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Betriebszusammenfassung in steilgelagerten Magerkohlenflózen.
Von Diplom-Bergingenieur Dr.-ing. H. W a l t h e r  und Betriebsfiihrer H. W o h l f a h r t ,  Bochum.

Die nach den zahlreichen Stillegungen der letzten 
Jahre verbliebenen Magerkohlenzechen des Ruhr
bezirks sehen sich genótigt, zur Verringerung ihrer 
Selbstkosten weitgehende Einschrankungs- und 
RationalisierungsmaBnahmen durchzufiihren. So hat 
auch die nachstehend behandelte Magerkohlengrobe 
mit steiler Lagerung den schwierigen wirtschaftlichen 
Verhaltnissen durch Zusammenfassung des Abbaus 
und der Forderung Rechnung getragen. Die von 
ihr gebauten Flóze liegen auf dem Stidflugel der 
Bochumer Muldę, der sich ais solcher wieder in 
einzelne Sonderfalten gliedert und vom Kern der 
Bochumer Muldę bis zur Spitze des Stockumer Sattels 
etwa 3000 m ansteigt. Der auBerordentlich groBe 
Hóhenunterschied zwischen den Umkehrpunkten 
dieses Fliigels ist in ahnlicher Weise im Bau der 
Sonderfalten nachgebildet, so daB sich ais kenn- 
zeichnendes Merkmal fiir die Ablagerung eine sehr 
groBe flachę Bauhohe der Flóze ergibt (Abb. 1).

Versuche m it y e rs c h ie d e n e n  A b b a u v e rfa h re n .
Die Entwicklung der Kohlengewinnung bis zum 

heutigen Abbauverfahren soli an den Flózen von Fine- 
frau bis M ausegatt yerfolgt werden.

An den streichenden StoBbau der machtigen 
Magerkohlenflóze schloB sich bereits in den Jahren
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Abb.2. Schragbau im Floz Mausegatt; 
Riickbau mit Bergeversatz.

1905/06 der Strebbau mit kurzeń, 1 2 -1 4  m hohen 
KohlenstóBen an. Der StoBbau hatte den Nachteil, daB 
wenig Angriffspunkte in einer Abteilung vorhanden 
waren, was zu einer starken Verzettelung des Be- 
triebes fiihrte. Jedoch auch der Strebbau mit kurzeń 
StóBen bewahrte sich nicht. Im Hangenden von Floz 
M ausegatt traten beim Abbau sowohl der obern ais 
auch der untern Sohlen glatte schwebende Schnitte 
auf, dereń streichende Entfernung voneinander stark 
wechselte. Da beim Strebbau mit kurzeń StóBen 
stets mehrere iibereinanderliegende Streben abgebaut 
wurden, also einerseits im Schweben durch die StóBe, 
anderseits im Streichen durch die vielen Abbaustrecken 
auf eine gewisse Flachę verhaltnismaBig zahlreiche 
offenstehende Raume kamen, brach das Hangende an 
den Schnitten sehr oft durch. So sind friiher ganze Ab- 
teilungen zu Bruch gegangen. Neben den nicht unbe- 
trachtlichen M aterialverlusten bedeuteten die hohen 
Unterhaltungs- und Holzkosten eine erhebliche Be- 

lastung fiir den Strebbau im Floz 
Mausegatt.

Aus diesen Griinden wurde 
im Jahre 1924 der Schragbau mit 
45 m hohen AbbaustóBen und 
geringer Belegung eingefiihrt 
(Abb. 2). Die Versuche, durch 
Einbau von Biihnen (Abb. 3) den 
KohlenstoB stiirker zu belegen, 
scheiterten. Kohlenverluste, er- 
hóhter Feinkohlenanfall, Staub- 
entwicklung und die zahlreichen 

zeitraubenden taglichen Nebenarbeiten, wie Umlegung 
der Rohre und Sicherheitsbiihnen, fiihrten zur Auf- 
gabe auch dieser Abbauart.

Abb. 3. Biihnenbau mit 8 ArbeitsstoBen.

Nach diesen unbefriedigenden Versuchen wurde 
die Zusammenfassung der Betriebe von einem 
andern Gesichtspunkte aus in Angriff genommen. An 
Stelle der stark belegten KohlenstóBe legte man 
mehrere Betriebe an eine Strecke, belieB es aber bei
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Abb. 1. Profil durch die Hauptąuerschlage.
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den 45-90 m langen Abbaustófien. Dabei war natur- 
gemaB mit einer erheblich gróBern streichenden Er- 
streckung der Abteilung zu rechnen. Die Einfiihrung 
mechanischer Streckenfórderung erlaubte jedoch, die 
Lange der Abbaustrecken unbedenklich bis zu 600 m 
zu nehmen.

Die Entwicklung des Abbaus in den weniger 
machtigen Magerkohlenflózen war der in den miichti- 
gen ahnlich. Auch hier yerlieB man den StoB- und 
Strebbau und ging im Jahre 1924 zum Schragbau iiber, 
allerdings mit einer StoBhóhe von 90 m. Aus den 
angefuhrten Grunden versagte aber wiederum die 
starkę Belegung am KohlenstoB, so daB man sich 
schlieBlich ebenfalls zur Zusainmenfassung mehrerer 
Betriebe an einer Strecke entschloB.

D as E in s tre c k e n v e r f a h re n .
Uber die Durchfiihrung dieser Abbauweise, die 

dabei gesammelten Erfahrungen sowie die erzielten 
Leistungen und Kosten wird im folgenden ausfuhr- 
licher berichtet, und zwar getrennt nach diinnen und 
machtigen Flozen. Diese Unterteilung ist erforderlicli, 
weil je nach der Maclitigkeit wesentliche Unterschiede 
sowohl abbautechnischer ais auch wirtschaftlicher Art 
bestehen.

Betriebsreglung.
Ais Beispiel fiir die Anwendung in w en ig  

m a c h tig e n  Flozen sei die im 1. Sattelnordfliigel der
2. westlichen Abteilung liegende, mit 70° einfallende 
Kreftenscheergruppe einschlieBlich des Flózes Fine- 
frau betrachtet (Abb. 4 und 5). Die etwa auf einer

5. >S o/t/e ________  ____ _________~rrr ‘
Neue Bauarf

Abb. 4. Profil durch die 2. westliche Abteilung, 1. Sattel.

ąuersehlagigen Lange von 100 m liegenden Flóze 
Kreftenscheer 1, Kreftenscheer 2 und Finefrau weisen 
Miichtigkeiten zwischen 0,50 und 1,20 m auf. Das

Abb. 5. GrundriB der 5. Sohle, Flózgruppe auf dem 
1. Sattelnordfliigel der 2. bis 5. westlichen Abteilung.

Nebengestein, Sandschiefer, ist ais gut zu bezeichnen; 
lediglich das 1,20 m machtige Floz Kreftenscheer 2 
muB mit Schalholz nebst Spitzenverzug verbaut 
werden, weil es am Hangenden und Liegenden Braud- 
schieferpacken von wechselnder Starkę fiihrt.

Die groBten Schwierigkeiten und Kosten ver- 
ursacht beim Einstreckęnverfahren in diinnen Flozen 
das Auffahren der Strecken. Aus diesem Grunde 
wurde hierftir das erfahrungsgemaB am leichtesten 
und schnellsten zu bauende Floz Kreftenscheer 1 mit
0,80 m Maclitigkeit gewahlt. Man unterteilte das 
zwischen der 4. und 5. Sohle 900 m nach Westen 
streichende Floz durch eine Teilsohle in zwei iiber - 
einanderliegende Streben von je 60 m Bauhóhe und 
trieb nach Abbau von 120 m streichender Lange (in
3 Monaten bei einer Belegung von je 2 Mann auf
3 Dritteln) sowohl in der 5. Sohle ais auch in der Teil
sohle 25 m lange Stichąuerschlage nach dem benach- 
barten Floz Kreftenscheer 2. Unmittelbar an den Stich- 
ąuerschlagen wurde diagonal aufgehauen und nach 
dem Durchhieb der 2. Streb im Floz Kreftenscheer 2 
angesetzt. Der Verhieb der beiden Streben erfolgte in 
westlicher Richtung. Zu gleicher Zeit ging der Abbau 
im Floz Kreftenscheer 1 in der beschriebenen Art 
schnell weiter. Genau so wie von der 5. Sohle nach der 
Teilsohle war von der Teilsohle nach der 4. Sohle 
durch einen Stichąuerschlag Floz Kreftenscheer 2 von 
Floz Kreftenscheer 1 aus yorgerichtet worden, so daB 
man auch hier 2 Streben in Angriff nehmen konnte.

Der schnelle Verhieb im Floz Kreftenscheer 1 war 
wahrenddessen bis zu 500 m westlich des Abteilungs- 
ąuerschlages fortgeschritten, so daB jetzt von 
mehreren Stellen gleichzeitig Stichąuerschlage nach 
Floz Kreftenscheer 2 getrieben werden konnten, 
welche die Grenze fiir die abzubauenden Abschnitte 
bildeten. Ihre streichende Entfernung richtete sich 
einerseits nach der Haltbarkeit der Strecken und 
anderseits nach der Fórdermóglichkeit. Es hat sich 
gezeigt, daB man im allgemeinen 150 m nicht iiber- 
schreiten soli, weil sonst zu groBe Umwege fiir die 
Abbaulokomotiven entstehen, namentlich dann nicht, 
wenn nur kurze Querschlage aufzufahren sind. Eine 
Ausnahme wurde bei Floz Finefrau gemacht, wo man 
mit Riicksicht auf die Kosten die streichende Ent
fernung der Stichąuerschlage — 50 m waren im 
Konglomerat aufzufahren — zu 200 m nahin. Die Be- 
fórderung der Kohlen und Berge erfolgte mit Akku- 
mulator-Abbaulokomotiven, das Fiillen der Kohlen- 
wagen durch Wanderschlepper, das Stiirzen der Berge 
durch den Lokomotivfuhrer und den Zugbegleiter 
mit Hilfe eines Kreiselwippers.

Wahrend man bei den diinnen Flozen g l e i c h z e i t i g  

in mehreren Flozen von einer Strecke aus baut, hat 
sich bei den m a c h tig e n  F lo zen  herausgestellt, dali 
der Abbau von mehreren hintereinanderliegenden 
Streben in einem Floz ratsam er ist. Deshalb wurde der 
Abbau in dem 2,50 m machtigen Floz M a u s e g a t t  

der Hauptabteilung, 1. Sattelsiidflugel, oberhalb der 
5. Sohle in diesem Sinne gestaltet (Abb. 6). Das Ein- 
fallen des Flózes betragt 65°, sein Liegendes ist fest, 
wahrend am Hangenden ein durchschnittlich 0,30 m 
machtiger Schieferpacken durch Schalholzzimmerung 
angebaut werden muB.

Unter Verwendung von SchieBarbeit, die in der 
Magerkohle auch in Vorrichtungsbetrieben berg- 
polizeilich erlaubt ist, wurden die Strecken schnę*
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vorgetrieben. Bei planmaBiger Belegung mit je
2 Mann in 3 Schichten erzielte man im AAonat Orts- 
vortriebe von durchschnittlich 80 m. Die Kopf- und 
Sohlenórter wurden zweifliigelig 500 m nach Westen 
und 350 ni nach Osten zu Felde getrieben und alle 125 
bzw. 175 m mit einer Hochbohrm-aschine Durchschlage 
der beiden Orter hergestellt. Nach Erweiterung des

Abb. 6. GrundriB der Hauptabteilung.

Bohrloches bildeten die Uberhauen die Ansatzpunkte 
fiir die einzelnen hintereinandergeschalteten Streben. 
Auf diese Weise entstanden an einer Strecke westlich
4 und óstlich 2 Betriebe, die in 3 Schichten mit je
2 Kohlenhauern belegt wurden. Fiinf Streben sind 
gleichzeitig belegt, der sechste dient ais Aushilfe. Zur 
Vermeidung von Fórderausfallen in der Friih- und 
Mittagschicht sind je 2 Schlepper damit beschaftigt, 
abwechselnd aus den Kohlenkasten der einzelnen Be
triebspunkte 10-15 Wagen zu fiillcn, welche die 
Abbaulokomotive zum Aufbruch schafft. Die in der 
Nachtschicht gewonnenen Kohlen bleiben im Kasten 
liegen und werden von der Friihschicht mit abgefiillt. 
Die Bergezufuhr erfolgt durch 2 Diisterloh-Schlepper- 
haspel, von denen der eine die Bergezufuhr und der 
andere die Leerwagenabfuhr besorgt. Man wahlte fiir 
die Bergeforderung Schlepperhaspel, weil gegen das 
Oberfahren des offenen Pfeilers mit den schweren 
Abbaulokomotiven Bedenken bestanden. AuBerdem ist 
die Leistungsfahigkeit der Haspel in geraden Strecken 
grófier, denn sie vermógen bei den vorliegenden Ver- 
haltnissen beąuem Ziige von 15-20 Bergewagen 
heranzubringen. Die Abbaulokomotivforderung er- 
fordert an der Kippstelle einen dritten Mann, wahrend 
bei der Haspelfórderung je 2 Schlepper in der Friih- 
und in der Mittagschicht fiir die Bergezufuhr ein
schlieBlich des Kipp vorganges geniigen.

Die Bedienung der vor O rt befindlichen Haspel 
erfolgt von der Kippstelle aus durch Fernsteuerung 
roit Hilfe selbstschliefiender Ventile. Diese Einrich- 
tung ermoglicht, den Bergeversatz in 4 Streben, die 
teils auf 2, teils auf 3 Dritteln belegt sind, mit
4 Schleppern, je Schicht 2 Schleppern, bei einer durch- 
schnittlichen Streckenlange von 400 m leicht zu be- 
waltigen. Die Durchschnittsleistung je Schicht betragt 
100—120 Bergewagen. Erfordernis bei dieser Abbauart 
*st, daB eine móglichst groBe Zahl von Bergewagen in 
kurzester Zeit in die Schragbaustreben gekippt werden 
konnen, damit das Abkohlen am neuen AbbaustoB 
ohne groBen Zeitverlust fiir das Zustiirzen des letzten 
leiles des vorhergehenden Strebs beginnen kann. An 
solchen Tagen, an denen umgesetzt werden muB, 
erhoht sich die Leistung der beiden Schlepper je

Schicht auf 150 Bergewagen, so daB kein Kohlen- 
ausfall eintritt.

Ais Abbauart steht in den beiden beschriebenen 
Abteilungen fiir alle Flóze S ch rjig b au  in An
wendung, wobei der KohlenstoB schrag abfallend und 
gleichlaufend mit dem Bóschungswinkel des Ver- 
satzes von 40 48° verhauen wird. Die Kohlen gleiten 
auf dem durch W aschberge geglatteten Versatz in 
den Fiillkasten. Die Abbaufront der diinnen Flóze 
betragt 90 und die der machtigen 45 m, so dal? ein 
annahernd gleicher Abbaufortschritt von 0,60 m/Tag 
in jedem Streb gewahrleistet ist (Abb. 7).

Abb. 7. Schragbaupfeiler, a in machtigen Flózen, 
b in wenig machtigen Flózen.

Nachdem die hauptsachlichsten Schwierigkeiten 
iiberw-unden worden waren, bestand keine Ver- 
anlassung, von dem bewahrten Schragbau abzugehen. 
Schon die erheblich hóhern KohlenstóBe bedingen 
Ersparnisse an Ortsąuerschlagen und Abbaustrecken, 
aber auch abbautechnisch spricht viel fiir ihn, wie 
z. B. der Umstand, daB die gewonnenen Kohlen 
langsam auf der Bergeboschung rutschen und damit 
der Feinkohlenanfall vermindert wird. W eiterhin ist 
man gezwungen, den Bergeversatz stets bis dicht 
unter die Schriigfirste nachzufiihren, so daB ein 
Zubruchgehen der Streben so gut wie ausgeschlossen 
ist. Nicht von der Hand zu weisende Vorteile sind 
schlieBlich die Sicherung der Hauer gegen Absturz- 
gefahr und die gute Bewetterung infolge der ge- 
schlossenen Wetterwege.

Bei der Fórderung w ar man darauf bedacht, jede 
Arbeit von Hand auszuschlieBen und die Zahl der 
Fórderleute móglichst zu beschranken. Die sonst 
iibliche W eichenanordnung, wobei die einzelnen 
AbbauIokomotiven nur zwischen bestimmten Sammel- 
stellen verkehren, wurde verlassen und in die Abbau
strecken grundsatzlich nur eine Fórderbalm gelegt. 
Hierfiir war die Erwagung maBgebend, daB sich bei 
steiler Lagerung in dem Fiillkasten gróBere Kohlen- 
mengen ansammeln konnen, ohne den Hauer bei seiner 
Arbeit zu behindern, wahrend bei flacher Lagerung die 
Kohlen zur Vermeidung von Stillstanden laufend aus 
der Rutsche entnommen werden miissen.

Die mechanische Abbaustreckenfórderung dient in 
erster Linie dazu, eine weitgehende Verminderung der 
Schlepperzahl zugunsten der Kohlenhauer zu erzielen. 
Die Nutztonnenkilometerleistung tritt hier im Gegen
satz zur Hauptstreckenfórderung zuriick, und es sind 
lediglich die Kosten fiir die Wahl des Fórdermittels 
entscheidend. Auf der grundsatzlich nur mit 1 Fórder- 
bahn Versehenen Abbaustrecke fahrt die Abbau- 
lokomotiYe an die Fiillstellen und zieht wagenweise 
den Zug vor, wahrend gleichzeitig der die Abbau-
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lokomotive begleitende Schlepper die einzelnen 
Wagen fullt. Entsprechend wird an den Kippstellen 
der ankommende Bergezug von der Abbaulokomotive 
wagenweise in den Kreiselwipper gedriickt und 
von dem Begleitmann gestiirzt, der die derart ent- 
leerten Bergewagen an der nachsten Fiillstelle wieder 
mit Kohlen fullt. Die Lokomotive braucht also keine 
Leerfahrten zu machen. Voraussetzung fiir diese 
Fórderreglung ist, daB die obern Strebórter 15-20 m 
yorg.esetzt sind. In den machtigen Flózen dient die 
Abbaulokomotive nur zur Kohlenfórderung, wahrend 
die Bergezufuhr von Dusterloh-Schlepperhaspeln be- 
sorgt wird. Die Leistung der Lokomotive betragt je 
Schicht durchschnittlich 125 t.

Durch das vorstehend geschilderte Abbau- 
verfahren ist eine weitgehende Zusammenfassung und 
Mechanisierung der Fórderung in steiler Lagerung 
erreicht worden. Wenn man auch nicht, wie bei flacher 
Lagerung, groBe Kohlenmengen aus einem einzigen 
Betriebspunkt gewinnt, so wird doch von einer Abbau- 
strecke aus mit mehreren hintereinandergeschalteten 
Betriebspunkten (Abb. 8) unter guter Ausnutzung der 
Arbeitskrafte eine erhebliche Fórderleistung erzielt.

W  irtschaft lichkeitsberechnung.
Fiir einen Kostenvergleich sei der Abbau der 

friihern Bauabteilungen mit 14 oder 25 m langen 
Streben, streichenden Abbaulangen von 120-150 m 
und Handfórderung dem lieutigen Abbau des Flózes 
Mausegatt in der Hauptabteilung zwischen 5. Sohle 
und Teilsohle gegenubergestellt. Die streichenden 
Abbaulangen belaufen sich auf 500 m nach Westen 
und 350 m nach Osten, also insgesamt auf 850 m, 
so daB nach der alten Abbauart 4 Abteilungen westlich 
und 2 óstlich bei 140 m streichender Abbaulange not- 
wendig waren. Anstatt des bisher iiblichen Kamerad- 
schaftsgedinges, d. h. Bezahlung der Kohlenhauer, der 
Bergeversetzer sowie der Fórderleute aus einem 
Gedinge, wird heute fiir jede Arbeitergruppe ein 
Einzelgedinge gezahlt.

Der Abbau von der 5. Sohle nach der Teilsohle ist 
fruher in 4 S tre b e n  mit je 14 m KohlenstoBhóhe 
unterteilt, also durch 5 Abbaustrecken gelost worden. 
Die Lolmkosten bei einem Kohlenhauerdurchschnitts- 
lohn von 9,S0 .^/Schicht betragen fur die Abbau
strecken 78142 M  und fiir die Aufhauen 16464 Jli. 
Da es sich in dem abzubauenden Flózstiick um einen 
Kohlenvorrat von 154700 t handelt und eine durch- 
schnittliche Hackenleistung von 6,5 t erzielt worden 
ist, mussen fiir die reine Kohlengewinnung 23800 
Kohlenhauerschichten oder 233240 M  aufgewandt 
werden. In der steilen Lagerung ist mit einer Berge- 
versatzmenge von 80 o/o der Kohlenmenge zu rechnen, 
so daB man 123760 t Bergeversatz einbringen und die

Kosten hierfiir bei einer Bergekipperleistung von 12 t 
je Mann und Schicht mit 101070 M  einsetzen muB. 
Da die Kohlenschlepperleistung 9,75 t  je Lehrhauer 
und Schicht betragen hat, sind 15857 Schlepper- 
schichten mit einem Lohnaufwand von 155496 M  not- 
wendig.

Bei dem Abbau von Flóz M ausegatt mit S ch rag - 
b a u p fe i le rn  sind die Abbaustrecken schwebend etwa 
2 8 -30  m ubereinander aufgefahren worden, wobei 
eine durchschnittliche Abbaufront von 45 in entsteht. 
Die Pfeiler sind genau wie bei dem friihern Strebbau 
ubereinander angeordnet, so daB der untere Streb 
dem dariiberliegenden yorausgeht. Auf die 850 m 
streichende Abbaulange entfallen nach Westen 2x4 
und nach Osten 2x2 Kohlenbetriebspunkte. An Abbau
strecken werden 3-850 - 2550 m benótigt; unter Zu- 
grundelegung der Leistung von 53,3 m je Hauer und 
Schicht betragen die Kosten 46885 ,M, also 31237 Ji 
weniger gegeniiber dem alten Abbau mit Streben ent
sprechend einer Einsparung von 1700 m Abbaustrecke. 
Da man, wie bereits erwahnt, keine besondern Auf
hauen herstellt, sondern alle 125 oder T75 m hochbohrt 
und die Bohrlócher dann zu Oberhauen erweitert, sind
12 Bohrlócher erforderlich, dereń Kosten sich ein- 
schlieBlich Abschreibung und Verzinsung auf 2804 M 
belaufen.

Der monatliche Abbaufortschritt eines Schragbaus 
ist 15 m bei einer Hackenleistung von 9,1 t. 
Demnach entfallen auf die reine Kohlen-

O gewinnung von 154700 t 17000 Schichten 
mit einem Lohnaufwand von 1 6 6 0 0 0 ^ . Dies 
bedeutet, daB die reine Kohlengewinnung im 
Schriigbau gegeniiber dem friihern Strebbau 
um 67 240 J(, oder 43,4 Pf./t billiger ist, wobei 
jedoch die angenommene Hackenleistung von 
9,1 t durchaus keine Hóchstleistung darstellt.

An Stelle der friihern Bergefórderung von Hand 
sind 2 Diisterloh-Schlepperhaspel getreten, was eine 
Steigerung der Bergekipperleistung auf 50 t je Mann 
und Schicht zur Folgę gehabt hat. Erhebliche Erspar- 
nisse an Schlepperlóhnen werden auBerdem dadurch 
erzielt, daB nicht mehr Lehrhauer und Kohlenhauer, 
sondern Zwanzigjahrige Verwendung finden, dereń 
Schichtverdienst nur 6,15 M  betragt. Zu der Lohn- 
summe von 17221 M  kommen noch 7533 J(> fur die 
Anschaffung, Verzinsung, Abschreibung und Instand- 
haltung der beiden Schlepperhaspel, so daB die Auf- 
wendungen fiir den Bergeversatz 24754 M  oder 
20 Pf./t Versatz ausmachen.

Die Abfórderung der taglich anfallenden Kohlen
menge von durchschnittlich 250 t wird von einer 
Abbaulokomotive in der Friih- und Mittagschicht be- 
waltigt. AuBer den beiden Fahrern ist in jeder Schicht 
fiir das Fiillen der Wagen noch ein Zwanzigjahrige’ 
anzustellen, so daB sich der tagliche Lohnaufwand au 
27,80 M  belauft.

Die Abbaulokomotive erfordert auf Grund lang- 
jahriger Erfahrungen im Durchschnitt taglich 11,65 ^  
fiir Verzinsung und Abschreibung, 0,85 M  fiir Ersatz- 
teile, 2,50 M  fiir Strom und 1 M  fur Schmier- und 
Putzmittel usw. Die Kohlenfórderung fiir das a 
zubauende Flózstiick kostet mithin insgesam 
26970 M.

Die Kosten fur die Ausrichtung werden sP |^ r 
beriicksichtigt, weil sie nicht allein fiir das rloz 
Mausegatt, sondern auch fiir die Flóze Kreftenscheer

Abb. 8. Anordnung mehrerer Schragbaupfeiler 
an einer Abbaustrecke.
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1, 2 und 3 sowie Flóz Finefrau in Betracht kommen. 
Eine Gegeniiberstellung der Kosten je t gefórderter 
Kohle bei den beiden Abbauarten ergibt nachstehende 
Werte:

Strebbau
Pf./t

Schragbau
Pf./t

Ó r t e r ............................................. 51 30
A u fh a u e n ..................................... 11 2
K ohlengew innung..................... 151 107
Bergeversatz einschl. Forderung 65 (82 Pf. 16 (20 Pf.

je t Versatz) je t Versatz)
Kohlenfórderung......................... 100 17

ZUS. 378 172

Fiir den Abbau der Kreftenscheergruppe und von 
Flóz Finefrau wird die 2. bis 5. westliche Abteilung 
im 1. Sattelnordfltigel zugrunde gelegt. Die streichende 
Abbaulange betragt 900 m. Der Abbau zwischen der 
5. und 4. Sohle erfordert bei Strebbau in den genannten 
Flózen je 5 Streben init 6 Órtern; Floz Kreftenscheer 3 
ist unbauwiirdig. Die ubliche Bauabteilungslange ist 
300 m, je zur Halfte nach Osten und Westen.

Fiir den Abbau des 900 m langen Flózstiickes sind 
an Abbaustrecken je Floz 5400 m, zusamnien 16200 m 
nótig. Da die Durchschnittsleistungen je Ortshauer 
und Schicht fiir die Fidze Kreftenscheer 1 und Fine
frau 40 cm und fiir Kreftenscheer 2 30 cm betragen, 
kostet die Auffahrung der Abbaustrecken an Lohnen 
in den beiden erstgenannten Flózen 132300 Jb und im 
Flóz Kreftenscheer 2 176400 Jb. ln jedem der 3 Floze 
miissen 30 Aufhauen von je 22 m hergestellt werden. 
Die Aufwendungen an Lohnen betragen hierfiir in den 
Flózen Kreftenscheer 1 und Finefrau bei 50 cm 
Leistung je Mann und Schicht je 12936 M  und im Flóz 
Kreftenscheer 2 21 560 JL  An anstehenden Kohlen- 
mengen sind vorhanden im Flóz Kreftenscheer 1 
111364 t, Kreftenscheer 2 167076 t und Finefrau 
97461 t. Die Hackenleistung bei Strebbau betragt im 
Floz Kreftenscheer 1 durchschnittlich 4,55 t, im Flóz 
Kreftenscheer 2 4,5 t und im Flóz Finefrau 5,85 t, 
so daB sich die reinen Kohlengewinnungskosten 
in der gieichen Reihenfolge auf 239806, 363776 und 
163268 Jb steilen.

Die Belegung im Strebbau setzt sich im allge
meinen aus 6 Kohlenhauern, 3 Bergeversetzern und
3 Kohlenschleppern zusammen. Somit ergeben sich an 
Lohnaufwand fiir den Bergeversatz und die Kohlen- 
fórderung fiir Flóz Kreftenscheer 1 je 119903 Jb, 
Kreftenscheer 2 je 181 888 M  und Finefrau je 81634 M. 
Die Ausrichtungskosten werden entsprechend der 
Kohlenmenge verteilt, wobei auf Mausegatt 29,2, 
Kreftenscheer 1 21, Kreftenscheer 2 31,5 und Fine
frau 18,3 o/o entfallen. Auszurichten sind fiir die vor- 
liegenden Verhaltnisse 3 Abteilungen mit je 2 Auf- 
briichen zu je 55 m, 3 x 6 Ortsąuerschlagen nach Flóz 
Finefrau zu je 200 m und 3 >; 3 Ortsąuerschlagen nach 
Flóz Mausegatt zu je 50 m. Rechnet man fiir 1 m 
Ortsąuerschlag einschlieBlich Aufbruchsbedienung 
wahrend der Vorrichtung:

Jl
A u ffa h ru n g sk o s te n .........................................  96
A u s b a u ................................................................  37
Ausriistung (Schienen, Stege, Rohre usw.) 19
S o n d erb e w ette ru n g .........................................  29
Bohrhammerkosten ..................................... 3

zus. 184,

so kosten die 3600 m Ortsąuerschlag fiir die Kreften- 
scheerflóze und Finefrau 3600 184 662400 Jb und 
die 450 m fur Mause8'att 450-184- 82800 Jb.

Die Kosten fiir 1 m eines dreitrummigen Auf-
bruches betragen:

J l
A u ffah ru n g sk o sten .......................................... 130
H o lz a u s b a u .......................................................  113
Haspel nebst Fórdereinrichtung . . . .  93
B rem sk am m er................................................... 39
Ausriistung (Rohre, Spurlatten usw.) . . 18
Steinkasten einschl. Aufbruchreinigung . 33
S o n d erb ew ette ru n g .........................................  19
S o n s t ig e s ............................................................  10

zus. 455

Die 330 m Aufbruch erfordern also einen Kosten- 
aufwand von 455 -330 150150 Jb, und die Ausrich
tungskosten fiir Flóz M ausegatt betragen somit 
43844+82800 126644 Jb oder 82 Pf./t. Die Be-
lastung der Floze Kreftenscheer 1, Kreftenscheer 2 und 
Finefrau durch die Ortsąuerschlage errechnet sich zu 
1,76 Jb/t und durch die Aufbriiche auf 28 Pf./t, so daB 
man eine Gesamtbelastung durch die Ausrichtung von
2,04 Jb/t erhalt.

Durch den Abbau mit den hóhern Schriigbau- 
pfeilern in Verbindung mit dem Einstreckenverfahren 
yerringert sich die Abbaustreckenlange je Flóz um 
2700 m oder 50 o/o gegeniiber dem Strebbau. Die 
Abbaustreckenkosten sind im Flóz Kreftenscheer 1 
66150 Jb, Kreftenscheer 2 88200 Jb und Finefrau 
66150 JL  Ein entsprechendes Bild ergibt sich natiirlich 
bei den je 60 m hohen Aufhauen, und zwar er
fordert Flóz Kreftenscheer 1 fiir 2 Aufhauen 2352 Jb, 
Kreftenscheer 2 fiir 6 Aufhauen 11760 Jb und Finefrau 
fiir 4 Aufhauen 4704 JL  AuBer den Abbaustrecken 
und den Aufhauen sind aber bei dieser Abbauart, 
bedingt durch das Einstreckenverfahren, Stichąuer- 
schlage notwendig, namlich fiir Flóz Kreftenscheer 2
6 -2 5 -3  450 m, Finefrau 2 -5 0 -3  300 m. Da die
Leistung je Mann und Schicht fiir die Stichąuerschlage 
zwischen den Flózen Kreftenscheer 1 und 2 im Durch
schnitt 20 cm und von Flóz Kreftenscheer 2 nach Flóz 
Finefrau wegen des Konglomerats nur 16 cm betragt, 
erfordert ihre Herstellung bei Kreftenscheer 2 2250 
S ch ich ten- 22050 Jb oder 13 Pf./t Kohle, bei Finefrau 
1875 Schichten =■ 18375 Jb oder 19 Pf./t Kohle.

Eine Steigerung der Hackenleistung ist dadurch 
erzielt worden, daB man jedem Kohlenhauer seinen 
besondern Knapp zugewiesen hat. Die Hacken- 
leistungen betragen jetzt bei den Schriigbauen im 
Durchschnitt fiir Flóz Kreftenscheer 1 5,7 t, Flóz
Kreftenscheer 2 6,5 t und Flóz Finefrau 7,2 t. Fiir 
die Gewinnung der anstehenden Kohlen sind also 
an Lohnen aufzubringen in Flóz Kreftenscheer 1 
191472 M, Kreftenscheer 2 2518S9 Jb und Finefrau 
132653 JL

Bei einer durchschnittlichen Versatzleistung je 
Mann und Schicht von 50 t erfordert der Versatz im 
Flóz Kreftenscheer 1 1782, Kreftenscheer 2 2673 und 
Finefrau 1559 Schichten. Die Bergeversatzkosten ein
schlieBlich Abbaulokomotive belaufen sich taglich auf 
43,S0 M  und insgesamt bei den einzelnen Flózen auf 
19535, 29258 und 17082 Jb. Die gieichen Betrage sind 
fur die Kohlenbefórderung mit Hilfe von Abbau-
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lokomotiven einzusetzen. Die Ausrichtung, die auBer 
einem Auf bruch von 110 m an Ortsąuerschlagen 3 • 200 
-  600 m fiir die Flózgruppe Kreftenscheer einschlieB- 
lich Finefrau und 50 m fiir Floz M ausegatt erfordeit, 
belastet Floz Kreftenscheer 1 mit 43300 M, Kreften

scheer 2 mit 64784 M, Finefrau mit 37751 M  und 
Mausegatt mit 23SI5 J6.

Nachstehend sind die sich bei den verschiedenen 
Abbauarten ergebenden Kosten je t gefórderter Kohle 
fur die einzelnen Floze einander gegenubergestellt.

A bbauverfah ren .................
M ausegatt 

Strebbau | Schragbau
M i  M  t

Kreftenscheer 1 
Strebbau Schragbau

M i  M i

Kreftenscheer 2 
Strebbau ; Schragbau

M i  ^ / t

Fine
Strebbau

M i

frau
Schragbau

J(/t

A u srich tu n g .........................

Kohlengewinnung . . . .  

{ M i  V e r s a tz ) .................

0,82
0,51
0,11
1,51
0,65

(0,82)
1,00

0,15
0,30
0,02
1,07
0,16

(0,20)
0,17

2,40
1,19
0,11
2,16
1,08

(1,34)
1,08

0,39
0,59
0,02
1,72
0,18

(0,22)
0,18

2.04
1.05 
0,13 
2,18
1.09 

(1,36)
1.09

0,52
0,53
0,07
1,51
0,18

(0,22)
0,18

2,04
1,36
0,14
1,67
0,84

(1,04)
0,84

0,58
0,68
0,05
1,36
0,18

(0,22)
0,18

ZUS. 4,60 1,87 8,02 3,08 7,58 2,99 j 6,89 3,03

Wie die Aufstellung zeigt, ist durch die Ein- 
fiihrung des Schriigbaus, des Einstreckenverfahrens 
und der mechanisierten Abbaustreckenforderung eine 
erhebliche Verminderung der Gesamtkosten erzielt 
worden, und zwar in den Flozen M ausegatt um 59,5°,o,

t
-. i |Hoh/en/iauer- y

'e is/uĄ 7 ^

M auerc/urcfrschn/ffŝ
yt rdie/76

e/jni/fs
........ ^

Scfj/cA ’ f

7 /
''

y irc//ens f

A

<
\

ffey/er /e/stun9 ...------------

\

X . lo h n /f osten je t

/ \ .

r

4.0

2.5

2,0

1,5

TS2<f fS25 1$2S fS2? tS2S 7929 f930

Abb. 9. Leistungen, Verdienst und Lohnkosten des Reviers 1.

Kreftenscheer 1 um 61,6o/o, Kreftenscheer 2 um 60,6«o 
und Finefrau um 56,2o/o. Hierbei ist die Erhóhung des 
Hauerdurchschnittslohnes um 83 o/o unberucksichtigt 
geblieben, so daB in Wirklichkeit die Ersparnisse noch 
gróBer sind. In welchem MaBe die Erhóhung ein- 
getreten ist, lassen die in Abb. 9 wiedergegebenen 
Hauer- und Schichtverdienste des Reviers 1 im Ver- 
gleich zu den Lohnkosten je t erkennen. Danach ist 
die Kohlenhauerleistung gegenuber 1924 um 59 o/o und 
die Leistung des Reviers um 83,5 o/o gestiegen, 
wahrend die Lohnkosten einen Ruckgang um 32,8 o/o 
aufweisen.

Im Hinblick auf die starkę Einschrankung der Aus- 
und Vorrichtiuig liegt es auf der Hand, daB nicht nur 
die Lohnkosten, sondern auch die Materialkosten zu- 
riickgegangen sein miissen. Rechnet man an Material-

Floz

A bbaustrecken
. w .2 ^ 5 ;  :w 3 • ~r-i *“±:.o i i W « t/5 u  ° -  w i M

pf./t i p f./t1 pf./t

O rtsąuerschlage

•= = ! £ = !  . 1  
S . § ;
^  co «« 
Pf./t P f./t Pf./t

Aufbruche 
• ba -2■p 3 3 ; • — rt i; « i .h b 
i a  •=.£ i “ Ł 
w ! «  i » 
Pf./t | P f./t i Pf./t

M ausegatt. . . 34 20 14 16 2 1 14 14 5 9
Kreftenscheer 1 49 : 24 25 54 5 1 45 14 5 y

Kreftenscheer 2 33 16 17 53 24 29 14 5 y

Finefrau . . . 56 28 28 54 26 28 14 5 9

aufwendung je m fiir die Abbaustrecken in Floz 
Mausegatt 12,40 M, in den Flozen Kreftenscheer ein- 
schlieBlich Finefrau 10,10 M, fiir die Orts- und Stich- 
ąuerschlage 56 M  und fur den Aufbruch 224 J6, 
so ergeben sich die vorstehenden Materialkosten je t.

Auch hier muB die Steigerung der  Materialpreise 
beriicksichtigt w erden ,  w ori ibe r  die nachstehende 
Ubersicht AufschluB gibt.

1924 1930
Steigerung

%

Bauschienen . . . . M i 48,00 60,00 25,0
Grubenschienen . . . M i 120,00 142,00 18,3
Fichtenholz . . . . . J6/m 18,13 26,74 47,6
Eichenschwellen . „/f/Stiick 0,22 0,30 36,4
Eichen-Aufbruchholz J ( /m 3 108.00 140,00 29,6
50er Luftleitung. . . Jt jm L60 2,20 37,5
W etterlutten . . 5,80 8,00 37,8

S e / 6 s M ro s / e n

___

V ___

------\ -----
N

\
^ \
' ^ s

/ iaferia/Zfosfen ____ .
VTL~e —

— \~"
H o / z / f o s f e n ' X . =-»

Untert âS.

/ ' "pe^r

...

Abb. 10. Holz-, Materiał- und Selbstkosten.

Jahr
Revier 1 

Materiał-! Holz- 
kosten1 kosten

% i %

Selbst
kosten2

°/o

1924 100,0 100,0 100,0 100,0
1925 84,2 191,6 93,S 73,8
1926 49,8 113,8 63,2 58,3
1927 44,7 161,1 69,9 56,8
1928 51,2 200,0 74,2 51,0
1929 34,0 147,2 60,2 72,8
1930 41,4 119,4 62,9 71,8

Untertage 
M ateriał- Holz- i Selbst

kosten | kosten kosten 
O/o : o/o o/o _ _

100,0
75.9
61.4
69.9
85.5 
86,7 
83,1

100,0
84,3
70,9
79.2
87.2 
75,8
72.2

1 M aterialkosten — Holz - f  M ateriał, 
-f- L6hne.

— « Selbstkosten =  Holz +  Matenai
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Ein anschauliches Bild iiber die Entwicklung der 
Betriebskosten eines Reviers und des Betriebes unter
tage seit dem Jahre 1924 geben Abb. 10 und die dar- 
unter stehende Żusammenstellung.

Vergleicht man die Ziffern von 1924 mit denen 
von 1930, so macht sich allgemein eine starkę Ver- 
ringerung der Kosten geltend.

Revier I 
%

Untertage
°/o

Materialkosten . . -  58,6 - 38,2
Holzkosten . . . +  19,4 -  16,9
Selbstkosten . . . -  37,1 • -  27,8

Die Selbstkosten, in denen samtliche die Tonne 
belastenden Aufwendungen enthalten und auch die 
Materialpreissteigerungen und Lolmerhóhungen be- 
rucksichtigt sind, lassen im Revier 1 einen Riickgang 
von 37,1 o/o und fiir den ganzen Betrieb untertage von

27,8 o/o erkennen. Somit hat sich der Schragbau in Ver- 
bindung mit dem Einstreckenverfahren in den steil- 
gelagerten Flózęn der Magerkohlengruppe sowohl 
vom betriebswirtschaftlichen ais auch vom abbau- 
technischen Standpunkt aus ais vorteilhaft erwiesen.

Z u sa m m e n f a s su n g .
Durch die Einfiihrung des Schriigbaus mit langen 

StóBen in Verbindung mit dem Einstreckenverfahren 
und durch weitgehende Verwendung von Schlepper- 
haspeln und Lokomotiven in der Abbaustreckenfórde- 
rung wurden sowohl die Aus- und Vorrichtungskosten 
ais auch die Materialkosten erheblich gesenkt. Eine 
Erhóhung der Hauerleistung und eine Verminderung 
der Gewinnungskosten wurden dadurch erzielt, daB 
man jedem Mann am KohlenstoB einen bestimmten 
Abschnitt zuwies. Die Einsparung von Unproduktiven 
durch die mechanische Fórderung hatte eine Ver- 
besserung der Revierleistung zur Folgę.

Die Gleichfalligkeit von Kórnern in beliebigen Mitteln und ihre A nw endung  
in der Aufbereitung.

Von Dr.-Ing. A. P. Mó B n e r ,  Sandberg (Schlesien).

(SchluB.)

V erg le ich  m it B e tr ie b s e rg e b n is s e n .
Zunachst sei eine n a B m e c h a n isc h e  Steinkohlen- 

wasche des sachsischen Bezirks betrachtet. In dieser 
gut geleiteten Wasche wird auf Braunsschen Setz- 
maschinen Orobkohle von 15-80  mm KorngroBe mit 
einem durchschnittlichen Aschengehalt. von 14,8o/0 
(bezogen auf Trockensubstanz) gewaschen. Die Kohle 
ist insofern schwierig, ais folgendes Gut vorliegt:

Spezifisches Asche
Gewicht Gew.-°/o %

leichter ais 1,3 54 3,0
von 1,3 bis 1,4 - 2 5  9,6
von 1,4 bis 1,5 ~  8 20,8

/»%>/-

Das M ittelprodukt beginnt also bereits etwa bei dem 
spezifischen Gewicht 1,4 und umfaBt rd. 12 o/0 der 
Rohkohle. Daher wird ein M ittelprodukt mit durch- 
schnittlich 30,6 o/o Asche abgezogen, aufgeschlossen 
und nachgewaschen. Da in der ersten Maschine scharf 
gewaschen werden muB, enthalt dieses M ittelprodukt 
noch rd. 33 Gew.-o/o Kohle mit einem geringern 
spezifischen Gewicht ais 1,4 und rd. 10 o/o Berge mit 
etwa 70 o/o Asche und einem spezifischen Gewicht 
iiber 2,0. Nach der Waschkurye ist der Durchschnitts- 
aschengehalt der Rohkohle mit einem spezifischen Ge
wicht unter 1,4 =-5 o/o. Erreicht werden in der ge- 
waschenen Kohle 6,6 o/0 Asche.

W ahrend nun die Wiirfel I (5 0 -8 0  mm 
KorngroBe), die Wiirfel II (3 5 -5 0  mm) 
sowie die Knórpel I (2 2 -3 5  mm Korn- 
gróBe) vom Gut mit 1 ,4 -1 ,5  spezifischem 
Gewicht ~  1 ,7 -2 ,4  Gew.-o/0 mit ent
sprechend 22, 25 und 28o/0 Asche aufweisen, 
steigt dieser Anteil bei Knórpel II auf
4,3 Gew.-o/o mit 30 o/0 Asche, und auBer- 
dem erscheinen in dieser Kornklasse noch

1,5 Gew.-o/o vom Gut mit einem spezifischen Gewicht 
iiber 1,5 und mit 35o/0 Aschengehalt. Wiirfel I und II 
sowie Knórpel I enthalten hiervon nur Spuren. So 
kommt es, daB Knórpel II, also Kornklasse 1 5 -2 2  mm, 
einen um 1 o/0 hóhern Aschengehalt aufweisen, ais 
erreicht wurde, wenn die Gewichtsanteile an Gut mit 
einem spezifischen Gewicht iiber 1,4 nicht hóher waren 
ais bei den gróbern Sorten.

Die Spanne 1 5 -8 0  mm Korn- 
gróBe, also Siebskala ~  1 :5 , ist 
demnach noch zu groB, und es 
ware besser nur 1: 4, entsprechend 
2 2 -8 0  mm KorngroBe, gewahlt 
worden. Zufallig ist dies gerade 
die in Abb. 3 gezeigte theoretische 
Spanne. Aus dem Schaubild geht 
weiter hervor, daB die sich nach

procfu/r/

Abb. 4. Pneuraatische Setzmaschine Bauart Carlshiitte.
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unten anschlieBende Spanne ungefahr zu 1 : 3, d. h.
7 -2 2  mm KorngroBe, mit Aussicht auf gleich gute 
Waschergebnisse zu wahlen wiire, naturlich unter 
sonst gleichen Verhaltnissen. Solche Beispiele, oft in 
viel krasserer Form, lassen sich in fast jedei naB- 
mechanischen Wiische nachweisen.

Uber das Gebiet der p n e u m a tis c h e n  A u f
b e r e i tu n g  der Steinkohle, die hier etwas eingehender

Abb. 5. Ansicht der Setzmaschine 
nach Abhebung der Saughaube.

behandelt werden soli, sind nach u  . 
dem Aufsatze von W in k h a u s 1, / 
der seinerzeit die Augen der 
deutschen Aufbereitungsfachleute 
auf die Bedeutung der Trocken- 
aufbereitung gelenkt und' in erster 
Linie Ergebnisse mit Luftherden 
mitgeteilt hat, keine Veróffent- 
lichungen mehr erschienen, wenig
stens soweit sie das vorliegende 
Theina betreffen. In der Zwischen- 
zeit ist jedoch so viel Neues in 
dieser Hinsicht zu verzeichnen, daB 
ein Bericht iiber eigene Erfah- 
rungen mit den pneumatischen 
Setzmaschinen der Bauart Carls- 
hiitte Beachtung finden diirfte.
Zum bessern Verstandnis des 
Folgenden sei zunachst diese 
Vorrichtung, mit der die spater 
erorterten Betriebsergebnisse ge- 
wonnen worden sind. kurz be- 
schrieben. Die in Abb. 4 wieder- 
gegebene Setzmaschine besteht aus 
drei gleichen Teilen, die aus dem 
Luftkanal a mit gleichgespann- 
ter Druckluft gespeist werden.
In den 3 aufsteigenden Luft- 
schiichten gelangt die Luft 
durch Regelvorrichtungen unter 
eine Reihe kreisender Puls- 
klappen b, die den ununter- 
brochen flieBenden Luftstrom in 
Pulse zerlegen. Die Luft tritt 
dann stoBweise durch besondere

> Oliickauf 192S, S. 1.

Setzroste unter das Setzgut, das von rechts oben 
aus dem Rohkohlenbehalter c mit Ruttelschuh auf- 
geseben wird. Die Neigung der Setzroste laBtta &

Abb. 6. Betriebsfertige Maschine mit Saughaube.

sich von auBen verstellen. Die LuftstóBe erteilen 
dem Gut eine Hubbewegung, so daB es auf dem 
geneigten Rost vorwarts riickt. Der Vorgang laBt 
sich iiber die ganze Rostlange jedes der 3 Maschinen

a Vorklassier-Ratter, b Grobkorn-Setzmaschine, c Nachklassier-Ratter, 
d Feinkorn-Setzmaschine, e Sichter, f  und h Staubabscheider, g  Schnecke, 

i Saugschlauchfilter.
Abb. 7. Stammbaum einer pneumatischen Aufbereitungsanlage der Carlshutte.
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teile durch die Fenster cl beobachten. Bei Ankunft 
des Gutes am Ende eines Rostes ist der Setzvorgang 
zu einem gewissen AbschluB gekommen, und das 
spezifisch leichtere Gut der obern Schicht flieBt Liber 
eine ebenfalls von aufien einstellbare Staukante ab. 
Das spezifisch schwerere Gut rutscht unter der Stau- 
kante weg zu einer in ihrer Drehzahl stufenlos regel- 
baren Austragwalze, von der es ausgetragen wird. 
Dieser Vorgang wiederholt sich auf jedein der 3 Roste. 
Abb. 5 zeigt die Maschine ohne Saughaube, AuBer den 
Teilen fiir die Pulserzeugung und den Antrieb der 
Austragwalzen bewegt sich an der Maschine nichts; 
ihre Wir ku ngs weise entspricht also derjenigen einer 
Kolbensetzmaschine von Brauns.

Die Setzmaschine kann wie hier mit 3 Abteilen 
oder ais sogenannte Tandemmaschine mit 2 Abteilen 
gebaut werden. Sollen Versuche mit der Dreifach- 
maschine in Tandemanordnung durchgefiihrt werden, 
so braucht man nur die Austragwalze des dritten 
Teiles mit Hilfe einer Kupplung stillzusetzen. In 
Abb. 6 ist die Ansicht der mit Saughaube versehenen 
Maschine von der andern Seite wiedergegeben. Das 
vom zweiten und dritten Setzbett ausgetragene Gut, 
also Mischgut und M ittelprodukt, laBt sich entweder 
von beiden Rutschen zusammen mit dem Iinks sicht- 
baren Becherwerk dem ersten Maschinenteil wieder 
aufgeben, oder eines der beiden Produkte allein wird

erneut behandelt, je nachdem es die Beschaffenheit 
der Kohle erforderlich macht. Die in den Abb. 5 
und 6 wiedergegebene pneumatische Setzmaschine 
dient zur Aufbereitung der yerschiedenen Kornklassen 
zwischen 3 und 65 mm. Fiir die Aufbereitung von 
Korn unter 3 mm bis zu 0,3 mm steht eine besondere 
Feinkornmaschine zur Verfiigung.

Die hier dargestellte Bauart, jedoch in Tandem
anordnung, steht in einer von der Ćarlshiitte gebauten 
GroBanlage in Betrieb, dereń Stammbaum Abb. 7 zeigt. 
Auf dieser Anlage, die je h 145 t  Kohle von 0,5 
bis 40 mm verarbeitet, sind in zehntagigem Abnalime- 
betrieb die unten verzeichneten Ergebnisse erzielt 
worden. Aus den Abb. 8 und 9 geht hervor, dafi die 
Kornspanne richtig gewiihlt ist und die Ergebnisse 
daher allen Erwartungen entsprechen. Die erreichten 
Aschengehalte liegen ganz dicht an den theoretischen 
Aschengehalten bei gleichem Ausbringen.

Auf einer andern Anlage wird auf einer Tandem
maschine das Korn 1 0 -4 0  in Kohle und Berge 
zerlegt. Der Aschengehalt des Aufgabegutes betragt 
13,68 o/o, derjenige der Berge 74,23 °/o und bei den 
einzelnen Sorten:

Asche
mm °/o

Erbs 10 -20 7,42
NuB II 2 0 -3 0 6,90
NuB Ib 3 0 -4 0 6,45

Abb. 8. Kurve nach dem Schwimm- und Sinkverfahren 
fur Rohkohle 10 — 40 ram.

dschengeha//in %

Abb. 9. Kurve nach dem Schwimm- und Sinkverfahren 
fiir Rohkohle 3 — 10 mm.

R o h k o h le ,  K o rn g ró B e  10 —40 mm.

Spezifisches
Gewicht

Kohle Berge

Menge

°/o

Asche

»/o

Asche

g

Menge

2  % 2  g

Durchschnittl.
Aschengehalt

%

R 2

°/o

R 2

g

Durchschnittl.
Aschengehalt

%
<1,4 71,1 3,38 2.40 71,1 2,40 3,38 100,0 13,22 13,22

M ~ l , 5 11,2 13,62 1,53 82,3 3,93 4,78 28,9 10,82 37,50
>,5—1,6 3,5 25,64 0,90 85,8 i 4,83 5,64 17,7 9,29 52,50
1,6-1,8 4,5 33,34 1,50 90,3 6,33 7,00 14,2 8,39 59,00
1,8-2,0 2,5 48,26 1,21 92,8 7,54 8,12 9,7 6,89 70,90

>2,0 7,2 78,90 5,68 100,0 13,22 13,22 7,2 5,68 78,90
100,0 13,22 1i

Be t r i e b s e r g e b n i s  bei der Abnahme (zweimalige Aufgabe): Kohle 7,72% Asche, Berge 73,82°/o Asche, Ausbringen 91,8°/o.
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R o h k o h l e ,  K o r n g r o B e  3 - 1 0  mm.

G1 u c k a u f ____________ Nr .  9

Kohle
Durchschnittl.
Aschengehalt

%

Durchschnittl.
Aschengehalt

%

Spezifisches
Gewicht

MengeAscheAscheMenge

d s c / i e n g e h a / f i n  %

Abb. 10. Kurve n a c h  dem Schwimm- und S i n k y e r f a h r e n  
f i i r  Rohkohle 0,5—3 mm.

Kohle
D u r c h s c h n i t t l .
A s c h e n g e h a l t

o/o

53.50 
62,10 
67,30
71.50 
74,40

Durchschnittl.
Aschengehalt

%

Spezifisches
Gewicht

MengeAscheAscheMenge

<1,4 67,60 3,28 2,22 67,6 2,22 3,28 100,0 19,57
1,4—1,5 5,85 13,64 0,79 73,4 3,01 4,10 32,4 7,35
1 5 - 1  6 2,94 22,22 0,67 76,4 3,68 4,82 26,6 16,56
l ’,6 - 1 ,8  2,68 35,20 0,95 79,1 4,63 5,85 23,6 15,89
1 8 - 2 0  2,71 49,44 1,33 81,8 5,96 7,30 20,9 14,94

>2,0 18,22 74,40 13,61 100,0 19,57 19,57 18,2 13,64
| lÓolÓ 19^57 I I

B e t r i e b s e r g e b n i s  a) bei wiederholter Aufgabe: Kohle 11,3°/o Asche, Berge 72,8°/o Asche, Ausbringen
Herstellung von Mischprodukt: Kohle 9,5% Asche, Berge 73,1% Asche (10% der Menge), M i s c h p r o d u k t

isl
'■"i

Asche (9%  der Menge), Ausbringen 81%.

Das unbefriedigende Ergebnis (11,3 »/o Asche bei volle Aufschliisse. Zerlegt man durch Absieben u-
zweimaliger Aufgabe und 9,5 o/o bei Herstellung von ausgetragene Kohle in die KorngróBen 0-0 ,5 , 0 ,3 '
Mischprodukt) ist durch die zu groBe Kornspanne und 1 -3  mm und schwimmt man diese Fraktionc
0 ,5 -3 , d. i. 1 :6 , bedingt. Die Untersuchung der einzeln beim spezifischen Gewicht 1,8 ab, so er-
Folgen dieser fehlerhaften Yorklassierung gibt wert- gibt sich:
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KorngróBe 
mm 
0 -0 ,5  

0,5-1,0 
1,0-3,0

Anteil 
leichter ais 1,8 

Ge\v.-% 
78,2 
93,8 
98,1

Anteil 
schwerer ais 1,8 

Gew.-%
21,8

6,2
1,9

Der hohe Aschengehalt der Kohle 0 ,5 -3  mm ist 
also zum gróBten Teil auf das Gut unter 1 mm zuriick- 
zufiihren; es ware daher erheblich vorteilhafter ge- 
wesen, von 1 -3  statt von 0 ,5 -3  mm yorzuklassieren. 
Ein Bergegehalt von 1,9 o/o in der ausgetragenen 
Kohle hatte den Aschengehalt der Kohle nicht stark 
beeinfluBt. Es empfiehlt sich also, in ahnlichen Fallen 
aus dem Gut 0 -3  mm das Korn unter 0,3 mm z. B. 
mit dem Windsichter auszuhalten, der bei 0,3 mm 
giinstiger arbeitet ais bei 0,5 mm, und dann in 
2 Kórnungen zu unterteilen, namlich 0,3-1 und 1 
bis 3 mm. Indessen ist es im Betriebe nicht einfach, 
stets eine so enge Vorkiassierung durchzufiihren, wie 
es fiir die pneumatische Aufbereitung theoretisch 
richtig ware. Wie in vielen andern Fallen ist auch 
hier die Praxis ihren eigenen Weg gegangen und hat 
befriedigende Ergebnisse auf Setzmaschinen mit 3 
hintereinander geschalteten Setzbetten auch bei Uber- 
schreitung der theoretisch zulassigen Siebskala erzielt.

Bei einer von der Carlshutte gebauten Anlage hat 
man dreiteilige Setzmaschinen vervvendet. Zur Auf
bereitung gelangt die Kohle von 1Q-65 mm KorngróBe. 
Ais Endprodukte werden Kohle mit 5,67 o/0 Asche 
und Waschberge mit 74,20 o/0 Asche gewonnen. 
Die einzelnen gewaschenen Sorten weisen folgende 
Aschengehalte auf:

mm
10-20
20-30

Asche
%

5,85
5,52

mm
3 0 -4 0
4 0 -6 5

Asche
%

5,12
5,90

Wird auf dieser Anlage M ittelprodukt ab- 
geschieden, so erfolgt eine weitere Verbesserung der 
gewaschenen Erzeugnisse. Das ausgetragene M ittel
produkt besteht zu 70 o/o aus echt verwachsener Kohle 
zwischen den spezifischen Gewichten 1,5 und 2,0. 
Ebenso wie bei der Grobkohle lassen sich beim 
Waschen von Staubkohle auf dreiteiligen Maschinen

Mengen Asche
% %

K o h l e .........................  62,0 5,31
B e r g e .........................  36,3 72,84
Abgesaugter Staub . 1,7 24,86

sehr befriedigende Ergebnisse erzielen, auch wenn die 
Siebskala 1 :6  und mehr betragt. Ais Beispiel hierfiir 
ist vorstehend das Ergebnis eines GroByersuches mit 
15 t Rohkohle von 0 ,3-2  mm mitgeteilt.

Die Siebanalysen der Rohkohle und der trocken 
aufbereiteten Kohle lassen erkennen, daB die Kohle 
bis zu einer KorngroBe von 0,3 mm herab auf- 
bereitet worden ist. Die Zusammensetzung nach 
KorngróBen w a r:

Rohkohle Aufbereiteter Staub
Menge Asche Menge Asche

mm % °/o o/o %

0 -0 ,3 3,1 43,16 0,7 32,18
0 ,3-0,5 12,0 37,74 9,8 8,20
0 ,5-1 ,0 39,5 34,22 39,9 5,47
1,0-2,0 45,4 23,32 49,6 4,12

0 -2 ,0 100,0 29,98 100,0 | 5,26

100,0 30,12

Nach der Waschkurye entspricht die Trennschicht 
zwischen Kohlen und Bergen bei den ermittelten 
Aschengehalten dem spezifischen Gewicht 1,6. In 
der NaBwasche, in der dieselbe Staubsorte auf einer 
Feinkornsetzmaschine fiir das Korn 0 ,3 -8  mm mit- 
gewaschen wird, laBt sich nur ein Aschengehalt von 
7 - 8 o/o fiir die gewaschene Sorte 0 ,3 -2  mm erzielen.

Eine Reihe von wichtigen Vorgangen in der 
neuzeitlichen Steinkohlenaufbereitung, bei denen die 
Gleichfalligkeit von Kórnern eine Rolle spielt, habe 
ich hier nur streifen konnen, so z. B. die groBe 
Bedeutung der Windsichtung sowohl fiir das naB- 
mechanische Verfahren ais auch fiir das Sinkscheider- 
Verfahren nach Lessing und fiir die pneumatische 
Aufbereitung.

Z u s a m m e n fa s s u  n g.
Nach einem Uberblick iiber den Stand der Theorie 

fiir die Bewegung fester Kórper in Gasen und Fliissig- 
keiten werden die theoretischen Beziehungen iiber die 
Gleichfalligkeit von Kórnern verschiedener GroBe und 
verschiedenen spezifischen Gewichtes in beliebigen 
Mitteln abgeleitet und die Anwendungen dieser Er- 
kenntnisse in der Aufbereitung erórtert. Die Ergeb
nisse einer naBmechanischen Wasche lassen erkennen, 
daB man auf Grund der theoretischen Erkenntnisse 
Verbesserungen zu erzielen vermag. Fiir die pneuma
tische Aufbereitung von Kohle wird auf die Versuchs- 
ergebnisse mit einer pneumatischen Setzmaschine der 
Carlshutte hingewiesen und der EinfluB verschiedener 
Yorklassierung auf den Aufbereitungserfolg gezeigt.

Arbeiterausstande und -aussperrungen im In- und Auslande.
Wenn auch ein Vergleich der Arbeitskampfe der einzel

nen Lander untereinander nur bedingt móglich ist, so laBt 
Mch doch insofern eine grundlegende Ubereinstimmung bei 

tu Arbeitsstreitigkeiten feststellen, ais Zeiten ansteigender 
Konjunktur einen besonders starken Anreiz zu Ausstanden 
geben. Konnte man in friihern Jahren diese Wahrnehmung 
"ur entsprechend der Entwicklung der Wirtschaftskurve 
er einzelnen Lander machen, so kennzeichnet der in den 
etzten Jahren in allen Landem festzustellende Riickgang 
er Arbeitskampfe dereń innern Zusammenhang mit der 

''irtschaftlichen Entwicklung auf dem Weltmarkt. I mmer- 
m bemerkenswert, daB ungeachtet dieses Riickgangs 
>e Zahl der durch Ausstande yerlorenen Arbeitstage trotz 
er ungiinstigen Wirtschaftslage und der hohen Arbeits-

losenzahlen noch aufierordentlich groB ist, zumal die den 
Arbeitern durch Arbeitskampfe etwa erwachsenden ge- 
ringen Erfolge in gar keinem Vergleich zu den aufgebrach- 
ten Opfern stehen.

Die in den ersten Nachkriegsjahren gegeniiber der 
Vorkriegszeit erschreckend gestiegene Zahl der Arbeits- 
streitigkeiten in D e u t s c h l a n d ,  dereń Hauptursache in den 
politischen Wirren jener Zeit zu suchen ist, ging in den 
folgenden Jahren wieder sehr zuriick. Im Jahre 1920 betrug 
die Zahl der infolge p o l i t i s c h e r  Ausstande yerlorenen 
Arbeitstage noch 36,5 Mili., das sind zwei Drittel aller durch 
Arbeitskampfe yerlorenen Arbeitstage. Mit der zunehmen- 
den politischen Beruhigung der Arbeiterschaft beschrankten 
sich die Arbeitsstreitigkeiten seit dem Jahre 1924 nur
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noch auf w i r t s c h a f t l i c h e  Kampfe, die aber, wie die 
Zahl der verlorenen Arbeitstage und hier besonders die 
auf einen Ausstandigen bzw. Ausgesperrten entfallende 
Zahl erkennen laBt, von groBer Hartnackigkeit waren.

Im Jahre 1924 waren infolge der durch die Stabilisie- 
rung der Mark und des Darniederliegens der gesamten 
deutschen W irtschaft notwendig gewordenen Arbeitszeit- 
yerlangerungen und der Rationalisierung der industriellen 
Betriebe die Arbeitskampfe besonders umfangreich. In 
keinem Jahre zuvor wurde eine gleich hohe Zahl der dtirch 
wirtschaftliche Ausstande verlorenen Arbeitstage (36 Mili.) 
erreicht; die kampfreichsten Jahre der Nachkriegszeit, 1919 
und 1920, hatten nur 33 bzw. 17 Mili. yerlorene Arbeitstage 
aufzuweisen. Im Jahre 1925 nahm die Zahl der Arbeits
kampfe sowie der dadurch verlorenen Arbeitstage wieder 
ab, wahrend die Dauer der Ausstande mit 22,24 yerlorenen 
Arbeitstagen je Ausstandigen eine geringe Steigerung auf- 
wies. Der mit der Ende 1925 beginnenden schwierigen 
W irtschaftslage ungiinstiger werdende Arbeitsmarkt, der 
eine auBergewohnlich umfangreiche Arbeitslosigkeit im 
Gefolge hatte, brachte eine weitere stark riicldaufige Be
wegung der Arbeitskampfe mit sich; das Jahr 1926 war 
dabei mit rd. 100000 Ausstandigen und wenig mehr ais 
1 Mili. Yerlorenen Arbeitstagen das seit Jahren arbeits- 
friedlichste. Im Jahre 1927 stiegen sowohl die Zahl der 
Ausstande ais auch der Ausstandigen und der yerlorenen 
Arbeitstage wieder an, um 1928 einen vorlaufigen Hóchst- 
stand mit 723000 Ausstandigen und 19,5 Mili. yerlorenen 
Arbeitstagen zu erreichen. Dabei ist 1928 aber besonders 
zu bemerken, daB mehr ais die Halfte auf die Aus- 
sperrungen in der deutschen Eisenindustrie, vor allern der 
rheinisch-westfalischen und sachsischen, kommen. Die Zalil 
der auf einen Ausstandigen bzw. Ausgesperrten entfallen- 
den yerlorenen Arbeitstage stieg in'diesem  Jahre auf 26,93. 
Dann se t/t unter dem EinfluB der immer ungiinstiger 
werdenden Arbeitsm arktlage ein weiterer starker Riickgang 
der Arbeitskampfe ein, der in dem Absinken der Zahl der 
auf einen Ausstandigen entfallenden yerlorenen Arbeits- 
ta<re auf 9,62 im 1. bis 3. Vierteljahr 1931 seinen Ausdruck 
findet. Einzelheiten sind der folgenden Zahlentafel 1 zu 
entnehmen.

Z a h l e n t a f e l  1. Ausstande und A ussperrungen 
in Deutschland im Durchschnitt der Jahre 1899-1913 

und von 1919 — 1931.

reglung der Arbeitszeit herbeitiihren sollte. In den folgen- 
deri Jahren yerminderten sich die Arbeitskampfe im Bergbau 
wieder um nur 1927 mit 51000 Ausstandigen und 300000 
yerlorenen Arbeitstagen und 1928 mit 20000 Ausstandigen 
und 278000 yerlorenen Arbeitstagen eine geringe Steige
rung zu erfahren. Im Jahre 1929, dem letzten Jahr, fiu 
das einschlagige Angaben yorliegen, ist nur ein hart- 
nackiger, 32 Tage andauernder Ausstand mit 359 Aus
standigen und 11600 yerlorenen Arbeitstagen gemeldet. 
Im einzelnen sei auf die folgende Zahlentafel 2 yerwiesen.

Z a h l e n t a f e l  2. A rbeiterausstande1 im deutschen Bergbau 
n„rrh<!rhnitt der lahre 1899-1913 und von 1919-1929.

Arbeits
stre itig 
keiten1

Be-
troffene
Betriebe

Aus V erlorene A rbeitstage

Jahr
standige 

und Aus- 
gesperrte

insges.
iu f  1 Ausst. 
bzw. Aus
gesperrten

1899/19132 . 2114 11 410 234 623 8 006 791 34,13

1919 . . . . 4970 51 804 4 706 269 48 067 180 10,21
1920 . . . . 8800 197 823 8 323 977 54 206 942 6,51
1921 . . . . 5223 60 526 2 042 372 30 067 S94 14,72
1922 . . . . 5361 57 607 2 321 597 29 240 740 12,60
19233 . . . 2209 31 611 2 097 922 15171 773 7,23
1924 . . . . 2012 29 218 1 634 317 36 023 143 22,04
1925 . . . . 1766 25 214 758 071 16 855 856 22,24
1926 . . . . 383 2 949 99 227 1 271 884 12,82
1927 . . . . 871 10 480 493 680 5 936 006 12,02
1928 . . . . 763 8 082 723 415 19 481 258 26,93
1929 . . . . 441 8 606 223 878 4 372 907 19,53
19304 . . . 314 3 277 190 767 3 372 509 17,68
1931: i.-3 .V j. 355 4 305 107 440 1 033 163 9,62

i Einschl. politische Ausstande. 
d er Ruhrbesetzung unvollstSndig. —

-  - Jahresdurchsctinitt. 
Yorlaufige Zahlen.

Jahr
Be-

troffene
Betriebe

Aus
standige

Verlorene

insges.

\rbeitstage 
auf 1 Aus
standigen

1899/19132 115 44 446 1 118463 25

1919 1042 756 263 8 496 673 11
1920 899 • 345 948 1 765 515 5

. 1921 671 221 343 1 733 652 8
1922 448 165 975 909 851 5
19233 616 '314 444 2 339 012 7
1924 104 108 035 3 220 457 30
1925 41 5 184 94 383 18
1926 2 158 535 3
1927 245 51 069 301 604 6
1928 14 19 582 278 362 14
1929 1 359 11  600 32

t Ohne A ussperrungen. — 2 Jahresdurchśchhitt. — 3 Infolge der Ruhr
besetzung unvo!lstSndig.

In G r o B b r i t a n n i e n  nahm die Zahl der Arbeitskampfe 
nach dem Kriege stark zu. Ein wesentlicher Anteil entfhllt 
dabei, wie auch in der Vorkriegszeit, auf die Arbeitsstreitig- 
keiten im Bergbau mit seiner gewerkschaftlich straft 
organisierten Arbeiterschaft. An der Zahl der Ausstandigen 
gemessen, tritt besonders das Jahr 1919 mit rd. 2,6 Mil • 
Ausstandigen in Erscheinung, die einen Ausfall von rd. 
35 Mili. Arbeitstagen hatten. Im Jahre 1920 hatte sowolil 
die Zahl der Ausstandigen ais auch der yerlorenen Arbeits
tage abgenommen; der Anteil der im Bergbau durch Aus
stande yerlorenen Arbeitstage mit 65,54°/o weist aber aut 
die starkę Beunruhigung in der Bergarbeiterschaft Groli- 
britanniens hin. 1,1 Mili. ausstandige Bergarbeiter ver- 
ursachten allein einen Ausfall von 17,4 Mili. Arbeitstagm. 
Obgleich im Jahre 1921 die Zahl der Arbeitskampfe gegen- 
iiber den beiden Vorjahren um mehr ais die Halfte und 
auch die Zahl der Ausstandigen um 130000 zuriickgegangen 
war, stieg die Zahl der yerlorenen Arbeitstage auf 85,9 Mili. 
Der groBte Anteil hieran (84,65°/!) aller yerlorenen Arbeits
tage) entfallt wiederum auf den Bergbau infolge des 
Generalausstandes vom 1. April bis 4. Juli 1921 nu 
1,15 Mili. Ausstandigen und einem Ausfall von 73 Mu •

Z a h l e n t a f e l  3. Arbeitsstreitigkeiten in GroBbritannien 
im Durchschnitt der Jahre 1900-1913 und von 1919-1930.

Infolge

Die Arbeitskampfe im deutschen B e r g b a u  nahmen in 
den ersten Nachkriegsjahren stark zu. Abgesehen von den 
in der Mehrzahl politischen Ausstanden im Jahre 1919 
hatten diese Ausstande im jah re  1924 einen besonders 
groBen Ausfall von Arbeitstagen zur Folgę. EinschlieBlich 
der Aussperrungen belief sich 1924 die Zahl der Aus
standigen und Ausgesperrten auf 56S000 Mann, die Zahl 
der yerlorenen Arbeitstage auf 13 Mili. Dabei handelt 
es sich yornehmlich um die von den Arbeitern ais Aus- 
sperrung und von den Arbeitgebern ais Ausstand an- 
gesehene Arbeitsstreitigkeit im Ruhrbergbau, die eine Neu-

Jahr

A
rb

ei
ts


st

re
it

ig
ke

it
en An den 

Arbeitsstreitigkeiten 
beteiligte Arbeiter

unmittelbarj mittelbarll insges.

1900/13' 595 297000 93 0001 390000
1919 1352 2401000 190000! 2591000
1920 1607 1779000 1530001 1932000
1921 763 1770000 31000 1801000
1922 576 512000 40000 552000
1923 628 343000 62000 405000
1924 710 558000 550001 613000
1925 603 401000 40000! 441 000
1926 320 2724000 10000!2734000
1927 308 95000 19000 114000
1928 302 80000 44000 124000
1929 431 493 000 41000 534000
1930 415 289000 20000 309000

Dauer
der Arbeitsstreitigkeiten
(in 1000 Arbeitstagen) 

i davon 
insges. I im Bergbau

7584 3902
34970 7565
26570 17415
85870 72693
19850 1246
10670 1183
8420 1563
7950 3450

162230 146434
1170 688
1390 452
8290 576
4400 667

51,45
21,63
65,54
84,65
6,28

11,09
18,56
43,40
90,26
58,80
32,52

6,95
15,16

■J ahresdurchschnitt.
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Arbeitstagen. In den folgendeh Jahren gingen die Arbeits
kampfe in GroBbritannien wieder zuriick, um jedoch 1026, 
verursacht durch den grofien Ausstand in der Bergbau- 
industrie, der am 1. Mai begann und Ende November fiir 
die Arbeiter erfolglos endete, wieder plotzlich anzusteigen. 
Von den insgesamt 2,7 Mili. Ausstandigen entfielen in 
diesem Jahre rd. 1,1 Mili. und von den insgesamt
162,23 Mili. verlorenen Arbeitstagen 146,43 Mili. oder
00,26o/o auf den Generalausstand der Bergarbeiter. Die 
Jahre 1927 und 1928 hatten nur je rd. 300 Ausstande mit 
nur wenig mehr ais 1 Mili. yerlorener Arbeitstage auf- 
zuweisen; 1929 stiegen die Arbeitsstreitigkeiten wieder an 
und verursachten einen Ausfall von 8,3 Mili. Arbeitstagen, 
um 1930 wieder mit 4,4 Mili. verIorenen Arbeitstagen einen 
fiir Grofibritannien bemerkenswerten Tiefstand zu er- 
reichen. Uber die Entwicklung der Arbeitskampfe in Grofi
britannien unterrichtet im einzelnen die Zahlentafel 3.

Auch in F r a n k r e i c h  ist nach Beendigung des Krieges 
eine Zunahme der Ausstandsbewegungen wahrzunehmen, 
die in der Mehrzahl durch die Entwertung des Franken 
bedingte Lohnforderungen zur Ursache hatten. Die Jahre 
1919 und 1920 verzeichnen mit 1,15 Mili. bzw. 1,32 Mili. 
Ausstiindigen und 15,48 Mili. bzw. 23,11 Mili. verlorenen 
Arbeitstagen einen bisher noch nicht erreichten. Hochst- 
stand an Arbeitskampfen. Im Jahre 1921 blieb die Zahl 
der Ausstandigen mit 402000 und der verlorenen Arbeits
tage mit 7,03 Mili. noch auf ansehnlicher Hohe, ging aber 
in den folgenden Jahren trotz ansteigender Zahl der Arbeits
kampfe wesentlich zuriick. Im Jahre 1926, dem letzten Jahr, 
fiir das endgiiltige amtliche Zahlen yorliegen, stellte sich 
die Zahl der Ausstande wieder auf 1660 mit rd. 350000 
Ausstandigen und 4,07 Mili. verlorenen Arbeitstagen. Nach 
den yorliiufigen Feststellungen des Arbeitsministeriums 
sind im Jahre 1927 die Arbeitskampfe bedeutend zuriick- 
gegangen, in den folgenden Jahren jedoch wieder ange- 
stiegen; sie beliefen sich 1930 auf 1222 Ausstande mit ins
gesamt 324000 Ausstandigen. Der grofite Teil der Aus
standigen entfiel im letzten Jahr auf die grofien Arbeits
kampfe in der franzosischen Metali- und Textilindustrie, 
wahrend im Bergbau, wie auch in den Vorjahren, nur ge- 
ringere Arbeitseinstellungen erfolgten. Zahlentafel 4 unter
richtet des niihern iiber die Entwicklung der Ausstande in 
Frankreich.

Z a h l e n t a f e l  4. Ausstande in Frankreich 
im Durchschnitt der Jahre 1890—1913 und von 1919 — 1930.

Jahr
Ausstande

• ___! davon iminsges. j Bergbau

Aussta

insges.

ndige
davon im 
Bergbau

Verlorene
Arbeitstage

1890/19131 767 24 164 431 30 675 2 759 349
1919 2026 37 1 150 718 113 732 15 478 318
1920 1832 24 1 316 559 142 485 23 112 038
1921 475 7 402 377 130 526 7 027 070
1922 665 17 290 326 4 474 3 935 493
1923 1068 25 330 954 97 852 4 172 398
1924 1083 23 274 865 15 263 3 863 182
1925 931 31 249 198 11 842 2 046 563
1926 1660 34 349 309 60 562 4 072 163I9272 443 120 551
19282 922 222 406
19292 1255 220 944
19302 1222 324 316

' Jahresdurchschnitt. — 3 Y orlaufige Zahlen.

Die Entwicklung der Arbeitskampfe in B e lg ie n  zeigt 
>n den ersten Nachkriegsjahren fast das gleiche Bild wie in 
den andern Liindern. Auch hier entfallen die umfangreich- 
? n Ausstande, die allgemein durch Lohn- und Arbeitszeit- 
wderungen veranlaBt wurden, in die Jahre 1919 und 1920. 

ahrend sich 1919 die Zahl der Ausstande auf 366 mit 
38000 Ausstandigen stellte, stieg sie 1920 auf 506 Aus- 

P^nde mit 289000 Ausstandigen. In diesem Jahre war der 
ergbau mit 175000 Ausstandigen oder rd. 60«/o besonders

5 durch Arbeitsstreitigkeiten in Mitleidenschaft ge-

zogen. In den folgenden Jahren gingen die Ausstands
bewegungen wieder stark zuriick und hielten sich mit 
geringen Schwankungen auf normaler Hohe. 1929 waren 
165 Ausstande mit 46000 Ausstandigen zu verzeichnen, von 
denen 25 Ausstande mit 21 000 Ausstandigen auf den Berg
bau entfielen. Die Zahl der yerlorenen Arbeitstage betrug 
einschlieBlich der Aussperrungen entstammenden rd. 
800000 und hatte damit gegenuber 1927 und 1928 mit 
1,66 Mili. und 2,25 Mili. verlorenen Arbeitstagen einen 
wesentlichen Riickgang aufzuweisen. Fiir die fruhern 
Jahre liegen keine Anschreibungen iiber den Ausfall von 
Arbeitstagen infolge von Arbeitsstreitigkeiten vor. Einzel- 
heiten iiber die Entwicklung der Ausstande in Belgien gibt 
Zahlentafel 5 wieder.

Z a h l e n t a f e l  5. Ausstande in Belgien 
im Durchschnitt der Jahre 1896 — 1913 und von 1919 — 1929.

Jahr
Ausstande Ausstandige VerIorene

insges. davonim  
Bergbau insges. davon im 

Bergbau
Arbeitstage

1896/1913’ 130 22 31 278 17 003
1919 366 57 158 253 92 236
1920 506 48 289 190 175 069
1921 252 25 122 185 34 140
1922 169 20 85 002 22 584
1923 164 5 104 980 46 540
1924 186 17 82 747 48 879
1925 108 7 81 422 5 698
1926 137 5 69 912 6 770
1927 181 16 35 576 7 226 1 658 8362
1928 191 16 72 207 14 833 2 254 424 2
1929 165 25 45 773 20 650 799 1172
1 Jahresdurchschnitt. — » Einschl. A ussperrungen.

In den N i e d e r l a n d e n  haben die Ausstande und Aus
sperrungen sowie die dadurch yerlorenen Arbeitstage in 
den Jahren 1919 bis 1921 eine starkę Aufwartsbewegung 
erfahren. In den folgenden Jahren trat eine Beruhigung in 
der Arbeiterschaft ein, die sich in dem Riickgang der 
Arbeitsstreitigkeiten kennzeichnet, der lediglich durch die 
groBe Aussperrung in der hollandischen Textilindustrie, die
1923 begann und bis Mitte 1924 dauerte und bei 22000 Aus- 
gesperrten einen Verlust von 3,13 Mili. Arbeitstagen auf- 
wies, unterbrochen wurde. 1928 nahm die Zahl der Aus
standigen und der yerlorenen Arbeitstage wieder zu und 
erreichte in 1929 die ansehnliche Hohe von 19500 Aus
standigen mit einem Ausfall von 939000 Arbeitstagen. Der 
grofite Teil dieser yerlorenen Arbeitstage entfallt mit 
532000 auf den Ausstand in der Landwirtschaft, der Lohn
forderungen zur Ursache hatte und yon Anfang Mai bis 
Mitte Oktober anhielt.

Die T s c h e c h o s l o w a k e i  hatte in den ersten Nach
kriegsjahren unter auBerordentlich heftigen Arbeits
kampfen zu leiden. Die Entwertung der Wahrung fiihrte 
zu dauernden Lohnforderungen und zu zahlreichen Arbeits
streitigkeiten. Im Jahre 1921, dem ersten Jahr, iiber das 
Angaben iiber Arbeitskampfe yorliegen, betrug die Zahl 
der Ausstandigen 207000 mit einem Ausfall von 2,14 Mili. 
Arbeitstagen. Infolge der im Jahre 1922 eingefiihrten 
Wiihrungsbefestigung machte sich gegenuber den unaus- 
bleiblichen Lohnkiirzungen ein erheblicher Widerstand be- 
merkbar, der zu aufierst erbitterten Arbeitskampfen. be
sonders im Bergbau, fiihrte. Von den 317000 Ausstandigen 
im Jahre 1922 mit 3,68 Mili. yerlorenen Arbeitstagen, die 
zu rd. 85o/o Ausstande wegen einer geplanten Lohnherab- 
setzung betrafen, entfielen 216000 Ausstandige mit 
1,57 Mili. oder 42,670/0 aller yerlorenen Arbeitstage auf den 
Bergbau. Noch starker war der Bergbau im Jahre 1923 
an den Arbeitskampfen beteiligt. Der in diesem Jahre aus- 
gebrochene grofie Bergarbeiterausstand wies 146000 Aus
standige auf, die einen Ausfall von 4,05 Mili. Arbeitstage 
yerursachten. Auch in diesem Jahre entfielen rd. S6o'o aller 
yerlorenen Arbeitstage auf Ausstande gegen geplante Lohn- 
kiirzungen. Wenngleich in den folgenden Jahren eine
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gewisse Beruhigung unter der Arbeiterschaft eintrat, so 
war doch die auflerordentlich hohe Zahl der durch Arbeits- 
kampfe verlorenen Arbeitstage kennzeichnend fur die Hart- 
„ackigkeit der einzelnen Ausstande. Erst im jah re 930 
konnte unter dem Einiluii der ungiinstigen W irtschaftslage 
ein wesentlicher Ruckgang der Arbeitsstreitigkeiten fest
gestellt werden. 159 Ausstande mit 28000 Ausstandigen 
hatten in diesem Jahre einen Verlust von 392000 Arbeits
tagen zur Folgę. Der Zahlentafel 6 sind Einzelheiten uber 
die Arbeitskanipfe in der Tschechoslowakei in den Jahren
1921 bis 1930 zu entnehinen.

Z a h l e n t a f e l  6. Ausstande und Aussperrungen in der 
Tschechoslowakei in den Jahren 1921-1930.

Jahr

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Ausstande und 
A ussperrungen 

davon im 
insges. Bergbau

454
288
248
334
267
163
208
282
230
159

98
42
20
17
17 
11
7

18 
19
6

Ausstandige 
und A usgesperrte 

|davoti im 
insges. Bergbau

207 2011 
316 798 
197 736 
93 339 

107 071 
46168 

166 205 
99 430 
60 266 
28 073

97 896 
215 787 
146126 

21 341 
39 470 

I 4 055 
I 60 767 
i 36 052 

11 598 
1 668

V erlorene Arbeitstage
|davon im Bergbau 

insges. 1 « o/i _____  /0_
277 865|12,96 
568 667 42,67 
053 838188,34 

32 789 2,52

2 143 233;
3 676 620,1
4 588 73014 
1 302 955
1 614 058 

681 716:
1 380 654 
1 698 684 

724 584 
391 560

213 221 
7130 

65 848 
660 215 

42 085 
3 636

13,21
1,05
4,77

38,87
5,81
0,93

In P o l e n  entstanden mit dem Aufbau eines selbstandi- 
gen Staatsgebildes und der sich daraus ergebenden Neu- 
orientierung der gesamten Industrie dereń Entwicklung 
durch den allmahlichen Verfall der W ahrung stark 
gehemmt wurde, ursachliche Grtinde zu zahlreichen und 
umfangreichen Arbeitskampfen. Die im Jahre 1921l schon 
sehr hohe Zahl der Ausstande, die 720 mit rd. 4SOOOO Aus
standigen und 4,12 Mili. yerlorenen Arbeitstagen betrug 
und mehr ais 9000 Betriebe in Mitleidenschaft z o g ,  erhohte 
sich in den folgenden Jahren auBerordenthch und stellte 
sich 1923, einem infolge des Ruhreinbruchs nicht nur fur 
den polnischen Bergbau, sondern fiir die gesamte Wirt- 
schaft Polens giinstigen W irtschaftsjahr auf 1263 Aus
stande mit rd. 850000 Ausstandigen und 6,38 Mili. \e r- 
lorenen Arbeitstagen. Im folgenden Jahre ging zwar die 
Zahl der Ausstande und der Ausstandigen auf^ 91a und 
564000 zuritck, der Ausfall von Arbeitstagen erreichte aber 
seinen Hochststand mit 6,54 Mili. Die nunmehr einsetzende 
Festigung der polnischen W ahrung w irkte sich in einem 
starken Ruckgang der Arbeitskanipfe aus; 1925 betrugen 
sie 532 mit 149000 Ausstandigen und 1,28 Mili. yerlorenen 
Arbeitstagen. In den folgenden Jahren stiegen die Arbeits- 
streitigkeiten zwar wieder langsam an und betrugen 19-S 
769 mit 354000 Ausstandigen und einem Ausfall von 
2 79 Mili. Arbeitstagen, gingen 1929 aber wieder zuriick 
und stellten sich auf 499 Ausstande mit 216000 Ausstandigen 
und 964000 yerlorenen Arbeitstagen. Der polnische Berg
bau ist von wesentlichen Storungen durch Arbeitskampre 
yerschont geblieben; nur die Ausstande in Polnisch-Ober- 
schlesien im Marz/April und Juli/August 1924 hatten nut 
einem Ausfall yon 1,77 Mili. Schichten einen bedeutendern 
Umfang. Uber die Ausstande in Polen unternchtet des 
nahern die Zahlentafel 7.

Ais das klassische Land der Arbeitskanipfe sind die 
V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  mit ihrer aus allen 
Nationen sich zusammensetzenden Arbeiterschaft an- 
zusehen. Ober die ersten Ausstande iiberhaupt liegen wenn 
auch nur geringe Angaben schon aus dem Jahre 1741 vor; 
im Bergbau begannen die Ausstande im Jahre 1848, und 
zwar handelte es sich um Lohnforderungen, die auch in 
der Folgezeit neben Arbeitszeitforderungen die Haupt- 
o-runde der Arbeitsstreitigkeiten bildeten. Die Angaben 
Uber die Ausstande in den Vereinigten Staaten werden vom 
Arbeitsdepartement auf Grund yon Pressemeldungen sowie 
Mitteilungen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani- 
sationen zUsammengestellt.

In den Kriegs- und Nachkriegsjahren z.eigte die schon 
an sich sehr hohe Ausstandskurye in den Veremigten 
Staaten eine starkę Aufwartsbewegung, an der die Arbei s- 
kampfe in der Bergbauindustrie einen nicht g erJnf®“ A” tei1 
hatten. Vor allem zeigt das Jahr 1919 mit 4 16 Mili. Aus
standigen aus 2665 Ausstanden eine auBerordenthclie 
Zunahme der Arbeitsstreitigkeiten; allein der Bergbau ver- 
zeichnet in diesem Jahre einen Ausfall von lo,76 i i • 
Arbeitstagen, die zum groBten Teil auf den Ausstand ent- 
fallen, der infolge der abgelehnten Forderungen der Berg- 
arbeiter auf 60°/oige Lohnerhóhung und Einfuhrung der 
30stundigćn 5-Tage-Woche rd. 71 o/0 des amenkanischen 
W eichkohlenbergbaus vom 1. Noyember bis zum 
12 Dezember stillegte. In den beiden folgenden Jahren 
aino-en die Arbeitskanipfe und ihre wirtschafthchen Aus- 
wirkungen zuritck, um im Jahre 1922 besonders in der 
Bergbauindustrie wieder anzusteigen. Von den in‘ die§em 
lahr insgesamt 1,61 Mili. Ausstandigen waren 603000 Berg- 
arbeiter, die bei den groBen, 122 Tage dauernden und 
sich gegen eine Lohnherabsetzung wendenden Gesamt- 
ausstanden im amerikanischen Weich- und Hartkohlen- 
bergbau den in diesem AusmaB noch nie erreichten er us 
von 73,50 Mili. Arbeitstagen yerzeichneten. Vom Jahre IV- 
ab tritt eine gewisse Beruhigung ein, die ihren Ausdruck in 
einem Ruckgang der Zahl der Ausstande und der Aus
standigen auf ein fiir die Vereimgten Staaten ais niclit 
ungewóhnlich anzusehendes MaB findet. Auch die Arbeits- 
kiimpfe in der Bergbauindustrie nahmen eine ruhigere tnt- 
wicklung, nur von umfangreichen Ausstanden in \ 9-3 u> i 
1927 unterbrochen, die einen Ausfall von 16,43 •
26,6S Mili. Arbeitstagen zur Folgę hatten. Nach yorlaufigeii 
Aufzeichnungen ist das Jahr 1930 unter dem EinfluB des 
auch in den Vereinigten Staaten stark in die Erscheinung 
tretenden Konjunkturriickgangs das seit 
arbeitsfriedlichste Jahr; 653 Ausstande mit lo80Q0 aus 
standigen hatten einen Verlust von 2,73 Mili. Arbeitstag
z u r  Folgę. Die Entwicklung der A r b e i t s k a n i p f e  i n  c K n  

Vereinigten Staaten nach dem Kriege yeranschaulicht im 
einzelnen die Zahlentafel 8.

Z a h l e n t a f e l  8. Ausstande in den Vereinigten Staaten 
yon Amerika 1919 — 1930.

Z a h l e n t a f e l  7. Ausstande in Polen 1921-1929.

Jahr Ausstande Betroffene
Betriebe Ausstandige Verlorene

Arbeitstage

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

720
800

1263
915
532
590
616
769
499

9143
8093
7451
5400
1910
2827
3838
5230
3913

479 327 
607 011 
849 051 
564 134 
148 527 
145 493 
234 938 
354 01S 
215 564

4 117 925 
4 630 833 
6 378 680 
6 544 852 
1 284 553
1 422 540
2 455 270 

1 2 787 775
963 907

Ausstande1 Ausstant
Jahr davon im iinsges.insges. Bergbau

1919 3630(2665) 148 4 160 348
1920 3411 (2226) 161 1 463 054
1921 2385(1785) 87 1 099 247
1922 1112 (899) 44 1 612 562
1923 1553(1199) 158 756 584
1924 1249 (898) 177 654 641
1925 1301 (1012) 99 428 416
1926 1035 (783) 78 329 592
1927 734 (734) 60 349 434
19282 629 (629) 83 357 145
19292 903 (903) 77 230 463
19302 653 (653) 76 158114

Veriorene Arbeits
tage1 (in 1000) 

j davon in’ 
insges. Bergbau

282 419 
151 263 
603 031 
197 214 

i 129 452 
186 369

86 870 
64 202 
35 403

37799 
31 557 

9 975 
2 730

15 761 
59H 
3106

73 497
3 869 
5 363

16 433 
670S

26 675
4 605

1 Auf d ie eingeklamm erten Zahlen beziehen sich die Angabe: 
die Zahl d e r Ausstandigen und der yerlorenen A rbeitstage.

- Vor!aufige Zahlen.
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U M S C H  A U.
U ntersuchungsergebnisse bei V erw endung eines 

S u lfatschnellbestim m ers.
Von Dr.-ing. O. Am m er  

und Dr. phil. Ii. H. M i i l l e r - N e u g l i i c k ,  Essen.
(Mitteilung des Vereins zur Oberwachung der Kraft- 

wirtschaft der Ruhrzechen zu Essen.)
Bei der Untersuchung von Brennstoffen und Wasser, 

den Betriebsstoffen der Dampfkraftanlagen, zahlt die 
Ermittlung des Schwefel- und Sulfatgehaltes zu den sehr 
hiiufig wiederkehrenden Bestimmungen. Sei es zur Ober
wachung von Kohlenwaschen und laufenden Kohlenliefe- 
rungen, sei es zur Priifung des Speisewassers und des 
Kesselinhaltes, in jedem Falle bilden die Schwefelgehalte 
und Sulfatkonzentrationen wichtige Kennzahlen. Anzu- 
fiihren sind beispielsweise die den Kesseln durch Bildung 
von gipshaltigen, also stark warmehindernden Stein- 
ansatzen drohenden Schaden, wenn der Sulfatgehalt des 
Speisewassers iibermaBig hoch ist oder wenn im Kessel- 
wasser bei starker Sulfatanreicherung nicht gleichzeitig 
ausreichende Mengen an Salzen, wie Soda oder Natrium- 
phosphat, gelost enthalten sind. Haufige Sulfatbestim- 
mungen unterrichten ferner iiber das im Kesselwasser 
jeweils vorliegende Soda-Sulfat-Verhaltnis, auf dessen 
richtige Bemessung und Einhaltung man zur Verhiitung 
schadlicher Einfliisse von konzentrierter Natronlauge auf 
die Kesselbaustoffe bedacht sein muB. Eine weitere 
Qefahrenquelle, die in bergbaulichen Betrieben Be- 
achtung verdient, ist der Sulfatgehalt des in den Schacht 
gelangenden Sickerwassers und des Abwassers der 
Lampenstuben, der haufige Untersuchungen und dem- 
entsprechende MaBnahmen erforderlich macht, sollen 
nicht Schachtauskleidungen, Kanale sowie andere Beton- 
und Mauerwerke allmahlich der Zerstorung infolge des 
durch hohen Sulfatgehalt des Wassers hervorgerufenen 
»Gipstreibens« anheimfallen.

Der Sulfatgehalt einer Substanz lftfit sich bekanntlich 
in genauster Weise gravimetrisch ermitteln, indem man ihn 
in der salzsauern, klaren Lósung einer Probe mit Chlor- 
barium ais Bariumsulfat ausfallt. Der Niederschlag wird 
abgefiltert, ausgewaschen, getrocknet, bis zur Gewichts- 
konstanz. des Tiegels gegliiht und nach dem Abkiihlen 
gewogen. Da dieses Vorgehen naturgemiifi sehr zeit- 
raubend ist und analytisch vorgebildete Arbeitskriifte er- 
fordert, diirfte die Angabe von Verfahren und Vor- 
richtungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Be
stimmung, namentlich auch fiir den Bergbau, erwiinscht 
sein. Von H o f e r 1 ist bereits eine Vorrichtung beschrieben 
worden. dereń Arbeitsweise nach den VorschI;igen von 
Hall, F is c h e r  und S mi t h  auf der Feststellung von 
Trubungen beruht, die von Bariumsulfatniederschliigen 
erzeugt werden.

Neuerdings hat die Gesellschaft fiir MeBtechnik in 
Bochum dem Laboratorium des Vereins das in Abb. 1 
wiedergegebene Gerat zur Priifung gesandt, das ebenfalls 
3 , ^ r^^unSsmesser ausgebildet ist und den Sulfatgehalt 
111 kurzer Zeit mit einer fiir betriebliche Untersuchungen 
ausreichenden Genauigkeit zu ermitteln gestattet. Der 
<-’iserne Sockel a triigt das Standrohr b, auf welches das 
i’Ur Aufnahme der Priiffliissigkeit dienende Behalterrohr c 
aus Bakelit aufgesetzt ist. Das Tauchrohr d laBt sich mit 

ufe des Zahntriebes e im Behalterrohr c auf- und abwarts 
ewegen. Die Rohre c und d  haben Glasboden, so daB 

,.er Gluhfaden der auf dem Sockel befestigten kleinen 
; etallfadenlampe /  durch das Schaurohr g  betrachtet 
''erden kann. AuBerdem ist die MeBvorrichtung mit dem

0 t met er h und dem Regelwiderstand i ausgeriistet, damit 
jnan die Versuchsspannung konstant zu halten vermag.

1(-‘ Stromlieferung fiir die Metallfadenlampe erfolgt durch 
emen kleinen Akkumulator. Zur Vornahme der Priifung

'‘esselbesi^er ̂  I92b' s  '  '  Speisew asserpflege d e r Y ereinigung der O roO '

wird die in der nachstehend beschriebenen Weise vor- 
bereitete Versuchsfliissigkeit in das Behalterrohr gefullt; 
dann bewegt man das Tauchrohr nach Einschaltung der 
Lampe so lange aufwarts, bis dereń Gliihfaden unsichtbar 
wird. Die bei dieser Einstellung an der (in der Abbildung 
nicht eingezeichneten) Millimeterskala abgelesene Fltissig- 
keitshohe ist das MaB fiir die vorliegende Sulfat- 
konzentration.

Zur Priifung der Arbeitsweise 
des Gerats bei der Bestimmung 
des S u l f a t g e h a l t e s i n W a s s e r -  
p r o b  en wurden zunachst Salz- 
losungen mit verschiedenem Sul
fatgehalt hergestellt, den man 
gravimetrisch durch Fallung mit 
Bariumchlorid bestimmte. Ais bt-  
sonders geeignet erschien hierfiir 
Zinkvitriol (ŻnSO^ ■ 7 H20 ) ,  da es 
in sehr groBer Reinheit gewonnen 
werden kann. Die yerschiedenen 
Konzentrationen der Zinkvitriol- 
lósungen wurden so gewahlt, dafi 
sich jeder Mefibereich der dcm 
Gerat beigegebenen Rechnungs- 
tafel untersuchen lieB. Ferner 
wurde gepruft. ob das Operein- 
andergreifen der einzelnen MeB- 
bereiche in ihren Grenzwerten 
von EinfluB auf die Genauigkeit 
der Sulfatwerte war. Aufier den 
Zinkvitriollosungen benutzte man 
fiir diese Versuche noch drei 
Kesselwasserproben mit yerschie- 
denem, aber bekannteni Sulfat
gehalt. Die Untersuchungen wtir- 

Abb.l. BauartdesSulfat- den zur Ausschaitung subjektiyer 
schnellbestimmers. Fehler von zwei Personen durch- 

gefiihrt, denen nur das erforder- 
liche Volumen der Probe, aber nicht der wirkliche Sulfat
gehalt bekannt war. Auf diese. Weise erhielt man nicht 
nur Aufschlufi iiber die Arbeitsweise und Genauigkeit der 
Vorrichtung, sondern auch iiber ihre Verwendungsfahigkeit 
im Betriebe.

Z a h l e n t a f e l  1. Rechnungswerte 
zur Sulfatbestimmung im Kesselwasser 

und Kesselspeisewasser.

s o 4

mg/l

Probe
menge

cm3

Vervielfachungs- 
faktor fiir den 

erinitłelten 
Kurvenw ert

67-210 150 1,33
200-320 100 2,00
300-640 50 4,00
600-1280 25 8,00

1200-1600 20 10,00
1500-2100 15 13,33
2000-3200 10 20,00
3000-4000 8 25,00
3500-6000 5 40,00

Die einzelne Bestimmung yerlauft folgendermafien. Je 
nach Art der yorliegenden Probe — Rohwasser, Speise- 
wasser, Kesselwasser — wird der Sulfatgehalt geschatzt 
und dementsprechend die zur Untersuchung erforderliche 
Probemenge mit einer Pipette entnommen. Mefizylinder 
konnen nur bei einem VoIuinen von 90-150 cm3 Ver- 
wendung finden, da bei kleinern Mengen ihre MeB- 
genauigkeit nicht mehr ausreicht. In der Rechnungstafel 
(Zahlentafel 1) ist angegeben, wie grofi die Menge der zu 
untersuchenden Wasserprobe entsprechend ihrem Sulfat
gehalt sein muB. Das Wasser wird, wenn es stark alkalisch 
reagiert, mit Salzsaure annahernd neutralisiert, bevor 
25 cm3 von der Losung B, analysenreinem Natriumchlorid
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mit einem Zusatz von Salzsaure, hinzugegeben werden, 
damit die Saurekonzentration bei der Reaktion immer 
ungefahr gleich bleibt. Ein starker Gehalt an Salzsaure 
bedingt bekanntlich eine gróbere Kristallform des Barium- 
sulfatniederschlages ais eine fast neutrale Lósung. Da die 
Triibungsmessung durch wechselnde KorngróBen des 
Niederschlages stark beeinflulit wird, muli man zur 
Erzielung einwandfreier Ergebnisse allzu grofie Schwan- 
kungen in der Saurekonzentration vermeiden. Die Probe 
wird dann mit destilliertem Wasser auf 200 cm3 aufgefullt, 
in einen Erlenmeyerkolben gegossen und mit einer stcts 
ungefahr gleichen Menge von Bariumchloridkristallen zur 
Reaktion gebracht. Dem Triibungsmesser ist zu diesem 
Zweck ein Schópflóffel beigegeben, dessen Verwendung 
eine geniigende GleichmaBigkeit im Zusatz gewahrleistet. 
Die Bildung eines gleichniaBig feinen Niederschlages wird 
dadurch erzielt, daB man den Erlenmeyerkolben nach der 
Zugabe der Bariumchloridkristalle 1 min lang kriiftig 
durchschiittelt. Durch Versuche lieB sich feststellen, dal! 
man bei Verwendung gepulverten Bariumchlorids unsichere 
Werte erhiilt. Dies erkliirt sich aus seiner leichtern Lóslich- 
keit, da es dem Wasser eine gróBere Angriffsflache bietet. 
Dementsprechend sind dann in der Lósung im Augenblick 
des Zusatzes erheblich mehr Bariumionen Yorhanden, die 
Bildung der Kristallisationskerne geht schneller vor sich 
und der Niederschlag wird feiner und dichter. Der Inhalt 
des Erlenmeyerkolbens wird schlieBlich in das Behalter- 
rohr des Triibungsmessers gefiillt, das Tauchrohr in die 
Probe eingefiihrt und nun móglichst schnell vier- oder 
funfmal auf der Skala des Standrohres abgelesen, indem 
man durch Auf- und Abwartsbewegen des Tauchrohres 
den Punkt ausfindig maclit, bei dem der Gliihfaden der 
Lampe gerade verschwindet. Im Arbeitsraum darf keine 
zu grelle Beleuchtung herrschen, weil sonst die Einstellung 
des Triibungsmessers erschwert wird. Eine Verzógerung 
der Triibungsmessung kann die MeBgenauigkeit infolge 
der Zusammenballung und Entmischung des feinverteilten 
Niederschlages stark beeinflussen; dies gilt besonders fiir 
Proben mit hohem Sulfatgehalt, die sich naturgemaB 
schneller entmischen ais solche mit geringem. Langer ais
3 min darf die Ablesung nicht dauern, weil sonst Ab- 
weichungen in den Ergebnissen auftreten. Nach der 
Bestimmung muB der Glasboden des Behalterrohres, auf 
dem sich immer eine diinne Schicht von Bariumsulfat 
niederschlagt, mit einer Gummifahne abgewischt werden. 
Die abgelesenen Skalenteile erlauben, aus dem Kurven- 
blatt 1 (Abb. 2) den Sulfatgehalt der Wasserprobe in mg/l 
zu entnehmen. Der gefundene Wert ist je nach dem an- 
gewandten Volumen mit einem aus der Zahlentafel 1

mff>SOe/l
eo 100 120 iw  ISO 130 200 220 2«0

mg <SOv/ l
Abb. 2. Kurvenblatt l fur die Bestimmung 

des Sulfatgehalts in Kesselwasser.

ersichtlichen Faktor zu vervielfachen, da die Kurve zur 
Sulfatbestimmung fiir ein Volumen von 200 cm3 er- 
rechnet ist.

Z a h l e n t a f e l  2. Ergebnisse der Sulfatbestimmung 
in Zinksulfatlósung und Kesselwasser.

Probe

Ora-
vimetr.

best.
Sulfat
gehalt

mpr/l

Probe-
menge

cm3

Skalenteile 
(Mittelw. 

aus 5 Ables. 
von je 

2 Proben)

Nach der 
E ichkurve 
erm ittelt. 

Sulfat
gehalt 

mg/l

Verviel-
fachungs-

faktor

Gefun-
dener
Sulfat
gehalt

mg/l

Zinksulfat
lósung . 131 150 54,6

50,0
109
115,5

1.33
1.33

145
154

V 250 100 40,3
38,8

132
135

2,00
2,00

264
270

371 50 67,5
68,0

93
93

4.00
4.00

372
372

» 612 25 91,7
92,0

77
77

8,00 ' 
8,00

616
616

f) 1437 15 55.0
52.0

108
113

13.33
13.33

1440
1506

f) 2063 15 31,3
30,0

155
160

13.33
13.33

2066
2133

)) 2063 10 54,2
52,6

109
112

20,00
20,00

2180
2240

f) 4032 5 56,S 
56,0

106
107

40.00
40.00

4240
4280

f) 6239 5 32.0
30.0

154
160

40.00
40.00

6160
6400

Kessel
wasser 161 150 47,8

46,0
119
122

1.33
1.33

158
162

V 375 50 65,7
65,2

95
96

4.00
4.00

380
384

)) 461 50 47,3
47,9

119
119

4.00
4.00

476
476

Die bei der Untersuchung der Zinksalzlósungen und 
Kesselwasserproben unter Einhaltung der yorstehenden 
Versuchsbedingungen gewonnenen Ergebnisse sind in der 
Zahlentafel 2 zusammengestellt. Vergleicht man die Werte 
der Spalte 2 mit denen der Spalte 7, so ersieht man, dali 
die mit dem Triibungsmesser ermittelten Werte und der 
gravimetrisch gefundene Sulfatgehalt der Proben hin- 
reichend genau ubereinstimmen, denn die Vorrichtung soli 
ja keinen vollwertigen Ersatz fiir die gravimetrische 
Bestimmung, sondern nur die Moglichkeit bieten, am Ort 
der Probenahme sofort den Sulfatgehalt mit einer fiir 
betriebliche Priifungen geniigenden Genauigkeit zu er- 
mitteln. Erweist sich durch die erste Bestimmung, dali 
der Sulfatgehalt der Probe in einer GróBenordnung vor- 
liegt, fiir die nach der Zahlentafel l zwei Volumina móglicli 
sind, so empfiehlt es sich, bei einer zweiten Bestimmung 
das gróBere der beiden móglichen Volumina zu wahlen, 
weil durch die Erhóhung des Vervielfachungsfaktors fiir 
die aus Abb. 2 ermittelten Sulfatgehalte auch der Fehler 
gróBer und so die Bestimmung ungenau wird, wie die 
sechste und siebente Probe der Zahlentafel 2 erkennen 
lassen.

Nachdem so nachgewiesen worden war, dafi sich der 
Triibungsmesser zur Ermittlung des Sulfatgehaltes in 
Wasserproben eignete, versuchte man, ihn auch zur 
Bestimmung des Sulfatgehaltes von Kesselsteinen zu ver- 
wenden. Dabei ergab sich jedoch, daB man die Werte der 
Abb. 2 nicht ohne weiteres auf diesen Fali iibertragen 
konnte, sondern hierftir erst andere Kurvenblatter er- 
rechnen muBte. Infolgedessen kann iiber derartige Ver- 
suche noch nicht berichtet werden.

Weiterhin wurde n o c h  eine gróllere V e rs u c h s re ih e  
durchgefuhrt z u r  Feststellung, w i e  sich der T r i i b u n g s -  
messer b e i  der Bestimmung des S c h w e f e l g e h a l t e s  in 
B r e n n s t o f f e n  b e w a h r t e .  Um auch hier e i n  móglichst 
vollstandiges Bild zu erhalten, zog man auBer R u h r k o h l e n  
n o c h  mitteldeutsche Braunkohlen zur U n t e r s u c h u n g  heran



G e s a m t-
schwefel

nach
Eschka

Nach der 
Eichkurve 
ermittelter 

Schwefelgehalt

Skalenteile 
(Mittelw. aus 
5 Ables. von 
je 2 Proben)

Aschen
gehalt

Probe-
menge Ver-

vielfachungs-
faktor

27. F eb ru a r 1932 _________________ G l i i c k a u f ___________________  2 17

und walilte Proben mit moglichst verschiedenem Schwefel
gehalt und auch sonst verschiedener Zusammensetzung 
(Aschengehalt). Somit konnte der Nachweis erbracht 
werden, dali die Verschiedenheit in der Zusammensetzung

Z a h l e n t a f e l  3. Rechnungswerte 
zur Bestimmung des Schwefels in Brennstoffen 

bei Anwendung von 0,5 g Brennstoff.

Schwefel im 
Brennstoff

. %

0,8-1,4 
1,3 - 2 ,3
2.0-3,5
3 .0-5,0
4.0-7,0

Natriumsulfat- 
haltige Lauge

cm3

150 
90 
60 
40 
30

Vervielfacinmgę- 
faktor fiir den 

erm ittelten 
Knrvenwert

0,20 
0,33 
0,50 
0,75 
1,00

Abb. 3. Kurvenblatt2 fur die Sulfatbestimmung 
in Brennstoffen.

der Kohlen nur in den auBersten Grenzfallen die MeB- 
genauigkeit des Triibungsmessers beeinfluBt. Die Versuche 
wurden stets von 2 Personen mit Proben durchgefiihrt 
dereń Bestandteile genau bekannt waren. Dabei achtete 

wiederum darauf, ob das Obereinandergreifen der 
Mefibereiche hinsichtlich des Schwefelgehaltes in der 
Rechnungstafel von EinfluB auf die MeBgenauigkeit war.

Der Verlauf der Sulfatbestimmung ist der gleiche wic 
bei den Wasserproben, jedoch nicht die VorbehandIung 
der Proben. Wie bei der gravimetrischen Schwefcl- 

estimmung wird zunachst i/2 g der getrockneten und fein 
gępulverten Brennstoffprobe mit einem UberschuB von 
tschka-Mischung (4 g) in einem Muffelofen bei rd. 800° C 
zur Reaktion gebracht und so aller Schwefel ais Natrium- 
suf a t  gebunden. Die Schmelze wird mit Wasser aus- 
gelaugt, mit Salzsaure gerade so stark angesauert, dafi sich 
alles lost, und gefiltert. Die Sulfatbestimmung erfolgt nach 
dem Zusatz des Reagenzes B und von Bariumchlorid 
genau wie bei den Wasserproben. Auch hierbei darf im 
allgemeinen zur Probenahme nur eine Pipctte verwendet 
werden, weil die MeBgenauigkeit der Meflzylinder allen- 
, s fur ein Volumen von 90-150 cma ausreicht. Die zur 

Untersuchung erforderliche Menge an Natriumsulfatlósuiio 
nchtet sich nach dem voraussichtlichen Schwefelgehalt und 
wird der Rechnungstafel fiir die Brennstoffproben (Zahlen- 
tatel 3) entnommen. Dort ist auch der Faktor angegeben 
mit dem man die Schwefeigehalte der Proben, wie sie sich 
nach dem Kurvenblatt 2 (Abb. 3) aus den abgelesenen 
bkalenteilen ergeben, vervielfaclien muB, um den wirk- 
lichen Schwefelgehalt zu erhalten.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der Zahlen
tafel 4 verzeiehnet, aus der hervorgeht, dafi der Triibungs- 
messer auch bei der Schwefelbestimmung in Brennstoffen 
tur den Betrieb hinreichend genaue Ergebnisse liefert. Da 

er yeraelfachungsfaktor in der Rechnungstafel fiir Brenn- 
stoffe erheblich gennger ist ais bei den Wasserproben,

Z a h l e n t a f e l  4. Ergebnisse der Sulfatbestimmung in Brennstoffen.

K o h len a rt

Ruhr-NuBkohle . 

Ruhr-Mittelprodukt

Ruhr-Feinkohle  

Mitteldeutsche B r a u n k o h le

/o S gefunden bei einem UberschuB

3,68
3,84
4,04
3,88
4.36 
4,11
3.72 
3,62
6.58
6.58
4.36
4.55
5.72 
5,33 
nicht

bestimmbar
6,00
6,17
4,40
4,23
4.56 
4,64 
3,93 
3,67
7,00
6.72 
4,84 
4,75

von 5 cm’ HCI. H oher Asclien- und Eisengehalt bedingten U ngenauigkeit.

G e fu n -
d e n e r

S c h w e f e l 
g e h a l t

%

0,74 
0,77 
0,81 
0,78 
0,87 > 
0,82 
0,74= 
0,72
1.32
1.32 
1,44 
1,50
2,86
2.67 

nicht be
stimmbar

3,00
3,09
3,30
3,18
3,42
3,48
3,93
3.67
5,25
5,04
4,84
4,75
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streuen die Werte bei der Uberlagerung zweier MeB- 
bereiche weniger stark, jedoch ist auch hier im Bedarfsfalle 
eine zweite Bestimmung anzuraten. Allerdings tnuB man 
besonders bei den Brennstoffproben darauf achten, daB dic 
Salzsaurekonzentration nicht zu verschieden wird. So hat 
bei der 3. Probe der Zahlentafel 4 bereits ein Zusatz von 
5 cm3 Salzsaure den Schwefelgehait erheblich herab- 
gedrtickt. Darin liegt eine gewisse Schwierigkeit, nament- 
lich fiir aschenreiche Brennstoffe, weil sich die Aschen- 
bestandteile aus der Sulfatschmelze oft schwer und zum 
Teil iiberhaupt nur durch langes Kochen und starken 
OberschuB von Salzsaure lósen lassen. Versuche, durch 
Neutralisierung des starken Salzsiiureuberschusses mit 
Soda bessere Ergebnisse zu erzielen, sind bei der 4. Probe 
der Zahlentafel 4 erfolglos gewesen. Diese Probe stellt 
mit ihrem Aschengehalt von fast 50o/o allerdings einen 
Brennstoff dar, dem man im Handel im allgemeinen kaum 
begegnen diirfte, der jedoch im Zechenbetriebe hiiufig Ver- 
wendung findet. Da also unter Umstanden auch mit solchen 
Grenzfallen gerechnet werden muB, empfiehlt es sich, bei 
der Untersuchung darauf Riicksicht zu nehmen. Neben 
hoher Salzsaurekonzentration scheint auch ein hoher 
G eh alt an Eisensalzen in der Asche die MeBgenauigkeit 
des Triibungsmessers zu beeinflussen. Diese auf Ok- 
klusionserscheinungen zuriickzufiihrende Beobachtung ist 
schon von der gravimetrischen Sulfatbestimmung her be- 
kannt. Durch Verdopplung der zugesetzten Menge an 
Bariumchloridkristallen konnte der Fehler nicht aus-

geschaltet werden. Die beiden genannten Fehler sind jedoch 
nicht so grofi, daB sie die Verwendung des Triibungs- 
messers fiir Brennstoffe mit hóchsten Aschengehalten aus- 
schlieBen.

Zusammenfassend kann auf Grund der Untersuchungs- 
ergebnisse gesagt werden, dali der beschriebene Sulfat- 
schnellbestimmer eine erhebliche Verkiirzung der Analysen- 
dauer ermoglicht. Trotz der Zeitersparnis ist die A'\efl- 
genauigkeit hinreichend. Dic Handhabung des Priif- 
geriites ist verh;iltnismaBig einfach, so daB auch der 
analytisch nicht Vorgebildete bei einiger Obung die Sulfat
bestimmung auszufiihren vermag.

AusschuB fur S te inkoh lenbrike ttie rung .
In der zweiten Sitzung des Ausschusses, die ani 

17. Februar unter dem Vorsitz von Generaldirektor Dr.-Ing. 
eh. T e n g e l m a n n  im Gebiiude des Bergbau-Vereins in Essen 
stattfand, wurden folgende Vortrage gehalten: Betriebs- 
fiihrer O b e r h a g e ,  Rheinhausen: B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  
in d e r  B r i k e t t e r z e u g u n g ;  Dipl.-lng. D a u b ,  Dort
mund: D ie  b i n d e m i t t e l l o s e  H e i B b r i k e t t i e r u n g ;  Dr. 
Bo r n ,  Essen: S t e i n k o h l e n t e e r p e c h  a i s  B i n d e mi t t e l  
fiir d ie  S t e i n k o h l e n b r i k e t t e .

Die Vortrage werden hier demnachst zum Abdruck 
gelangen.

B eobachtungen der W ette rw arte  der W estfalischen B erggew erkschaftskasse 
zu Bochum  im Jan u ar 1932.

i

Jan.
1932

- W• i: 2  hj u

l a a i l c  

s i l  s
Tagesm ittel

mm

L ulttem peratur 
0 Cclsius

(2 m uber dem Erdbodea)

Luftfeuc

Abso-

ltigkeit

Rela-

W ind,
Richtung und Oeschwindig- 

keit in m/s, beobachtet 36 m 
uber dem Erdboden und in 

116 m Meeresh&he

Nie
scl

u
j=:0

der-
lag

CJ CJ 
£  = •= Allgemeine

W itterungserscheinungen

Tages
mittel

Hóchst-
w ert Zeit Mindest-

wert Zeit

lute
Tages
mittel

er

tive
Tages
mittel

%

V orherrschende
Richtung

vorm. i nachm.

M ittlere 
Oeschwin- 

digkeit 
des Tages

Wtoaj
C6

mm

1  "1 :  c  u— C o

i . 767,2 -  2,9 -  0,7 24.00 -  6,3 2.30 3,1 80 s w s 3,6 _ — Schneedecke, nachm. heiter

2. 60,1 +  5,9 +  8,5 24.00 -  0,7 0.00 6,6 96 s w s w 5,3 10,4 — regnerisch

3. 59,9 +10,9 +11,2 23.00 +  8,5 0.00 9,3 93 WSW WSW 7,1 23,5 — 0—23.00 h Regen

4. 67,0 +  9.2 +11,2 0.00 +  8,7 24.00 8,0 88 WSW s w 6,1 5,0 — 0—14.25h Regen

5. 64,3 +  8,2 +  9,2 14.30 +  6,9 5.00 7,2 85 s w s w 5,6 0,0 — bewólkt
6. 47,6 +10,3 +12,1 23.00 +  7,6 8.30 7,9 83 s w s w 8,1 9,6 — tags Regen
7. 47,5 +  6,1 +  11,1 0.00 +  3,7 24.00 5,7 76 WSW s w 5,6 7,1 — nachts und abends Regen
8. 49,2 + 4,4 +  5,7 15.30 +  1,6 24.00 6,2 93 s w s w 2,4 0,0 — nachts Regen, abends Nebel

9. 59,6 +  2,8 +  4,2 14.00 +  0,3 1.00 5,1 87 s w s 2,7 — nachm. heiter
10. 55,7 +  5,5 +  7,4 14.00 +  2,3 1.00 4,2 61 s s o s s o 5,6 — nachm. heiter
11. 53,3 +  8,0 +  9,7 14.30 +  6,6 0.00 6,1 72 s s 4,0 0,0 — bewdlkt, abends Regen
12. 61,4 +  6,6 +  8,0 15.00 +  5,0 24.00 6,3 82 s s w 2,9 0 ,0 — bewólkt
13. 62,4 +  6,7 +  8,3 13.00 +  3,9 0.00 6,1 81 s s o s 4,9 1,9 — mittags und abends Regen
14. 69,4 +  6,6 +  9,4 14.00 +  4,1 20.00 6,2 79 s w s s o 3,8 0,1 — heiter
15. 69,7 +  7,6 +  9,3 12.30 +  5,2 1.00 6,7 82 s s w 5,1 0 ,2 — w echs. Bewólkg., m ittags Regen
16. 72,9 +  9,1 +11,2 14.30 +  5,8 3.00 7,3 81 s s w 3,7 0 ,0 — nachts feiner Regen, bewólkt
17. 69,2 +  8,2 +  9,8 16.00 +  6,2 10.00 6,7 79 s s w 4,8 0,4 — vorm. feiner Regen, bewólkt
18. 76,4 +  8,7 +  9,5 14.30 +  6,5 2.30 7,3 84 s w s w 3,8 — bewólkt
19. 76,7 +  6,8 +10,9 14.30 +  2,5 24.00 6,0 75 s o s o 2,1 — — ziemlich heiter
20. 75,1 +  2,5 +  7,4 15.15 +  0,2 8.00 4,8 83 s o s o 1,8 — — heiter, vorm . Nebel
21. 74,7 -  0,7 +  2,1 14.30 - 3 , 1 22.00 4,3 91 s o s 1,6 — — ziemlich heiter, Nebel
22. 77,0 +  4,2 +  6,8 12.30 -  1,2 0.00 5,0 78 s s 2,5 —t — ziemlich heiter
23. 81,8 -  0,3 +  2,0 2.00 - 2 , 0 19.30 4,5 96 s o NO 2,0 — — tags s tarker Nebel
24. 80,1 +  1,8 +  6,2 14.30 -  0,8 8.00 4,7 85 ONO S 2,1 —. — heiter
25. 81,1 +  1,6 +  3,5 12.00 -  0,7 7.30 4,5 83 s w w 1,7 — — ziemlich heiter, nachm. Nebel
26. 85,7 +  1,7 +  3,1 14.00 +  0,2 24.00 5,3 96 NO NO 2,1 — _ v m .st. nass. N eb., nm. schw. Neb.
27. S5,0 -  1,2 +  0,2 0.00 - 3 ,7 24.00 4,3 95 ONO o 2,1 — _ vorm . maB., nachm . starker Nebel
28. 79,4 -  1,8 +  1,5 13.00 - 5 , 1 8.00 4,1 95 s o s w 1,3 — — fruh st., tags maB. Nebel, sonnig
29. 77,4 -  1,8 +  0,5 24.00 - 4 , 6 7.30 3,9 96 s w s w 2,6 — 0 ,0 Nebel, nachm. f. Reg., ab. Glatteis
30. 77,1 +  2,5 +  3,2 19.00 +  0,5 0.00 5,3 92 s w s w 2,9 0 ,6 — fruh u. mitt. Reg., abds. st. Nebel
31. 81,4 +  3,6 +  5,0 14.30 +  1,7 7.30 5,0 81 NW N 1,7 — — bewólkt

Mts.-
Mittel 769,2 +  4,5 +  6,7 • 1+1 .9 5,7 | 85 3,6 58,8 i o,o

Summę: 58,8 

Mittel aus 45 Jahren (seit 1888): 63,2
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Jan.
1932

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

Beobachtungen der Magnetischen Warten der W estfalischen Berggewerkschaftskasse 
_______________ ______  im Januar 1932.

t f - S S L

^■3-0 "  E
5 ”7% 3 Inł“ ■5 r  = tu 
c  md

18,8
18.4
19.5
19.0 
18,8
19.2
18.6
20.2
18.0

19,2
19.8 
18,4
19.0
18.0 
18,6
17.9

Deklination =_ w estl. Abweichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum 

Unler- 
schied 

zwischen Zeit des 
HSchst- 

und Min- 
destw ert 

=  Tages- 
schwan- 

kung

21,0
22,0
21,2
20,0
20.5
20.5 
20,2 
24,2
21.9

21,0
21.5
19.9 
22,0
23.9 
21,0
19.9

5.8 
1,3
8.9

12.9
10.9 
12,8
5,2

13.0 
6,0

7 58,7
8 6,4

10.0 
5,1 
6,0

13,5
12,0

15.2 
20,7
12.3 
7,1
9.6
7.7

15.0 
11,2
15.9

22.3
15.1
9.9

16.9
17.9 
7,5 
7,9

<U
■SB
i *

11,2
13.4 
14,1
14.0
13.9
13.7
13.1
13.2 
4,8

12.9
9.1

15.1 
2,0
9.9

13.7
14.4

21.4 
18,6
19.1 
20,8 
22,9
23.1
22.5 
22,4
19.1

19.3 
18,7
23.1
24.0 
0,0

23.3
18.1

StOrungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestfirt
2 =  stark 

gestttrt

rorm.lnachm.

1
2
1
1 
1 
0 
1 
1
2

2
1
1
1
1
1
1

Jan.
1932

18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mts.-
Mittel

hn OJ _ 
-  4* J

—

— C *-<U CJ JZST bO3
S < ° °

T3 O

I ' !  ~  t/l :« nj
g to

Deklination — w estl. Abw eichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum 

U nter
schied 

zwischen Zeit des 
H óchst' 

und Min- 
destw ert 
=  Tages- 
schwan- 

kung

18,1 19,7 14,9 4,8
17,6 19,5 14,9 4,6
18,9 21,7 15,1 6,6
18,4 20,1 15,0 5,1
18,5 20,1 14,8 5,3
18,8 21,0 12,9 8,1
18,2 21,0 5,5 15,5
18,8 21,0 7 59,9 21,1
20,2 23,0 54,4 26,6
20,2 23,7 8 0,5 23,2
15,6 22,2 0,2 22,0
18,4 22,4 11,2 11,2
18,2 20,0 10,5 9,5
18,2 20,4 11,3 9,1
18,6 21,2 8,4 12,8

o f
o  « 
£  *

12.4 
13,8
16.5
14.6 
14,5
14.4
17.4
17.7 
6,4

14.3
15.1 
2,9

14.3
13.2

u "•u rE <U
s *

21,2
21,2
9,7

22.9 
9,3

22,1
24,0
19.9
23.2 
16,4
19.3
21.9
23.9 

1,2
M ts.-

Summe

Stórungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestórt
2 =  stark 

gestórt

vorm. nachn

20

1
0
0
0
0
1 
1 
2 
1 
2 
1

30

W I R T S C H A F T L I C H E  S.
.... Bergarbeiterlohne im Ruhrbezirk. Wegen der Er- 
klarung der einzelnen Begriffe slehe die ausfiihrlichen Er- 
lauterungen in Nr. 4/1932, S. 98 ff.

Z a h l e n t a f e l  1. Leistungslohn und Barverdienst 
_  ________ je yerfahrene Schicht.

Durchschnittslóhne (LeistungsIShne) je yerfahrene 
Schicht im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau.

Zeit

1930
1931 Jan.

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

Za h l e n t a f e

Zeit
Kohlen- und 

Gesteinshauer

Leistungs
lohn

9,94
9.19 
9,23
9.21
9.21
9.17 
9,15
9.17
9.19
9.18 
8,53 
8,56 
8,50

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl.

Barver-
dienst

Leistungs
lohn

Barver-
dienst

Leistungs
lohn

I Barver- 
dienst 

AM M A
10,30 8,72 9,06 8,64 : 9,00
9,56 8,15 8,49 8,08 8,44
9,59 8,17 8,51 8,10 8,45
9,57 8,16 8,50 8,09 8,45
9,59 8,14 8,50 8,07 8,46
9,56 8,10 8,48 8,04 8,44
9,53 8,09 8,44 8,03 8,39
9,50 8,11 8,41 8,04 8,35
9,52 8,12 8,43 8,05 8,38
9,50 8,12 8,42 8,05 8,36
8,85 7,55 7,84 7,49 7,79
8,89 7,58 7,89 7,52 7,85
8,82 7,55 7,86 7,49 7,S2

Z j j l e n t a f e l  2. Wert des Oesamteinkommens je Schicht

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

auf 1 v c r-! auf 1 ver- 
giitete j fahren e 

Schicht 
M i Jt

10,94
9.90 
9,92
9.91 

10,38 
10,43 
10,36 
10,26 
10,28 
10,25 
9,28 
9,33 
9,13

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
auf 1 ver-1 auf 1 ver- 

giitete j fahrene 
Schicht

A j A A
9,21 i 9,57 9,15
8,68 8,78 8,63
8,70 8,79 8,64
8,69 8,80 8,63
8,65 9,10 8,60
8,60 9,15 8,56
8,57 9,10 8,51
8,54 9,02 8,48
8,58 9,06 8,53
8,66 9,05 8,61
7,97 8,20 7,92
8,10 8,25 8,06
7,99 8,12 7,95

auf l  ver-1 auf 1 ver- 
giitete I fahrene 

Schicht
A

9,50
8.73
8.73
8.74
9.03 
9,09
9.04 
8,95 
9,00 
8,99 
8,14 
8,20 
8,07

1929: Durchschn. 
1930: Durchschn. 
1931: Januar . . 

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

Im Grubenbetrieb 
beschaftigte Arbeiter bei 

der Kohlengewinnung 
Tagebau Tiefbau

Jt J l
8,62
8,19
8,04
8.23
8.23 
8,22 
7,94
7.79
7.80 
7,68 
7,75
7.80
7.58
7.59

9,07
9,04
8.72
8.72
8.70 
8,74
8.70
8.45
8.46
8.46 
8,44 
8,35 
8,39 
8,31

Gesamt
belegschaft

J l
7,49
7,44
7,38
7,33
7,36
7,35
7,16
6,80
6.85
6.85 
6,83 
6,82 
6,80 
6,82

Forderanteil (in kg) je yerfahrene Schicht 
in den wichtigsten Bergbaureyieren Deutschlands.

Zeit

1930 . . . 
1931: Jan. 

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

Untertagearbeiter

1678
1781
1823
1842
1856
1867
1875
1894
1920
1947
1959

OJ

Z o

1198 1888 1122 
1196 2015 1150 
1205 201011145 

2050 
2061 
2085 
2106 
2122 
2126 
2176 

, -- 2182 
1997 1327 2168

Bergmannische
Belegschaft'

u cN
-O

<

1228
1222
1246
1269
1288
1289
1307
1315

1146 1021 
11181011 
1092! 1000 
1117' 992 
1135 1007

9301352
988 

1007

1999; I324]2154

1160
1130
1157
1174

964
959
984
999

983 1434 866
1423 980 
1449 985 
1459 1004 
1460; 996 
1465 1010 
1475:1033 
1489 1054 
1507 1056 
1531 1076 1634 
1538 1080 1638 
1566 1094 i 1634

L* U
■3 s —

1523
1521
1545
1543
1550
1573
1594
1590

702
897 749 
887 
889

760
770
755870 

855 744
877
889
907
892
918
931
938

742
757
722
717
737
747
742___  1185, 992115621108611611

' Das ist die O esam tbelegschaft ohne die in Kokereien und Neben 
belrieben sowie in B rikettfabriken Beschaftigten.



DurchschnittslOhne je verfahrene Schicht1 
im hollandischen Steinkohlenbergbau.

b) Anteil der Kranken an der Gesamtarbeiterzahl 
und an der betreffenden Familienstandsgruppe.

Zeit

Durchschnittslohn 
einschl. Teuerungszuschiag2

H auer 

fi. | M

untertage 
insges. 

fi. | M
iibertage 
insges. 

fl. | M

Gesamt- 
belegschaft 
fl. j Ji

1930 . . . . 6,49 10,94 5,85 9,86 4,28 7,22 5,38 9,07

1931: Jan. 6,39 ; 10,81 5,78 9,78 4,29 7,26 5,34 9,04
Febr. 6,41 10,82 5,80 9,79 4,34 7,33 5,36 9,05
Marz 6,37 10,73 5,76 9,70 4,29 7,22 5,32 8,96
April 6,38 10,76 5,76 9,71 4,30 7,25 5,32 8,97
Mai 6,28 10,60 5,72 9,66 4,31 7,28 5,29 8,93
Juni 6,19 ! 10,49 5,63 9,54 4,25 7,20 5,22 8,85
Juli 6,13 10,41 5,58 9,47 4,24 7,20 5,18 8,79
Aug. 6,06 1 10,30 5.52 9,38 4,21 7,15 5,13 8,72
Sept. 6,07 1 10,32 5,53 9,40 4,14 7,04 5,12 8,70
Okt. 6,05 10,32 5,53 9,43 4,12 7,03 5,10 8,70
Nov. 6,07 10,30 5,55 9,42 4,15 7,04 5,12 8,69
Dez. 6,07 10,31 5,55 9,42 4,15 7,05 5,12 8,69

1 Der nachgew iesene D urchschnittslohn entspricht dem Barverdienst 
im R uhrbergbau jedoch o h n e  Oberschichtenzuschlage, iiber d ie keine 
Unterlagen vorliegen.

1 D er T euerungszuschiag entspricht dem im R uhrbezirk gezalilten 
K indergeld. In den Lohnangaben nicht enthalten sind die O berschichten- 
zuschlitge und d e r Preisunterschied fiir Deputatkohienvergiinstigung.

Gliederung der Belegschaft im Ruhrbergbau 
nach dem Familienstand1.

Auf 100 Arbeiter entfielen
yerheiratete

Monat ledi-
ge

davon
ins ohne mit
ges. Kin

der l Kind 2 Kin
dern

3 Kin
dern

4 und 
mehr 

Kindern

1930 . . . 30,38 69,62 19,52 21,45 15,84 7,61 5,20

1931: Jan. 
Febr. 
Marz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez.

28,09
27,91
27,57
27,31
27,52
27,25
26,97
26,88
26,71
26,14
25,95
25,70

71,91
72,09
72,43
72,69
72,48
72,75
73,03
73,12
73.29 
73,86 
74,05
74.30

19.59
19.60
19.56
19.57 
19,47
19.57
19.62
19.65
19.65
19.63
19.66 
19,77

22,42
22,51
22,65
22,81
22,76
22,84
22,97
23,07
23,17
23,41
23,46
23,61

16,55
16,57
16,67
16,77
16,74
16,83
16,94
16,92
16,97
17,15
17,19
17,21

7,87
7.89
7.96
7.95
7.95
7.95 
7,92
7.89 
7,91 
7,99 
8,01
7.97

5,48
5,52
5.59
5.59
5.56
5.56
5.58
5.59
5.59 
5,68
5.73
5.74

Ganzesjahr 27,06 72,94 19,61 22,94 16,86 7,94 5,59
1 Siehe auch GKickauf 1931, S. 275.

Familienstand der krankfeiernden Ruhrbergarbeiter1.
a) Gliederung der krankfeiernden Arbeiter 

nach ihretn Familienstand.

Monat

Auf 100 krankfeiernde Arbeiter entfielen

ledi-
ge

Yerheiratete

ins
ges.

davon

ohne
Kin
der

mit

1 Kind 2 Kin
dern

3 Kin
dern

4 und 
mehr 

Kindern

1930 . . . 25,80 74,20 20,43 20,63 16,90 9,17 7,07
1931: Jan. 22,76 77,24 20,46 21,02 17,70 10,43 7,63

Febr. 22,81 77,19 20,20 21,59 17,57 9,89 7,94
Marz 21,33 78,67 19,54 22,03 18,40 10,39 8,31
April 23,03 76,97 19,08 21,92 17,S0 10,16 8,01
Mai 22,78 77,22 19,51 21,56 18,24 10,03 7,88
Juni 22,97 77,03 19,84 21,54 18,16 9,67 7,82
Juli 22,62 77,3S 19,49 22,35 1S,27 9,86 7,41
Aug. 22,54 77,46 19,34 22,75 18,22 9,79 7,36
Sept. 22,50 77,50 20,05 22,71 17,91 9,62 7,21
Okt. 22,84 77,16 19,60 22,24 18,09 9,70 7,53
Nov. 22,30 77,70 19,65 22,38 17,73 9,95 7,99
Dez. 21,34 78,66 19,74 22,49 18,28 10,05 8,10

Ganzes Jahr 22,48 77,52 19,75 21,97 18,01 9,99 7,80

Anteil der Kranken
. an der betr. Familienstandsgrupp e

C3 i 2S  03 yerheiratete
C
Ow—

V) NJ £
ledi-

ge

davon
*5 ins

ohne
Kinder

mit
^  t :  
c
CO

ges. 1
Kind

2 Kin
dern

3 Kin
dern

4 und 
mehr 

Kindern

1930 4,41 3,78 4,75 4,66 4,28 4,75 5,37 6,05

1931:
Jan. 5,00 4,14 5,48 5,33 4,79 5,46 6,76 7,10
Febr. 6,48 5,40 7,08 6,82 6,34 7,01 8,28 9,52
Marz 5,65 4,47 6,27 5,77 5,61 6,37 7,53 8,58
April
Mai

3,88 3,39 4,25 3,92 3,86 4,26 5,13 5,75
3,88 3,28 4,22 3,97 3,75 4,32 4,99 5,62

Juni 4,13 3,55 4,46 4,27 3,98 4,55 5,13 5,93
Juli 4,13 3,54 4,48 4,20 4,11 4,56 5,26 5,61
Aug. 3,98 3,42 4,32 4,01 4,02 4,39 5,05 5,36
Sept. 3,70 3,19 4,01 3,S7 3,71 4,00 4,61 4,88
Okt. 3,90 3,47 4,14 3,96 3,77 4,18 4,82 5,26
Nov. 3,95 3,41 4,16 3,96 3,78 4,09 4,92 5,53
Dez. 4,232 3,51 4,48 4,22 4,03 4,49 5,33 5,96
Ganzes

Jahr 4,552 3,78 4,83 4,58 4,35 4,86 ; 5,73 6,34
1 Siehe auch GKickauf 1931, S. 275. — * Y orlaufige Zahl.

Gewinnung und Belegschaft im Saarbergbau 
im Jahre 1931.

Zeit
Kohlen-

fórderung

t

Koks-
er-

zeugung
t

Bergm.
Beleg
schaft

Fórderanteil 
je Schicht 

der bergm. 
Belegschaft

kg

1930......................... 13 235 771 306 998 { 55 847 874
Monatsdurchschn. 1 102 981 25 583

1931: 
Januar ................ 1 014 482 21 609 54 209 876
F e b r u a r ................ 970 354 19 909 53 968 889
M a r z .................... 1 061 138 21 921 53 799 880
A p r i l .................... 1 022 126 20 525 53 653 895

948 728 21 344 53 552 870
891 789 20 769 52 751 873

J u l i ......................... 902 300 21 833 52 106 876
A u g u s t ................. 921 297 21 448 51 700 898
September. . . . 889 801 21 378 51 306 913
O kto b er ................. 963 593 21 146 50 668 935
November . . . . 923 683 20 808 50 370 961
Dezember . . . . 857 720 22 390 50 032 976

zus. 11 367 011 255 080 J 52 343 901
Monatsdurchschn. 947 251 21 257

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 19. Februar 1932 endigenden Woche1.

1. K o h l e m n a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Viel 
Interesse riefen in letzter Zeit einige Nachfragen nach 
Kokskohle aus Kanada und den Vereinigten Staaten hervor. 
Der gegenwartige Bericht laBt demgegeniiber etwas Be- 
sonderes nicht erkennen. Infolge der franzósischen Kolilen- 
einfuhrbeschrankungen sind nicht nur gewisse H a n d l e r ,  die 
im yoraus gekauft haben, in eine peinliche Lage g e d r i i n g t  

worden, sondern auch die Zcchen selbst, die zurzeit iiber 
derartig grofie Haldenbestande yerfiigen, wie sie bisher 
noch nie zu verzeichnen wraren. Die v o r i i b e r g e h e n d e  

Besserung, die sich im prompten Geschiift .geltend m achte ,  
durfte sehr wahrscheinlich vorwiegend auf die emge- 
tretene Kaltewelle zuriickzufiihren sein. Diese T a ts a c h e  
wirkte sich in gewissem Sinne auch auf das I n l a n d g e s c h a f t  

aus. Es kann jedoch nicht behauptet werden, daB sich die 
Aussichten fiir das Sichtgeschaft irgendwie g e b e s s e r t  
hatten, wenngleich mehr Nachfragen eingelaufen sind ab

1 Nach Colliery Guardian vom 19. Februar 1932, S. 364 und 3S5.
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in den vergangenen Wochen. Der groBte Teil der Nach- 
Fragen beschrankte sich auf verhaltnismaBig kleine Mengen 
was kaum eine Auswirkung auf die allgemeine Lage herbei- 
zufuhren vermochte. Auch das Geschaft in Koks. aus- 
genommen Brechkoks, der sogar knapp war, kann ais 
schwach bezeichnet werden. Neben Brechkoks war es beste 
Bunkerkohle, die sich am besten zu behaupten vermochte- 
beiden Sorten kam in bctrachtlichem Umfange der gunsti-re 
I fundkurs zugute. Preisangebote wurden eingeholt von den 
norwegischen Staatseisenbahnen fiir 30000 t, ferner von den 
ruinamschen Staatseisenbahnen fiir 4000 t Kokskohle und 
yon den Gaswerken von Malmo fiir 15000 t erst- 
klassige Gaskohle fiir April/September, auBerdem eine be
sondere Schiffsladung von 4000 t  fur April. Preisande- 
rungen sind nur eingetreten bei besonderer Bunkerkohle 
und GieBereikoks; erstere zog an von 13/6-14 auf 13/9 bis 
14 s, wahrend letzterer von 16/6-17 auf 16/6 s nachgab.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Die vergangene Woche war ziem- 
lich unregehnaBig. Infolge des schlechten Wetters liefen 
die Schiffe verspatet ein. Die UngewiBheit, hervorgerufen 
aurcli che Kohleneiiifuhrbeschrankungen gewisser Lander 
emerseits unc! die Lage im Fernen Osten anderseits, 
uurfte weitgehende Auswirkungen auf die Schiffsraumlajie 
besonders wenn die Entwicklung ernstere Formen an- 
nehmen sollte, hervorrufen. Die Frachtnotierungen haben 
im allgemeinen kaum eine Anderung erfahren. Das Schiffs- 
raumangebot uberstieg bei weitem die Nachfrage, wenn- 
gieicli nicht zu verkennen ist, daB zeitweise fiir gewisse 
<ichtungen Mangel herrschte, wodurch jedoch ein EinfluB 
aut die allgemeine Lage nicht ausgeiibt werden konnte 
Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 5/101/-. s und fur Tyne- 
Hamburg 4/01/> s. J

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
Die Halfung auf dem Markt fiir T e c r c r z e u g n i s s e  

wai bei betrachtlicher Belebung — vor\viegcnd in Teer 
und Kreosot — fest. Pech und Benzol waren gut behauptet 
Karbolsaure fest und Toluol knapp. Naphtha war ruhisr 
aber fest. &

Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis) .
R e i n b e n z o l .....................
R e in to lu o l .........................
Karbolsaure, roh 60%  .

„ krist. . . . 
Solventnaphtha I, ger.,

O s t e n .............................
Solventnaphtha I, ger.,

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

„ fas Westkiiste . .
Teer .................................
Schwefelsaures Ammo- 

niak, 20,6% Stickstoff

1 Gall. 
1 „

1 "1 w
1 lb.

1 Gall.

1. t

In der Woche endigend am 
12. Februar | 19. Februar

2/11

/6>/2

s
1/4
1/11

I
1/9

1/3
I

1/2 
/ I I  «/2 
/5 ‘A 
8 0 / -  
7 5 / -  
27/6

2/4

/6

7 £ 2 s 6d 7 £

Das Inlandgeschaft in s c l i we f e l s a u c r m A m m o n i a k  
lieB bei 7 £  zu wunschen iibrig. Infolge geringer Nachfrage 
waren die Ausfuhrpreise schwankend. An dem Ruckgang 
der vorjahrigen Ausfuhr waren besonders Śpanien, 
Hollandisch-lndien, China und »andere Lander« beteiligi 
Zunahmen weisen nur auf Japan und Britisch-Westindien.

Nach Colliery G uardian vom 19. Februar 1932, S. 367.

Forderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag

Febr. 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kohlen-
forderung

Sonntag 
261 466 
243 412 
192 064 
260 895 
257 381 
222 542

1 437 760 
239 627

Koks-
er-

zeugung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

85 207 12 393
44 649 10313
45 030 8 641
44 889 11 930
46 4S9 10 043
42 730 8 058

Wagenstellung
zu den

Zechen, Kokereien und Prefl- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t Ladegewiclit 

zuriickgefuhrt) 
rechtzeitig 

Testellt

1 625 
18 124 
16651 
15414
15 983
16 281 
16 059

Brennstoffversand W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(nornial 
2,30 ni)

m

Duisburg-
Ruhrorter*

t

Kanal- 
1 Zechen- 

H i l e n

t

private 
[ Rhein-

t

insges.

t

28 439
15 453
16 526 
20 765 
24 073 
22 471

22 588
18 590 
29 210 
25 856
19 708 
32 273

4 489
5 029 
7 800 
7 292 
7 138 
9 898

55 516 
39 072 
53 536 
53 913 
50 919 
64 642

1,21
1.23 
1,20 
1,21
1.23 
1 20

127 727 
21 288

148 225 
24 704

41 646 
6 941

317 598 
52 933

zus.
arbeitstagl. 308 994 

44 142
61 378 
10 230

100 137 
16 690

Voriaufige Zahlen. — 3 Kipper- und K ranverladungen.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannlgemacht im Paientblatt vom 1 1 . Februar 1932.

S i e b J h i J i 03541, rJieinrich Freise, Bochum. Senkrechte 
kohlP f  r i u,m Enlwassern von Kohlenschlamm, Fein- unle, t r z  u. dgl. 18.1.32.

wirkendo ę 2P5.?37, Ernst Kandler, Miinchen. Frasend 
ae Schrammaschine fiir schwache Flóze. 30.11.31.

mann r aił?0:>1D8' Vf ilhe,m Tackę und Ludwig Zimmer- 
. astrop-RauxeI. Feder fiir Abbauhammer. 31.12.31.

(Westf.). Geza6h e r in i0 h n ni . 32r ^  WOIbecke’ WaItroP 

H ilf^nJi???718- ,Gustav Diisterloh, Sprockhóvel (Westf.).

B«gvverksbetrnifbem d2e9.l2.b3aoU.f6rderUng ^  Unterirdischen

kuppdu^M S11532 Ud° lf Wifzens>Werne (L'PPe)- Rutschen-

P  A  T E N T B E R I C H T .
81 e. 120oI89. Gesellschaft fiir Forderanlagen Ernst 

I  ®c ,̂  Hv Saarbrucken. Fahrbares Verladegerat fiir 
Schuttguter mit Schrapperkiibel und auswechselbarem 
schwenkbarem Gurtfórderer oder Bunker 23 1 32

S c h r a Ł p e r S ę n .9’ S US . DflSterl° h’ SPr0ckhóvel 
c , .8. J e|- 1205358. Josef Riester, Bochum-Dahlhausen. 
S c h u t t e l r u t s c h e n la s c h e n y e r b in d u n g  und -r in n e n b i ig e l  fiir 
Schraubenverbindung. 18. 9. 31.
F k PnLfP'R 12-°5r 7\  GebL‘ Eickhoff. Maschinenfabrik und Eisengiefierei, Bochum. Forderbandantrieb. 12.1.31.

Pafent-Anmeldungen,
die vom 1 1 . Februar 1932 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspalentam tes ausliegen.

i - k 5 ^ ’ l 1’, 1"  77164- L0.becker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Lubeck. Aniage zur Gewinnung und Forderung von Abraum 
m Tagebaubetrieben. 5.1.31.
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5c, 9. G. 29.30. Gewerkschaft Wisoka, Unna (Westf.). 
Nachgiebiger, eiserner Grubenausbau. 21.3.30.

5c, 9. T. 146.30. Heinrich Toussaint, Berlin-Lankwitz, 
und Bochumer Eisenhutte, Heintzmann 8: Co. G. m. b. H. 
in Bochum. Nachgiebiger, eiserner Polygonknieschuh. 
31.10. 30.

lOa, 22. O. 18850. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zur Erzeugung karburierten Wasser- 
gases. 13.2.31.

81 e, 51. E. 40591 und 41 046. Gebr. Eickhoff, Maschinen- 
fabrik und Eisengieflerei, Bochum. Schiittelrutsche mit 
einem oder mehreren relativ zu den andern Rutschen- 
abschnitten aufwarts gerichteten und aufwarts fórdernden 
Langenabschnitten. 31. 1. und 21. 4. 31.

81 e, 133. O. 590.30. Dr. C. Otto & Comp. G. ni. b. H., 
Bochum. Kohlenturm. 22.9.30.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń  eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)
l a  (32). 543107, vom 17.10.29. Erteilung bekannt

gemacht am 14.1.32. » E i n t r a c h t «  B r a u n  k o h l e n  w e r ke  
u n d  B r i k e t t f a b r i k e n  in N e u - W e l z o w  (N.-L.). Ver- 
fahren und Vorrichtung zum Entfernen von faserigem 
Lignit aus Kohle.

Die holzigen, faserigen Bestandteiie der Kohle sollen 
durch umlaufende, endlose Rechenstabe oder -bursten er- 
fafit und durch zwischen ihnen angeordnete Abstreicher

von den sich unter die 
Oberflache der Abstrei
cher . hinabbewegenden 
Rećhenstaben a abge- 
strichen werden. Diese 
sind auf der umlaufen- 
den Walze b befestigt, 
die unterhalb des Schiitt- 
rumpfes c gegeniiber 
der langs- oder quer- 
gerillten umlaufenden 
Walze d angeordnet ist. 
BeideWalzen konnen in 
derselben oder in ent- 
gegengesetzter Rich
tung umlaufen. Am Um- 
fang der Walze b sind 
die Abstreicher e ange
ordnet. Die holzigen, 
faserigen Bestandteiie 
des Aufgabegutes wer
den von den Bursten a 

festgehalten und je nach der Drehrichtung der Walze von 
dem einen der Abstreicher e in einen der Auffangtrichter /  
befórdert, wahrend die andern Bestandteiie in den Auf
fangtrichter g  fallen. An Stelle der geraden Abstreicher e 
konnen exzentrisch zur Walze b angeordnete Abstreichringe 
verwendet werden.

5b  (16). 543358, vom 19.4.29. Erteilung bekannt
gemacht am 21.1.32. K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t  H o f f 
m a n n  in E i s e r f e l d  (Sieg). Hilfssteuerung fiir Bohr- 
hammer mit Luftspiilung. Zus. z. Pat. 501 597. Das Haupt- 
patent hat angefangen am 21.12.28.

In dem Hahnkegel a 
der in den Auspuffkanal b 
des Bohrhamtners einge- 
schalteten Hilfssteuerung 
sind auBer der Bohrung c 
fur den Auspuff die Boh
rung d und am Umfang 
die Aussparung e vorge- 
sehen. Das Hahngehause 
hat aufier der Auspuff- 
óf fnung f  die Offnung g 
und dieser gegeniiber die 
Bohrung h, an die sich 
der in den vordern Zy- 
linderraum des Hammers 
mundende Kanał i an- 
schlieBt. Wahrend der
Spiilung des Bohrloches wird die im vordern Zylinder- 
raum vorhandene Storungsluft durch den Kanał i und die

Bohrungen d und g  ins Freie abgefiihrt. Ist die Spiilung 
beendet, so wird beim Umstellen des Hahnes durch die 
Aussparung e des Hahnkegels eine Verbindung zwischen 
dem unter Luftdruck stehenden hintern Zylinderraum und 
dem zum vordern Zylinderraum fiihrenden Kanał i her- 
gestellt. Infołgedessen strómt PreBluft in den vordern 
Zylinderraum, so daB der Kolben sofort anspringt, wenn 
durch die Bohrung c des Hahnkegels der hintere Zylinder
raum mit der Auspuffóffnung in Verbindung kommt.

1 c (6). 543424, vom 6.8.27. Erteilung bekanntgemacht 
am 21.1.32. Re g i  na ld de  R o b i l l a r d  in T a n a n a r i v o  
(Madagaskar). Schaumschwimmaschine fiir Graphit oder 
sonstige Mineralien. Prioritat vom 17.2.27 ist in Anspruch 
genommen.

In der Wandung eines trogartigen Behalters, durch 
den die Triibe z. B. mit Hilfe einer Forderschraube lang- 
sam hindurchbewegt wird, sind unterhalb desTriibespiegels 
durch Siebgeflechte abgedeckte Offnungen vorgesehen, 
durch die Wasserstrahlen in die Triibe gespritzt werden. 
Die Wasserstrahlen reifien Luft aus der die Offnungen um- 
gebenden Atmosphare mit und befordern sie in die Triibe.

lOa (26). 543427, vom 27.5.24. Erteilung bekannt
gemacht am 21.1.32. CI a r  en ce Bel i  W i s n e r  in C a n t o  n, 
O h i o  (V. St. A.). Verfahren zur Destillation mineralischer 
Brennstoffe mit backenden Eigenschaften. Prioritat vom
11.6.23 ist in Anspruch genommen.

Die Brennstoffe sollen zunachst zwecks Verminderung 
ihrer Backfahigkeit wahrend ihrer W anderung durch eine 
Drehtrommel mit Hilfe eines in die Trommel eingefiihrten 
Oxydationsmittels auf eine unterhalb des Beginns der 
Destillation liegende Temperatur erhitzt werden, dann die 
Brennstoffe in eine zweite Drehtrommel eingefiihrt und 
in dieser unter Ausnutzung der aus ihnen entstehenden 
Reaktionswarme durch AuBenheizung auf eine hóhere 
Temperatur (500° C) erhitzt werden.

35a (22). 543610, vom 14. 2. 31. Erteilung bekannt
gemacht am 21.1.32. S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  A.O. 
in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  Einrichtung zur Uberwachung 
von Fórdermaschinenantrieben.

Die Einrichtung besteht aus einem a u f  Arbeitsstrom 
ansprechenden Oberwachungsrelais und einem mit seinen 
Kontakten mit den Kontakten dieses Relais in Reihe 
liegenden Ruhestromrelais. Beide Relais werden durch 
eine Tachometerdynamomaschine gesteuert. Mit dem Ruhe
stromrelais konnen Hilfswiderstande in Reihe geschaltet 
werden, die selbsttatig in  Abhangigkeit v o n  der Fórder- 
geschwindigkeit verandert werden. Ferner konnen parallel 
zu den Kontakten des Ruhestromrelais Hilfskontakte an
geordnet werden, die wahrend des U m s t e u e r v o r g a n g e s  
bzw. des SchlieBens der Bremse geschlossen werden.

81 e (57). 543270, vom 13.5.30. Erteilung bekannt
gemacht am 14.1.32. M a s c h i n e n f a b r i k Wi l h e l m 
K n a p p G. m. b. H. in Wa  n n e - E i c k e 1. Verbindung fiir 
Fórderrinneh.

Am Ende jedes Rut- 
schenschusses ist unter 
dem Boden d i e  Leiste a 
befestigt, die auf der 
einen in der Langsmitte 
des Schusses liegenden 
Flachę mit Zahnen ver- 
sehen ist, die achs- 
gleich zur Achse des 
zum festen Verbinden 
der Rutschenschusse 
dienenden Schrauben- 
bolzens b gekriimmt 
sind. D i e  zu verbinden- 
den Rutschenschusse 
werden m i t  den Zahnen ineinander gelegt und dann die 
Leisten durch den Schraubenbolzen b a u f e i n a n d e r g e p r e f i t .

81 e (103). 541 901, vom 19.7.30. E r t e i l u n g  bekannt
gemacht am 24.12.31. H a n  d e 1 s g e  s e 1 i s ch a f t West- 
f a l e n  G. m. b. H. in E s s e n .  Vorrichtung zum Heben und 
Kippen von Wagen mit Hochziehen der Kippachse.

Die Vorrichtung hat Windetrommeln fur die zum 
Kippen der Wagen dienenden, um den W a g e n k a s t e n  gr®1" 
fenden Zugmittel, an denen die Lager der Welle ( A ch se ;
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befestigt sind, um welche die Wagen gekippt werden 
Mit den Windetrommeln sind Windetrommeln fiir die zuni 
Hochziehen der Kippwellenachse dienenden Zugmittel ver- 
bunden. Der Durchmesser dieser Trommeln nimmt all- 
mahhch ab, so daB durch Verlegen des Befestigungspunktes 
der Zugmittel an den Trommeln die Kipphóhe geandert 
werden kann.

81 e (127). 543 454, vom 2.5.25. Erteilung bekannt- 
gemacht am 21.1.32. ATO A l l g e m e i n e  T r a n s p o r t -  
a n l a g e n - G .  m. b. H.  in L e i p z i g .  Verfahren zum An- 
schutlen von Halden in Tagebauen mit Hilfe einer Abraum- 
Idrderbriicke.

Die schwereren Massen (Ton, Letten, Kies usw.) werden 
durch die Forderbriicke schichtenweise mit welliger Ober- 
lache angeschiittet und auf sie alsdann die leichten Massen 

(Sand) aufgeschiittet, so daB die Wellen der schweren 
Massen das Abrutschen der leichten verhindern.

81 c (145). 543654, vom 18.1.31. Erteilung bekannt- 
gemacht am 21.1.32. Ad o l f  B l e i c h e r t  & Co. A.G. in 
Le i pz i g .  Ver{ahren zum Beladen von Hangebahnwagen.

Das Gut soli den Wagen in einem laufenden Strom 
zugetuhrt und das dabei nicht in sie gelangende Gut durch 
ein besonderes Fórdermittel dem Gutstrom oder dem das 
Gut enthaltenden Fiillbehalter wieder zugefiihrt werden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 reroffentlickt. * bedeutet Text- oder TafelabbUdungen.)

Mineralogie und Geologie.
E i s e n  e r z y o r k o m m e n  in M i n a s - G e r a e s  ( Br a-  

h o e''-iVon Scbeibe. Arch. Eisenhiittenwes. Bd. 5. 1932.
H.8. S. 391/406*. Geologie der Vorkommen. Allgemeine 
Angaben uber die sogenannten Itabira-Schichten und das 
urundgebirge. Ausbildung der Eisenerzschichten im beson- 
aern. Auftreten von Manganerzen, dolomitischen Kalken 
una Łruptiygesteinen. Eisenerzschichten und Goldbergbau. 
tntstehung und Rohstoff des Eisenerzes. Ausfiihrungs- 
moglichkeiten. Vorratsschatzungen.
v V bLer J d i e  B r a u n k o h l e n f e l d e r  d e r  A I t m a r k .  
Von Schroder. Braunkohle. Bd.31. 6.2.32. S. 106/10. Kenn-
Salzwedef ^  Vorkommen von Arendsee, Lindstedt und

u ^ o t l z ~ n „z u r  ^ I g e o l o g i e  u n d  S a l z t e k t o n i k .  II. 
von Krejci-Graf. Petroleum. Bd.28. 3.2.32. S. 1/7. Fehler 
"i geologischen Beweisfiihrungen. Setzungsbetrag der 
emmente. Muttergestein. Migrationswege. Die gróBten 

Olfelder der Welt. Salztektonik.
p , L.es g ' t e s  s t a n n i f e r e s  d u  N o r d - O u e s t  d e  l a
Bd 1l‘ G J  ^ ? /  '<? u„e/ Von Ne®re- M'nes Carrieres. H ' o '  1932. H. 111. S. 18/24*. Die zinnfuhrende Zone in 
uer i rovmz Zamora. Geologische und mineralogisehe Ver- 
naitmsse bei Villaseco sowie bei Villadepera. (Forts. f.)
Rri i i e inoon Ł ° , B e I g e - Von Berthelot. Mines Carrieres. 
Kii ' A S. 1/12. Die Union Miniere du Haut-

ga' .G ew innung  und Aufbereitung des Kupfers. 
s c h . T  Kohle, Zinn, Gold und DiamantenP Be:
schaft Unłerbr,n&ung und Verpflegung der Arbeiter-

Bergwesen.
?]!nes  d ’a r g e n t  du  Me x i q u e .  Von Bordeaux. 
,M|nes Carrieres. Bd. 11. 1932. H. 111. S. 13/7. 

ęinri A t u 6" Mineralvorkommen in Kalkstein eingebettet

c„i ;9,Pf . r a t i n g  o r g a n i z a t i o n  a t  m i n e s  o f  C o n -  
rn-iin- -1-011 G o a l  Co. Von Matthews. Trans. A. I. M. E. 
v e r l i r SIOn' £19,31- S-206/n*. Organisation der Betriebs- 

altung auf den Bergwerken der Gesellschaft.
dp? p1' -e r.s u,c,*1 u n g e n i i b e r  d i e  V e r m i n d e r u n g  
13 2 -w c n a n f a , l s ' Von Cleff. Gluckauf. Bd. 68.
winnM„;,t * • /u3 ’- F?>nkohlenbildung auBerhalb der Ge- 
Vorsrhifn. f'-- feinkohlenanfall in der Gewinnung.
anfalls kiinftige Untersuchungen des Feinkohlen-

St
Tranc^PP* ' ' n t l l e  a n t h r a c i t e  r e g i o n .

" Coal Division. 1931. S.T
Von Otto.

von A n łw ’-'i .‘--1Vu“1 L'lvlsl0n- l y j l - 5,1180/9*. Gewinnung
verfahrpnla t J1 T aSebau- Schilderung des Abbau- verrahrens auf der Clinton-Grube.
in OhC;?,n °nm ‘ c a s P e c *s of  b i t u m i n o u s  coa l  l o s s e s  
Sisler t*  1 ^ n s y ^ a n i a  a n d  W e s t  V i r g i n i a .  Von 
BesnrechMnn%  M' E- Coal D*vision. 1931. S. 196/205.
verWfp verschiedenen Ursachen fur die Kohlen-

p folgerungen. Aussprache. 
a n t h r z ? !?  ł u r e a n d  h a n g f i r e  e x p l o s i o n s  i n
Division o-aimoln, ^ s‘- V o n .)VaSner- Trans. A. I. M. E. Coal 
--------- ' 1931. S. 190/5. Erórterung der Ursachen fiir das

sind b̂ f„ruckte Abziige d e r Zeitschriftenschau fur Karteizwecke
fur das bei m°natlichem  V ersand zum Preise von 2,50 Ji

erteJjahr zu beziehen.

Auftreten yon Schussen, die zu friih, und solcher, die zu 
spat losgehen. Aussprache.

T h e  s u p p o r t  o f  j u n c t i o n s  b y  s t e e l  a r c h e s .  
Von Fowkes. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 5.2.32. S. 233/4*. 
Erfahrungen auf der Hemsworth-Grube mit dem Stahl- 
bogenausbau in Streckenabzweigen und Streckenkreu- 
zungen.

S t r a t a  m o v e m e n t s  i n d u c e d  b y  l o n g w a l l  
w o r k m g .  Von Winstanley. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 
5. 2. 32. S. 246/7*. Planmaflige Beobachtungen iiber die 
benkung des Hangenden beim Langfrontbau. Beeinflussung 
des Senkungsvorganges durch Verwendung von Stempeln 
Keilen und Bergeversatz.
w f , lei‘c,t r i s c h e  S i g n a l a n l a g e n  f u r  H a u p t s c h a c h t e .  
Von Nattkemper. (SchluB.) Bergbau. Bd.45. 4.2.32. S.39/43*. 
Fordermaschinen-Sperrvorrichtung. Torkontakteinrichtung.’ 
r  ertigsignalanlage. Fernzeigersignalanlage.

^ rXa ^ n ® e n m *̂  D i e s e l l o k o m o t i  v e n  u n t e r -  
a g e  yon-Schonfeld. Gluckauf. Bd. 68. 13.2.32. S. 169/71. 

Mitteilung von Betriebserfahrungen auf der Zeche Adolf 
von Hansemann. Anforderung an Wartung und Bedienung 
Betriebskosten. Aussprache.

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  D r u c k l u f t -  
J o k o m o t i v e n .  Von Wimmelmann. (Forts.) Bergbau. 
?  c  -u4' 2' S- 37/9- Anordnung der Druckluftflaschen' 
des Fuhrersitzes und der Beleuchtung. Betriebliche MaB- 
nahmen. (Forts. f.)

R e l a t i o n  b e t w e e n  m i n e  p e r f o r m a n c e  a n d
łV ^ ,o Y .0n^ cEh°y- Trans-A.I.M.E. Coal Diyision.

1931. S. 219/34 . Bestimmung der erforderlichen Fórder- 
wagenzahl. Verteilung im Grubengebaude. Beziehungen 
zwischen Forderleistung und Wageninhalt. Flózmachtig- 
keit und Wagenhohe. W ert von Zeitstudien. Zeitstudien 
bei der Lokomotivfórderung. Aussprache.

y e r s u c h e  z u r  H e m m u n g  d e r  F l a m m e n  v o n
• 1? 3  e t * er _ un£l K o h I e n s t a u b e x p l ó s i o n e n

m  c w ° a s e  ̂ Von Kirst‘ 0liicl<auf. Bd. 68.13.2.32. S. 163/6 . Verwendung von Kohlendioxyd ais
H-enir?,url? stnl**e* an Stelle von Gesteinstaub. Versuche 
Die Uberlegenheit inerter Gase.

p as  p r o d u c t i o n  f r o m c e r t a i n  s e a m s  in N o r t h  
k o q o c  h 1 r e- Von Jones. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124.
5. 2. 3_. S. 240/2. Beobachtungen iiber die aus verschiedenen 
rlozen monatlich austretenden Gasmengen. Beziehungen
a' uuC Gćismenge, Hohe der Fórderung und GroBe der 
Abbauflache.
. D u s t  p r e v e n t i o n  i n t h e  c o a l  i n d u s t r y .  Von 
Cummins. Coli. Guard. Bd. 144. 5.2.32. S. 246/7 Wieder- 
gabe einer Aussprache iiber den Vortrag.

D ry  c l e a n i n g  of  coa l  i n E n g l a n d .  Von Appleyard. 
Trans. A. I. M. E. Coal Diyision. 1931. S. 235/66*. Die Y- 
und V-Aufbereitungsherde. Luftsaugevorrichtung. Die An- 
sammlung des Staubes und seine Entfernung. Siebe. Bunker. 
Trennung nach KorngróBen vor der Reinigung. Aufbau 
einer Anlage und Betriebsergebnisse. Allgemeine Probleme 
Aussprache.

C o n d i t i o n i n g  of  c o a l  f o r  t r e a t m e n t  by p n e u -  
ma  t i c  c l e ^ n e r s .  Von Fraser und McLachlan. Trans. A. 1 
M. E Coa Diyision. 1931. S. 288/300*. Altere Betriebs- 
probleme. KorngroBe der Aufbereitungskohle. Behandlung 
Aus ^Kohle. Reglung der Zufuhr des Aufgabegutes.
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Me c h a n i c a l  p r e p a r a t i o n  of  P o c a h o n t a s  c oa l s ;  
s o m e  f a c t o r s  in t he  p r o b l e m .  Von Campbell. Trans. 
A. I. M. E. Coal Division. 1931. S. 275/87. Waschkurven. 
Aschengehalte. Aufbereitungsergebnisse. Kohlenverluste 
bei der Aufbereitung. Waschleistungen. Vom Kohlenmarkt 
nicht beanstandeter Aschengehalt. Aussprache.

C o m b i  n a t i o n  w e t  a n d  d r y  c o a l - c l e a n i n g  
p r o c e s s .  Von Arms. Trans. A. I. M. E. Coal Division. 1931. 
S. 267/74. Bedeutung des vereinigten Waschverfahrens. Be
sprechung einiger fur die Anwendung bedeutsamer 
Gesichtspunkte.

N e w  c l e a n i n g  p l a n t  a t  M e s s r s .  H a r r i s o n ’ s 
G r o v e C o l l i e r y .  Coli. Guard. Bd. 144 5.2.32. S. 243/6*. 
Der Simon-Carves-Wascher mit Klartank. Bauweise des 
Waschers. Betriebsweise.

E i n i g e  w i r t s c h a f t l i c h e  G e s i c h t s p u n k t e  bei  
d e r  A n r e i c h e r u n g  v o n  Z i n k  b l e n d  en. Von Patzschke. 
Metali Erz. Bd. 29. 1932. H. 3. S.41/5*. Verschiebung des 
Verhaltnisses zwischen Konzentrathohe und Metallverlust 
infolge des Preisdruckes auf den Metallmarkten. Tafeln 
zur Errechnung der anteiligen Werte.

Om  j a r n f o r l u s t e r n a  vi d m a g n e t i s k  s e p a r a t i o n .  
Von Rothelius. Jernk. Ann. Bd. 116. 1932. H. l.  S. 1/19. 
Untersuchungen iiber die Magnetitverluste in einigen 
magnetischen-nafimechanischen Aufbereitungsanlagen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D i e V e r h i i t u n g  d e r  G e f a h r e n  d e r  K o h l e n -  

s t a u b a u f b e r e i t u n g  u n d  F e u e r u n g .  Von Schulte. 
Arch. Warmewirtsch. Bd. 13. 1932. H.2. S. 35/7. Bericht 
iiber die Bewahrung der Merkblatter des Reichskohlenrats 
fur die Errichtung von Kohlenstaubanlagen und zur Ver- 
tneidung von Gefahren beim Umgang mit Kohlenstaub. 
Folgerungen.

D ie  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. 
(SchluB.) Braunkohle. Bd.3l.  30.1.32. S. 82/93*. Versuche 
mit Abdampfentólern. Die yerschiedenen Bauarten von 
Kondenswasserentolern. Schrifttum.

C h a u f f e  a u  c h a r b o n  b r o y e  en  s u s p e n s i o n  
Science Industrie. Bd. 16. 1932. H.216. S. 42/4*. Vorberei- 
tung und KorngróBe der Kohle. Die Feuerungsanlage. 
Verbrennungsversuche und dereń Ergebnisse.

Die Z i i n d u n g v o n  K o h l e n s t a u b  in d e r S c h w e b e .  
Von Litterscheidt. Arch. Warmewirtsch. Bd. 13. 1932. H.2. 
S. 44 6*. Zweck und Durchfiihrung der Versuche. Ver- 
suchsergebnisse. Abhangigkeit des Ziindvorganges von 
Temperatur und Zeit.

Elektrotechnik.
A u s  d e r  E l e k t r i z i t a t s w i r t s c h a f t  d e s  R u h r 

b e r g b a u s .  Von Kórfer. E. T. Z. Bd.53. 4.2.32. S. 97/8. 
Entwicklung der Stromerzeugung und des Stromverbrauchs. 
Stromaustausch mit eigenen und mit fremden Werken. 
Zechenkraftwerksleistungen und dereń Benutzungsdauer.

Huttenwesen.
S c i e n t i f i c  w e l d i n g  f o r  c o l l i e r y  r e p a i r s .  Von 

Brett. Coli. Guard. Bd. 144. 5.2.32. S .248/50*. Gesichts
punkte fiir die Ausfiihrung von SchweiBarbeiten an Kesseln, 
Feuerungen, Maschinenteilen, Pumpen und Bauten. Wirt- 
schaftlichkeit von SchweiBarbeiten.

Chemische Technologie.
U b e r  d i e  k a t a l y t i s c h e  R e d u k t i o n  v o n  Te e r -  

p h e n o l e n  z u  B e n z o l k o h l e n w a s s e r s t o f f e n .  Von 
Fischer, Bahr und Petrick. Brennst. Chem. Bd. 13. 1.2.32. 
S. 45'6. Friihere Forschungsarbeiten. Katalysatoren fiir die 
Reduktion. Phenole und technische Phenolgemische.

O b e r  d i e  S t i c k s t o f f b e s t i m m u n g in K o h l e n  
n a c h  d e r  M e t h o d e  v o n  K j e l d a h l .  Von Bornstein 
und Petrick. Brennst. Chem. Bd. 13. 1. 2. 32. S. 41/5*. 
Anwendung des Verfahrens bei Steinkohlen. Versuche 
unter Zusatz yerschiedener Katalysatoren. EinfluB der 
Aschenbestandteile. Kennzeichnung der Reaktion.

I n f l u e n c e  of  f r a c t i o n a t i o n  o n  d i s t r i b u t i o n  
o f  s u l p h u r  i n g a s o l i n e .  Von Espach und Rue. Bur. 
Min. Techn. Paper. 1931. H.505. S. 1/24*. Mitteilung der 
Ergebnisse von Untersuchungen im Laboratorium iiber 
den EinfluB der Fraktionierung auf die Verteilung des 
Schwefels in Gasolinól.

O il  f r o m  coal .  Von Gordon. Trans.Eng.Inst. Bd.82.
1932. Teil 4. S. 348/63*. Zusammensetzung der unter-

suchten Ausgangsstoffe. Kracken und Hydrierung von 
ólen. Zerstórende Hydrierung. Anwendung des Verfahrens 
zur Gewinnung von Ól aus Kohle. EinfluB der Kohlen- 
sorte. Hydrierung im Gaszustand. Wasserstoffgewinnung. 
Ausbringen an Olen. Aussprache.

I n t e r m i t t e n t  y e r t i c a l  c h a m b e r s :  s o m e  r e c e n t  
d e v e 1 o p ni e n t s. Von Sensicle. (SchluB.) Gas J .  Bd. 197. 
27. 1. 32. S. 199/200*. Neuere Bauarten von stehenden 
Kammerófen. Kosten der Gaserzeugung. Verdampfung in 
ununterbrochen arbeitenden Vertikalkammern.

E f f e c t  o f  o x i d a t i o n  o n  c o k i n g  p r o p e r t i e s  
o f  c o a l .  Von Wheeler und Woolhouse. Fuel. Bd. 11.
1932. H. 2. S. 44/55*. Behandlung der Frage im Schrifttum. 
yersuchseinrichtung und Verkokungsversuche, die den 
EinfluB der Oxydation einer Kohle auf die Verkokungs- 
eigenschaften dartun sollen. Drei Versuche mit englischen 
Kohlen yerschiedener Herkunft.

A s t u d y o f t h e  c a r b o n i s a t i o n t e m p e r a t u r e  
o f  c o a l  a n d  t h e  t i m e  r e q u i r e d .  Von Kuroda und 
Takei. Fuel. Bd. 11. 1932. H.2. S. 56/60*. Beschreibung der 
Versuchseinrichtung und der Versuche. Ergebnisse.

T h e  e v a l u a t i o n  a n d  b l e n d i n g  o f  c o a l s  f or  
c o k e  m a k i n g .  Von Mott. Gas World, Coking Section.
6.2.32. S. 14/25*. Dichte und Porositat von Koks. Poren- 
gróBe. Bewertung der Kokskohle. Versuchsergebnisse. 
EinfluB des Mischens mit Fusit. EinfluB der Lagerung. 
Aussprache.

C a t a l y s t s  f o r  h i g h - p  r e s  s u r e h y d r o g e n a t i o n  
o f  p h e n o l s  a n d  h y d r o c a r b o n s .  Von Tropsch. Fuel. 
Bd. l l .  1932. H. 2. S. 61/6*. Bericht uber Versuche mit 
Trikresol, mit Gasól und mit Paraffinwachs.

A s t u d y  o f  r e f r a c t o r i e s  s e r y i c e  c o n d i t i o n s  
i n  b o i l e r  f u r n a c e s .  Von Sherman. (Forts.) Fuel. 
B d .l l .  1932. H.2. S. 67/76*. Untersuchung von mit Illinois- 
Kohle beheizten Ofen. Entwerfen und Bau der Ver- 
brennungsraume.

S t u d i e n  u b e r  d e n  B l a h -  u n d  B a c k v o r g a n g  
b e i  d e r  t h e r m i s c h e n  B e h a n d l u n g  v o n  S t e i n 
k o h l e .  Von Schlapfer und Muller. Buli. Schweiz. V. G. W. 
Bd. 12. 1932. H. 1. S. 9/23*. Verfahren zur Bestimmung 
des Treibdruckes, der Backfahigkeit und der Gasdurch- 
lassigkeit. Zusammenfassung.

S p i r a l  g a s h o l d e r s .  Von Milbourne. G asJ .  Bd. 197.
27.1.32. S. 193/5*. 3.2.32. S. 250/2*. Schwimmfahigkeit. 
Winddruck und Belastung durch Schnee. Gasdruckkriifte 
und Behalterwandungen. Gleichgewicht des Behalters unter 
Schnee- und Winddruck. (Forts. f.)

Chemie und Physik.
C a l c u l a t i o n s  b a s e d  on t h e  p r o x i m a t e  anal ys i s  

of  s o l i d  fuel .  Von de Cahier. GasWorld. Bd.95. 30.1.32. 
S. 97/9*. Die Berechnung der Koksausbeute, des Aschen
gehaltes im Koks, des Kohlenstoffgehaltes in der Kohle 
und des Heizwertes von Koks unter Verwendung der 
Kurzanalyse.

Wirtschaft und Statistik.
D e r  T a g e b a u  a u f  S t e i n k o h l e  i n  d e n  Ver-  

e i n i g t e n  S t a a t e n .  Von Jiingst. Gluckauf. Bd.68. 13.2.32. 
S. 166/9. Allgemeine technische und wirtschaftliche Ent
wicklung des Tagebaus auf Steinkohle. Wettbewerb mit 
dem Untertagebau. Bedeutung in den Einzelstaaten. Ent
wicklung von Fórderung und Belegschaft. L e i s t u n g e n ,  
BetriebsgrSBen und W ert der Fórderung je t.

P E R S Ó N L I C M E S .
Infolge Obertritts in den Dienst der PreuBischen Berg- 

werks- und Hiitten-A.G. scheiden aus dem S t a a t s d i e n s t a u s :  
der Bergassessor Dr.-Ing. Fritz v o n  V e l s e n - Z e r w e c k  

bei dem Kaliwerk Bleicherode,
der Bergassessor S t r u t z  bei der B o h r y e r w a l t u n g  

Schónebeck.
Dem Bergassessor Dr.-Ing. Helmut v o n  Ve l s en-  

Z e r w e c k  in Herne ist die Entlassung aus dem S t a a t s d i e n s t  
erteilt worden.

Der Dipl.-Ing. Dr. p h i l .  M a r x  ist ais P r i v a t d o z e n t  fur 
die Facher Bergbaukunde und B e r g w i r t s c h a f t s l e h r e  bet 
der Fakultat fur Stoffwirtschaft an der T e c h n i s c h e n  Hocn- 
sęhule Breslau zugelassen w o r d e n .


