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Die Schuttung der Kohle in der Koksofenkammer 
und ihr EinfluB bei der Verkokung.

Von Dipl.-Ing. G. A. E i s e n b e r g ,  Hamborn.
(Mitteilung aus dem KokereiausschuB, Bericht Nr. 431.)

Neuzeitliche Untersuchungen an Koksófen haben 
ergeben, daB die Schiittdichte der Kohle in der Koks
ofenkammer erhebliche Schwankungen aufweist. So 
ist bereits bei friihern Versuchen2 gefunden worden, 
daB in gewissen Fallen die Kohle sich nicht am 
Boden am dichtesten schuttet, sondern etwa 1,75 m 
iiber der Kammersohle.

Die nachstehenden Untersuchungen sollen dazu 
beitragen, die ursachlichen Zusammenhange der 
Schuttungsverhaltnisse zu klaren und festzustellen, ob 
und inwieweit durch Veranderungen in der Kórnung, 
Schiittdichte und Nasse der angewandten Kohlen die 
Koksbeschaffenheit beeinfluBt wird. Zuerst sind an 
Kleinversuchen mit Sand als Schiittgut und spiiter mit 
Kohle die fiir die Veranderung der Schiittdichten mafi- 
gebenden Umstande im Koksofen erm ittelt worden. 
Die Ergebnisse bildeten dann die Grundlage fiir die 
Durchfiihrung von GroBversuchen, an denen móg- 
lichst umfassend die im Betriebe tatsachlich auftreten- 
den Verhaltnisse untersucht werden konnten.

Allein auf Grund von Uberlegungen laBt sich 
sagen, dafi auf die Schuttung der Kohle in der Koks
ofenkammer folgende Umstande einwirken werden:
1. die KorngróBe, im besondern Kórnungsunterschiede 
innerhalb der Schuttung, 2. der W assergelialt der 
Kohle und seine Abweichungen innerhalb der 
Schuttung, 3. die Art der Einfiillung der Kohle in die 
Koksofenkammer, 4. die Fiillmenge je Zeiteinheit 
beim Fiillen der Koksofenkammer.

Versuchsanordnung.
Kl e i n v e r s u ch e .

Fiir die Kleinyersuche wurde zur Bestimmung der 
Schiittdichte von Steinkohlengrus ein prismatischer 
Hohlkórper aus Holz mit einem lichten Querschnitt 
von 147,5x150,0 mm und einer Hohe von 1000 mm 
benutzt. Das Modeli konnte durch 4 Durchsteck- 
schieber in 5 gleiche Kammerteile mit einer Hohe 
von je 200 mm geteilt werden; die Fiillung erfolgte 
aus einem viereckigen Fulltrichter mit einer untern 
lichten Óffnung von 45x48 mm (Zahlentafel 1). Durch 
Einfiihrung geeigneter Reduzierstucke lieB sich die 
Fulltrichteróffnung verandern. Die Kohlenmischung 
'vurde gleichmaBig und schichtweise in den Trichter 
eingetragen, so dafi vor dem Auslaufen stets ein 
annahernd gleichartiges Schiittgut vorlag.

Zur Bestimmung der Entmischung der Kohle im 
fuli  trichter und zur Feststellung des Einflusses der

‘ Bericht N r. 42, K o p p e r s  und J e n k n e r :  Reaktionsfahigkeit,
, aP'| itierung imd elektrische Leitfahigkeit von Koks, Arch. Eisenhuttenwes. 
1932, S. 543.

: H o c k  und P a s c h k e ,  Arch. Eisenhuttenwes. 1929/30, S. 99; Stahi 
tisenl929, S. 13U ; H o c k :  K okereiwesen, 1930, S. 78.

Entmischung auf das Schiittgewicht in der Schuttung 
erfolgte die Zufiihrung der Kohle in stets gleich- 
bleibender Mischung durch einen iiber dem Trichter- 
unterteil beweglichen langen Kasten. Dieser w ar in
20 einzelne Facher unterteilt und fiir jedes einzelne 
Fach mit einem in der Mitte auseinanderklappbaren 
Boden versehen. In die einzelnen Kastchen wog man 
stets 1 kg der bestimmten trocknen Kórnung ein. Der 
Kasten selbst wurde auf einem besondern Gestell 
gefiihrt, das bis zur halben Lange durch eine mittlere 
Leiste zwischen den Auflagern fiir den Kasten die 
Bodenklappen zuhielt. Beim Schieben des Kastens 
iiber das Ende der M ittelleiste hinaus óffneten sich 
der Reihe nach die einzelnen Bodenklappen; die Kohle 
fiel in der genau eingewogenen Mischung in das 
darunter gestellte Trichterunterteil und von da in das 
Modeli.

Gr o B v e r s u c h e .
Zur Ausfiihrung der GroBversuche diente ein 

Holzmodell, das einer Koksofenkammer nachgebildet 
war (Abb. 1). Fiir die ersten Yersuchsreihen wurde
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Abb. 1. Schnitt durch die Versuchskammer.

eine Kammerhóhe von 6 m gewahlt, die man spiiter 
durch Senken und Verkleinerung der Trichter auf
3,5 m herabsetzte. Die Lange der Versuchskammer 
entsprach der halben Ofenkammer einer neuern 
Kokereianlage. Da die Beschickung aus órtlichen 
Griinden nicht durch den Fiillwagen einer Ofengruppe 
erfolgen konnte, waren entsprechend den Verhalt- 
nissen im Betriebe 2 eiserne rundę Fulltrichter auf 
die Fiillungsóffnungen aufgesetzt. Um den EinfluB



der Auslaufmenge je Zeiteinheit auf die Schiitt- 
gewichte und dereń Reihenfolge im GroBversuch 
nachzupriifen, baute man die Fiilltrichter so, daB 
durch Einsetzen von Keilstiicken die Fulltrichter- 
óffnung von 400 mm Dmr. (A in der Zahlentafel 2) 
um 50 o/o vergróBert und zu einer Ellipse mit einem 
Durchmesser von 400 x 600 mm (B) erweitert werden 
konnte. Fiir die Einebnung der Kohle wurden auf 
der einen Seite der Kammerwandung unter den 
Trichtern in mittlerer Hohe der Fiillungsfuhrungen 
Verschalungsbretter weggelassen, so daB durch diese 
Offnung der Kohlenkuchen leicht zuganglich war.

Die Schuttgewichtsbestimmung erfolgte in der 
Weise, daB durch Óffnungen in der Vorderseite der 
Kammerwand, die wahrend des Fiillens mit Deckeln 
verschlossen waren, Blechbiichsen von ungefahr 
1000x240 mm lichtem Querschnitt mit Hilfe von 
Handwinden eingetrieben wurden. Diese schnitten aus 
dem Kohlenkuchen etwa 0,1 m3 heraus, dessen 
Gewicht man bestimmte. Die Lage der Entnahme- 
stellen und ihre Bezeichnung gehen aus Abb. 1 hervor. 
Die Hinterwand des Modells war ohne jede Offnung, 
unbeweglich und besonders fest ausgebildet. Das 
Austragen des Probegutes geschah durch eine Offnung 
in der RuckwaJJd der Ausstechbiichsen. Zur Ent- 
leerung des Modells dienten zwei iiber der Kammcr- 
sohle befindliche Ausschnitte.

Ais Versuchskohle fand gewaschene Fettfein- 
kohle der Schachtanlage Friedrich Thyssen 3/7 Ver- 
wendung. Fiir die Versuche wurde zum Teil die Grus- 
kohle durch Schwingsiebe auf Korn > 3 mm und
< 3 mm abgesiebt, womit man Schuttungen in drei 
Kornklassen vornahm, namlich erstens normal an- 
fallende Gruskohle mit den KorngróBen von 0 -1 0  mm 
(>3 mm),  zweitens Korn < 3 mm und drittens Korn
> 3 mm.

Infolge der umstandlichen Befórderung und der 
Weichheit der Fettkohle kam das gesiebte Korn
> 3 mm nur noch mit einem Anteil von etwa 65 0/0 
Korn > 3 mm zum Versuch. Bei der 3,5-m-Kammer 
wurde von den grubenfeuchten Kohlen nur die 
ungesiebte Gruskohle > 3 mm. die im Durchschnitt 
35o/o Korn > 3 mm enthielt, zur Fullung benutzt.

Wegen des hohen Aschengehaltes der un- 
gewaschenen Kohlen ist jedoch ein Vergleich mit ge- 
waschener, nasser Kohle nur bedingt zulassig. Eine 
Vergleichsmóglichkeit wurde dadurch geschafft, daB 
man einmal den EinfluB des Aschengehaltes auf das 
Schuttgewicht ermittelte und ferner zur Bestimmung 
des Einflusses der Nasse der Kohle auf das Schutt
gewicht die grubenfeuchte Kohle durch W asserzusatz 
entsprechend anfeuchtete. Da die Abnahme der ge
waschenen, nassen Kohle vor den Desintegratoren 
erfolgte, war die Kórnung der Versuchskohlen noch 
yerhaltnismaBig grob.

Die bei den GroBversuchen gefundenen mittlern 
Gesamtsehiittdichten sind im Vergleich zu den Be- 
triebsverhaltnissen etwas zu niedrig, weil nicht mit der 
Ausdriickmaschine planiert werden konnte und so der 
EinfluB des Gewichtes der Planierstange auf die 
Schuttung unberiicksichtigt blieb. Aus den von 
K o p p e r s  und J e n k n e r  veróffentlichten Schiitt- 
gewichtszahlen1 laBt sich errechnen, daB die mitt- 
lere Schiittdichte der in eine 4-m-Kammer geschutteten 
Kohle durch den EinfluB der Planierstange je nach 
der Kórnung noch um 2 -3  0,0 erhóht wird. Die Druck-

1 K o p p e r s  und J e n k n e r ,  G luckauf 1930, S. S34.

wirkung der Planierstange macht sich bis zu 1 m 
Tiefe bemerkbar. Je groBer die Kammerhóhe ist, 
desto mehr verringert sich deshalb anteilmafiig der 
EinfluB der Planierstange auf das mittlere Schiitt- 
gewicht. Will man die bei diesen GroBversuchen er
mittelten W erte ganzlich auf die Verhaltnisse iin 
Betriebe umrechnen, so sind zu den Zahlen fiir die 
mittlern .Gesamtschiittdichten, bezogen auf Trocken- 
kohle, bei der 6-m-Kammer noch 2.0 o/0, bei der 4,5-m- 
Kammer 2,5 o/o und bei der 3,5-m-Kammer 3,0 o/o hin- 
zuzuzahlen. Die in den folgenden Zahlentafeln an- 
gegebenen Werte bilden stets das Mittel von mehreren 
auch unter sich fast gleichen Parallelversuchen.

Die Verkokungen wurden in den iiblichen Eisen- 
blechkasten vorgenommen, in denen die eingesetzte 
Versucliskohle stets etwa 100 kg Koks ergabfdie fiir
2 Trommelversuche ausreichten. Durch Einstampfen 
von 0,40 m gewóhnlicher nasser Besatzkohle ais 
untere Lage war die Versuchskohlenschiittung bei der 
Verkokung den stórenden Einfliissen der Bodenhitze 
entzogen. Zum Schutze gegen die Strahlung des 
Kastendeckels trug man oben eine etwa 0,10 m hohe 
Lage lockerer Besatzkohle in die Kasten ein. Ais 
Kórnungen der Versuchskohle wahlte man erstens 
Korn > 3 mm, zweitens Korn < 3 mm und drittens 
Korn ^ 3  mm (50 o/o Korn > 3 mm, 50o/0 Korn
< 3 mm). Wasser- und Aschengehalte betrugen stets 
etwa 6 o/o. Ais Versuchskohle diente die auf der Anlage 
benutzte Besatzkohle, die man vor ihrem Gebrauch 
trocknete, um das Korn < 3 mm mit den darin ent- 
haltenen gróBern Anteilen an Fusit durch Siebung 
zu entfernen. Fiir die Fraktionen 2 und 3 fand auch 
das abgesiebte Korn > 3 mm Verwendung, das durch 
Zerkleinerung auf die genannten KorngróBen ge- 
bracht wurde.

Die Schiittgewichtsbestimmungen ergaben fiir das 
mittlere Trockenkohlenschiittgewicht bei 6°/o W asser
gehalt der Kohle ais Hóchstwert 750 kg/'m3 und ais 
niedrigsten W ert 700 kg/m3. Daher wurden die fiir 
die Verkokungen gewahlten Fraktionen einmal mit 
einer Dichte von 750 kg/m 3 und das andere Mai mit 
700 kg/m3 (bezogen auf Trockenkohle) zur Ver- 
kokung gebracht. Da die bei den Verkokungen an- 
gewandten Schiittdichten den in der Koksofenkammer 
auftretenden Grenzwerten entsprechen, sind inner
halb der verkokten Fraktionen die in den physikali- 
schen Eigenschaften bei den beiden Schiittdichten 
beobachteten Unterschiede auch stets in einem ein- 
heitlichen Brande zu finden. AuBer dem Schuttgewicht 
und der Kórnung wurde keiner der die Verkokung be- 
einflussenden Faktoren yerandert. Die Verkokungen 
fanden auf der Zentralkokerei Friedrich Thyssen 3/7 
der Vereinigte Stahlwerke A.G. in Hamborn statt.

Versuchsergebnisse.
Klein ve r s uche .

Eitiflufi von Korngró/ie, 
tn im ischung des Schiittgutes und Ausbildung 

des F iillstrahles auf das Schuttgewicht.
Bei den Kleinyersuchen konnte die iiber- 

einstimmende Feststellung gemacht werden, daB das 
mittlere Schuttgewicht fast ausschlieBlich von der 
Kórnungszusammensetzung abhangt. Je gleichartiger 
die Kórnung ist, desto geringer wird das Schutt
gewicht. Das geringste Schuttgewicht muB daher bei 
Staub auftreten, wo sich mangels entsprechender 
KorngróBenunterschiede keine kleinern Teile in die
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Zwischenraume lagern konnen. Das gleiche gilt fiir 
enge Kornklassen gróberer Kornungen, bei denen das 
feine Fiillmaterial fiir die Zwischenraume fehlt.

Mit Zunahme des Feinkornes unter 0,2 mm im 
Koi nungsgemisch inacht sich der verdichtungs- 
mindernde EinfluB des Luftwiderstandes mehr und 
mehr geltend. Dazukom mt, dafi sich bei trocknem Gut 
ni bestimmten Grenzen das Feinkorn ahnlich wie eine 
Fliissigkeit verhalt, so dafi die Auslaufgeschwindigkeit 
erhóht wird. Mit Steigerung des Luftwiderstandes und 
der damit yerbundenen Schiittgewichtsabnahme finden 
weiterhin infolge der gróBern Auslaufgeschwindigkeit 
die einzelnen Kornteilchen nicht genugend Zeit, sich 
vollstandig in die vorhandenen H ohlraum e' ein- 
zubetten. Die Schuttung wird dadurch noch lockerer. 
Diese letzte Erscheinung macht sich im besondern 
auch bei engen Kornklassen grober Kornungen be- 
merkbar, die sich bei rascher Schuttung weniger 
dicht lagern ais bei langsamer Fiillung. Bei feinen 
Kornungen ist mit Verringerung der Fiillmenge je 
Zeiteinheit zugleich ein Sinken des Schuttgewichtes 
yerbunden.

Neben dem EinfluB, den die Veranderung der 
Zusammensetzung des Kórnungsgemisches auf das 
mittlere Schiittgewicht ausiibt, beobachtet man aucli 
erhebliche Unterschiede in der senkrechten Folgę der 
Schiittgewichte. So zeigt sich z. B. bei einem Schiittgut 
mit 40 o/o Korn von 2 -5  mm und 6 0 o/o Korn unter 
i  nim (69 ,8 °/o Korn < 3  mm) eine Steigerung im 
mittlern Schiittgewicht gegeniiber 100o/0 der engen 
Kornklasse von 2—5 mm um 23,3% und gegenuber 
100% der engen Kornklasse von < 2 mm um 7,3 o/0. 

Gleichzeitig liegt die hochste Schiittdichte innerhalb 
der Schiittung iiber der Kammersohle und nicht, wie 
bei den engen Kornklassen und andern Kórnuno-s- 
gemischen, am Boden.

Es erhebt sich die Frage, ob das Auftreten des 
hóhern Schuttgewichtes iiber der Kammersohle auf 
yerandprungen in der Kórnungszusammensetzung 
durch Entmischung wahrend der Fiillung zuriick- 
zufuhren ist. Diese Verhaltnisse sind an dei° eingangs 
beschriebenen Vorrichtung zur Verhiitung der Ent- 
mischung zugleich in Abhangigkeit von der GróBe 
der Fulltrichteróffnung untersucht worden. Die Ver- 
suchsergebnisse (Zahlentafel 1) lassen erkennen, daB 
bei allen Versuchsgruppen die M ittelwerte der 
Kornungen fast genau ubereinstimmen. Auffallig ist 
dafi beim Versuch ohne Entmischung trotz der fast 
iibereinstimmenden Kórnung bei der Fiilltrichter- 
óffnung 1 im Kammerteil IV ein hóheres Schiitt- 
gewicht ais am Boden zu finden ist. Bei der kleinern 
Fulltrichteróffnung 3 zeigt sich trotz gleicher 
Kórnung diese Erscheinung nicht. Bei der grofiern 
Auslaufófinung mufi also eine besondere Ausbilduno' 
und W irkung des Fullstrahles auftreten, die eine Ve£ 
dichtung der Schuttung in verschiedenen Hóhenlagen 
hervorruft. Ais ein neuer wichtiger Gesichtspunkt fiir 
die Entstehung einer ungieichmafiigen Schuttung der 
Kohle in der Koksofenkammer ware den eingangs 
angefiihrten Móglichkeiten demnach ais fiinfte^noch* 
die Ausbildung des Fullstrahles hinzuzufugen.

Ferner erkennt man aus der Zahlentafel 1, dafi 
die Kórnungszusammensetzung wieder fiir die Schutt- 
dichte bestimmend ist. Durch Kórnungsveranderungen 
(vgl. die Versuche mit und ohne Entmischung) treten 
erhebliche Unterschiede in den Schuttdichten auf.

Veranderiing der Schiittdichte in Abhangigkeit
von tu lla r t und Auslaufmenge je Zeiteinheit.
Die Art der Einfiillung der Kohle ist bei siimt- 

lichen Kornungen und Auslaufmengen ohne wesent
lichen Einflufi auf das mittlere Schiittgewicht; dieses

Z a h l e n t a f e l  1.

Fiillart .......................

Fiillzeit . . . . s 
Auslaufmenge g/s

Kam m erte i l

a) Ohne Entmischung im Fiilltrichter
Fulltrichteróffnung 1 =  21,60 cm2

27,1
719,0

Schiitt-
gew icht

g/cm3

Mittel

II
III
IV
V

Fiillart .......................

FuUzeit . . . . s 
Auslaufmenge g/s

0,8530
0,8960
0,8885
0,9042
0,9003
0,8884

K órnung

< 0,1
%

Feinkorn 
0,1-0,5 0,5-1 

% %

14,7 6,5 16,9
14,6 6,9 16,3
14,3 7,0 15,9
14,4 6,6 17,3
14,5 6,9 17,1
14,5 6,8 16,7

Mittelkorn
1 —212—3 3 —5
% %

18.5 7,4 
19,5j 6,7 
19,1.7,0 
17,817,4 
17,518,2 20,3
18.5 7,3 21,9

%

21,5
23.0
23.0 
21,8

Grobkorn 
5-S  8-10  
% ! %

b) Mit Entmischung im Fiilltrichter
27,3

707,1

Schiitt-
gewicht

g/cm3

K órnung

< 0,1
%

Feinkorn 
0,1 -0,5! 0,5- 

%
7,8 6,0 0,8650 13,4 5,4
4,9 7,5 0,8803 12,6 5,1
5,6 7-4 0,8808 13,0 5,8
6,4 7,6 0,8826 17,4 6,5
7,3 7,7 0,8926 17,1 7,0
6,4 7,2 0,8803 14,7 6,0

Mittelkorn
-22-313-5

% 0/0 % %
15,6 19,1 8,6 23,2
15,7 18,9 8,9 22,9
16,8 19,4 9,6 20,1
19,0 19,8 8,4 17,2
19,0 20,1 8,2 17,4
17,2 19,5 8,7 20,2

Grobkorn 
5 -8  8-10  

%  i %

Kammerteil

Mittel .

II
III
IV
V

a) Ohne Entmischung im Fiilltrichter
Fulltrichteróffnung 3 — 8,01 cm2

6,2
7,5
7.3
5.4
4.1
6.1

7.6
7.6 
7,3
5.7 
6,1 
6,9

101,8
187,7

Schiitt-
gew icht

g /c m 3
0,8366
0,8695
0,8743
0,8805
0,8948
0,8711

K órnung

<0,1
%

Feinkorn 
0,1 -0,5! 0,5-1 

% %

14,8
15,4
15.3
15.4
15.1
15.2

5.8 
6,2
5.9
5.9 
6,3 
6,0

17,5
16.9 
17,3 
16,7 
16,2
16.9

Mittelkorn 
1-2 2-313-5 
%  ! %  i %

19.7 9,5
19.7 9,2 
18,41 9,9 
18,3* 9,5 
19,1 8,6 21,2 
19,0 9,3 19,8

19.1 
20,0 
18,5
20.2

Grobkorn 
5 -8  8-10
%  j %

b) Mit Entmischung im Fiilltrichter
102,4
186,7

Scliutt-

6,8
5.8 
7,7 
6,1
5.9 
6,5

6.7 
6,6 
6,9
7.8 
7,6 
7,1

K órnung

gew icht <0,1 0,1-0,5 0,5-
g/cm3 % % %
0,8527 14,2 5,7 167
0,8665 13,2 4,8 15 5
0,8722 13,7 4,7 15,5
0,8835 16,6 6,0 179
0,8834 18,1 6,9 18,8
0,8717 15,2 5,6 16,9

Mittelkorn 
1 -212-3 3-5  
% ; % %

19.1
19.1 
18,8
19.6
21.6 
19,6

10.5
10.6 
9,6 
9,4 
8,2

19.7 
20,2 
21,1 
17,2
16.7

9,7]19,0

Grobkorn
5 -8 |8 -1 0
% . %

7,1
9.0
9.0 
6,4
4.0
7.1

6,9
7.4
7.4 
6,6 
5,6 
6,8
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wird durch Unterbrechungen des Fiillstrahles bei dem 
sich jedesmal wiederholenden Aufschlagen der Kohle 
nur um efwa 1 o/o erhóht. Die Stauchung erstreckt sich 
dabei, entsprechend der Fallhóhe des Schiittgutes, 
gleichmafSig zunehmend uber die gesamte Schiitthdhe. 
Bei engen Kornklassen feiner KorngróBen haben die 
Unterbrechungen des Fiillstrahles eine stiirkere Ver- 
dichtung in der Schicht iiber dem Boden ais am Boden 
zur Folgę. Die Veranderungen der Schiittgewichte 
gegeniiber ununterbrochener Fullung sind jedoch so 
gering, daB auch hier die Lage des groBten Schiitt- 
gewichtes am Boden nicht verandert wird.

Aus den festgestellten Schiittgewichten (Zahlen
tafel 1) laBt sich ferner der wichtige SchluB ziehen, 
daB die mittlere Auslaufmenge je Zeiteinheit fiir das 
mittlere Schiittgewicht nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. Bei einer etwa 4 mai so groBen Auslaufmenge 
steigt das mittlere Schiittgewicht nur um 2 o/o.

Gr o Bv e r s u ch e .
Einflufj der Korngrd/ie auf die Schiittgewichte 
und dereń Yertellung in der Koksofenkammer 

bei grubenfeuchter Kohle.
Der EinfluB der KorngroBe auf das mittlere 

Schiittgewicht ist aus der Zahlentafel 2 zu ersehen. 
Danach ergibt die Kornart ^ 3  mm mit der groBten 
Anzahl verschiedener Kornsorten die dichteste mitt
lere Schiittung. Betriebszahlen1 bestatigen die Fest- 
stellung, daB mit zunehmender Kornfeinheit eine 
Abnahme des Schuttgewichtes verbunden ist.

Nur bei der Kórnung < 3 mm nimmt mit Ver- 
gróBerung der Fiilltrichteróffnung auch die mittlere 
Schiittdichte zu. Bei den andern Kórnungen und zumal 
beim Grobkorn liegen die Verhaltnisse gerade um
gekehrt. Diese Tatsache, daB sich Grobkorn bei lang- 
samer Schiittung dichter lagert ais bei schneller, wird

Z a h l e n t a f e l  2.

KorngroBe . . . .
Versuchskammer. . 
Fiilltrichteróffnung

Aschengehalt
Wassergehalt

Mittl. Schiittgewicht, kg/m3

Mittlere Kornung 
mm 

8 -1 0 . . . 
5 - 8  . . . 
3 - 5  . . .
2 - 3  : . . 
1 -2  . . .  

0 ,5 -1  . . . 
0 ,1 -0 ,5  . . 

<0,1 . . 
< 3: > 3 . .

. . .  °/o

. . .  °/o
/ naB . . 
\  trocken

...............%

...............°/o

...............0/0

...............o/o

...............o/o

.................o/o

...............%

...............%

.......%

I naB . . o/o 
\  trocken °/o 

Mittl. Raumbedarf, m3/t trockne Kohle 
Mittlere A uslaufm enge.................m3/s

Mittlere Hohlraume

< 3 mm
6 m 

A B

14,1
2,53

785,9
766,2

4,6

8,4
24,1
25.6 
10,0
25.7 

93,8:4,6
44.7 
46,5

1,306 
0,100 i

12,6
2,72

790,0
768,7

6,2

7,0 
25,3 
27,7 
18,6 
14,6 

93,2:6,2
44.1
46.1 

1,302 
0,165

6 m

16,8
2,45

846,5
825,8

7,3
5,9

18.4 
11,1 
19,2
16.5 
6,0

14,1
66,9:31,6

41,0
42,8

1,211
0,134

18,6
2,64

832,7
811,1

5,7 
6,4

19.5 
10,1
17.3
19.3 
10,9 
10,1

67,7:31,6
42.6 
44,5

1,234
0,214

3,5 m 
A B

14,6
2,61

822,1 
SOI,5

8,7
5,6

20,2
9,2

17.1 
18,3
11.1 
0,1

64,8 :34,5
41,9
43,8

1,250
0,123

18,6
2,50

838,3
817,6

8,0 
6,8 

18,5 
10,1 
16,8 
19,8 
11,0 
8,5 

66,2:33,3
41,4
43,3

1,224
0,222

> 3 mm
6 m

16,3
2,17

819,6
800,9

9.1 
9,6

43,1
11,4
12,9
6.2 
2,2 
4,5

37,2:61,8
43,0
44,7

1,249
0,170

15,5
2,94

797,7
774,1

10,2 
9,9 

44,4 
12,2 
10,1 
6,1 
3,0 
3,7 

35,1 :64,5
43,0
45,2

1,293
0,301

auch fur die Begichtung von Schachtófen wissenswert 
sein. Die mittlere Schiittdichte des Kohlenkuchens bei 
der 3,5-m-Kammer und der 6-m-Kammer laBt bei der 
angewandten grubenfeuchten Kohle keine nennens- 
werten Unterschiede erkennen.

In den Schiittdichten der Kohle in der Kammer 
zeigen sich stets erhebliche Unterschiede. Merkliche 
Abweichungen treten auch in gleichen Hóhenlagen der 
Schiittung auf. Deutlich ist der Unterschied in der 
Schiittdichtenfolge der Kohle unter und zwischen den 
Fiillóchern. Im wesentlichen stimmen an der 6-m- 
Kammer bei den drei Versuchskohlenarten und den 
Yerschiedenen Fiilltrichteróffnungen die Schiitt- 
dichtenfolgen iiberein. Die Schiittdichte unter dem 
Fiilloch stellt schaubildlich stets eine doppelt- 
gekriimmte Kurve mit einem Schiittgewichtshochst- 
wert in Reihe 4 oder Reihe 2 dar. Das Schiittgewicht 
in Reihe 3 ist jedesmal geringer ais in Reihe 4 oder 
Reihe 2. Die Schiittdichten in den Raumen zwischen 
den Fiillóchern scheinen im besondern yon Kornart 
und Fiilltrichteróffnung beeinfluBt zu werden.

Der Aschengehalt der Kohle ist ohne gróBern 
EinfluB auf die Ausbildung der senkrechten Schiitt- 
dichtenfolgen. Durch Zunahme des Aschengehaltes 
einer Kohlenmischung um 1 o/o wird das mittlere 
Schiittgewicht um etwa 0,5 o/0 erhóht.

Die Schiittgewichte in den waagrechten Reihen 
weisen in den obern Teilen der Schiittung unter den 
Fiillóchern eine Schiittgewichtssteigerung auf, bei den 
untern Reihen verschiebt sich diese jedoch zumeist 
nach Reihe c in die Schiittung zwischen den Fiill- 
lóchern. Vergieicht man in den senkrechten Reihen die 
Parallelversuche der 6-m- und der 3,5-m-Kammer, 
so entsprechen die Schiittdichtenfolgen der 3,5-m- 
Kammer in etwa denen in der obern Schiittung bei der 
6-m-Kammer. Die eigentumlichen Schiittungsformen 
und die Unterschiede in der Schiittdichtenfolge lassen 
den Versuch einer Erklarung ais wiinschenswert er- 
scheinen.

Kórnungsunterschiede in der Schiittung 
und ihr Einfluf} auf die Schiittdichte.

Samtliche Mittelwerte der GroBversuche an der 
6-m-Kammer zeigen mit Ausnahme der Versuche B
> 3 und A 6/3,5 -i 3 bei den W erten fiir die mittlern 
Trockenkohlenschiittgewichte in den Senkrechten 
einen Schiittgewichtshóchstwert iiber dem Boden 
(Abb. 2). Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
Schiittgewichtshóchstwert und Kórnungszusammen- 
setzung ist nicht zu erkennen. In dem einen Falle trifft 
die gróBte Schiittdichte mit einem Hóchstwert an

1 K o p p e r s  und J e n k n e r ,  O luckauf 1930, S. 834.
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Korn < 3  mm zusammen, im andern Falle mit einem 
Mindestwert. Zum Teil findet sich die gróBte Schiitt- 
dichte bei einer m ittlern Menge von Korn < 3 mm. Bei 
einheitlicher Kórnung im Fulltrichter betragen die 
Kórnungsunterschiede in der Kammer oft nur Bruch- 
teile von einem Hundertteil. Nur bei Grobkorn 
> 3 mm tra t ais Hóchstfall eine Kornzertriimmerung
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Abb. 2. Mittlere NaBkohlenschiittgewichte 
der Versuchsgruppen bei der 6-m-Kammer.

bis zu 4 o/o des Grobkornanteiles ein. Die bei G rob
korn abweichenden Schiittgewichte konnten hierdurch 
ihre Erklarung finden. Bei den feinern Kórnungen 
sind die geringen Abweichungen in der Kórnungs- 
zusammensetzung jedoch nicht ais wesentliche 
Ursachen fiir Schiittgewichtsunterschiede heran- 
zuziehen.

Bei den Mittelwerten fiir die Trockenkohlenschutt- 
gewichte bei der 3,5-m-Kammer fallt auf, daB das
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Abb. 3. Mittlere NaBkohlenschiittgewichte 
der Versuchsgruppen bei der 3,5-m-Kammer.

gróBte Schuttgewicht am Boden stets bei der kleinen 
Fullochóffnung A und bei Kohle mit geringerm 
W assergehalt erscheint (Abb. 3). Das Auftreten des 
groBten Schuttgewichtes uber der Kammersohle in 
Reihe 2 trifft mit der Anwendung der gróBern Fiill- 
trichteróffnung B zusammen.

Die Unterschiede in den Schiittgewichten einer 
bestimmten Kohlenkórnung in der Koksofenkammer 
sind somit weniger auf Kórnungsveranderungen ais 
auf auBere Einwirkungen zuruckzufuhren, die durch 
Kammerhóhe, W assergehalt der Kohle, GróBe und 
Querschnitt der Fulltrichteróffnung mit ihrem EinfluB 
auf die Ausbildung des Schiittstrahles hervorgerufen 
werden.

Liegt kein anniihernd gleichartiges Kórnuncrs- 
gemisch im Fulltrichter vor, sondern sir.d verschiedeue 
Kornarten getrennt nebeneinander oder iibereinander 
vorhanden, so konnen sich starkę Kórnungs- und 
Schiittgewichtsunterschiede geltend machen (Zahlen
tafel 3). Aus der Gegenuberstellung sieht man weiter
hin, daB mit Steigerung des Grobkornanteiles > 3 mm 
das Schuttgewicht erhóht wird. DaB auBer den 
Kórnungsunterschieden die Ausbildung des Fiill- 
strahles eine maBgebende Rolle spielt, erkennt man 
an dem Auftreten der groBten Schiittgewichte in 
Reihe 3, obwohl hier die gróBte Anreicherung an 
Grobkorn nicht erreicht ist.

Z a h l e n t a f e l  3.

Versuchskammer-
reihe

5
4
3
2
l

Mittelwert . . . . 
Mittlerer 
Wassergehalt % 

Mittlerer 
Aschengehalt %> 

Mittlere Auslauf- 
menge . . m3/s

Oleichweriige 
Trichterfiillung 
Trocken- 
koh en- 

scliiittgewicht
kg/m3
758,3
775,9
777.2 
768,8
763.2
768,7

2,72

12,6

0,165

Korn 
>  3 mm 

%

Kórnungs- 
uberschichtung 
Trocken- 
kohlen- 

schuttgew ichł
kg/m3

Korn 
>  3 mm

%
6.5 
6,1 
5,7 
6,0
6.6
6,2

750.1 
778,7
807.1
804.0 
760,6
780.1

12,3
16,1
19,5
24,2
8,1

16,0

2,46

10,6

0,205

In diesem Zusammenhange ist fiir den Betrieb die 
Frage wichtig, bis zu welchen Grenzen eine Zunahme 
an Giobkorn eine Steigerung des Schuttgewichtes 
hervorrufen wird, ferner, ob es moglich ist, eine fiir 
jede Kohlenkórnung in bezug auf das Schuttgewicht 
kennzeichnende Zahl zu finden.

Einflu/i der Kohlenkórnung auf das mittlere Schutt
gewicht.

Stellt man von samtlichen GroBversuchen die 
Mittel werte der Trockenkohlenschuttgewichte bei 
grubenfeuchten und bei gewaschenen, nassen Kohlen 
mit den Kórnungen von 0 -1 0  mm nach ihrem Korn- 
anteil < 3 mm zusammen unter Zugrundelegung eines 
Aschengehaltes von 7o/0, so zeigt sich die in Abb. 4 
wiedergegebene Beziehung von Kórnung und W asser
gehalt auf das mittlere Trockenkohlenschiittgewicht 
(ausgezogene Kurven). Man erkennt, daB bei gruben- 
feuchter Kohle mit 2,61 o/0 W asser (H zO) die gróBte 
Schiittdichte bei einer Kórnung mit etwa 67,5 o/o Korn 
< 3 mm auftritt. Kórnungen mit einem gróBern oder 
kleinern Anteil an Korn < 3 mm haben stets ein ge-
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ringeres Schuttgewicht. Die nassen Kohlen zeigen 
ahnliche Erscheinungen. Die grofite mittlere Schiitt- 
dichte wird bei etwa 11,5o/o W asser (H 20 )  jedoch 
mit ungefahr 53,0 o/o Korn < 3 mm erzielt. Mit zu
nehmender Niisse verschiebt sich also das Hóchst- 
schiittgewicht zu gróbern Kórnungsgemischen. Bei 
den nassen Kohlen ist mit Zunahme des Feinkorn- 
anteiles iiber 53 o/o < 3  mm ein starkes Abfallen des 
mittlern Schiittgewichtes festzustellen.

%  -<.*2/77/77

Abb. 4. EinfluB von Kornung und Wassergehalt auf das mittlere Trockenkohlen 
schuttgewicht und den mittlern Anstieg der Siebriickstandskurven.

Ein weiterer eigenartiger Zusammenhang zeigt 
sich bei Darstellung der Kórnungen der einzelnen 
GroBversuche durch die sogenannten Siebriickstands- 
und Kornverteilungskurven (Abb. 5 und 6) in der 
mittlern Steigung der Siebriickstandskurve. Diese 
ergibt sich aus der Summę der Siebfraktionen. Bezieht 
man den Siebanfall der einzelnen Kornklassen auf je 
ł /10 mm Korngrófie und triigt die so erhaltenen W erte 
schaubildlich in einem beliebigen Mafistabe auf, so 
bekomrnt man die Kornverteilungskurve, welche die 
D ifferentialkune der Siebriickstandskurve ist. Bei den

Darstellungen wird die Abszisse von den Korngrófien 
in mm gebildet, wobei ais Einheit Vio mm Maschen- 
abstand gew ahlt ist. Fiir die Siebriickstandskurve ist 
ais Ordinate der Kornanteil von 0 -1 0 0  o/o auf-
getragen. Der hóchste W ert, der Ruckstand uber dem
Sieb von 0 mm, betragt demnach 100o/0.

Die gestrichelten Kurven in Abb. 4 geben die 
Steigungswinkel der Siebriickstandskurven der
Kórnungsgemische der Grofiversuche in Abhangig

keit von Kornung und W asser- 
gelialt wieder. Ais Einheitswert 
wurde entsprechend dem Grófien- 
verhaltnis Ordinate : Abszisse
1 : 2 der Steigungswinkel von
26,57° mit dem Schnitt der
Ordinate in 100 o/o 100,0 ge-
setzt. Bei der grubenfeuchten 
Kohle mit 2,61 o/0 W asser ver- 
ringert sich fast linear mit Ver- 
feinerung der Kornung der m itt
lere Steigungswinkel der Sieb- 
riickstandskurve. Anders sind die 
Beziehungen bei nassen Kohlen. 
Hier bilden die W erte fiir den 
mittlern Anstieg bei den ver- 
schiedenen Kórnungen einen 
winkligen Linienzug, der sich in 
etwa der Scbtittge\vichtskurve an- 
gleicht.

Da die W erte fiir den mitt
lern Anstieg der Siebriickstandskurven fiir jede 
Kórnungszusammensetzung kennzeichnend sind und 
diese weiterhin in Beziehung zum Schuttgewicht steht, 
ist es móglich, auf Grund der Angaben der Sieb- 
analyse, des W asser- und Aschengehaltes einer Grus
kohle von 0 -1 0  mm Korn iiber den mittlern Anstieg 
der Siebriickstandskurve auf das mittlere Trocken- 
kohlenschiittgewicht zu schliefien. Der W ert fiir den 
mittlern Anstieg der Siebriickstandskurve kann somit 
auch ais Kennzahl eines Gruskohlengemisches ge
wahlt werden.

rr.°/c10.

I "

r  I'

%1 lVasser

fi
11

H - - . .\
\\ ' N ;

\\

! *
%*■ą ?

P '

i'
r n

\ĆJ. lf,5% lYssser
\i

Cs®

i r ~ -----
ą to t$  f 2  3 s

tto rn g ro /se
<5 m m  10 0,1 0 ,5 2  3 s

ffo rn g r o /s e
4  m m  10

Korngrófie

mm

Siebanfall

%

Sum m ę der 
Fraktionen 

%

Kornanteil 
je  1/io mm  
Korngrófie

Korngrófie

mm

Siebanfall

%

Summę der 
Fraktionen 

°/o

Kornanteil 
je  V10 nim  
Korngrófie

<0,1 11,0 100,0 11,000 <0,1 2,3 100,0 2,300
0 ,1 -0 ,5 17,5 89,0 4,375 0 .1 -  0,5 8,7 97,7 2,175
0 ,5 -1 ,0 12,0 71,5 2,400 0 ,5 -1 ,0 10,0 89,0 2,000

1 - 2 16,0 59,5 1,600 1 - 2 17,5 79,0 1,750
2 - 3 11.0 43,5 1,100 2 - 3 14,5 61,5 1,450
3 -  5 14,5 32,5 0,725 3 - 5 21,0 47,0 1,050
5- 8 12,5 18,0 0,417 5 8 18,5 26,0 0,617
8 10 5,5 5,5 0,275 8 - 1 0 7,5 7,5 0,375

Abb. 5. Abb. 6.
Abb. 5 und 6. Beste Kórnungszusammensetzung bei Gruskohlen von 0—10 mm Korn 

zur Erzielung der grófiten Schiittdichte in Abhangigkeit von der Nasse.
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H at man z. B. bei einer Gruskohle von 11,5 o/0 
W assergehalt ais kennzeichnende Zahl fur den 
mittlern Anstieg der Siebrtickstandskurve den W ert 74 
erhalten, so ergibt diese Kórnung nach Abb. 4 ein 
mittleres Trockenkohlenscliuttgewicht von 763 kg/m 3. 
Man findet diesen W ert, indem man von der Ordinate 
fiir den mittlern Anstieg der Siebruckstandskurve 
waagrecht den entsprechenden Punkt der Kurve sucht. 
Von dort geht man senkrecht auf die dazugehórige 
Schuttgevvichtskurve herunter (in andern Fallen 
herauf) und liest an der Ordinate fiir die Schutt- 
gewichte den W ert 763 ab.

Die in Abb. 4 wiedergegebenen Kurvenpaare ent
sprechen den W assergehalten von 2,61 und 11,5 o/o 
und haben nur unter diesen Bedingungen Giiltigkeit.

Bei samtlichen GroBversuchen haben die Sieb- 
riickstandskurven etwa die Form eines Kurventeiles 
eines Kegelschnittes, dessen Verlauf allerdings durch 
Abweichungen in den Mengenyerhaltnissen der einzel
nen Siebfraktionen zueinander Ungleichmafiigkeiten 
aufweist. Bei dem MaBstab 1 :2  von Ordinate zu 
Abszisse gibt der Schnittpunkt des mittlern Anstieges

der Siebriickstandskurre mit der Ordinate zugleich die 
Anzahl cm2 an, die von Siebriickstandskurye, Abszisse 
und Ordinate begrenzt werden (Abb. 5 und 6). Die 
Flachę unter der Siebriickstandskurye ist auch gleich 
der Flachę unter dcm m ittlern Anstieg der Sieb- 
ruckstandskurve und entspricht der Kennzahl. Legt 
man darum die Ergebnisse und Bedingungen zu
grunde, unter denen bei den W assergehalten von 
2,61 o/o und 11,5 o/o die groBten Schuttdichten erzielt 
worden sind. so mufi jeweils d ie  Siebriickstandskurve 
der besten Kórnungszusammensetzung entsprechen, 
dereń Verlauf durch die bekannten Schnittpunkte mit 
den Koordinaten und dem Punkt fiir den Feinkorn- 
anteil yon 67,5 o/0 bzw. 53,0 o/0 Korn '<' 3 mm fest- 
gelegt ist, und die der Bedingung geniigt, dafi die 
Flachę unter der stetigen Kurve 50 cm2 oder 68 cm2 
grofi ist. In den Abb. 5 und 6 sind diese Kurven mit 
den sich daraus ergebenden Zahlengrófien dargestellt. 
Die Kornverteilungskurven lassen auch hier deutlich 
erkennen, wie mit zunehmenden W assergehalten der 
Kohlen zur Erzielung der groBten Schiittdichte eine 
Verringerung der Feinkornanteile notwendig ist.

(SchluB f.)

Anwendbarkeit amerikanischer Abbau- und Fórderverfahren 
auf den oberschlesischen Kohlenbergbau.

Von Dipl.-Ing. A. G riese , Charlottenburg.

Im oberschlesischen Kohlenbergbau ist als 
Abbauyerfahren noch yorwiegend Pfeilerbruchbau 
iiblich; Schrammaschinen finden nur yereinzelt 
Anwendung. Die Fórderung wird mit Wagen von 
Vą t Fassungsvermógen bewaltigt. Diese Verhalt- 
nisse sind nach dem heutigen Stande der Technik als 
yeraltet anzusprechen. In den letzten Jahren mehren 
sich daher die Stimmen, die vorschlagen, den ober
schlesischen Bergbau auf eine neuzeitliche Grundlage 
zu steilen und damit leistungsfahiger und wirtschaft- 
licher zu gestalten.

Bei der fuhrenden Rolle, die der Ruhrbergbau im 
deutschen Steinkohlenbergbau spielt, lag der Versuch 
nahe, dort bewahrte Einrichtungen fiir Oberschlesien 
zu iibernehmen. Verschiedentlich sind auch Versuche 
in dieser Richtung un ternom men worden, wie z. B. 
die Einfiihrung des Strebbaus und der Stangen- 
schrammaschine. Bei der Verschiedenartigkeit der 
Lagerungsverhaltnisse und dem groBen Unterschied 
der FIózmachtigkeit in beiden Bezirken mufite der 
Erfolg dieser Versuche jedoch von yornherein be- 
schrjinkt sein.
^ Nachstehend soli gepriift werden, wieweit die 
einfiihrung amerikanischer Abbau- und Fórder- 
\erfahren fiir Oberschlesien in Betracht kommt. Die 
Vorschlage stutzen sich auf mehrjahrige Erfahrungen 
des Verfassers im amerikanisćhen Kohlenbergbau.

Ve r g l e i c h  de r  Geb i e t e .
Die erste Voraussetzung fiir die Ubertragung der 

111 e' nem Kohlengebiet bewahrten Einrichtungen auf 
c>n anderes ist eine gewisse Ubereinstimmung der 
Lagerungsyerhaltnisse und Flózmachtigkeiten.

Diese Bedingung trifft fiir den oberschlesischen 
Kohlenbergbau und den amerikanisćhen Weich- 
'ohlenbergbau zu. In beiden Bezirken schwankt die

durchschnittliche Machtigkeit der Flóze zwischen
2 und 3 m; sie sind zum Teil yon Sandsteinhangen- 
dem iiberlagert und werden ohne Unterstiitzung des 
Hangenden durch Bergeyersatz abgebaut. Da ahnlich 
wie in Oberschlesien auch in Amerika der gróBere Teil 
der Kohle nicht gewaschen wird, ergibt sich die Not- 
wendigkeit, Bergemittel und Schwefelkiesbiinder vor 
O rt auszuhalten. Die amerikanische Kohle steht in 
ihrer Hartę der oberschlesischen nicht viel nach, was 
daraus heryorgeht, daB sie zunachst unterschramt, 
dann geschossen und zuletzt zum Teil noch mit der 
Keilhaue hereingewonnen wird. Man yermeidet aus 
diesem Grunde neuerdings auch die irrefiihrende 
Bezeichnung Weichkohle und spricht von bituminóser 
Kohle. Unterschiede zwischen beiden Gebieten be
stehen darin, dafi in Oberschlesien der Bergbau schon 
eine gróBere Teufe erreicht hat und die Flóze zum 
Teil steiler einfallen. Ferner ist von den amerikani- 
schen Flozen das jetzt hauptsachlich im Abbau befind- 
liche Pittsburg-FIóz teilweise yon einem Nachfall- 
packen, dem »draw slate«, iiberlagert. Dieser wird ent- 
weder hereingewonnen, nachdem ausgekohlt worden 
ist, oder er bricht schon yorher herein und muB dann 
yon Hand ausgehalten werden.

Die amerikanische Leistung schwankt in den 
Gebieten, in denen der erwahnte Nachfallpacken vor- 
handen ist, zwischen 6 und 10 t je Mann der Beleg
schaft untertage. Im Fairmontbezirk, wo der »draw 
slate« fehit, werden sogar 20 t  je Kohlenlader erreicht. 
Diese Leistungen sind fiir deutsche Begriffe derartig 
hoch, dafi es sich lóhnen durfte, zu untersuchen, wie 
sie in Amerika zustande kommen, und ob die Móg
lichkeit besteht, durch Ubernahme amerikanischer 
Verfahren in Oberschlesien ahnliche Erfolge zu er- 
zielen.
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D er a m e r i k a n i s c h e  W e i c h k o h l e n b e r g b a u .
Der amerikanische Weichkohlenbergbau arbeitet 

nach dem Grundsatz: M a s s e n g e w i n n u n g  und 
M a s s e n  f ó r d e r u n g ,  zu dessen Durchfiihrung er- 
forderlich sind 1. Unabhiingigkeit vom Gebirgsdruck,
2. Zusammenfassung der Gewinnungsarbeit,
3. Ergiebigkeit der SchieBarbeit und 4. eine 
leistungsfahige Fórderung.

Erreicht wird dies durch das ais »room 
and pili ar svstem« bezeichnete Abbauver- 
fahren, das eine weitgehende Unabhangig- 
keit vom Gebirgsdruck und eine gute Zu- 
sammenfassung der Gewinnungsarbeit ge- ę 
wahrleistet. Allgemeine Anwendung der n 
Schrammaschine und planmaBige SchieB- 
arbeit ermóglichen die Hereingewinnung 
der Kohle in groBen Mengen. Die 
Leistungsfahigkeit der Fórderung endlich 
wird durch Fórderwagen von 3 -5  t  
Fassungsvermógen erzielt. Da jedoch im 
Bergbau die Handarbcit eine groBe Rolle 
spielt, geniigen die erwahnten technischen 
Voraussetzungen allein nicht, sondern es 
muB noch eine psychologisch richtige Be- 
handlung des Arbeiters hinzukommen.

betragt, wie ersichtlich, 7 m, die der Pfeiler 6 m. Im 
obern Teil der Abbildung sind die Kammern schon in 
ihrer vollen Lange aufgefahren, und der Riickbau der 
Pfeiler ist im Gange. Der untere Teil der Abbildung 
yeranschaulicht sowohl das Yortreiben der Kammern

m
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Abbau verfahren.
Bei dem »room and pillar system« er

folgt der Abbau eines Feldteiles in zwei Arbeits- 
abschnitten. In dem ersten wird ganzlich ohne Ge
birgsdruck gearbeitet, was man durch Stehenlassen 
geniigend groBer Pfeiler erreicht, die den Gebirgs
druck aufnehmen. Bei diesem Arbeitsgang werden 
etwa 5 0 -7 0  o/o der anstehenden Kohle gewonnen. Der 
zweite Abschnitt umfafit die Hereingewinnung der 
stehengelassenen Pfeiler im Riickbau, wobei man die 
Gesamtheit der Pfeiler stets in einer geraden Linie, 
der sogenannten Bruchlinie (break line), 
halt, langs der das Hangende hereinbricht.
W ird der Druck zu groB, so fórdert man 
das Zubruchgehen des Alten Mannes durch 
Rauben der Zimmerung und gegebenenfalls 
durch Schiisse im Hangenden.

Auf diese Weise wird ein Gesamt- 
ausbringen an Kohle von 87-97<>/o erreicht.
Das Verfahren hat im Laufe der Zeit ver- 
schiedene Wandlungen durchgemacht. Am 
yerbreitetsten ist heute die in den Abb. 1 
bis 3 wiedergegebene Form 1. Kenn- 
zeichnend hierfiir ist die Aufteilung des 
gesamten Abbaufeldes in einzelne Ab- 
schnitte (panels), wodurch man eine bessere 
W etterfiihrung erzielt und etwa auftreten
den starken Gebirgsdruck órtlich zu be- 
schranken vermag. Die Einteilung der Bau- 
abschnitte erfolgt durch die Hauptstrecken a (faces) 
und Querstrecken b (butts). Die einzelnen Abschnitte 
werden durch Sicherheitspfeiler (c) gegen die H aupt
strecken und gegeneinander abgegrenzt. Die »faces« 
fahrt man zu je vier auf, die »butts« zu je zwei. 
Von butt zu butt erstrecken sich die Kammern d 
(rooms), welche die Hauptkohlenmenge liefern, und 
die Pfeiler e (pillars).

Abb. 1 zeigt drei solche Bauabschnitte mit den 
hauptsachlichen MaBen. Die Breite der Kammern

1 F o s t c r  B a i n :  M odern methods of mining coal, S. 11.

Abb. 1. »Room and pillar system« mit gerade verlaufender Bruchlinie.

ais auch den Riickbau der Pfeiler. Die Bruchlinie er- 
streckt sich iiber mehrere Felder und wird in gerader 
Flucht gehalten, wie es bei standfestem Hangenden, 
namentlich Sandsteinhangendem, ublich ist. Bei leicht 
hereinbrechenden Dachschichten wahlt man die in 
Abb. 2 dargestellte Form der Bruchlinie. In dieser 
Abbildung ist auBerdem die Reihenfolge angegeben, 
in der die Kammern aufgefahren werden.

Der Riickbau der Pfeiler ist aus Abb. 3 ersichtlich. 
Die Hereingewinnung der Pfeilerkohle erfolgt ent-

Abb. 2. Form der Bruchlinie bei ungiinstigem Hangenden.

weder ausschliefilich mit der Keilhaue, oder man 
unterschramt die Kohle zunachst und schiefit sie dann 
herein. Im ersten Falle (a in Abb. 3) beginnt man 
unmittelbar am Alten Mann und gewinnt die Kohle 
in Streifen von 4 m Breite herein. Beim Unter- 
schramen (b in Abb. 3) laBt man zunachst einen 
Streifen Kohle (c) gegen den Alten Mann stehen, der 
spater durch Keilhauerarbeit hereingewonnen wird.

Fur die Breite der Kammern im Verhaltnis zur 
Pfeilerbreite lassen sich keine festen MaBe angeben, 
da sie sich nach der Beschaffenheit des Hangenden
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und des Liegenden richtet. Guttragendes, starres 
Hangendes laBt gróBere Kammerweiten zu (im allge- 
meinen etwa 8 -1 0  m), erfordert aber auch breitere 
Pfeiler, welche die Last des Gebirges aufnehmen.

Bei nachgiebigem Hangenden konnen die Pfeiler- 
breiten geringer gew ahlt werden, weil sich das 
Gewicht iiber dem Hohlraum nicht ausschlieBlich auf 
die Pfeiler verteilt. Ist das Hangende schlecht oder 
das Liegende quellend, so sind geringe Kammer- und 
grofie Pfeilerbreiten notwendig. Mit zunehmender 
Teufe verringert sich ebenfalls die Breite der 
Kammern und vergróBert sich die Pfeilerbreite. Das- 
selbe gilt fiir machtige Flóze.

Das geschilderte Abbauyerfahren ermóglicht, wie 
erwahnt, den Abbau von ungefahr 50 o/o der anstehen- 
den Kohle ohne Stórung des Gebirges, also fast ohne 
Gebirgsdruck. Infolgedessen kommt man besonders 
bei gut tragendem Hangenden mit sehr wenig Zimme- 
rung aus, und es ist eine hohe Sicherheit der Leute 
gewahrleistet. Da man bei Sandsteinhangendem ohne- 
hin nicht auf eine Mitwirkung des Gebirgsdruckes 
bei der Hereingewinnung der Kohle rechnet, ergeben 
sich keine Nachteile aus dem Fehlen des Gebirgs
druckes im ersten Arbeitsabschnitt. Wenn man das 
Verhaltnis der Kammer- zur Pfeilerbreite richtig 

so das G e ^ g e  wahrend des ersten
Arbeitsganges nicht beunruhigt wird, bereitet der 
Abbau der Pfeiler keine groBern Schwierigkeiten, ais 
®ie bei andern Abbauweisen, z. B. dem Pfeiler- 
bruchbau, auftreten.

Ein weiterer Vorteil des ;;room and pillar system« 
jst, daB es eine erheblich bessere Zusammenfassung 
"m ^ e i t  ermdglicht ais z. B. die in Oberschlesien 
ubliche Form des Pfeilerbruchbaus.

Schram- und Schiejiarbeit.
Das Abbauverfahren bringt es mit sich, daB der

erwiegende der Kohle aus dem VoIlen ge-
schossen werden rriuB. Um daher die Kohle in groBen 
‘ lengen hereinschieBen zu konnen, muB man sie 
zunachst unterschramen. Aus diesem Grunde weist 
■e Schrammaschine im amerikanischen Weichkohlen- 

,;erS^a_u eine fiir deutsche Begriffe ungewohnliche 
erbreitung auf. Man yerwendet ausschlieBlich 
ettenschrammaschinen mit elektrischem Antrieb, die 

sehr gute Leistungen ergeben.
Durch das Unterschramen wird weiterhin eine 
erordentliche PlanmaBigkeit und Vereinfachung 

er SchieBarbeit erzielt. Man braucht die Wahl

der Ansatźpunkte der Schusse, die Lange der Bohr- 
ocher und die Starkę der Sprengladung nicht mehr 

dem Gutdunken des Arbeiters zu uberlassen. Jede 
groBere Grube erm ittelt die fur ihre besondern Ver- 
haltmsse, wie z. B. Hartę der Kohle, Machtigkeit des 
Hozes und Verwendungszweck der Kohle, giinstigste 
Form des SchieBens und schreibt sie dann ihren 
Arbeitern oder SchieBmeistern vor.

Fórderung.
■ we‘*erer Grund fiir die hohen Leistungen 

sind die groBen Fórderwagen. Wagen mit 3 und 5 t 
rassungsverm ogen, wie sie bei Verladung von Hand 
keine Seltenheit sind, ermóglichen dem Kohlenlader 
ein sehr stetiges Arbeiten. Es ist ein groBer Unter- 
schied, ob ein Mann 15 t  in 5 Wagen zu laden hat
° 'lercIt!uar nahernd 30, wie es in Deutschland ublich 
ist. Selbst wenn der Lader gelegentlich eine halbe 
Stunde oder langer auf leere Wagen warten muB 
kann er im ersten Falle die yerlorene Zeit leicht 
wieder dnholen. Das Laden von 15 t nimmt noch 
nicht 3 h in Anspruch, und es bleibt dem Arbeiter 
dabei noch geniigend Zeit fiir seine andern Ver- 
richtungen, die in der Verlangerung des Gestanges, 
btempelstellen, Hereingewinnung und Versetzen der 
Hangendschicht bestehen. Allerdings muB envahnt 
werden, daB in Amerika die Arbeitszeit yolle 8 h 
betragt, d. h. der Mann arbeitet 8 h vor O rt ohne 
Kiicksicht auf die Lange seines Anmarschweges

Durch die Venvendung von 3-t-Wagen wird ferner 
die fur die eigentliche Fórderung notwendige Arbeit 
auf ungefahr 1 Sechstel des in Deutschland fiir die 
gleiche Fordermenge erforderlichen Aufwandes 
herabgesetzt. Man spart dadurch so viel Zeit daB es 
keine Schwierigkeiten macht, jedem Arbeiter seinen 
Wagen bis vor O rt zu bringen und vermeidet somit 
alle Schlepperarbeit.

• „Die durc^weg eingleisigen Fórderstrecken sind 
nicht weiter ais in Oberschlesien. Hauptfórderstrecken 
fahrt man ais Parallelstrecken auf. Der Fahrdraht fiir 
die elektrische Lokomotiye wird nicht in der Mitte der 
Strecke, sondern am Hangenden nahe dem StoB 
angebracht, wodurch man an Streckenweite spart 
ohne die Sicherheit der Leute zu gefahrden.

Psychologische Gesichtspunkte.
Zwischen dem HereinschieBen der Kohle und 

ihrer Abfórderung liegt der Hauptteil der mensch- 
hchen Arbeit, das Laden yon Hand. Von der hierbei 
erzielten Leistung hangt in erster Linie die Gesamt- 
leistung untertage ab. Nachdem daher in der ge- 
schilderten Weise die Voraussetzungen fur eine hohe 
Leistung geschafft worden waren, kam es darauf 
an mit Hilfe besonderer Maflnahmen den Arbeits- 
willen des Arbeiters zu wecken.

Den gróBten EinfluB auf die Leistung hat natur- 
gemaB die Hohe und die A rt d e r  Be z a h l u n g .  Da 
der amerikanische Bergbau durch Vorschriften nicht 
so stark gebunden ist wie der deutsche, hat man im 
Laurę der Zeit die verschiedensten Arten der Be
zahlung erprobt. Augenbiicklich ist am verbreitetsten 
das -Bonus- oder Pramiensystem . Dieses wird ent- 
u eder so gehandhabt, daB der Arbeiter einen gewissen 
Gedingesatz je Wagen Kohle bekommt, der sich ohne 
weiteres erhóht, wenn eine bestimmte Monatsdurch- 
schnittsleistung erreicht worden ist, oder es wird bei 
Erreichung einer bestimmten Wagenzahl im Monat 
ein fester Betrag ais Pramie ausgezahlt.



Die Hohe der Bezahlung richtet sich lediglich 
nach der erzielten Leistung. Da diese bei den einzelnen 
Arbeitern stark schwankt. ergeben sich Unterschiede in 
der Bezahlung, wie sie in Deutschland unbekannt sind. 
Dieser Zustand wird von dem amerikanischen Arbeiter 
nicht ais Ungerechtigkeit empfunden.

Eine weitere MaBnahme, die sich zur Erzielung 
groBer Leistungen sehr bewahrt hat, ist das Ein-  
m a n n - V e r f a h r e n ,  bei dem jedem Arbeiter sein 
eigenes Arbeitsort zugewiesen wird. Bekanntlich 
stimmen seiten 2 Mann sowohl im Arbeitsyermógen 
ais auch im Arbeitswillen vollig iiberein. Bei geinein- 
samer Arbeit m ehrerer richtet sich daher die Leistung 
stets nach dem schlechtesten Arbeiter. Aufierdem ist 
bei Gruppenarbeit ein gewisses Órganisationsgeschick 
auf seiten des Arbeiters erforderlieh, woran es haufig 
fehlt. Aus diesen Gritndcn bleibt die Leistung bei 
gemeinsamer Arbeit m ehrerer meist hinter der 
Leistung einzelner zuruck, und so erklaren sich die 
mit dem Einmann-Verfahren erzielten Erfolge. Ais 
Nachteil bringt es allerdings eine gewisse Zer- 
splitterung des Betriebes und damit eine VergróBe- 
rung der Baue und der Forderung mit sich.

Von groBer psychologischer Bedeutung ist ferner 
das »c 1 ean  up sys tem®,  mit dem im Fairmont- 
bezirk gute Erfahrungen gemacht worden sind. Hier
bei wird die Breite der Kammern so bemessen, daB 
nach einem einmaligen Unterschramen so viel Kohle 
anfallt, wie der Arbeiter in einer Schicht zu laden 
vermag. Man geht dann einen Schritt weiter und 
schreibt jedem Arbeiter das tagliche Ausladen eines 
Schrames vor, d. h. der Arbeiter hat so lange in der 
Grube zu bleiben, bis er seinen Platz fiir einen weitern 
Schram bereit hat. Anderseits kann er naturlich die 
Grube friiher yerlassen, wenn die Arbeit eher beendet 
ist. Diese Reglung hat den VorteiI, daB sie dem 
Arbeiter eine feste Aufgabe fur den Tag stellt. Ferner 
erleichtert der in allen Kammern iibereinstimmende 
Arbeitsfortschritt die Aufrechterhaltung des ‘geraden 
Verlaufs der Bruchlinie, was fiir die Beherrschung des 
Gebirgsdruckes von groBter Bedeutung ist.

F o l g e r u n g e n  fiir den  o b e r s c h l e s i s c h e n  
K o h l e n b e r g b a u .

Die Vorteile des :room and pillar system:: — gute 
Zusammenfassung der Kohlengewinnung, Abbau von 
etwa 50«,'o der Kohle ohne Gebirgsdruck und Be
herrschung des Gebirgsdruckes in dem zweiten 
Arbeitsabschnitt — lassen die Einfiihrung dieses Ver- 
fahrens fiir Oberschlesien ais aussichtsvoll er- 
scheinen. Dazu kommt seine Eignung fiir Sandstein- 
hangendes, wie es im oberschlesischen Bergbau 
\orherrscht. Gewisse Schwierigkeiten entstehen aller
dings dadurch, daB das room and pillar system:; von 
einer gewissen Teufe ab unwirtschaftlich 'wird, weil 
man mit zunehmender Teufe die Breite der Pfeiler auf 
Kosten der Kammerbreite vergrofiern muB. Daher ist 
vor einer Einfiihrung des Yerfahrens durch Versuche 
festzustellen, ob es bei der jetzt im oberschlesischen 
Bergbau erreichten Teufe noch wirtschaftlich arbeitet. 
Hierbei mufi man beriicksichtigen, daB auch der 
Pfeilerbruchbau in seiner jetzigen Form mit zu
nehmender Teufe unwirtschaftlicher und schwieriger 
durchfiihrbar wird.

Eine weitere Schwierigkeit wird sich dadurch er
geben, daB die oberschlesischen Floze etwas steiler 
einfallen ais die amerikanischen. Dieser Nachteil

macht sich jedoch auch bei der jetzigen Abbauweise 
geltend und durfte bei Einfiihrung des »room and 
pillar system« weder zu- noch abnehmen.

Wie oben ausgefiihrt, bedingt das neue Abbau- 
verfahren die allgemeine Anwendung der Schram
maschine, dereń Vorteile genugend bekannt sind und 
hier keiner weitern Erórterung bedurfen. Die 
Schwierigkeiten, denen man bisher bei der Ver- 
wendung der Schrammaschine in Oberschlesien 
begegnet ist, beruhen auf dem Abbauverfahren, 
wurden also mit der Einfiihrung des »room and pillar 
systemc fortfallen, fiir das sich, wie der amerikani- 
sche Bergbau beweist, die Schrammaschine bewahrt 
hat.

Ais Schrammaschine diirfte sich fiir oberschlesi- 
sche Verhaltnisse die Kettenschrammaschine wegen 
der gróBern Leistung besser eignen ais die Stangen- 
schrammaschine. Der Hauptgrund, welcher der letzt- 
genannten im Ruhrbezirk zu groBer Verbreitung ver- 
holfen hat, das Freiarbeiten bei druekhafter Kohle, 
fallt in Oberschlesien fort, weil der oberschlesische 
Bergbau den Gebirgsdruck bei der Hereingewinnung 
der Kohle nicht nutzbar macht.

Das Unterschramen der Kohle hat weiterhin eine 
Erleichterung und planmaBige Gestaltung der SchieB- 
arbeit und damit eine Senkung der Sprengstoffkosten 
zur Folgę; es fiihrt zu einer betrijchtlichen Yerringe- 
rung der Beraumarbeiten, die jetzt einen erheblichen 
Teil der Hauertiitigkeit ausmachen.

Die Einfiihrung gróBerer Fórderwagen diirfte fur 
Oberschlesien ohnehin nur eine Frage der Zeit sein, 
da die jetzt ublichen Fórderwagen fiir die machtigen 
oberschlesischen Floze in keiner Weise geniigen. Wie 
erwahnt, erfordern auch 3- oder 5-t-Wagen keine sehr 
grofien Streckenabmessungen, wenn man die Strecken 
eingleisig auffahrt und den Fahrdraht an der Seite 
anstatt in der Mitte der Strecke yerlegt. Die Nachteile, 
die ein eingleisiger Fórderbetrieb mit sich bringt, 
werden dadurch ausgeglichen, daB sich durch Ein- 
fiihrung von z. B. nur 3-t-Fórderwagen die jetzige 
Fórderwagenzahl auf ungefahr 1 Sechstel vermindert, 
wodurch der Umfang der gesamten Forderung stark 
herabgesetzt wird.

Wie bei der Besprechung des amerikanischen 
Bergbaus dargelegt worden ist, geniigt es zur Er
zielung hoher Leistungen nicht, die technischen Vor- 
aussetzungen dafiir zu erfiillen, sondern es kommt 
auch darauf an, durch geeignete Einwirkung auf den 
Arbeitswillen der Belegschaft, diese móglichen 
Leistungen wirklich durchzusetzen. Wahrscheinlich 
lassen sich die zu diesem Zwecke in Amerika 
bewahrten MaBnahmen nicht ohne weiteres auf 
deutsche Verhaltnisse ubertragen, da in Deutsch
land andere behórdliche Bestimmungen gelten und 
die Denkart des deutschen Arbeiters von der des 
amerikanischen abweicht. Bei der grofien Bedeutung, 
die diesen Fragen zukommt, durfte sich jedoch der 
\  ersuch lohnen, die amerikanischen MaBnahmen den 
deutschen Yerhaltnissen und Bestimmungen anzu- 
passen oder neue Wege zu demselben Ziele ausfindig 
zu machen.

Man konnte den Einwand erheben, daB bei der 
heutigen W irtschaftslage weder Geld noch Neigung 
\orhanden sei, Umstellungen vorzunehmen. Dem ist 
aber entgegenzuhalten, daB gerade in schlechten 
Zeiten der Wettbewerb sehr verscharft und daher jede 
MaBnahme am Platze ist, die zu einer Leistungs-
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erhóhung nnd damit zu einer VerbiIIigung der E r
zeugung fiihren kann.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Nach Behandlung der Einrichtungen, die im 

amerikanischen Weichkohlenbergbau zu den be-

kannten 
gepriift, ob 
richtungen

hohen Leistungen gefiihrt haben, wird
die Móglichkeit besteht, diese Ein- 

mi oberschlesischen Kohlenbergbau zu 
ubernehmen und damit in Oberschlesien ahnliche 
Leistungen wie in Amerika zu erzielen.

Die Selbstkosten im britischen Steinkohlenbergbau im Jahre 1931.
Von Dr. E. J i ingst ,  Essen.

Die vor kurzem bekanntgegebenen Seibstkosten- 
und Erlósziffern fiir das 4. Viertel des abgelaufenen 
Jahres ermóglichen es, in Verbindung mit den bereits 
in dieser Zeitschrift bis zum 3. Vierteljahr 1931 ver- 
offentlichten Angaben ein zusammenfassendes Bild 
iiber die G estaltung der geldlichen Ergebnisse des 
englischen Steinkohlenbergbaus im abgelaufenen Jahr 
zu bieten. Den Zahlen fiir das 4. Vierteljahr kommt 
dabei noch eine ganz besondere Bedeutung zu, da sie 
die Auswirkungen der Ende September v. J. er- 
foigten Pfundentwertung auf die Finanzwirtschaft der 
englischen Bergwerksgesellschaften zeigen. Ober die 
seit dem Absinken des Pfundes zu verzeichnende 
Entwicklung von Forderung, Absatz und Belegschaft 
ist bereits eingehend berichtet1 und dabei festgestellt 
worden, dafi die im letzten H albjahr zu verzeichnende 
recht erhebliche Erholung vor allem mit der Pfund
entwertung in Zusammeiihang zu bringen ist. Die an 
Hand der Selbstkostenstatistik sich hieriiber er- 
gebenden Angaben, die auf Steinkohlenbergwerke mit 
96% der Gesamtfórderung des Inselreichs Bezug 
haben, bestiitigen diese Tatsache. Die betreffenden 
Ziffern sind in Zahlentafel 1 zuśammengestellt.

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

Z a h l e n t a f e l  2. Lohn, Forderanteil und Schichten

l.Vj. 2 Vj 3. Vj. 4. Vj.
Forderung...................
Zechenselbstverbrauch

1000 1.1 56 723 51 596 49 189 55191
1000 1.1 3 230 2 994 2 892 3104

Bergmannskohle . . .
°/o 5,69 5,80 5,88 5,62

1000 1.1 1 319 1 070 990 1207
Abśatzfahige Forderung

% 
1000 l.t

2,33 
52 174

2,07 
47 532

2,01 
45 307

2,19
50879Zahl der Arbeiter . . . 1000 839 819 788 799

Danach zeigt die seit dcm 2. Jahresviertel riick- 
laufige Entwicklung der Kohlenfórderung im
• Vierteljahr bei 55,2 Mili. t erstmalig wieder eine 

Zunahme um 6 Mili. t oder 12,2 o/o. Gleichzeitig stieg 
die abśatzfahige Forderung von 45,3 auf 50,9 Mili. t; 
uje Zahl der Beschiiftigten hat sich von 78S000 auf 
/99000 erhóht. Dafi neben der Pfundentwertung auch 
uie saisonmafiige Belebung des Kohlengeschafts zu 
oiesem Umschwung der Verhaltnisse beigetragen 
at, ist wenig wahrscheinlich, fiir den Ruhrbergbau 
rifft dies jedenfalls, wie in dem bereits angefiihrten 
ufsatz festgestellt worden ist, nicht zu.

Von dieser Belebung des Geschafts hat aufier den 
rubenbesitzeirn, wie wir weiter unten sehen werden, 

auch der englische Bergmann Nutzen gehabt. Mit 
verfahrenen Schichten im 4. Vierteljahr gegen 

 ̂ P  im 3. Jahresviertel wies der Beschaftigungsgrad 
er Belegschaften den hóchsten Stand des Jahres auf. 

,m ^usanimenhang damit sowie durch die Zunahme 
^f_SchichtfórderanteiIs von 1085 auf 1111 kg er-
dtutsrk “ n 8 s t : Unterschiedliche Entwicklung im britischen und im 

Steinkohlenbergbau, Gliickauf 1932, S. 349.

l.Vj. 2.Vj. 3, Vj. 1 4. Vj.
Verfahrene Schichten 62,1 58,8 58 5 63,2

3,7Entgangene Schichten 5,0 3,7 3,7Forderanteil
im Vierteljahr . l.t 67,63 63,02 62,44 69,04je Schicht. . . kg 1106 1089 1085 1111

Lohn im Vierteljahr . 
Lohn je Schicht

£ s d £ s d £ s d £ s d
2811 9 2619 10 26 18 4 29 0 3

a) Barverdienst . . 0 9 2,45 0 9 2,18 0 9 2,43 0 9 2,22 
0 9 6,81b) Gesamtverdienst 0 9 7,29 0 9 6,73 0 9 6,90

reichte der Forderanteil im Vierteljahr mit 69,04 t 
in den letzten 3 Monaten des yerflossenen Jahres 
den grófitcn Umfang. Das bewirkte gleichzeitig eine 
Steigerung des Lohnes im Vierteljahr um 2 £  1 s 11 d 
auf 29 L 3 d, wobei der Schichtverdienst mit 9 s 
6,SI d (Gesam tverdienst) sich kaum ver;iiidert hat. 
Durch dieses Gleichbleiben des Schichtverdienstes, der 
in Gold ausgedriickt eine betrachtliche Lohnherab- 
setzung bedeuten wurde, hat der englische Bergmann 
bislang keine Einbufie in seiner Lebenshaltung er- 
fahren. Der Lebenshaltungsindex ist namlich seit der 
Pfundentwertung so gut wic unyerandert geblieben, 
er betrug am 1. April d. J. 144, im Dezember v. J. 
147 und im September 145. Das ist ja gerade das 
Kennzeichnende an der Abkehr des englischen Pfundes 
Yom Goldstandard, dafi diese, wenigstens bis jetzt, 
eine nennenswerte Erhóhung der Preise. wie das bei 
Inflationen in andern Landem der F alfgew esen  ist, 
nicht gebracht hat. Fast in keinem britischen Gewerbe 
sind deshalb Forderungen auf Lohnheraufsetzung 
erhoben worden.

Dieses Gleichbleiben des Lohn- und Preisstandes 
liefi eine Anderung der Selbstkosten im englischen 
Bergbau nicht erw arten; dafi dennoch eine Ver- 
schiebung, und zwar nach u n t e n ,  bei allen in Zalilen- 
tafel 3 aufgefiihrten Selbstkostenbestandteilen ein-

Z a h l e n t a f e l  3. Selbstkosten, Erlós und Gewinn 
bzw. Yerlust auf 1 1.1 absatzfahifre FnrHprnnrr

l.Vj. 
s d

2.Vj. 
s d

3. Vj. 
s d

4. Vj. 
s d

Lóhne ...................
Grubenholz und son- 

stige Betriebsstoffe 
Verwaltungs-, Ver- 

sicherungskosten
usw..........................

Grundbesitzerabgabe

9 2,29

1 6,49

2 4,73 
0 5,88

9 3,59

1 6,84

2 7,54 
0 6,14

9 4,31

1 6,34

2 8,23 
0 6,21

9 1,40

1 5,81

2 6,00 
0 5,95

Selbstkosten insges. 
Erslos aus Berg

mannskohle . . . .

13 7,39 

0 1,20

14 0,11 

0 1,01

14 1,09 

0 0,95

13 7,16 

0 1,08
bleiben

Verkaufserlós . . . .
13 6,19
14 3,23

13 11,10 
13 9,76

14 0,14 
13 10,09

13 6,08
14 1,14

Gewinn (+),Yerlust (-) +0 9,04 - 0  1,34 0 2,05 + 0 7,06
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getreten ist, muB iiberraschen. Insgesamt erfuhren die 
Selbstkosten eine Abnahme von 14 s 1,09 d im
3. Vierteljahr auf 13 s 7,16 d im 4. Vierteljahr oder 
um annahernd i/a s 3,5 o/o; sie sind damit auf den 
tiefsten Stand des Jahres angelangt. Im einzelnen 
betrug der Ruckgang bei den Lohnkosten, der auf 
die Erhóhung der Scliichtleistung zuriickzufiihren ist,
2,91 d - 2,6 o/o. Die sich auf 1 s 5,81 d stellenden 
M aterialkosten ermaBigten sich um 0 ,53d 2,9«/o, die 
Ver\valtungskosten in Hohe von 2 s 6 d um 2,23 d -
6,9 o/o, die 5,95 d betragende Cirundbesitzerabgabe um 
0,26 d  ̂ 4,2 o/o. Der Verkaufserlós weist im 4. Viertel 
des Berichtsjahres bei 14 s 1,14 d gegeniiber dem 
voraufgegangenen Jahresviertel eine Steigerung um
3,05 d 1,8 o/o auf. Das laBt auf eine entsprechende 
geringfiigige Erhóhung der inlandischen Kohlenpreise 
schlieBen; sie reicht aber entfernt nicht an die Ent- 
wertung des Pfundes in den letzten 3 Monaten von 
1931 lieran. Der Ausfuhrwert je t  Kohle hat sich von 
September bis Dezember um 3 d ermafiigt. Das 
Niedrighalten der Inlandkohlenpreise war fiir die 
englische Nation von allergróBter Bedeutung, da ihre 
Hohe ja wiederum die Preise vieler Erzeugnisse 
bestiminend beeinfluBt und eine Steigerung dieser zu 
einer Verteuerung der Lebenshaltung gefiihrt und 
damit Forderungen auf Lohnerhóhungen ausgelóst 
haben wurde, wodurch das mit der Pfundentwertung 
beabsichtigte groBe Werk nur ein voriibergehender 
Erfolg gewesen ware. Die Herabdruckung der Selbst
kosten und die Steigerung des Erlóses wandelte die 
im 2. und 3. Vierteljahr mit -1 ,3 4  d und -2 ,0 5  d je t 
absatzfahige Kohle passiv gewesene Gewinn- und 
Verlustrechnung in eine aktive von +  7,06 d. Wenn 
auch bei diesem Gewinn noch lange nicht von einer 
ausreichenden Rentabilitat gesprochen werden kann, 
so stellt seine Erzielung doch einen beachtlichen 
Erfolg fiir die englischen Gruben dar, der zu einem 
dauernden W iederaufstieg fiihren kann.

Wie im gesamten britischen Bergbau, so ist auch 
in den wichtigsten Ausfuhrbezirken, wie aus Zahlen
tafel 4 hervorgeht, die Schichtleistung im 4. Jahres- 
viertel durchweg etwas gestiegen, wahrend die Lóhne 
mit Ausnahme eines Bezirks eine geringe Senkung

Z a h l e n t a f e l  4. Schichtleistung und Schichtverdienst 
in den Ausfuhrbezirken.

Jahresviertel Schott
land

North
umberland

Dur
ham

Sud
wales

York
shire

S c h ic h tle is tu n g  (in kg)
1. 1223 1145 1111 999 1217
2. 1223 1146 1104 979 1203
3. 1191 1147 1103 980 1196
4. 1220 1188 1126 983 1229

B ą rv erd ien st (in s d)
1. 9 2,66 7 8,08 8 0,20 9 0,53 10 1,47
2. 9 2,76 7 8,73 8 0,80 8 11,14 10 1,61
3. 8 11,48 7 8,64 8 1,12 8 11,51 10 1,82
4. 8 10,00 7 9,35 8 1,19 8 10,71 10 2,37

G esa m tv e r d ie n st (in s d)
1. 9 3,37 8 S,70 9 1,52 9 3,56 10 5,65
2. 9 3,2S 8 9,13 9 2,09 9 1,59 10 5,69
3. 8 11,90 8 9,05 9 2,32 9 2,06 10 5,61
4. 8 10,53 8 8,92 9 1,85 9 1,67 10 6,34

erfahren haben. In 4 Ausfuhrbezirken ergeben sich 
hóhere Leistungsziffern ais im Gesamtbergbau, und 
zwar in Yorkshire (+  118 kg = 10,6o/o), Schottland 
(+  109 kg =  9 ,8o/o), Northumberland (+  77 kg

6 ,9o/o), Durham (+  15 kg 1 ,4o/o); dagegen bleibt 
Sudwales (— 128 kg 11,5 o/o) hinter dem Landes- 
durchschnitt zurtick. Am hóchsten war unter den 
Ausfuhrbezirken der Gesamtschichtverdienst in York
shire mit 10 s 6,34 d, am niedrigsten in Northumber
land mit 8 s 8,92 d.

Da auBer den Lohnkosten auch die iibrigen Selbst
kosten nachgegeben haben, so errechnet sieli fur samt- 
liche Ausfuhrbezirke, wie Zahlentafel 5 erkennen lliBt, 
eine Verminderung des Gesamtselbstkostenbetrags, 
die in 2 Bezirken, Schottland ( 8,51 d) und N orth
umberland (-8 ,6 6  d), iiber die des Gesamtbergbaus 
(-5 ,9 3  d) hiriausgeht, wahrend sie in 3 Bezirken, 
Durham (-4 ,51 d), Sudwales (-1 ,1 6  d) und York
shire ( -  5,44 d), darunter liegt. Durch die gleich- 
zeitige Steigerung des Verkaufserlóses, die am groBten 
in Yorkshire (+ 5 ,4 4  d), am niedrigsten in Durham 
(+ 0 ,5 7  d) war, ist auch die Yerlustwirtschaft der

Z a h l e n t a f e l  5. Selbstkosten usw. auf 1 1.1 absatz
fahige Fórderung in den Ausfuhrbezirken.

Selbstkosten
Gewinn

(+ )
Verlust

( - )

Jahres-
viertei Lóhne

Gruben- 
holz und 
sonstige 
Betriebs- 

stoffe

Verwal-
tungs-,

Versiche-
rungs-
kosten
usw.

insges.

Ver-
kaufs-
erlós1

S ! d s | d s | d s | d s | d s | d
Schottland

1. 8 5,47 1 7,28 2 1,87 12 8,99 13 1,03 +  0 5,87
2. 8 5,32 1 6,47 2 2,65 12 8,83 12 0,21 - 0 ! 7,34
3. 8 5,30 1 5,59 2 4,53 12 9,84 11 11,32 - 0  i 9,52
4. 8 0,69 1 5,42 2 0,85 12 1,33 12 1,02 +  0l 1,09

Northumberland
1. 7 3,25 1 3,71 2 4,15 11 5,17 12 1,12 +0 7,95
2. 7 3,45 1 4,68 2 6,77 11 9,03 11 6,10 - 0 2,93
3. 7 3,23 1 4,68 2 8,47 11 10,57 11 4,21 - 0 6,36
4. 7 0,79 1 2,78 2 4,34 11 1,91 11 5,64 + 0 3,73

Durham
1. 710,24 1 6,03 2 8,29 12 6,46 12 11,26 +  0 4,80
2. 7il 1,21 1 6,45 3 0,06 12 11,92 12 7,82 - 0 4,10
3. 7;11,48 1 5,74 3 0,16 12 11,45 12 6,51 - 0 4,94
4. 7 9,71 1 5,10 2 10,16 12 6,94 12 7,08 +0 0,14

Sudwales, Monmouth
1. 9 11,32 2 0,14 2 6,35 15 2,31 15 3,00 +0 2,59
2. 9 11,57 1 11,93 2 8,89 15 4,92 15 2,47 - 0 0,92
3. 10 0,10 2 0,19 2 8,64 15 5,79 15 2,52 - 0 1,70
4. 9 11,42 1 11,72 2 8,96 15 4,63 15 3,50 +  0 0,77

Yorkshire
1. 9 2,00 1 3,43 2 3,26 13 1,46 13 9,91 +  0 9,83
2. 9 3,33 1 3,66 2 6,04 13 6,16 13 6,06 +  0 1,22
3. 9 4,00 1 2,76 2 6,79 13 6,77 13 5,01 - 0 0,51
4. 9 1,29 1 2,63 2 4,29 13 1,33 13 10,45 +0 10,42

1 Ohne den Erlos aus dem V erkauf von Bergm annskohle, der im 
4. Viertel 1931 in Schottland 1,40 d , Sudwales 1,90 d und Y orkshire 1,30  d 
betrug .

Ausfuhrbezirke beseitigt worden. Schottland, das im
3. Vierteljahr noch einen Verlust von 9,52 d auf
weist, verzeichnet im 4. Vierteljahr einen Gewinn von
1,09 d, Northumberland gleichzeitig einen Gewinn von 
3,73 d gegeniiber einem Verlust von 6,36 d, Durham 
+  0,14 d gegen -  4,94 d. Den geringsten Gewinn unter 
den Ausfuhrbezirken hatte Sudwales mit +  0,77 d 
gegen -1 ,7 0  d. Am besten abgeschnitten hat York
shire mit +10 ,42  d gegen -0 ,5 1  d, was damit zu- 
sammenhangt, daB letzterer Bezirk neben der Aus- 
fuhr noch einen umfangreichen inlandischen Absatz 
an Kohle aufweist, der es ermóglicht, gewinn- 
bringendere Preise zu erzielen als auf den vom 
hemmungslosen W ettbewerb umstrittenen auslandi-
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schen Kohlenmarkten. Das erklart auch die hohen 
Uberschiisse der vor allem die binnenlandischen 
Miirkte versorgenden Bezirke Nord-Derby und 
Nottingham (-}- 1 s 5,99 d) sowie Sud-Derby usw. 
(-1-1 s 10,68 d), die schon seit langerer Zeit mit 
Gewinn arbeiten. Vom Binnenmarkt her steht fiir den 
englischen Kohlenbergbau durch die ab 1. Marz cl. J. 
erfolgte Einfiihrung eines Schutzzolles auf fremd-

landische Waren von 10 o 0, der ab 25. April auf 
20- 331/3 % erhóht worden ist, eine weitere Besserung 
in Aussicht, zumal unter den erhóhten Zollsatz von 
331/3(̂ 0 eine Reihe von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
fallen, der der schwer darniederliegendeu englischen 
Eisenindustrie ohne Zweifel Erleichterung zu bringen 
und damit den Kohlenverbrauch ganz besonders°zu 
steigern vermag.

U M S C H  A U.
W armewirtschaftliche Untersuchung 

des Anthra-Heizungskessels.
V o n  D ip l . - I n g .  H .  P r e s s e r ,  E s se n .

D ie  V e r e in ig t e  S ta h lw e r k e  A . G .  in H i ld e n  hat  e in en  
neuen, fur  d ie  V e r w e n d u n g  v o n  A n th r a z i tn u f lk o h le  ein-  
g er ich teten  W a r m w a s s e r - H e i z u n g s k e s s e l  au f  d e n  M arkt  
gebracht. A u B er  d en  v o r h a n d e n e n  H e iz f la c h e n g r ó B e n  v o n  
10 bis 43 m 2 so l i  n o c h  e in e  k le in ere  E in h e i t  v o n  4 m 2 
gebaut  w e r d e n .

D e n  A u fb a u  d e s  K e s s e lk ó r p e r s  m it  d er  b e m e r k e n s -  
werten F e u e r u n g  z e i g t  d ie  n a c h s t e h e n d e  A b b i ld u n g .  In d en  
guB eisernen  G l i e d e r k e s s e l  i s t  e in  w a s s e r g e k u h l t e r  D o p p e l -  
schragrost  e in g e b a u t ,  a u f  d e m  d ie  K o h le  in g e r i n g e r  
Schichthóhe v e r fe u e r t  w ird .  D e r  F u l ls c h a c h t  i s t  nach  d em  
Rostscheite l  hin d urch  F o r m s te in e  e in g e s c h n i ir t ,  d ie  an den  
S eiten w and en  m it  E in la g e n  a u s  R u n d e is e n  a u f g e h a n g t  s ind .  
Durch d ie  H o h lr a u m e  der  F o r m s te in e ,  d ie  s ich  b e id e r s e i t ig  
zu e inem  i iber d ie  g a n z e  F e u e r r a u m t ie f e  r e ic h e n d e n  Kanał  
aneinandersch l ieB en , u n d  e n t s p r e c h e n d e  L ó c h e r  in der  S te in -  
unterseite  kann  d e m  V e r b r e n n u n g s v o r g a n g  v o r g e w a r m t e  
Oberluft  re g e lb a r  z u g e f u h r t  w e r d e n .  D u r c h  d ie  D o p p e l -  
anordnung d e s  R o s te s  erhalt  s o m i t  j e d e  K e s s e lh a l f t e  e in en  
besondern F e u e r r a u m ,  in d e m  d ie  F o r m s te in e  e in e  Z u n d -  
decke b i lden . D e r  N a c h s c h u b  fr isch en  B r e n n s to f f e s  e r f o lg t  
se lbsttat ig  e n t s p r e c h e n d  d e m  A b b ran d .  D ie  fre ien  E n d en  
°es D o p p e l s c h r a g r o s t e s  l e i t en  b o g e n f o r m i g  in d en  u n ter  
dem g a n z e n  R o s t  l i e g e n d e n  A s c h e n r a u m  iiber.

r—  -1

A n t h r a -H e iz u n g s k e s s e l .

Ein d e r a r t ig e r  A n th r a -K e s s e l  v o n  20  m 2 H e iz f la c h e ,  
der norm al fiir e in e  W a r m e l e i s t u n g  v o n  120 00 0  kca l/h  

estimmt ist ,  w u r d e  im N o v e m b e r  1931 im V erv v a ltu n g s-  
gebaude der  G e w e r k s c h a f t  der  Z e c h e  H e in r ic h  in E s s e n -  

upferdreh a u fg e s t e l l t  u n d  v o m  V e r e in  zur U b e r w a c h u n g  
er K raftw ir tsch aft  d er  R u h r z e c h e n  g e p r i i f t .  D i e  U n te r -  

su c h u n g se r g e b n is se  s in d  in d er  n a c h s t e h e n d e n  Z a h le n ta fe l  
^usamm engeste llt .  D i e  v ier te ls t i in d l ich  a u f g e n o m m e n e n  

eow er te  z e ig e n  e in e  g u t e  G le ic h m a f i ig k e i t .

N r.  d e s  V e r s u c h e s ...................................
D a u e r  d e s  Y e r s u c h e s ........................h

H e iz f la c h e  d e s  K e s s e l s  . . . m 2
Art der  F e u e r u n g  . . .

B r e n n s t o f f :
Art  d e s  B r e n n s to f f e s  
B r e n n s to f fv e r b r a u c h  . . . k g /h

» in s g e s .  k g
Z u s a m m  e n s e t z u n g  d e s  

B r e n n s t o f f e s : '
W a s s e r ........................................
A s c h e ........................................
B r e n n b a r e s ..............................
F lu c h t ig e  B e s t a n d t e i i e . .
O b e r e r  H e iz w e r t  . . . .  
U n t e r e r  „ . . . .
R i ick sta n d e  an A s c h e  und

S c h l a c k e ..............................
V e r b r e n n l ic h e s  in den  

H e r d r i ic k s ta n d e n  . . . 

R a u c h g a s e :
K o h le n s a u r e g e h a l t  am

K e s s e l e n d e .........................
S a u e r s t o f fg e h a l t  am

K e s s e l e n d e .........................
T e m p e r a t u r  am  K e s s e l e n d e  
T e m p e r a t u r  d er  V er-

b r e n n u n g s l u f t ...............................»C
Z u g s t a r k e  am  K e s s e l 

e n d e  ................................... m m  W S
L u f t i i b e r s c h u B .................... fach

U m l a u f  w a s s e r :
W a s s e r m e n g e ,  g e m e s s e n

m it  B l e n d e .........................k g /h
T e m p e r a t u r  d e s  W a s s e r s

im V o r l a u f .................................... oę:
im  R i i c k l a u f ............................... o ę

T e m p e r a t u r u n te r s c h ie d  
W a r m e a u f n a h m e  d e s

W a s s e r s .........................
W a r m e a u fn a h m e  d e s  

W a s s e r s  j e  m 2 H e i z 
f la c h e  .............................. ....

W a r m e a u fn a h m e  d e s  
W a s s e r s  in d er  V e r -
s u c h s z e i t ......................... ....

Im B r e n n s to f f  z u g e f u h r te  
W a r m e m e n g e  in der  
Y e r s u c h s z e i t ....................  kcal

%
%
%
%

kcal
kcal

kg

%

%

%
°C

. . °C  

. kcal/h

kcal/h

kcal

1
6

W a r m e b i l a n z  
N u tz b a r  im  K e s s e l  . S u m m ę  1 
V e r lo r e n
a) in d en  S c h o r n s t e i n g a s e n  . .
b) in d en  H e r d r i ic k s ta n d e n  . .
c) d u rch  L e i tu n g  u n d  S tr a h lu n g  

( R e s t ) .............................................

kcal % kcal %
6519

438
267

211

87,68

5,89
3,59

2,84

6846

410
229

216

88,90

5,32
2,97

2,81
S u m m ę  2 | 916 12,32 855 11,10

S u m m e n  1 +  2 | 7435 100 7701 100

20
W a s s e r g e k u h l t e r

Doppel-Schragrost

N u B  V 
18,66  

112

6,03
4,93

89,04
7.85  

7655  
7435

9,2

40,22

12,02

7.86  
126

17

2,0
1,6

4507

76.3
49.3  
27,0

121 689

6 084

730  134

832  720

NuB IV fe in  
18,14  

127

2,39
5,37

92,24
8,34

7906
7701

10,5

34,27

13,44

6,40
128

18

1,4
1,43

4572

78,34
51.17
27.17

124 221

6 2 1 1

869 547

978  027

Bei d e m  V e r s u c h  m it  A n thr a z i tn u B  V  der  Z e c h e  H e in r ich  
( K o r n g r o B e  5 - 9  m m )  e n t h ie l t  d er  u n m it te lb a r  a u s  der  
W a s c h e  a n g e l i e f e r t e  B r e n n s to f f  e t w a s  m e h r  F e u c h t ig k e i t
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ais normal, war jedoch sehr aschenarm. Die Warmeleistung 
je m 2 Heizflache betrug 6084 kcal/h und entsprach damit 
praktisch dem Normalmafl. Von der im Brennstoff zu- 
gefiihrten Warmemenge wurden 87,68% nutzbar an das 
Umlaufwasser abgegeben. Bei dem Versuch mit Anthrazit- 
nufi IV fein der Zeche (9—14 mm) betrug die Warmeleistung 
je m2 Heizflache 6211 kcal/h. Das Umlaufwasser erhielt 
88,90% der im Brennstoff zugefiihrten Warme. Die Warme- 
ausnutzung des gasarmen, aber hochwertigen Brennstoffes 
von sehr gleichmafiiger Kórnung muli ais sehr gut an- 
gesprochen werden. Die Zugstiirke am Kesselende betrug
2,0 und 1,4 mm WS.

Im AnschluB an diesen Versuch wurde der Kessel noch 
1 h mit 4,2 mm WS Zugstiirke betrieben. Dabei ergab sich 
eine stiindliche Warmeleistung von 9276 kcal je m2 Heiz
flache. Von einer Feststellung der Warmeausnutzung wurde 
wegen der Kiirze der Versuchszeit abgesehen. Die Abgas- 
temperatur betrug 210° C und der Kohlensauregehalt am 
Kesselende 12%. Aus diesem Versuchsergebnis ist zu 
schlieBen, daB die Anlage bei ausreichenden Zugverhiilt- 
nissen um mindestens 30%  mit guter Wirtschaftlichkeit 
iiberlastbar sein diirfte. Im vorliegenden Falle betrug die 
Oberlastung sogar mehr ais 50°/o.

Die Versuchsbrennstoffe waren gleichmafiig iiber die 
ganze Rostflache verteilt. Irgendwelche Stockungen in der 
Brennstoffzufuhr zum Rost traten nicht auf. Die Entaschung 
und Entschlackung der Feuerung verursachten keinerlei 
Schwierigkeiten. Die Reinigung der Feuerung wird infolge 
ihrer guten Zuganglichkeit sehr erleichtert. Die Anderung 
der Heizleistung erfolgte leicht und schnell. Bei der Ein- 
stellung der Feuerung leisteten die beiden Schaulocher 
gute Dienste. Die Einstellung der Reglungsschieber fiir die 
Oberluft, dereń Einwirkung auf den Verbrennungsvorgang 
deutlich zu beobachten war, wurde so vorgenommen, dafi 
die blauen Oxydflammen nicht an die Miłndung der Heizziige 
heranreichten. Der Ausbrand der Rauchgase am Kesselende 
war praktisch vollstandig.

Der Anthra-Kessel verdient Beachtung nicht nur wegen 
der damit zu erzielenden hohen Warmeausnutzung, sondern 
auch wegen der Móglichkeit, die im Vergleich zu Koks 
erheblich billigern AnthrazitnuBkohlen zu verwenden.

A usriistung von G rubenpferden m it Lampen.
Aus dem umfangreichen und beachtenswerten neuern 

englischen Schrifttum iiber Beleuchtungsfragen untertage 
verdient u. a. der VorschIag Erwahnung, auch die Gruben- 
pferde mit Lampen auszuriisten1. In Betracht kommen 
hierfiir elektrische Refiektorlampen, entweder ahnlich den 
gebriiuchlichen kleinen Beamtenlampen mit herausnehm- 
barem Akkumulator, also Lampen, bei denen. Lichtquelle 
und Batterie in einem Gehiiuse zusammengebaut sind, oder 
elektrische Kopflampen. Die Befestigung der Lichtquelle

'  Iron Coal Tr. Rev. 1931, S. 622.

kann mit einer besondern Tragvorrichtung entweder auf 
der Stirn des Pferdes oder auf der Brust am Kumt er- 
folgen. Bei Kopflampen laBt sich der Akkumulator auf dem 
Riicken oder am Bauch des Pferdes befestigen. Nach den 
auf einigen englischen Kohlengruben vorgenommenen Ver- 
suchen diirfte die Anordnung der Lampe am Kumt zweck- 
maBiger sein, weil die Lampe hier fast volIstandig vor 
Beschadigung geschiitzt ist und keine stórende Schatten- 
bildung hervorruft.

Ais Vorteile der Ausriistung der Grubenpferde mit 
Lampen werden genannt grófiere Ruhe und leichtere 
Leitung der Tiere, geringere Unfallzahl bei den Pferden 
sowie gróBere Sicherheit fiir die Pferdefiihrer.

Dr.-Ing. C. Kó r f e r ,  Essen.

B ergrevieranderungen.
Der Minister fiir Handel und Gewerbe hat durch Erlafi 

vom 3. Marz 1932 bestimint, daB aus den jetzigen Berg- 
revieren Arnsberg, Miisen, Siegen-Burbach und Daaden- 
Kirchen im Oberbergamtsbezirk Bonn vom 1. Oktober 1932 
ab folgende 3 Bergreviere, samtlich mit dem Sitz in 
S i e g e n ,  gebildet werden: 1. das Bergrevier S a u e r l a n d  
fiir die Kreise Arnsberg, Brilon, Meschede, Olpe und 
Wittgenstein im Regierungsbezirk Arnsberg, 2. das Berg- 
revier S i e g e n  fiir die Biirgermeisterei Siegen und die 
Amter Eiserfeld, Ferndorf, Freudenberg, Hilchenbach, 
Netphen und Weidenau des Kreises Siegen im Regierungs
bezirk Arnsberg, 3. das Bergrevier H el 1 e r t a l  fiir die Amter 
Burbach und Wilnsdorf des Kreises Siegen im Regierungs
bezirk Arnsberg und die Biirgermeistereien Betzdorf, 
Daaden, Gebhardshain und Kirchen des Kreises Alten- 
kirchen im Regierungsbezirk Koblenz.

AusschuB fiir B erg technik , W arm e- und K raft- 
w irtschaft fur den n iederrhein isch-w estfalischen  

S te inkohlenbergbau .
In der 90. Sitzung des Ausschusses, die am 28. April 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing. Ro e l e n  
in Bochum stattfand, berichtete Bergassessor F. W. W e d 
d i n g  iiber die Ergebnisse einer Rundfrage des Bergbau- 
Vereins in Essen zur Feststellung der Verbreitung und 
Ausbildung der Blasversatzverfahren im Ruhrbezirk. Daran 
schlossen sich drei Berichte iiber B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  
m i t  d e n  v e r s c  h i e d e n e n B 1 a s v e r s a  t z v e r f a h r e n, 
und zwar behandelte Bergassessor F e l l e r ,  Bottrop, das 
Torkretverfahren, Dr.-Ing. L u d w i g ,  Hamborn, das Beien- 
sche Zellenrad und Dipl.-Ing. J a h n s ,  Kamen, das Zellenrad- 
verfahren der Zeche Monopol. Der letzte Vortrag von Dipl.- 
Ing. G l e b e ,  Gelsenkirchen, hatte den A b b a u  f l a c h 
g e l a g e r t e r  F l ó z e  v o n  g e r i n g e r  M a c h t i g k e i t  
zum Gegenstand.

Die Vortrage werden demnachst hier zum Abdruck 
gelangen.

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im Marz 1932.

Zeit

Roheisen
D e u t s c h l a n d  davon Rhein,and- ueuiscm ana W estfaien

i n c trp e  'a rb e its - iarbeits- lnsges. a gUch insges. (ta iich
t t t ! t

Rohstahl 

Deutschland  ̂ dav^ ^ j ^ nd’ 
inco -pe  | arbeits-: : arbeits-msges. tgglich ; insges. ta„lich 

t | t  t i

Walzwerkse

Deutschland

insSes' 1 agfteh 
t  t

rzeugniss
davon Rhe 

W estfa

insges.
t

e l
inland-
len
arbe its
taglich

t

. Cł;
•S.E :0 
Si ""w ■8-°° _ .0 £JZ u CrtZ v
n td-sea~

1930 . . . .
M onatsdurchschn.

1931 . . . .
M onatsdurchschn.

1932: Jan. . . 
Febr. . 
Marz .

9 694 509 .
807 876 26 560 

6 063 048 . 
505 254 :16 611 
358 389 .11 561 
330 120 11 383 
314001; 10 129

7 S58 90S 
654 909 

5 098 203 
424 850 
306 854 
276 507 
267 631

21 531

13 968 
9 899 
9 535 
8 633

11 538 624 .
961 552 38 081 

8 291 640 . 
690 970 27 1S6 
405 047.16 202 
447771 17911 
434 833 17 393

9 324 034 
777 003 

6 720 957 
560 080 
338 883 
346 S28 
357 267

30 772

22 036 
13 555
13 873
14 291

9 071 830 
755 986 

6 632 859 
552 738 
327 949 
354 549 
343 542

29 940

21 747
13 118
14 182 
13 742

7 053 299 
587 775 

5 143 488 
428 624 
261 461 
265 215 
267 149

23 278

16 864 
10 458 
10 609 
10 686

79

54
4S
42
41

Jan.-Marz
M onatsdurchschn.

1 002 510 . 
334 170 11 017

850 992 
283 664 9 352

1 287 651 
429 217 17 169

1 042 978 
347 659 13 906

1 026 040 
342 013 13 681

793 825 
264 608 10 584

1 Einschl. H albze ug  zum Absatz bestim int.
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Durchschmttslohne je verfahrene Schicht in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken. 

Wegen der Erklarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfiihrlichen Erliiuterungen in Nr. 4/1932, S. 98.

G e s a m t b e l e g s c h a f t 1.K o h l e n -  u n d  G e s t e i n s h a u e r .

Monat

1931: Januar . . 
April. . . 
Juli . . . 
Oktober . 
November 
Dezember

1932: Januar . . 
Februar .

1931: Januar . . 
April . . . 
Juli . . .
Oktober . 
November 
Dezember

1932: Januar . . 
Februar .

R uhr
bezirk Aachen O ber

schlesien
N ieder

schlesien Sachsen
J6 Jf Jś Jt

9,19 8,63 8,24 6,99 7,49
9,21 8,30 8,16 6,67 7,52
9,17 8,30 8,07 6,66 7,39
8,53 7,71 7,65 6,67 6,99
8,56 7,70 7,52 6,34 6,95
8,50 7,64 7,47 6,29 6,97
7,67 7,02 6,71 5,67 6,29
7,69 6,96 6,70 5,68 6,32

9,56 8,84 8,55 7,19 7,66
9,59 8,53 8,49 6,86 7,70
9,50 8,53 8,40 6,84 7,56
8,85 7,94 7,96 6,87 7,15
8,89 7,93 7,83 6,54 7,12
8,82 7,88 7,79 6,49 7,14
7,99 7,25 7,02 5,87 6,45
8,00 7,19 7,01 5,88 6,48

A. L e i s t u n g s l o h n
1931: Januar . . 

April . . . 
Juli . . . 
Oktober . 
November 
Dezember

1932:Januar . . 
Februar .

B. B a r v e r d i e n s t
1931: Januar . . 

April . . . 
Juli . . . 
Oktober . 
November 
Dezember

1932: Januar . . 
Februar .

Monat Ruhr-
bezirk Aachen O ber

schlesien
N ieder

schlesien Sachsen
Ji J6 .# Ji

Einschl. d e r A rbeiter in N ebenbetrieben.

8,OS 
8,07 
8,04
7.49 
7,52
7.49
6,75
6,77

8,44
8,46
8,35
7,79
7,85
7,82
7,08
7,07

7,67 6,22 6,30 6,97
7,24 6,23 6,02 6,95
7,24 6,21 6,03 6,88
6,75 5,87 6,04 6,51
6,75 5,79 5,70 6,44
6,70 5,78 5,66 6,44
6,12 5,21 5,12 5,81
6,09 5,21 5,13 5,83

7,90 6,46 6,51 7,15
7,46 6,50 6,27 7,15
7,45 6,45 6,22 7,05
6,95 6,11 6,27 6,69
6,98 6,04 5,95 6,64
6,93 6,04 5,92 6,63
6,34 5,45 5,36 5,99
6,30 5,45 5,35 5,99

Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten 
im April 1932.

Monats-
durch-
schnitt
bzw.

Monat

1929 . . .
1930 . . .
1931: Jan. 

April 
Juli 
Okt. 
Dez.

Durchscbnitt 
1931 . . .

1932:Jan.
Febr.
Marz
April

G
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-
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• 
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un
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el
eu

ch
tu

ng

B
ek

le
id

un
g

So
ns

tig
er

 
B

ed
ar

f 
ei

ns
ch

l. 
Y

er
ke

hr

153,80 160,83 154,53 126,18 151,07 171,83 191,85
147,32 151,95 142,92 129,06 151,86 163,48 192,75
140,40 142,60 133,50 131,80 150,40 146,40 187,30
137,20 138,70 129,20 131,60 149,30 141,60 185,10
137,40 138,80 130,40 131,60 146,00 138,90 184,30
133,10 133,40 123,40 131,60 148,80 134,20 182,50
130,40 130,10 119,90 131,60 148,80 129,10 180,50

135,91 136,97 127,55 131,65 148,14 138,58 184,16
124,50 125,20 116,10 121,50 140,40 123,90 171,10
122,30 122,50 113,90 121,50 137,00 120,20 167,30
122,40 122,60 114,40 121,50 136,60 119,10 166,70
121,70 113,40 121,40 135,90 118,30 16(1,60

Fórderanteil (in kg) je verfahrene Schicht 
m den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken.

98311434
1038:1579
980 1523 
996'1543 

1054 1594 
1080 1638 
1094 1634 
1086 1611

| 866 702
896]745
897 749 
870 755 

:889 i757 
918 737 
931 747 
938 742

1557 1094 1595 930 761 
1587; 1129 1606 929 771

betri»h^aS 1St. cile G esam tbelegschaft ohne die in Kokereien nnd Neben- 
U1 s°w ie in Brikettfabriken Beschaftigten.

Familienstand der krankfeiernden Ruhrbergarbeiter*
a) Gliederung der krankfeiernden Arbeiter 

_______  nach ihrem Familienstand.

Auf 100 krankfeiernde Arbeiter entfielen
verheiratete

Monat iedi-
g e

davon
ins- ohne mit
ges. Kin

der 1 Kind 2 Kin
dern

3 Kin
dern

4 und 
mehr 

Kindern
1930 . . . 25,80 74,20 20,43 20,63 16,90 9,17 7,07
1931: Jan. 

April 
Juli 
Okt.

22,76
23,03
22,62
22,84

77,24
76,97
77,38
77,16

20,46
19,08
19,49
19,60

21,02
21,92
22,35
22,24

17,70
17,80
18,27
18,09

10,43
10,16
9,86
9,70

7,63
8,01
7,41
7,53

O anzes Jahr 22,48 77,52 19,75 21,97 18,01 9,99 7,80
1932: Jan. 

Febr. 
Marz

19,67
18,93
19,46

80,33
81,07
80,54

20,02
20,26
19,50

23,77
22,93
23,34

18,38
18,79
18,26

10,07
10,58
10,66

8,09
8,51
8,78

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

ES
S «
OJ C

o  a

1930 4,41
1931:

Jan.
April
Juli
Okt.

5,00
3,88
4,13
3,90

Oanzes
Jahr 4,45

1932:
Jan.
Febr.
Marz

4,70
4,96
4,692

ledi-
ge

3,78

4,14
3,39
3,54
3,47

Anteil der Kranken 

an der betr. Familienstandsgruppe 
verheiratete 

davon 
mitins-

ges.

3,78

3,69
3,76

4,75

5.48 
4,25
4.48 
4,14

ohne
Kinder

4,83

5,17
5,45

3,65 I 5,03

4,66

5,33
3,92
4,20
3,96

Kind
2 Kin
dern

4,28 4,75

3 Kin- 4 7 d, melir
dern 'K indern

5,37 6,05

4,58

4,84
5,15
4,65

4,79 5,46 6,76 7,10
3,86 4,26 5,13 5,75
4,11 4,56 5,26 5,61
3,77 4,18 4,82 5,26

4,35 4,86 5,73 6,34

4,80 5,10 6,11 6,81
4,83 5,41 6,74 7,47
4,54 4,88 6,26 7,12

1 Siehe auch Gliickauf 1932, S. 220. -  * VorIiiufie e Zahl.
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Forderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

fórderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Zechen, Kokere 
kohlenwerken d 
(W agen auf 10 

zuruckg 
rechtzeitig 

gestellt

ien und PreB- 
es Ruhrbezirks 
t Ladegewicht 
efiihrt)

gefehlt

Duisburg-
R u h ro rte r8

t

Kanal- 
Zechen- 

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
April 24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sonntag 
224 794 
246 117 
215710 
213 600 
251 198 
248 899

} 74 895
40 011 
38 755 
40 443 
37 925 
40 654

10 330 
8139

11 782 
9 571

10219 
6 434

1 201 
13 584
13 337 
12 829 
11 860 
12 598
14 594

— 28517 
26 919 
23 777 
25 904
19 048
20 772

24 143 
29 028 
34 093 
31 967 
31 391 
48 966

8 499
11 536
8 726
9 325

12 076 
15 482

61 159 
67 483
66 596
67 196
62 515 
85 220

. 1,90 
1,84 
1,80 
1,92 
1,86 
1.80

ZUS.
arbeitstagl.

Mai 1. 
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

1 400 318 
233 386

Sonntag 
221 859 
233 418 
249 442

Himmelfahrt
257 449 
229 421

272 683 
38 955

|  75 821
40 002 
42 005

J 73 902
36 530

56 475 
9413

9 429 
9 684 

10 102

10 024 
6 442

80 003
13 334
1 304

15 642
14 678
16 553 

1 235
15914 
14 267

—

144 937
24 156

20 849 
27 845
25 951

21 029
26 331

199 588 
33 265

18515 
16 833 
33 317

30 151
31 389

65 644 
10 941

8 088
7 021
8 351

10 268 
8 203

410169 
68 362

47 452 
51 699 
67619

61 448 
65 923

1,76
1,82
1,90
2,07
2.24
2.24

ZUS.
arbeitstagl.

1 191 589
238318

268 260 
38 323

45 681 
9 136

79 593 
15919

— 122 005 
24 401

130 205 
26 041

41 931
8 386

294 141 
58 828

Y orlaufige Zahlen. — * Kipper- und K ranverladungen.

Gliederung der Belegschaft im Ruhrbergbau 
nach dem Familienstand1.

Auf 100 Arbeiter entfielen
yerheiratete

Monat ledi-
g e

davon
ins ohne mit
ges. Kin

der 1 Kind 2 Kin
dern

3 Kin
dern

4 und 
mehr 

Kindern

1930 . . . 30,38 69,62 19,52 21,45 15,84 7,61 5,20
1931: Jan. 

April 
Juli 
Okt.

28,09
27,31
26,97
26,14

71,91
72,69
73,03
73,86

19,59
19,57
19.62
19.63

22,42
22,81
22,97
23,41

16,55
16,77
16,94
17,15

7,87
7,95
7,92
7,99

5,48
5,59
5,58
5,68

Ganzesjahr 27,06 72,94 19,61 22,94 16,86 7,94 5,59
1932: Jan. 

Febr. 
Marz

25,54
25,29
25,02

74,46
74,71
74,98

19,84
19,78
19,64

23,74
23,86
24,06

17,27
17,45
17,52

7,91
7,89
7,9S

5,70
5,73
5,78

1 Siehe auch Gliickauf 1932, S. 220.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
Die Stimmung auf dem Markt fiir Te e r e r z e u g n i s s e  

war bei zahlreichen Abschliissen allgemein freundlicher.

Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis)
R e in b en zo l................
Reintoluol..................
Karbolsaure, roh 60%

„ krist. . .
Solyentnaphtha I, ger.,

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

W e s te n ...................
R ohnaphtha................
K reo so t.......................
Pech, fob Ostkiiste . .

„ fas Westkuste .
Teer ...........................
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6 °/o Stickstoff 1

1 Nach Colliery G uardian vom 6. Mai 1932, S. 890.

In der Woche endigend am 
29. April | 6. Mai

S
Gall. 1/4

yj 1/11
i) 2/7
» 1/8

lb. n

Gall. 1/3

yy 1/2
yy U 1/2
yy /5 ■/<

1.1 90/—
yy 85/—
n 27/6

iI
7 £

! 6 lh ~ p

Das Teergeschaft yerlief sehr lebhaft. Die Kaufer von Pech 
suchen Abschlusse bis Ende des Jahres zu tatigen, doch 
sind die Verkaufer vorsichtig. Kreosot wurde ebenfalls 
starker angefordert. Benzol war fest, wogegen Naphtha 
vernachlassigt wurde.

Der Inlandabsatz in s c hwe f e l s aue r m Ammoniak  
blieb bei 7 £ je t unverandert. Im Auslandgeschaft haben 
die Anforderungen etwas zugenommen; die Preise da
gegen erfuhren keine Anderung.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 6. Mai endigenden Woche1.

1- Ko hien markt (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
Geschaftstatigkeit auf dem Kohlenmarkt war im allgemeinen 
noch unbefriedigend, doch sind Anzeichen fur eine Besserung 
in bestimmten Absatzgebieten yorhanden; so scheint das 
Verlangen Diinemarks sowie der iibrigen skandinayischen 
Lander, mehr britische Kohle anzufordern, nicht nur vor- 
iibergehend zu bestehen. Der EntschluB Danemarks, die 
Kohlenbeziige aus Polen einzuschranken, wirkte sich auf 
dem Kesselkohlenmarkt von Northumberland gunstig aus; 
vor allem war eine Zunahme der Nachfragen zu verzeichnen. 
Im allgemeinen war die Zahl der Abschlusse und Nach- 
fragen in der Berichtswoche gering. Die Gaswerke von 
Bordeaux nahmen 8000 t gute Durham-Gaskohle ab; 4000 t 
forderten sie in Yorkshire an. Die Gaswerke in Nykóbing 
gaben drei Lieferungen von je 1500 t bester, ungesiebter 
Durham-Kokskohle zu 18 s 4 d cif mit Verschiffung im Mai, 
September und Dezember in Auftrag. An die Gaswerke 
v°n Middelfart wurden 1800 t ungesiebte Kokskohle zu 
17 s 5d  abgesetzt. An die finnischen Staatseisenbahnen 
wurden Angebote fiir 38 000 t Lokomotivkohle abgegeben. 
Der Bezirk Durham leidet unter der allgemeinen Wirt- 
schaftsdepression erheblich starker ais Northumberland; 
die Gas- und Kokskohlenmarkte waren in den letzten 
Wochen vóllig yernachlassigt. Eine groBe Anzahl von 
Bergarbeitern ist ohne Beschaftigung. Bunkerkohle, welche 
bisher stark gefragt wurde, blieb zwar yerhaltnismaBig 
fest behauptet, doch waren Anzeichen fiir einen Geschafts- 
riickgang yorhanden. Der Koksabsatz war nach samtlichen 
Richtungen auBergewóhnlich flau; auch bestehen keine 
Aussichten fiir eine Besserung des Koksgeschafts. Samt-

1 Nach Colliery O uardian vom 6. Mai 1932, S. SS7 und 905.



14. Mai 1932 G l u c k a u f 461

liche Kohlen- und Kokspreise blieben gegen die Vorwoche 
unverandert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem Frachtenmarkt am Tyne 
war der Versand nach den Mittelmeerlandern ziemlich 
lebhaft, wahrend die Verschiffungen nach den ubrigen 
Gebieten eher flau blieben. Die Frachtsatze waren schwach 
und konnten sich trotz Zuriickhaltung der Schiffseigner

kaum behaupten. Die allgemeine Nachfrage erstreckt 
sich hauptsachlich auf kleinere Schiffe. In Cardiff konnte 
sich der Chartermarkt etwas befestigen, doch war die 
Besserung mehr auf die Abneigung der Schiffseigner, 
weitere Zugestandnisse zu machen, zuruckzufuhren ais 
auf eine Zunahme der Anforderungen. Angelegt wurden 
fiir Cardiff-Genua 6/1 lU s.

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 28. April 1932.

l a .  1215414. Zeitzer EisengieBerei und Maschinenbau- 
A.G., Zeitz. Scheibenrost. 4.4.32.

5b. 1215348. Minimax A.G., Berlin. Vorrichtung zum 
Befestigen von Stiitzen oder Vorschubeinrichtungen fiir 
Gesteinbohrer. 26.1.31.

5c. 1215155. Franz Eiserhardt, Essen. Nachgiebiger. 
eiserner Grubenstempel. 5.4.32.

5c. 1215671. Gewerkschaft Pantholz, Essen. Spann- 
vorrichtung fiir nachgiebige, eiserne Grubenstempel mit 
elastischer Keilpaarung. 9.4.32.

1215400. Johannes Micke, Leder- und Treibriemen- 
1 4 32 ^>u*s'Jur®'' ^ersatzabdichtungsstoff fiir Bergwerke.

lOa. 1215573. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Hilfs- 
wagen fiir durch Druckluft betatigte Kippyorrichtung fiir 
Kokslóschwagen. 17.3.32.

35a. 1215754. Kellner & Flothmann G.m.b.H., Dussel
dorf. Zwischengeschirr fur Fórderkorbe. 25.11.30.

81 e. 1215491. Fritz Hohendahl, Dortmund. Verstell- 
barer Rutschenbock fiir Schiittelrutschen. 5.4.32.

Patent-Anmeldungen,
die vom 28. A pril 1932 an zwei Monate iang in der Auslegehaile 

des Reichspatentam tes ausliegen.

l a .  23. K. 119653. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Schwingsieb mit mehreren iiber- 
emanderliegenden Siebkasten. 26.3.31.

1 a> 26. W.85596. Dipl.-lng. Raimund Weber, Dortmund, 
zittersieb mit den Siebrahmen freitragender, durch unaus- 
geglichenes Schwunggewicht o. dgl. angetriebener Schwine- 
achse. 7.4.31.
.. !0. K. 41.30. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk,
Magdeburg-Buckau. Verfahren zum Aufbereiten von 
Kryolith. Zus. z. Anm. 1 c, K. 33.30. 1.8.30.

. 5c, 9. M. 72.30. F. W. Moll Sohne, Witten (Ruhr). Nach- 
giebiger Vieleckausbau im Grubenbetrieb. 28. 5. 30.

5c, 9. St. 48488. Stahlausbau G .m.b.H., Gelsenkirchen. 
•Łur nachgiebigen Verbindung von Ausbauteilen dienender, 
an der Innenseite des Ausbaues angebrachter Verbindun£s- 
schuh. 5.11.31. *
.. 5c, 9. T. 94.30. Heinrich Toussaint, Bochum. Aus- 

rustung fur eine nachgiebige Verbindung im hólzernen 
oaer kombinierten Grubenausbau. 5. 8. 30.

10a, 15. G. U8.30. Graflich Schaffgotschsche Werke 
Ir m Verfahren und Vorrichtung zum Ver-
aicnten von Brennstoffen innerhalb von Kokskammerófen 
mit Fu llbetr ieb .  11.4.30.
r r  . *7. D. 59671. Dessauer Vertikalofen-G. m. b. H., 

erlin-Wilmersdorf. Verfahren zum Lóschen von Koks 
uren Aufspritzen von Lóschwasser. 14.11.29.

(V 141' ^ re n t  P roceB Corporation, Washington
Li. -i k Einrichtung zur Erzeugung eines Brennstoffes 

mit Ol o. dgl. gemischtem Kohlenstaub. 3.12.25.
v r*?*5’ 9- A.70.30. Anhaltische Kohlenwerke, Halle (Saale). 

crtahren zum Brikettieren von Braunkohle. 29.11. 30.

H Mb, 9- M. 108169. John Stanley Morgan, Rodridge 
U, Wingate (England). Verfahren zur Herstellung von 

"gglomeraten. 29.12.28.

35a, 9. H. 124913. Hauhinco, Maschinenfabrik G. Haus- 
herr, E. Hinselmann & Co. G .m .b .H .,  Essen. Einrichtung 
zum Aufschieben von Fórderwagen. 7.1.31.

35a, 22. S. 3.30. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Steuerung fur Fórdermaschinen. 4.1.30.

35c, 1. D .62140 und 62936. Dr.-Ing. Hermann Donandt, 
Berhn-Wilmersdorf. Seilwicklungsvorrichtung fiir Seil- 
trommeln. 17.10.31 und 19.2.32.

35c, 3. S. 90164. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Bremseinrichtung, besonders fur Fórder
maschinen. 18. 2. 29.

81 e, 2. B. 137375. Berliner Maschinen-Treibriemen- 
Fabrik Adolph Schwartz & Co., Berlin. Fórderband, Riemen 
o. dgl. 9. 5. 28.

e> 22. M. 110973. Alfredo Marone, Santa Vittoria 
d Alba (Italien). Fórderanlage. 9. 7. 29.

81 e, 61. P. 131.30. Fuller Company, Catasauqua, Pa. 
(V.St. A.). Fórdervorrichtung mit Schnecke fur staubfórmiges 
Gut. Zus. z. Anm. 81e, F. 18.30. 6.3.30.

81 e> 62. R. 232.30. P. Ramus Aine et Fils, Chambery 
(Frankreich). Fahr- und schwenkbares FórdergfebJase.
i5. 4. 30. Frankreich 3. 5. 29.

81 e, 116. V.734.30. Vereinigungsgese!lschaft Rheinischer 
Braun kohlen bergwerke m. b. H., Koln (Rhein). Raum- 
maschine. 20.11.30.

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

das Patent erhoben w erden kann.)

5b (16). 548 979, vom 3.12.30. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. Ge b r .  B ó h l e r  & Co. A.G. in Be r l i n .  
Schmiervorrichtung fiir Prefiluftwerkzeuge, besonders Bohr- 
hdmmer.

Im Zylinder des Werkzeuges ist eine ringfórmige 
Schmierkammer angebracht, die mit einem auswechsel- 
baren Verteiler in Verbindung steht, aus dem das Schmier- 
mittel durch genau kalibrierte Bohrungen in die zu den 
zu schmierenden Teilen fuhrenden Kanale tritt.

5c (1). 548959, vom 15.10.29. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. G e w e r k s c h a f t  C a r o l u s  M a g n u s  in 
P a l e n b e r g  (Bez. Aachen). Einrichtung zur Zem entierung  
des Oebirges bei undichten Schachtwandungen.
7 Einrichtung besteht aus einem Riihrwerk fiir dic
Zementtrube, an dessen iibertage angeordneten Behalter 
ein absperrbares, mit einer absperrbaren Spritzdiise ver- 
sehenes Spulrohr angeschlossen ist. Dieses steht durch ein 
Kohr mit dem obern Ende eines Behalters in Verbindung 
das oben mit einem regelbaren Flussigkeitszulauf und’ 
unten mit einem regelbaren Ablauf sowie mit Stand- und 
Druckanzeiger versehen ist. Der Behalter ermóglicht es, 
zuerst den Gegendruck des im Gebirge yorhandenen 
Wassers und dann nach Herbeifiihrung einer neuen Nuli- 
stellung den durch die eingelassene Zementtrube erzeuerten 
Uberdruck zu messen.

5c (9). 549044, vom 30.11.30. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. H e i n r i c h  R o h d e  in W a n n e -  
E icke l .  Eckverbindung fiir  eisernen Grubenausbau.

Die Verbindung besteht aus dem Kniestuck a, dessen 
Schenkelbreite etwa gleich der Hohe des Steges der zu
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verbindenden Streben b des Ausbaues ist. Am Ende jedes 
Schenkels des Kniestiicks ist die keilfórmige Platte c von 
der Breite der Schenkel befestigt, dereń Abstand von dem 
Schenkel gleich der Dicke des Steges der Streben b ist und 
dereń Keiiflache auBen liegt. Zwischen jeden Schenkel

Der Sperriegel a fiir die zum Stapelschacht rollenden 
Fórderwagen wird durch das Gewicht b in der Sperrlage 
gehalten, das mit Hilfe des Handhebels c angehoben werden 
kann. Das angehobene Gewicht wird durch die Sperr- 
klinke d  festgehalten, die durch ein Gestange mit dem in 
der Nahe des Schachtes angeordneten Anschlaghebel e so 
yerbunden ist, daB sie durch den von dem Sperriegel a frei- 
gegebenen, zum Schacht rollenden Fórderwagen ausgelóst 
wird. Infolgedessen fallt das Gewicht b herab und hebt den 
Sperriegel a in die Sperrlage. Der zum Anheben des Ge- 
wichtes dienende Handhebel c ist durch das Gestange / 
einseitig kraftschliissig mit dem Handhebel g  yerbunden, 
der zum Bewegen der Feststellyorrichtung h fiir den Fórder-

korb i dient. Beim Feststellen des Fórderkorbes mit Hilfe 
des Handhebels g  wird daher der zum Anheben des Ge- 
wichtes b dienende Hebel c in die Ruhelage zuriickbewegt, 
so daB er das Herabfallen des Gewichtes b zwecks Hoch- 
hebens des Sperriegels a in die Sperrlage nicht yerhindert.

35a (10). 548760, vom 26.4.30. Erteilung bekannt
gemacht am 31.3.32. E w a l d  D r e e s  in D u i s b u r g -  
H o c h f e l d  und W e r n e r  B e c k e r  jn Mi i l he i m (Ruhr).
Seilsc/teibe.

■ir*nxider der ^cheibe sind Klemmbacken fiir das
aeiltutter angeordnet. Die Klemmbacken konnen aus lósbar 
rniteinander verbundenen Bogenstiicken zusammengesetzt 
sein und eine schwalbenschwanzfórmige Nut fiir das Seil- 
fntter bilden. Ferner konnen die Backen zwecks Kuhlung 
des Seilfutters und der Seilscheibe durch keilfórmige Ab- 
standstiicke so in der Rille der Scheibe befestigt sein, dafi 
sie von einem Luftraum umgeben sind.

35a (15). 548999, vom 23.10.30. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. D e m a g  A.G. in D u i s b u r g .  Fang- 
vorrichłung fur Forderkórbe o. dgl.
i -łiP'e Fangklauen der Vorrichtung sind an ihrer dem 
Leitbaum zugekehrten Seite mit iibereinanderliegenden, 
scnrag zur Schneidrichtung stehenden Hobelmessern ver- 
senen. Die Liicken zwischen den Messern nehmen nach der 
opanaustrittseite an GroBe zu. Die Schragstellung der 
messer kann vom obern nach dem untern Messer geringer 
werden, und die Liickentiefe zwischen den Messern kann 
nach der Spanaustrittseite hin zunehmen.

35a (23). 549 001, vom 12.1.30. Erteilung bekannt
gemacht am 7. 4.32. B e r n h a r d  W a l t e r  in G l e i w i t z .  
Ubertreibe-Schutzeinrichtung.

Die Einrichtung besteht aus einem oder mehreren im 
ner ei che der Ubertreibezonen im Fuhrungsgeriist an den 
fcinstrichen angebrachten Bremsbaumen und am Fórder- 
gestell vorgesehenen Brems- oder Spanerzeugungsmitteln, 
die beim Ubertreiben nacheinander zum Eingriff mit den 
Bremsbaumen kommen. Diese konnen am Einfahrende oder 
aut der ganzen Lange verjungt, treppenfórmig, trapez- 
formig oder ahnlich ausgebildet sein.

81 e (45). 548793, vom 1.6.29. Erteilung bekannt
gemacht am 31.3.32. D e m a g  A.G. in D u i s b u r g .  Aus- 
tragschurre.

Die Schurre, die in engen Raumen, besonders unter- 
n n  LWeil. finden soli, hat im Boden einen in ihrer 

Mittelachse liegenden, sich in der Fórderrichtung keil- 
tormig erweiternden Schlitz, dessen Begrenzungskanten 
als Abwurfkanten dienen.

des Kniestiickes a und die Platte c wird der Steg einer 
Strebe geschoben. Das Kniestiick wird mit der Strebe durch 
den Schraubenbolzen d yerbunden, der durch eine Bohrung 
der Strebe b und durch Langsschlitze des Kniestiickes und 
der Platten c greift. Dabei wird zwischen den Kopf oder 
die Mutter des Schraubenbolzens und das Kniestiick oder 
die Keiiflache der Platte c das Quetschholz e eingelegt.

lOa (11). 549029, vom 15.11.29. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. F i r m a  Ca r l  St i l l  in R e c k l i n g -  
h a u s e n .  Einrichtung zum Beschicken liegender Kokso fen 
m it gestam pften Kohletikuchen.

Am yordern Ende des Stampfbodens, mit dem der 
Kohlenkuchen in die Ofenkammer geschoben wird, ist eine 
Platte gelenkig angebracht, die vor dem Herausziehen des 
Bodens aus der Ofenkammer nach unten geklappt wird. 
Die nach dem Kohlenkuchen gerichtete Flachę der Platte 
ist so ausgebildet, daB sie auf ihrer ganzen Lange oder 
auf einem Teil ihrer Lange nach dem freien Ende der Platte 
zu nach unten geneigt ist, wenn die Platte nach unten ge
klappt ist. Um diese Neigung der Flachę zu erzielen, kann 
die Dicke der Platte nach dem freien Ende zu alltnahlich 
abnehmen.

lOa (14). 548510, vom 16.2.30. Erteilung bekannt
gemacht am 24.3.32. Dr. C. O t t o  & C o mp .  G.m.b.H. in 
B o c h u m .  Yerfahren zum Verdichten von Kohle. Zus. z. 
Pat. 542139. Das Hauptpatent hat angefangen am 17.7.29.

Der als PreBkasten ausgebildete Kasten des langs der 
Ofenbatterie yerfahrbaren Wagens, der zwecks Verdichtung 
der in sie eingefiillten Kohle unter eine PreByorrichtung 
gefahren wird, soli vor dem Pressen der Kohle angehoben 
und auf yerschiebbare Bócke gesetzt werden, die den auf- 
tretenden senkrechten PreBdriicken gewachsen sind. Das 
Aufsetzen des Wagenkastens auf die Bócke kann auch in 
der Weise geschehen, dafi die Schienen des Gleises unter
halb der PreByorrichtung gesenkt werden.

lOa (33). 548362, vom 10.7.26. Erteilung bekannt
gemacht am 24.3.32. R i c h a r d  F e i g e  in B e r l i n -  
R e i n i c k e n d o r f .  Verfahren zum  Schwelen eines Ge- 
misih.es aus feinkórnigem  und grdberm Materiał.

Das Gemisch soli durch einen Staubofen gefiihrt 
werden, in dem die feinkórnigen Bestandteile yerschwelen 
und die gróbern Bestandteile yorgetrocknet sowie ge- 
gebenenfalls von den Ballaststoffen (H„S und CSo) befreit 
werden. Aisdann sollen die gróbern Bestandteile nach Ab- 
scheidung des feinkórnigen Kokses in einem zweiten Ofen 
weiterbehandelt, d. h. yerschwelt werden. Zum Abscheiden 
des feinkórnigen Kokses kann ein Windtrichter dienen, der 
zwischen den Staubofen oder eine als Staubofen dienende 
Forderleitung und den Schwelofen fiir die gróbern Bestand
teile geschaltet ist.

35a (9). 547 756, vom 9.2.30. Erteilung bekannt
gemacht am 17.3.32. E r n s t  H e s e  M a s c h i n e n f a b r i k  in 
H e r t e n  (Westf.). Vorrichtung zum  Regeln des Wagen- 
zulaufes am Stapelschacht.
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81 e (51). 5 4 8 7 9 4 , vom 3.10.29. Erteilung bekannt
gemacht am 31. 3. 32. W i l h e l m  N e i l m a n n  in D o r t 
mund.  Vorrichtung zum  Versetzen von Bergen in ab- 
gebaute Grubenraume m it H ilfe einer Hauptrutschentour 
und Austragrinne. Zus. z. Pat. 532631. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 21.6.28.

In dem SchloB, das dazu dient, in Verbindung mit 
einer an der einteiligen Austragrinne vorgesehenen Zahn- 
stange die Austragrinne an der Hauptrutsche zu verschieben 
ist ein besonderer Antrieb (z. B. ein Druckluftzylinder) an- 
geordnet, durch den die Zahnstange mit der Austragrinne 
an dem Hauptrutschenstrang nach Belieben vor- oder riick- 
warts verschoben werden kann. Das Schwinggestell 
welches das Auswurfende der Austragrinne tragt, ist in 
der Hohe verstellbar, um die Einrichtung der Flózmachtig- 
keit anpassen zu konnen.

81 e (58). 5 4 9 1 8 9 , vom 14.10.30. Erteilung bekannt
gemacht ani 7.4.32. Ot to und Hu g o  Neddermann in 
Gl adbeck.  Schuttelrutsche m it einer den Wdlz- oder 
Fuhrungskórpern die Lauffldchen bietenden Tragschale.

Die Tragschale jedes Rutschenschusses ist durch eine 
oder mehrere an dem Schufi angeordnete Leisten mit den 
an den Enden des Schusses vorgesehenen Ósen fur die 
yerbindungsbolzen tragenden Bandem verbunden. Die 
Leisten und Querbander konnen mit der Tragschale in 
einem Stuck hergestellt sein. Dieses Stiick kann auswechsel- 
bar unter dem Rutschenboden befestigt werden. Die Trag
schale kann auf einer Seite mit einer Verbreiterung versehen 
sein, mit der die den Antrieb der Rutsche vermittelnde 
Zugstange verbunden werden kann.

81 e (91). 5 4 9 0 2 8 , vom 26.6.30. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. Skip Compagni e  A.G. in Essen.  
Bewegliche Aufgabeschurre.
~ [;>unkt der Schurre, die besonders zum Fiillen der 
Uetaue von Schachtfórderanlagen verwendet werden soli 
ist m einer schleifenfórmigen Kurve gefiihrt, in dereń Um- 
kehrpunkten Auffahrweichen eingebaut sind. Diese be- 
wirken, daB der Fiihrungspunkt beim Hinweg und beim 
Ruckweg yerschiedene Bahnen beschreibt. Der Antrieb fur
Bunkeryerschlufi! ZWanglaufiSer v erbindung mit einem

Z E I T S C H R I E T E N S C M A  U 1.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 veróffentlicht. • bedeutet Te*■ oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
d  ^er dJ e M e t a n l o r p l i o s e  der Kohlen und das 
H r o b i e m d e r k u n s 11 i c h e n I n k o h l u n g .  Von Gropp 
und Bodę. (Forts.) Braunkohle. Bd.31. 23.4.32. S .299/302*. 
ŁinfluB des Druckes und der Zeit. Umwandlungstempe- 
raturen. Verschiedenheiten des Ausgangsmaterials. Mikro- 
skopische Beobachtungen. (SchluB f.)

La h o u i l l e  d a n s  l e s  m o n t s  d u  Ly o n n a i s .  Von 
ureigov. Mines Carrieres. Bd. 11. 1932. H.114. S. 14/6*. 
Kurze geologische Beschreibung des Kohlenvorkommens! 
entwicklung der Fórderung.
. D ie Lagers t at t en  und die wi c ht i g s t e n  Gruben  
fm on 3, k e r Bez i rk.  Von Herbst. Metali Erz.
Bd. 29. 1932. H. 8. S. 149/51*. Schichtenaufbau und Lage- 
rungsverhaltnisse. Kennzeichnung der Lagerstatten und 
der wichtigsten Grubenbetriebe.

Les g i s e me nt s  miniers  et mi neraux de l’A- 
tnque Occ i dent a l e  Franęai se.  Von de la Rue. Mines 
Carrieres. Bd. 11. 1932. H.114. S.5/13*. Ubersicht iiber 
d M|neralvorkommen. Erze, Silikate, andere Mineralien, 
Brennstoffe, Edelsteine.

R h o d e s i e  d u  S u d  e t  M a d a g a s c a r .  Von Blondel 
Mines C a r r i e r e s .  Bd. 11. 1932. H.114. S. 1/4*. Klima, Be- 
voikerung, Verkehrswege. Ausfuhrhandel. Mineralgewin- 
nung. Geologisches und lagerstattliches Bild.

Bergwesen.
im r>e[  S t a n d  d e r  B e t r i e b s z u s a m m e n f a s s u n g
10« v  m h.l̂ n b e r g b a u  z u  B e g ' nn  d es  J a h r e s  

Von Wedding. Gluckauf. Bd.68. 30.4.32. S.411/5*. 
nnam und Fórderung der Abbaubetriebspunkte. Auf Abbau- 
ant - i j htungsbet r i ebspunkte entfallende Fórdermengen- 
Bet b fordertaglichen Fórderung. Entwicklung der

in
22

De r a t i o n a l i s e e r i n g  van den ko l e nmi j nbo uw  
, ,u ro 0 t;.B ri t t a n i  e. Von van Lier. Ingenieur. Bd. 47. 

Mijnbouw. S. 37/40*. Die bisherige Entwicklung

lischen rKohfenbergbau.Stan^ ^  Rationalisierun& im eng'

Rri î J16 ®oIsover  Col l i ery Co., Ltd. II. Coll.Guard. 
Fnrri • ?• 4-32. S. 725/8*. Sieberei und Kohlenwasche. 
einrichtung Cn unłerta®e- Abbauverfahren.Wohlfahrts-

Vnn1 ‘?ifluB  der Ermudung auf die Strebl e i s tung.  
Ubrrn ler‘ G,Iackauf. Bd.68. 30.4.32. S. 415/6*. Bericht 
_____untersuchungen in den beigischen Kohlengruben von

siad vnm'ueit!S' bed_ruckte A bzuge d e r Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
fur ^  Gluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 Jt

vierteljahr zu beziehen.

Maurage. Erriuidungskurve fur eine Schicht. Grundformen 
der Ermudungskurven. Auswertung der Erfahrungen.

i J I'.h 6 “ n d e r g r o u n d  r o a d w a y s .  Von
Landale. Coll.Guard. Bd.144. 15.4.32. S. 733/6* 22 4 32 
S ; 782/4’- Geschichtlicher Riickblick. Eisenbetonausbau! 
bchafer-Ausbau. Stahlbogenausbau. Profile und Verbin- 
dungsweise der Bogenstiicke. Bogenabstand. Aufstellungs- 
weise. Verwendung von StelzfuBen.

^ in„ l i n g  e n g '  n e w i t h  h y d r a u l i c  b r a ke .  Engcr 
Bd. 133. 22. 4.32. S.481*. Beschreibung einer mit hydrau- 
hscher Bremsvorr.chtung ausgerusteten Fórdermaschine. 
Wirkungsweise und Vorteile.

N ew  e l e c t r i c  w i n d e r  e ą u i p m e n t  a t  t h e  Wa t -  
n a l  I C o l h  e r y .  Coll.Guard. Bd.144. 15.4.32. S. 737/9* 
Beschreibung einer elektrischen Fórdermaschine mit Be- 
lastungsausgleich durch den M.V. hydraulischen Gleitregler.

1019S h V  / "• Sc 0 *s * r ° P e s. Coal Min. Bd.9.
iy32. H .3 . S.41/0*. Schachte und Schachtfórderungen. Die 
Beanspruchung von Schachtfórderseilen. Nomogramm zur 
Bestimmung der in Schachtfórderseilen auftretenden Krafte 
Anwendungsbeispiel.
\i r>3 ?  r °n s e. P r 0 d u c t i o n e t  la  g r a n d ę  b e r l i n e  
Von Perrin. Rev.ind.niin. 15.4.32. H.272. S.159/72*. Massen- 
forderung und GroBraumforderwagen. Abbauverfahren in 
Poinisch-Oberschlesien in einem 6 - 8  m machtigen Flóz 
Abbauforderung. Die Fórderung mit GroBraumfórder-
móflichkeiteli “ Unterhaltungsk°sten. Anwendungs-

M e t h a n e  s t o r a g e  i n  s t r a t a .  Von Budge. Iron 
Coal Tr. Rev Bd.124. 22.4.32. S. 677. Wiedergabe einer 
Besprechung des Vortrages von Budge.

M- nm i t t e  r,*, m i n e  v e n t i I a t i o n. Von Glaeser.
Mm. Metallurgy. Bd. 13. 1932. H.304. S. 169/72*. MaB- 
nahmen auf der United Verde-Kupfergrube zur Erzielung 
von Ersparnissen bei der Wetterfiihrung durch zeitweisen 
AbsehluB von Teilen des Grubengebaudes vom Wetterstrom 
und durch Drosselung des Ventilators. Die Wetterverhalt- 
nisse in den Abbaubetrieben zu Zeiten des Abschlusses 
vom Wetterstrom. Verminderung der Kraftkosten.

22 4* 3^ °  S ^7*79^ * V ^ ^  ‘ >̂a f I t-"’ r\Co11* 0 u a r d- Bd. 144.
S67Ś* l  ‘ °-n C° al Tr‘ Rev- Bd- 124- 22- 4- 32-b. 678 . Beschreibung eines durch PreBluft angetriebenen 
Sonderyentilators Bauart Rateau. "gerneoenen

r '« i i S ' ° a I ^ a D5 ^ g b t i n g  b y  i n d u c t i o n .  Von Cramp 
Coll.Guard. Bd.144. 15.4.32. S. 765/6. Wiedergabe einer 
Aussprache zu dem Vortrag von Cramp uber die Abbau- 
beleuchtung mit Hilfe der Induktion.

I b r e e - s t a g e  c oa l  b r e a k e r  
B r e c h t  d‘ 144' 15- 4' 32' S' 730/1‘- Beschreibung des
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D e  z e e f h u i z e n  d e r  S h i p  1 e y  C o l l i e r i e s  b i j  
I l k e s t o n .  Von van der Hani. Ingenieur. Bd. 47. 22.4.32. 
Mijnbouw. S. 30/7*. Beschreibung der Aufbereitungs- 
anlagen. Lesebander, Siebe, Berrisfordherde, Transport-  
anlagen.

Dampfkesscl- und Maschinenwesen.
V e r s u c h s e r g e b n i s s e  b e i  d e r  V e r f e u e r u n g 

g e r i n g  w e r t i g e r  B r e n n s t o f f e  a u f  K a s k a d e n - U b e r -  
s c h u b r o s t e n .  Von Ehemann. Brennstoffwirtsch. Bd. 14.
1932. H.4. S. 61/5*. Arbeitsweise der Kaskadenroste. Ver- 
suchsergebnisse von verschiedenen Anlagen.

T l i e  m e c h a n i s m  of  b u r n i n g  c o a l  o n  a c h a i n  
g r a t e  s t oke r .  Von Orumell. Coli.Guard. Bd.144. 22.4.32. 
S. 775/6*. Die Vorgange auf dem Rost wahrend der Ver- 
brennung. EinfluB eines Gewolbes. Das Anbrennen von 
Stokergliedern.

P r e s s u r e - f u r n a c e  b o i l e r  i s  r e v o l u t i o n a r y  
d e v e l o p m e n t .  Power. Bd. 75. 12.4.32. S. 562/4*. Be
schreibung des neuen Veloxkessels der Firma Brown Boveri. 
Betriebsweise und Verwendungsmóg1ichkeiten. Gastur- 
binenkreislauf. Explosionskreislauf. Die Dampfgeneratoren.

T h e  e v a l u a t i o n  o f  f u e l  f r or a  t h e  c o n s u m e r ’ s 
v i e w p o i n t .  Von Grumell. Coli. Guard. Bd.144. 15.4.32. 
S. 728/30*. Die Bewertung der Kohle zur Dampferzeugung. 
Bewertung eines Brennstoffes auf seine Eignung fiir Kohlen- 
staubfeuerungen. Bewertung fiir sonstige Zwecke.

D e  w - p o i n t  r e c o r d e r  f o r  f l u e  g a s e s .  Engg. 
Bd. 133. 22. 4. 32. S. 480/1*. Beschreibung und Arbeitsweise 
eines neuen Taupunktanzeigers fiir Kamingase.

Elektrotechnik.
M o d e r n e  A n s c h a u u n g e n  i i ber  di e  K o n s t r u k -  

t i o n  e l e k t r i s c h e r  M a s c h i n e n .  Von Ziehl. E. T. Z. 
Bd. 53. 28.4.32. S. 401/5*. Besprechung der neusten Fort
schritte auf dem Gebiete der Herstellung von Gleich- und 
Drehstrommotoren, im besondern von anlasserlosen Dreh- 
strommotoren, polumschaltbaren KurzschiuBankermotoren, 
Hochspannungs-Gleichstromgeneratoren, Unterwassermo- 
toren usw.

E l e c t r i c i t y  in mi ne s .  Coli. Guard. Bd.144. 15.4.32. 
S. 766/7. 22. 4. 32. S. 814/5. Statistische Angaben iiber die 
Verwendung der Elektrizitat im englischen Bergbau im 
Jahre 1930. Anteil der Maschinenarten und der einzelnen 
Bezirke. Schrammaschinenstatistik. Tódliche Unfalle.

Hiittenwesen.
T h e  s u r f a c e  h a r d e n i n g  by n i t r o g e n  of  s p e c i a l  

a l u m i n i u m - c h r o m i u m - m o l y b d e n u m  s t e e l s  o n  
a p r o d u c t i o n  b a s i s .  Von Cunningham und Ashbury. 
J. Iron Steel Inst. Bd. 124. 1931. Teil 2. S. 215/39*. Schutz- 
verfahren gegen das Harten. Wachsen der Teilchen. Harte- 
priifung. Oberflachen fehler. Warmebehandlung. Allgemeiner 
Ofengang. Aussprache.

T h e  e f f e c t  of  m o l y b d e n u m  on  m e d i u m - c a r b o n  
s t e e l s  c o n t a i n i n g  1—2,5°/o Mn. Von Burns. J . I ron 
Steel Inst. Bd. 124. 1931. Teil 2. S. 241/59*. Zusammen
setzung der untersuchten Sonderstahle. Eigenschaften. 
Aussprache.

T h e  i n f l u e n c e  o f  S i l i c o n  on  n i c k e l  s t e e l .  
Von Harrison. J. Iron Steel Inst. Bd. 124. 1931. Teil 2.
S. 261/82*. Zusammensetzung des untersuchten Stahles. 
Kritische Punkte. Brinellhartezahlen. Mechanische Eigen
schaften.

G r u n d l a g e n  d e r  W e r k s t o f f p r i i f u n g  m i t  
G a m m a s t r a h l e n .  Von Berthold und Riehl. Z. V. d. I. 
Bd. 76. 23.4.32. S. 401/6*. Erorterung der physikalischen, 
technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Ver- 
fahrens. Beispiele praktischer Anwendung.

S t u d i e  i ib e r  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  Z i n k -  
g e w i n n u n g  a u s  d e n  L a u g e n  c h l o r i e r e n d  
g e r d s t e t e r  K i e s a b b r a n d e .  Von Grothe. Metali Erz. 
Bd, 29. 1932. H. 8. S. 145/9*. Volkswirtschaftliche Bedeu
tung der Frage. Erorterung der Wirtschaftlichkeit des 
Orkla- und des deutsch-schwedischen Verfahrens.

M a g n e s i u m ,  r e v i e w i n g  i t s  t e c h n o l o g y  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  u s e .  Von Gann. Min. Metallurgy. 
Bd.13. 1932. H. 304. S. 179/83*. Die amerikanische Magne- 
siumindustrie. Technische Entwicklung der Verfahren. Auf
bau einer neuzeitlichen Anlage. Magnesiumverbindungen. 
Eigenschaften der Legierungen. Verwendungsmoglich- 
keiten.

Chemische Technologie.
C o k i n g  p o w e r  of  coa l .  Von Nielsen. G asJ .  Bd.198.

13.4.32. S. 82*. Beschreibung und Gebrauchsweise einer 
vereinfachten Laboratoriumseinrichtung zur Bestimmung 
der Verkokungsfahigkeit von Kohle.

D e r  E n t g a s u n g s v e r l a u f  b e i  K o k s k o h l e n .  
Von Hofmeister. Gliickauf. Bd.68. 30.4.32. S .405/11*. 
Bedeutung und Bestimmungsverfahren. Verfahren zur Be
stimmung der plastischen Eigenschaften der Kohle. Kenn
zeichnung verschiedener Kohlenarten nach Entgasungs- 
verlauf und plastischen Eigenschaften. EinfluB der Ver- 
kokungsgeschwindigkeit auf Entgasungsverlauf, Bildsam- 
keit und Treibdruck.

Co a l  d i s t i l l a t i o n  in r o t a r y  r e t o r t s .  Von Nielsen. 
Coli. Guard. Bd.144. 22.4.32. S. 776/9*. Beschreibung des 
Aufbaus der bei Barnsley und bei Ashby errichteten An
lagen. Anwendung der Grundsatze der Einspritzkonden- 
sation und der Dampfdestillation. Warmebilanz der Destil
lation.

W a s s e r g a s e r z e u g u n g  a u s  s t a u b f ó r m i g e n  
B r e n n s t o f f e  n. Von Rude. Braunkohle. Bd. 31. 23.4.32. 
S. 293/8*. Schwierigkeiten der Staubvergasung. Versuchs- 
ergebnisse und VorschIage fiir die zweckmaBige Durch- 
fiihrung.

D e r  in d a s  G e  r a t  e i n g e b a u t e  G a s d r u c k r e g l e r .  
Von Briimmerhoff. Gas Wasserfach. Bd. 75. 23. 4. 32.
S. 317/22*. Besprechung einer neuen Reglerbauart. Zahlen- 
beispiel mit schaubildlicher Auswertung.

Chemie und Physik.
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  i n c o a l  a n d  

c o k e a s h .  Von Hyslop und Burns. Coli. Guard. Bd.144.
22.4.32. S. 773/5. Phosphorgehalt der Kohle. Bestimmungs-
verfahren: Verfahren des Brennstofforschungsinstituts,
Schwefelsaureverfahren, Salpetersaureverfahren, Oxydver- 
brennungsverfahren, Schwefeldioxydverfahren. Titangehalt.

B e s c h r e i b u n g  e i n e r  v e r b e s s e r t e n  A n o r d n u n g  
d e r  B o c h u m e r  T i e g e l p r o b e .  Von VogeI. Gas Wasser
fach. Bd. 75. 23.4.32. S. 322/3*. Aufbau, Arbeitsweise und 
Bewahrung des neuen Untersuchungsgerats.

A n e w  p h o t o m e t e r  f o r  u s e  i n  m i n e s .  Von 
Graham. Coli. Guard. Bd.144. 15.4.32. S. 740/1*. Iron Coal 
Tr. Rev. Bd. 124. 22.4.32. S. 670/1*. Beschreibung des Auf
baus und der Gebrauchsweise eines fiir die Verwendung 
im Bergbau geeigneten neuen Lichtstarkemessers.

Wirtschaft und Statistik.
U i t b r ei d in g s m o g e 1 i j k h e i d v a n  d e n  e x p o r t  

v a n  g o u v e r n e m e n t s k o I e n  in Ne d .  I n d i e .  Von 
Vierling. Ingenieur. Bd. 47. 22.4.32. Mijnbouw. S. 19/30. 
Die Bedeutung Singapores ais Kohlenhafen. Beforderungs- 
móglichkeiten dorthin. Marktpreis der Kohlen in Singapore. 
Andere Versandwege. Transportkostenberechnung. Aus
sprache. _______

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor K a i  s e r  vom 1. Mai ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Direktion 2 der Vereinigte Stahlwerke A.G. in Dortmund- 
Mengede,

der Bergassessor G o l z e n  vom 1. Mai ab auf sechs 
Monate zur Obernahme einer Tatigkeit bei der Gewerk
schaft Wallram in Essen,

der Bergassessor T i l i n g  vom 1. Mai ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Harpener Bergbau-A.G., Zechengruppe Herne, Zeche Julia, 

der Bergassessor R e n s i n g  vom 1. Mai ab auf drei 
Monate zur Obernahme einer Beschaftigung bei der 
Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen- 
versicherung, Arbeitsamt Senftenberg (N.-L.),

der Bergassessor G e r h a r d t  vom l.M ai ab auf weitere 
drei Monate zur Fortsetzung seiner Beschaftigung bei der 
Bergbau-A.G. Concordia in Oberhausen,

der Bergassessor W i t s c h  vom 1. Mai ab auf sechs 
Monate zur Obernahme einer Beschaftigung bei der Ge
werkschaft Walter, Unternehmen fiir Schachtbau und 
Grubenausbau in Essen.


