. S. 1/6*. 
Beschreibung der Kesselanlagen und der Regeleinrich- 
tungen. Vergleich der Betriebsergebnisse bei Hand- und 
bei Reglerbetrieb.

O p e r a t i n g  r e s u l t s  of  t h e  D e p t f o r d  W e s t  
g e n e r a t i n g  s t a t i o n .  Engg. Bd. 133. 22.1.32. S .89/91*. 
Beschreibung der Gesamtanlagen zur Dampferzeugung. 
Besonderheiten des Betriebes. (Forts. f.)

T h e  c a r e  a n d  m a i n t e n a n c e  of  t h e  i n d u s t r i a l  
s t eam l o c o m o t i v e .  Von Hobson. (Forts.) Coll.Guard. 
Bd. 144. 22.1.32. S. 162/3. Beschreibung der Einzelteile. 
Rahmen, Zylinder, Gestange, Rader, Achsbiichsen, Federn 
und Oetriebe.

Elektrotechnik.
H o c h l e i s t u n g s s c h a l t e r  o h n e  Ól .  Von Mayr. 

E.T.Z. Bd. 53. 28.1.32. S. 75/81*. Physikalische Grund- 
lagen des Unterbrechungsvorganges im Hochleistungs
schalter. (Forts. f.)

Hiittenwesen.
Ob e r  d i e  T a t i g k e i t  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  

E ise n h i i t t e n le u te  im  J a h r e  1931. Stahl Eisen. Bd. 52.
21.1.32. S. 53/68. Mitgliederbewegung. Tatigkeit der yer
schiedenen Fachaussehiisse und des Kaiser-Wilhelm-Insti- 
luts fiir Eisenforschung.

Der Ei nf l uB d e s  B e s c h a f t i g u n g s g r a d e s  a u f  
die E n e r g i e -  u n d  S t o f f w i r t s c h a f t  d e r  Hi i t t e n -  
wer  k s be  t r i e b e. Von y. Sothen. (SchluB.) Stahl Eisen. 
Bd. 52. 21.1.32. S. 68/70. Anderungen der Arbeitsweise im 
Stahlwerk. Fremdkohle, Fremdgas und Fremdstrom. Bei- 
spiele fiir die Veriinderungen in der Energie- und Stoff
wirtschaft infolge des Erzeugungsriickganges.

P r e s e n t  u s e  of  w e l d i n g  i n t h e  p r e s s  u r e  
vesse_l f ield.  Von Spraragen. Iron Age. Bd. 129. 14.1.32. 
S. 161/5*, Die neuzeitliche Anwendung der SchweiBtechnik 
hei HochdruckgefaBen. Erórterung der wichtigsten Ge- 
sichtspunkte. (SchluB f.)

Chemische Technologie.
Fue l  r e s e a r c h  i n 1930/31. (Forts.) Coll.Guard. 

nd. 144. 22.1.32. S. 159/60. Kohlenaufbereitung. Verfahren 
zur Behandlung der Schlamme und Feinkohlen. Vereinigte 
Irocken- und Nafiaufbereitung. Hydrierung der Kohle.

Die neue  D a r m s t a d t e r  K a m m e r o f e n a n 1 a g e. 
VonNuB. Gas Wasserfach. Bd.75. 23.1.32. S. 61/6*. Ein- 
gehende Beschreibung der Bauart. Betriebsergebnisse.

V e r g l e i c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  
i* Sel  v e r k o k u n g n a c h  d e r  B o c h u m e r  u n d  d e r  
nol a n d i s c h e n  M e t h o d e .  Von Bunte und Ludewig. 
F k ! Brennstoffwirtsch. Bd. 14. 1932. H. l .  S. 6/11*. 
trhitzungsart. Verkokungsdauer. Verkokungstemperatur. 

usammenfassung der Ergebnisse.
I n t e r m i t t e n t  y e r t i c a l  c h a m be r s :  s o m e  r e c e n t  

oei';ce ' 0 p m e n t s . Von Sensicle. Gas J. Bd. 197. 20.1.32. 
ul • 9 es'c*1*spun'<te fiir die Wahl der Bauart. Ver- 
Up'P.7. zwischen fortlaufend und unterbrochen arbeitenden 

ertikalkammern. Zusammenhange zwischen dem Weg
r v erbrennungsgase und dem Verkokungsvorgang. 

*‘amn>erform und Blahdruck der Kohle. (Schlufi f.)
, P( ' 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 -

* oj f e a us  d e m  W a s c h o l  u n t e r  A n w e n d u n g  vo n  
S2Qm. VDa k u u m - v o n Krebs. Teer. Bd. 30. 20.1.32. 
ri-Lj ' Bauart und Wirkungsweise der einzelnen Vor-

tungen un(j Maschinen. Vorteile der Vakuum-Destillier- 
anlagen.

j n, ? 0 *r e ‘ n i g u n g  d u r c h  H y d r i e r u n g .  Von 
siehtn-lahl' , . Petroleum- Bd.28. 20.1. 32. S. 12/3 Uber- 
nnrt » r bekannten Benzolreinigungsyerfahren. Wesen 
n™ Aussichten der Hydrierung.
Gac^Uri * ' c a **on °* 8 a s - Von Lenze und Rettenmaier.

Bd- 197. 20.1.32. S. 139/42*. Die Kuhlung und

Reinigung der Koksofengase nach dem Verfahren von 
Lenze. Erórterung an Hand der Beschreibung einer aus- 
gefiihrten Grofianlage.

A n t h r a c i t e  g a s  f o r  h e a t  t r e a t i n g  a t  l o w e r  
c o s t .  IronAge. Bd. 129. 14.1.32. S. 176/8* und 190. Be
schreibung einer in Amerika mehrfach ausgefuhrten neu- 
artigen Retorte zur Gaserzeugung aus Anthrazitkohle. 
Wirtschaftlichkeit. Verwertung des Gases zur Warme- 
behandlung in der Eisenindustrie.

Chemie und Physik.
U n e  h y p o t h e s e  s u r  le d e g a g e m e n t  du  g r i s o u .  

Von Audibert. Rev.ind.min. 15.1.32. H.266. Teil 1. S.41/2. 
Neuartiger Erklarungsversuch fiir das Auftreten von 
Grubengas in der Kohle und fiir die Art seines Freiwerdens.

T h e  b a s i e  l a w  of  t h e  w e t  a n d  d r y  b u l b  
h y g r o m e t e r  a t  t e m p e r a t u r e s  f r o m  40° t o  100°C. 
Von Awbery und Griffiths. Engg. Bd. 133. 22.1.32. S. 113/5*. 
Versuchseinrichtung. Art und Ergebnisse der Versuche. 
Auswertung.

U b e r b l i c k  u b e r  d e n  g e g e n w a r t i g e n  S t a n d  
d e r  A t o m t h e o r i e .  Von Swinne. E .T .Z .  Bd. 53. 28.1.32. 
S. 73/5*. Erórterung der altern Theorien sowie der neusten 
Forschungsergebnisse. Ausblick. Schrifttum.

Wirtschaft und Statistik.
S o z i a l p o l i t i k  u n d  W e l t  w i r t s c h a f t .  Von 

Weddigen. Weltwirtsch. Arch. Bd. 35. 1932. H.l S. 177/202. 
Ein Beitrag zur Theorie der internationalen Sozialpolitik. 
Nationale, iiberstaatliche und zwischenstaatliche Sozial
politik. Konkurrenzargument und Produktivitatsargument. 
Produktivitat der nationalen Sozialpolitik. Produktivitats- 
móglichkeiten der internationalen Sozialpolitik.

D ie  N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
E r d ó l i n d u s t r i e .  Von Steinert. Jahrb. Conrad. Bd. 136.
1932. H. l .  S. 65/92. Die russischen Erdólvorrate. Erdól- 
gewinnung und -ausfuhr vor und nach dem Kriege, be
sonders seit dem Wiederaufbau. Der Inlandverbrauch. 
Kampf um den Weltmarkt.

D i e  I n d u s t r i e  W e s t o b e r s c h l e s i e n s  u n d  di e  
G r e n z z i e h u n g .  Von Hermann. Oberschl. Wirtsch. Bd. 7.
1932. H. l .  S. 2/8. Chronik der Jahre 1922 bis 1931. Er- 
zeugung der deutsch-oberschlesischen Montanindustrie.

D i e  A b n a h m e  d e r  B e d e u t u n g  d e r  K o h l e  im 
a m e r i k a n i s c h e n  Wi  r t s c h a f t s 1 e b e n. Von Jiingst. 
Gliickauf. Bd.68. 30.1.32. S. 119/21*. Anteil der yerschie
denen Kraftąuellen am Energiebedarf der Vereinigten 
Staaten. Bedeutung der Kohle im Rahmen der Kraft- 
versorgung.

T h e  c o a l  i n d u s t r y .  Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124.
22.1.32. S. 117/42. Darstellung der Entwicklung des eng
lischen Kohlenbergbaus im Jahre 1931, insgesamt und 
nach Bezirken. Markt fiir Nebenprodukte. Kohlen-Schiffs- 
frachten. Verkaufsorganisationen. Kohlenaufbereitung und 
Kokereiwesen. Die Kohlenindustrie in den Vereinigten 
Staaten, in Deutschland und Frankreich. Preisbewegung 
in England.

T h e  i r o n  a n d  ś t e e l  i n d u s t r y .  Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 124. 22.1.32. S. 143/65. Die britische Stahl-und Eisen
industrie im Jahre 1931. Weltlage auf dem Eisenmarkt. 
Aufienhandel. Die Eisenindustrie in den Vereinigten Staaten, 
in Deutschland, Belgien und Frankreich. Preisentwicklung 
in England.

Co a l  e x p o r t s  in 1931. Coll.Guard. Bd.144. 22.1.32. 
S. 193/4. Gesamtkohlenausfuhr Grofibritanniens im Jahre
1931 und Unterteilung nach Bestimmungslandern.

C o k e  a n d  b y - p r o d u c t s  i n 1929. Von Tryon und 
Bennit. Miner. Resources. 1929. Tleil 2. H. 29. S. 569/671*. 
Die 6 kokserzeugenden Industrien. Kokserzeugung, Koks- 
ofenstatistik, Koksverbrauch usw. Statistik der Neben- 
erzeugnisse.

G o l d  a n d  S i i v e r  i n 1929 ( Ge n e r a l  r e p o r t ) .  Von 
Dunlop. Miner. Resources. 1929. Teil 1. H.26. S. 877/920. 
Statistische Angaben iiber den AuBenhandel. Weltpro- 
duktion. Gewinnung der Bergwerke nach Mineralien und 
nach Staaten.

M e r c u r y  in 1930. VonTyler. Miner. Resources. 1930. 
Teil 1. H.4. S. 31/56. Bergbauliche Gewinnung von Queck- 
silber in den Einzelstaaten Nordamerikas sowie in den 
auBeramerikanischen Landern.



180 G l u c k a u f Nr.  7

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.
D e c o a l f a c e  m a c h i n e r y  e x h i b i t i o n  1te S h e f 

f i e l d .  Von van der Ham. Geol.M ijnbouw. Bd.10. 16._1.J2. 
S. 199/223*. Beschreibung der auf der Ausstellung gezeigten 
zahlreichen neuen Maschinen fiir den Abbau. Forder- 
rutschen mit Antriebsm otor, Kettenschrammaschinen, Lade- 
maschinen, eiserne Stempel, Bohrmaschinen.

' P E R S Ó N L I C H E S .

Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor M e u t h e n  vom 1. Januar ab bis 

14. Mai 1932 zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Berg- 
bau-A. O. Concordia in O berhausen (Rhld.),

der Bergassessor S t e u b e r  vom 1. Februar ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Rheinische Stahlwerke A. G., Abt. Arenberg,

der Bergassessor L a t t e n  vom 1.Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Bergwerksdirektion der W aldenburger Bergwerks-A. O. 
in W aldenburg (Schlesien),

Am 2 1 . Januar 1932 schied der Bergassessor Wilhelm 
Bellmann aus dem Leben, das ihn zur Losung bedeutsamer 
bergmannischer Aufgaben berufen hatte.

Bellmann wurde am 28. Mai 1871 in Reckhnghausen 
geboren und 1900 unm ittelbar nach der zweiten Staats- 
priifung ais H ilfsarbeiter in das Handelsministerium be
rufen. In den nachsten Jahren \yar er ais stellvertretender 
Berginspektor auf der Grube Heinitz im Saarbezirk, ais 
Lehrer an der Bergschule in Bochum und von 1905 ab in 
Thyssenschen Diensten beim Abteufen von Schachten in 
Dinslaken tatig , wo er den Grund zu seinen Erfahrungen 
im Schachtbau legte. Nach seiner Ruckkehr 
in den Staatsdienst im Jahre 1907 wurde er 
der Berginspektion Gladbeck ais Berginspek
tor iiberwiesen und 1908 mit dem Auftrag 
betraut, die neue Schachtanlage Zweckel zu 
bauen. Am 1. April 1910 tra t er unter Ernen- 
nung zum Kóniglichen Bergwerksdirektor an 
die Spitze der neu errichteten Berginspek
tion V.

Ais das groBztigig angelegte Werk 
Zweckel dem Ende seiner Bauzeit entgegen- 
ging, ubernahm Bellmann 1911 eine neue 
Aufgabe, die Leitung der in franzósischem 
und belgischem Besitz befindlichen G ew erk
schaft Carolus Magnus, die den Bau einer 
Doppelschachtanlage in Palenberg bei Her- 
zogenrath plante. Die Bewaltigung dieser 
reizvollen Aufgabe fiillte die besten Jahre seines Lebens aus 
und stellte mit den auBerordentlichen Schwierigkeiten beim 
Abteufen in einer Schwimmsanduberlagerung bis 480 m 
Teufe die grofiten Anforderungen an sein Konnen und 
seine Tatkraft, zumal da der Krieg die spatern Baujahre 
sehr ungunstig beeinfluGte. T rotz aller H indernisse wurde 
das Werk in den Jahren 1923/24 in etwa vollendet, zur 
hohen Befriedigung Bellmanns, der sich aber an dieser 
Aufgabe erschópft hatte und den nunmehr iiber ihn herein- 
brechenden Schicksalschlagen nicht mehr gewachsen war. 
Zerwiirfnisse mit den durch den Krieg beeinfluBten aus- 
landischen Gewerken fuhrten zur Enthebung von seinem 
Posten und zur Verhaftung durch die Besatzung wegen 
»passiven W iderstandes«. Einer harten Gefangniszeit folgte 
seine Ausweisung aus dem besetzten Gebiet und ein mehr- 
jahriges ruheloses Dasein ohne volle Beschaftigung, in dem 
die Gesundheit und Spannkraft Bellmanns eine schwere, 
bleibende Schadigung erlitten. Nach der Aufhebung der 
Ausweisung konnte ihn die allmahlich wiedergekehrte Ein-

der Bergassessor Dr.-lng. v o n  H i i l s e n  vom 1. Fe
bruar ab bis 31. Marz 1933 zur Fortsetzung seiner Tatig- 
keit bei dem M itteldeutschen Braunkohlen-Syndikat in 
Leipzig,

der Bergassessor Dr. jur. F u n c k e vom 1. Januar ab 
auf zwei Jahre zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Vereinigte Stahlwerke A. G. in Dusseldorf,

der Bergassessor G e r h a r d t  vom 1. Februar ab auf 
drei Monate zur Ubernahme einer Beschaftigung bei der 
Bergbau-A. G. Concordia in Oberhausen (Rhld.).

Die Bergreferendare W alter R e i c h e n b a c h  (Bez. 
Halle), Wilhelm R a d e m a c h e r  (Bez. D ortm und), Gunther
V e n n und Gerhard J u t t n e r  (Bez. Bonn) sind zu Berg- 
assessoren ernannt worden.

D e r  Bergreferendar B ó t t c h e r  beim BergamtStollberg 
(Erzgeb.) hat die Prufung ais Bergassessor bestanden.

Gestorben:
am 3. Februar in Bochum der Bergwerksdirektor 

i. R. Friedrich H o h e n d a h l ,  ehemals Leiter der friihern 
Bochumer Bergwerks-A.G., im Alter von 71 Jahren.

sicht seiner auslandischen A uftraggeber, die ihn von neuem 
zur beratenden M itwirkung auf Carolus Magnus ynd bei 
dem Bau neuer Schachtanlagen im ElsaB aufforderten, nicht 
wieder gesund und das Erlittene vergessen machen. Er 
war ein gebrochener Mann und sein rascherT od  die Folgę 
der schweren Erlebnisse.

W enigen Bergleuten ist es wie Bellmann vergónnl 
gewesen, zwei neue Schachtanlagen aus dem Nichts zu 
schaffen. Zu den beiden W erken Zweckel und Carolus 
Magnus, die bleibende Denkmale seines groBziigigen 
Schaffens sind, sollte noch ein drittes in Fauquemont im 

ElsaB kommen, wo er auf Grund seiner viel- 
seitigen griindlichen Erfahrungen, vor allem 
im Abteufen unter schwierigen Verhaltnissen, 
ais sachverstandiger Begutachter mitzuwir- 
ken berufen war. Dieser Aufgabe galt seine 
letzte Reise nach Paris; auf dem Riickweg 
ereilte ihn in Aachen der Tod.

Der bewegte Verlauf der B e r u f s t a t i g k e i  
Bellmanns i s t  ein A b b i l d  seines W esens .  
Rastlos, fast unstet in nimmermiidem Drang 
nach Vollendung des begonnenen W erkes ,  
erfiillt von Gedanken und Planen fiir seine 
Aufgabe war sein ganzes Leben und Wirken. 
Doppelt schwer traf einen solchen Mann ie 
unfreiwillige Ruhe, die fiir ihn um so me r 
eine Qual bedeutete, ais er keine A b len k u n g  
mehr im Schaffen gegenuber den Beschwer- 

den und Hemmungen fand, die seine erschiitterte G e su n  

heit von Jahr zu Jahr starker zermiirbten.
Seine gerade, offene, humorvolle Art und sein warmes 

Gefiihl fiir das Wohl und W ehe seiner Beamten nn 
Arbeiter machten es Bellmann leicht, ihre Anhanghc e 
und Achtung in besonderm MaBe zu gewinnen. Von sein|\ 
tiefen sozialen Empfinden zeugen die Wohlfahrtseinn 
tungen, denen er beim Entwurf der Anlagen und Siedlung 
liebeyolle Sorgfalt widmete.

Dem westfalischen Charakter Bellmanns ^n^P,r,anJ  
ebenso die AusschlieBlichkeit seines beruflichen Scna 
wie seine Abneigung gegen alles AuBerliche un“ o r . j 
liche, und darum w u r d e  er in seiner U r w u c h s ig k e i  " 
ófter verkannt. W er ihn aber naher kannte, besonders 
seinen guten Tagen in voller, iibermiitiger Gesundhei 
vorwartsdrangender Schaffensfreude, wem er seine 
standnisvolle Liebe zur Natur offenbarte, der wuo e 
zu schatzen und wird seiner in T reue gedenken. Schm'1

Wilhelm Bellmann f .


