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(Mitteilung aus dem Hauptlaboratorium der Niederschlesischen Bergbau-A. G.)

Der Entgasung von Steinkohlen ist bisher meist 
in dem Sinne Aufmerksamkeit geschenkt worden, daB 
niań die Gesamtgasausbeute bei Koksofentemperatur 
(fliichtige Bestandteile) erm ittelt und zur Erganzung 
dieser Bestimmung noch die Gaszusammensetzung 
und den Heizwert untersucht hat (G e ip e r t) .  Ferner 
sind auf den Kokereien die Veranderungen yerfolgt 
worden, denen die Zusammensetzung des aus den 
einzelnen Ofen entweichenden Gases wahrend des 
Verlaufes der Garungszeit unterliegt. Dagegen hat 
der gewichtsmafiige Gang der Entgasung in dem 
gesamten Tem peraturgebiet zwischen dem Erhitzungs- 
beginn und der Verkokungshóchsttemperatur bisher 
wenig Beachtung gefunden. Zunachst seien deshalb 
die Griinde besprochen, die zu einer nahern Unter
suchung des Entgasungsyerlaufes in diesem Sinne 

. gefiihrt haben.

B ed e u tu n g  d es  E n tg a s u n g s y e r l  a u f  es.
Fur die Betrachtung der sich wahrend der Ver- 

kokung abspielenden Vorgange ist von D am  n i1 eine 
Einteilung in drei Abschnitte vorgeschlagen worden. 
Bei dieser Gliederung, die sich in der Folgę ais sehr 
zweckmaBig und fruchtbar fiir die weitere Forschung 
erwiesen hat, werden unterschieden: 1. das Verhalten 
der Kohle bis zum Beginn ihrer Erweichung, 2. die 
Umwandlungen wahrend des bildsamen Zustandes 
und 3. die Vollendung der Koksbildung vom Beginn 
der Wiederverfestigung der erweichten Kohle bis zum 
Ende der Garungszeit.

Nach Dainms Untersuchungen ist es sehr wesent- 
nch, welche Mengen fliichtiger Bestandteile bis zum 
Erweichungsbeginn und bis zum Beginn der Wieder- 
\erfestigung, d. h. der Halbkoksbildung, entweichen. 
Er teilt deshalb den Entgasungsverlauf ein in 1. die 

°rentgasung« bis zum Erweichungspunkt, 2. die 
Entgasung wahrend der Erweichung, im folgenden 
kurz »MitteIentgasung« genannt, und 3. die »Nach- 
entgasung«.

Es zeigt sich, daB sich die Kohlen hinsichtlich der 
Entgasung sehr yerschieden yerhalten, daB z. B. bei 
Kohlen mit gleichem Gehalt an fliichtigen Bestand- 
snen die Verteilung der Gasentwicklung auf die drei 
onen groBe Unterschiede aufweisen kann. Die Ver- 

edung der Gasentwicklung ist yon Bedeutung fur
■ die Koksbildung, 2. die Koksbeschaffenheif und
• das Nebenproduktenausbringen.

Mit wenigen Satzen sei dies kurz erlautert. Bei 
onlen mit hoher Vorentgasung, d. h. einem hohen 
eialt an Verbindungen, die bereits bei niedriger 
emperatur der Zersetzung anheimfallen, besteht die 
efahr einer starken Yerminderung der ursprunglich

yorhandenen backenden Eigenschaften. In manchen 
Fallen fiihrt dies zum yolligen Verlust der Back- 
fahigkeit, so daB es bei yoller Auswirkuhg der Vor- 
entgasung gar nicht zur K o k sb ild u n g  kommt. Fiir 
die K o k s b e s c h a ffe n h e it  ist meist die Starkę der 
Nachentgasung maBgebend; ist diese sehr hoch, so 
findet bei der Umwandlung des Halbkokses in Hoch- 
tem peraturkoks ein groBer Substanzschwund statt, der 
sich in der Bildung von Schrumpfrissen auswirkt und 
die Entstehung eines kleinstiickigen, splittrigen, auch 
porigen Kokses zur Folgę hat. Bei geringer Nach- 
entgasung erhiilt man dagegen die fiir GieBerei- 
zwecke erwunschten groBen und dichten Stucke. 
Die Bedeutung des Entgasungsyerlaufes fiir das Aus- 
bringen an Nebenerzeugnissen ist kurzlich von Da mm 
und K o rte n  eingehend erórtert worden1. Die Neben- 
produkte werden dadurch beeinfluBt, daB je nach der 
Verteilung der Gesam tentgasung auf die drei Ent- 
gasungsabschnitte groBere oder kleinere Mengen des 
Gases und der darin enthaltenen Stoffe an die^heiBen 
Ofenwande gelangen und dort eine starkę Zersetzung 
erleiden.

Vei fa h re n  z u r B e s tim m u n g  d es E n tg a s u n g s -

1 Gluckauf 1928, S. 1078.

y e r la u fe s .
Die zur Bestimmung des Entgasungsyerlaufes 

angegebenen Verfahren beruhen entweder auf der 
Messung des entwickelten Gasvolumens oder auf der 
Wiigung des Kohlen- oder Koksriickstandes. Zur 
ersten Art gehort das von A gde und v. L y n ck e r 
yorgeschlagene2. Man erhitzt hierbei Kohle in einem 
Porzellanrohr, fangt die entweichenden Gase nach 
Entfernung der Kondensate in einer Biirette auf und 
miBt sie. Wie bereits die Verfasser angegeben haben, 
werden also bei diesem Verfahren nur die gasfórmigen 
Destillationsprodukte erfaBt. Infolgedessen ist es 
erst bei Temperaturen yon 500-600« an brauchbar, 
nach den obigen Darlegungen aber gerade die Ent
gasung bei Beginn der Erweichung der Kohle, d h 
bei Temperaturen um 400«, wichtig.

Da mm"' stellt den Entgasungsverlauf gewichts- 
analytisch so fest, daB er eine abgewogene Kohlen- 
rnenge in einem von Kohlensaure durchstromten 
Quarzrohr 1 h lang bei der gewunschten Tem peratur 
erhitzt und dann zuriickwagt. In ahnlicher Weise sind 
Bestimmungen von T e r r e s  und K ro n a c h e r1 im 
Platintiegel nach Art des Verfahrens zur Erm ittlung 
der fliichtigen Bestandteile ausgefiihrt worden, wobei 
man allerdings einen andern Zweck yerfolgt hat. Bei 
diesen Arbeitsweisen erfordert jede Einzelfeststellung

1 G luckauf 1931, S. 1339.
= Brennst. Chem. 1929, S. 89.
* G luckauf 1929, S. 1078.
4 Gas W asserfach 1930, S. 675.
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einen erheblichen Zeit aufwand, und deshalb verbietet 
es sich von selbst, fiir jede Kohle eine grofiert Zahl 
von Bestimmungen fiir verschiedene Temperaturen 
auszufiihren. Danun beschrankt sich auf drei Tempe
ra turen ; er rechnet die Vore'ntgasung bis 25° unter
halb des Erweichungspunktes, die M ittelentgasung von 
dieser Tem peratur bis 25° oberhalb des Erweichungs
punktes und die Nachentgasung bis 900°. Die von ihm 
selbst als schematisch bezeicluiete Festlegung der 
Erweichungszone auf 50° ist dadurch bedingt, daB 
man zwar den Beginn der Erweichung nach den Ver- 
fahren von Darom sowie von A g d e und v. L y n c k e r1 
geniigend genau zu erfassen vermag, daB es aber 
bisher nicht moglich gewesen ist, das Ende des plasti
schen Zustandes eindeutig zu bestimmcn. Man gewinnt 
zwar Anhaltspunkte uber die Ausdehnung des plasti
schen Zustandes aus den spater naher beschriebenen 
Bildsamkeitskurven nach F o x w e ll2, aber diese lassen 
eine mehrfache Deutung zu und gestatten somit nicht 
die genaue Festlegung des Wiederyerfestigungs- 
punktes. Auch bei der Arbeitsweise von Agde und 
v. Lyncker (Nadelpenetrometer) bereitet die Fest
legung der W iederverfestigungstem peratur Schwierig
keiten, weil bei bliihenden Kohlen diese Eigenschaft 
dem Einsinken der Nadel entgegenwirkt. Die von 
K a ttw in k e l3 vorgeschlagene Bestimmung hat zur 
Voraussetzung, daB die Kohle bkiht, und das Ergebnis 
ist stark vom Empfinden des Beobachters abhangig, 
der festzustellen hat, wann die Blahung »sichtlich« 
beendet ist.

Diese Unsicherheit in der Erm ittlung der Fest- 
punkte lieB es als wiinschenswert erscheinen, den Ent- 
gasungsyerlauf ununterbrochen wahrend der ganzen 
Verkokungszeit zu bestimmen und schaubildlich in 
einer Entgasungskurve festzulegen. Die Ergebnisse 
waren dann von der Unsicherheit und Willkiirlichkeit 
der Bestimmung der Festpunkte befreit. Fiir den Fali, 
daB spiitere Untersuchungen eine andere Lage der 
Festpunkte ergaben, wurden die Ergebnisse der 
Bestimmung des Entgasungsverlaufes nicht ihren 
W ert yerlieren, sondern man konnte die fiir die 
einzelnen Abschnitte geltenden neuen W erte einfach 
von der Kurve ablesen. Abgesehen davon hatte man 
naturlich den Vorteil, die Entgasung in ihrem ganzen 
Verlauf beobachten zu konnen.

Die ununterbrochene Bestimmung des Entgasungs- 
verlaufes ist mit der in Abb. 1 wiedergegebenen Vor- 
richtung gelungen1. Die Kohle wird in die Quarz- 
schale a eingewogen, die an dem Platindraht b in dem 
elektrischen Rohrenofen c hangt. Den Platindraht 
befestigt man unter der einen W aagschale der 
Analysenwaage d. Fiir den Fali, daB eine grofie 
Zahl von Untersuchungen ausgefuhrt werden soli, 
empfiehlt es sich, an Stelle der Analysenwaage eine 
Torsionswaage zu verwenden, welche die Wagungen 
sehr vereinfacht. Der Rohrenofen wird nach Ein- 
fuhrung des Thermoelementes e und des Gas- 
zufiihrungsrohres f  unten luftdicht abgeschlossen und 
oben mit einem durchbohrten Asbestdeckel abgedeckt. 
Vor Beginn des Versuches yerdrarigt man die Luft im 
Ofen durch Stickstoff und leitet wahrend der ganzen

1 Brennst. Chem . 1929, S. 86; S c  h i m in e i  * Brennst. Chem. 1929, S. 319.
5 J. Soc. Chem. Ind . 1929, S. 193.
3 Brennst. Chem. 1930, S. 329.
* Nach AbschluB dieser A rbeit ist uber denseiben G egenstand ein 

Aufsatz von P i e t e r s  erschienen (Fuel 1931, S. 489), dessen Ergebnisse 
keine Berucksichtigung m ehr geFunden haben.

Versuchsdauer einen schwachen Stickstoffstrom hin-. 
durch. Das Gewicht des Quarztiegels mit der Kohle 
wird durch ein Gegengewicht auf der andern W aag
schale ausgeglichen. Sobald beim Erhitzen die Kohle

Abb. 1. Entgasungsvorrichtung.

zu entgasen beginnt, ersetzt man den Gewichtsverlust 
mit aufgelegten Gewichten. Durch gleichzeitige Ab- 
lesung der Tem peratur und des Gewichtsverlustes liifit 
sich dann eine genugende Anzahl von Punkten fiir die 
Aufstellung der Entgasungskurve bestimmen. Der 
Auftrieb infolge der Erhitzung des Quarztiegels ist 
so gering, daB er ganzlich vernachlassigt werden kann; 
bei einem Leeryersuch tritt keine meBbare Gewichts- 
yerminderung ein.
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Abb. 2. Entgasungsverlauf (Summenkurven).

In den Abb. 2 und 3 sind von den nach diesem 
Verfahren erhaltenen Entgasungskurven einige kenn- 
zeichnende Beispiele so aufgetragen worden, daB jeder 
Tem peratur die bis dahin entwickelte Gasm enge1 ent- 
spricht; es ergibt sich also eine stetig ansteigende 
Summenkurve. Fiir die spatere Besprechung und Aus
wertung der Ergebnisse ist es aber zweckmaBig, eine 
andere Form der Kuryendarstellung zu wahlen, wie 
sie Abb. 4 zeigt. Hierbei ist die Zunahme der Ent
gasung von 25 zu 25° in Abhangigkeit von der T em pe
ratur aufgezeichnet; der Kurvenpunkt zwischen 400 
und 425° beispielsweise gibt den Unterschied der zu-

1 Unter Gasm enge ist hier wie auch w eiterhin der Oewichtsverlust 
der Kohle zu verstehen ; d e r Begriff uinfaBt also auBer dem eigenthclien 
Gas auch die in Gasform entbundenen N ebenerzeugnisse.
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gehorigen Gasmengen, d. h. die innerhalb dieser Tem- 
peraturspanne entwichene Gasmenge, an. Wahrend 
sich bei den Summenkurven keine erheblichen Unter
schiede im Gang der Entgasung erkennen lassen
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Abb. 3. Entgasungsverlauf (Summenkurven).

— sofern man von der absoluten Hohe der Werte 
absieht —, treten bei den Unterschiedskurven der 
Abb. 4 doch einige Verschiedenheiten besser hervor. 
Immerhin sind. aber auch hier die Kurven einander 
ziemlich ahnlich; z. B. liegt der Hochstwert der Gas- 
entwicklung mit einer einzigen Ausnahme zwischen
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suchten Kohlen liefern, auf den Gesamtgasgehalt be- 
zogen, nur wenig verschiedene Entgasungskurven. 
Kurve 3 liegt allerdings erheblich tiefer; sie ist be
sonders gezeichnet worden, weil diese Kohle hinsicht
lich ihres Vorkommens lind geologischen Alters eine 
Ausnahmestellung einnimmt. Im groBen und ganzen 
zeigt also die Entgasung bei allen untersuchten Kohlen 
einen ganz ahnlichen Yerlauf.

f/ r  3
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Abb. 4. Entgasungsverlauf (Unterschiedskurven).

I00 Unc* 450°. Am deutlichsten wird die Ahnlichkeit 
i/m  EntgasiI"gsverlaufes samtlicher untersuchten 

°“len, wenn man die auf dem wechselnden Gehalt 
n . uchtigen Bestandteilen beruhenden ziffern- 
na iigen Unterschiede ausschaltet. In Abb. 5 ist die 
^gasung in Hundertteilen des Gesamtgasgehaltes 
,~i 900° w'edergegeben. Kurve 1 verbindet die 
oc sten, Kurve 2 die niedrigsten erhaltenen Werte; 
.^ "1,sc*ien hegen die der iibrigen Kohlen. Man sieht, 

e Werte nur sehr wenig streuen, d. h. alle unter-

Abb. 5. Entgasungsverlauf in Hundertteilen 
der Gesamtentgasung.

Man konnte danach zu der Ansicht kommen, daB 
die Untersuchung des Entgasungsverlaufes nutzlos sei 
und keine neuen Einblicke in dfe Vorgange bei der 
Koksbildung erwarten lasse. Eingangs ist aber schon 
darauf hingewiesen worden, daB die Dammsche Ein- 
teilung des Entgasungsverlaufes auf der Erweichungs- 
temperatur der Kohle beruht. Der Entgasungsverlauf 
erhalt somit erst Bedeutung uncl Wichtigkeit in Ver- 
bindung mit dem plastischen Zustand der Kohle.

V erfah ren  zur B estim m u n g  
der p la st isc h e n  E ig en sc h a ften  der K ohle.

Vor der Besprechung der weitern Untersuchungs- 
ergebnisse erscheint es ais angebracht, das Verfahren 
zur Bestimmung der plastischen Eigenschaften zu be- 
schreiben und die untersuchten Kohlen hinsichtlich 
dieses Verhaltens zu kennzeichnen. Die von mir be- 
nutzte Einrichtung von Foxwell ist in Abb. 6 wieder- 
gegeben. Durch die Kohle a, die sich in bestimmter
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schematischen Darstellungen in Abb. 9 seien die sich 
tatsachlich abspielenden Vorgange erlautert. Bei 
Beginn des Versuches (1) ist das Rohr gleichmaBig 
mit Kohle gefullt; auf dem ganzen Querschnitt des 
Rohres kann der Stickstoff (durch die Pfeile an- 
gedeutet) zwischen den Kohlenkornern durchstreichen.

/7J/7J
ts s
soo

3 7 0  W O  4 5 0  SOO

Abb. 7. Bildsamkeitskurven.

Kohle, so wird sie bei Erreichung des Erweichungs- 
punktes zu schmelzen beginnen. Infolgedessen steigt 
der dem Stickstoffstrom entgegengesetzte W iderstand 
an, und man kann am Manometer die Drucksteigerung 
ablesen. Je besser die Kohle schmilzt, desto mehr wird 
ihre Gasdurchlassigkeit abnehmen und desto starker 
der Druckanstieg sein. Die Gasdurchlassigkeit nimmt

fft/er- undlangsschniffe dureń das puarzroAr
yy.ęi-

WM/fo/r/e H H  /foMenscńme/ze Wi&ffa/6/ro/(s

Abb. 9. Schematische Darstellung der Vorgange 
in der Versuchseinrichtung von Foxwell.

Sobald die Rohrwand infolge der Beheizung die 
Tem peratur des Erweichungspunktes der Kohle an
genommen hat, beginnt diese zu schmelzen (2, 
schwarz). Dem schwachen Stickstoffstrom, der diese 
ziihflussige Schmelze nicht zu durchdringen vermag, 
bleibt zum Durchtritt durch das Rohr nur noch ein 
kleinerer freier Querschnitt, und daher steigt der 
Druck an. Da die Tem peraturm essung aufien ani 
Quarzrohr erfolgt, gibt somit der Druckanstieg tat- 
saclrlich den Erweichungspunkt der Kohle an. Im 
weitern Verlauf wird der freie Querschnitt infolge des 
Schmelzens der nachsten Schichten immer mehr ver- 
ringert (3). Dies setzt sich unter standigem raschem 
Druckanstieg fort, bis entweder das ganze Rohr mit 
geschmolzener Kohle angefiillt ist (Fali I) oder aber
— und das ist wegen des herrschenden Temperatur- 
gefiilles wahrscheinlicher — bis von auGen die 
Wiederverfestigung (gestrichelt) eintritt und damit 
dem Stickstoff dort wieder eine D urchtr i t tsm óglichkeit  
gegeben wird (4; Fali II). Mit fortschreitender Koks- 
bildung vergróBert sich rasch der freie Querschnitt 
(5), bis schlieBlich nach beendeter V erkokung  der 
Stickstoff wieder nahezu unbehindert hindurchstrómen 
kann und sich im allgemeinen der urspriingliche Druck 
einstellt (6). Der Umkehrpunkt der Kurve nach Uber
schreitung des Hóchstwertes wiirde im Fali I tat
sachlich die Tem peratur am Ende des plastischen 
Zustandes angeben. Da dieser Fali aber unwahr- 
scheinlich ist, bezeichnet der Umkehrpunkt lediglich 
den Augenblick des geringsten freien Querschnitts 
(Fali II); damit verliert er aber jede praktische Be
deutung. Es ist also nicht moglich, aus der Foxwell-

Dn/cJf 
mm 
łV<S -  
<f 00 _

Abb. 8. Bildsamkeitskurven,

so lange ab, bis die W iederverfestigung eintritt, in 
dereń Gefolge Schrumpfung sowie Bildung von Rissen 
und Poren einsetzen. Infolgedessen wird dem Stick
stoff der Weg wieder freigegeben, und der Druck sinkt 
bis nahezu auf den ursprunglichen Wert. Triigt man 
den am M anometer abgelesenen Druck in Abhangig
keit von der zugehorigen Kohlentemperatur auf, so 
erhalt man die Foxwellschen Bildsamkeitskurven 
(Abb. 7 und S).

Danach erscheint die Auswertung der Kurven ais 
sehr einfach: der Beginn des Druckanstiegs bezeichnet 
den Erweichungspunkt, der Hóchstwert der Kurve den 
W iederyerfestigungspunkt. Leider weist aber das Ver- 
fahren von Foxwell einen grundsatzlichen Fehler auf,

Schichthóhe innerhalb des im Róhrenofen b  be- 
festigten Quarzrohres c befindet, wird ein Stick
stoffstrom  von genau geregelter Starkę geleitet. Das 
M anometer d  zeigt den W iderstand an, den die 
Kohlenschicht dem Stickstoff bietet. Erhitzt man die

Druc/f

der eine solche einfache Deutung nicht zulaBt. Erstens 
hat nicht die ganze Kohle die gleiche Temperatur, 
sondern es besteht innerhalb der Kohle ein Tempe- 
raturgefalle, zweitens — und das ist das Wesent- 
liche — verlauft der Stickstoffstrom senkrecht zur 
Richtung dieses Temperaturgefalles. An Hand der



30. April 1932 O  1 ii c k a u 1 409

Kurve die Tem peratur der Wieclerverfestigung zu ent- 
nehmen. Dies ware nur dann angangig, wenn es 
gelange, die Versuchsbedingungen so einzurichten, 
daB entweder kein Temperaturgefalle innerhalb der 
Kohle auftriite, oder daB der Stickstoffstrom in 
Richtung der fortschreitenden Verkokung hindurch- 
geleitet werden konnte. Die Bemiihungen, ein Ver- 
fahren zu entwickeln, das einer dieser Forderungen 
geniigt, sind bis jetzt erfolglos gewesen.

Wenn auch die Foxwell-Kurven aus den dar- 
gelegten Orunden in ihrer H5he keinen unmittelbaren 
MaBstab fur die Bildsamkeit der Kohle und in ihrer 
Breite (vom Anstieg bis zum Iiochstwert) kein 
unmittelbares MaB fur den Temperaturbereich geben, 
innerhalb dessen die Kohle geschmolzen bleibt, so 
verlieren sie doch nicht ihren W ert fur die Beurteilung 
der plastischen Eigenschaften. Man erhalt aus ilmen 
wertyolle qualitative Anhaltspunkte iiber das Sclnnelz- 
\ermógen. Sicher ist z. B., daB eine Kohle mit sehr 
hoch ansteigender Kurve (Abb. 7, Kohle 6) besser 
schmilzt ais eine, bei der sich die Kurve nur wenig 
uber die Nullinie erhebt (Abb. 7, Kohle 8); sicher ist 
ferner, daB einem spitzen, nadelfórmigen Kurvenzug 
(Abb. 8, Kohle 3) eine schmale Erweichungszone, 
einer breiten, gewólbten Kurve (Abb. 8, Kohle 4) 
dagegen auch eine breite Erweichungszone entspricht. 
Fiir , die praktische Auswertung der Kurven war es 
notig, die Tem peratur am Ende der Erweichungszone 
festzulegen. Da die genaue Bestimmung dieser 
Temperatur aus den angefiihrten Grunden bisher nicht 
gelungen ist, habe ich in samtlichen Fallen die dem 
liochsten Punkt der Kurve entsprechende Tem peratur 
ais Wiederverfestigungspunkt angenommen. Der 
damit begangene Fehler diirfte nicht sehr groB sein; 
jedenfalls beeintrachtigt er nicht die aus den Ver- 
suchen gezogenen SchluBfolgerungen.

Bei den untersuchten Kohlen lagen die Er- 
weichungspunkte zwischen 370 und 420°, die Wieder- 
verfestigungspunkte zwischen 410 und 480°. Diese 
Temperaturen sind bei den Entgasungskurven (Abb.4) 
in Form senkrechter Striche eingezeichnet worden. 
Oadurch wird die erwahnte Dreiteilung des Ent- 
gasungsverlaufes in Vorentgasung, M ittelentgasung 
und Nachentgasung yollzogen. Die Zahlenwerte fur 
me Entgasungsabschnitte sind aus den Summenkurven 
entnommen und dann in die durch die Striche ent- 
stehenden Felder bei den Unterschiedskurven sinn- 
pmaB eingetragen worden. Jetzt zeigt es sich, daB 
rotz der Ahnlichkeit der Entgasungskurven die ver- 

schiedenen Kohlen in den einzelnen einander ent- 
sprechenden Entgasungsabschnitten groBe Unter- 
schiede aufweisen. Erst durch Verbindung der Ent- 
gasungskurven mit den Ergebnissen der Foxwell- 
Kurven *si man in der Lage, die fiir die Praxis 
'Wchtigen Unterschiede im Entgasungsverhalten der 
kohlen festzustellen.

K ennzeichnung  v e r s c h ie d e n e r  K o h le n a r te n  
nach E n tg a s u n g s v e r la u f  un d  p la s t is c h e n  

E ig e n s c h a f te n .
Im folgenden sollen an Hand der angefiihrten 

'n ersuchungen die wichtigsten Kohlenarten und ihr 
erhalten bei der Koksbildung besprochen werden. 
a ei wird es verschiedentlich notig sein, auch andere 
'genschaften zur Beurteilung heranzuziehen. Aus 
lesem Grunde sind in der nachstehenden Ubersicht

einige Analysenangaben der untersuchten Kohlen zu- 
sammengestellt.

K o h l e ..................... 2 3 4 5 6 7 8
Asche . . . . . . . o/o 6,7 11,5 4,3 6,3 4,9 7,7 8,2Fliichtige Bestand

teile (850°). . . . 0/0 35,2 26,7 21,2 26,9 31,8 25,7
11

23,6
11Backfahigkeit . . . 13 17 18 12 11

Treibdruck. . . kg/cm2 0,50 0,70 3,90 0,30 0,26 0,35 0,37
420trweichungsbeginn °C 395 395 390 400 395 430Hóchstwert der Fox-

well-Kurve . . . °C 430 425 440 445 445 480 475Hóchstwert der Fox-
well-Kurve . . mm WS 260 785 827 835 826 282 787Vorentgasung . . . % 6,3 1,9 1,5 3,3 7,5 7,2 6,0

4,8
10,7

Mittelentgasung . . °/o 7,0 2,7 3,0 5,8 7,0
■ J
4,8

Nachentgasung. . . % 17,5 19,7 16,9 14,0 14,5 12,0

W ohl das beste Beispiel einer Kohle mit hoher 
Nachentgasung stellt die Probe 4 dar. Das Ansteigen 
der Entgasung (Abb. 4) geht auBerordentlich langsam 
vor sich, so daB der Hóchstwert erst am Ende des 
plastischen Zustandes erreicht wird. Nach der damit 
eingetretenen W iederverfestigung entweichen noch 
16,9 o/o fliichtige Bestandteile, gleich 79 o/0 des Gesamt- 
gasgehaltes, aus dem Halbkoks. Die Folgę ist, daB ein 
starker Substanzschwund eintritt, der sich in RiB- 
bildung und Zerkliiftung des Kokses auBern muB. In 
der Tat fallt bei der Verkokung dieser Kohle fast der 
gesamte Koks in kleinern KorngróBen an, wahrend 
man nach der Hóhe der fluchtigen Bestandteile der 
Kokskohle (21,2 o/0) vermuten muBte, daB sich diese 
Kohle vorziig!ich zur Herstellung groBstuckigen 
GieBereikokses eignet. Die geringe Vorentgasung 
bedingt ferner, daB die Kohle auBerordentlich hitze- 
bestandig ist. Damit sich die Vorentgasung volI- 
standig auswirken konnte, wurde die Kohle in der 
Schwelretorte 5 h lang auf 350° erhitzt. W ahrend 
\iele Kohlen bei dieser Behandlung das Backvermógen 
ganz oder zum gróBten Teil verlieren, weist diese nach 
Beendigung der Vorentgasung noch die gute Back- 
fahigkeit 14 gegen vorher 18 auf, und selbst der 
sehr hohe Treibdruck ist unverandert geblieben (vel. 
Analysentafel).

Ein weiteres Beispiel fur hohe Nachentgasung 
bietet die Kohle 3 (Abb. 4). Bei ihr tr itt mit 19,7<>/o 
der hóchste zahlenmaBige W ert der Nachentgasung 
von allen untersuchten Proben auf. Im GroBbetrieb 
erhalt man bei der Verkokung dieser Kohle einen 
auBerst kleinstuckigen, stengligen Koks. Auch sie ist 
bei Temperaturen unterhalb des Erweichungspunktes

Abb. 10. Gipsschliff eines Kokses mit stengeligem Gefuge.
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'  Fuel 1926, S. 57.

ziem lich bestandig und biifit nur wenig von ihrer Back- 
fahigkeit (von 17 auf 13) ein.

Die Kohle 6 laBt ebenfalls noch eine ziemlich hohe 
Nachentgasung erkennen, jedoch fiillt der daraus her- 
gestellte Koks schon in gróBern Stucken an, die aller- 
dings in sich noch stengliges Gefuge zeigen. In dem 
nach dem Roseschen Verfahrenx hergestellten Gips- 
schliff (Abb. 10) kommt dies gut zum Ausdruck. Da
gegen veranschaulicht Abb. 11 das ziemlich riBfreie, 
einheitliche Gefuge eines Kokses, der aus einer wenig 
nachentgasenden Kohle (Nr. 8) gewonnen worden ist. 
In ursachlichem Zusammenhang damit steht es, daB 
ein sehr groBer Teil der Kokserzeugung aus dieser 
Kolile groBstiickiger GieBereikoks ist.

Abb. 11. Koks mit ziemlich riBfreiem, einheitlichem Gefuge.

E in flu B  d e r  V e rk o k u n g s g e s c h w in d ig k e it  
a u f  E n tg a s u n g s v e r la u f ,  B ild s a m k e it  

und  T re ib d ru c k .
Der praktische W ert der vorstehenden Betrach

tungen ware gering, wenn man den Entgasungs- 
verlauf einer Kohle ais unyeranderliche Konstantę wie 
etwa ihre Elementarzusammensetzung ansehen miiBte, 
auf dereń GróBe man keinen EinfluB hat. Der Ent- 
gasungsverlauf ist aber — wie fast alle Kohleneigen- 
schaften — von den Verkokungsbedingungen abhangig 
und damit in gewissen Grenzen veranderlich. Unter 
den fiir die Bestimmung des Entgasungsyerlaufes 
gewahlten Normalbedingungen kann sich in keiner 
Tem peraturstufe die zugehórige Entgasung voll bis 
zum Ende auswirken, weil sie von der inzwischen 
weitergegangenen Tem peratursteigerung iiberholt 
wird. Bei langsamerm Temperaturanstieg, d. h. 
geringerer V e rk o k u n g s g e s c h w in d ig k e it ,  wird 
sich daher die gesamte Entgasung in Richtung der 
niedrigen Temperaturen yerschieben. Der yersuchs- 
maBige Nachweis wurde an der Kohle 2 gefuhrt, die 
sich wegen ihres hohen Gasgehalts besonders gut 
dazu eignete. Abb. 12 zeigt die Entgasungskuryen 
dieser Kohle bei den Erhitzungsgeschwindigkeiten von 
1° je min, 4° je min und 9° je min. Die Darstellung 
laBt erkennen, wie sich der Hóchstwert der Entgasung 
mit steigender Erhitzungsgeschwindigkeit immer mehr 
nach den hóhern Temperaturen yerschiebt. Dem- 
entsprechend yeriindern sich auch die W erte fur 
die drei Entgasungsabschnitte in dem Sinne, daB 
mit steigender Erhitzungsgeschwindigkeit die Vor-

entgasung ab- und die Nachentgasung zunimmt. 
Da sich die Verkokungsgeschwindigkeit durch ent- 
sprechende Wahl der Kammerbreite und der Kammer- 
tem peratur sowie des Schiittgewichts der Kohle

Abb. 13. EinfluB der Erhitzungsgeschwindigkeit 
auf das Schmelzvermógen.

Abb. 12. EinfluB der Erhitzungsgeschwindigkeit 
auf die Entgasung.

regeln laBt, kann man die BeeinfluBbarkeit der Ent
gasung dazu benutzen, um die Bildung des jeweils 
gewunschten Kokses zu begiinstigen, was praktisch 
ja auch yielfach unbewuBt oder bewuBt geschieht.

Ausgesprochen hohe Vorentgasung (im Verhiiltnis 
zu den fliichtigen Bestandteilen) kennzeichnet die 
Kohle 7. Sie ist ein gutes Beispiel dafiir, in wie 
unyorteilhafter Weise sich bei ungiinstigen Ver- 
kokungsbedingungen eine hohe Vorentgasung auf die 
Koksbildung auswirken kann. Vergleicht man die Bild- 
samkeitskurve dieser Kohle mit denen der Kohlen 5, 
6 und 8, so fallt ihr geringer Anstieg, der auf ein 
maBiges Schmelzvermógen hindeutet, stark ins Auge. 
Die Backfiihigkeit erscheint also nach den Fox\vell- 
Kuryen ais viel niedriger, obwohl sie nach der Sand- 
abriebprobe denen der andern gleichkommt. Die 
Ursache fiir diese Abweichung der Untersuchungs- 
yerfahren ist wiederum in der Verkokungsgeschwin- 
digkeit zu suchen. Diese ist bei der Sandabriebprobe 
auBerordentlich hoch (rd. 250° je min), beim Fox- 
well-Verfahren betragt sie dagegen nur 3 -4 °  je min. 
LaBt man durch geringe Erhitzungsgeschwindigkeit 
bei der Kohle 7 der hohen Vorentgasung Zeit, sich 
auszuwirken, so findet eine weitgehende Zerstórung 
des Bitumens statt, und das Backvermógen nimmt 
daher stark ab. Diese Abnahme der Schmelzbarkeit laBt 
sich deutlich in Abb. 13 erkennen, welche die bei
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verschicdener Erhitzungsgeschwindigkeit erhaltenen 
Foxwell-Kurven verzeichnet. Die durch hohe Vor- 
entgasung eiutretende Verminderung des Back- 
vermógens, die bis zu dessen vollstandigem Verlust 
fuhren kann, macht es erforderlich, die Kohle mit 
hoher Geschwindigkeit zu verkoken, damit man einen 
gut geschmolzenen Koks erhalt.

Wie ich schon fruher dargelegt habe1, nimmt im 
allgemeinen der Treibdruck einer Kohle mit steigender 
Verkokungsgeschwindigkeit zu, weil die entsprechend 
besser zusammenschmeizende Kohle die Gase weniger 
leicht entweichen laBt. Bei einer Kohle, dereń Schmelz- 
vermógen in so starkem MaBe von der Art der Er- 
hitzung abhangt, muB demnach auch der Treibdruck 
weitgehend davon beeinfluBt werden. In der T at zeigt 
Abb. 1 6, daB von den untersuchten Kohlen Nr. 7 bei der

Abb. 14. Schwelkoks von Kohle 7, 
schwarzlich und eben gesintert.

D er Stand der Betriebszusam m enfassung im R uhrkohlenbergbau  
zu B eginn des Jahres 1932.

Von Bergassessor F. W. W e d d i n g ,  Essen.

der RU+ ,Beurteilun§: der Fortschritte auf dem Gebiete hat das Oberbergam t Dortmund den Zechen seines 
betriebszusammenfassung im Ruhrkohlenbergbau Bezirks durch die Bergrevierbeamten einen Frage-

Von D am m 1 ist auf die Móglichkeit hingewiesen 
worden, das Verhalten der Kohlen bei der Vorkokung 
auf Grund des in der Schwelretorte von Fischer bei 
500° gewonnenen Schwelkokses zu beurteilen. Es hat 
sich gezeigt, daB die Unterschiede in den koksbilden- 
den Eigenschaften beim Schwelkoks viel starker in 
Erscheinung treten ais beim Hochtemperaturkoks, 
weil die Vorentgasung infolge der geringern E r
hitzungsgeschwindigkeit starker zur Geltung kommt, 
wahrend die fiir die K o k sb ild u n g  unwesentliche 
Nachentgasung fortfallt. Die Schwelkoksproben der 
Kohlen 7 und 8 (Abb. 14 und 15) zeigen besonders

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nachdem einleitend die Bedeutung des Ent- 

gasungsverlaufes dargelegt worden ist, wird ein neues 
Verfahren beschrieben, das die Entgasung einer Kohle 
wahrend des ganzen Verlaufs der Verkokung in einem 
Untersuchungsgang zu bestimmen gestattet. Da der 
Entgasungsverlauf nur in Verbindung mit dem Er- 
weichungsyorgang der Kohle Bedeutung hat, schlieBt 
sich eine kritische Besprechung des zur Erfassung des 
Schmelzvermógens dienenden Foxwell-Verfahrens an. 
An Hand einiger Beispiele wird der EinfluB des Ent- 
gasungsverlaufes'auf die Koksbildung und die Koks- 
eigenschaften erliiutert. Besondere Beriicksichtigung 
findet dabei die Verkokungsgeschwindigkeit, dereń 
EinfluB auf Entgasungsverlauf, Bildsamkeit und 
Treibdruck an Beispielen nachgewiesen wird.

1 Gluckauf 1930, S. 325.
* Die Erhitzunjrsgeschw indigkeit ist durch  die T em peraturen  gekenn- 

zeichnet, auf die der Ofen beim Einsetzen der Kohle vorgeheizt gew esen ist.

niedrigsten Erhitzungsgeschwindigkeit2 den niedrig- 
sten Treibdruck aufweist; ihr Treibdruck steigt aber 
in viel starkerm MaBe an ais der aller ubrigen Kohlen 
und hat bei der hóchsten untersuchten Verkokungs- 
geschwindigkeit den der andern Kohlen zum Teil 
erheblich iiberholt.

Abb. 15. Schwelkoks von Kohle 8, glanzend und hart.

ansehaulich, wie die an Hand der Foxwell-Kurven 
'orauszusehenden Unterschiede im Schmelzvermógen, 

in den Backfahigkeitszahlen nicht zum Ausdruck 
kommen, praktisch tatsachlich vorhanden sind. Der 
chwelkoks 7 ist schwarzlich, nur eben gesintert und 

sehr zerreiblich, entsprechend dem niedrigen Verlauf 
er Foxwell-Kurve, wahrend der Schwelkoks 8 gut 

geschmolzen, glanzend im Aussehen und ldingend hart 
1S‘; entsprechend der hoch ansteigenden und breit 
gewólbten Foxwell-Kurve.

1 Brennst. Chem. 1929, S. 1 9 1 .

Abb. 16. Abhangigkeit des Treibdruckes 
von der Verkokungsgeschwindigkeit.
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bogen fur den M onat Januar 1932 zugehen lassen, in 
dem nach der Anzahl der Abbaubetriebspunkte und 
der mittlern fórdertaglichen Fórderung jedes einzel
nen, ferner nach den fórdertaglich aus Vorrichtungs- 
betriebspunkten stammenden Kohlenmengen und der 
Anzahl der Schragbaubetriebspunkte gefragt worden 
ist. AuBer einer der drei ausgefertigten Antworteh 
hat der Verein fiir die bergbaulichen Interessen in 
Essen vom Oberbergamt Bonn auch entsprechende 
Angaben der linksrheinischen Zechen erhalten, so dafi 
es moglich gewesen ist, die Ergebnisse von 100 o/o der 
dem Verein angeschlossenen Zechen auszuwerten.

Z a h l e n t a f e l  1. Anzahl der Abbaubetriebspunkte 
in den yerschiedenen Lagerungsgruppen, 

unterteilt nach Fórderklassen.

Lagerungsgruppe

0 bis 5» 
iiber 5 „ 25°

» 25 „ 35»
„ 35 „ 550
„ 55 „ 900

Anteil .
zus. 
. o/o

Zahl der Abbaubetriebspunkte 
mit einer fSrdertaglichen Fórderung

127
657
491

1074
1296

3645
71,3

54
207
98

164
146

669
13,1

112
246

44
43
20

465
9,1

52
123

6
3
1

185
3,6

36
74

4

114
2,2

33
0,7

Insges.

An
zahl

An
teil
%

388
1330
646

1284
1463

5111
100,0

7,6
26,0
12,7
25,1
28,6

100,0

Wie sich die Zahl der Abbaubetriebspunkte auf 
die einzelnen Lagerungsgruppen, getrennt nach ver- 
schiedenen Fórderklassen (bis 50 t, iiber 50 bis 100 t

Abb. 1. Anteil der auf die yerschiedenen Fórderklassen 
entfallenden Abbaubetriebspunkte.

usw.), yerteilt, ist aus der Zahlentafel 1 und Abb. 1 
ersichtlich. Danach stellt sich die Gesamtzahl der 
Abbaubetriebspunkte auf 5111. Hiervon haben im 
Berichtsmonat 3645 oder 71,3 o/o eine fórdertagliche

Fórderung bis 50 t aufgewiesen. Die grofie Zahl 
von Betriebspunkten in der niedrigsten Fórderklasse 
beruht vor allem darauf, dafi in der steilen und ganz 
steilen Lagerung (iiber 35 bis 55° und iiber 55 bis 
90°) eine Betriebszusammenfassung, die eine fórder
tagliche Fórderung von mehr als 50 t je Betriebs- 
punkt gestattet, erheblichen Schwierigkeiten begegnet 
und sich daher nur langsam durchzusetzen vermag. 
Von den 3645 Abbaubetriebspunkten entfallen denn 
auch 1 0 7 4+ 1296  - 2370 oder 65 o/o auf steiles und 
ganz steiles Einfallen. Jede foigende Fórderklasse 
weist einen sich immer mehr yerringernden Anteil an 
der Gesamtzahl der Betriebspunkte auf. Die drei 
hóchsten Klassen mit Fórderleistungen von mehr als 
200 t  sind zusammen nur mit 3,6- 2,2+ 0,7 =6,5 o/o an 
der Gesamtzahl beteiligt. Wic aus der letzten Spalte 
heryorgeht, sind die Anteile an der Gesamtzahl der 
Betriebspunkte in der flachen, steilen und ganz steilen 
Lagerung mit 26,0, 25,1 und 28,6 o/o ziemlich gleich, 
wahrend diejenigen bei mittlerm und ganz flachem 
Einfallen mit 12,7 und 7,6 o/o weit darunter liegen.

Z a h l e n t a f e l  2. Anzahl der Abbaubetriebspunkte 
in den yerschiedenen Flózgruppen, 

unterteilt nach Fórderklassen.

Flózgruppe

Zali 
mit eir

om
<n
2 iib

er
 

50 
3 

o.
 

bis
 

100
 

t 
o? 

3 
;

-« 
. \b b a u

dertag

U

je trie t
lichen
C
J- co
■Ss

ispunl*
F8rde
©~
° s

S s

te
rung

8IT)UOJDtJ3

Ins

An
zahl

ges.
An
teil
%

Oasflammkohle . 
Gaskohle . . . .  
Fettkohle . . . .  
EB- u. Magerkohle

170
189

2067
1219

51
36

489
93

94
39

289
43

41
31
98
15

21
18
72
3

7
5

21

384
318

3036
1373

7,5
6,2

59,4
26,9

zus. 3645 669 465 185 114 33 5111 100,0

Wie sich die Abbaubetriebspunkte auf die yer
schiedenen Flózgruppen innerhalb der einzelnen 
Fórderklassen verteilen, zeigt die Zahlentafel 2. Ins
gesamt entfallen auf die Fettkohlengruppe mit der

&

■I 

V *

W ffe/fue/?/:
/JÓÓe t/6 e/r/eóspts7/f/e

_ _ i

i
i

£ s  

S  Ę *5
§  5

'o
. O

A66&u6efr/e6$pi//7ftfe 

Abb. 2. Anzahl der Abbaubetriebspunkte je Schachtanlage.

Z a h l e n t a f e l  3. Fórdertagliche G esam tfórderung der A bbaubetriebspunkte in den yerschiedenen
Lagerungsgruppen, unterteilt nach Fórderklassen.

Lagerungsgruppe
bis

t

aus

50 t

%

Abbaubetrieb 
iiber 50 

bis 100 t 
t | o/0

Gefórderte 1< 
spunkten mit 

iiber 100 
bis 2001
t  | o/o

Cohlenmengen 
einer fordertag 

Iiber 200 
bis 300 t
t : o/0

;lichen Fórder 
iiber 300 
bis 500 t
t 1 o/o

ung

iiber 500 t 
t | o/o

Insges.

t  : %
0 bis 5° 

iiber 5 „ 25°
„ 25 „ 350 
„ 35 „ 550 
„ 55 „ 900

2 773 
12 600 
10 659 
25 591 
29 660

3,41
15,50
13,11
31.49
36.49

3 904 
15 033 
6 953 

10 89S 
8418

8,64
33,25
15,38
24,11
18,62

16818 
35 326 

5 886 
5619 
2 655

25,36
53,28
8,88
8,48
4,00

12 790 
30 281 

1 492 
713 
214

28,12
66,57

3,28
1,56
0,47

13 923 
27 337 

1 370

32,66
64,13
3,21

4 299 
14 048 

1 705

70,06
21,44

8,50

54 507 
134 625 
28 065 
42 821 
40 947

18,11
44,73
9,33

14,23
13,60

zus.
A n te i l .................°/o

81 283 
27,01

100,00 45 206 
15,02

100,00 66 304 
22,03

100,00 45 490 
15,11

100,00 42 630 
14,16

100,00 20 052 
6,67

100,00 300 965 
100,00

100,00
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hóchsten Gesam tfórderung auch die meisten Abbau- 
betriebspunkte, namlich 3036 59,4 <y0. Auf die EB- 
und M agerkohlengruppe kommen 1373 Betriebspunkte 
oder 26,9 o/o, wahrend die Gaskohlen- und die Gas- 
flammkohlengruppe zusammen nur 318 +  3 8 4 -7 0 2  
Betriebspunkte oder 13,7 o/o der Gesamtzahl auf- 
weisen. Die Haufigkeitskurve in Abb. 2 gibt einen 
Uberblick iiber die Anzahl der Abbaubetriebspunkte 
je Schachtanlage. Danach sind auf 28 Schachtanlagen 
nur bis zu 10 Abbaubetriebspunkte im Januar 1932 
vorhanden gewesen. Im Mittel hat 1 Schachtanlage 
34 Abbaubetriebspunkte aufgewiesen, wahrend sich 
die Hóchstzahl auf 201 belaufen hat.

Uber die fórdertagliche Gesamtfórderung der 
Abbaubetriebspunkte in den verschiedenen Lagerungs- 
gruppen, unterteilt nach Fórderklassen, unterrichtet 
die Zahlentafel 3, iiber die Anteile der Fórderklassen 
an der Gesam tfórderung auch Abb. 3. Danach sind 
die Abbaubetriebspunkte mit weniger ais 50 t Fórde- 
rung, die insgesamt 81283 t  -  27,01 o/0 geliefert haben, 
von allen Fórderklassengruppen am starksten bcteiligt, 
sodann folgt die Gruppe uber 100 bis 200 t  mit 
66304 t = 22,03 o/0. Die Klassen iiber 50 bis 100 t, iiber 
200 bis 300 t  und iiber 300 bis 500 t  halten sich mit 
je annahernd 15 o/o die Waage. Auf Abbaubetriebs
punkte mit mehr ais 500 t arbeitstaglicher Forderung 
kommen 20052 t  -■■■ 6,67 o/o der Gesamtfórderung.

Der EinfluB der Lagerung auf die Fórdermengen- 
anteile innerhalb der einzelnen Fórderklassen ist aus 
der Zahlentafel 3 klar ersichtlich. So entfallt z. B. der 
hóchste Fórdermengenanteil in der niedrigsten Fórder- 
klasse auf die ganz steile Lagerung mit 36,49 o/0j in 
den folgenden Fórderklassen dagegen auf die flachę 
Lagerung mit rd. 33, 53, 67 und 64o/0 und in der 
hóchsten Fórderklasse mit mehr ais 500 t auf die ganz 
flachę Lagerung mit rd. 70o/0. H ier und in der nachst- 
tiefern Klasse sind die ganz steile und steile Lagerung 
iiberhaupt nicht vertreten und in den beiden folgenden 
Klassen nur mit sehr geringen Anteilen.

o b e r  
' SOO Ó/S 5 0 0  (  '  

W.2% 6'S50t27,0%

I fOd\
u  o  e r  2 fl0 ó /s3 a ? t V °/o 

K,t°/o
\ i /6 e r S O i/s  M O t /  

^  \  15,0 °/o
M e r /OOó /s  200 

22,i7%

Abb. 3. Die auf die verschiedenen Fórderklassen 
entfallenden Fórdermengenanteile.

Z a h l e n t a f e l  4. Fórdertagliche Gesam tfórderung der A bbaubetriebspunkte in den verschiedenen

F Ió zg ru p p e
b is

t

aus

50 t

%

A b b au  
iib e  
b is : 
t

b e tr ieb  
50  

0 0 1
%

O e fó r d e r te  K 
sp u n k te n  m it  

iib er  100  
b is 200  t
t i %

o h le n m e n g e n  
:in er  fó r d e r ta g  

iib er  200  
b is 300  t
t 1 %

lich en  F ó r d e n  
iib er  300  
b is  500 t
t  1 o/o

in g  

iib er  500  t

t 1 O/n

In s g e s .

t 1 O/n
O asflam m k oh le  . . 
O askohle . . .
F e ttk o h le ....................
EB- u. M a g e r k o h le

4  568  
4 316  

52 395  
20  004

5,62
5,31

64,46
24,61

3 902  
2  201 

32  983  
6 1 2 0

8,63
4,87

72,96
13,54

14 197 
6 106 

39  704  
6 297

21,41
9,21

59,88
9,50

10 332  
7 6 1 3  

23  856  
3 689

22,71
16,74
52,44

8,11

8  291 
6 846  

26  379  
1 114

19,45
16,06
61,88

2,61

4 002  
3 325  

12 725

19,96
16,58
6 3 ,46

45  292  
30 407  

188 042  
37 224

15,05
10,10
62,48
12,37

ZUS. 81 2 8 3 :1 0 0 ,0 0 45 206 1100,00 66  304 100,00 45  490 100,00 42  630 100,00 20  052 1100,00 300 965 100,00

Wie sich die fórdertaglichen Fórdermengen der 
Abbaubetriebspunkte innerhalb der einzelnen Fórder
klassen auf die verschiedenen Flózgruppen verteilen, 
geht aus der Zahlentafel 4 hervor. Danach ist die- 
Fettkohle entsprechend ihrem hohen Anteil an der 
Forderung des ganzen Bezirks mit 62,48 o/o in allen 
Fórderklassen bei weitem am starksten vertreten, ganz 
besonders hoch in der Fórderklasse zwischen 50 und 
J00 t, namlich mit fast 73o/0. An zweiter Stelle steht 
■n den beiden niedrigsten Fórderklassen die Efi- und 
Magerkohle mit 24,61 und 13,54 o/0, da die Floze vor- 
wiegend steil einfallen. und in den 4 obern Fórder
klassen die Gasflammkohle mit Anteilen von etwa 
20 o/o infolge weitgehender Betriebszusammenfassung 
'n der flachen Lagemng.

Die mittlere fórdertagliche Forderung je Abbau- 
oetriebspunkt innerhalb der verschiedenen Lagerungs-

E*°z»ruPPen *st aus der Zahlentafel 5 sowie den 
Abb. 4 und 5 zu ersehen. An der Spitze steht mit je 
J3 t die Gasflammkohle in der ganz flachen und die 

uaskohle in der flachen Lagerung. Wie die mittlern 
tordertaglichen Fórdermengen mit der Zunahme des 
Łmfallens infolge der damit wachsenden Schwierig
keiten sinken, welche die Abbaufiihrung einer weiter- 
gehenden Betriebszusammenfassung bereitet, zeigen 
111 besonders klarer Linie die Gasflamm- und die

Z a h l e n t a f e l  5. M ittlere fórdertagliche Forderung 
je A bbaubetriebspunkt in den verschiedenen 

Lagerungs- und Flózgruppen.

FIózgruppe Im Mittel 
jeder 

Lagerungs- 
g ruppe

Lagerungs-
gruppe

Gas-
flamm- G as-

kohle
Fett-
kohle

EB- und 
M agerkohle

t t t t t
0  bis 5 ° 193 141 135 3 8 140

uber 5  „ 2 5 ° 13 6 193 125 3 4 101
„  2 5  „  3 5  0 41 2 4 6 0 21 43
„  3 5  „  55  0 3 2 35 3 7 2 4 3 4
„  5 5  „  9 0 “ 2 8 19 3 0 2 5 28

Im Mittel jeder 
FIózgruppe . 1 1 8 9 6 6 2 2 7 5 9

Fettkohlengruppe. Die gróBte Spanne in der Hóhe 
der fórdertaglichen Forderung liegt in allen 4 Flóz
gruppen zwischen dem flachen Einfallen von 5 bis 25° 
und dem m ittlern von 25 bis 35°. Dieser Unterschied 
ist am starksten in der Gasflamm- und der Gaskohlen-

■ gruppe, wo er 70 und 88o/0 betragt. In der Fettkohle 
belauft er sich auf 52 o/o und in der EB- und M ager
kohlengruppe immer noch auf 38 o/0. Die M ittelwerte 
fiir die verschiedenen Lagerungsgruppen sinken mit 
steigendem Einfallen von 140 t (ganz flachę Lagerung) 
auf 28 t  (ganz steile Lagerung), also um 80o/0. Ebenso
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fJ/77

Anteil

Z a h l e n t a f e l  7. Entwicklung der 
Betriebszusammenfassung.

M ittlere fórdertagliche
Abbaubetriebspunkte Fórderung  je

A bbaubetriebspunkt
Jahr Abnahme AA ci n rr a Zunahme

Anzahl (1927=100) lYlCilgC (1927=100)
% t %

1927 (Marz) 16 700 100 23 100
1929 (Januar) 12 500 75 30 ' 130
1931 (Januar) 8 3501 50 47 203
1932 (Januar) 6 5701 39 59 257

1 Diese Zahlen sind von dem Gesichtspunkt aus errechnet worden, 
dafi eine Vergleichsmóglichkeit nur bei gleich hohen G esam tforderungen 
besteh t; die tatsachlichen Zahlen lauten fiir 1931 7460 und fiir 1932 5111.

nimmt, von 16700 auf 6570 oder von 100 auf 39 o/o, 
also um 61 o/o gesunken ist und die mittlere fórder
tagliche Fórderung von 23 auf 59 t oder von 100 auf

fallen die M ittelwerte von der hangendsten zur 
liegendsten Flózgruppe, und zwar von 118 auf 27 t 
oder um 77o/o. Die mittlere fórdertagliche Fórderung 
aller Abbaubetriebspunkte des Ruhrkohlenbergbaus,

Jan. 7S>32

Abb. 6. Abnahme der Zahl der Abbaubetriebspunkte.

257o/o, also um 157% zugenommen hat. Dabei ist zu 
beachten, daB diese Zunahme im Durchschnitt in den 
beiden ersten Jahren nur je 15o/0, in den beiden 
folgenden Jahren schon je 36.5 0/0 und dann im letzten 
Jahr, also von Januar 1931 bis Januar 1932, sogar 
54o/o betragen hat. Daraus geht hervor, daB die Ent
wicklung hinsichtlich der Betriebszusammenfassung 
seit 1927 erhebliche Fortschritte gemacht hat und sich 
noch in voilem FluB befindet.

Ja/7. 7S>29 C73/7.193? Js/7.7332

Abb. 7. Zunahme der mittlern arbeitstaglichen Fórderung 
je Abbaubetriebspunkt.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Auf Grund der Auswertungsergebnisse einer 

Rundfrage der Oberbergam ter Dortmund und Bonn 
bei den dem Verein fiir die bergbaulichen Interessen 
in Essen angeschlossenen Zechen hinsichtlich des 
Standes der Betriebszusammenfassung im Januar 1932 
wird uber die Gesamtzahl der Abbaubetriebspunkte, 
nach Fórderklassen unterteilt, berichtet, ferner iiber 
die durchschnittliche Anzahl der Abbaubetriebspunkte 
je Schachtanlage sowie iiber ihre fórdertagliche

also aller Lagerungs- und Flózgruppen zusammen, 
stellte sich auf 59 t. Der W ert fiir die Gasflamm- 
kohlengruppe ist also mit 118 t  genau doppelt so hoch 
wie der Gesamtdurchschnitt, und derjenige fiir die EB- 
und Magerkohle betragt mit 27 t noch nicht einmal die 
Halfte, wahrend sich der fiir die Fettkohle mit 62 t 
beinahe mit dem Gesamtmittelwert deckt.

Eine sehr groBe Anzahl von Schachtanlagen mit 
steil und ganz steil gelagerten Flózen wendet in einer 
ganzen Reihe von Abbaubetriebspunkten den Schrag- 
bau oder S ch rag fro n tb au  an. Da in dem Fragebogen 
zwischen den beiden Abbauarten keine Unterscheidung 
hinsichtlich des Hauptmerkmals fiir den Schragfront
bau, namlich der die Betriebszusammenfassung kenn- 
zeichnenden M indestfrontlange von etwa 40 m an 
aufwarts, gemacht worden ist, konnen hier keine' 
Angaben iiber Abbaubetriebspunkte mit S ch ra g fro n t
bau gemacht werden.

Z a h l e n t a f e l  6. Die auf Abbau- und Vorrichtungs- 
betriebspunkte entfallenden Fórdermengenanteile 

der fórdertaglichen Fórderung.

Abbaubetriebspunkte 
Vorrichtungsbetriebspunkte . .

Die Zahlentafel 6 enthalt die Angaben iiber die 
aus Abbau- und aus Vorrichtungsbetriebspunkten 
stammenden Fórdermengen. Der Anteil der Vorrich- 
tungsbetriebspunkte an der fórdertaglichen Gesamt- 
fórderung ist danach gegenuber dem Januar 19291 
um 0,6o/o zuriickgegangen, was ebenfalls auf der in- 
zwischen weiter durchgefuhrten Betriebszusammen
fassung beruht, die eine Verminderung an Vorrich- 
tungsbauen, z. B. Auf- und Abhauen sowie Auf- 
klarungsstrecken, zur Folgę gehabt hat.

Einen Uberblick iiber die Entwicklung der Betriebs
zusammenfassung im Ruhrkohlenbergbau innerhalb 
der letzten Jahre geben die Zahlentafel 7 sowie die 
Abb. 6 und 7. Man ersieht daraus, daB seit 1927 die 
Zahl der Abbaubetriebspunkte, wenn man eine gleich 
hohe Gesam tfórderung des Ruhrkohlenbergbaus an-

» Gliickauf 1929, S. 1337.

Abb. 4. Mittlere fórder
tagliche Fórderung 

je Abbaubetriebspunkt 
in den einzelnen 

Flózgruppen.

Abb. 5. Mittlere fórder
tagliche Fórderung 

je Abbaubetriebspunkt 
in den verschiedenen 
Lagerungsgruppen.

zus.
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Gesamtforderung und auBerdem uber die mittlere 
fórdertagliche Forderung je Abbaubetriebspunkt 
innerhalb der yerschiedenen Floz- und Lagerungs- 
Sruppen. AnschlieBend folgen Angaben iiber die auf

Abbau- und Vorrichtungsbetriebspunkte entfallenen 
Fordermengenanteile der fórdertaglichen Forderung 
und zum SchluB iiber die Entwicklung der Betriebs
zusammenfassung in den Jahren 1927 bis 1932.

r
i

U M S C H  A U.
EinfluB der Ermiidung auf die Strebleistung.

Eine a u fsch lu f ire ic l ie  A u s w e r t u n g  v o n  E r m iid u n gs-  
kurven g a n z e r  S fr e b k a m e r a d s c h a f t e n  f in d e t  s ich  in e in e m  
kurzlich e r s c h ie n e n e n  A u fs a tz  v o n  B e r n a r d 1. D ie  B e o b 
achtungen s in d  in d e n  b e lg i s c h e n  K o h le n g r u b e n  v o n  
M aurage, 15 k m  v o n  M o n s  im H e n n e g a u ,  a n g e s t e l l t  
worden. D ie  M a c h t ig k e i t  d e r  F lo z e  ist d o r t  z ie m l ic h  g e r in g  
( 0 ,4 -1 ,0  m ) ;  d a s  m e is t e n s  f la c h ę  E in fa l len  ( 5 - 1 0 ° )  s t e ig t  
vereinzelt bis zu  9 0 °  an. K e n n z e ic h n e n d  ist  d ie  s t a r k ę  Z u 
sa m m en fa s su n g  d er  A b b a u b e tr i e b e  d urch  d ie  W a h l  Ianger  
Streben m it  s ta r k e r  B e le g u n g .  Im J ah re  1929 w u r d e n  
505000 t  R e in k o h le  in S S tr e b e n  g e w o n n e n ,  d a v o n  2 9 9 0 0 0  t 
an 5 B e tr ie b s p u n k te n  d e s  F ló z e s  M a r ie -J o s e  u n d  2 0 6 0 0 0  t 
in 3 R u tsc h e n b e tr ie b e n  im  F lo z  G a ren n e .  Be i  300  A rb eits -  
tagen s ind  d a s  je  B e tr ie b s p u n k t  2 0 0 -  230 t  o d e r  im  G e s a m t-  
durchschnitt d e r  G r u b e  214 t R e in k o h le  a rb e i t s ta g l ich .  Z u m  
Vergleich s e i  d ie  m itt lere  a r b e i t s ta g l i c h e  F o r d e r u n g  im  
Rulirbergbau g e n a n n t ,  d ie  nach  W e d d i n g 2 im  Januar  1929
30 t und im J an u ar  1931 47 t b e tru g .  D a b e i  ist  a l le r d in g s  zu  
beriicksichtigen,  dafi  e s  s ich  be i  d en  b e lg i s c h e n  W e r te n  
um S p i tz e n le i s tu n g e n ,  be i  d e n  fiir  d en  R u h r b e r g b a u  g e -  
nannten d a g e g e n  u m  M it te lw e r te  han d elt .  E r w a h n e n s w e r t  
ist noch, daB d ie  A n fa hr t  d er  A rb e i ter  w e d e r  g l e i c h z e i t i g  
noch r e v ie r w e ise ,  so n d e r n  in nach  d e r  B e s c h a f t ig u n g s a r t  
eingeteilten G ru p p e n  d erart  e r fo lg t ,  dafi  im m e r  d ie  sp a ter  
vor Ort a n g e k o m m e n e  A r b e i t e r g r u p p e  auf  d er  b ere i ts  
geleisteten A r b e i t  d er  y o r h e r  a n g e fa h r e n e n  a u fb a u e n  
kann. An erster  S te l le  fahr en  d ie  M a s c h in e n f i ih r e r  fi ir d ie  
Rutschen u sw . ,  d a n n  d ie  H a u e r  u n d  sc h l ie f i l ich  d ie  S c h le p p e r  
an. D iese  R e g lu n g ,  d urch  d ie  Z e i ty e r lu s te  m o g l ic h s t  ver-  
mieden w e r d e n  s o l le n ,  is t  z w a r  s e h r  yo r te i lh a ft ,  ab er  nur  
uurchfiihrbar, w e n n  g e n i i g e n d  A u f s i c h t s p e r s o n e n  zur V er-  
fugung s te h e n .  D ie  r e in e  A r b e i t s z e i t  d er  H a u e r  w u r d e  be i  
einem F a h r w e g  u n te r ta g e  v o n  S00 m L a n g e  m it  6 h 47  min  
festgesteilt.  Be i  den  Z e i t m e s s u n g e n  e r g a b  s ich ,  daB d ie  
ersten A rbeiter  u m  7  U h r  v o r  O rt  e in tra fen  u n d  u m  7 U h r  12 
der erste F ó r d e r w a g e n  m it  K o h le  b e la d e n  w a r ;  am  T a g e  
vorher hatte d ie  B e le g s c h a f t  d e s  S tr e b e s  sa m t l ic h e  h ere in -  
gew onnene  K o h le  h e r a u s g e fó r d e r t .

W enn m an  d ie  F o r d e r u n g  in A b h a n g i g k e i t  v o n  d er  
en betrachtet,  laBt s ic h  d ie  S c h ic h tz e i t  in 4  A b s c h n i t te  

emteilen. D e r  e rs te  v o n  7 U h r  12 bis 7  U h r  42 d ien t  
gewissermaBen zur E in arb eit ;  d ie  A r b e i t e r  s in d  nicht  
"jmde, aber n o c h  e t w a s  sc h la fr ig ,  und ihr A r b e i t se i f e r  ist  

aher noch  s c h w a c h .  D ie  F o r d e r u n g  ist mit  nur 60 W a g e n  
u* einer ha lben  S tu n d e  o d e r  2 W a g e n  je  m in  s e h r  g e r in g .

rend *n d e n  ers te n  10 min nur 10 W a g e n  b e la d e n
u*1’ ^ j a g t  ihre  Z a h l  in den  le t z te n  10 m in  d ie s e s  

bschnittes im m e r h in  s c h o n  27.  D e r  z w e i t e  A r b e i t sa b s c h n i t t  

s n i f *  V° n 7  42  k*s zur  ers ten  F r i ih s t i ick s p a u s e  u m
uhr 59; der A r b e i t s e i f e r  ist  j e tz t  g roB  und d ie  E r m iid u n g  

noch g ie ich  N u l i ,  s o  daB in 1 h 17 min 270 W a g e n  o d e r
> W agen je  m in  erre icht  w e r d e n .  D e r  drit te  Z e i ta b sc h n i t t  

i in  wrZW'SC d e n  b e id e n  F r i ih s t i ick s p a u sen  u n d  bringt
W agen in 2  h 50  m in  o d e r  3,1 W a g e n / m in .  D e r  A rb eits -

1 er ist noch  g u t ,  a b e r  e in e  g e w i s s e  E rm iid u n g  m a c h t  s ich  
ereits g e l te n d ,  d ie  j e d o c h  t e i lw e i s e  d urch  e in e  g r ó B e r e  

; e n e n a n s p a n n u n g  a u s g e g l i c h e n  w ird .  D ie  M i id ig k e i t  ist  
™ letzten A b sc h n it t  be trach tl ich  und w ir k t  s ic h  im m e r  

e r aus. Es w e r d e n  245 W a g e n  in 1 h 45 m in  g e fó r d e r t ,

d a s  s ind  2 ,4 W a g e n / m in ,  u n d  in der  le tz te n  h a lb e n  S tu n d e  
s o g a r  nur n o c h  1,6 W a g e n / m in .

In A b b .  1 is t  d ie  F o r d e r u n g  u n ter  F o r t la s s u n g  d er  
R u h e z e i t e n  in h a lb s t i in d ig e n  Z e ita b s c h n i t te n  sc h a u b i ld l ich  
d a r g e s te l l t .  Es e r g ib t  s ich  e in e  z ie m l ic h  u n r e g e lm a B ig  ver-  
la u fe n d e  Linie, d ie  g l e i c h w o h l  d eu t l ich  e in e n  im m e r
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A bb. 1. A b h a n g i g k e i t  d er  S tr e b le i s t u n g  
v o n  d er  A r b e i t sd a u e r .

u ,„ „  sur l’organisation des travaux du fond aux charbonnages de 
Maurage, Rev. ind. min. 1931, S. 369.

3 Oluckauf 1929, S. 1333; 1931, S. 1324.

stark ern  A b fa l l  e r k e n n e n  laBt. D i e s e  G e s a m t n e i g u n g  ent-  
spr ic l i t  in e t w a  d e r  z u e r s t  v o n  d e m  b e k a n n te n  T u r in er  
I h y s i o l o g e n  M o s s o  a n g e g e b e n e n  E r m i id u n g s k u r v e ,  bei  
d er  d ie  m it  s e in e m  E r g o g r a p h e n  g e m e s s e n e  K o n tr a k t io n s -  
kraft  e in e s  M u s k e l s  ais F u n k t io n  d er  Z e it  a u fg e tr a g e n  
w ird .  I o t e y k o  und H e n r y  h a b e n  b ere i t s  im  J a h re  1904  
g e z e i g t ,  daB d ie s e  K u ryen  P a r a b e ln  drit ten  G r a d e s  s in d  und  
f o l g e n d e r  G le i c h u n g s f o r m  e n t sp r e c h e n :

y = = h — a - t + b - t 2 — c - t 3 . . . . l .  

D arin  b e z e ic h n e n  y  d ie  g e s u c h t e ,  j e w e i l i g e  K o n tr a k t io n s -  
k raft ,  h d ie  g r ó B te  A n fa n g s k r a f t ,  t d ie  Z e it  u n d  a, b, c 
K o n sta n ten .  D ie  K o n s ta n tę  a  h a t  n e g a t iy e s  V orze iche 'n  und  
b e r i ic k s ic h t ig t  d en  V e r b r a u c h  d e r  K o h le n h y d r a te  a is  Niihr-  
s t o f f e  d er  M u sk e ln ;  b ist a is  e i n z i g e  K o n s ta n tę  p o s i t iy ,  da  
s ie  d ie  m it  fo r t s c h r e i t e n d e r  E r m i id u n g  w a c h s e n d e  Er- 
r e g u n g  d er  N e r y e n  d arste l l t ,  d ereń  a r b e i t s s te ig e r n d e  
W ir k u n g  bere i ts  M o s s o  m it  H i l fe  s e in e s  P o n o m e t e r s  f e s t -  
s t e l l e n  k o n n te .  D ie  K o n sta n tę  c  sc h l ie f i l ich  hat  w ie d e r u m  
n e g a t iy e s  V o r z e ic h e n  u n d  k e n n z e ic h n e t  d e n  K raftver lu s t  
durch d ie  z u n e h m e n d e n  V e r g i f t u n g s e r s c h e in u n g e n  in fo lg e  
der A n h a u fu n g  y o n  E r m i id u n g s g i f t e n  ( K e n o to x in  nach  

e i c h a r d t ) ,  d ie  in f o l g e  d e r  d a u e r n d e n  B e a n s p r u c h u n g  
au f  d e m  n o r m a le n  W e g e  n ich t  m e h r  b e s e i t ig t  w e r d e n  
k o n n e n .  A n  s ich  ist  d er  l e t z te  K o e f f i z ie n t  s e h r  k le in  und hat  
d ah er  be i  B e g in n  d er  V e r s u c h e  nur w e n i g  Einf luB. N a c h  
A b la u f  e in e s  g r ó B e r n  Z e i ta b sc h n i t te s  w ir d  er  a b e r  w e g e n  
der  H o c h z a h l  3 a u B e r o r d e n t l ic h  w ir k s a m .

Je n a ch  d er  G r ó B e  d e r  V o r z a h le n  ist  d e r  V er la u f  d e r  
E r m u d u n g s k u r v e n  nati ir l ich  s t e t s  v e r s c h ie d e n .  M o s s o  hat  
drei  G r u p p e n  u n te r s c h ie d e n ,  v o n  d e n e n  je  ein  B e is p ie l  in 
A b b .  2 w i e d e r g e g e b e n  ist.  D i e  d e m  N o r m a l fa l l  e n t 
s p r e c h e n d e  K u rye  d er  ers te n  G r u p p e  a h n e l t  au ch  am  
m e is t e n  d er  E r m i id u n g s k u r y e  d e s  u n te r su c h te n  B e-
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t r ieb es  in A b b .  1. An s ich  b e s t e h t  z w e i f e l l o s  e in  erh eb -  
l icher  U n t e r s c h ie d  z w is c h e n  d e m  e in fa c h e n  A r b e i t s v o r g a n g  
e in e s  M u s k e l s ,  w i e  ihn z. B. M o s s o  n n te r su ć h t  hat,  und  
d e m  G e s a m t a r b c i t s e r g e b n i s  e in er  K a m e r a d sc h a f t .  T r o tz d e m

t

Abb. 2. D ie  dre i  G r u n d fo r m e n  der  E r m u d u n g s k u r v e  
nach M o s s o .

ist e in  V e r g le i c h  b e rec l i t ig t ,  w e n n  d ie  G ró B e  der  K a m e r a d 
sc h a f t  E in z e la b w e ic h u n g e n  a u sg le ic h t .  D a  d ie s e  V oraus -  
s e t z u n g  be i  d en  b e lg i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  erfiillt  w ar ,  
ist  es  du rch au s  erk larl ich ,  dafi  d ie  F ó r d e r k u r v e  d e s  Strebs  
der K urve  M o s s o s  en tspricht .

D ie  v o n  I o t e y k o  a u fg e s t e l l t e  G le i c h u n g  la u te t  mit  ein-  
g e s e tz t e n  Z a h le n w e r te n

y  115 — 5 , 7 1 +  0 ,72  t2 — 0,053 t3 . . l a ,  

w o b e i  y  d ie  Zahl d er  g e l a d e n e n  F ó r d e r w a g e n  und  t d ie  
Z e it  in H a lb s tu n d e n  b e d e u te t .  B e a c h te n s w e r t  ist , daB d ie s e  
K urve  tr o tz  d er  u n v e r m e id b a r e n  k le in ern  F ó r d e r s tó r u n g e n  
ein z ie m l ic h  g e t r e u e s  Bild d er  ta ts a c h l ic h e n  V e r h a ltn is se  
g ib t ,  den n  der  m it t lere  F e h le r  is t  nur g l e i c h  5 b e i  e in er  
d u rch sch n it t l ich en  F o r d e r m e n g e  v o n  90 W a g e n  in ^  h.

D i e s e  U b e r e in s t im m u n g  z w is c h e n  E r m i id u n g se r s c h e i -  
n u n g e n  b e i  e in z e ln e n  M u s k e l b e a n s p r u c h n n g e n  u n d  bei  
G e s a m ta r b e i t s v o r g ; in g e n  er laubt  d en  w e r tv o l le n  SchluB,  
daB m a n  d ie  i iber  d ie  B e s e i t ig u n g  d er  E r m iid u n g s -  
e r s c h e in u n g e n  be i  E in z e lv e r s u c h e n  g e m a c h te n  E r fa h ru n g en  
a uch  au f  e in e  g a n z e  K a m e r a d sc h a f t  i ib er tra g en  kann. D ie  
s ich  d a ra u s  e r g e b e n d e  N u t z a n w e n d u n g  s te l l t  n e b e n  der  
F e s t s t e l lu n g  der  T a t s a c h e  ais s o l c h e r  d e n  H a u p tw e r t  der  
M e s s u n g e n  dar.

D ie  20 min d a u e r n d e  F r u h s t i ic k s p a u s e  is t  in z w e i  
A b sc h n it te '  v o n  j e  10 m in  g e te i l t .  D ie  F o r s c h u n g e n  der  
P h y s i o l o g e n ,  im b e so n d e r n  M o s s o s  und s e in e r  Schii ler ,  
h a b e n  g e z e i g t ,  daB e in e  d u rch  e in en  b ere i t s  e r m u d e te n  
M u s k e l  a u sg e f u h r t e  A rb eit  d ie se m  v ie l  m e h r  s c h a d e t  a is  
se lb s t  d ie  a n s t r e n g e n d s t e  A rb eit  u nter  n o r m a le n  B e 
d in g u n g e n .  Be i e in e m  V ersu ch  ist  d ie  L e is tu n g  in der  
ersten  H a l f t e  g r ó l i e r  u n d  auch  h o c h w e r t ig e r  a is  in der  
z w e i t e n .  W i e  M o s s o  n a c h g e w i e s e n  hat,  k a n n  d er  bere i ts  
e r m u d e te  K órp er  s c h o n  d u rch  e in e  v e r h a ltn is m a B ig  g e r in g e  
A r b e i t s m e n g e  e m p fin d l ich  g e s c h a d ig t  w e r d e n .  S o  b e tr a g t  
z.  B. d ie  f iir  d a s  v ó l l i g e  V e r s c h w in d e n  d e r  E r m iid u n g s-  
e r s c h e in u n g e n  n o t w e n d i g e  R u h e z e i t  nach  30  K o n tr a k t io n e n  
der F in g e r b e u g e m u s k e ln  2 h, w a h r e n d  be i  15 K o n tr a k t io n e n  
s c h o n  i/2 li g e n i ig t .  N a c h  d er  l o t e y k o s c h e n  G le i c h u n g  ist  
d ie s e  E r s c h e in u n g  se h r  le ich t  zu erk laren ,  w e i l  d a s  l e tz te  
G lie d  m it  z u n e h m e n d e r  Z e it  i n fo lg e  d er  3. P o t e n z  un-  
y e r h a l tn is m a f i ig  sc h n e l l  a n w a c h st .  D ie  E r m i id u n g s g i f te ,  
d e r e ń  A n s c h w e l le n  h ierd u rch  z u m  A u sd r u c k  g e b r a c h t  
w e r d e n  s o l i ,  s in d  i tbe rd ie s  a u B erord en tl ich  beharrlich .  D ie  
n o t w e n d i g e  R u h e z e i t  T  ist  a b h a n g ig  v o n  d e m  2. und
4. G l ie d  der  G le i c h u n g  l o t e y k o s ,  d a g e g e n  n icht  v o n  d e m
3. G l ie d ,  w e i l  e s  in d ie se r  H in s ic h t  e in e  E r s c h ó p fu n g  d e r  
N e r v e n  n ich t  g e b e n  so l i .  D ie  G le i c h u n g  fiir die  R u h e z e i t  
i s t  d e m n a c h  v o n  der  F o rm :

T  =  f (t)  +  q> ( t 3) ...................................2

und  laute t  w a h r s c h e in l ic h :

T  =  a  t  + .  p . t 3 .................................................2 a ,

w o b e i  t w ie d e r u m  d ie  D a u e r  der  A rb eit  b e d e u te t  und  
a  u n d  P K on sta n ten  sind .  H ierd u rch  ist  d a s  A u sr e ic h e n  einer  
k u rzeń  R u h e p a u s e  nach  m a B y o i ler  A rb e i t  e b e n s o  erklart  
w i e  die  N o t w e n d i g k e i t  e iner  b e tra ch t l ich en  R uhepausę,  
nach  i ib erm a B ig er  E r m iid u n g .  D e m n a c h  m iis se n  d ie  R uhe-  
p a u sen  g e n i i g e n d  h a u f ig  e i n g e l e g t  w e r d e n ,  s o  daB der  
A rb e iter  g e w is s e r m a B e n  k e in e  Z e it  hat,  s ich  zu  ers ch ó p fen .  
D ie  H śiu f igke it  der  P a u s en  ist  w ic h t ig e r  ais ihre G e s a m t -  
dauer.

Es leu ch te t  ein ,  daB fiir e in e  g e g e b e n e  A r b e i t s m e n g e  
s o w o h l  in b e / .u g  auf H i iu f ig k e i t  ais au ch  au f  L a n g e  der  
P a u s en  g i in s t ig s t e  G ró B e n  b e s t e h e n ,  d ie  s ich  durch  aller-  
d in g s  k e i n e s w e g s  e in fa c h e  V e r s u c h s r e ih e n  erm it te ln  lassen.  
D e r  V e r fa ss e r  m ein t ,  daB d e r  R h y t h m u s  A rb eit  —  R uhe  
b ish er  v o n  der A u fs ieh t  zu w e n i g  b e a c h t e t  w o r d e n  ist, und  
dafi au ch  T a y l o r ,  w i c  ihm  d ie  P h y s i o l o g e n  m it  R ech t  vor-  
w iir fen ,  d en  M e n s c h e n  z u  se h r  ais u n e r m i id l ic h e  M a sch in e  
au fg e fa B t  h a b e .  L e id er  l i e g e n  i iber d i e s e s  G e b ie t  erst  
w e n i g e  B er ich te  vor .  B ernard  g la u b t  ab er  b e h a u p te n  zu 
k o n n e n ,  daB e in e  c in z ig e  h a lb s t i in d ig e  F ru h st i ick sp a u se ,  
w i e  s ie  in F ra n k r e ich  und im R u h r b e r g b a u  i ib lich ist,  
u n g i in s t ig e r  se i  ais d ie  b e lg i s c h e  E in te i lu n g  in 2 k u rze  
P a u s en  v ó n  je 10 min.

In d en  auch  h e u te  n o c h  v o r h e r r s c h e n d e n  y ers treu ten  
und nur w e n i g  i ib e r w a c h b a r e n  B e tr ie b s p u n k te n  ist d ie  
e ig e n t l ic h e  G e fa h r  der  O b e r a r b e i tu n g  d er  A rb e i ter  natiirl ich  
nicht g ro B ,  w e i l  d ie se  d ie  v ó l l i g e  E r sc h la f fu n g  w o h l  zu  
y e n n e i d e n  w is s e n .  N iiher  l ie g t  d ie s e  G e fa h r  b e i  g u t  iiber-  
w a c h te n  B e tr ie b s p u n k te n  u n d  be i  b e s c h le u n ig t e r  Arbeit ,  
z. B. zur  ra sch en  E r z ie lu n g  e in e s  D u r c h s c h la g e s .  Fiir 
derar t ige  B e tr ie b s p u n k te  g e w i n n t  d ie  E r m u d u n g s fr a g e  
erh eb l ich  an B e d e u tu n g .  Im i ib r ig en  s in d  a u c h  n ur  in d iesen  
B e tr ieb en  w e g e n  der  b e ss e r n  A u fs ieh t  k u r z e ,  ab er  haufigere  
P a u se n  durchfiihrbar.

B e r g a s s e s s o r  R. K e l l e r ,  D u sse ld o r f .

Deutsche Geologische Gesellschaft.
S i t z u n g  am  6. April  1932. V o r s i t z e n d e r :  P r o fe s so r  

F l i e g e l .
D a  D r .  B e n t z ,  B er l in ,  s e in e n  V o r t r a g  i iber  d en  G e -  

b i r g s b a u  i m  w e s t f a l i s c h - h o l l a n d i s c h e n  G r e n z -  
g e b i e t  w e g e n  E r k r a n k u n g  n ich t  h a l te n  k o n n te ,  fiihrte  
P r o fe s s o r  R e i c h ,  Berlin ,  an s e in e r  S te l le  d ie  d a zu  g e h ó r e n d e n  
Lichtb i lder  m it  kurzeń  E r la u te r u n g e n  vor .

D aran  sc h lo B  d ie se r  s e in e n  V o r tr a g  iiber  E r d m a g n e t i s -  
m u s  u n d  s a x o n i s c h e  T e k t o n i k ,  d er  s ic h  t e i lw e i s e  auf  
d a s s e lb e  G e b i e t  b e z o g .  E in e  g r ó B e r e  A n za h l  v o n  m agne-  
t i sc h e n  M e s s u n g e n ,  d ie  w a h r e n d  der  le t z te n  J ah re  in den  
v e r s c h ie d e n s te n  G e b ie t e n  v o r g e n o m m e n  w o r d e n  sind ,  haben  
i ib e r e in s t im m e n d  zu d e m  E r g e b n i s  g e f i ih r t ,  daB d ie  m eso-  
z o is c h e n  D e d c s c h ic h te n  kaum  e in e n  Einf luB au f  d a s  ma- 
g n e t i s c h e  Bild  a u s i ib e n ,  d a s  in d er  H a u p t s a c h e  durch  das  
S t r u k t u r b i l d  d e s  k r i s t a l l i n e n  U n t e r g r u n d e ś  b ed ingt  
ist .  B a s i sc h e ,  e i s e n r e ic h e  kr ista ll ine  G e s t e i n e  r u fen  d ie g r o B e n  
p o s i t iv e n  A n o m a l ie n  herv o r .  V o n  Einf luB i s t  au ch  der  Grad  
der U m w a n d lu n g  in s o fe r n ,  a is  s tark  m e ta m o r p h e  G es te in e  
s tarker  m a g n e t i s c h  a is  w e n i g  u m g e w a n d e l t e  s ind .  Die  
m e c h a n isc h  w id e r s t a n d s f a h i g s t e n  G e s t e i n e  s ind  auch  m a
g n e t i s c h  am  stark s ten .

D ie  im  U n t e r g r u n d e  d e s  s a x o n i s c h e n  G e b i e t e s  vor- 
h a n d e n e n  kr ista l l inen  M a s s i v e  s t e i l e n  d ie  e ig en t l ic he n  
» R a h m e n «  fiir d ie  s a x o n i s c h e  G e b i r g s b i l d u n g  dar, nicht  
d ie  an d ie  O b e r f la c h e  t r e t e n d e n  p a la o z o i s c h e n  H o r s te .  Der  
V o r t r a g e n d e  e r la u te r te  d i e s  am  B e is p ie l  d er  G e g e n d  von  
O sn ab r i ick .  D a s  m a g n e t i s c h e  Bild  d i e s e s  G e b i e t e s  ze ig t  
z w e i  s tarkę ,  auf  kr ista l l ine  M a s s iv e  im  U n t e r g r u n d  zuriick-  
z u f i ih r e n d e  m a g n e t i s c h e  P lu s g e b i e t e :  d a s  b e s o n d e r s  kraftige  
M a s s  i v v o n  B r a m s c h e ,  d a s  i ib r ig e n s  auch  d urch  S ch w ere -  
m e s s u n g e n  n a c h g e w i e s e n  w o r d e n  ist , und  w e s t l i c h  davon  
d a s  L i n g e n e r  M a s s i v .  D ie  s ta rk ę  A u f r i c h tu n g s z o n e  des  
O s n i n g s  l i e g t  am  S i idrand  d e s  B r a m s c h e r  M a s s iv s  und ist 
d u rch  d i e s e s  a is  » R a h m e n «  b e d in g t .  Im S i id en  d e s  f lachern  
L in g e n e r  M a s s iv s  i s t  d ie  H e r a u s h e b u n g  o d e r  F a l tu n g  des
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M e s o z o ik u m s  e r h e b l ic h  g e r i n g e r  a is  su d l ich  d e s  v o n  
Bratnsche. D ie  K a r b o n g e b ie t e  v o n  Ib b e n b i ir e n  und v o m  
H iig g e l  w e r d e n  a is  K e i l s c h o l le n  a u fg e fa B t ,  d ie  bei  der  
F a ltu n g  h e r a u s g e p r e B t  w o r d e n  sind .

D e r  V o r t r a g e n d e  au B er te  s ich  d a b e i  i iber d ie  E n t s t e h u n g  
des O s n a b r u c k e r  K a rb o n s .  D a s G e s t e i n m a t e r i a l , i m  b e so n d e r n  
die O e r ó l le  d e r  Ib b e n b i ir e n e r  u n d  P ie s b e r g s c h ic h te n ,  le i t e t  
er, e b e n s o  w i e  B e y e n b u r g ,  v o n N o r d e n ,  und z w a r  v ie l le ic h t  
v? m .Lin&en e r  M a s s iv ,  her.  D a b e i  s in d  d ie  I b b e n b i ir e n e r  und  
die ( j i in gern )  P ie s b e r g s c h i c h t e n  w o h l  n icht  u b er e in a n d e r ,  
sondern n e b e n e in a n d e r  a b g e l a g e r t  w o r d e n ,  in d e m  S inne ,  
daB im P ie s b e r g g e b i e t  Land w a r ,  a is  d ie  Ib b en b i iren er  
Schichten a b g e l a g e r t  w u r d e n ,  w a h r e n d  d ie  V e r h a l tn i s s e  
zur Z e it  d er  P ie s b e r g s c h i c h t e n  g e r a d e  u m g e k e h r t  la g e n .

D ie  s ta r k ę  A n h a u f u n g  m e s o z o i s c h e r  und p a la o z o is c h e r  
Blocke in d e r  s o g e n a n n t e n  E m sb i ir e n e r  E n d m o r a n e  b ie t e t  
nach A n s ic h t  d e s  V o r t r a g e n d e n  e in e n  H i n w e i s  darauf ,  daB  
im nahen U n t e r g r u n d e  d e s  D i iu v iu m s  d o r t  n o ch  b ish e r  
unbekannte  A u f r a g u n g e n  d e s  U n t e r g r u n d e s  v o r h a n d e n  
sein m u sse n .

In S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  w o  der  V o r t r a g e n d e  e b e n fa l l s  
in den le tz te n  J a h r e n  a u s g e d e h n t e  m a g n e t i s c h e  M e s s u n g e n  
ausgefi ihrt  hat, s ind  in d er  H a u p ts a c h e  5 M a s s iv e  nach-  
g e w ies en  w o r d e n :  d a s  S y l t e r ,  d a s  H u s u m e r ,  d a s  K i e l e r ,  
das Q u i c k b o r n e r  u n d  d a s  L i i b e c k  - R a t z e b u r g e r  
M a s s i v .

Die  A u f p r e s s u n g e n  (z. T .  S a l z s t o c k e )  v o n  L a n g e n f e ld e  
und Lieth h a b e n  d ie s e lb e  L a g e  zu m  Q u ic k b o r n e r  M a s s iv  
wie der O s n i n g  zu m  B r a m s c h e r  M a s s iv .  D e r  V o r t r a g e n d e

g la u b t ,  daB sich  d ie  M a s s iv e  z u m  g r o B e n  T e i l  j e tz t  n o c h  
in H o c h b e w e g u n g  b e f in d e n  und v o n  EinfluB au f  d i e h e u t i g e  
O b e r f l a c h e n g e s t a i t u n g  ( V e r la u f  d e r  F l i i s s e  u s w . )  s ind.

N a c h  e in er  l e b h a f t e n  B e s p r e c h u n g ,  d ie  s ich  b e s o n 
d e r s  m it  d er  D e u t u n g  der  V e r h a l t n i s s e  im O sn a b r u c k e r  
G e b i e t  b e s c h a f t ig t e ,  sp ra c h  P r o f e s s o r  B o r n ,  B erl in ,  i iber  
d ie  T e k t o n i k  d e s  K a u k a s u s  a u f  G r u n d  e in er  im  H e r b s t  
1931 m it  r u s s i s c h e n  G e o l o g e n  u n te r n o m m e n e n  R e is e .  D e r  
K a u k a su s  ist , v e r g l i c h e n  m it  d e n  A lp e n ,  ein  e in fa c h e s  
F a l t e n g e b i r g e .  A n  d e n  n ich t  s e h r  a u s g e d e h n t e n  krista l l inen  
Kern l e g t  s ich  im  N o r d e n  und im S i id e n  d e r  m e s o z o i s c h e  
M a n te l ,  b e s t e h e n d  a u s  d e m  e t w a  400 0  m m a c h t ig e n  Jura  
und d e r  e tw a  e b e n s o  m a c h t ig e n  K reid e .  Es h e r r s c h t  fa s t  aus-  
schlieB Iich  nach  S i id en  g e r i c h t e t e  I s o k l in a l fa l tu n g .  D e c k e n -  
bau tritt  nur in g a n z  g e r in g e r n  U m f a n g  auf. D ie  A u f fa l t u n g  
e r f o l g t e  im  T e  r ti ii r, h a u p ts a c h l ic h  w o h l  in d er  m io z a n e n  
A t t i s c h e n P h a s e .  B e m e r k e n s w e r t  s in d  E r g i i s s e  ju n g e r  An-  
d e s i t b a sa l t e ,  d ie  t e i l w e i s e  in d e n  I n te r g la z ia lz e i t e n  e r f o lg t  
se in  m i is s e n .  D e r  V o r t r a g e n d e  z e i g t e  L ich tb i ld e r  m it  B a s a l t -  
d e c k e n  z w i s c h e n  M o r a n e n  d er  Rifi-  und der  W i ir m v e r e i s u n g .  
D ie  F o r t s e t z u n g  d e s  K a u k a su s  nach  O s t e n  hin i s t  k lar;  
s i e  g e h t  d u rch  d a s  B a lc h a n -G e b ir g e  und d e n  K o p e t -d a g h  
an d a s  g r o C e  a lp id is c h e  O r o g e n  heran .  W e n i g e r  klar i s t  
die  F o r t s e t z u n g  nach  W e s t e n  (K rim , D o b r u d s c h a ) .  Im 
N o r d e n  und im S i id en  w ir d  d e r  K a u k a su s  v o n  R a n d s e n k e n  
b e g le i t e t ,  d ie  b e id e  e in e  D r e i t e i lu n g  e r k e n n e n  la s s e n .  
E in z e ln e  T e i l e  d i e s e r  S e n k e n  s in d  in b e s o n d e r s  s ta r k e m  
A b s in k e n  b e g r i f f e n ;  e s  h a n d e l t  s ic h  um  G e b i e t e  s tark er  
u n d  h a u f ig e r  E r d b e b e n .  P. W o l d s t e d t .

W I R T S C H A
K o h l e n g e w i n n u n g  d e r  V e r .  S t a a t e n  im  J a h r e  1931.

N a c h d e m  au ch  d ie  a m e r ik a n is c h e  U n io n  d i e S t e in k o h l e n -  
g e w in n u n g  w e g e n  A b s a t z m a n g e l s  b e r e i t s  1930 um  71,91 Mili .  
sh. t o d er  1 1 ,8 1 %  e in sc h r a n k e n  m uB te ,  w a r  1931 in f o l g e  
der noch z u n e h m e n d e n  W e l t w ir t s c h a f t s k r i s e  e in e  e r n e u te  
V erm inderung n o t ig .  V o n  536,91 Miii.  sh. t 1930 g i n g  d ie  
Fórderung a u f  437 ,64  Mili.  sh. t o d e r  um  rd. w e i t e r e  
100000 sh. t b z w .  1 8 ,4 9 %  zuriick. D ie  G e w i n n u n g  b e tr a g t  
somit nur n o ch  7 6 ,7 8 %  d e r je n ig e n  d e s  le tz te n  V o r k r ie g s -  
jahrs. E in ze lh e i ten  s ind  a u s  f o l g e n d e r  Z a h le n ta fe l  ers ich t l ich .

K o h l e n g e w i n n u n g  d e r  V e r .  S t a a t e n 1

F T L I C H  E S.

Jahr
W e ic h k o h le

| in °lo der  
i G e s a m t -  

1000 sh. t fórderunfr

H a r  

1000 sh. t

k o h le  
in %  der  
G e s a m t -  

f ó r d e r u n g

In s g e s .  

1000 sh. t
1913
1929
1930
1931

478 435  
534 989  
467 526  
378 110

83,94
87,87
87,08
86,40

91 525  
73 828  
69 385  
59 531

16,06
12,13
12,92
13,60

569  960  
608 817  
536 911 
437  641

■ *, ? ' e Entwicklung der Kohlengew innung in den Jahren 1918 bis 1929
s S. 5S5, Jg. 1930 d. Z. w iedergegeben.

Die V e r t e i lu n g  d er  W e i c h k o h l e n g e w i n n u n g  a u f  d ie  
einzelnen S ta a te n  laBt fiir  d ie  le tz te n  b e id e n  J a h r e  d ie  
nebenstehende Z a h le n ta fe l  erk en n en .

Hiernach v e r z e ic h n e t  nur T e x a s  e in e  k le in e  Z u n a h m e ,  
und zwar v o n  1 6 0 0 0  sh .  t, w a h r e n d  alle  i ib r ig e n  S ta a te n  
einen m e_hr o d e r  w e n i g e r  s ta rk en  R i i c k g a n g  a u f w e i s e n .  A m  
groBten ist  d ie s e r  b e i  P e n n s y lv a n ie n  m it  27 ,19  M ili . t und  

e.‘ " ^ s t - y i r g i n i e n  m it  21 ,7  Mili .  t ;  es  f o lg e n  so d a n n  Il l inois  
I • u  ̂ * Und O s t - K e n tu c k y  m it  8,75 Mili . t. Ein V er-

ge ich  mit  1913 d a g e g e n  e r g ib t  be i  n a c h s t e h e n d e n  S ta a te n  
jjjne Z unahm e,  be i  W e s t - V ir g in i e n  ( +  28 ,52  Miii .  t),  O s t -  
Kentucky ( +  20 ,45  M ili .  t ) ,  N o r d - D a k o ta  ( + 1 , 1 2  Mili . t),  
_^ginien ( + 8 2 2  000  t) u n d  U ta h  ( + 7 5  000  t),  w a h r e n d  alle  

‘gen S taaten  d ie  V o r k r i e g s m e n g e  n icht  zu erre ic he n
'ermochten.

W e i c h k o h l e n g e w i n n u n g  d e r  V e r .  S t a a t e n  
im  J a h r e  1931.

S ta a te n

G e w i n n u n g  
in 1000 sh .  t

1930 ! 1931'

G e s a m t g e w i n n u r  
=  100 

1930 1 9 3 1 1
%  i %

A la b a m a  . . . . 15 570 11 620 3,33 3,07
A r k a n s a s  . . . . 1 533 1 238 0,33 0.33
C o l o r a d o  . . . . 8 197 6  444 1,75 1,70
Il l ino is  .................... 53 731 44 105 11,49 11,66
I n d i a n a .................... 16 490 13 310 3,53 3,52
J o w a ......................... 3 893 3 305 0,83 0,87
K a n s a s .................... 2 430 1 9 9 5 . 0,52

> j

0,53
K e n t u c k y - O s t  . . 40  294 31 545 8,62 8,34

„ W e s t . . 1 0 9 1 5 8 345 2,33 2,21
M ary lan d  . . . . 2  271 1 950 .0 ,49

J  *
0,52

M ic h ig a n  . . . . 661 393 0,14 0,10
M i s s o u r i .................... 3  853 3 269 0,82 0,86
M o n t a n a .................... 3 022 2 2 1 0 0,65 0,58
N e u - M e x i k o  . . . 1 969 1 520 0,42 0,40
N o r d - D a k o t a  . . . 1 700 1 610 0,36 0,43

22 552 21 440 4,82 5,67
O k la h o m a  . . . . 2  794 1 880 0,60 0,50
P e n n s y lv a n ie n  . . 124 463 97 276 26,62 25,73
T e n n e s s e e  . . . . 5 130 4 170 1,10 1,10

834 850 0,18 0,22
4 258 3 330 0,91 0,88

V ir g in ie n  . . . *. 10 907 9 650 2,33 2,55
W a s h i n g t o n  . . . 2  302 1 810 0,49 0,48
W e s t - V ir g in i e n  . . 121 473 99  769 25 ,98  1 26,39
W y o m i n g  . . . . 6 088 5  006 1,30 1,32
U b r ig e  S ta a te n  . . 196 70 0,04 0,02

zu s .  | 4 6 7  526  j 

1 V orlaufige Zahlen.

K o h le n a u s fu h r  d er  V er .

378  110 

S ta a te n  ir

100,00 100,00  

n J a h r e  1931.

Unter dem Druck der Weltkrise ist die an und fiir 
sich nicht sehr bedeutende und dazu ganz iiberwiegend 
nach dem Nachbarland Kanada gerichtete Kohlenausfuhr 
der amerikanischen Union im letzten Jahr weiter herunter-
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g e g a n g e n ,  s i e  s a n k  in W e i c h k o h l e  v o n  14,18 a u f  10,83 Mili .
1. t. V o n  d ie s e r  M e n g e  g i n g e n  9 ,49  M ili . t nach  K anada,  
3 1 7 0 0 0  t  n a c h  K u b a ,  1 82000  t nach  Italien, 1 76000  t  nach  
Brasi l ien  u n d  1 6 0 0 0 0  t nach  P a na m a . D ie  A u sfu h r  v o n  
A n thr a z i t  g i n g  g l e i c h z e i t ig  v o n  2,28  auf  1,59 M ili .  t  zuriick,  
d ie  v o n  K o k s  v e r z e ic h n e t  e in e  A b n a h m e  v o n  8 9 6 0 0 0  auf  
6 7 3 0 0 0  t. D e m  W e r t e  n a ch  b e l ie f  s ic h  die  g e s a m t e  K ohlen-  
u n d  K o k s a u s fu h r  der  V er.  S ta a ten  im  a b g e la u fe n e n  Jahr  
auf  64,54 Mili . §  g e g e n  90,76 Mili.  $ im  v o r a u f g e g a n g e n e u  
Jahr. D e r  W e r t  je t hat s ich  n icht  w e s e n t l i c h  verandert .  
Fiir W e i c h k o h l e  ste l l t e  er s ich  1930 auf  4,17 S, 1931 auf
4,01 $ ,  fi ir A nthraz it  auf 11,20 b z w .  10,75 Ś.

Brennstoffausfuhr GroBbritanniens im Marz 1932.

L a d e v e r s c h i f fu n g e n Bunker

Z e it
K o h le K o k s PreB k oh le

ver-
schif-

W e r t W e r t W e r t fungen

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

1929 .................... 60 267 16 2 2904 20 10 1231 19 7 16391
M onatsdurchschnitt 5 022 16 2 2 4 2 : 2 0  10 103 19 7 1366
1930 .................... 54 879 16 8 2464: 20 6 1006 20 5 15617
M onatsdurchschnitt 4 573 16 8 205: 20 6 84 20 5 1301
1 9 3 1 .................... 42 750 16 3 2399 18 7 760 19 6 14610
M onatsdurchschnitt 3 562 16 3 200: 18 7 63 19 6 1217
1932: Januar  . 3 313 1511 278 18 3 50 18 7 123 4

F e b r u a r  . 3 233 15 9 196 18 7 54 18 4 1247
M arz  . . 2 926 1 5 1 0 135 18 6 61 18 1 1289

BrennstoffauBenhandel Frankreichs im Jahre 1931.
Einfuhr Ausfuhr

Zeit
Kohle

t
Koks

t

PreB
kohle

t
Kohle

t
Koks

t

PreB-
kohle

t
1929. . . . 23669795 5450617 1297 871 5060112 468844 368241
Monats-
durchschn. 1972433 454218 108156 421 676 39070 30687

1930. . . . 24766746 4 565507 1 380331 4066927 351749 239659
Monats*
durchschn. 2063896 380459 115028 338911 29312 19972

1931: Jan. 1700706 326007 119172 265177 23116 13394
Febr. 2165087 330094 116393 315070 27836 17701
Miirz 2283526 351534 108797 312280 23099 36602
April 1 891 942 300433 135792 276734 19844 12085
Mai 1932 578 270361 143028 267 540 20033 S283
Juni 2156558 311847 190105 302 3S5 30745 .19916
Juli 2025822 277191 153436 296 030 44 538 9066
Aug. 1 731811 286483 120333 299046 40 831 11476
Sept. 1951 501 284913 124964 321 854 57064 16736
Okt. 1670320 228668 111310 310955 55579 27 064
Nov. 1888510 233724 116954 29S673 43027 21362
Dez. 1687674 196326 130058 259880 29754 12460

zus. 230S6035 3397581 1571242 3526524 424 466 206145
M onats-
durchschn. 1923836 2S3132 130937 293 S77 35372 17179

Der Steinkohlenbergbau Niederschlesiens 
im Jahre 1931l.

Zeit

Kohlen- 
fdrderung 

1 arbeits- 
insges. | tagijc ii

Koks-
erzeu-
gung

Prefi-
kohlen-

her
stellung

Durc
angeleg

Stein-
kohlen-
gruben

hschni 
te Arb

Koke
reien

tlich 
eiter in

PreB-
kohlen-
werken1000 t

1930 . . . . 5744 1 1050 118 \
M onats 19 >24 863 1023 83

durchschnitt 479 J 88 10 i '
1931: Jan . 466 18 73 13 22 410 849 115

F e b r . 376 16 65 10 20 154 724 75
M iirz 417 16 69 6 2 0 1 0 2 705 39
A pri l 371 15 64 5 20 035 694 43
M ai 340 14 63 5 19 954 681 40
Ju n i 360 14 63 4 19 432 589 39
Juli 356 13 65 6 19 195 591 42
A u g . 360 14 64 5 18 883 579 45
S ep t . 368 14 63 6 17 607 578 44
O kt. 396 15 66 6 16 926 560 39
N o v . 366 15 63 5 16 966 545 35
D e z . 369 15 66 6 16871 550 47

J a n . -D e z . 4546 ) 782 77 )
M onats 15 J19 045 637 50

durchschnitt 379 J 65 6 J

D e z e m b e r  
K o h le  ! K oks  

t t

J a n . -D e z .  
K o h le  ! K oks  

t  t

G e s a m t a b s a t z  (o h n e  
S e ! b s tv e r b r a u c h  und
D e p u t a t e ) .........................

d a v o n
in n erh a lb  D e u t s c h la n d s  . 
nach d e m  A u s la n d  . . .

337 822

302 562  
35 260

53 563

37  687  
15 876

4 036  129

3 685  972  
350  157

816 521

633 542  
182 979

1 Nach Angaben des Vereins fiir die bergbaulichen Interessen Nieder- 
schlesiens, W aldenburg-A ltw asser.

Die Gewinnungsergebnisse 
des polnischen Kohlenbergbaus im Jahre 1931.

1929

t

1930

t

1 9 3 1 1 

t

:l: 1931 
gegen 1930

t

S te in k o h le n f ó r d e -  
r u n g  i n s g e s . . . 4 6 1 3 1  450 37 492 331 38  266  000 +  773 669

d a v o n
P o ln isch -

O b e r s c h le s ie n 34 127 550 28 158 379 28  405  201 +  246 822
K o k s e r z e u g u n g  . 1 858 016 1 581 922 1 354 617 -  227 305
P reB k oh len -  

h e r s te l lu n g  . . 352  096 234 123 299  678 4- 65 555
B e s t a n d e 2 an 

K o h l e .................... 711 489 933 847 1 761 778 +  827 931
K o k s .................... 28 932 183 560
P r e B k o h le  . . . 112 81 •

1 Yorlaufige Angaben. — - Nur Polnisch-Oberschlesien.

Frankreichs Gewinnung und AuBenhandel in Eisenerz 
im Jahre 1931.

F r a n k r e i c h s  E i s e n e r z g e w i n n u n g .

B ezirk 1929
t

1930
t

1931
t

L o t h r i n g e n :
M etz ,  D ie d e n h o fe n 21 368 314 20  239  925 15 765 614
B r iey ,  L o n g w y ,

M in ie r e s  . . . . 25 110 107 24  34 6  546 19 540 490
1 485 350 1 413 406 1 074 652

N o r m a n d ie  . . . . 2 220 839 2  063 252 1 919 303
A n jou ,  B r e ta g n e  . . 541 055 484 744 349 048
I n d r e .............................. 33 704 30 467 14 669
S u d w e s t e n  . . . . 3 751 20 217 17 081
P y r e n a e n .................... 226 177 193 872 96 493
T arn ,  H erau lt

A v e y r o n .................... 6 805 6 285 3 954
G ard ,  A rd ech e ,

L o z e r e .................... 33 549 21 862 2 905

zus. 51 029  651 48  820  576 38 784 209

F r a n k r e i c h s  A u B e n h a n d e l  i n  E i s e n e r z .

H e r k u n f t s -  b zw .  
B e s t im m u n g s la n d

1929
t

1930
t

1931
t

B e lg i e n - L u x e m b u r g 577 032
E i n f u  hr  

475 989 353 001
3 02  163 231 143 183 482

A l g e r i e n .................... 27  126 38  363 69 614
130 987 127 818 60 431

M a r o k k o .................... 17 666 2 2  311 61 583
S c h w e d e n .................... 12 959 29  971 3 241
N o r w e g e n  . . . . 18 330 14 641 7 965
S c h w e i z ......................... 31 186 36  847 18 256
A n d e r e  Lander . . 23 979 34 458 24 103

zus . 1 1 4 1 4 2 8 1 011 541 781 676

D e u tsc h la n d  . . . . 2 667 635
A  u s f u h‘r

2  402 941 1 574 885
B e lg ie n - L u x e m b u r g 12 423 557 11 600 998 10 060 562
N ie d e r la n d e  . . . . 1 126 464 922 779 701 820
G roB b ritan n ien  . . 183 352 150 782 68 406
A n d e r e  L ander . . 3 685 2 120 1 526

ZUS. 16 404 693 15 079 620 12 407 199
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Fórderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks
er

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffyersand W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

Zechen, Kokere 
kohlenwerken d 
(W agen auf 10 

zuriickg 
rechtzeitig 

gestellt

ien und PrcB- 
es Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 
efiihrt)

gefehlt

Duisburg-
R uhrorter*

t

Kanal-
Zeclien-

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
April 17. 

18.
19.
20. 
21. 
22. 
23.

Sonntag 
226 080 
245 607 
204 202 
196 377 
257 543 
207 764

|  72 748
37 965
38 139 
40 971 
40 878 
36 603

10 240 
9 030 
9 969 

10 303 
9 654 
8 730

1 031 
13 440
13 283 
13401 
12 988
14 856 
14 131

— 21 659 
16 050 
16317 
19 943 
25 220 
27 406

27 852
30 620
26 349
31 653
27 293 
23 473

4 795 
6210
5 348 
9 075 
8 867 
7 623

54 306 
52 880 
48014
60 671
61 3S0 
63 502

2,23 
2,20 
2,17 
2,13 
2,08 
2 04zus.

arbeitstagl.
1 337 573 

222 929
267 304 
38 186

57 926 
9 654

83 180 
13 863

— 126 595 
21 099

172 240 
28 707

41 918 
6 986

340 753 
56 792

Yorlaufige Zahlen. — 3 Kipper- und K ranverladungen.

Gewinnung von Kali und mineralischen Olen

1929
t

1930
t

1931
t

K ali
Rohsalz 12-16%  . . . .  
Dungesalz 20-22%  . . .

3 0 -4 0 % . . . . 
Chlorkalium mehr ais 50 %

258 934 
715.919 
226 804 
411 650

209 023 
661 201 
203 858 
475 495

116 735 
454 881 
148511
369 378

zus. Reinkali (K20) 
M ineralische Ole . .

493 934 
82 309

506 488 
81 857

366 870 
79 290

Durchschnittslohne je verfahrene Schicht1 
im hollandischen Steinkohlenbergbau.

Zeit
Durchschnittslohn

H auer

fl. * | J6

untertage 
insges. 

fl. 1 M

ubertage 
insges. 

fl. ! M

Ge
belej
fl.

samt-
jschaft

Jt
6,49 10,94 5,85 9,86 4,28 7,22 5,38 9,07
6,39 10,81 5,78 9,78 4,29 7,26 5,34 9,046,41 10,82 5,80 9,79 4,34 7,33 5,36 9,056,37 10,73 5,76 9,70 4,29 7,22 5,32 8,966,38 10,76 5,76 9,71 4,30 7,25 5,32 8,976,28 10,60 5,72 9,66 4,31 7,28 5,29 8,936,19 10,49 5,63 9,54 4,25 7,20 5,22 8,856,13 10,41 5.58 9,47 4,24 7,20 5,18 8,796,06 10,30 5,52 9,38 4,21 7,15 5,13 8,726,07 10,32 5,53 9,40 4,14 7,04 5,12 8,706,05 10,32 5,53 9,43 4,12 7,03 5,10 8,706,07 10,30 5,55 9,42 4,15 7,04 5,12 8,696,07 10,31 5,55 9,42 4,15 7,05 5,12 8,69
6,20 10,50 5,64 9,56 4,23 7,17 5,22 8,84
6,06 10,27 5,55 9,40 4,18 7,08 5,13 8,696,10 10,37 5,58 9,49 4,18 7,11 5,14 8,74

1930 . . . .

1931: Jan.
Febr.
M arz  
April  
Mai  
Juni  
Juli 
A ug.
Sept.
Okt.
N o v .
D ez .

19313 ,
'932: Jan.
___ ___Febr.

I j '  Der D urchschnittslohn entspricht dem B arverdienst im R uhrbergbau 
Hep 0 O berschichtenzuschlage, iiber die keine U nterlagen vor- 

Dcr Teuerungszuschlag  entspricht dem im R uhrbezirk gezahlten 
Wndergeld. -  » E rrechnet.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
. . Auf d e m  M a r k t  fur  T e e r e r z e u g n i s s e  k o n n te n  sich  

*jlnij?e S o r ten  i n f o l g e  K n a p p h e i t  g u t  b e h a u p te n .  D u rch  
>e Z u ru ck h a ltun g  der  K au fe r  w a r  d a s  G e s c h a f t  j e d o c h  nur  
5schrankt. A m  s c h w a c h s t e n  g e f r a g t  w a r  N a p h th a .  K a r b o l 

saure w ar  fest .  Z ie m l ic h  g u t e  N a c h f r a g e  h a tte  K r e o s o t  
aufzuweisen. j eer  w a r  f e s t  unc[ g u t  g e f r a g ^ i n f0 | g e  i e b- 

er N a c h fr a g e  u n d  k n a p p e r  V o r r a te  z o g  P e c h  im  P r e i s e  an.  
In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  w a r  e in e  le ic h te  

esserung d e s  In la n d v e r b r a u c h s  f e s t z u s t e l l e n .  A u c h  fiir 
J ^ _ A u s fu h r g e s c h a f t  z e i g t e  s ich  e t w a s  m e h r  I n te r e s se .

1 Nach Colliery G uardian vom 22. A pril 1932, S. 800.

Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall.
Reinbenzol ................... 1
Reintoluol...................... 1

7)
Karbolsaure, roh 60% . 1

f)
j, krist. . . . 1 Ib.

Solventnaphtha I, ger., 
O s te n .......................... 1 Gall.

Solventnaphtha I, ger., 
W e s te n ...................... 1

R ohnaphtha................... 1
1)

K re o so t.......................... 1 )}
Pech, fob Ostkiiste . . . 1

ff
I. t

„ fas Westkiiste . . 1
Teer .............................. 1 }
Schwefelsaures Ammo 1)

niak, 20,6% Stickstoff 1 V

In der Woche endigend am 
15. April | 22. April

s
1/4
1/11

2/8 | 2/7
1/8 

/6»/2 —/7

1/3

87/6
85/-

1/2
/ll>/2

15

27/6
|

7 £

90/-
87/6

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 22. April 1932 endigenden Woche1.

1. Koh l enmar k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Hin
sichtlich neuer Geschaftsabschliisse verlief die Berichts
woche sehr ruhig, wenngleich einige Abschliisse in Aus- 
sicht stehen. Die Gaswerke von Esbjerg erklarten sich 
einverstanden mit dem Angebot von 16000 1 besonderer 
Wear-Gaskohle zu 19/6 s, lieferbar innerhalb 12 Monate, 
beginnend Anfang Mai. Die Gaswerke von Frederikshayn 
waren Abnehmer einer Schiffsladung von etwa 3000 t be
sonderer Gaskohle zum Preise von 19/6 s cif. Von dem 
AbschluB der Gaswerke von Oxelosund uber 30000 t Koks
kohle, lieferbar Juli/Dezember, hat man noch nichts wieder 
gehórt. Wie verlautet, soli der Auftrag der Bergslagen- 
Eisenbahnen auf 16000 t Lokomotivkohle im Ruhrbezirk 
untergebracht worden sein, und zwar zu einem Preise, 
der etwa 9 d unter dem britischen Angebot lag. Aus 
Karrebaksminde lag eine Anfrage nach 6000 t Kohle vor, 
ferner verlangten die Gothenburger Eisenbahnen 3000 t 
Wear-Lokomotivkohle, Lieferung April/Mai nach Karls- 
krona. Die fortgesetzten Einfuhrbeschrankungen britischer 
Kohle in den yerschiedenen Landem werden nach wie vor 
lebhaft erórtert. Besonders empfindlich machen sich die 
Auswirkungen der beigischen Einfuhrbeschrankungen be- 
merkbar. Betrachtet man den Markt im allgemeinen, so ist 
zu sagen, daB nicht eine einzige Sorte ais wirklich gut 
gefragt bezeichnet werden kann. Beste Bunkerkohle und 
beste Blyth-Kesselkohle sind noch am meisten begehrt 
aber ebenfalls nicht befriedigend, sofern man das Sicht- 
geschaft in Betracht zieht. Samtliche Durham-Kohlensorten 
sind reichlich vorhanden und wenig begehrt. Das gleiche 
gilt von Koks. Ein Bericht iiber den beigischen Wettbewerb 
in Koks rief auf dem Londoner Markt Beunruhigung her- 
vor. Leichte Preisruckgange weisen auf beste Blyth-Kessel-

1 Nach Colliery G uardian vom 22. A pril 1932, S. 795 und 815.
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kohle von 13/9—14/3 auf 13/6—13/9 s, GieBereikoks von 
15/6 — 16/6 auf 14/6 -15 s und Gaskoks von 18/9 auf 18 s. 
Besondere Bunkerkohle ist die einzigste Sorte, die eine 
geringe Steigerung zu verzeichnen hat, und zwar von 
13/6—13/9 auf 13/9 s. Alle iibrigen Notierungen blieben 
unverandert.

2. F r a c h t e  n markt .  Im allgemeinen ist auf dem 
Kohlenchartermarkt keine Anderung eingetreten. Die 
Frachtsatze fiir die Mittelmeerhafen sowohl von Siidwales 
ais auch vom Tyne aus wurden von den Schiffseignern

zwar gehalten, im allgemeinen aber ais durchaus unbe- 
friedigend bezeichnet. Bei reichlichem Schiffsraumangebot
— besonders am Tyne — gestaltete sich das baltische Ge
schaft aufierst schwach. Das Kiistengeschaft war aus- 
gesprochen ruhig, eine Besserung ist auch innerhalb der 
nachsten Monate nicht zu erwarten. Ein aberinaliger Riick- 
gang des Umfangs der Kohlenverschiffungen ist allent- 
halben festzustellen. Angelegt wurden fur Cardiff-Genua 
5/7‘A s, -Le Havre 3/4*/2 s, -Alexandrien 6/11 >/2 s und Tyne- 
Hamburg 3/9 s.

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 14. April 1932.

5b. 1213550. Max Langensiepen, Hamburg. Ab-
gesetzter Bohrspitzenschaft fiir auswechselbare Steinbohr- 
spitzen. 17.11.31.

5c. 1213106. Dr. Arthur Gerke, Waldenburg (Schlesien). 
Bergwerksstreckenausbau. 30. 8. 30.

5c. 1213608. Arnold Koepe, Erkelenz, und Otto 
Lehmann, Dusseldorf. Teleskopartig ineinanderschiebbarer, 
nachgiebiger, zuruckgewinnbarer Grubenstempel aus Walz- 
eisen. 19.3.32.

5c. 1213718. Max Hesse, Lampertheim (Rhein).
Abzugstrichter fiir Bleigase usw. an Flachstereotypie- 
apparaten. 7.3.32.

5c. 1213945. Hanns Jiirgen Schaefer, Essen. Eiserner 
Streckenausbau. 20.2.31.

5c. 1213950. Walter Gliemann, Essen. Aus einem
holzernen und einem eisernen Teil bestehender Abbau- 
stempel. 20.7.31.

lOa. 1213307. Heinrich Steinfeldt, Leipzig. Riick- 
schlagsicherung fiir SchlieBvorrichtungen zur Betatigung 
der untern VerschluBdeckel von Vertikalkammerófen. 
25. 2. 32.

lOa. 1213603. Firma Carl Still, Recklinghausen. Selbst- 
dichtende Koksofentiir. 17.3.32.

lOa. 1214013. Low Temperature Carbonisation Ltd., 
London. Vorrichtung zur trocknen Destillation von Kohle 
und kohlehaltigen Stoffen. 21. 3. 32. GroBbritannien 20.4.31.

81 e. 1213946. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und 
EisengieBerei, Bochum. Schiittelrutsche. 9.3.31.

Patent-Anmeldungen,
die vom 14. A pril 1932 an zwei M onate lang in d e r Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

la , 17. Sch. 192.30. Dr.-Ing. Otto Schneider, Stuttgart. 
Mit langlichen Óffnungen versehener Schópfbehalter fiir 
Becherwerke zum Entwassern von Mineralien. 7.3.30.

la , 28. C. 43528. Carlshiitte A.G. fur EisengieBerei 
und Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Luftsetz- 
maschine. 12.8.29.

la , 28. L. 70432. Rudolf Lessing, London. Verfahren 
und Vorrichtung zur Abtrennung der grobem Bestandteile 
von den mittelfeinen und staubformigen Teilen aus Kohlen
o. dgl. durch einen in einem Rohre aufsteigenden Gasstrom. 
9.12.27. GroBbritannien 11.1.27.

5c, 9. H. 139.30. Carl Heinemann, Recklinghausen. 
Verbindungsschuh fiir den Grubenausbau. Zus. z. Pat. 
539567. 22.10.30.

5c, 9. M. 108776. Walter Murmann, Hamborn (Rhein). 
Grubenausbau. 14.2.29.

lOa, 12. L.280.30. Hermann Limberg, Essen. Dichtung 
fur Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Koks. Zus. 
z. Pat. 535929. 29.10.30.

lOa, 14. H. 122757. Dr.-Ing. eh. Gustav Hilger, Glei- 
witz (O.-S.). Vorrichtung zur Herstellung von verdichteten 
Kohlenkuchen fiir Kokserzeugungsófen. 3.8.29.

lOa, 15. H. 46.30. Dr.-Ing. eh. Gustav Hilger, Gleiwitz 
(O.-S.). Vorrichtung zum Yerdichten der Kohle innerhalb 
der Ofenkammern. 22.2.30.

lOa, 17. O. 16469. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Kokslosch- und -verladeanlage. 29.4.27.

lOa, 19. S t.231.30. Firma Carl Still, Recklinghausen. 
Verfahren, um bei bestehenden Kammerofen eine Ab- 
saugung fliichtiger Destillationsprodukte aus den mittlern 
Teilen der Brennstoffmasse zu schaffen. 5.1.28.

10a, 22. A. 57112. The American Tar Products Com
pany, Pittsburg, Pennsylvanien (V. St. A.). Verfahren zum 
Verkoken bituminóser Stoffe, wie Pech, Teer o. dgl. 13.3.29. 
V. St. Amerika. 9.2.29.

10a,36. H .302.30. Dipl.-lng. Heinrich Heinrich, Tokod, 
und Dipl.-lng. Bela Forgacs, Budapest. Verfahren und 
Streckenanordnung zur Ent- und Vergasung von Kohle an 
Ort und Stelle. 14.11.30. Ungarn 26.3.30.

35a, 16. Sch. 94319. Johann Wennemar Scherrer, 
Maastricht (Holland). Entrieglungsvorrichtung fur Fang- 
vorrichtungen. 1.6.31. Belgien 23. 12. 30.

81 e, 1. M. 116478. A. W. Mackensen G. m. b. H., Magde- 
burg-N. Abdeckung fiir Fórderbander, die an beliebiger 
wechselnder Stelle beschickt werden. 11.8.31.

81 e, 12. E. 40934. Eintracht Braunkohlenwerke und 
Brikettfabriken und Dr.-Ing. Max Mayer, Neu-Welzow 
(N.-L.). Abstreichplatte fiir Fórderbander. 30.3.31.

81 e, 45. P. 688.30. J. Pohlig A.G., Kóln-Zollstock. 
Oberhalb des Fórdergutstromes frei aufgehangte Vor- 
richtung zur Beeinflussung der Fórdergeschwindigkeit des 
Fórdergutes in einer Rinne, Rutsche o. dgl. 1.11.30.

81 e, 108. W. 83178. Witkowitzer Bergbau- und Eisen- 
hiitten-Gewerkschaft, Witkowitz, und Alfred Schindler, 
Privoz (Tschechoslowakei). Verladeeinrichtung fiir Brikette, 
Formsteine u. dgl. 12.7.29.

81 e, 127. L. 79762. Liibecker Maschinenbau-Gesell- 
schaft, Liibeck. Abraumgewinnungs- und Forderanlage. 
7. 11.31.

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

das Patent erhoben w erden kann.)
la  (28). 548 351, vom 19.12.28. Erteilung bekannt

gemacht am 24.3.32. Kenelm Char l es  Appleyard 
in Bi r t ley (England) und andere.  Luflherdzur Trocken- 
aufbereitung von Kohle u. dgl. Prioritat vom 24.1.28 ist 
in Anspruch genommen.

Der Herd, iiber den sich die Berge in der Langs- 
richtung bewegen, hat eine mit der Kohlenaustragkante 
spitze Winkel bildende, ais Staukante wirkende gekriimmte 
Fiihrungsleiste, dereń Kriimmung sich stetig in der Weise 
andert, daB sich die Leiste der Komponente der in der 
Kriimmung auftretenden verschiedenen Staudriicke anpaBt.

5b (41). 548121, vom 30.6.31. Erteilung bekannt
gemacht am 24.3.32. Diplom-Bergingenieur Dr. He inz  
Bernhard und He rmann  Frohmi i l l er  in Bruckdorf  
bei Hal le (Saale). Einrichtung an Abraumgewinnungs■ 
geraten fiir Tagebaue. Zus. z. Pat. 527470. Das Haupt- 
patent hat angefangen am 13.7.29.

Der zum Bewegen des Schrappers des Gerates dienende 
Haspel ist auf einem vom Gerat unabhangigen Fahrgestell 
angeordnet, fiir das ein zwischen dem Baggergleis liegen- 
des Fórdergleis vorgesehen ist. Die iiber das Durchgangs- 
profil des Baggerportals vorstehenden Teile des Haspels 
(Ausleger mit FiihrungsroIIe und Stromabnehmer) sind so 
verschwenkbar, daB der Haspel durch das Baggerportal 
fahren kann.

5c (9). 547962, vom 11. 5. 28. Erteilung bekannt
gemacht am 17.3.32. Diplom-Bergingenieur Kurt  Tóniges 
in Repelen,  Kr. Moers  (Niederrhein). Betonformstein fiir 
ringfórmigen Grubenausbau. ,

Der Stein hat in Richtung der Ausbauachse einen 
parallelogrammfórmigen Querschnitt. Die Ringsegment- 
flachen des Steines verlaufen spitzwinklig zur Ausbauachse.
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5d (14). 547531, vom 26.3.31. Erteilung bekannt
gemacht am 10.3.32. Max Ooebe l  in Reckl i nghausen-  
Siid. Vorrichtung zum Versetzen von Bergen mit Seiten- 
Idpper und angebautem Seilhaspel. Zus. z. Pat. 494699. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 14.8.28.

Das F°rdergefa8 der Vorrichtung ist an dem schlitten- 
artigen Gleitgestell schwenkbar gelagert und unten offen.

Gleitgestell ist eine um die Schwenkachse des 
GefaBes gekriimmte Platte so angebracht, daB sie einen 
BodenverschluB fur das GefaB bildet. Die Platte ist an 
dem Schhtten ausgespart, so daB sich das GefaB entleert 
wenn es sich mit der Aussparung der Platte deckt. Das 
Haspelseil des Haspels ist uber eine Rolle des Schlittens 
gefuhrt und am obern Rande des GefaBes befestigt In- 
folgedessen wird dieses durch den Seilzug in die Lage 
gebracht, bei der es unten durch die Platte geschlossen 
ist. Beim Nachlassen des Seilzuges wird das GefaB durch 
sein Gewicht so geschwenkt, daB es iiber die Aussparung 
der Platte gelangt und sich entleert. Die das GefaB 
schwenkbar tragenden Lager konnen am Schlitten ver- 
schiebbar sein.

5d (14). 548342, vom 7. 6. 29. Erteilung bekannt
gemacht am 24.3.32. K r o n e  & Co. in D o r t mu n d .  
Bergeversatzmaschine mit waagrechter Drehachse.

Auf der umlaufenden, waagrechten Welle der Maschine 
sind zwischen Scheiben muldenfórmige Behalter schwing- 
bar gelagert, die durch in ihrer Spannung regelbare Federn 
!T n!3, , Lage SehaIten werden. An den Steilen, an denen 
den Behaltern das Versatzgut von oben her, z. B. durch 
eine Schuttelrutsche zugefuhrt wird, sind ortfeste einstell- 

Anschlage (z. B. Rollen) fiir das auBere Ende der 
tsenalter vorgesehen, durch welche die Behalter unter

Spannung der auf sie wirkenden Federn geschwenkt 
werden. Nach Freigabe der Behalter durch die Anschlage 
schleudern die gespannten Federn die Behalter vor, bis 
sie gegen an den Scheiben vorgesehene Anschlage treffen 
Dadurch wird das in den Behaltern befindliche Versatzgut 
nut groBer Geschwindigkeit zur Versatzstelle geworfen.

81 e (57). 547873, vom 16.6.31. Erteilung bekannt
gemacht am 17. 3. 32. F ó r s t e r s c h e  Maschinen-  und 
A r m a t u r e n f a b r i k  A.G. in E s s e n - A11 en e s s e n. 
Schuttelrulschenverbindung. Zus. z. Pat. 533103. Das Haupt
patent hat angefangen am 7.12.30.

An den Enden der Rutschenschiisse sind auf beiden 
Seiten mit kegelformigen Flachen ineinandergreifende, mit 
einer Bohrung versehene Ansatze befestigt, durch die vom 
Innern der Rinne aus ein Verbindungsbolzen gesteckt wird 
der durch einen Keil gesichert wird. Der Keil ist an einem 
parallel zu ihm liegenden Fiihrungsbolzen befestigt, der 
in auBen an dem Ansatz des auBern Rutschenteiles vor- 
gesehenen Augen gleitet. Die Fiihrungsaugen fur den Keil 
sind an den beiden Seiten der Rutsche auf gegeniiber- 
liegenden Seiten der Bohrungen der Ansatze angeordnet 
so daB die Keile auf beiden Seiten der Rutsche verwend- 
bar sind.

81 e (127). 548449, vom 28.8.28. Erteilung bekannt
gemacht am 24. 3. 32. L ii b e c k e r M a s c h i n  e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in Li ibeck.  Abraumfórderbriicke.

Zwischen dem abbauseitigen Ende der Briicke und 
der haldenseitigen Stiitze ist das Tragseil eines zur Ge
winnung und Forderung des Abraumes dienenden Kabel- 
baggers gespannt. Dessen FórdergefaBe gehen am Ende 
des Tragseils auf den Briickentrager iiber und werden auf 
diesem bis zur Ausschiittstelle yerfahren.

Verwertung magnetischer Messungen zur Mutung. Von
Professor Dr. Alfred Nippoldt ,  Leiter des Magneti- 
schen Observatoriums Potsdam-Niemegk. 74 st mit
19 Abb. und 36 Taf. Berlin 1930, Julius Springer. Preis 
geb. 16,50 JL
Unter Mutung versteht der Verfasser ein Verfahren, 

aus geophysikalischen Messungen den Bau der Erdrinde 
zu ergriinden. Das Wort ist der Bergmannssprache entlehnt, 
jedoch verbindet der Bergmann mit ihm einen andern Be- 
gnff, dessen willkiirliche Abiinderung nicht erwiinscht ist.

Anleitungen fiir die Ausfiihrung magnetischer Be- 
obachtungen finden sich bereits in yielen neuern Werken 
uber geophysikalische AufsehluBverfahren. Der Verfasser 
halt daher eine Wiederholung nicht fiir erforderlieh und 
s>elit seine Hauptaufgabe darin, die Deutung des Ge- 
messenen auf elementarste Vorkenntnisse zuriickzufuhren, 
also einen Weg zu weisen, auf dem sie in einfachster Weise 
durchzufiihren ist.

Er empfiehlt, die MeBstellen reihenformig anzuordnen, 
0̂ dafi mit ihnen ein geradliniges Profil gewonnen wird' 

und bemerkt, daB das beste Profil das mit dem gróBten 
wadienten, das nachstbeste das dazu senkrechte isf. In 
' igen Fallen wird ein derartiges Profilkreuz geniigen, 
"enn nicht, so sind weitere móglichst gleichlaufend zum 
ersten anzulegen. Die Messung beschrankt sich auf die 
eststellung der Vertikal- und der Horizontalintensitat.

Der Verfasser hat eine gróBere Anzahl typischer 
uizelfalle angenommen und dafiir Zahlentafeln und 
unen berechnet. Er unterstellt dabei, daB die Magnetisie- 

™ngen in allen Fallen aus Einzelpolen oder Polpaaren 
"gleichen Vorzeichens zusammengesetzt sind. Die Be- 

rechnungen ergeben daher nur Annaherungswerte, die aber 
ur die Praxis geniigen. Nicht beriicksichtigte Falle konnen 

an Hand der berechneten leicht gedeutet werden. Aus- 
rueklich wird aber darauf aufmerksam gemacht, daB das 
 ̂agnetische Aufschlufiverfahren noch durch ein anderes 

geophysikalisches \ferfahren erganzt werden muB, und 
a ur das gravimetrische empfohlen. Das ist aber in jedem

B U C H E R S C H A  U.
Falle erforderlieh und nicht ais ein Mangel des vom Ver- 
fasser vorgeschlagenen Verfahrens anzusehen.

Dieses ist nach allem wegen seiner Eiiifachlieit zu 
empfehlen. Der Hauptwert des Buehes besteht darin, daB es 
dem Bergmann und dem Geologen ermóglicht, das Yer
fahren selbst durchzufiihren und sich von entsprechenden 
Fii men unabhangig zu machen. Bei geniigenden geophysi
kalischen Vorkenntnissen sind die Ausfiihrungen durchaus 
verstandlich. H. Werner .

Entstehung, Veredlung und Verwertung der Kohle. Vor- 
trage, gehalten an der Deutschen Technischen Hoch- 
schule in Prag. Von W. Pet r ascheck,  H. Apfel-  
beck,  H. Tropsch,  R. Heinze,  A. Czermak,  
E. Kothny,  H. Lóff ler ,  A. Rozinek,  J.C . Breinl.  
Hrsg. im Auftrag des Professorenkollegiums von 
Professor K. A. Redl ich,  Professor J. C. Breinl  
Privatdozent H. Tropsch.  359 S. mit 86 Abb. und
5 Taf. Berlin 1930, Gebriider Borntraeger. Preis fireh 
30 Jt, geb. 33 M.
Die lange Jahre vernachlassigte Forschung auf dem 

Gebiete der KohleveredIung wird in der letzten Zeit mit 
einer anerkennenswerten Zahigkeii in allen kohlenfiihren- 
den Landern verfolgt. Gegen die in dem vorliegenden Buch 
von Petrascheck vertretene Ansicht, die Kohlengeoloaen 
und -chemiker des alten Donaureiches seien infolge der 
mannigfaltigen Ausbildung der Vorkommen bevorzugt in 
der Lage, die einschlagigen Fragen von einer hóhern Warte 
aus zu beurteilen, kann man nach Durchsicht des reicli- 
haltigen und vielseitigen Buehes nichts einwenden. Es 
bietet zweifellos eine gute Auswahl neuerer Erkenntnisse 
der wissenschaftlichen Forschung und technischer Fort- 
schntte.

Pe t r ascheck bringt zunachst eine sehr bemerkens- 
werte, auf Grund vieier Einzelbeobachtungen und Unter- 
suchungen gewonnene Ubersicht iiber die Beziehungen der 
Vorkommen und Eigenschaften der Kohlen zu ihren 
Bildungs- und Umwandiungsbedingungen und yermittelt
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dabei mancherlei Tatsachen, die in Deutschland bisher nicht 
die gebotene Beachtung gefunden haben. Er behandelt die 
Faktoren der Inkohlung, Alter, Warme, Teufe und Gebirgs- 
druck, fiir die einzelnen Glieder der Inkohlungsreihe nach 
geologischen und chemischen Beziehungen und weist dabei 
dem Gebirgsdruck die Hauptrolle zu. Dieser hat die 
Bestandteile der Torfsubstanz bei der geochetnischen Um- 
wandlung einander angeglichen. Nach dem Ergebnis ent- 
sprechender Untersuchungen an westfalischen Kohlen ist 
dieser Auffassung beizupflichten.

Eine wertvolle Erganzung dazu bedeuten die Aus- 
fiihrungen von Apfelbeck,  der die Kohlen in ąhnlicher 
Weise, wie es z. B. durch Rose in Amerika geschehen ist, 
in ein Dreistoffdiagramm (H oben, C links und O rechts 
unten) einbringt. In dieser Weise ergibt sich eine sehr 
iibersichtliche Darstellung, bei der samtliche Glieder der In
kohlungsreihe von den pflanzlichen Aufbaustoffen bis zum 
Graphit den angemessenen Platz erhalten. Auch die petro- 
graphischen und chemischen Besonderheiten lassen sich gut 
darstellen. Besonders kennzeichnend ist, daB die Vitrite 
auf der Fortsetzung der Linie Zellulose, Holz und Ligninę 
liegen, wahrend die Mattkohlenlinie hoher (wasserstoff- 
reicher), die Faserkohlenlinie tiefer (wasserstoffarmer, 
kohlenstoffreicher) verlauft. Sehr aufschluBreich sind die 
Zusammenhange der Elementaranalyse mit der Schwel- 
analyse nach Fischer. Das Dreieckdiagramm ermóglicht 
ferner eine klare Einordnung der Kohlen in bezug auf ihre 
technische Eignung (Verkokung, Schwelung usw.) und 
zeigt an, nach welcher Seite die ktinftige Entwicklung 
iiberhaupt móglich ist.

Der bekannte Wissenschaftler Tropsch vermittelt 
durch umfangreiche Schriftenangaben einen tiefen Einblick 
in den Stand der heutigen Kenntnisse iiber die chemische 
Struktur und die Entstehung der Kohle. Die Ausfiihrungen 
konnen den inzwischen iiber dieses Gebiet erschienenen 
Buchern von Stadnikoff und Fuchs an die Seite gestellt 
werden.

Der Praktiker Heinze unterrichtet reichlich ausfiihr- 
lich iiber Trocknung und Schwelung von Braunkohle. 
Zunachst behandelt er hauptsachlich die physikalischen und 
chemischen Eigenschaften der Braunkohlen, weiterhin den 
EinfluB von Schweldauer, Durchsatz, Baustoff und Bauart 
der Schwelvorrichtungen. Itn technischen Teil werden die 
wichtigsten Anlagen und Verfahren fiir Trocknung und 
Schwelung angefiihrt. Der SchluB geht auf die Ver\vertung 
der Schwelerzeugnisse und Wirtschaftlichkeitsfragen ein.

In einem zweiten Beitrag verbreitet sich Tropsch 
iiber die Synthese organischer Verbindungen aus Kohlen- 
gasen und somit iiber ein Gebiet, dem auch nach den 
Arbeiten des Miilheimer Forschungsinstituts mehr und 
mehr Bedeutung zukoinmt.

An Hand ausgedehnter statistischer Unterlagen be- 
richtet Kotl iny iiber die wirtschaftliche und enćrgie- 
wirtschaftliche Bedeutung der Kohle. Die Darlegungen 
zeigen wiederum, welche Anstrengungen die Kohle machen 
muB, um ihren Platz ais Energietrasrer wenigstens bei- 
zubehalten.

Die drei letzten Beitrage befassen sich mit der Ver- 
brennung von festen Brennstoffen. Bei der Verbrennung 
auf Rosten u. dgl. durchkreuzen sich eine Anzahl von 
Einzelprozessen, dereń gesonderte Erkennung und Beriick- 
sichtigung wichtig ist. Loff ler erórtert in knappster Form 
einige fiir den Feuerungstechniker beachtenswerte Punkte. 
Rozinek berichtet iiber die Entwicklung der Staubgas- 
feuerung Szikla-Rozinek, die sich bekanntlich inzwischen 
auch im Ruhrgebiet in abgeanderter Form ais Holdsche 
Feuerung Eingang verschafft hat. Der Hauptvorteil liegt 
zweifellos in der Entbehrlichkeit der Mahlanlage. Den 
SchluB des ais Quellen- und Nachschlagewerk wertvollen 
Buches bilden Ausfiihrungen von Breinl  iiber theoretische 
Grundlagen der mechanischen Feuerreglung.

Lehmann.

Gegenwartsprobleme des englischen Kohlenbergbaues. Von 
Dr. Hans Michalski .  (Miinchener Volkswirtschaft- 
liche Studien. Neue Folgę, H. 14.) 98 S. Jena 1930, 
Gustav Fischer. Preis geh. 5,20 Ji.
Das Buch befaBt sich mit dem Verh;iltnis des englischen 

Bergbaus zu den drei Grundformen Boden, Kapitał und 
Arbeit. Es zeigt den englischen Bergbau ais Sondermarkt, 
der sich in seiner Entwicklung von den heimischen 
Nachbarmarkten getrennt gehalten hat und nun in eine 
scharfe Krise geraten ist.

In einem ersten, 1S Seiten umfassenden Teil behandelt 
der Verfasser die Charakteristik dieser Fragen und beweist 
die Richtigkeit im zweiten Teil durch das Beispiel des 
englischen Kohlenbergbaus.

Der Weltkohlenmarkt hat sich durch VergroBerung der 
Gewinnung und Verringerung des Verbrauches verschoben. 
Im besondern hat der Krieg nationale Kohlenindustrien 
entstehen lassen, die sich in erster Linie auf Kosten des 
englischen Kohlenmarktes ausdehnten. Dcm englischen 
Bergwerksunternehmer fehlte die menschliche Wirkungs- 
fahigkeit, diese Ungunst seiner Lage wettzumachen; seine 
Starrheit entsprach der unbeweglichen Bodenverbundenheit 
der Gruben. Dazu trat die Gebundenheit der Preise infolge 
der Royalty, die eine feste Abgabe vom Rohertrag und 
unabhangig von der Wirtschaftlichkeit darstellt, weiter 
infolge der unfreien Preisbildung bei der Arbeitskraft 
hinsichtlich Lohn, Arbeitszeit und Siedlung, besonders aber 
infolge der Subventionszahlungen, die auch heute noch, 
wenn auch verfeinert, dem Bergbau voin britischen Staat 
gewahrt werden durch das »derating«, den Abbau der 
kommunalen Realsteuern und die Frachtsenkung. Hier 
stellt der Verfasser die englische Frachtsenkung ais Sub- 
vention dar, will aber die Ausnahmetarife der polnischen 
Staatsbahn nur ais einen anders gearteten Ausgleich an- 
sehen, da es ein ganz anderes Ding sei, »ob eine Frachten- 
senkung ein Mittel darstellt, den Eintritt der naturlichen 
Auslese in der Depression zu verzógern, wie in England, 
wo durch die Frachtsenkung weithin die.Fahigkeit durch- 
zuhalten, gestjirkt wird, oder ob sie, wie im polnischen Fali, 
eine besonders ungiinstige, aber unvermeidliche, natiirliche 
Produktionsbedingung bis zur annahernden Gleichheit mit 
dem Konkurrenten verbessert«. Die gleiche Begriindung 
miiBte der Verfasser auch dem Ruhrbergbau fiir seine 
Fórderung zuerkennen, seine Ausfuhrkohle billiger an die 
Landesgrenzen zu bringen.

Die Unbeweglichkeit des englischen Bergbaus ergibt 
sich weiter durch die falsche Wirtschaftspolitik, derzufolge 
nach ihren Reserven und ihrer technischen Ausriistung 
Iangst iiberalterte Gruben iebensfahig gehalten werden. 
Die Betriebszusammenfassung und Bildung von GroB- 
unternehmungen, weiter die Bildung von Bezirkskartellen 
und eines Landeskartells sind Voraussetzung zu einer 
Gesundung des englischen Bergbaus. Auf ein nationales 
Kohlenkartell sind keine groBen Hoffnungen zu setzen, 
vielmehr miiBten alle Anstrengungen statt einer Zentral- 
lósung zunachst den Einzelunternehmungen gelten. Der 
englische Kohlenbergbau hat, wie die englische Industrie, 
langfristigen Kapitalbedarf durch Selbstfinanzierung be- 
friedigt und dabei die Fiihlung mit den Finanzreserven der 
Nation verloren.

Das Buch kann jedem bergwirtschaftlich Interessierten 
sehr empfohlen werden. Es zeigt vor allem, daB auch der 
deutsche Kohlenbergbau nur mit eigener Kraft den Wett- 
bewerb bestehen kann, wenn das Ganze davon Vorteile 
haben soli, daB er dazu aber von jeder Bevormundung frei- 
gehalten und ihm im besondern Beweglichkeit in der 
Arbeitszeit- und Lohnfrage gegeben werden muB.

W. Roelen.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine B esprechung geeigneter W erke vor.) 

Siebenundzwanzigste Berichtfolge d e s  K o h len s ta u b a u s -  
schusses des Reichskohlenrates. 1. Richtlinier. fiir die 
Bestimmung von Flugstaub in Rauchgasen. 2. Zim-
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mermann:  Messung von Flugstaub in Rauchgasen.
3. Rosin,  Rammler  und Doer f fe l :  Flugstaubmes- 
sungen an einem Braunkohlenkessel. 4. Procka t :  
Flugstaubabseheidung in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. 5. Arend:  Wirtschaftlichkeit der Flugstaub- 
abscheidung. 42 S. mit 68 Abb. Berlin. In Kommission 
beim VDI-Verlag O. m. b. H. Preis geh. 2,25 Jt.

El l inghaus,  Otto: Tafeln zur schnelien Bestimmung der 
wichtigsten Werte bei der Berechnung von Ventilator- 
aniagen fur Bergwerke. 3 S. und 6 Taf. Bochum, Selbst- 
yerlag der Westfalia-Dinnendahl-Gróppel A. O.

Elwitz,  E .: Der zweistielige Stockwerkrahmen. 40 S. mit 28 
Abb. Dusseldorf, KommissionsverIag von A. Bagel A. G.

Geiflel,  A.: Betriebsbuchhaltung und Kostenrechnung in 
der Eisen- und StahlgieBerei. (Die Betriebspraxis der 
Eisen-, Stahl- und MetallgieBerei, H. 17.) 136 S. mit 19 
Abb. Halle (Saale), Wilhelm Knapp. Preis geh. 10 J t 
geb. 11,50 JL

Kohl rausch,  Friedrich: Kleiner Leitfaden der praktischen 
Physik. 5. Aufl. Neubearb. von Friedrich Kruger.  498S. 
mit 379 Abb. Leipzig, B. G. Teubner. Preis geb. \Ą,80 Jt.

Querschnitte durch die Ingenieurforschung. Sonderdrucke 
zusammenfassender Berichte uber VDI-Forschungs- 
hefte (aus der Zeitschrift »Forschung auf dem Gebiete 
des Jngemeurwesens*, 2- JS-)- 48 s - mit Abb. Berlin, 
VDI-Verlag G. m. b. H. Preis geh. 3 Jt.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ’.
(Eine Erkidrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf der, Seiten 27-30  ver6ffentlid,t. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Ne u e s  zur  G e o l o g i e  der  n i ed e r r h ei n i s ch en 

Braunkohl e .  Von Breddin. Techn. BI. Bd.22. 10.4.32. 
S. 198/9*. Gliederung der tertiaren Ablagerungen. Gebirgs- 
bau der mederrheinischen Bucht. Entstehung der braunkohle- 
fiihrenden Ablagerungen. Geologisches Alter.

T he m i c r o s t r u c t u r e  of b i t u m i n o u s  coals .  
Von Finn. Gas World, Coking Section. 2.4.32. S. 10/4*. 
Untersuchungsverfahren. Gestalt der Sporen. Zellstruktur. 
Die einzelnen Kohlenbestandteile. Beziehungen zwischen 
Mikrogefiige und Kohlenbildung. Altersbestimmung von 
Kohlenflózen mit Hilfe der Sporen. Aussprache.

Les r e c h e r c h e s  de p e t r o l e  et  l ’ex i s t enc e  de 
n g n i t e s  d a n s  le B u g e y  ( d e p a r t e m e n t  de l’Ain). 
GenieCiyil. Bd. 100. 9.4.32. S.369/70*. Geologisches Bild 
des Gebietes. Schichtenaufbau. Braunkohle und Erdol. 
.... Di aman t a f ze t t i ngen  van Landak.  Von Witkamp. 
Mijningenieur. Bd. 13. 1932. H.3. S. 43/55*. Beschreibung 
der Diamantvorkommen. Herkunft der Diamanten. Ein- 
heimische Gewinnung.

T r i g o n o m e t r  i s che  B e r e c h n u n g e n  zur  ge-  
nauern B e s t i m m u n g  o r o g e n e r  D i s k o r d a n z -  
winkel. Von Beyer. Z.pr.Geol. Bd.40. 1932. H.3. S.33/40*. 
oerechnungsgrundlagen. Erórterung verschiedener Falle. 
(SchluB f.)

Bergwesen.
Der S i I b e r - B 1 e i - Z i n k e r z b e r g b a u von Pula-  

cayo in Bolivien.  Von Rudroff. Metali Erz. Bd.29. 1932.
s- 125/31*. Beschreibung der geologischen und lager- 

stattlichen Verhaltnisse. Richtlinien fiir weitere Arbeiten. 
t>ergbaubetrieb. Flotation.
tu L he B o 1s o v e r C o l l i e r y  Co., Ltd. Coli. Guard. 
Bd. 144 8. 4. 32. S. 677/81*. Allgemeine Betriebsverhalt- 
nisse. Die auf vollelektrischen Betrieb eingestellte Grube, 
otromerzeugung. Elektrische Fórdereinrichtungen.

Eine n e u e  A b b a u m e t h o d e  mi t  B a n d f ó r d e -  
rung und Ei n ze l b e we t t e r u n g  auf  flach einfal len-  
pjIL, r a u n k ° h 1 e n f 1 ó z e n. Von Issel. Braunkohle. 
od.31. 9.4.32. S.261/7*. Aus- und Vorrichtung. Abbau- 
vertahren. Forderung. Wetterwirtschaft und Wasserhaltung.

Q° l d  mi n i n g  in M y s o r e  s t a t e .  Von Hope. Iron
Jr. Rev. Bd.124. 8.4.32. S. 592/3* ~ '

Kuckblick. Lagerstattliche Verhaltnisse.
'Jebirgsschlage. Fórdereinrichtungen. 
p , M a c h i n e  m i n i n g. Von Wilkes. Min. Electr. Eng.
» , 1^32. H.138. S. 315/22. Die Einrichtung elektrischer
Anlagen fiir den Betrieb mit Schrammaschinen, Fórder- 
inrichtungen und Hilfsmaschinen. Arten von Schram- 
aschinen, dereń Vorziige und Nachteile. Arten von Fór- 
erern. Hilfsmaschinen. Bemerkungen iiber Druckluft- 

maschmen. Aussprache.
y e r we n d u n g  des Schrapp l ade r s  im St recken-  

„0_r t r ieb.  Von Scheithauer. Gluckauf. Bd.68. 16.4.32

Geschichtlicher
Abbauverfahren.

v uji oeneiinauer. uiucKaui. do. oo. 10. 4. si. 
Ma V- Erhohung der Vortriebsgeschwindigkeit durch 
dp S, '^enladearbeit. Grenze fiir die Wirtschaftlichkeit 
Str ‘rademasęhinen. Brauchbarkeit des Schrappladers im 
Fr/1 Erfahrungen bei einem Tunnelvortrieb.

^LnSen au  ̂ der Zeche Westerholt. Aussprache.
Einseitig bedruckte Abziige d e r Zeitschriftenschau Fur Karteizwecke 

tn. jVOra Verlag  Gluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 J t 
Ur das Vierteljahr zu beziehen.

T h e o p e r a t i o n  of c h a i n  c o a l - c u t t e r s ;  notes  
on t h e  p o s i t i o n ,  d e p t h  and t h i c k n e s s  of cut  in 
t h e  M i d l a n d  co a l f i e l d s .  Von Muschamp. Iron Coal 
Tr. Rev. Bd.124. 8.4.32. S.594/6*. Lage, Tiefe und Dicke 
des Schramschnittes. Wechsel in der Schnittiefe.

Obs e r va t i ons  on bl as t i ng met hods  in Russian 
m e t a l  mines .  Von Banks. Explosives Eng. Bd. 10. 1932,
H.4. S. 107/9 und 114*. Gebrauchliche Sprengstoffe. Vor- 
schriften zur Lagerung und Befórderung nach deutschem 
Muster. SchieBmeister. Besetzen der Bohrlócher. Abtun.

S u p p o r t  of u n d e r g r o u n d  wor k i ngs  in South 
Wal es. Von Bassett. (SchluB.) Coli.Guard. Bd.144. 8.4.32 
S. 688/9. Fortsetzung der Aussprache. Betriebserfahrungen 
Bewegungen im Versatz.

Shaker  conveyor  t rough i ng .  Coli. Guard. Bd.144.
8.4.32. S. 692*. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 8.4.32. S. 602*. 
Beschreibung einer einfachen BoIzenverbindung fur Schiit- 
telrutschen.

E r g e b n i s s e  von B e t r i e b s -  und L a b o r a t o -  
r i u m s v e r s u c h e n  an G u r t f ó r d e r b a n d e r n  Von 
Hartig. Braunkohle. Bd.31. 9.4.32. S. 245/53*. Zugkrafl- 
messungen an Bandern. Zugdehnungs- und Festigkeits- 
messer. Versuchsergebnisse.

D ie n e u z e i t l i c h e n  F ó r d e r m a s c h i n e n .  Von 
Hochreuter. Elektr. Bergbau. Bd. 7. 1932. H.2. S. 25/31*. 
Treibmittel und Getriebe. Teufenzeiger und Fahrtreefer 
Steuerbock. (SchluB f.)

E r m i t t l u n g  d e r  m e c h a n i s c h e n  Ver lus te  bei 
S c h a c h t f o r d e r u n g e n  mi t  O b e r s e i l a u s g l e i c h .  
Von Vierling. Elektr. Bergbau. Bd. 7. 1932. H.2. S. 21/5*. 
Auswahl der MeBverfahren. Versuche mit eingeschaltetem 
Motor. Auslaufversuche. (Forts. f.)

T h e  e v o 1 u t i o n of g a s  f r o m  coal .  Von Graham 
Coli. Guard. Bd.144. 8.4.32. S. 685/6. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 124. 8. 4. 32. S. 587/9. Gasadsorptionsvermógen der 
Kohle. Forschungsergebnisse. Ausstrómende Gasmenge 
und Gasdruck. EinfluB des Barometerstandes. Praktische 
Erfahrungen. EinfluB von Stórungen.

N a c h w e i s  e l ek t r i s cher  Ladungen in Kohlen-  
s t aub-Luf tgemischen .  Von Wóhlbier. Gluckauf. Bd.68.
16.4.32. S. 374/6. Ergebnisse von Laboratoriumsversuclien 
EinfluB des Staubgehaltes der Luft, der relativen Feuchtig
keit und der Lufttemperatur.

Das G r u b e n s i c h e r h e i t s w e s e n  in PreuBen im 
J ah r e  1930. Z.B.H.S.Wes. Bd.79. Abh.H.9. S.B 557/724* 
Bergbehórden und Bergpolizei. Unfalle. Unfallverhiitung 
und Gesundheitsschutz. Grubenrettungswesen und Erste 
Hilfe. Tatigkeit der Versuchsgrube.

B l e n d i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  c o n v e y o r  at  
a S c o t t i s h  w a s h e r y .  Coli. Guard. Bd.144. 8.4.32 
S. 683/5*. Beschreibung der in einer schottischen Kohlen- 
wasche ernchteten Fórderbandanlage zum Mischen und 
Verteilen der Koksofenkohle.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
The effect  of ash on r eac t iv i ty  and combus t i -  

2- , ^r.0, c a r hon  mater ials .  Von Oshima und Fukuda 
Fuel. Bd. 11 1932. H. 4. S. 135/51*. Zweck der Unter
suchung und Verfahren. Beschreibung der Versuchseinrich- 
tun,g- Ąusscheidung der Asche aus kohlehaltigem Materiał 
und EinfluB auf die Oberflacheneigenschaften der Kohle. 
EinfluB der Asche auf Reaktionsfahigkeit und Verbrenn- 
barkeit. Yerteilung der Aschenbestandteile. Folgerungen.
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H i g h  a s h  f u e l  in c o l l i e r y  b o i l e r s .  Coll.Guard. 
Bd.144. 8.4.32. S. 690/1". Erfahrungen mit Kohlenstaub
feuerungen auf englischen Gruben, in denen aschenreiche 
Kohle verbrannt wird. Bemerkenswerte Einzelheiten der 
Anlagen.

K e m i s k  r e n i n g  s a m t  a v g a s n i n g  a v  m a t a r -  
v a t t e n .  Von Karlberg. (Forts.) Tekn. Tidskr. Bd. 62.
9.4.32. Kjemi. S. 31/2. Sodaverfahren zur Kesselspeise- 
wasserreinigung. Entgasung des Wassers.

M e c h a n i s m  of  c o r n b u s t i o n  of  i n d i v i d u a 1 
p a r t i c l e s  of  s o l i d  f uel s .  Von Smith und Gudmundsen. 
Fuel. B d . l l .  1932. H. 4. S. 124/34*. Versuchseinrichtung, 
Versuche und Versuchsergebnisse. EinfluB der GroBe der 
Kohlenteilchen, der Luftgeschwindigkeit, Temperatur und 
Feuchtigkeit. SchluBfolgerungen.

Elektrotechnik.
A l t e r n a t i n g  c u r r e n t  m o t o r s  f o r  c o l l i e r i e s .  

Von Robertson. (SchluB statt Forts.) Min.Electr.Eng. Bd.12. 
1932. H. 138. S. 303/6*. Arten von Wicklungen. Kafig- 
rotoren. Kabelverbindungen. Bauarten fiir Sonderzwecke. 
Schrammaschinen- und Fordermotoren. Das Kreisdiagramm 
in einfacher Form.

N e u z e i t l i c h e  S c h a l t -  u n d  S i c h e r h e i t s e i n r i c h -  
t u n g e n  f ii r e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  V o r o r t - 
m a s c h i n e n  i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Knief. 
Elektr. Bergbau. Bd. 7. 1932. H.2. S. 31/7*. Vorteile der 
Fernschaltung. Aufbau und Wirkungsweise ferngesteuerter 
Schaltgerate. Schiittelrutschen- und Forderbandantriebe 
mit elektrischer Fernbetatigung. Verbesserte Sicherheits- 
einrichtungen.

D ie  L e u c h t d i c h t e  t e c h n i s c h e r  L e u c h t e n .  
Von Pohle. E.T.Z. Bd.53. 14.4.32. S.353/7*. MeBverfahren. 
Uberblick iiber die zahlenmaBigen Verhaltnisse der Leucht- 
dichten bei den heute gebrauchlichen technischen Leuchten.

V e r w e n d u n g  v o n  D r e i b l e i m a n t e l k a b e l n  in 
B e r g s c h a d e n g e b i e t e n .  Von Kopplin. Gluckauf. Bd. 68.
16.4.32. S. 373/4*. Bauweise von Dreibleimantelkabeln. 
Dehnungsversuche und Ergebnisse.

F a u l t  p r o t e c t i o n .  Von Jones. M in .E lec tr .Eng . 
Bd.12. 1932. H. 138. S. 323/6*. Wiedergabe einer Aus
sprache iiber den Vortrag von Jones.

Huttenwesen.
O m  e l d h a r d i g a  s t a l .  Von Armann. Tekn.Tidskr. 

Bd. 62. 9.4.32. Bergsvetenskap, S. 25/32*. Gliihspanbildung 
bei der Feuerhartung von Stahl. Gefiigebau von Chrom- 
und Chromnickelstahl. Zusammensetzung und Eigenschaften 
von Sonderstahlen. Feuerhartung. Verwendbarkeit der 
Sonderstahle.

D a s  K u p f e r w e r k  a u f  R ó n n s k a r .  Von Lindblad. 
Metali Erz. Bd. 29. 1932. H.7. S. 131/4*. Lage des Werks. 
Zusammensetzung und Behandlung des Erzes. Abgas- 
verarbeitung. Verarbeitung der anfallenden Arsenikmengen.

Chemische Technologie.
C o a l  c o n s t i t u t i o n  a n d  c a r b o  n i za  t i o n. Von 

Lessing. G asJ .  Bd.197. 30.3.32. S. 791/5. Gas World. Bd.96.
2.4.32. S. 331/4. Die Kohlenbestandteile. Fusit. Produkte 
der Verkokung. Mineralbestandteile. Verbesserung der 
Koksgute. Aussprache: Zerkleinerungsgrenzc, Schwamm- 
koks, Wassergelialt von Koks, Entwicklung von Wasser- 
stoff, Gestalt der Verbrennungsschicht.

T h e  p r o p e r t i e s  of  c o a l  s e a m s .  Von Sinnatt. 
Ga s J .  Bd. 198. 6.4.32. S. 35/7. Gas World. Bd.96. 9.4.32.
S. 859/61. Wettbewerb der Koksofenindustrie. Veranderlich- 
keit der Kohleneigenschaften. Analysen von Kohle aus 
verschiedenen Flózhorizonten. Kohlenmischungen.

D ie  K a p i l l a r w i r k u n g  b e i  d e r  B r a u n k o h l e n -  
b r i k e t t i e r u n g .  Von Kegel. Braunkohle. Bd. 31. 9.4.32.
S. 253/61*. Erórterung der Kapillarwirkung. Physikalische 
Grundlagen der Braunkohlenbrikettierung.

A n o t e  o n  t h e  u s e  of  d i l u t e  a m m o n i a c a l  
l i ą u o r  f o r  c o k e  q u e n c h i n g .  Von Marson und Briscoe. 
Fuel. B d . l l .  1932. H.4. S. 152/3. Verdunntes Ammoniak
wasser als Lóschmittel fiir Koks. Aussehen des Kokses, 
Verbrennlichkeit, Schwefelgehalt.

D a s  T e t r a l i n v e r f a h r e n  z u r  N a p h t h a l i n -  
b e s e i t i g u n g  u n d  z u m  R o h r 1 ei  t u n g s s c h u  tz. Von 
Weissenberger. Buli. Schweiz. V. G. W. Bd.12. 1932. H. 3.

S.78/82*. Grundlagen des Tetralinverfahrens. Einrichtungen 
zur Naphthalinbeseitigung.

G a s v e r e d l u n g  d u r c h  T i e f t e m p e r a t u r k i i h l u n g  
u n d  K a t a l y s e .  Von Kemmer. Gas Wasserfach. Bd. 75.
9.4.32. S. 269/73*. Aufbau einer Anlage nach Kemmer. 
Gleichgewicht zwischen Benzol im Waschól und im Gas. 
Arbeitsweise einer Absorptions-Kaltemaschine Bauart Alten- 
kirch-Borsig.

D r y - s e a l  w a t e r l e s s  g a s h o l d e r  e r e c t e d  a t  
S y r a c u s e .  Engg. News Rec. Bd. 108. 31.3.32. S.466/7*. 
Beschreibung eines 6 Mili. KubikfuB fassenden wasser- 
losen Gasbehalters, des groBten bisher gebauten.

Chemie und Physik.
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p h o s p h o r u s  in c o a l  

a n d  c o k e  ash.  Von Hyslop und Burns. Gas World, Coking 
Section. 2.4.32. S. 14/8*. Besprechung einer Anzahl von 
Verfahren zur Bestimmung des Phosphorgehaltes.

D ie  W a s s e r s t o f f i o n e n k o n z e n t r a t i o n  (ph-Z a h l)  
d e r  G r u b e n  w a s s e r .  Von Winter und Mónnig. Gliick- 
auf. Bd. 68. 16.4.32. S. 368/73. Ursprung und Beschaffen- 
heit der Grubenwasser. Allgemeine Untersuchungsergeb- 
nisse. Die Wasserstoffionenkonzentration.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Dr. J a h n s  vom 1. April ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Firma 
Carl Still in Recklinghausen,

der Bergassessor D i t t m a r  vom 1. Mai 1932 bis 14. Fe
bruar 1933 zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Ver- 
einigte Stahlwerke A.G., Abteilung Bergbau, Gruppe Gelsen
kirchen, Zeche Zollverein,

der Bergassessor Rudolf S c h e n n e n  vom 1. Mai ab 
auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Vereinigte Untertag- und Schachtbau-G.m.b.H. in 
Essen,

der Bergassessor B u r c k h a r d t  vom 1. Mai ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Mansfeld-A.G. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb in Eisleben, 

der Bergassessor O t t o  vom 1. Marz ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Gewerkschaft Steinkohlenbergwerk RheinpreuBen in Hom- 
berg (Niederrhein),

der Bergassessor Dr. S c h e n s k y  riickwirkend vom
6. Januar ab auf ein Jahr zur Beschaftigung bei der 
A. Riebecksche Montanwerke A.G. in Halle (Saale),

der Bergassessor S t e p h a n  vom 1. April ab auf sechs 
Monate zur Ubernahme einer Stellung bei der Graflich 
Schaffgotschsche Werke G .m .b .H . in Gleiwitz, Grafin- 
Johanna-Schacht in Bobrek (O.-S.),

der Bergassessor R i s t o w  vom 15. April ab auf weitere 
drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei den 
Anhaltischen Kohlenwerken, A.G. in Halle,

der Bergassessor Fritz-Giinther v o n  V e l s e n  vom
1. Mai ab auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner 
Tatigkeit bei der Vereinigte Stahlwerke A.G., Abteilung 
Bergbau, Gruppe Gelsenkirchen, Zeche Pluto,

der Bergassessor E i g e n  vom 15. Mai ab auf weitere 
vier Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem 
Deutschen Kaliverein in Berlin.

Der dem Bergassessor Wilhelm T e n g e l m a n n  erteilte 
Urlaub ist auf seine neue Beschaftigung bei der Gelsen- 
kirchener Bergwerks-A.G., Zeche Monopol, ausgedehnt 
worden.

Den Bergwerksdirektoren M a s t e  und F r i c k e  von 
der Rheinischen Aktiengesellschaft fiir Braunkohlenbergbau 
und Brikettfabrikation in Koln ist in Anerkennung ihrer 
Verdienste um die technische Entwicklung des r h e i n i s c h e n  
Braunkohlenbergbaus von der Technischen Hochschule 
Aachen die Wiirde eines Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen 
worden.


