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Elastische S toB vorrichtungen ais Mittel zur V erringerung  des Leergew ichtes
der Fórderw agen.

V°n Dipl.-Ing. W. O s t e r m a n n ,  Lehrer an der Bergschule zu Bochum.
Bei der Streckenfórderung untertage machen sich

7 ni4- U 4 - I    _  _ i / i < •in letzter Zeit Bestrebungen geltend, die einerseits 
durch Vergrólierung des Fórderwageninhalts, ander- 
seits durch Erhóhung der Fahrgesęhwindigkeit auf 
eine Leistungssteigerung hinzielen. Diese Entwick
lung ist eine Folgę der starkern Zusammenfassung der 
Betriebsstatten unter- und iibertage und dadurch 
ermóglicht worden, daB alle Bewegungen des Fórder- 
wagens und seine Beladung in zunehmendem MaBe 
mechanisch erfolgen. Der durchschnittliche Wagen- 
mhalt auf den Zechen des Ruhrbezirks betragt bisher 
715 1, jedoch sind die Fórderwagen bereits bis zu 
einem Inhalt von 1000 I genorint worden, und nach 
einer Mitteilung des Faberg liegen Entwurfe fiir 

órderwagen von 4 —5 t Inhalt vor. Die technischen 
und wirtschaftlichen Vorteile der VergróBerung der 
^ageneinheit hat kurzlich M a u c h e r 1 eingehend er- 

órtert.

Auch die Fahrgeschwindigkeit in den Haupt- 
strecken ist neuerdings betrachtlich erhoht worden. 
i>o galten bisher 11 km/h oder 3 m/s als Hóchst- 
gesćhwindigkeit bei der Streckenfórderung. Mehrere 
Anlagen im Ruhrbezirk haben aber schon die 
uenehmigung fur eine Fahrgeschwindigkeit von
13 km/h entsprechend rd. 4 m/s erhalten, und dem

1 Oliickauf 1931, S. 1221.

Nutzinhalt

Vei fassei ist eine Anlage bckannt, wo man bereits 
seit einigen Jahren mit 0 m/s 21,4 km/h fiihrt.

Infolge dieser Steigerung von W ageninhalt und 
Fahrgeschwindigkeit werden alle Bauteile des Fórder- 
wagens erhoht beansprucht. Nur allzu w illig sind die 
Fórderwagen bauenden Firmen in den letzten Jahren 
den Forderungen der Bergwerksbetriebe nach einer 
Verstarkung der beanspruchten Bauteile gefolgt, 
woiaus sich das auBerordentlich hohe Leergewicht 
der heute verwendeten Fórderwagen erklart. Die 
bisher genormten Fórderwagen weisen fiir einen 
Inhalt von 7o0—1000 1 bei Beladung mit Fórderkohle 
unter Annahme eines Schuttgewichtes von 0,9 t/m 3 
7 8 3 -8 0 0  kg Leergewicht je t Fórderkohle auf. Ver- 
fahrt man bei der Entwicklung des Grofiraumwagens 
ebenso groBziigig mit der Verwendurig starker, aber 
schwerer Bauteile, so besteht fiir die hierbei er- 
wiinsehte Herabsetzung des Leergewichtes wenig 
Aussicht. b

M itte l zur V e r m in d e r u n g  d e s  L e e r w a g e n -  
g e w ic h te s .

Zunachst mussen alle Móglichkeiten erschópft 
werden, die das Gewicht des h e u te  ub lic  hen  Fórder- 
wagens zu vermindern gestatten. Die nachstehende 
Ubersicht zeigt verschiedene W ege zur Erreichung 
dieses Zieles.

D e u t s c h e  F ó r d e r w a g e n  
Kleinfor derwagen 

DIN BERG 550 .
DIN BERO 551 . ......................................
DIN BERG 552 . .........................
UeschweiBter W a g e n .....................
Mahl-Wagen mit 3 mm Blech . . . .

eichtmetall-Wagen, genietet . . . .
e,chtmetall-Wagen, gegossen . . . .

w 0praumwagen 
a /  genietet . . .\ geschweiBt . . . .
fi /  g e n i e t e t ............................. ' ' '

l  g esch w eiB t................
C / genietet 

| geschweiBt . . . . . .
D ' genietet . . .\ geschweiBt .
E. g e n i e t e t .................‘ j ]

> g esch w eiB t.................................

Ausl i i ndi sche  F ó r d e r w a g e n

)> » .........................
------------ » .........................

' G1QcIcauf 1928, S. 1524. -  * Oliickauf 1931, S

kg Kohle

Leergewicht 
je t 

|Nutzgewicht 
kg  ’ k e

750 675 535 793
875 787 616 783

1000 900 720 800
755 680 535 787
750 675 450 667
750 675 260 385
750 675 270 400

1535 1380 870 630
1535 1380 845 613
1700 1530 1050 686
1700 1530 1020 667
2280 2050 1060 516
2280 2050 1025 500
3500 3150 1800 571
3500 3150 1735 550
4200 3780 1755 465
4200 3780 1675 443

_ 2000 900 450
— ! 1250 312 250
— | 1500 450 300
— I 2000 550 275

Gewichls- 
verhaltnis, 

bezogen auf 
DIN BERO 550

1,00
0,99
1,01
0,99
0,84
0,49
0,51

0,79
0,77
0,87
0,84
0,65
0,63
0,72
0,69
0,59
0,56

Preisverhaltnis, 
bezogen auf 

DIN BERG 550

1,00
1,00
1,00
0,97
0,97
2,85
2,65

1222, Zahlentafel 4.
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Durch SchweiBen des W agenkastens ist nur eine 
geringe Gewichtsverminderung zu erreichen. Der 
Fórderwagen wiegt dann etwa 99 o/o und kostet 97o/0 
des genieteten. Da aber beim geschweiBten Wagen 
der Ersatz verschlissener Bleche Schwierigkeiten 
macht, laBt man wohl die Kopfbleche einnieten, wo- 
durch der geringe Vorteil zum Teil wieder verloren- 
geht.

Die Verwendung eines hochwertigen Stahles, z. B. 
St 52 oder des in letzter Zeit bekannt gewordenen  
Union-Baustahls1, gestattet beim 750-1-Wagen eine 
Herabsetzung der Kastenblechstiirke von 5 auf 3 mm. 
Mit der leichtern Ausfiihrung der weitern Bauteile aus 
Stahl kann das Leergewicht auf 667 kg je t Fórder- 
kohle, d. h. auf 84o/0 des Normwagens gebracht 
werden. Dabei kostet er nur 97 o/o des genorinten 
Wagens.

Ferner liegt es nahe, Leichtmetall fiir Fórder- 
wagen zu verwenden, weil hierdurch eine sehr erheb- 
liche Gewichtsersparnis erzielt wird. Der genietete 
Leichtmetall wagen w iegt nur 4 9 o/0, kostet aber 285 o/0 
des genormten W agens, wahrend der gegossene  
Leichtmetallwagen bei 51 «/0 Gewicht immer noch 
265 o/o kostet. Der holie Preis verbietet also die Her- 
stellung der Fórderwagen aus Leichtmetall.

Die Ubersicht enthalt auBerdem die Leergewichte 
von GroBraumwagen, die fiir einige Ruhrzechen ent- 
worfen worden sind. Man erkennt eine sehr groBe 
Gewichtsersparnis, die beim Wagen mit 4,2 m3 Inlialt 
sogar mehr ais 40o/0 betragt. Ais zweckdienlich er- 
scheint es schlieBlich, zum Vergleich die Leer
gewichte einiger auslandischer Fórderwagen heran- 
zuziehen. Der amerikanische Wagen w eist bei 2000 kg 
Nutzinhalt nur ein Leergewicht von 450 kg j e t  Fórder- 
kohle auf. Einige englische Grubenwagen sind sogar 
noch leichter; sie wiegen im Hóchstfalle nur 300 kg 
je t Forderkohle. Diese geringen Leergewichte wird 
man allerdings im Ruhrbezirk kaum erreichen, weil die 
amerikanischen und englischen Lagerungsverhaltnisse 
die Verwendung breiterer W agen gestatten, die sich 
stets leichter im Gewicht ausfiihren lassen. Gleich- 
w ohl bleibt der Einwand bestehen, daB man in 
Deutschland die Fórderwagen bisher zu stark gebaut 
hat, ohne damit eine wesentliche Verl;ingerung der 
Lebensdauer zu erreichen.

Die genannten MaBnahmen werden aber keine 
dauernde Verbesserung bringen, wenn man nicht ver- 
sucht, die U r sa c h e  fiir die Schiiden an leicht gebauten 
Fórderwagen zu beseitigen. Diese ist in den beim 
Zusammenprallen der Wagen auftretenden hohen 
StoBbeanspruchungen zu erblicken, die sich allein 
durch Verwendung elastischer Stofivorrichtungen 
mildern lassen. Da aber federnde Puffer nur bei 
richtiger Bemessung die an sie gestellten Forderungen 
zu erfiillen vermógen, sollen nachstehend auf Grund 
der im Fórderbetriebe vorkommenden StoBvorgiinge 
Richtlinien fur die Ausfuhrung von Puffern angegeben 
werden.

S to B b e a n sp r u c h u n g e n  im F ó r d e r b e tr ie b e .
Die StoBbeanspruchungen treten auf in den 

W agenumlaufen an den Fiillórtern und auf der 
Hangebank sowie in den Strecken beim Zusammen- 
stellen der Fórderziige. Fur die Beurteilung der 
W irkungsweise elastischer Puffer ist zu unterscheiden, 
ob der auflaufende W agen einen in der Strecke frei-

1 Z. V. d. I. 1929, S. 1573.

stehenden Wagen trifft, oder ob er gegen einen fest- 
gebremsten W agen stóBt. Die Untersuchung soli 
zunachst fiir den ersten, giinstigern Fali durchgefiihrt 
werden und somit iiber die M indestleistung einer 
elastischen StoBvorrichtung unterrichten.

In diesem Falle fiihrt ein Fórderwagen von der 
Masse m mit der Geschwindigkeit v auf einen in der 
Strecke freistehenden W agen, der die gleiche Masse 
haben móge. Der auflaufende Wagen hat zu Beginn

in
des StoBes das Arbeitsvermógen A1 =  - — . Ist der

StoB elastisch, so wird der stehende W agen be- 
schleunigt und der fahrende auf die Geschwindigkeit 

m v v
vm — 2 m  2 verz° g ert> so >n beiden W agen jetzt

2 ' 01 m v 2
das Arbeitsvermógen A2 = — = ------  enthalten

°  -  2  4
ist. Den Rest des Arbeitsvermógens haben die beiden 
beteiligten Puffer ais StoBarbeit aufzunehmen, d. h.

StoBarbeit A =  A, -  A2 =  -  — ' -  =  .
1 2 2 4 4

Sind die Fórderwagen auf jeder Seite mit einem 
elastischen Puffer versehen, so entfiillt auf jeden

m v2
beteiligten Puffer die halbe StoBarbeit, d. h. A - —— .

O
Ist der W agen mit Forderkohle beladen, so kann man 
unter Umstanden annehmen, daB etwa die Halfte 
dieser StoBarbeit durch innere Verschiebung des 
Schiittgutes aufgezehrt wird. Danach bliebe die von 
einem Puffer unbedingt zu speichernde StoBarbeit

Der elastische Puffer hat die Aufgabe, diese 
StoBarbeit zu speichern und sie dann ganz oder teil- 
weise langsam wieder abzugeben. Fiir die GroBe 
dieser Arbeit ist auBer der Masse des W agens die 
Auflaufgeschwindigkeit von Bedeutung.
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Abb. 1. Abhangigkeit der GroBe der StoBarbeit 

vom Bruttogewicht des Wagens.

Abb. 1 zeigt zunachst die Wirkung des Wagen- 
gewichtes einschlieBlich der Kohlenladung auf die 
StoBarbeit. Der Berechnung liegt eine Auflauf
geschwindigkeit von 3 m /s zugrunde, wie der Ver- 
fasser sie bei Beobachtungen auf der H angebank 
geschatzt hat. Der mit Kohle beladene 750-1-Wagen 
hatte danach etwa 68 inkg, der 1500-1-Wagen 135 mkg
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und der 3500-1-Wagen rd. 280 mkg an einen Puffer 
abzugeben. Mit der Geschwindigkeit andert sich aber 
die StoBarbeit ąuadratisch, wie das fiir den 750-1- und 
den 1500-I-Wagen Abb. 2 veranschaulicht.

Abb. 2. Abhangigkeit der GróBe der StoBarbeit 
von der Aufiaufgeschwindigkeit.

W ir k u n g sw e ise  d es  e la s t is c h e n  P u ffe r s .
An Hand der fur die Pufferarbeit ermittelten 

Werte soli nunmehr die W irkungsweise des elasti
schen Puffers gepriift werden. Bringt man das bei 
uen Puffern verwendete elastische Glied unter 
steigenden Druck, so wird es zunehmend zusammen- 
gedruckt. Abb. 3 zeigt das Diagramm des Federweges 
in Abhangigkeit von der Belastung. Die unter der 
Belastungslinie liegende Flachę stellt dann die von 
dem elastischen Glied gespeicherte Arbeit dar. Das 
bchaubild ist gezeichnet fur eine Speicherarbeit voii 

mkg bei einem Federweg von 25 mm, wobei sieli 
ein Enddruck von 5,44 t ergibt.

O 5  70 75 £ 0  25mmJO
^ec/ern/eip

• 3. Arbeitsdiagramm einer elastischen StoBvorrichtung 
bei Belastung und Entlastung.

Ferner laBt die Abbildung erkennen, wie die 
,e StoBarbeit vom Puffer wieder abgegeben 

D uff 2 )bt elastische Puffer, wozu z. B. der Gummi- 
de T 2^ ’ort, bei denen die innere Reibung einen Teil 
_■ i  ̂ verńichtet. Die Ausdehnung erfolgt dann 
| J  ljlacb der Belastungslinie a , sondern nach der 
PnfT ie -̂er!ĉ en Linie b . Die Flachę /  stellt die im 
upoJ? vern'chtete, die Flachę / /  die wieder zuriick- 
arhp̂ 51-6 dar. Eine Vernichtung der Speicher-
iedn' h -m ^u^ er selbstverstandlich erwiinscht, 
unerh hiS-*u^e ^ rbe*tsvernichtung beim Gummipuffer 
Fede h t Se'v°bnliche aus Stahl geschmiedete

so gut wie keine innere Reibung, gibt also 
auch die ganze Speicherarbeit zuriick.

Wichtiger ist die Art des Druckverlaufes bei der 
Zusammendruckung des elastischen Gliedes im Puffer 
die man wohl die Charakteristik des Puffers nennen’ 
kann. Aus Abb. 4 geht die Charakteristik einer Evolut- 
fedei sowie von zwei mit Vollgummi ausgerusteten 
Puffern hervor, die ich gelegentlich aufgenommen 
habe.

Bei dem Gummipuffer /  handelt es sich um eine 
Ausfiihrung, wie sie auf verschiedenen Anlagen des 
Ruhrbezirks fiir 750-1-Wagen verwendet wird und 
von K le in e  und S c h lo b a c h 1. sowie von G r a h n 2
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Abb. 4. Arbeitsdiagramm einer Evolutfeder 
und von zwei Gummipuffern.

besprochen worden ist. Da sich das Gummi nicht 
zusammendrucken laBt, sondern nach der Seite aus- 
weichen muB, wurde bei dem Versuchspuffer das aus 
dem hierbei yerwendeten Eisenrahmen herausragende 
Gummistuck reichlich bemessen. Betrieblich ist es 
allerdings nachteilig, das Gummi zu weit vorstehen 
zu lassen, weil es dann der Beschadigung ausgesetzt 
ist. Die Flachę unter der Kurve ergibt fur die Hochst- 
belastung von 10 t eine Speicherarbeit von 43 mkg 
und erst fur die Belastung von 20 t die Arbeit von
71 mkg, die etwa nach der angestellten Berechnung 
bei einem 750-1-Wagen zu speichern ware. Diese End- 
belastung hat eine groBe Bedeutung, da sie von den 
Bauteilen des W agens aufgenommen werden muB. 
Soli aber der Puffer seine Aufgabe erfiillen, dann muB 
nicht nur die Speicherung der auftretenden StoBarbeit 
móglichst vollstandig, sondern auch die dabei auf- 
tretende Endkraft m óglichst niedrig sein, damit sich 
alle W agenbauteile leichter ausfiihren lassen.

Neuerdings wird noch ein anderer Gummipuffer 
fur 750-1-Wagen verwendet, bei dem das Gummi 
auf eine besonders dafiir vorgerichtete Eisenplatte 
vulkanisiert ist. Da das Gummi im Gegensatz zu dem 
vorher besfjrochenen Puffer keinen Eisenrahmen hat 
sondern ganz frei liegt, war anzunehmen, daB seine’ 
Chaiakteristik giinstiger, d.h. flacher verlaufen wiirde 
Die Untersuchung ergab jedoch, daB gerade das 
Gegenteil der Fali ist. Bei diesem Puffer erhalt man

1 Faberg-M itteil. 1930, S. 39.
* Bergbau 1930, S. 312.
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erst bei 2 5 1 Endlast eine Arbeitsaufnahme von 67 mkg, 
die etwa beim 750-l-W agen zu speichern ist, und bei 
einer Steigerung der StoBarbeit auf 86  mkg ergibt sich 
schon ein Enddruck von 30 t. Der Grund fiir die 
ungiinstige W irkungsweise des vulkanisierten Puffers 
diirfte in der besonders harten Beschaffenheit des 
Gummis zu suchen sein, den dieses Herstellungs- 
yerfahren liefert. Die gróBere Unempfindlichkeit 
eines solchen Gummis gegen Beschadigungen ist fur 
die Yerwendung ais Puffer ohne Bedeutung.

Zum Vergleich wurde eine Evolutfeder gepriift. 
Bei einem Federweg von 35 mm vermag diese Feder 
etwa 47 mkg zu speichern, wobei die Endkraft 3,2 t 
betragt. Wenn auch die Versuchsfeder fiir den 
gebrauehlicheri Kleinfórderwągen nicht kraftig genug  
ist, so erkennt man doch bereits, daB aus Stahl 
geschmiedete Federn ais elastisches Olied fiir StoB- 
yorrichtungen geeigneter ais Gumini sind. Bemerkt 
sei, daB Stahlfedern allgemein eine geringe Vor- 
spannung von einigen Millimetern erhalten, wodurch 
sich die Speicherfahigkeit etwas erhóht. In den folgen- 
den Betrachtungen soli zur Vereiiifachung von dieser 
Vorspannung abgesehen werden.

Alle 3 Kurven zeigen einen nach oben gekriimmten 
Verlauf, der stets e in e ' Erhóhung des Enddruckes 
bei gleicher Speicherarbeit ergibt. Am giinstigsten  
ist eine lineare Federcharakteristik, wie sie Abb. 5 fiir 
eine Speicherarbeit von 68 mkg und Federwege von 
25 und 40 mm wiedergibt. Man erkennt, daB fiir den 
giinstigsten Fali der Enddruck 5,44 t  bei 25 mm, 3,2 t 
bei 40 mm Federweg betragt.

Feder/ueg
A b b . 5. A r b e itsd ia g r a m m e  e in e r  e la s tis c h e n  S to B v o r r ic h tu n g  

b ei v e r sc h ie d e n e m  F e d e r w e g .

Aus diesen Uberlegungen kann man folgende 
Schliisse ziehen:

1. Der Gummipuffer scheint nur zur Speicherung 
einer geringen StoBarbeit geeignet zu sein. W egen 
seiner sehr stark ansteigenden Charakteristik kommt 
es beim StoBvorgang zu erheblichen Enddriicken mit 
Beanspruchungen fiir den Fórderwagen, die keine 
Verringerung seines Leergewichtes zulassen. Man 
kann die Speicherfahigkeit durch VergróBerung des 
Gummiyolumens steigern, erhalt dann aber einen 
Puffer, der fiir Beschadigungen groBe Angriffs- 
móglichkeiten bietet. Auch fiihren die beim StoB auf 
einen solchen Puffer auftretenden hohen Enddriicke 
erfahrungsgemaB friihzeitig seine Zerstórung herbei.

2. Fiir elastische StoBvorrichtungen sind Stahl
federn geeigneter. Man wird bemiiht sein, Federn 
zu yerwetiden, die eine annahernd gleichmaBig an- 
steigcnde Charakteristik ;aufweisen, weil dann bei 
gleicher Arbeitsaufnahme die Endkraft am geringsten 
ist. Diese ist bei der Spiralfeder ohne weiteres vor-

handen, jedoch auch die Evolutfeder kann fiir eine 
lineare Charakteristik ausgefiihrt werden.

3. Eine geringe Endkraft liiBt sich durch einen 
langen Federweg erreichen. Lange Federwege sind 
aber unerwiinscht, weil sie eine Verliingerung der 
AuBenmaBe des Fórderwagens bedingen. Man muB 
also bei der Festlegung des Federweges die in jeder 
Hinsicht giinstigsten Verhaltnisse sorgfiiltig ermitteln. 
Besonders beschriinkt ist man hinsichtlich des Feder
weges bei der Einfiihrung von elastischen Puffern an 
yorhandenen Wagen.

4. Wird der Puffer fiir eine zu groBe StoBarbeit 
ausgefiihrt, so erhalt man nicht nur einen schweren, 
sondern auch einen fiir die Aufnahme kleinerer StóBe 
unelastischen Puffer. So sehr eine ausreichende 
Speicherfahigkeit des Puffers fiir die yorkomnienden 
StoBbeanspruchungen erwiinscht ist, soli man ihn 
doch nicht fiir yereinzelte gróBere StóBe bauen. Er 
wiirde dann die kleinern und weit ófter auftretenden 
StóBe nur sehr hart aufnehmen. Ubertragt man diese 
letzte Fórderung auf die Verhaltnisse des Fórder- 
betriebes, so ergibt sich fiir die elastischen Puffer 
an den iiblichen Fórderwagen, daB sie nicht fiir die 
hóchste Fórderwagenbelastung, das ist die Berge- 
fórderung, berechnet werden diirfen, weil auf diese 
nur der kleinere Teil der Fórderung entfallt. Der 
vorstehenden Ermittlung der StoBarbeit habe ich die 
von mir beobachtete Auflaufgeschwindigkeit von 3 m/s 
zugrunde gelegt. Durch genaue M essungen muB man 
die Haufigkeit der yerschiedenen Auflaufgeschwindig- 
keiten beim StoB feststellen, da fiir die einzusetzende 
StoBarbeit die am haufigsten auftretenden gróBern 
Geschwindigkeiten maBgebend sind. Bei der Berech- 
nung habe ich ferner angenommen, daB der auf- 
laufende Wagen gegen einen freistehenden Wagen 
fahrt. Ungiinstiger liegen die Verhaltnisse, wenn 
der ZusammenstoB mit einem festgebremsten Wagen 
stattfindet. Zeigt die Haufigkeit solcher Falle, dafi 
dieser Betriebsfall zu beriicksichtigen ist, so muB die

m
obengenannte Arbeit yon -  yerdoppelt werden.

SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, daB der 
StoB nicht immer gegen die Puffer, sondern z. B. in 
Kurven mit kleinem Radius gegen die Kanten des 
Wagenkastens erfolgt. Die Einfiihrung elastischer 
StoByorrichtungen bedingt hier MaBnahmen, die 
solche Móglichkeiten ausschalten. Bei breiten Wagen 
werden schon zur Erleichterung des Ankuppelns die 
Kastenkanten abgeschragt. AuBerdem sollte man aber 
in den Wagenumlaufen den Kurvenradius nicht zu 
klein wahlen.

W irk u n g sw re is e  fe d e r n d e r  Z u g y o r r i c h t u n g e n .
Zusammen mit der elastischen StoBvorrichtung 

wird gern die federnde Zugyorrichtung genannt. Da 
beim Zug die auftretenden Krafte klein, unter Um- 
stiinden kleiner ais die Endkrafte beim elastischen 
StoB sind, hat die federnde Zugyorrichtung fiir 
Fórderwagen eine geringere Bedeutung. Eine erheb
liche Entlastung der Lokomotive beim Anfahren ist 
nicht zu erwarten, wenn man fiir ein a u s r e i c h e n d e s  
Spiei in den Kupplungen sorgt, so daB die Lokomotive 
beim Anfahren die Wagen nacheinander anziehen 
kann. Nimmt infolge besonderer Ausfiihrung des 
elastischen Puffers dieselbe Feder sowohl die StoB- 
als auch die Zugkrafte auf, so wird man eine solche 
Bauart yorziehen. Falsch ist es dann aber, wie m an
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es schon gelegentlich getan hat, die Feder fur die 
geringere Zugbeanspruchung zu bemessen. Ais Grund 
fiir eine solche Berechnung wird angegeben, daB eine 
schwachere Feder bei den kleinern Beanspruchungen 
elastischer anspricht. Diese Begriindung ist aber nicht 
stichhaltig, weil dann jede gróBere Beanspruchung 
unelastisch von den Bauteilen des W agens auf- 
genommen, dieser also nicht geschont wird. Eine 
solche StoBvorrichtung ware nur ein teures Zierstiick 
Das elastische Glied ist, wie gesagt, fur die am 
laufigsten auftretenden gróBten Belastungen sowohl 

bei der StoB- ais auch bei der Zugvorrichtung zu be
messen. Will man die zahlreichen kleinen Belastungen 
ebenfalls elastisch aufnehmen, so bleibt der W e« 
der groBen eine kleinere Feder zuzuordnen, die zu- 
naclist eine Belastung erfiihrt, bis bei gróBern 
Beanspruchungen die starkere Feder wirksam wird 
Allerdings verringert sich etwas dadurch bei gleichem  
uesamtfederweg die Speicherfahigkeit des Puffers.

Soli der Fórderwagen auBer der elastischen StoB- 
vorrichtiing mit einer nacligiebigen Zugvorrichtuno- 
ausgeriistet werden, so darf man die beim Zug au£  
tretenden Krafte nicht unterschatzen. Wahrend es 
beim Stofivorgang gleichgiiltig ist, wieviel W agen auf 
einen andern auffahren, da beim elastischen StoB die 

uffer aller W agen an der Speicherung der StoB- 
arbeit teilnehmen, wirken bei der nachgiebigen Zucr- 
jorrichtung auf die.Feder des ersten W agens eines 
langen Zuges die gesamten Zugkrafte. Diese bestehen 
ans den Kraften zur Uberwindung des Fahrwider- 
standes und zur Beschleunigung des Zuges sowie 
aus einer Zusatzkraft, die auftritt, wenn die Feder 
ci em beschleunigten Anziehen der Lokoinotive 

nachgibt.

In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf die 
rufung angebotener oder gelieferter StoBvorrichtun- 

gen eingegangen. Die Anlage von Ablaufbergen, auf 
enen Wagen mit federnden Puffern untersucht 

werden, ist nicht nur kostspielig, sondern fuhrt auch 
H u zu einer falschen Beurteilung, weil sich dort 

■e Verhaltnisse des praktischen Betriebes schwer 
nachahmen lassen. Besonders schwierig ist die genaue 
lessung der Auflaufgeschwindigkeit im Augen- 
jick des Zusammenprallens der Wagen, welche die 

a  ° r  in hervorragendem MaBe beeinfluBt.
unerdem kann man infolge von Prellschliigen leicht 

6111 un.klares Bild erhalten. Dieser Aufwand ist aber 
gar nicht erforderlich. Hat man auf Grund sorg- 
aitiger Messungen im Betriebe die MindeststoBarbeit 
erechnet, fiir die der Puffer ausgefiihrt werden soli, 
n ist der hóchstzulassige Federweg festgelegt, so 

genugt die Untersuchung des Puffers unter einer 
rcsse żuj- Ermittlung der Federcharakteristik sowie 

r;rL- hlich aufgenommenen Arbeit. Ein nach
igen Gesichtspunkten bemessener Puffer muB die 

wunschte Schonung fiir den Wagen bringen, der 
werd aUk h mit S er‘ngerm Leergewicht ausgefiihrt

Die Abb. 6 und 7 zeigen Gelenk- und Hebelpuffer 
nach dem Entwurf der Bergischen Stahlindustrie in 
Remscheid, bei denen die verwendete Spiralfeder 
sowohl die auftretenden Zug- ais auch StoBwirkungen

Abb. 6. Gelenkpuffer Abb. 7. Hebelpuffer
der Bergischen Stahlindustrie in Remscheid.

aufzunehmen vennag. Der StoB erfolgt in beiden 
Fallen gegen eine sich um einen Punkt drehende 
StahlguBpIatte, wobei die Feder des Gelenkpuffers 
(Abb. 6 ) auf Druck, die des Hebelpuffers (Abb. 7 ) 
auf Zug beansprucht wird.

Da man bei den heutigen Kleinforderwagen in 
der Langenabmessung besonders beschrankt ist, laBt 
man den StoB vorteilhaft nicht erst eine StahWuB- 
platte, sondern unmittelbar das elastische Glied 
treffen, wobei sich ein m óglichst langer Federwecr 
ergibt. Eine solche Ausfiihrung unter Benutzung einer 
Blattfeder nach einem Patent von Haacke zeigt Abb. 8.

B auarten  fe d e r n d e r  Z u g- und S toB - 
v o r r ic h tu n g e n .

Bp ^ p nzend zu den Betrachtungen iiber die richtige
an ^6S ^lastischen Gliedes im Puffer sollen
f o r m  .cV O n  ^e*chnungen noch einige Ausfiihrungs-
orff1*0 e( êrn<ier Zug- und StoBvorrichtungen er- 
°nert werden.

Abb. 8. Blattfeder-Puffer von Haacke der Stahlwerke 
Briininghaus A. G. in Westhofen.

Die gleichzeitige Verwendung des Federórganes 
ais StoBplatte bietet gegeniiber starren Stahlgufi- 
puffern auch den \;orteil einer Gewichtsverminderuiig. 
Ein besonderer Vorzug dieser StoBvorrichtung ist 
dann zu sehen, dafi der Angriffspunkt der StoBkrafte 
in der Nahe des Wagenschwerpunktes liegt, wodurch 
em Entgleisen oder das Herausfallen von Kohle beim 
Zusammenprallen der Wagen yerhiitet wird. Einen 
Teil der Endkraft muB allerdings die Kopfwand des 
W agens aufnehmen, weshalb man diese, wie aus der 
Abbildung hervórgeht, besonders verstiirkt hat.

Bei dem in Abb. 9 wiedergegebenen Puffer der 
Firma Halstrick in Herne findet eine Evolutfeder Ver- 
wendung; er laBt sich im Gegensatz zu den vor- 
stehend besprochenen Bauarten auch bei GroBraum- 
wagen anbringen. Vorteilhaft ist die Verlagerung des 
Puffergehiiuses zwischen den beiden Tragwinkeln des 
W agenkastens. Die Feder nimmt in diesem Falle
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sowohl die Zug- als auch die Stofikrafte auf; der 
Federweg ist beim StoB durch den Abstand f1( beim 
Zug durch den Abstand f2 begrenzt.

Abb. 9. Elastische Zug- und StoBvorrichtung 
mit EvoIutfeder der Firma Halstrick in Herne.

SchlieBlich veranschaulicht Abb. 10 noch eine 
Bauart mit der seit 1924 bekannt gewordenen Ring- 
feder. Die Federglieder bilden hierbei auBen oder 
innen konische Ringe, die ubereinandergestreift sind

Abb. 10. Elastische StoBvorrichtung mit Ringfeder 
der Firma Ringfeder G. m. b. H. in Urdingen.

und beim StoB innerhalb der Elastizitatsgrenze ge- 
dehnt oder zusammengedriickt werden. Die Arbeits- 
weise geht am besten aus der in Abb. 11 wieder- 
gegebenen Puffercharakteristik hervor. Der dar- 
gestellte Puffer ist bemessen fiir einen 3500-1-Wagen,

Federweg
Abb. 11. Arbeitsdiagramm des Ringfeder-Puffers 

nach Abb. 10.

und zwar fiir eine StoBarbeit von 297 mkg (Flachen /
- I I ) .  Dadurch, daB 2 Ringe der Feder geteilt aus- 

gefiihrt sind, erreicht man einen anfangs sanften 
Anstieg der Belastungslinie, so daB der Puffer die 
zahlreichen im Betriebe auftretenden kleinen StóBe 
sehr elastisch aufnimmt. Daran schlieBt sich im 
zweiten Teil der Charakteristik ein vollstandig 
linearer, steiler Anstieg der Belastungslinie, so daB 
der Puffer fiir die genannte StoBarbeit bei 45 mm 
Federweg auf eine Endkraft von 15 t kommt. Eine 
Eigenart der Urdinger Ringfeder ist ihre groBe innere 
Reibung, wodurch der gróBere Teil der gespeicherten 
Arbeit (Flachę /  224 mkg) vernichtet wird. Von
den 297 mkg Speicherarbeit wird im vorliegenden 
Falle nur die der Flachę I I  entsprechende Arbeit von 
73 mkg zuriickgegeben.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
Als Folgę der Entwicklung der Streckenfórderung 

untertage ist im letzten Jahrzehnt eine unerwiinschte 
Erhóhung des Leergewichtes der Fórderwagen zu ver- 
zeichnen, der wirksam begegnet werden sollte. Die 
Gewichtsverminderung lafit sich nicht nur durch Ver- 
gróBerung der W ageneinheiten, sondern auch beim 
heutigen Kleinfórderwagen durch geeignete Mafi
nahmen erreichen, von denen einige besprochen 
werden. Eine dauernde Verbesserung der b e s te h e n d e i t  
Verhaltnisse ist aber nur bei Verwendung elastischer 
Stofivorrichtungen zu erzielen, fur dereń B e m e ss u n g  
Richtlinien angegeben sind. Zum SchluB werden 
einige Ausfiihrungsforrnen elastischer Zug- und Stofi- 
vorrichtungen fiir Fórderwagen beschrieben.

U ntersuchungen iiber d ie Z iindung von Bruckenziindern durch b elieb ige  Strome 
und die sich daraus ergebenden A nforderungen an elektrische Zundmaschinen.

Von Dr. K. D r e k o p f ,  Dortmund-Derne.
(Mitteilung aus dem chemisch-physikalischen Laboratorium der Versuchsstrecke.)

(SchluB.)
Die an  brauchbare Z undm aschinenstrom e haben brauchen, bis alle Zunder gezundet sind. Die

zu ste llenden A nforderungen. Teile der Stromkurven, die nach dem Ziindungs-
Ohne weiteres leuchtet ein, daB die zuletzt ge- vorgang noch von den Zundmaschinen geliefert

zogenen Schlufifolgerungen nur so lange Giiltigkeit zu werden, sind selbsh-erstandlich belanglos. Da der
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Zitndungsvorgang, y/ie oben auseinandergesetzt 
wurde, fiir alle zugeląssenen Briickenziinder A sicher 
beendet ist, wenn die Ziindmaschine einen Stroni- 
impuls von 16 m W s/fi geliefert hat, ist also die 
Stromkui \e  einer Ziindmaschine fur Briickenzunder A 
dann und nur dann ais brauchbar anzusehen, wenn 
wahrend eines Stromjinpulses von W* 16 mWs/Q  
die effektire Stromstarke iiber 1 ms an keiner 
Stelle der Stromkurve den oben naher bestimmten 
Grenzwert unterschreitet, der im folgenden mit 1* be- 
zeichnet werden soli. Formelmafiig wiirde also die 
Anforderung an eine brauchbare Ztindmaschinen- 
stromkurye lauten

beschreibung W ,(t) und I,(~) statt W5 und I, soli 
ausdriicklich darauf hinweisen. daB Ws und IŁ keine 
konstanten Werte sind, sondern von der Zeit ab- 
langen. Besonders anschaulich lassen sich die Ver- 
laltnisse schaubildlich darstellen. Hierzu eignet sich 
c,n Diagramm, in dem die .Abszissen gleich W s, die 
Ordinaten gleich ij1 gezeichnet werden. Ein Beispiel 
zeigt Abb. 3, und zwar fiir die Entladung eines 

ondensators von 50[j.F bei 300 V Anfangsspannung
11 er Yerschiedene Widerstande. Bemerkenswerter- 
weise sind alle K unen in diesem Falle gerade Linien; 
S.IC smd aMe erst von der Zeit t  - 1 m s1 an gezeichnet. 
^us der Geraden fiir R 100 wiirde daher folgen, daB

I, fiir t - l  den Wert 7,43 hat, Ix selbst also den Wert 
2,72. Die effektive Stromstarke iiber die Zeit von 
~i ms ist demnach in diesem Beispiel '2,72 A. Ebenso 

groB wie I* muB natiirlich in diesem Falle (fiir 1 ms) 
W5 sein. Weiter wiirde aus der Geraden fiir R 100

Die» ist nicht nur ausreichend, sondern die Kurven im \VS, 1,-Dia- 

sogar e rs* von T =  1 beriicksichtigt w erden. Auf die 
'■'crziehteT'8' m'* R ^ k sich t a l|f die gebotene Kurze der A bhandlung

beispielsweise folgen, daB innerhalb der Millisekunde, 
an dereń Ende der Stromimpuls 16 mWs/Q be
tragt, 3,25, lj 1,80 A ist. Man erkennt nun ohne 
weiteres, daB der Bedingung 31 Geniige getan wird, 
wenn die Kurven im WSl Ij-Diagramm innerhalb des 

duich die Seiten W s W* und I^-l*~ begreiizten 
Rechtecks bleiben. Dieses Reckteck ABCD ist Iinks 
in die Abbildung eingezeichnet. Solange die Kurven 
innerhalb des Rechtecks bleiben, ist sicher IŁ ;> 1*, 
denn kleinere Werte von L liegen unterhalb der untern 
Begrenzung AB des Rechtecks. AuBerdem wird die 
Bedingung nur fur Werte von W 5^ W * gefordert, da 
groBere Werte von W, rechts von der rechten Begren

zung BC des Rechtecks liegen. 
Diese groBern Werte kommen 
aber nach den fruhern Aus- 
fiihrungen nicht in Betracht. Es 
geniigt also, daB vor dem 
Schnitt der Kurven mit der 
rechten Seite die untere Seite 
des Rechtecks nicht geschnitten  
wird. Wie man aus der Abbil
dung ersieht, genugen alle ein- 
gezeichneten Linien von R 20 
bis R —100 dieser Bedingung. 
Die Linien von R - 1 4 0  bis R 
200 durchschneiden jedoch die 
untere Seite des Rechtecks, be- 
vor sie dessen rechte Seite er
reicht haben. Diese Kurven sind 
demnach ais unbrauchbar anzu
sehen. Offensichtlich sind die 
Linien R 150 und R 200
deshalb unbrauchbar, weil in 
diesem Falle nicht einmal der 
notige Stromimpuls von 16 
mWs/Q vom Kondensator her- 
gegeben wird. Fiir R -  140 wird 
zwar gerade noch der erforder- 
liche Stromimpuls geliefert, je
doch fal It gegen Ende der
Stromlieferung die effektive 
Stromstarke iiber 1 ms unter 

den erforderlichen W ert von 0,8 A (I* < 0,64).

Weiter ersieht man aus dem Diagramm, daB durch 
die bisherigen Betrachtungen die Frage der brauch- 
baren Ziindmaschinenstromkurven noch nicht restlos 
gekliirt ist. Zwar ergibt sich, daB alle Kurven fiir 
R f  100 brauchbar sind, aber offensichtlich ist 
beispielsweise die Kurve fiir R -• 30 brauchbarer ais 
die fur R -1 0 0 . So liegt I* fiir R - 100 innerhalb des
Rechtecks uber 3,25, l L also iiber 1,8 A, fur R -  90
liegt It innerhalb des Rechtecks uber 2,3 A, fur R 80 
iiber 2,8 A. Die Kondensatorentladung wurde danach 
bei kleinern auBern Widerstiinden auch noch brauch
bar sein, wenn der gelieferte Strom durch Neben- 
schliisse geschwacht wiirde. Liige z. B. bei unverander- 
tem Gesamtwiderstand R 80 den Ziindern ein dern 
Zunderwiderstand gleich groBer W iderstand parallel, 
so wiirde von dem Gesamtśtrom von 2,8 A die eine 
Halfte durch die Ziinder, die andere durch den Neben- 
schluB flieBen. Dieser effektive Strom von 1,4 A durch 
die Ziinder wurde an sich noch genugen, die Ziinder 
\ ersagersicher zu lósen, wenn er nur lange genug 
flósse. Es ist jedoch zu beachten, daB bei einer

! , ( - ) > ! *  fiir Ws (-) < W* . . . .  31.

Abb. 3. Ws, I^-Diagramm fiir die Entladung eines Kondensators 
iiber yerschiedene auBere Widerstande.
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Schwachung des Stromes auch der Stromimpuls ge- 
schwacht wird. Da nach 13 der Stromimpuls vom 
Quadrat der Stromstarke abhangt, erfolgt also eine 
Schwachung des Stromimpulses im ąuadratischen 
Verhaltnis zur Schwachung der Stromstarke. In dem 
eben angefiihrten Beispiel wiirde daher der Strom
impuls durch den Ziinder auf den vierten Teil herab- 
gesetzt werden, d. h. der gesamte Stromimpuls des 
Kondensators miiBte viermal so groB werden, wie es 
ohne NebenschluB erforderlich ware. Man kónnte sich 
jetzt ein Bild von der Brauchbarkeit der Kurven im Ws, 
1^-Diagramm machen, wenn man in das Diagramm ein 
Rechteck einzeichnen wiirde, das durch die Linien 
Ws 4 W*, Ij 4 I*2 begrenzt wird. Dieses Rechteck 
A'B'C'D ist in Abb. 3 gestrichelt eingezeichnet. Damit 
ergibt sich nurimehr aus der Abbildung, daB nur noch 
die Geraden R 20 und R 30 einer brauchbaren 
Stromkurve entsprechen.

Diese Betrachtungen, die fiir die Strom- 
schwachung auf die Halfte angestellt worden sind, 
lassen sich natiirlich auch allgemein durchfiihren.

Bezeichnet man mit -- den Brucliteil des Gesamt- 
a

1 — Ot
stromes, der durch die Ziinder flieBt, also m it ------

a
den Brucliteil durch den NebenschluB, so iniiBte man 
entsprechend ein Rechteck in das Diagramm ein
zeichnen, das durch die Linien Ws j.2W*,Ij = a 2I*3 
begrenzt ist. W ie sich leicht nachrechnen laBt, liegen 
die Eckpunkte aller dieser Rechtecke auf einer Ge
raden, die durch die Gleichung

gegeben ist. Auch diese Gerade BB' ist in Abb. 3 ein
gezeichnet; sie soli ais Begrenzungsgerade bezeichnet 
werden. Zu jedem Punkte dieser Begrenzungsgeraden 
wiirde also ein bestimmtes Rechteck gehoren, namlich 
dasjenige, dessen Eckpunkt mit dem betreffenden 
Punkt der Begrenzungsgeraden zusammenfallt. Da zu 
jedem Rechteck ein bestiinmter Wert von a gehort, 
kann man auch jedem Punkt der Begrenzungsgeraden 
einen bestimmten Wert von n. zuordnen. Diese Werte 
von a sind in Abb. 3 an die Begrenzungsgerade ange- 
tragen. Wie sich aus der Abbildung ergibt, schneidet 
die Linie R 40 die Begrenzungsgerade im Punkte 
a = l,S 7 . Das wurde nach den vorstehenden Aus- 
fiihrungen besagen, daB bei einem Widerstande von 
R 40 der von dem Kondensator gelieferte Stroni 
1,87mai so groB ist, w ie es die versagersichere 
Ziindung erfordert. Der Ziinderkette durfte also, auch 
ohne daB man das Auftreten von Versagern befiirchten 
muB, ein NebenschluB von solcher GroBe parallel

geschaltet werden, daB nur bis zum --^-sten  Teil des
1,87

Gesamtstromes durch die Ziinderkette flieBt.
Abb. 3 behandelt insofern nur einen besonders 

einfachen Fali des Ws, Ij-Diagramms, ais alle darin 
auftretenden Kun-en Geraden sind. Die Ubertragung 
auf beliebige Kurven ist jedoch leicht durchzufiihren. 
Abb. 4 gibt ein Ws, I^-Diagramm wieder, das der 
Stromkurve einer Ziindmaschine bei 10 Q auBerm 
Widerstand entspricht. Die Kurve ist aus der Oszillo- 
grammaufnahme des Stromes der Ziindmaschine

durch naherungsweise rechnerische Integration nach 
den Gleichungen 13 und 22 gew onnen1. Nur die ver- 
schiedenen Minima sind auf diese W eise berechnet, 
dagegen die Werte der Maxima geschśitzt worden; die 
Verbindungslinien der Minima und Maxima sind in 
Wirklichkeit keine geraden Linien. Da jedoch eine 
genauere Berechnung fiir den vorliegenden Zweck

Abb. 4. Ws, I2-Diagramm fiir eine Ziindmaschinenstromkurve 
bei 10 fi auBerm Widerstand.

keinen Sinn gehabt hatte, wurde davon abgesehen. Zur 
weitern Kennzeichnung siqd an die Minima noch die 
Zeiten in ms angetragen, nach denen diese Minima 
erreicht waren. Im giinstigsten Falle geniigt, wie aus 
der Abbildung hervorgeht, das dem Wert von a =  1,8 
entsprechende Rechteck der oben geforderten Be
dingung, daB die untere Rechteckseite nicht von der 
Diagrammkurve durchschnitten wird. Die Ziind- 
maschine liefert also bei 10 Q auBerm Widerstand das 
l,Sfache der Stromstarke, die zur sichern Ziindung 
aller heute zugelassenen Briickenziinder A erforder
lich ist.

Aus dem Schaubild ergibt sich nun zwanglos das 
folgende allgemeine Verfahren zur Bestimmung von
a. Man verschiebt eine Gerade parallel zur Abszissen- 
achse so weit aufwarts, bis die zwischen der 
Ordinatenachse und der Begrenzungsgeraden liegende 
Strecke der parallel verschobenen Geraden mit der 
Diagrammkurve mindestens einen Punkt gemeinsam 
hat. Der Schnittpunkt dieser Strecke mit der Be
grenzungsgeraden gibt dann den Wert von a  an. Durch 
den so bestimmten Wert von a  laBt sich die Brauch- 
barkeit einer Ziindmaschinenstromkurve in sehr ein- 
facher W eise kennzeichnen. Ist a < 1, so ist die Ziind- 
maschinenstromkurve unbrauchbar, weil sie entweder 
nicht den geniigenden Stromimpuls hergibt oder 
die effektive Stromstarke iiber 1 ms wahrend des

* Dieses Verfahren zu r H erstellung des W s, I^-Diagramms ist zurzeit 
das einzig anw endbare fiir solche Strom kurven, d ie nicht durch ein ana- 
lytisches Gesetz gegeben sind. Es w urde eine auBerordentliche Erleichterung 
bedeuten, wenn es gelange, durch  den O szillographen nicht die Stromkurve 
selbst, sondern  die Kurve d e r effektiven S trom starke uber 1 ms aufzeichnen 
zu lassen.
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Ziindungsvorgangs zu kieine Werte annimmt. Ist 
a - l ,  so reicht die Stromkurve gerade aus. Ist a > l ,  
so gibt die Zundmaschine mehr Strom her, ais die 
versagersichere Ziindung erfordert, die Zundmaschine 
genugt also auch noch beim Vorhandensein von 
Nebenschlussen. Gleichzeitig gibt a in diesem Falle an, 
wieweit der Zundmaschinenstrom durch die Neben- 
schliisse geschwacht werden darf. Da a danach einen 
Verhaltniswert darstellt, konnte man a vielleicht 
zweckmaBig ais Relativstromstarke bezeichnen. Zur 
Kennzeichnung von a ais S trom stark en yerh altn is  
soli im folgenden statt a I geschrieben werden. Dies 
wiikt besonders anschaulich, wenn man sich unter I 
die von der Maschine abgegebene Stromstarke in A 
vorstellt und gleichzeitig annimmt, daB die Ziinder- 
kette zur versagersichern Ziindung einen Strom von 
mindestens 1 A gebraucht.
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Abb. 5. Ws, I^-Diagramm fiir die bei der stoBweise 
erfolgenden Belastung verschiedener auBerer Widerstande 

mit konstanter Gleichspannung erzeugten StromstoBe.

Abb. 6. [)ie sjch aus Abb. 5 ergebenden Relatiystromstarken 
in Abhangigkeit vom auBern Widerstand.

Diese Verhaltnisse verdeutliche noch ein weiteres 
ęispiei. Es handle sich um eine Ziindvorrichtung, 
lessie in England empfohlen wird1. Sie bestehe aus

' Trans. Eng. Inst. 1931, S. 341.

einer in einem Gehause untergebrachten Batterie von 
I rockenelementen mit einem Schalter, der den Strom 
eine bestimmte Zeit nach dem Einschalten selbsttati* 
wieder unterbricht. Die Spannung der Batterie sei mit 
50 V, die Stromdauer mit 10 ms angenommen. Das 
diesen Annahmen entśprechende Ws, iJ-Diagramm ist 
in Abb. 5 wiedergegeben. Die sich daraus ergebenden 
Relatiystromstarken sind in Abb. 6 in Abhangigkeit 
vom auBern Widerstand dargestellt. Man erkennt 
die Brauchbarkeit der Vorrichtung bis zu 39,5 Q 
denn bei diesem Widerstand ist die Relatiystroni- 
starke gerade gleich 1 A. Bei hóhern Widerstanden 
diirfen Nebenschliisse auftreten. Es sei nun bei einer 
SchieBleitung von 10 Q  eine Kette von 5 Zundern 
mit insgesamt 20 Q Widerstand angeschaltet; der 
Zunderkette allein Iiege ein NebenschluB v o n ’s o Q  
parallel. Dann betragt der gesamte auBere Widerstand 

2 0 -8 0
+ 20  +  80 =  26 Nach Abb‘ 6 isf die Relativ- 

stromstarke bei 26 Q 1,52 A. Da durch die Zunder
kette nur 4 Ftinftel des Gesamtstromes gehen, erhalt 
sie einen Strom von 1,21 A, kommt also ohne Versager. 
Bei einem NebenschluBwiderstand von 20 Q wurde 
der Gesamtwiderstand 20 Q  sein. Jetzt ist I =. 1,98, 
und da durch die Zunderkette jetzt nur die Halfte 
des Gesamtstromes geht, wurde die Zunderkette nur 
0,99 A erhalten, also versagen konnen.

Aus den letzten Ausfiihrungen erhellt die prakti
sche Anwendbarkeit des Begriffes der Relativstrom- 
starke. Um eine Zundmaschine danach vollstandig zu 
kennzeichnen, muB man die Relatiystromstarken fiir 
eine Reihe von auBern Widerstanden in der angegebe- 
nen W eise bestimmen. Diese Stromstarken waren^auch 
auf dem Leistungsschild der Zundmaschine anzu- 
geben1. Die Maschine wiirde dann ais brauchbar in 
dem Bereich des auBern Widerstandes anzusehen sein, 
in dem die Relatiystromstarken nicht unter 1 A liegen! 
Es fragt sich nur noch, welche SchuBzahl die Maschine 
in diesem Widerstandsbereich abtun konnte. Zur Be- 
antwortung sei beispielsweise angenommen, daB eine 
Maschine bei auBern Widerstanden yon 0 -  90 Q Rela
tiystromstarken iiber 1,0 A hergibt. Dann yermag sie 
naturgemaB die groBte Ziinderzahl bei 90 Q abzutun; 
bei kleinern Widerstanden ist die Zahl geringer, dafur 
diirften aber gegebenenfalls Nebenschliisse auftreten. 
Die Beantwortung der weitern Frage, wieviel Ziinder 
einem Widerstand von 90 Q entsprechen, hangt davon 
ab, welchen Widerstand man fiir die SchieBleitung und 
fiu einen einzelnen Ziinder mit Zuleitungsdrahten 
annimmt. Fiir die SchieBleitung gelten iiblicherweise
10 Q, und es liegt kein Grund vor, von dieser Annahme 
abzugehen. Der Widerstand eines einzelnen Zunders 
setzt sich zusammen aus seinem Briickenwiderstand 
und dem Widerstand der Zunderdrahte. Die Brucken- 
widerstande fiir Briickenziinder A diirfen nach der 
amtlichen Ziindmittelreglung zwischen 1 und 3 Q 
liegen. Praktisch liegen sie jedoch zwischen 1 und
2,2 C2, wobei der zweite Wert schon sehr selten ist. 
Es durfte daher geniigen, mit einem hochsten Briicken
widerstand yon 2,0 Q zu rechnen. Der Widerstand der 
Ziinderdrahte hangt vom W erkstoff, vom Querschnitt 
und von ihrer Lange ab. Kupferdriihte haben einen 
geringern Widerstand ais Eisendrahte. und daher sind

* ‘ - i. ir ■ ’ ~i '
der A bb- 6 w urde die Leistungsfiihigkeit 

d e r M aschine noch vollstandiger kennzeichnen.
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diese allein den weitern Betrachtungen zugrunde ge
legt. Da der Durchmesser des Eisendrahtesm indestens 
0,6 mm und der Widerstand von 1 m Draht von 
0,6 mm etwa 0,4 Q betriigt, wiirde sich der Gesamt- 
widerstand eines Briickenzunders A mit 2,5 m langen 
eisernen Ziinderdrahten auf hochstens 4,0 fi belaufen. 
Dieser W ert soli daher ais Hóchstwert fiir den W ider
stand eines Briickenzunders A mit Ziindefdrahten 
gelten. Dem oben angenommenen aufiern Widerstand 
der Ziindmaschine von 90 fi wurden mitljin eine 
SchieBleitung von 10 fi und 20 Ziinder von je 4 fi ent- 
sprechen. Die Maschine ware danach ais 20-SchuB- 
maschine zu bezeichnen. Es ist jedoch zu beachten, 
daB diese Leistung nur erreicht wird, wenn es sieli 
nicht um Ziinder mit auBergewohnlich langen Ziinder- 
drahten handelt. Sind solche langen Ziinderdrahte er- 
fórderlich, so muB man entweder die SchuBzahl ver- 
kleinern oder Ziinderdrahte aus Kupfer wahlen. 
Allgemein bemiBt sich also die Leistungsfahigkeit 
einer Ziindmaschine in der W eise, daB man den auBern 
Widerstandsbereich festlegt, in dem die Relativstroin- 
starken iiber 1 A liegen. Ist R ein Grenzwert dieses 
Bereiches, so entsprićht dem Wert R die SchuBzahl z, 
die sich errechnet zu

grammaufnahmen des Stromes einer Ziindmaschine 
mit Doppel-T-Anker in halber'GroBe'wiedergegeben. 
Allgemein sieht man, daB jede der Stromkurven aus 
mehreren Perioden besteht, die mit der Zeit liinger 
werden, da die Umlaufgeschwindigkeit des Ankers 
abfallt, und in denen in entsprechender W eise die 
Hóchststromstarke kleiner wird. Vor der ersten 
eigentlichen Periode liegt jedoch eine Vorperiode, die 
sehr klein sein kann und die daher riihrt, daB der 
Endkontakt nicht immer bei derselben Ankerstellung 
einschaltet. Eine kleine Vorperiode zeigt z. B. die 
Kurve 2. Fiir die Ziindung kann eine solche Vor- 
periode sehr ungiinstig sein. Der darin erzeugte kleine 
Stromimpuls kann ausreichen, um den Ziinder mit 
dem kleinsten Ziindimpuls aus einer Ziinderkette zur 
Zundung zu bringen, etwa im Punkte A .  Hat dieser 
Ziinder zufallig auch noch eine sehr kleine Ober
tragungszeit, so geht er auch sehr schnell nach der 
Ziindung los (Punkt B  der Abbildung). Die andern 
Ziinder mit den groBern Zundiinpulsen erhalten dann 
aber in der Obertragungszeit des ersten Ziinders nur 
den sehr kleinen Stromimpuls in dem anschlieBenden 
Stiick der Stromkurve, in dem diese zum zweiten 
Małe durch Nuli hindurchgeht (Strecke A - B  der

JR —10 ^  Abbildung). Im W s, 1,-Diagramm wiirde dieses Stiick

Umgekehrt miiBte naturlich eine Maschine, die fiir 
z SchuB bestimmt ist, Relativstromstarken von nicht 
weniger ais 1,0 A hergeben bis zu einem W ider
stand R, der sich bestimmt aus

R =  4 z  +  1 0 ........................ 34.

SchluBfolgerungen fiir die heute gebrauchlichen 
Ziindmaschinen.

Priift man die heute gebrauchlichen Ziind- 
maschinen nach den vorstehenden Richtlinien, so 
kommt man zu dem Ergebnis, daB ihre Leistungs
fahigkeit in vielen Fallen nicht geniigt. Zur Klarung 
der Griinde fiir diese Tatsache sind in Abb. 7 3 Oszillo-

eine sehr kleine effektive Stromstarke iiber 1 ms er- 
geben und damit die Relativstromstarke sehr stark 
herabsetzen. Auf diese W eise erschiene die Maschine 
im W s, Ij-Diagramm ais unbrauchbar. Aus diesen Dar- 
legungen ergibt sich, daB sich die Ziindmaschinen 
mit Doppel-T-Anker erheblich verbessern lieBen, wenn 
es gelange, das Einschalten des Endkontaktes von der 
Ankerstellung abhangig zu machen. Dann konnte der 
Endkontakt so eingestellt werden, daB er kurz nach 
dem Beginn einer vollen Periode, aber bei schon aus- 
reichender Stromstarke einschaltet. Ist die Strom
starke insgesam t hoch genug, so wurden innerhalb 
der ersten Periode schon alle Ziinder geziindet 
werden, das gefahrliche Stiick der Stromkurve, an dem 
die Stromstarke durch Nuli hindurchgeht, lage dann 

schon jenseits des gróBten erforderlichen Ziind- 
impulses W*.

Weiter geht aus diesen Betrachtungen hervor 
und folgt besonders deutlich aus den Dar- 
stellungen im W s, Ij-Diagramm, daB die Strom- 
kurven der heute gebrauchlichen Ziindmaschinen 
insofern ungeeignet sind, ais fast immer nur der 
erste, kleinste Teil der Stromkurve zur Zundung 
wirklich benutzt wird. Man darf annehmen, daB in 
den meisten Fallen nur der zehnte bis zwanzigste 
Teil des von der Maschine insgesamt gelieferten 
Stromimpulses in Anspruch genommen wird. Man 
miiBte daher' versuchen, die im Anker steckende 
Energie so auszunutzen, daB sie innerhalb weniger 
Millisekunden verbraucht ist; damit wurde dann 
naturgemaB eine erhebliche Steigerung der 
Anfangsstromstarke und entsprechend der An- 
fangsspannung verbunden sein. In dieser Hinsicht 
werden im allgemeinen NebenschluBmaschinen. die 
einen hohen AnfangsstromstoB zu liefern ver- 
mogen, den Vorzugvor H aup tsch luB m asch inen  ver- 
dienen. :

Im Gegensatz zu den Maschinen mit Doppel- 
T-Anker liefern die Maschinen mit Trom m elanker 

Abb.7. Oszillograramaufnahmen des Stromes einer Ziindmaschine einen besser gleichgerichteten Strom. Zur Veran- 
mit Doppel-T-Anker bei gleichbleibendem auBerm Widerstand, schaulichung dienen Oszillogrammaufnahmen der
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Abb. 8 und 9 in halber GroBe. Hier diirften infolge der 
bessern Gleichrichtung kleine Werte von IŁ im all- 
gemeinen vermieden werden, jedoch konnen wiederum  
ungunstige Vorperioden eine Rolle spielen (z. B. in der 
Kurye 1 im Gegensatz zur Kurve 2 der Abb. 8 ). Die 
ungunstige Wirkung der Vorperioden laBt sich da
durch vermeiden, daB man die Periodenzahl sehr hoch 
wiihlt, also durch zahlreiche Lamellen auf dem 
Kollektor bei entsprechender Ankerwicklung und 
durch hohe Umlaufzahl.
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Abb. 8. Oszillogrammaufnahmen des Stromes einer Ztind- 
maschine mit Trommelanker bei 10 fi auBerm Widerstand.

Da sich hohe Umdrehungszahlen am besten durch 
Federzugmaschinen erreichen lassen, so sind hier 
Federzugmaschinen angebracht. Abgesehen von der 
Vermeidung ungiinstiger Vorperioden bewirkt eine 
Erhóhung der Periodenzahl auch ein Steigen der 
effektiven Stromstarken wahrend 1 ms und damit 
allein schon eine Zunahme der Relativstromstarken.

Bei den Maschinen mit Trommelanker ist noch 
eine weitere Erscheinung zu beachten, die sich beim 
Doppel-T-Anker nicht in der gleichen W eise geltend  
macht. Wie man aus Abb. 8 ersieht, liegen bei 10 Q 
aufierm Widerstand die Minima der Stromkurve in 
dem fur die Ztindung allein in Frage kommenden 
ersten Teil der Stromkurve samtlich oberhalb einer 
gewissen Stromstarke (etwa iiber 1 -1 ,5  A ); ist 
mfolgedessen noch gróBer. Bei 100 Q dagegen  
(Abb. 9) reichen die Minima bis auf Nuli herunter;
-4C7 

0

mac i?-' ®sz'^0Sra*nmaufnahmen des Stromes einer Ziind- 
•ascnine mit Trommelanker bei 100 fi auBerm Widerstand.

! ' .kann also sehr kleine Werte annehmen. Zur Er- 
arung dieser Erscheinung kann man sich die Strom- 

, unen aus einem Gleichstrom und einem dariiber ge- 
agerten W echselstrom zusammengesetzt yorstellen. 
ie elektromotorische Kraft im Anker erzeugt also 

• ’!ie leichspannung und eine W echselspannung. Nun 
„Rer Wechselstromwiderstand des Ankers erheblich 

dp° erRa*S se’n Gleichstromwiderstand. Eine Erhóhung 
Q l$ a , ern Widerstandes yerstarkt also den Gesamt- 
, eic‘?,stromwiderstand yerhaltnismafiig viel mehr als 

n uesaint-W echselstromwiderstand. Bei hóherm 
ant„ê ni, Widerstand wird daher der Gleichstrom- 
? „ s Zundmaschinenstromes erheblich starker
(je, C wairht a*_s sein W echselstromanteil. Infolge- 

sen sinkt die Mittellinie der Stromkurve (Gleich-

stromanteil) mit zunehmendem auBerm Widerstand 
erheblich ab, wahrend sich die Schwankungen um die 
M ittellinie (W echselstrom anteil) in ihrer GroBe sehr 
viel weniger andern. Daraus fo lgt weiter, daB der 
W echselstromanteil des Stromes im allgemeinen uu- 
erwiinscht ist, weil er die effektive Stromstjirke I, 
an den Steilen, wo die Stromkurve auf Nuli herab- 
geht, el-heblich schwacht. Man konnte deshalb daran 
denken, den W echselstromanteil des Stromes gar nicht 
nach auBen flieBen zu lassen, indem man fiir ihn 
zwischen den Klemmen einen Kurzschlufi anbringt. 
Bei genugend hoher Freąuenz wiirde dies durch einen 
Kondensator moglich sein. Gegebenenfalls lieBe sich 
auch ein Kondensator mit parallelgeschalteter Selbst- 
induktion (Schwungradkreis) iii eine AnsćhluBleitung 
zu den Klemmen legen.

Ferner konnte man noch daran denken, die 
Ziinderkette iiberhaupt nicht unmittelbar durch den 
Zundmaschinenstrom abzutun, sondern zuerst einen 
Kondensator^ (gegebenenfalls unter Zwischenschal- 
tung eines Gleichrichters) durch die Maschine auf- 
zuladen und die Ziinderkette durch den Entladungs- 
strom dieses Kondensators abzutun. Die Endkontakt- 
vorrichtung miifite dann so beschaffen sein, dafi 
zunachst der Kondensator an die Maschine an- 
geschaltet ist zur Ladung, und daB dann durch diese 
Vorrichtung der Kondensator von der Maschine ab- 
geschaltet und an tlen auBern Widerstand angeschaltet 
wird. Bei praktischer Durchfiihrungsmóglichkeit dieses 
Vorschlages wiire gleichzeitig der Vorteil des zweiten 
Endkontaktes erreicht, denn da die Kondensator- 
entladung nur sehr kurze Zeit dauert, ist der Stroni 
fast unmittelbar nach dem Einschalten auch schon 
wieder unterbrochen. Eine solche Vorrichtung liefie 
sich auch mit einem Umschalter versehen, der die 
Móglichkeit gabe, den Kondensator statt durch den 
auBern Widerstand durch eine kleine Gluhlampe mit 
geeignetem Parallelwiderstand zu entladen. Hier- 
durch ware gleichzeitig jederzeit eine Priifung der 
Zundyorrichtung m oglich1. -

SchlieBlich ist noch der schon oben erwahnte 
Voischlag erwahnenswert, mit Trockenelementen zu 
schieBen. Auch mit dieser Anordnung ist der Vorteil 
des zweiten Endkontaktes yerbunden. Gleichzeitig 
ware hier die Móglichkeit der Priifung durch einen 
Umschalter und eine Priiflampe gegeben.

Aus den vorstehenden Ausfuhrungen laBt sich im 
ganzen der SchluB ziehen, dafi die heute gebniucli- 
lichen Zundmaschinen verbesserungsbedurftig sind. 
Dem steht anderseits die Tatsache gegeniiber, daB 
alle auf der Versuchsstrecke gepriiften Zundmaschinen 
die auf ihnen angegebenen SchuBzahlen sogar beim 
Vorhandensein betrachtlicher Nebenschlitsse geleistet 
haben. Es fragt sich daher, wie dieser Widerspruch 
zu erklaien ist. Zunachst sei darauf hingewiesen, dafi 
selbst bei der Verwendung von Zundmaschinen mit 
sehr kleiner Versagerwahrscheinlichkeit die absolute 
Zahl der SchuBversager im Grubenbetriebe wegen der 
grofien Zahl der Schiisse, die im Laufe der Zeit mit 
dei Zundmaschine abgetan werden, sehr hoch werden 
kann. Nimmt man die Versagerwahrschein!ichkeit der 
heutigen /.iindinaschinen mit 2 o/o an, so sind beim 
Abtun von I Mili. Ziinderketten mindestens 20000 Ver- 
sager zu erwarten, wahrscheinlich aber noch mehr, 
da in̂  einer Kette mehr als 1 Schufi yersagen kann.

‘ Eine solche P runam pe hat nu r dann Bedeutung, wenn die Strom dauer 
m e  im vorliegenden Beispiel begrenzt ist.
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In Anbetracht der mit der Beseitigung eines SchuB- 
versagers verbundenen Oefahrmóglichkeiten und der 
Kosten, die er yerursachen kann, wird man diese 
Zahl ais erheblich zu hoch ansehen miissen. Daraus 
folgt zunachst, daB die Versagerwahrscheinlichkeit 
g u te r  Zundmaschinen wesentlich geringer sein muB. 
Ąnderseits wiirde man bei der oben angenommenen 
Versagerwahrscheinlichkeit von 2 o/o bei der Priifung 
der Zundmaschinen mindestens 50 SchuBreihen abtun 
miissen, um iiberhaupt mit dem Auftreten eines Ver- 
sagers rechnen zu konnen. Das bisher iibliche Priif- 
verfahren, bei dem nur 3 SchuBreihen, allerdings beim 
Vorhandensein von Nebenschlussen, abgetan werden, 
besagt demnach viel zu wenig iiber die wirkliche 
Leistungsfahigkeit (Ziindzuverlassigkeit) der Zund
maschinen. Hinsichtlich des Einflusses der Neben- 
schlusse bei dieser Priifung ist noch hinzuzufugen, 
daB er bei verschiedenen Maschinen sehr verschieden 
sein kann und insgesamt schwer zu iibersehen ist. Da 
man auch beim SchieBen in der Grube mit Neben
schlussen zu rechnen hat, muB die Versagerwahr- 
scheinlichkeit der Maschinen trotz des Vorhandenseins 
von Nebenschlussen klein sein. Daraus folgt aber 
weiter, daB es praktisch, zum mindesten bei grofiern 
Maschinen, iiberhaupt undurchfuhrbar ist, die 
Leistungsfahigkeit einer Maschine durch SchieB- 
versuche festzustellen. Die Zahl der fiir die Priifung 
erforderlichen SchuBreihen wiirde namlich bei einer 
so geringen Versagerwahrscheinlichkeit, wie sie von- 
brauchbaren Zundmaschinen verlangt werden muB, 
derart steigen, daB der Zeit- und Kostenaufwand fur 
die Priifung jedes ertragliche MaB uberschreitet. 
Damit man sich also ein wirkliches Bild iiber die 
Brauchbarkeit einer Ziindmaschine machen kann, 
bleibt, solange kein einfacheres Verfahren gefunden 
wird, nichts weiter iibrig, ais die Leistungsfahigkeit

nach den in dieser Abhandlung gegebenen Richtlinien 
zu bestimmen.

Aus dem Vorstehenden liiBt sich ferner der SchluB 
ziehen, daB man sich iiber die Giite der heutigen 
Zundmaschinen vor allem auf Grund der Schiefi- 
versuche vielfach eine falsche Vorstellung gemacht 
hat. Zweifellos sind viele auf mangelhafte Ziinder 
zuriickgefiihrte Versager durch ungeeignete Zund
maschinen verursacht worden. In etwa ist man sich 
jedoch auch in der Praxis der geringern Leistung 
der Zundmaschinen bewuBt geworden, indem man im 
allgemeinen beim SchieBen in der Grube eine gróBere 
Zundmaschine benutzt, ais der abzutuenden SchuBzahl 
entspricht.

Z u sa m m e n fa ssu n g .
Zur Kennzeichnung der Entziindbarkeit von 

Bruckenzundern durch beliebige Strome wird der 
Begriff Ziindimpuls eingefuhrt; fiir die Entziindbar- 
keit ist ferner die kleinste Ubertragungszeit von 
Bedeutung. Die gebotenen Anforderungen an solche 
Strome, die fiir die versagersichere Ziindung aller 
zurzeit zugelassenen Briickenziinder A brauchbar sind, 
werden hergeleitet unter der Bedingung, daB die 
kleinste Ubertragungszeit dieser Ziinder nicht weniger 
ais 1 ms betragt. Zur Ermittlung der Brauchbarkeit 
von Stromkurven wird das W s,Ij-Diagramm ein
gefuhrt, aus dem sich die fiir die Brauchbarkeit kenn- 
zeichnenden Relativstromstarken ergeben.

An Hand der erórterten Richtlinien wird die 
Leistungsfahigkeit der heute gebrauchlichen Zund
maschinen nachgepriift. Danach erscheint die 
Leistungsfahigkeit der Zundmaschinen haufig nicht 
ais ausreichend. Zur Verbesserung der Leistungs
fahigkeit der Zundmaschinen werden Vorschlage 
gemacht.

U M S C H  A U.
N e u a r t ig e s  W a s c h w a s s e r k l a r v e r f a h r e n  

im  S te i n k o h l e n b e r g b a u .
Von Maschinendirektor O. Gr a f ,  Hamborn. 

(Mitteilung aus dem AusschuB fiir Steinkohlenaufbereitung.)
Die hollandische Grube Willem-Sophia hat in ihrer 

Kohlenwasche eine Waschwasserkliiranlage nach den Vor- 
schliigen des belgischen Bergwerksdirektors Henry ein- 
gebaut und damit sehr gute Erfolge erzielt. Die friihern 
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten infolge starker 
Verunreinigung der Vorflut sind, nachdem die Einrichtung 
nunmehr etwa 1 Jahr durchaus zufriedenstellend arbeitet, 
volIstiindig beseitigt.

Die Klarung erfolgt mit Hilfe von Ka l k mi l c h ,  
K a r t o f f e l m e h l  und P o t t a s c h e ,  die dem von der 
Wasche zur Klaranlage laufenden Schlammwasser in 
fliissiger Form zugesetzt werden. Die Grube Willem- 
Sophia laBt von ihrer Umlaufwaschwassermenge nur einen 
Teil, und zwar rd. 2000 m3 arbeitstaglich nach dem neuen 
Verfahren klaren. Diese Wassermenge wird, bevor sie zur 
Kliiranlage lauft, zunachst mit Kalkmilch versetzt. An den 
andern Zusatzmitteln liiBt sich erfahrungsgemaB eine er- 
hebliche Ersparnis dadurch erzielen, daB man vor der 
Aufgabe das Kartoffelmehl in einer Kuhlanlage auf —6 ° C  
bringt und die Pottasche auf rd. 75° C anwarmt. Nach 
dieser Kalte- und Warmebehandlung werden die Stoffe in 
ein MischgefąB geleitet und dann dem Waschwasser zuge- 
setzt. Eine Kreiselpumpe fiihrt schliefilich das auf diese 
Weise aktivierte Wasser dem Absitzbecken zu, in dem sich

nunmehr die Schwebestoffe auBerordentlich schnell ab- 
setzen, so daB man nach ein paar Stunden einerseits einen 
stichfesten Schlamm mit 25—30% Feuchtigkeit und ander- 
seits ein Uberlaufwasser von Trinkwasserklarheit erhalt.

Das ais Waschwasser benutzte Grubenwasser enthalt 
weder Salze noch Sauren und hat etwa 10 franzósische 
Hartegrade. Durch die genannten Zusatze wird es sehr hart, 
indem es sich auf etwa 60 franzósische Hartegrade an- 
reichert. Diese Hartezunahme iibt nach den Angaben des 
Grubenleiters de  G r o o t  keinen scluidlichen EinfluB auf 
den Waschvorgang aus; im Laufe der Zeit hat sich eine 
Schutzschicht von Hartebildnern auf der Wascheinrichtung 
angesetzt.

Die Anschaffungskosten fiir eine Anlage von 2000 ni3 
taglicher Kliirleistung belaufen sich nach den Angaben der 
Firma Frólich & Kltipfel in Wuppertal-Barmen, die fiir 
Deutschland den Alleinvertrieb hat, auf 25000-26000 M- 
Der Kraftbedarf betragt nur wenige PS; zur Bedienung 
wird je Schicht 1 Mann benótigt.

Der erwahnte Leiter der Grube Willem-Sophia haf 
nach Inbetriebnahme der Anlage eingehende Versuche iiber 
die zweckmaBigste Zusatzmenge der 3 genannten Stoffe 
angestellt und fiir die Klarung von 2000 m3 taglich (in
2 Fórderschichten) folgende Betrage ermittelt:

kg J(
Kartoffelmehl . 12 2,04
Pot t asche. . .  22 8,22
Kalk . . . . . 451 9,96

insges. 485 20,22
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D em n ach  erg ib t s ic h  e in e  Z u s a tz m e n g e  je  n i3 v o n  4 8 5 :  2000  
™ 0)2425 k g . R ech n et m an  m it e in er  V e r z in su n g  und A b- 
sch reib u n g  d e s  rd. 2 5 0 0 0  M  b e tr a g e n d e n  A n la g e k a p ita ls

von 15%, s o  e n ts te h e n  ta g lic h  K o sten  v o n  2 5 0 0 0 ' 15
, . 1 0 0 - 3 0 0

-  l i p o  Jb. W erd en  w e ite r  fiir In s ta n d h a ltu n g  und K raft-
bedarf rd 7 MfT a g  e in g e s e tz t ,  s o  e r g e b e n  sich  in sg e sa m t  
arb eitstagh ch  fo lg e n d e  A u fw e n d u n g e n :

J6j T  a g
Z u s a t z s t o f f e ........................................  20 22
V e r z in su n g  und  A b sc h r e ib u n g  12,50  
L oh n e (je  S ch ich t 1 M ann) . . 20,00  
In sta n d h a ltu n g  und S trom  . 7 00
S o n s t i g e s ............................................  0^28

60,00

V on d ie se n  U n k o ste n  g e h t  d er  O e w in n  fiir  d ie  durch  
den R e .n ig u n g sv o r g a n g  e r z ie lte  g ró B e r e  S c h la m m e n g e  ab. 
Uie O rube W ille m -S o p h ia  g e w in n t  a n g e b iic h  ta g lic h  rd. 6 t 
schlam m  m eh r u n d  b e w e r te t  d ie se  m it 3 f l . /t .  R ech n et m an  
fur d eu tsch e  V e r h a ltn isse  m it e in em  P re is  v o n  2  M je  t 
ocliłam m , so  w u rd en  v o n  60  J t  n o ch  6 • 2 =  12 J i  in A b z u g  
zu bringen  se in  u n d  so m it  48 M  U n k o ste n  je  T a g  ver-  
bleiben A u f G rund  d ie se r  Z a h len  e r g e b e n  sich  d ie  K lar- 
kosten bei 300 A r b e its ta g e n  und  2000 m 3 ta g lic h e r  W a sser -  

4 8 - 3 0 0 - 1 0 0
menge zu -2000 7 3 oT  =  2-4 Pf> 3'

Auf Willem-Sophia, wo die Anlage zurzeit nur zu rd. 
5Uo/o ausgenutzt wird, beziffert man die Kosten etwas 
niedriger. Durch das schnelle Absinken der Schwebestoffe 
ist es gelungen,; die frtiher erforderliche Klarflache von rd. 

1/3 auf rd. 325 m2 zu verringern. Beim Bau von Neu- 
amagen durfte dieser Punkt wegen der zu erzielenden Er- 
sparmsse an Anlagekosten von besonderer Bedeutung sein. 
Uie hollandische Grube hat auf einen g e s c h l o s s e n e n  
Kreislauf des gesamten Wasch- und Brausewassers hin- 
gcarbeitet und durch Einschaltung des genannten Klar- 
mfahrens erreicht, daB kein Wasser mehr in die VorfIut 
gem. Man laBt etwa 10% des gesamten Waschwassers 
Waren und das Waschwasser sich auf etwa 15-20 g feste 
substanz je 1 Schlammwasser anreichern. Zur Einhaltung 
omner c^ ammenge j e 1 miissen dort die erwahnten 
a l  u gIlch gcl<Iarf werden. Diese Zahlen konnen einen 

n altspunkt fur die Grófienbemessung einer Anlage 
genen, haben jedoch keine allgemeine Giiltigkeit.

Das geschilderte Verfahren halt also das Waschwasser 
u er und tragt in Verbindung mit der dem Wasch- 

organg vorgeschalteten Staubabsaugung zur Verbesserung 
fen i ,uf° e!'eitung bei. Bei einer Kohle mit hoher Gruben- 
dah • , diirfte es besondere Bedeutung gewinnen, weil
ni0Cp Staubabsaugung enge Grenzen gezogen sind. 
p i, faSe der Wirtschaftlichkeit muB jedoch von Fali zu

emgehend gepriift werden.

VnrifChJWieriger wird die Anwendung des Verfahrens beim 
de-Q ^ enSem sal7-halt»gen Waschwassers. Will man 
Orpif11 sa ẑSehaIt in den von den Kokereien gezogenen
mp;(. / ennV(?n , c*wa g/l halten, so muB man bei den 
iasse n , °h lenwaschen erhebliche Wassermengen ab- 
verlnrwU somit viel von den genannten Zusatzstoffen 
gehalt n • Die Grenzen des zulassigen Kochsalz-

^  "V Waschwasser miissen noch durch eingehende 
sind” fr e,r i gestc,|t werden. Beimengungen von Letten 
lich c f Klarung nicht hinderlich, sondern wahrschein- 

sogar notwendig.

yeret,1;* +°cl!n,d der bei der Bergbaugruppe Hamborn der 
sucHp k e. tah[werke A. G. angestellten Laboratoriumsver- 
erschmt,111 der AnsicIlt> daB die Klarung auf Adsorptions- 
LosunT berilht Das dl,rch den Kalk in kolloidale
Kohlen. g e , achte Kartoffelmehl adsorbiert die feinsten 
baliuncr* ™ Lettenteilchen, d. h. es tritt eine Zusammen- 
Boden CI!'’ wodurcl1 s>e schwerer werden und schneller zu 
mit ein ™ '  zuge^g*:e Pottasche (K2C 0 3) setzt sich 
(CaCO  ̂ J Kalkes (CaO) zu Kalziumkarbonat 

Um> das durch seine Schwere den Vorgang des

A b sitz e n s  n o ch  b e sc h le u n ig t . Ein h o h e r e r  G e h a lt  an  starker, 
L lc k tr o ly te n , w ie  z. B. K o ch sa lz  (N a C l), s to r t  d en  V o r g a n g  
w e il h ierd u rch  d ie  B ild u n g  d e s  K a r to ffe lm e h lk o llo id s  zu -  
r u c k g e d r a n g t  w ird .

D ie  e r fo rd er lich e  E in r ich tu n g  b e s te h t  au s 1. e in er  
k le in e n  E ism a sc h in e , d ie  d as K a rto ffe lm eh l au f e in e  T e m p e 
ratur v o n  —6 °  b r in g t, 2. d rei K a sten , in d e n e n  d a s  K arto ffe l-  
m eh l und d ie  P o tta sc h e  a u fg e lo s t  w e r d e n , 3. d em  M en g -  
k a ste n , w o r in  S c h la m m w a sse r , K a r to ffe lm e h l u n d  P o tl-  
a sc h e  m ite in a n d er  g e m e n g t  w e r d e n , 4. d e r  P u m p e , d ie  
d as S c h la m m w a sse r  aus d em  M e n g k a ste n  sa u ^ t und  
zu m  K liirb eck en  d ru ck t. D ie  g e s a m te  A n la g e  I-ifit sich  in 
ein em  R aum  v o n  e tw a  3 x 4  m  G ru n d fla ch e  u n ter b r in g e n .

A u s d er a n g e sc h lo s se n e n  A u s s p r a c h e  se ie n  d ie  A u s-  
fu h ru n g en  d e s  V o r s itz e n d e n , B e r g a s s e s s o r s  D r .-In g . W i n k -  
h a u s ,  iib er  d ie  m it d em  g e s c h ild e r te n  K larverfah ren  o-e- 
m ach ten  E r fa h ru n g en  b e i V ersu ch en  a u f d er  Z e c h e  J a co b i  
und im  L ab o ra to r iu m  d er G u te h o ffn u n g sh iit te  erw a h n t. 
D o rt w u r d e  d ie  K la ru n g  n ich t s o  v o lls ta n d ig  w ie  in H o lla n d  
e r z ie lt , im m erh in  trat b ei e in em  K liirb eck en  vo n  200  m- 
K larflach e u n d  e in em  W a sse r d u r c h sa tz  v o n  100 tn3/h  ein  
W a sse r  iib er , d e sse n  f e s te  B e sta n d te ile  n ich t m eh r a is  
0,1 o/o a u sm a ch ten .

D ie  th e o r e t is c h e n  G ru n d la g en  d e s  H e n r y sc h e n  V er-  
fa h r en s b e u r te ilte  er a n d ers  a is d er  V o r tr a g e n d e  Er h ie lt  
d ie  A u sfa llu n g  d er  le tte n h a lt ig e n  K o h le n sc h la m m e  fiir  d ie  
F o lg e n  d er  K o a g u la tio n  d er  k o llo id a le n  L e tten tr iib e  durch  
e le k tr o ly t is c h e  V o r g a n g e  b ei H in z u tr e te n  e in e s  andern  
K o llo id s  in g r o f ie r  V e rd u n n u n g , in d em  d ie  z. B. n e g a t iv  
g e la d e n e n  T e ilc h e n  durch  h in z u tr e te n d e  p o s it iv e  Io n en  au s- 
g e fa llt  w e r d e n . D ie  E n g liin d er  (N e e d h a m ) e m p feh len  fiir  
d ie se n  V o r g a n g  e in en  L e im zu sa tz , t ler b e re its  in e in e r  M e n g e
von  2 0 - 1 1 0  g /n i3 e in e  K o h le n sc h la m m tr u b e  v o n  2 ..4 o/0 ;ln
F e s ts to ffe n  n ach  1 —2 h v o lls ta n d ig  k la rt, a b er  zu  teu cr  ist. 
A hnlich  g u t  w ir k e n  F err ich lo r id  u n d  A lu m in iu m su lfa t . 
H en ry  v e r w e n d e t  e in e  L ó su n g  v o n  g e fr o r e n e m  K a rto ffe l
m eh l in V e r b in d u n g  m it N a tr o n la u g e , w o b e i d a s  F rieren  
e b e n s o  w ie  d er  Z u sa tz  d er  N a tr o n la u g e  se in e s  E ra ch ten s  
le d ig lic h  e in er  U m se tz u n g  g e w ó h n lic h e r  S ta r k ę  in w a sse r -  
lo s l ic h e  S tiirk e  d ie n e . D ie s  is t  e in  in d er  E r z a u fb e r e itu n g  
bekanntes Verfahren, das Professor T r a u b e  geschiitzt ist 
und d a s N ie d e r s c h la g e n  v o n  S ch la m m en  und E rztr iib e  m it  
loslicher Starkę bezweckt. Bei der Nachpriifting des 
K a lk z u sa tz e s  e r w ie s  sich  auch  a u f d er  Z e c h e  J a c o b i e in e  
H iirte v o n  35  d e u tsc h e n  o d e r  6 0  fr a n z ó s isc h e n  G rad en  
ais a u sg e sp r o c h e n  am  g iin st ig s te n ;-  m an  m uB a lso  m it g e n a u  
b e m e sse n e n  K a lk m e n g e n  a rb e iten . H ó h e r e  Z u s iitze  w irk en  
f lo c k u n g s v e r z ó g e r n d , o ft s o g a r  g e r a d e z u  a is S c h u tz k o llo id  
P e t e r s e n  hat d ie se  W ir k u n g  d a m it erk la rt, dafi e in e  U m -  
!a d u n g  d er  T e ilc h e n  e in tr itt;  d ie  n e g a t iv  a u fg e la d e n e n  T e il 
ch en  w e r d e n  d u rch  e in e  g e w is s e  M e n g e  p o s it iv e r  Io n en  
g e r a d e  e n t la d e n , ein  U b ersch u fi p o s it iv e r  Io n en  w ir k t  a lso  
w ie d e r  a u fla d en d , d ie  S u sp e n s io n  w ird  w ie d e r  sta b ilis ie r t .

D ie  M a sc h in e n b a u -A n sta lt  H u m b o ld t , d ie  sc h o n  se it  
m eh reren  J a h ren  d a s N ie d e r sc h la g e n  d er L e tten tr iib e  durch  
Z u sa tz  v o n  K alk  in o b e r s c h le s is c h e n  u n d  rh e in isc h e n  E rz- 
w a sc h e n  a n \v e n d e t, h a lt d a s F rieren  d e s  K a r to ffe lm e h ls  
fur iib e r f lu s s ig . P a r a lle lv e r su c h e  h ab en  e r g e b e n , daB bei 
f T r  ^ a sc ^ w a sse r  d er Z e c h e  J a c o b i m it e in em  F est-  

s to f fg e h a lt  v o n  37,5  g / l  d u rch  d en  u b lich en  Z u sa tz  von  
K alk  e in e  A b s in k g e s c h w in d ig k e it  d e s  S c h la m m e s  vo n  
0,3 m /h  e r z ie lt  w e r d e n  k an n , d ie  sich  d u rch  Z u sa tz  vo n  
gefrorenem Kartoffelmehl und Natronlauge nach dem 
H en ry sch en  V erfa h ren  au f 1,18 m /h  s te ig e r n  liiBt. A uf  
G ru n d  d er  E r k e n n tn is , daB e s  s ic h  b e i d em  V o r s c h la g  von  
H en ry  um  ein  L ó s iic h m a c h e n  d er  S ta r k ę  h a n d e lt  ver-  
z ic h te te  H u m b o ld t  a u f d a s G efr ieren  d e s  K a r to ffe lm e h ls  
u n d  k o c h te  s ta tt  d e ss e n  d a s K a r to ffe lm e h l in N a tr o n la u g e  
auf. D a b e i e rg a b  sich  m it e in em  Z u sa tz  v o n  0  06  g ' l  e in e  
S in k g e sc h w in d ig k e it  v o n  1 ,76  m /h . A u ch  d ie  V envendun<r  
d er  g e w o h n h c h e n , im  H a n d e l e rh a ltlic h e n  ló sb a re n  S ta rk ę  
in e in er  M e n g e  v o n  0 ,03  g / l  o h n e  Z u sa tz  v o n  N a tr o n 
la u g e  b rach te  A b s in k g e s c h w in d ig k e ite n  v o n  1,19 m /h  und
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bei einem Zusatz von 0,01 g/l noch von 1,12 ni/h. Die 
geschiitzte Verwendung von gefrorenem Kartoffel- 

laBt sich deshalb zweifellos durch andere Bei- 
yftengungen mit mindestens gleichen Erfolgen ersetzen.

Die Beschleunigung der Waschwasserklarung durch 
/  besondere Zusiitze hat deshalb erhebliche Bedeutung, weil 

es bei den Absinkgeschwindigkeiten des unbehandelten 
Waschwassers nicht moglich ist, im Waschwasserumlauf 
innerhalb der Wiische eine so weitgehende Klarung des 
Wassers herbeizufiihren, daB man es zum Einspiilen der 
gewaschenen Feinkohle in die Siimpfe ohne erhebliche 
Steigerung des Aschengehaltes der Feinkohle zu verwenden 
vermag. Hierzu werden bei nicht ganz gutartiger Kohle 
selbst die vergroBerten Klarflachen neuerer Waschen erst 
nach Zusatz von Fallmitteln, wie z. B. Starkę, ausreichen. 
Eigenartig ist, dafi man in Holland das frisch gekliirte 
Wasser nicht den Reinprodukten zusetzt, also etwa zum 
Einspiilen der gewaschenen Feinkohle oder zum Abbrausen 
der Niisse verwendet, śondern der Rohkohle vor den Setz- 
maschinen zugibt. Damit verzichtet man auf einen sehr 
wesentlichen Vorteil.

H a u p t v e r s a m m l u n g  des  Z e c h e n - V e r b a n d e s  
u n d  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s  V e r e i n s  f i i r  d ie  

b e r g b a u l i c h e n  I n t e r e s s e n  in  E s s e n .
Die diesjahrigen Tagungen fanden am 12. Marz im 

grofien Saale des Rheinisch-Westfiilischen Kohlen-Syndikats 
in Essen statt. Der Vorsitzende, Bergwerksdirektor Berg
assessor Dr.-Ing. eh. B r a n d i ,  eróffnete die Hauptversamm- 
lung des Z e c h e n - V e r b a n d e s ,  die den Bericht des 
Rechnungsausschusses entgegennahm, dem AusschuB Ent- 
lastung erteilte und ihn-wiederwahlte. Darauf wurde der 
Voranschlag fiir den Haushaltplan des Rechnungsjahres 
1932, bei dem in Anbetracht der grofien wirtschaftlichen 
Notlage des Ruhrbergbaus betrachtliche Einsparungen vor- 
gesehen sind, bekanntgegeben und genehmigt.

In der anschlieBenden Generalversammlung des Ve r -  
e i n s  f i ir  d ie  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r e s s e n ,  zu der, dem 
Ernst der Zeit entsprechend, diesmal keine Gaste geladen 
waren, gedachte der Vorsitzende, Dr.-Ing. eh. B r a n d i ,  der 
im abgelaufenen Geschaftsjahr verstorbenen beiden Vor- 
standsmitglieder, des Generaldirektors Bergmeisters Dr.-Ing. 
eh. H o p p s t a e d t e r  und des Bergwerksdirektors Berg- 
assessors J ii n g s  t. Darauf wurde der geschaftliche Teil 
der Tagesordnung erledigt, der Bericht des Rechnungs
ausschusses genehmigt und der AusschuB wiedergewahlt, 
der neue Haushaltplan, bei dem ebenfalls namhafte Ab- 
striche erfolgt waren, festgesetzt und die mit Ablauf des 
Jahres 1932 satzungsgemaB aus dem Vorstand ausschei- 
denden Mitglieder wiedergewahlt. Neu in den Vorstand 
gewahlt wurden fiir den in den Ruhestand getretenen 
Professor Dr.-Ing. eh. H e i s e  Bergschuldirektor Professor 
Dr.-Ing. eh. H e r b s t ,  fur den verstorbenen Generaldirektor 
H o p p s t a e d t e r  Direktor Dr. K l o t z b a c h  und fiir den ver- 
storbenen Bergwerksdirektor J i i n g s t  Bergwerksdirektor 
Bergassessor Dr.-Ing. W a e c h t e r .

Sodann nahm der Vorsitzende in kurzeń Ausfiihrungen 
zur Wirtschaftslage Stellung. Er legte dar, daB durch den 
ZufluB auslandischen Geldes lange Jahre hindurch die tat
sachliche Kapitalarmut Deutschlands verschleiert worden 
sei und trotz der ununterbrochenen Warnungen der W irt

schaft die Erftillungspolitik der Regierung sowie vor allem 
die unersattlichen marxistisch-sozialistischen Forderungen 
in ihrer Tarif- und Lohnpolitik die privatkapitalistische 
Wirtschaftsordnung an den Rand des Abgrundes gebracht 
haben. Die durch jene Kreise verschuldete Notlage habe 
die neuerliche Fórderung nach Sozialisierung der Schwer- 
industrie hervorgerufen, die bereits ais Gesetzentwurf 
dem zustandigen AusschuB des Reichstages iiberwiesen 
sei. Diesem gefiihrlichen Plan gegeniiber, der allen Erfah- 
rungen der abgelaufenen Zeit und allen Untersuchungen 
und Feststellungen der Sozialisierungskommission Hohn 
sprache, rufę er zum entschlossenen und einmiitigen Kampf 
auf, und zwar nicht nur in eigenem Interesse, sondern auch, 
damit eine weitere Verelendung der Arbeiterschaft ver- 
mieden werde.

Den Geschaftsbericht erstattete Bergassessor Dr.-Ing. 
eh. v. L o e w e n s t e i n .  Er fiihrte u. a. aus, daB die neuer- 
lichen Eingestandnisse hoher Reichs- und Staatsstellen, 
m a n  habe schwere Fehler auf dem Gebiet der Wirtschafts- 
politik gemacht, immerhin ais Zeichen einer sich an- 
bahnenden geistigen Umstellung zu bewerten seien. Wert- 
voller ware es jedoch, wenn man sich dazu entschliefien 
konnte, jenes unpersonliche » ma n «  beiseite zu lassen und 
die wirklich Schuldigen zu nennen. Der Mangel an Ver- 
antwortungsgefiihl und das stete Ausweichen nach der 
Seite des geringsten Widerstandes hatten dazu gefiihrt, daB 
weder den eindringlichen VorsteIIungen der Wirtschaft 
noch den Ergebnissen der Beratungen des Enqueteaus- 
schusses Rechnung getragen worden sei. Auch in der
4. Notverordnung habe sich die Rucksicht auf die politische 
Lage starker erwiesen ais die wirtschaftliche Vernunft. 
Anstatt der Frage naher zu treten »wie kommerj wir wieder 
zu eigenem selbsterwirtschafteten Betriebskapital?« habe 
man dem unseligen Gedanken der Kaufkrafttheorie erneut 
Raum gegeben. Nichts sei dagegen geschehen, um der 
Armee der Arbeitslosen und der zur Untatigkeit yerurteilten 
Jugend eine Hoffnung auf Besserung zu yerschaffen. Mit 
besonderer Scharfe wandte sich der Vortragende gegen den 
Versuch der Gewerkschaften, die Schuld an der heutigen 
wirtschaftlichen Notlage dem Unternehmertum zuzuschie- 
ben. Die jetzigen Vorwiirfe iibertriebener Mechanisierung 
und Rationalisierung stunden in unmittelbarem Gegensatz 
zu den damaligen Forderungen, dem Beispiel Amerikas in 
der technischen Betriebsfiihrung zu folgen. Wenn man von 
Fehlinvestitionen sprechen wolle, so ware es eher am 
Platze, in die offentliche Wirtschaft, z. B. in die Verwaltung 
der Ortskrankenkassen hineinzuleuchten, wo man diese in 
riesenhaftern AusmaBe antreffen konne. In seinen weitern 
Ausfiihrungen gab der Vortragende einen Oberblick iiber 
die gegenwartigen Verhaltnisse im Ruhrbergbau. Die 
arbeitstagliche Fórderung sei im Laufe des Berichtsjahrs 
von 330000 auf 248000 t zuriickgegangen; die Belegschaft 
habe in den letzten beiden Jahren trotz der Einlegung von 
22 Mili. Feierschichten um 43 °/o abgenommen. Die Lage 
sei um so ernster, ais der Ruhrbergbau sich nicht allein 
den durch die Pfundentwertung herbeigefuhrten Schwierig- 
keiten gegeniiber sahe, sondern auch von dem in der Welt 
um sich greifenden Protektionismus ernstliche Bedrohungen 
zu erwarten habe.

Die T agung beschloB ein V ortrag von Professor 
Dr. V a le n t in e r ,  Clausthal, iiber das naturwissenschaftliche
Denken und Forschen Goethes.

W I R T S C H  A
Ausfuhr britischer Kohle nach Hafengruppen.

Der Riickgang der letztjahrigen britischen Kohlen
ausfuhr in Hohe von 12,1 Mili. t entfallt, wie der folgenden 
Zahlentafel zu entnehmen ist, mit 5,3 Mili. t  =  43,7% auf 
die Bristolkanalhafen, mit 3,8 Mili. t =  31,2% auf die nord- 
óstlichen Hafen, mit 2 Mili. t — 16,2% auf die Humberhafen

F T L I  C H  E S.
und mit 700000 t  =  5,9% auf die ostschottischen Hafen. 
Der Anteil der einzelnen Hafengruppen an der G e s a m t -  
ausfuhr hat sich nicht wesentlich verschoben, fiir die nord- 
óstlichen Hafen ist eine Zunahme um einen halben P u n k t  
(32,93 auf 33,43), fiir die Humberhafen eine Abnahme um 
1,38 Punkte (11,27 auf 9,89) festzustellen.
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HHfen
1927

r~—:—  

1928
!

1929 1930 1931
GroG- 

britannien 
«  100

M enge in 1000 l . t
jy ju
0/ %

B rfs to lk an a l................
Nordwestliche . . . .
N ordostliche................
H u m b e r........................
Ubrige Ostkiiste . . . 
Ostschottische . . . .  
Westschottische . . . 
N o rd ir isc lje ................

22593
1284

18537
2363

104
4351
1843

74

21415
1338

17543
3786

218
4185
1497

69

24716 
1229 

20674 
6500 

425 
4 829 
1835 

59

23298
1322

18073
6187

448
3932
1552

62

18004 
1191 

14292 
4227 

455 
3215 
1305 

61

42,46
2,41

32,93
11,27
0,82
7,17
2,83
0,11

42,12
2,79

33,43
9,89
1,06
7,52
3,05
0,14

GroBbritannien insges. 51149 50051 60267 54874 42750 100,00 100,00

Brennstoffausfuhr G roBbritanniens im F ebruar  1932.

Ladeverschiffungen Bunker-

Zeit Kohle Koks PreBkohle
ver-

schif-
Wert Wert Wert fungen

1000 j'e 1.1 1000 je 1.1 1000 je 1.1 1000
1.1 s d l . t s d l. t s d l . t

1929 ................ 60 267 16 2 2904 20 10 1231 19 7 16391
Monatsdurchschnitt 5 022 16 2 242 20 10 103 19 7 1366
1930 ................ 54 879 16 8 2464 20 6 1006 20 5 15617
Monatsdurchschnitt 4 573 16 8 205 20 6 84 20 5 1301
19 3 1 ................ 42 750 16 3 2399 18 7 760 19 6 14610
Monatsdurchschnitt 3 562 16 3 200 18 .7 _63 19 6 1217
1932: Januar . 3 313 1511 278 18 3 50 18 7 1234

Februar . 3 233 15 9 196'18 7 54 18 4 1247

Kohle in N iederlandisch-Ostindien.
Nach einem Bericht des britischen Handelsagenten in 

Batavia, auf den der Colliery Guardian Bezug nimmt, sind 
im Jahre 1930 in Niederlandisch-Indien auf den Staatsgruben 
1,24 Mili. t Kohle gefordert worden gegen 1,11 Mili. t im 
Jahre vorher, daneben gewannen die Privatgruben 634000 
bzw. 717000 t, so daB sich fiir das Jahr 1930 eine Gesamt- 

v°n  1,87 Mili. t ergab, d. s. 38000 t  mehr ais in 
Dle Ausfuhr von heimischer Kohle aus Niederlandisch- 

ndien belief sich 1930 auf 147 000 t Bunkerkohle und 4780001 
Ladekohle, davon gingen 193000 t nach Singapore, 1150001 
nach Hongkong, 58000 t nach den Philippinen und 30 0001 
nach Indo-China. Die schwierige Wirtschaftslage hat sich

inzwischen auch dem Kohlenbergbau in Niederlandis 
Indien fuhlbar gemacht, eine der Staatszechen stellte ihi 
Fórderung ein und die zwei andern haben sie weitgeheno 
eingeschrankt.

Kohlenversorgung in der Schweiz im Ja h re  1931.

Herkunftslander

S t e i n k o h l e  
Deutschland. . . 
Frankreich . . .
B e lg ien .................
H olland.................
GroBbritannien .
P o len .....................
RuBland . . . .

1930

t

1931

t

± 1931 
gegen 1930

548 916 502 819 _ 46 097
888 871 869 607 _ 19 264
109 876 115 274 + 5 398
140 065 148215 + 8 150
174 913 202 195 + 27 282
121 863 114 461 _ 7 402

1 364 3 358 + 1 994
zus.

B r a u n k o h l e
Deutschland.................
F r a n k r e i c h .................
Tschechoslowakei . .

Ko k s  
Deutschland . 
Frankreich . . 
Belgien . . . .  
Holland. . . . 
GroBbritannien
P o len .................
Italien . . . .  
Ver. Staaten. . 
Andere Lander

zus.

1985 868 1 955 929 -  29 939

27 45 i 4- 18
163 135 i -  28
440 : 135 -  305
630 315 -  315

488 975 532 346 +  43 371
102 944 133 474 +  30 530

2 854 9 066 +  6212
64 944 88 918 +  23 974

72 473 +  401
229 438 +  209
706 1 933 +  I 227

1 696 2 647 +  951
56 49 7

zus. 662 476 769 344 +  106 868
P r e B k o h l e

Deutschland . . . . 385 599 451 686 +  66 087
F r a n k r e i c h ................. 81 675 72 497 -  9 178

15 447 18 727 +  3 280
Holland......................... 15 761 21 236 +  5 475
Andere Lander . . . 145 105 40

ZUS. 498 627 1 564 251 +  65 624

Zeit

>529. . . 
1930 - . . !
I « 1 : Jan. '

April 
. Juli 

Okt. 
Dez.

Durchschn.
1931 

1»2: Jan. 
Febr.
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ZUS.

126,28 126,61 142,06 125,87 130,16
115,28 112,37 121,74 93,17 113,08
111,60
129,70
126,10
112,50
112,80

97,50
83,30
81,70
76,90
68,40

119,40
105.70 
105,60
106.70 
101,10

90,90
113,90
104,70
95,50

'93,60

106,70
108,30
105,40
98.50
94.50

119,27 82,97 108,41 101,88 103,79
115,30
119,50

65.70
65.70

92,10
95,50

92,00
93,50

92,10
94,60

Der G ro8handelsindex im F eb ruar  1932.

.2 Cę £!
o £ *

125,20
112,60
101.70
96.90
96.90
94.70
90.70

96,13
90,40
90,50

Industrielle Rohstoffe und Halbwaren

W

137,25
136,05
129,80
127,70
128,40;

129,521118,40 140,63 
126,16,1 90,42 105,47 

n

-ac
3 u Cł aj T3
1-3
E

•H
"rt

cu K
iin

st
l.

in
ge

m
itt

e! Ji <u
o  ?
n 11-

3JSoto
3

£   ̂u- OJ
£■&

a*a
U O *

ci c 
CU 3

118,20 72,70 82,50,
115,90 69,90 84,30'
114,80 65,20 78,50! 88,20 

130,00;113,10 58,90 : 67,20 ' 79,00 
129,50 107,101 57,20 : 67,10; 72,70

124,47 126,82 84,63 127,98 
110,301125,49 82,62 126,08 
100,401121,40 82,30 102,80 
96,00,119,60 80,10 ; 97,80

28,43 151,18 
17,38 [142,23

158,93
148,78

12,50; 124,lOj 131,60

128,96)114,47: 64,89, 76,25[ 
116,80; 105,20 57,60 i 66,5o! 
116,20|102,701 53,70 ' 66,30

117,70(73,20,114,10 
116,80 74,001105,50 
113,90 70,40-102,90

87,78 118,09 
69,00 107,80 
67,70 106,20

125,70
125,00
122,60
118,50'

76,67
71,30
72,00

104,56;
1 0 1 , 10 !
99,80'

9,70 118,50 
10,00:117,40 
7,10 114,10 
7,00,110,10

9,26] 116,96! 125,16 
6,70;103,2oill2,70| 
6,40 101,40 1I2,50|

Industrielle
Fertigwaren

ZUS.

. o

f i  O (/> 
i-  c c_ o

i i  1 zus. wat c o ~

131,86 138,61 171,63 157,43 137,21
120,13 137,92 159,29 150,09 124,63
107.50 
104.90 
103,10 
99,40
96.50

134.20 
131,50
130.70
130.20
127.70

147,10 141,50
142.40 137,70 
140,60 136,30 
135,80 133,40
132.40 i 30,40

115,20
113.70
111.70 
107,10
103.70

102,58 131,00 140,12 136,18 110,86
92,20
91,10

122,90
120,30

126,90 125,20 
123,60|| 122,20

100,00
99,80

• • Gr°Bhandelsindex des Statistischen Reichsamts
ls im Berichtsmonat mit 99,8 unter seinen Vorkriegsstand 
gesunken, gegenuber der gleichen Zeit des Vorjahrs gab 
r um 12,46% nach. Von den Hauptgruppen lagen die Index- 
i ern fiir industrielle Rohstoffe und Halbwaren sowie fiir 
,.cr l8erzeugnisse niedriger ais im Vormonat, wahrend sich 
■le, nc,exziffern fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse erhoht 
,,a he,n\ . ^ n*er den Nahrungsmitteln weisen Brotgetreide, 
e h-i! r*°^eIn und Zucker sowie Milch und Butter Preis- 
J ,  °*1ungen auf. Die Preise fiir Schmalz, Speck und vor 
f~ei^, ||r E‘er sind dagegen gesunken. In der Indexziffer 
Ifnhi w>rkten sich Preisriickgange fiir auslandische 
und p.aus' P er Ruckgang der Indexziffer fiir Eisenrohstoffe 
au M-en -S* ^auptsachlich durch die Einbeziehung der bei 

sschlieBlichem Bezug von Verbandsmaterial gewahrten 
' r«isnachlasse bedingt.

Durchschnitts lohne je Schicht 
im S teinkohlenbergbau des Saarbezirks.

Zeit

1930 
1931: 

l . V , J .  
2- „
3- „
4. „

Kohlen- und
Gesteinshauer

r . . iLeistungs Leistungs-j und s «
ziallohn

■ J6
lohn

Durchschnitt aller Arbeiter

Leistungs-
lohn

untertage
Leistungs- 

und So- 
ziallohn

Ji
7,40 7,99 6,94 7,44 6,72

7,17 7,78 6,77 7,29 6,60
6,77 7,41 6,43 6,97 6,29
6,73 7,50 6,40 7,06 6,25
6,78 7,52 6,46 7,10 6,32

unter- und ubertage

L e is tu n g ,
lohn : ziano),,,

J6 i Ji
7,21

7,09
6,816,86
6,91
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Gewinnung und Belegschaft des R uhrbergbaus im F ebruar  1932.

Zeit
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Belegschaft

1930:
Ganzes Jahr . 303,60 107 179 353 27 803 26 527 76 73 3163 10
M onats

25,30 8 932 353
* *

durchschnitt 2 317 2211 Ib 73 11 481 264 10 147 334 233 19 260 314 973 15 594 7083
1931:

Ganzes Jahr . 303,79 85 628 282 18 835 18 045 52 49 3129 10
M onats *

durchschnitt 25,32 7 136 282 1 570 1 504 52 49 8 169 261 10 137 251 034 14 986 236 048 13 852 6274
1932: Jan. 24,76! 6127 2472 1 312 1 270 42 41 7 350 233 9 136 220 054 13 362 206 692 12 483 579?Febr. 25,00 5 839 234 1 269 I 228 44 42 7 106 234 9 139 211 397 12 731 198 666 12 435 5830

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz und Bestande im Ruhrbezirk (in 1000 t).

Zeit

BestSnde 
am Anfang der 

Berichtszeit
Absatz*

o " o
J S  <U a  bi3 
O  >  T±  C

8

BestUnde am Ende der Berichtszeit

Kohle

bu
s s
&<
-Hg■a

10

Koks

11

baj**-
-H5TJ

12

PreB
kohle

13

bfl 
g « 

-Hg

14 15

bp
S5bJ3 c cj ^

■Hg

16

Gewinnung

Kohle

S 00 
+ ~ ~  

5 8 a "  p V w «

:0 CJ o1/5
n.~

52,-fi

17

£ 2bJ3

.o  -n _u

o u ai _  rt > j* « c ^  a

18

Koks PreBkohle

S*HN ^
UJ **

19

■N JJu bc Wl c oj o bJ) p
.5 SW JU 
U  J 3  ' :3 O
TJ

20

htó 
G 2 3 a  — co 
«■« 

:c ~  
rt O. CO

21

cjj c
.5 io t
u S  

2  ov/

22
1930: 

Ganzes Jahr . 
M onats

durchschnitt
1931: 

Ganzes Jahr . 
M onats

durchschnitt
1932:Jan. . . 

Febr. .

1204 1069 64
 ̂ i 

2996 2801 66

3450

3259

3012
2952

4729 116
!

5049:112

5516j 68 
5492 44

2777

6786

9919

10155

10511
10392

65063

5422

57819

4818

4202
3978

24143

2012

18048

1504

1336
1302

3111

259

3178

265

257
254

100108

8342

85052

7088

6242
5969

3450

3175

3012

3222

2952
28S6

+2156 

- f  180

438

— 37

— 60 
— 66

4729

3106

5516

5115

5492
5458

+3659 

+  305

+  787

4* 66
24 
34

+ 52  

+  4

-49 

-  4

-24
-20

9853

7375

10494

10203

10397
10262

+7075 

+  590

+  575 

+  48
— 114
— 130

107183

8932

85628

7136

6127
5839

67219

5602

57381

4782

4142
3912

27803

2317

18835

1570

1312
1269

37007

3084

25334

2111

3163

264

3129

261

2957

246

2913

243

1 Koks und PreBkohle unter Z ugrundelegung  des tatsachlichen Kohleneinsatzes (Spalten 20 und 22) auf Kohle zurflckeerechnet- 
Anfangsbestand mit dem  Endbestand der vorhergehenden Berichtszeit nicht ubereinstim m t, so liegt das an dem sich jeweils anderndeń 
bzw . Pechzusatz. — 2 Einschl.; Z echenselbstverbrauch und Deputate.

1769
1709

216
218

233
234

wenn daher der 
Koksausbringen

F orderan te i l  (in kg) je verfah rene  Schicht 
in den wichtigsten  Bergbaureyieren Deutschlands.

Zeit

1678
1891

1198
1268

1781 1196 2015 
1856 1222 2061 
189411288 2122 
1959 1315 2182 

1327:2168 
1324 2154

1997
1999

1888 1122
2103 1142

1150 
1118 
1135 
1157 
1174 
1185

1998 1337 2126 1167

930
993
988

1011
1007
9S4
999
992

Bergmannische
Belegschaft1

1352
1490
1423
1460
1489
1538
1566
1562

983
1038
980
996

1054
1080
1094
1086

ej </>•o"O-n

1434
1579
1523
1543
1594
1638
1634
1611

1557 1094 1595 930

866
896
897 
870 
889 
918 
931 
938

702
745
749
755
757
737
747
742

1930. . .
1931 . . .

Jan.
April 
Juli 
Okt.
Nov.
Dez.

1932: Jan.
■ Das ist die G esam tbeiegschaft ohne die in Kokereien und Neben- 

betrieben sowie in B rikettfabriken Beschaftigten.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 18. Marz 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Im 
Laufe der Berichtswoche hat sich die Nachfrage nach 
Kesselkohle durchweg gebessert; soweit es sich um die 
besten Sorten handelte, blieben auch die Preise recht fest. 
Vor allem wurde beste Blyth-Kesselkohle lebhafter gefragL 
wahrend fiir die andern Sorten sich kaum eine Veranderung

1 Nach Colliery O uardian vom 1S. M arz 1932, S. 55S und 581.

ergab. Von der neuerlichen Nachfrage ist, wenn sie auch 
nicht voll befriedigte, doch manches Bemerkenswerte her- 
vorzuheben. So fiel die Gesamtlieferung von 25000 t Gas
kohle fiir die Gaswerke von Athen an RuBIand, das mit 
seinem Preise um rd. 2 s billiger war ais die Angebote von 
Durham. Abgeschlossen wurde zu 18 s 10 d cif, wahrend 
sich die britischen Angebote auf 20 s 9 d cif stellten. Von 
dem Auftrag der belgischen Staatseisenbahnen auf 100000 t 
Kesselkohle kamen nur 15000 t nach Northumberland. Da
gegen hat sich die Nachfrage der schwedischen Staats
eisenbahnen nach 108000 t Lokomotivkohle und 5000 t 
Bunkerkohle recht gunstig auf den Markt ausgewirkt. Ab- 
genommen wurden von schwedischen Kaufleuten 10 000 t 
Broomhills zu 16 s 1 'h d bis 16 s 3 d cif, weiter 30000 t 
Kesselkohle, 10000 t Lambton- und Hettons- sowie 20000 t 
Hastings-Kohle, fiir die die Preise, sich auf 18 s 4 ’/2 d und 
16 s l '/2 d cif stellten. Der Abschlufi der danischen Eisen
bahnen lautete auf 52000 t schottische Kohle, 12000 t 
Durham- und 12000 t Yorkshire-Kohle. Eine danische 
Zuckerfabrik nahm 40000 t schottische Kohle ab, wahrend 
mit den Gaswerken von Aarhus Lieferungen von 12000 t 
besondere Wear-Gaskohle und 12000 t Yorkshire-Kohle 
abgeschlossen wurden. Der Auftrag der Aarhuser Elek
trizitatswerke auf 12000 t NuBkohle fiel nach Schottland. 
Im allgemeinen ist zu sagen, daB der Markt in Newcastle 
nicht gerade sehr erfolgreich war. Die deutschen Ein- 
schrankungen bedeuten fur den Markt eine grofle Unsicher- 
heit, und es ist erforderlich, daB die Lage recht bald eine 
Klarung erfahrt. Von dem Gerucht, daB Kohlenlieferungen 
nach Frankreich nur von franzósischen Schiffen ausgefiihrt
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werden sollen, hat man nichts weiter gehórt. Im allgemeinen 
erwies sich die Marktlage, wenn man von der vor Feier- 
tagen ublichen etwas starkern Nachfrage absieht, ais unver- 
andert. Nur Kesselkohle bildete eine Ausnahme. Auch Koks 
war reichlich vorhanden und zeigte keine Veranderung. 
Beste Kesselkohle Blyth zog im Preise etwas an, und zwar 
von 13/6 auf 13/6—13/9 s, ebenso erfuhr besondere Bunker
kohle eine Erhohung von 13/6-13/9 auf 13/9 s, wahrend 
gewóhnliche Bunkerkohle von 13/3-13/6 auf 13-13/3  s zu- 
riickging. GieBereikoks notierte 15/3—16 s gegen 16—16/6 s 
in der Vorwoche. Alle ubrigen Kohlen- und Kokspreise 
blieben unverandert.

2. F ra  c h t e n m a r k t. Auf dem Kohlen-Chartermarkt 
zeigte sich in der Berichtswoche ebenfalls kaum eine Ver- 
anderung der allgemeinen Lage. Hier und da versuchte 
man vor den Feiertagen noch Frachtraum unterzubringen, 
ohne daB jedoch dadurch die Aussichten nennenswert be- 
einfluBt wurden. Den Schiffseignern gelang es nicht, die 
in der vergangenen Woche zu verzeichnende Besserung 
in dem Geschaft vom Tyne zum Mittelmeer aufrechtzu- 
erhalten, auch die Preise blieben dieselben wie in den Vor- 
wochen. In Cardiff hat die Nachfrage nach Schiffsraum 
etwas angezogen, doch blieb auch hier die allgemeine 
age unverandert. Ańgelegt wurden durchschnittlich fur 

Tyne-Elbe 3 s 6 d und fiir Cardiff-Genua 6 s 8'h  d, -Alexan- 
drien 7 s.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse1.
Der Markt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  hat sich gut erholt. 

Uie Preise zogen besonders fiir Pech und kristallisierte 
Karbolsaure an. Die Umsatze hatten noch mehr zu-

Nebenerzeugnis

2/10

Benzol (Standardpreis)
Reinbenzol . . . . .
Reintoluol.....................
Karbolsaure, roh 60%

„ krist. . . 
aolventnaphtha I, ger.,

O s te n .........................
Solventnaphtha I, ger.,

W e s t e n .....................
Rohnaphtha
Kreosot ..................... '
Pech, fob Ostkiiste . .

H fas Westkiiste .
T e e r ................
Schwefelsaures Ammo- 

Hiak, 20,6% Stickstoff 1
' Nach Colliery G uardian vom 1S. Marz 1932, S. 563.

. 1 Gall
■1 M 
•1 „
• 1 »
. 1 lb.

. 1 Gall.

■ 1 „
1 „
1 „
1 1. t 
1 „
1 ..

In der Woche endigend am 
11- Marz | 18. Marz

s
1/4
1/11

9 0 / -
87/6

1/9
/6 ’/2

V3

1/2
/ l i  V* 
/5 ‘A

2/11

27/6
I

7 £

85/-
80/-

genommen, wenn die laufenden Preise in Anbetracht der 
Knappheit der Vorrate nicht den Verkaufen hinderlich im 
Wege stiinden. Benzol zeigte sich bestandig, Kreosot war 
fest und Naphtha unverandert.

Fiir s c h  w ef  e l s a u e  r s A m m o n i a k  hielt sich die 
Nachfrage im Inland bei einem Preise von 7 £ in recht 
bescheidenen Grenzen, auch die der Jahreszeit entsprechen- 
den Aussichten sind nicht sonderlich gut. Auf dem Aus- 
landmarkt hat sich die Nachfrage wesentlich gebessert, 
doch blieben die Abschliisse bei den heutigen Preisen noch 
recht unbefriedigend.

Bergarbeite r lohne im Ruhrbezirk. Wegen der Er
klarung der einzelnen Begriffe siehe 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 verfahrene Schicht.

Zeit
Kohlen- und 

Gesteinshauer
Gesamtbelegschaft 

ohne | einschl. 
Nebenbetriebe

Leistungs
lohn

Barver-
dienst

J6

Leistungs
lohn
Ji

Barver-
dienst

Ji

Leistungs
lohn

Barvei-
dienst

J6
1 9 3 0  . . . . 9 ,9 4 1 0 ,3 0 8 ,7 2 9 ,0 6 8 ,6 4 9 ,0 0
1931 . . . . 9 ,0 4 9 ,3 9 8 ,0 0 8 ,3 3 7 ,9 3 8 ,2 8

Jan. . 9 ,1 9 9 ,5 6 8 ,1 5 8 ,4 9 8 ,0 8 8 ,4 4A pri l . 9,21 9 ,5 9 8 ,1 4 8 ,5 0 8 ,0 7 8 ,4 6Juli . 9 ,1 7 9 ,5 0 8,11 8,41 8 ,0 4 8 ,3 5Okt. . 8 ,5 3 8 ,8 5 7 ,5 5 7 ,8 4 7 ,4 9 7 ,7 9Nov. . 8 ,5 6 8 ,8 9 7 ,5 8 7 ,8 9 7 ,5 2 7 ,8 5Dez. . 8 ,5 0 8 ,8 2 7 ,5 5 7 ,8 6 7 ,4 9 7 ,8 2
1 9 3 2 : Jan. . 7 ,6 7 7 ,9 9 6,81 7 ,1 2 6 ,7 5 7 ,0 8

Z a h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens je Schicht.

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

auf 1 vcr- i auf 1 ver- 
gu tete  | fahrene 

Schicht

P A  T E N  T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgem acht im Patentblatt vom 10. Marz 1932. 
fiir J a- 1208773. Schiichtermann & Kremer-Baum A.G. 
Siebrosterei6U2^32^0r*mUnC* Re'n’Sungsvorr*c*1tung fiir
hnrJu  1209231. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde- 
Schf • P umPe zur Zuteilung von Zusatzmitteln zur
scnwimmaufbereitung. 31.7.31.
Q m Ke‘n  1 AT0  Allgemeine Transportanlagen-
vp' r f L e i p z i g .  Vorrichtung zum Quer- und Langs- 
forderer" 6° 8* 31* fatlrbarer Fordergerate, besonders Gurt-

Chpm!^* i 1209320. Paul de Martin, Hohndorf (Bez. 
fiihrung 6 ^ mi t  Kreuzrollen in Winkeleisen-

Patent-Anmeldungen,
15 vom 10- 1932 an zwei M onate lang in der Auslegehalle
i oo  des R eichspatentam tes ausliegen.

MsoHbK r!^' ®t-3.0. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
i a n?'Buckau. Schnellschwingsjeb. 30.5.30.

Low c’ iT , 122481. Colin William Higham Holmes,
■ *vor Lloyd Bramwell, Birtley, und The Birtley

M m,
1930 10,48 10,94
1931 9,58 9,96

Jan. 9,79 9,90
April 9,74 10,38
Juli 9,63 10,26
Okt. 9,00 9,28
Nov. 9,14 9,33
Dez. 8,98 9,13

1932: Jan. 8,19 8,30

E R  I C  H  T.

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
auf 1 ver- auf 1 ver- 

giitete j fahrene 
Schicht

Jt A M 1 M
9,21 9,57 9,15 9,50
8,49 8,79 8,44 ' 8,74
8,68 8,78 8,63 8,73
8,65 9,10 8,60 9,03
8,54 9,02 8,48 8,95
7,97 8,20 7,92 8,14
8,10 8,25 8,06 8,20
7,99 8,12 7,95 8,07
7,28 7,37 7,24 7,33

auf 1 ver-1 auf 1 ver- 
giitete | fahrene 

Schicht

Iron Company Ltd., Birtley (England). Luftherd mit prak
tisch dreieckiger Herdflache ais Halbherd oder in Doppel- 
form, bei dem die Austragkante in Richtung der Herd- 
bewegung gerade verlauft und die Staukante sich schratr 
zur Austragkante erstreckt. 13J7.29. GroBbritannien 26.7.28

Ic ,  8. C. 44471. Cęsag Central-Europaische Schwimm- 
aufbereitungs-A. G., Berlin. Verfahren zur Schwimmauf- 
bereitung von Erzen. 28.2.31. V. St. Amerika' 1. 3. 30.

1 c, 8. E. 44 30. Erz- und Kohle-Flotation G. m. b. H„ 
Bochum. Verfahren zur Aufbereitung von nicht sulfi- 
22SC12 3(^rZCn UnC* ^ * nera^ en nac^ dem Schwimmverfahren.

o u C’ 1°- F-27-30- Erz- und Kohle-Flotation G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zum Niederhalten des Fluorits aus 
Schaumkonzentraten bei der Schwimmaufbereitung. 9.9.30.

5b, 33. F- 66 704. Samuel Gibson Frantz, Princeton, 
New Jersey (V. St. A.). Sprengpatrone. 30. 8. 28. V St 
Amerika 31. 8. 27.

5d_, 10. H. 9.30. »Hauhinco« Maschinenfabrik G. Haus- 
herr E. Hmselmann & Co. G. m .b .H . ,  Essen. PreBluft- 
zyhnder-WagenstoByorrichtung zum Fordem iiber ktirzere 
Entfernung. 16.1.30.
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5d, 15. K. 118277. Hermann Keitsch, Herne. Vor- 
richtung zur Ausfiillung der Hohlraume im Bergbau durch 
Blas- oder Spiilversatz unter Verwendung eines hin- und 
hergehenden, das Versatzgut in den Druckmittelstrom 
fórdernden Kolbens. 2.1.31.

lOa, 5. C. 43728. Collin & Co., Dortmund. Regene- 
rativkoksofen. 19.9.29.

lOa, 11. K. 328.30. Heinrich Koppers A.O., Essen. 
Verfahren zur Beschickung von Kammerófen zur Erzeugung 
von Gas und Koks. 12.12,30.

lOa, 26. K. 110185. Kohlenveredlung und Schweiwerke 
A.G., Berlin. Drehtrommelschwelofen. Zus. z. Pat. 508952. 
9. 7. 28.

35 a, 9. E. 156.30. Elektromotorenwerk Gebr. Brand 
o. H .G .,  Hamborn (Rhein). Spurlattenbefestigung. 7.5.30.

81 e, 5. V. 484.30. Vereinigte Kesselwerke A.G., Dussel
dorf. Bandfórdereinrichtung. 26.7.30.

81e, 116. Sch. 875.30. Walther Schmieding, Beuthen 
(O.-S.). Schaufellader. 5.5 .30.

81 e, 127. M. 197.30. Maschinenfabrik Augsburg-Niirn- 
berg A.G., Niirnberg. Fórderanlage fiir Sand, Steine, Kalk, 
Ton, Abraum u. dgl. 28.3.30.

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

das Patent erhoben w erden kann.)
5c (9). 545090, vom 6. 5. 30. Erteilung bekannt

gemacht am 11.2.32. A l f r e d  T h i e m a n n  in D o r t m u n d .  
Eiserner Streckenausbau.

Der Ausbau besteht aus Walzblechsegmenten, die im 
Streckenąuerschnittprofil gewólbt sind, mit ihren besonders 
gestalteten Enden ineinandergreifen und durch Bolzen ver- 
bunden sind. Die Verbindungsbolzen greifen durch in der 
Umfangrichtung der Strecke verlaufende Schlitze, so daB 
sich die Segmente in- oder iibereinander verschieben konnen. 
Zwischen die ineinandergreifenden Enden der Segmente 
konnen Quetschkorper eingelegt sein.

5c (9). 545 704, vom 5. 4. 30. Erteilung bekanntgemacht 
am 18.2.32. A l f r e d  T h i e m a n n  in D o r t m u n d .  Eck- 
verbindungsstiick. Zus. z. Pat. 518304. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 17.8.29.

Das Verbindungsstiick besteht aus einer zu einem Hohl- 
korper gebogenen, mit Einstecklochern fiir die Ausbauteile 
versehenen Platte, dereń iibereinandergreifende Kanten 
durch Bolzen oder Nieten verbunden sind.

5d (11). 545776, vom 3 .4 .3 1 .  Erteilung bekannt
gemacht am 18. 2. 32. Dipl-lng. A r n o l d  J uc h  in Bo c h u m.  
Bergeauffang- und Ladevorrichtung mit Fahrgestell und 
Schutzwand.

In der Schutzwand der Vorrichtung sind Durchtritts- 
óffnungen yorgesehen, die in der Auffangstellung der Vor- 
richtung durch Klappen o. dgl. versch!ossen sind. Beim 
Senken der Vorrichtung in die Ladestellung óffnen sich 
die Klappen o. dgl. und legen sich auf den Wagenkasten 
der zu beladenden Fórderwagen auf, so dafi die Berge 
iiber sie hinweg in die Fórderwagen rutschen.

lOa (14). 544617, vom 6.10.29. Erteilung bekannt
gemacht am 4. 2. 32. Firma C a r l  St i l l  in R e c k l i n g -  
h a u s e n .  Einrichtung zum. hydraulischen Pressen von Kohle 
oder anderrn Massengut.

Die besonders zum Pressen von Kokskohlenkuchen 
bestimmte Einrichtung hat einen PreBkasten mit einer 
beweglichen Seitenwand, die durch mindestens zwei Paare 
von gegenlaufigen hydraulischen Zylindern mit gleich oder 
verschieden groBen Kolben parallel gefiihrt und zwecks 
Erzeugung des PreBdruckes durch weitere hydraulische 
Zylinder bewegt wird. Die Zylinderpaare werden iiber 
Kreuz hydraulisch miteinander gekuppelt, wenn die PreB- 
wand zwecks Pressens des Kuchens vorwarts bewegt wird. 
Nach Beendigung des Pressens werden die Zylinderpaare 
zum Zuriickbewegen der PreBwand benutzt. Die Zylinder
paare konnen auch nur wahrend des ersten Teiles des 
PreBweges miteinander gekuppelt sein und nach der Ent- 
kupplung zum Teil zur Erhóhung des PreBdruckes verwendet 
werden.

lOa (14). 545601, vom 1. 8. 29. Erteilung bekannt
gemacht am 18.2.32. Firma Ca r l  St i l l  in Re c k l i n g -  
h a u s e n .  Einrichtung zum Herstellen eines Kohlenkuchens 
durch Pressen.

Eine der senkrechten Seitenwande a des zur Her- 
stellung des Kohlenkuchens dienenden Prefiraumes ist 
waagrecht yerschiebbar und durch die gleichmaBig iiber 
ihre Hóhe und Lange verteilten Gelenkstiicke b mit den 
Stangen c yerbunden, die in senkrechter Richtung yer

schiebbar sind und zwecks Erzeugung des PreBdruckes 
gleichmaBig yerschoben werden, Die Stangen c stiitzen 
sich gegen die Rollen d. Es konnen auch beide Seiten
wande des PreBraumes yerschiebbar angeordnet und in 
der angegebenen Weise bewegt werden.

lOa (22). 545350, vom 17. 10. 29. Erteilung bekannt
gemacht am 11.2.32. Dr.-Ing. eh. G u s t a y  H i l g e r  in 0 1 e i - 
witz (O.-S.). Werfahren und Vorrichtung zur Erzeugung 
von hochwertigem l i  alb- oder Ganz koks aus Brennstoffen 
beliebiger Art.

Die Brennstoffe sollen in losem oder yerdichtetem 
Zustand in einer Schwelretorte oder Verkokungskammer 
zuerst allseitig yorgewarmt und dann an einzelnen Steilen 
der Retorten- oder Kammerfiillung bis auf eine unterhalb 
der Schweltemperatur liegende Temperatur erhitzt werden. 
Die Verschvvelung oder Verkokung schreitet alsdann von 
den erhitzten Steilen aus entsprechend der Lage der Heiz- 
ąuellen in der Retorten- oder Kammerfiillung weiter. Die 
geschiitzte Vorrichtung'ist ein Rundofen, in dem eine oder 
mehrere Elektroden oder Heizkammern so angeordnet sind, 
daB sie die Ofenfiillung von auBen und innen beheizen.

lOa (23). 545 707, vom 8.10.30. Erteilung bekannt
gemacht am 18 .2 .3 2 .  I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A. G. in 
F r a n k f u r t  (Main). Retortenschwelofen.

Der Ofen hat jalousieartig angeordnete, der Heizwand 
gegeniiberstehende, zwischen Leisten oder Nuten gefiihrte 
Stiitzflachen fiir das Schwelgut, die einzeln aus dem Ofen 
und in ihn geschoben werden konnen.

81 e (58). 544954, vom 7. 10.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4.2.32. Gebr. E i c k h o f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k

u n d  E i s e n g i e B e r e i  in 
Bo c h u m.  Schuttelrutsche 
mit gabelartig gelagerten 
Lauf rollen.

Jede Laufrolle a ist in 
einer der konsolenartigen 
Gabeln b gelagert, die an 
der Seitenwand der Rut- 
sche c anliegt und mit dem 
lappenfórmigen Ansatz a 
unter den Rutschenboden
greift. Die Konsole ist 
auBen vollkommen glatt 
und ragt seitlich iiber den 
Rutschenrand hinaus. Die 

die Rolle tragende Welle e liegt unterhalb des Ansatzes a 
und ist gegen achsrechte Verschiebung gesichert.

lOa (36). 545425, vom 21.11.30. Erteilung bekannt
gemacht am 11.2.32. D r .K a r l  Kr i s o  in B r u n n  (Tschecho.
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slowakei). Verjahren zur Herstellung stuckigen Kokses aus 
nicht backender Braunkohle.

Rohbraunkohlc sol! mit einer ihreMenge iibersteigenden 
Menge yon zerkleinerter, holziger Kohlensubstanz (Lignit- 
stucken) gleichmaBig gemischt, brikettiert und verschwelt 
werden.

35a (9). 545 802, vom 15.6.28. Erteilung bekanntgemacht 
am 18.2.32. A l b e r t  I l b e r g  in M o e r s - H o c h s t r a B .  
Fćrderwagenaufschiebewor richtung.

In das Steuergestange der aus einem StóBer und einem 
Druckzylinder bestehenden Vorrichtung ist ein Olied ein-

geschaltet, durch das der zum Abfangen der Fórderwagen 
dienende Hebel freigegeben wird, wenn der Steuerhebel 
in die Lage geschwenkt wird, bei der der StóBer durch 
den Druckzylinder vorwartsbewegt, d. h. ein Fórderwagen 
aufgeschoben wird. Am Ende der Vorwartsbewegung des 
StoBers wird der Steuerhebel durch die Steuervorrichtung 
des Zyhnders in die Ruhelage zuriickgeschwenkt und das 
in das Steuergestange eingeschaltete Glied so gedreht, dali 
es den zum Abfangen des nachsten Fórderwagens dienenden 
Mebel in die Fangstellung hebt und in dieser Stellung 
verriegelt. K

B U C H E R S C H A  U.
Zur Besprechung eingegangene Biicher.

(Die Schriftleitung behalt sieli eine B esprechung gceigneter W erke vor.)

Abuay,  Jontov: Die rumanische Erdólindustrie. (Disser- 
»aul0n der technischen Hochschule Berlin.) 76 S. mit 
Abb. Berlin, Verlag fur Fachliteratur G. m. b. H. Preis 
geh. 8_/?.

Bor ni t z  G.: Ober die Ausbreitung der von Grofikolben- 
maschinen erzeugten Bodenschwingungen in die Tiefe.

Berlin, Julius Springer.44 S. mit 49 Abb. und 5 Taf.
Preis geh. 15 JL

Bu s c h ,  Anton: Ćechosl. Bergwerks-Handbuch 1932. Hrsg. 
und bearb. von Otto H i m m e l  und Franz P e r n e c k e r .  
18- Jg- 232 S. mit 7 Karten. Dux, Selbstverlag. 

C o h An, Emil: Faraday und Maxwell. (Deutsches Museum, 
Abhandlungen und Berichte, 4. Jg., H. 1.) 29 S mit 
8 Abb. und 2 Bildnissen. Berlin, VDI-Verlag G .m .b .  H.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 veróffenUid,t. • bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie. 
w, T l l e f a u n a  of  t h e  c o a l  m e a s u r e s  of  S o u t h  
wal es .  Von Trueman und Ware. Coli. Guard. Bd. 144.
4.3.32. S. 442/4. Zoneneinteilung nach den Leitfossilien. 
Keiinzeichnung der Zonen. Neue Forschungsergebnisse.

r u r t h e r  i n y e s t i g a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  p r o -  
p e r t i e s  o f  c o a l - m e a s u r e  r o c k s  a n d  e x p e r i m e n t a l  
du°m- t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f r a c t u r e s .  Von 
Hmllips. Trans. Eng. Inst. Bd. 82. 1932. Teil 5. S. 432/50*. 
Versuche zur Feststellung des Verhaltens von Gestein- 
nanken unter schrag wirkender Belastung. Wirkung der 
Umkehr des Drucks. Versuche uber Zusammendruckbarkeit 
und Bruchyersuche. Einflufi von Machtigkeitsschwan- 
Kungen und Art der Schichten in waagrechter und senk- 
rechter Richtung. Aussprache.

M e r k w i i r d i g e  S c h w e f e l k i e s b i l d u n g  i n d e r '  
S om.  i? Von Wachter. Gluckauf. Bd. 68. 12.3.32. 
p . J ; Kurze Beschreibung eines Vorkommens in Sachsen. 
Łntstehungsmóglichkeit.

Ub e r  d i e  E n t s t e h u n g  b r a s i l i a n i s c h e r  I*ta- 
q ifi/.n. -n Seheibe- z. Geol. Ges. Bd. 84. 1932. H. 1. 
• j - 49 . Mikroskopische Untersuchung. Sedimentations- 
edmgungen des Erzes. Entstehung der Banderung. Her- 
ntt des Erzrohstoffes. Urspriingliches Erz und Meta- 
rphose. Bildung der Manganerze. Schrifttum. Bemer- 

kungen von Krusch.
^ u P f e r e r z e  i m B u n t s a n d s t e i n  v o n  H e l g o l a n d .  

von Schreiter. Z. Geol. Ges. Bd. 84. 1932. H. 1. S. 1/17*.
gemeine Beschreibung der Gesteinproben und der Kupfer- 

p ( 'J01? Helgoland. Mikroskopischer und chemischer 
jl 'J, ,es Buntsandsteins. Die Kupfererze und Deutung 

r v,orkomrnen. Die graugriinen Verfarbungen. Schrifttum. 
w  ,‘.n 1 ' "of i l  d u r c h  d e n  C h o c o - W es  t h a n g d e r  
Frm- u ° ^  e *n K o l u m b i e n  (S i id a in e r ik a ) .  Von 
Tpirf! Z. pr. Geol. Bd. 40. 1932. H.2. S. 17/21*. Kenn- 
unH T S £e°Iog>schen Aufbaus sowie der Gestein- 

Mineralfiihrung in dem genannten Gebiet.

Bergwesen.
Rh M a i n  C o l l i e r i e s  Lt d .  Coli. Engg.
Fnrrió • • , 97- S. 98/103*. Lageplan der Schachte.Ffirrior •‘ '■'•‘"i “ • yo/ Il«  ■ Lageplan aer scnacnte.
dm „ rein,nchtungen iibertage. Sieberei. Die Anlagen auf 
de" einzelnen Schachten. (Forts. f.)
kunrreUer e  U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  A b b a u  w i r -  
Bri fis o uf  d a s  G e b i r g e .  Von Giesa. Gluckauf. 
enfriicAi, S. 261/4*. Bericht iiber die in einer mittel-
relativ au angestellten Untersuchungen iiber die
LieffpnH A° senf:ung des Hangenden und Hebung des 
^esKAbbausS0Wie ^ er das Auftreten von Rissen ais Folgę

sind *>ec*ruckte Abziige d e r Zeitschriftenschau fur Karteizwecke
fiir J n  \i■ Gluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 .tr

Vierfeljahr zu bezieheu.

S a f e t y  c u t - o u t s  f o r  t r o l l e y  w i r e s  a t  u n d e r 
g r o u n d  c hu t e s .  Von Manning und Forbes. Min.Congr. I 
Bd. 18. 1932. H. 2. S. 24/5 und 28*. Besprechung yer
schiedener Sicherheitsvorrichtungen gegen zufalliee Be- 
riihrung des Fahrdrahtes.

T h e  o r i g i n  o f  a i r  p r e s s u r e  s u r y e y i n g  i n  
£P_ł n e s .  Von Briggs. Coll.Guard. Bd.144. 4.3.32. S.441/2*. 
Ruckblick auf die Entwicklung der Luftdruckmessung im 
Druckluftnetz untertage. Beschreibung eines altern Mefi- 
gerates.
■ f a c e  1]& h t i n g  b y  m e a n s  o f  m a g n e t i c
l n d u c t i o n .  Von Cramp. (SchluB.) Coll.Guard. Bd.144.
4.3.32. S. 450/3. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 4.3.32. S. 402. 
Aussprache zu dem Vortrag von Cramp. Erfahrungen im 
Betriebe. Gefahren der Serienbeleuchtung. Serienschaltuner 
gegen Parallelschaltung. Entfernung der Lampen vor dem 
Sprengen ?

D ie  B e d e u t u n g  d e r  K o h l e n a u f b e r e i t u n g  im 
b- ,t s ,t r o m  * “ r d e n  R u h r k o h l e n b e r g b a u .  Von 
Kieckebusch. Gluckauf. Bd. 68. 12.3.32. S. 249/53*. Ver- 
wertungs- und Veredlungsmóglichkeiten der Rohkohle 
Eignung der yerschiedenen Aufbereitungsyerfahren. Gren- 
zen und Vorteile der Trockenaufbereitung. Beispiele fur 
die Verbindung von Trocken- und NaBaufbereitung.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
W a h l  u n d  B e r e c h n u n g  d e r  F e u e r r a u m h e i z -  

J « c h e  v o n  D a m p f k e s s e l  n. Von Berner. (SchluB.) 
Warme. Bd. 55. 27.2. 32. S. 131/5*. Berechnung der Feuer- 
raumheizflache. Beispiele und Schlufifolgerungen aus ihnen 
Zusammenfassung.

, , N,e,ue r,r ,e D a m P f k e s s e l b a u a r t e n .  Von Schulte. 
Z. V. d. I. Bd. 76. 5.3.32. S. 217/25*. Notwendigkeit einer 
w dtgehenden Vereinfachung der Dampfkessel. Richtlinien 
fur die Bestellung und den Betrieb des Kessels nach sicher- 
heitstechmschen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten und 
ihre Anwendung an einigen Ausfiihrungen. Nachweis daB 
sich die neuern Forschungen und Erkenntnisse an Kesseln 
von sehr einfacher Bauart ausnutzen lassen.

P u 1 v e r i s e d - f u e I b o i l e r  a t  B e t t e s h a n g e r  
C o l l i e r y .  Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 4 .3 .32.  S 404/5* 
Beschreibung der Kohlenstaubfeuerung. Betriebserfah- 
rungen mit der Verbrennungskammer.
, l"e p r o b l e m e  de  1’a l i m e n t a t i o n  d e s  c h a u d i e r e s  
a h a u t e  p r e s s i o n .  Von Martin und Gubelmann. Science 
Industrie. Bd. 16. 1932. H. 217. S. 45/55*. Problem der 
Speisepumpen bei Hochdruckkesseln. Berechnung der 
Pumpen. Charakteristische Kuryen. Wirkungsgrade bei 
konstanten und veranderlichen Geschwindigkeiten. Ver- 
suchsergebnisse. Ratschlage bezijglich des Gesamtkreis- 
laufs der Kesselspeisung.

Ven t i l  o d e r  S c h i e b e r ?  Von Pichler. Z.V.d.I. Bd.76.
5.3.32. S. 227/33’. Bestrebungen zur Yerbesserung der
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Hochdruckdampfventile. Neuere Bauarten von Hochdruck- 
dampfschiebern. Werkstofffragen.

W i n d g e s i c h t e t e  R o h r m i i h l e n .  Von Rosin und 
Rammler. Braunkohle. Bd. 31. 5. 3. 32. S. 165/71*. Bauart 
und Arbeitsweise der Rohrmiihlen mit Umluftsichtern so
wie mit Stromsichtung. (Forts. f.)

E f f i c i e n t  s t e a m  r a i s i n g ;  a p p l y i n g  p a r t i c u -  
l a r l y  t o  L a n c a s h i r e  b o i l e r s .  Von Machin. Iron Coal 
Tr. Rev. Bd. 124. 4.3.32, S.393/8*. Warmewirkungsgrad 
von Kesselanlagen. Griinde fiir geringen Wirkungsgrad 
und Verluste. Luftvorwarmer. Verminderung der Schorn- 
steinverluste. Praktische Grenzen der Wiedergewinnung der 
Warme aus den Schornsteingasen durch Luftvorerhitzer. Ein
fluB der Verwendung vorerhitzter Luft. Betriebsergebnisse.

D e r  F l u g s t a u b a b s c h e i d e r  n a c h  d e m  S y s t e m  
M o d a v e  u n d  V e r s u c h e  d a m i t .  Brennstoffwirtsch. 
Bd. 14. 1932. H. 2. S. 26/30*. Bauart des Abscheiders. Er
gebnisse der auf einem englischen Werk durchgefiihrten 
Versuche.

T h e  R u  p a  c o a l - d u s t  e n g i n e .  Coli. Engg. Bd.9. 
1932. H. 97. S. 104/8*. Beschreibung der Maschine, beson
ders der Ventile. Kiihlung und Schmierung. Betriebszahlen.

T h e  i n a i n t e n a n c e  of  u n i f o r m i t y  in i n d u s t r i a l  
f u e l s .  Von Dunningham. Coll.Guard. Bd.144. 4 .3 .32 .  
S. 445/7. Probenehmen. Faktoren, welche die Gleichformig- 
keit eines Brennstoffes beeinflussen. Physikalische Be- 
schaffenheit der Flóze und Abbauverfahren.’Aufbereitungs- 
verfahren. Art der Verunreinigungen. Die Kohlensubstanz 
selbst. Verbrennlichkeit und Reaktionsfahigkeit.

B a u f o r m e n  u n d  G e t r i e b e  bei  n e u e r n  G e t r i e b e -  
m o t o r e n .  Von Altmann. Z .V .d.I .  Bd.76. 5.3.32. S.235/40. 
Bauarten der mit dem Elektromotor vereinigten Zahnrad- 
getriebe. Ungleichachsige sowie gleichachsige Einweg- 
und Mehrweggetriebe. Winkelgetriebe.

F o r t s c h r i t t e  in d e r  Sch we i  Bt e c h n i k  i m e r s t e n  
H a l b j a h r  1931. Von Lohmann und Schulz. Stahl Eisen. 
Bd. 52. 3.3.32. S. 220/3. EinfluB des Werkstoffes. Arbeits- 
und Priifyerfahren. Eigenschaften der SchweiBung. Bauliche 
und wirtschaftliche Fragen.

Hiittenwesen.
L e s  a c i e r s  c h i m i ą u e m e n t  r e s i s t a n t s  d i t s  

» i n o x y d a b l e s « .  Von Portevin. Rev.univ.min.met. Bd.75.
15.2.32. S. 198/223*. Allgemeines iiber die Korrosion der 
Metalle und Legierungen. Anwendung auf nichtrostenden 
und siiurefesten Stahl. Warmebestandiger Stahl. Herstellung 
und Behandlung des nichtrostenden Chromstahles. Gefiige- 
bau. Verwendungsgebiete.

La m e t a l l u r g i e  d u  z i n c  p a r  v o i e  e l e c t r o -  
l y t i ą u e .  Von Sturbelle. Rev. univ. min. met. Bd. 75.
15.2.32. S. 224/32*. Weltzinkerzeugung. Beschreibung von 
drei im Grofibetrieb bewahrfen Verfahren zur elektro- 
lytischen Zinkgewinnung. Vergleich der Verfahren.

T e s t i n g  o f  m a t e r i a l s  f o r  s e r v i c e  in h i g h -  
t e m p e r a t u r e  s t e a m  p l a n t .  Von Bailey und Roberts. 
Engg. Bd. 133. 26 .2.'32. S. 261/5*. EinfluB der Warrne- 
behandlung auf die physikalischen Eigenschaften. Spharo- 
idischer Karbid im Kohlenstoffstahl. Dehnungsversuche 
und Priifeinrichtung. (Forts. f.)

N e u e r e  D r e h r o h r o f e n - S i n t e r a n l a g e .  Von Paauet. 
Stahl Eisen. Bd. 52. 3. 3. 32. S. 218/20*. Bauart, Betriebs- 
weise, Ergebnisse und Wirtschaftlichkeit der neu errichteten 
Drehrohrofen-Sinteranlage des Werkes Belval in Luxemburg.

Chemische Technologie.
B e i t r a g  z u r  F r a g e  d e s  B a c k e n s  u n d  Bl i i he ns  

d e r  S t e i n k o h l e :  D i e  Bi t  u mi  na  d e r  G e f i i g e -  
b e s t a n d t e i l e  G l a n z k o h l e  u n d  M a t t k o h l e .  Von 
Broche und Schmitz. Brennst.Chem. Bd. 13. 1.3.32. S.81/5*. 
Nachweis, daB fur das Verhalten der Kohle bei der 
trockenen Destillation entscheidend sind 1. die vorwiegend 
backende und nicht treibende Eigenschaft des Olbitums, 
2. die in erster Linie treibende Eigenschaft des Festbitums 
und 3. die Neigung der Restkohle zum Erweichen beim 
Zusatz von Bitumenanteil.

D i e  N a c h v e r k o k u n g s w a r m e  v o n  K o k s  u n d  
e i n e  n e u e  M e t h o d e  z u i h r e r  B e s t i m m u n g .  Von 
Bruckner und Ludewig. Brennst. Chem. Bd. 13. 1. 3. 32. 
S. 85/8*. Vorrichtung zur Bestimmung der Gasausbeute 
bei der Nachverkokung. Abhangigkeit der innern Ver- 
kokungswarme von Nachentgasungstemperatur und Menge 
des abgespaltenen Gases.

D ie  V e r k o k u n g  t r e i b e n d e r  Koh l e n .  Von Haus- 
wald. Brennst.Chem. Bd. 13. 1.3.32. H. 88/93. Erórterung 
der yerschiedenen Mafinahinen zur gefahrlosen Verkokung 
treibender Kohle.

T h e  t h e r m a l  d e c o m p o s i t i o n  o f  c o a l .  Von 
Roberts. Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.97. S. 94/7 und 108*. 
Beginnende Zerśetzung, Erweichung und Blahung. Gesetz- 
maBigkeiten. Blahung von Kohlenmischungen. Vorerhitzung 
der Kohlen. Schnelles Erhitzen. Stufenweise Erhitzung.

T h e  p r i c e  o f  co  k i n g  c o a l .  Coli. Engg. Bd.9. 
1932. H.97. S .84/7. Kosten des Koksgruses. Betriebskosten 
der Koksofen. Gewinn- und Ver!ustrechnung. Vorteile 
aufbereiteter Kohle. Gas und Teer.

L e s  d e r i v e s  i n d u s t r i e l s  d e  1’ a z o t e .  Von 
Dechamps. Rev. univ. min. met. Bd.75. 15.2.32. S. 242/60. 
Geschichtlicher Riickblick. Die gegenwartige Technik der 
Stickstoffverbindungen. Zukunftsaussichten.

Chemie und Physik.
C a l o r i f i c  v a l u e s  of  f ue l  by  c a l c u l a t i o n .  Von 

Johnson. Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.97. S. 87. Ableitung 
einer einfachen Berechnungsformel. Beispiele.

Wirtschaft und Statistik.
D e r  B e r g s c h a d e n  i n  s e i n e r  b i l a n z  m a B i g e n  

S t e l l u n g  i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u  d e s  R u h r -  
g e b i e t e s .  Von Stams. Gliickauf. Bd.68. 12.3.32. S .253/61. 
Abschreibung und Bergschadenriicklage. Stellung der Berg- 
schadenriicklage nach dem Handelsrecht und in der betriebs- 
wirtschaftlichen Selbstkostenrechnung. Im Ruhrbergbau 
gebrauchliche Arten der Bilanzierung von Bergschaden. 
Bildung der Bergschadenriicklage. Griinde fiir die Bildung 
ungeniigender Riicklagen.

J a p a n e s e  S t e e l  i n d u s t r y  a n d  M a n c h u r i a .  
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 4.3.32. S. 399*. Umfang und 
Bedeutung der Stahlindustrie Japans. Ungeniigende Roh- 
stoffdecke im Inselland. Bedeutung der Vorkommen in 
der Mandschurei.

Verschiedenes.
D ie  M e c h a n i s i e r u n g  d e r  d e u t s c h e n  La n d -  

w i r t s c h a f t  in G e g e n w a r . t  u n d  Z u k u n f t .  Von Zander. 
Stahl Eisen. Bd. 52. 3. 3. 32. S. 209/18. Moglichkeit der 
Maschinenanwendung in den yerschiedenen BetriebsgroBen 
und Betriebszweigen der deutschen Landwirtschaft; ihre 
yolkswirtschaftliche Bedeutung. Arbeiten des Reichskura- 
toriums fiir Technik in der Landwirtschaft zur Lieferung 
einwandfreier Maschinen und Werkstoffe.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor N e d d e r m a n n  vom 1. Marz ab auf 

ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit auf dem 
Steinkohlenbergwerk Gladbeck in Gladbeck der Bergwerks- 
A.G. Recklinghausen,

der Bergassessor Dr.-Ing. H e i n e m a n n  vom 1. April 
ab auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatig
keit bei der Gutehoffnungshiitte A.G. in Oberhausen (Rhld.), 
Zeche Ludwig,

der Bergassessor T s c h a u n e r  vom 15. Marz ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der PreuBischen Bergwerks- und Hiitten-A.G., Zweig- 
niederlassung Steinkohlenbergwerke Hindenburg (O.-S.), 
Abt. Steinkohlenbergwerk Kónigin Luise,

der Bergassessor R a a c k  vom 1. April ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Mansfeld-A. G. fiir Bergbau und Huttenbetrieb, Abt. 
Hallesche Pfannerschaft,

der Bergassessor Le n z  vom 1. April ab auf weitere drei 
lYlonate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Mans- 
feld-A.G. fiir Bergbau und Huttenbetrieb, Abt. Zeche Mans
feld in Langendreer.

Infolge Ubertritts in den Dienst der PreuBischen 
Bergwerks- und Hiitten-A. G., Zweigniederlassung Salz- 
und Braunkohlenwerke in Berlin, scheidet der Bergrat Dr. 
H o f f m a n n  aus dem Staatsdienst aus.


