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Abbau schwacher Flóze bei steiler und halbsteiler Lagerung 
unter Einsatz des Kegelfórderers.

V°n Ing. Mont. Franz K re h u la , Michalkowitz (Protektorat).
Im Ostrauer SteinkohIenrevier trifft man vielfach stcile 

oder halbsteile Lagerung an, wobei an erster Stelle der 
Ignatz- und der Oder-Schacht der Berg- und Hiittenwerks- 
gesellschaft in Marienberg zu nennen sind. Steil auf- 
gerichtete Flózpartien kommen in den Betrieben des Franz-, 
Michael- und Hubert-Scliachtes der Fcrdinands-Nordbah.il 
sowie des Theresienschachtes der Witkowitzer Stcinkohlcn- 
gruben vor.

Da die Mehrzahl der Flóze im Ostrauer Bezirk eine 
geringe Machtigkeit, meistens unter 1 m, aufweist, hat man 
fruher ais Abbauinethode vorwiegend streichenden Pfeiler
bruchbau gewahlt. Spater wurde Strebbau bzw. Schragbau 
eingefiihrt und die Kohle in festen Winkelrutschcn zum 
Bestimmungsorte abgefórdert. Die Frontiange und Anzahl 
der Belegschaft haben sich dabei nicht nur nach der Flóz- 
maęhtigkeit, den First- und den sonstigen órtlichen Ver- 
haltnissen, sondern hauptsachlich nach der Kohlenstaub- 
entwicklung, die in diesem Falle bedeutend war, gerichtet.

Nach der Einfiihrung von Brems- und Stauscheiben- 
fórderern ging man zu langeren Strebbauen iiber, die mit 
einer gróBeren Anzahl von Hauern am KohlenstoB belegt 
werden konnten. Infolge des hohen Arbeitsaufwandes bei 
Umlegung dieser Bremsanlagen erzielte man aber mit 
ihnen bei Flózmachtigkeiten von 55 — 75 cm nicht den ge- 
wiinschten E rfolg; bei den Flózmachtigkeiten von 45 bis 
55 cm, welehe im Ostrauer Revier vorherrschen, konnte 
man derartige Fórderanlagen iiberhaupt nicht einsetzen. 
Aus diesem Grunde hat man bei der Ferdinands-Nordbahn 
das Problem eingehend studiert; man ging von der Frage 
aus, ob man die Kohle nicht in einfachen Winkelrutschen 
fórdern konnte, ohne eine endlose Kette mit Stauscheiben 
benutzen zu mussen. Auf dieser Grundlage ist am Michael- 
schacht in Michalkowitz ein Kegelfórderer konstruiert 
worden, der nicht nur die erwahnten Forderungen erfiillt, 
sondern auch bei den schwierigsten Flózverhaltnissen ein
gesetzt werden kann, da er sich jedem Wechsel im Einfallen 
anpaBt.

Bauart und Arbeitsweise des Kegelfórderers.
Der Kegelfórderer besteht:

1. aus einer norinalen, in den Abbauen der steil oder halb- 
steil gelagerten Flóze benutzten festen Rutschenanlage 
von beliebigem Profil, Winkel, Halbkreis, Halbellipse, 
im Versuchsfelde Winkel von 150x30 cm bzw. 
40 x  30 cm mit einer abgerundeten Ecke. Die langere 
Seite der Rinne, die 2 m lang ist, liegt auf der Sohle;

2. aus einer Vorrichtung, welehe die Geschwindigkeit des 
sich in der festen, steilgelegten Rutschenanlage durch 
Selbstgewicht schiebenden Fórdergutes verlangsamt 
und seine stille und Iangsame Fórderung bis zum Be
stimmungsorte ermóglicht oder bei kleinem Verflachen 
dasselbe z w a n g s w e is e  b is  zum  B e s tim m u n g s 
o r te  w e i t e r f ó r d e r t .
Die zweite Vorrichtung besteht aus einem Tragkórper, 

an dem mehrere Kegel derart befestigt sind, dali sie sich 
sanit dem Tragkórper in der Fórderbahn der Rutschen
anlage in allen Richtungen frei bewegen kónnen.

Der Tragkórper, ein Seil, liegt mit den Kegeln in der 
Fórderbahn der festen Winkelrutschenanlage, in weicher 
normalerweise das Fórdergut mit groBer Geschwindigkeit 
zum Bestimmungsort rutschen muBte. Die in der Fórder
bahn der festen Winkelrutschenanlage freiliegenden Kegel 
verhindern, daB das in die Rutschen fallende Fórdergut 
schnell die Fórderbahn durchlauft, und bewirken, daB es 
sich vor den einzelnen Kegeln liaufen mufi. Der Tragkórper 
samt den Kegeln bewegt sich langsam mit einem rd. 1,4 bis
2 m langem Hub auf- und abwarts. Im Augcnblick, wo die 
Kegel, welehe etwa 1 m voneinander entfernt sind, her- 
unterrutschen, schiebt sich das vor ihnen angehaufte 
Fórdergut herunter. Abb. 1 und la geben ein Bild der Vor- 
richtung bei Abwartsgang.

Abb. 1.

Abb. 1 a.
Abb. 1 und la . Kegelfórderer bei Abwartsgang.

Bewegt sich der Tragkórper mit den Kegeln aufwarts, 
so iiberfahrt jeder einzelne Kegel das vor ihm angehaufte 
Fórdergut, das ungehindert vorbeigleitet und durch Selbst- 
gewicht bis zum nachsten Kegel herunterrutscht, an dem es 
bis zum Stillstand gebremst wird (Abb. .2 und 2a).

Die Einrichtung erlaubt, wie die Erfahrung zeigt, bei 
rd. 15 Hiiben je min in wirksamer Weise die Bewegung 
des Abbaugutes in der Fórderrinne auch bei gróBeren 
Neigungen so zu bremsen, dafi sich das Abbaugut mit einer 
zulassig verminderten Geschwindigkeit fortbewegt. Die 
Ausfuhrung der Fórderkórper tnuB so sein, daB deren Ein- 
griff mit dem Abbaugut, z. B. mit der Kohle, móglichst 
glatt und ohne scharfe Kanten vor sich geht. Der Eingriff 
der kegelfórmigen Fórderkórper mit dem Abbaugut erfolgt 
ohne Stórungen und ihre Form burgt dafiir, daB die aufein- 
anderliegenden Rutschen bei der Aufwartsbewegung nicht 
verschoben werden. Vorteilhaft ist auBerdem, daB die kegel
fórmigen Kórper bei kleineren Neigungen, bei denen das 
Fórdergut nicht mehr von selbst rutscht, d a s s e lb e  m it 
ih re r  a b w a rts  g e k e h r te n  F la c h ę  z w a n g sw e ise
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einer W inkelfórderrinne a besteht die Einrichtung aui 
einem Seil b mit in 1,2 m langen Abstanden angeordnetei 
Kegeln c. Das Tragseil wird am oberen Ende iiber dii 
Rolle d  gefuhrt und an der Kolbenstange des Antricbs 
motors c befestigt. Das Seil mit den Kegeln ist am Boder 
der Winkelrinne a gelegt, welche an Stempeln /  befestig 
wird. Die Verbindung der Rutschen untereinander ist au; 
Abb. 11 ersichtlich.

Ais Antriebsmaschine wurde zunachst ein Schlepper 
haspel mit 10-PS-Reversturbine verwendet, welche zi 
diesem Zwecke entsprechend ausgeriistet ist. Die Trommel 
ist so mit Holzbelag versehen, dafi eine Umdrehung dei 
Trommel der gewiinschten Lange des Htibes entspricht, 
Die riicklaufige Bewegung des Haspels wird mit einem 
Doppelschieber, der auf dem Rahmen oberhalb der Trom
mel befestigt ist, gesteuert. Damit man bei der Rinncnum- 
legung das Seil der Fórdereinrichtung entsprechend ver- 
langern oder verkurzen kann, ist die Trommel verstellbar, 
was eine standige Arbeit des Haspels in der einen oder an
deren Richtung ermóglicht. Durch Einschaltung einer be- 
liebigen Anzahl von Reversumdrehungen des Seiles be
steht die Moglichkeit, die Lange der Fórderrichtung leicht 
zu regeln. Der Haspel wird immer erst nach 4—5 Rutschen- 
umlegungen umgestellt. Neuerdings ist der reversierende 
Haspel durch einen einfachen Antriebsmotor ersetzt wor
den, der verlaBlich und ohne Stórungen arbeitet.

Der Antriebsmotor besteht aus einem 1640 mm langen 
Zylinder von 250 mm Bohrung und hat einen 1497 mm 
langen Hub. Die Starkę der Wandę betragt 15 mm. Der 
Zylinder ist auf einem Schlitten angebracht und wird an 
seinem Standort in der Grube mit Hilfe zweier Ketten vorn 
und riickwarts auf zwei in der Sohle eingebiihnten Stem
peln befestigt. Die Steuerung erfolgt durch einen im vor- 
deren Deckel eingebauten zylindrischen Schieber, dessen 
Saug- und Auspuffkanale unmittelbar mit dem Antriebs- 
raum des Zylinders verbunden sind.

Om einen langsamen Gang des Antriebsmotors mit 
ruhiger Umkehrbewegung zu erzielen, wird die durch einen 
2"-Gummischlauch zugefiihrte Druckluft vor ihrem Eintritt 
in die Steuerung durch einen Hahn von 1" Dmr. gedrosselt, 
der gleichzeitig zum Anlassen bzw. Abstellen des Motors 
dient. Im Augenblick, wo der Saugkanal des Schicbers 
geóffnet ist (Abb. 4), strómt die Druckluft in den Antriebs- 
raum des Zylinders so lange ein, bis der Kolben das Rcgel- 
ventil a iiberlauft, an das Luftpolster b anprallt und der 
Nocken c auf der Schieberstange die Umsteuerung betatigt. 
Damit wird der Saugkanal des Schiebers abgesperrt und 
folglich der Auspuffkanal geóffnet. Gleichzeitig zieht das 
Seil, das sich infolge des Gegengewichtes am Ende des 
Kegelfórderers unter standiger Spannung befindet, die 
Kolbenstange solange zuriick, bis der Kolben den Auspuff
kanal absperrt und die Steuerung wieder den Saugkanal 
óffnet. Dieser Arbeitsgang wiederholt sich, und die Ge
schwindigkeit des Hubes bzw. die Anzahl der Hiibe je min

denn die Kugel uberfahrt und bremst das Fór- 
dergut in gleicher Weise wie die Bremskegel 
selbst. Falls im unteren Strebteil kein gróBeres 
Einfallen ist, hangt das Gewicht unmittelbar in 
der Fórderstrecke unter oder neben dem Schutt, 
wo es sich ungehindert auf- und abwarts be- 
wegen kann, und liefert auf solche Weise die 
nótige Kraft zum Herunterziehen des Trag- 
kórpers1.

Bei dem in Abb. 3 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel in einem halbsteilen Flóz mit

1 Am besten bew ahrt sich ein am unteren Ende ein- 
gebau ter Gegenzylinder. Abb. 5. Ansicht des Motors.

w e i t e r  b e f  o rd  er n. Die ganze Einrichtung ist aufierst ein- 
fach in der leichten W inkelrinne selbst eingebracht, so daB 
sie fiir sich keinen besonderen Raum beansprucht.

Abb. 4. Arbeitsweise des Motors.

Abb. 2.

Abb. 3. Einsatz des Kegelfórderers 
in einem halbsteilen Flóz.

Abb. 2 und 2a. Kegelfórderer bei Aufwartsgang.

Um die nótige Kraft zum Herunterziehen des Trag- 
kórpers bei der Abwartsbewegung auch bei nicht ganz 
steilem Einfallen zu gewinnen, ist an seinem Ende ein 
gróBeres kugclfórmiges Gewicht aufgehangt, das sich ent
weder unmittelbar in den Fórderrutschen samt dem Trag- 
kórper auf- und abwarts bewegt oder gesondert in einer 
daneben gelegten normalen W inkelrutsche, durch ein Stiick 
Seil mit dem Tragkórper verbunden, auf- und abwarts 
rollt. Das in den Fórderrutschen laufende kugelfórmige 
Gewicht behindert in keiner Weise die glatte Fórderung,
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kann durch dic Druckluftzufuhr gcregelt werden. Den Leer- 
gang rcgclt man mit Hilfe des Ventils a, und zwar durch 
Drosselung der Depression auf der Lcerseite des Zylinders. 
Das Luftpolster b und ebenso ein Gegcnpolster ermoglichen 
nicht nur eine weiche Steuerung des Schiebers, sondern 
auch einen ruhigen Gang der ganzen Vorrichtung. Der 
Motor ergibt bei 5 at Oberdruck eine Zugkraft von 2310 kg. 
Abb. 5 zeigt den in der Strecke iiber dem Abbau an
geordneten Motor. Man sieht seine Befestigung mit Hilfe 
zweier Ketten sowie das iiber eine Rolle zum Kegel- 
forderer gefiihrte Seil.

Einsatz. des Kegelforderers und Organisation der Arbeit 
im Strebbau.

Am Michaelschacht in Miclialkowitz sind bis jetzt vier 
Kegelforderer in zwei Flózen der Alphabetflózgruppe in 
Betrieb gesetzt worden. Friiher wurde die Kohle bei 
Schragbau iu festen Winkelrutschen durch Selbstgewicht 
bis zum Bcstiininungsort gefórdert. Die Frontlange und 
Anzahl der Belegschaft waren hauptsachlich der Kohlen- 
staubentwicklung wegen beschrankt. Der Strebbau mufite 
deshalb mit abgesetzten Stófien nach der Schlechtenrichtung 
gefiihrt werden, damit die Hauer in Sicherheit am Strebstoll 
arbeiten konnten. Ferner mufite aus diesem Grunde in der 
Winkelrutschenanlage eine gewisse Anzahl von Queren ge
legt werden, weiche aber die grólite Kohlenstaubentwick- 
limg verursachten. Abb. 6 gibt ein Beispiel aus dem Osmana- 
flóz. Es zeigt besonders im nórdlichen Fliigel (links) die 
Umstellung. Die diagonale Frontlange betrug bei einem 
Flózeinfallen von 28-40° rd. 100 m. Nórdlich des Haupt- 
querschlages hat man w'egen der Schlechtenrichtung feld- 
einwarts, siidlich des Hauptquerschlages heimwarts ge
baut. Zur Sicherung der Grundstrecke und einer un- 
gestórten W ettcrfiilirung wurde in der Regel ein Siclier- 
lieitspfeiler von 10- 12 m flacher Hohe oberhalb der Grund
strecke belassen, der nach der Auskohlung des betreffen- 
den Feldes zuriickgewonnen wurde. Die Kohlengewinnung 
geschah mit dcm Abbauhammer, wobei man auf die Rich- 
tung der Schlechten Riicksicht nahm. Dic Strebfront wurde 
beim fruheren Schragbau mit Holzkasten erhalten; infolge 
der abgesetzten Stófie liefi sich der Gebirgsdruck aber sehr 
schlecht regein. Das Osmana-Flóz ist ziemlich unrein und 
hat ein Flózprofil von 40—45 cm Kohle, 15 bis 20 cm Flóz- 
mlttel und 5 cm Kohle. Die Firste besteht aus Sandsćhiefer, 
die Kohle aus Satidstein. Die abgebaute Kohle fiillt un- 
mittelbar in den diagonal gelegten Kegelforderer. Zur Er- 
haltung der Strebfront wird das Flózmittel und stellen- 
weise der bis zu 30 cm starkę Firstnachfall verwendet, aus 
welchen Versatzkasten oder Versatzmauern liings des 
Kegelforderers hergestellt wrerden, was eine betrachtliche 
Holzersparnis zur Folgę hat. Bevor die Kohle in den 
Winkelrutschen gebremst wurde, konnte man den Mittel- 
stein, der zum grófiten Teil in die Winkelrutschen fiel, 
nicht ausklauben, weil das Fórdergut mit grófier Geschwin-
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Abb. 6. Anwendung des Kegelforderers im Osmanaflóz.

digkeit zum Bestimmungsorte rutschte. Nachdem sich im 
Kegelforderer das Fórdergut ganz langsam bewegt, besteht 
dic Móglichkeit, auf beliebiger Stelle langs der Strebfront 
alle grofieren Stucke des FIózmittels auszuklauben.

Die Belegung bestand in der Regel aus je 9 Hauern 
und 2 Fiillern in der Morgen- und der Mittagsschicht sowie
4 Hauern in der Nachtschicht, insgesamt 22 Hauern 
und 4 Fiillern 26 Mann. Man erzielte in zwei Kohlen- 
schichten -eine Gesamtfórderung von 110 Wagen zu 0,65 t 
und eine Gesamtleistung von 2,3-2,5 t in reinen, 60-70cm 
machtigen Flózen.

Nach dem Einbau des Kegelforderers hat man zuerst 
in beiden Strebbauen die Auskohlung mit doppelter Beleg
schaft auf eine Schicht beschrankt, in der zweiten Schicht 
wurden die Erhaltungsarbeiten verrichtet. Zugleich bclcgfe 
man den unteren Strebbau zwischen dcm 15. bis 16. Hori- 
zont starker, um die beiden Abbaufronten auf die gleiche 
Hohe zu bringen. Alsdann hat man die beiden Strebbaue zu 
einem 200 m langen Strebbau mit einem ISO m langen 
Kegelforderer verbunden und die ganze Fórderung auf der 
Fórderstrecke des 16. Horizontes zusammengefafit. Der 
unterste 20 m lange Teil der Winkelrutschenanlage wurde 
frei ohne Fórderkórper ais Bunker belassen.

Die Auskohlung geschieht seit dieser Zeit in der Vor- 
mittagschicht, die Erhaltung in der Nachinittagschicht. Die 
Fórderstrecke am 15. Horizont ist durch einen Fluchtkana! 
ersetzt; mit Hilfe der so gewonnenen Berge wird unter 
dem Kanał ein Versatzpfeiler von rd. 20 m Breite her
gestellt. Weiterhin ist der Streckensicherheitspfeiler am 
15. Horizont ausgefallen, so dafi der ganze Pfeiler von der
II. Teilsohle bis zum 16. Horizont in einer Front auf ein- 
mai abgebaut wird.

So gelang es, die Kohlenschicht mit 34 Hauern, vier 
Schleppern beim Ausklauben des Mittels und 4 Fiillern 
auf der Fórderstrecke, zus. 42 Mann, zu belegcn, ohne dali 
die Leute durch Kohlenstaub irgendwie belastigt wurden. 
In der zweiten Schicht sind die Erhaltungsarbeiten, Rut- 
schenumlegungen, Versatzkiisten usw. mit 7 Mann belegt. 
Man erzielt bei einer Schichtfórderung von 230 -  250 Wagen 

150— 1601 eine Kopfleistung von 3 ,2 -3 ,5 1

,<77) F/dzmach/igkeit4Sc/n Kohle
Sprungpm ^  *  1S-20cm Mitte/

łono’ 5-10 cn> Kohle
Feldbreite 1,3 m

- Einfallen 
Schrjgsfellung

Abb. 7. Flózprofil in einem diagonalen Strebbau.

Die Umlegung der Fórdereinrichtung ist aufierst ein
fach, da die Winkelrutschen leicht sind, der Tragkórpcr 
mit den Bremskegeln sich ohne Miihe verschieben laBt und 
die Antriebsmaschine, wie schon erwahnt, gewóhnlich erst 
nach 4 -5  Rutschenumlegungen umgestellt wird. Auch die 
Sicherheit der Arbeit, ob bei der Holzbefórderung oder bei 
der Auskohlung, ist erheblich gestiegen, und es hat sich, 
seitdem der Kegelforderer eingebaut wurde, kein schwerer 
Unfall, der durch Herausfallen von Holz oder Kohle aus 
den Winkelrutschen verursacht ware, ereignet.

Abb. 7 zeigt das Profil eines anderen Strebbaues, 
dessen flachę Hohe der Abbaufront von einem Horizont 
zum anderen bei einem Einfallen von 6 -40° 120 m betragt. 
Das Abbaugut mufi vom KohienstoB in den Kegelforderer 
meist geschaufelt oder geschoben werden. Da die Winkel
rutschen auf der Sohle liegen, ist diese Arbeit besonders bei 
kleiner Flózmachtigkeit erheblich erleichtert. Das Flóz ist 
ziemlich gestórt; man durchfahrt aber alle Stórungen glatt, 
obwohl im oberen Strebteil auf einer rd. 80 m langen 
Strecke bei einem Einfallen 6 -20" dic Kohle in den Winkel
rutschen zwangsweise durch die Kegel weiter befórdert 
werden mufi. Erst unter der 1,5 m grofien Stórung im un
teren Strebteil bei einem Einfallen von 26 40° ist die Kohle 
wieder zu bremsen.
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Abb. S gibt das Profil eines weiteren ziemlich ge- 
stórten Strebbaues wieder, wo der Kegelforderer ebenfalls 
alle Stórungen glatt durchfahren hat. Die eingetragenen 
Zahlen lassen die Anpassungsfahigkeit des Kegelforderer# 
deutlich erkennen. Abb. 9 yeranschaulicht seine Fahigkeit 
zum Durchfahren von Stórungen, Abb. 10 die Durch- 
fahrung einer Muldę. Damit sich die Kegel in der Muldę 
bei der Auf- und Abwartsbewegung nicht heben, wird 
zwisehen dem Anfang a und Ende b der Muldę ein kiirzeres 
Seilstuck c angebracht, welches das Aufliegen der Kegel 
am Boden der Laufbahn der Rutschen ermóglicht.

cm

Abb. 8. F ló/profil in einem diagoualen Strebbau.

Abb. 9. Durchfahrung eines Spruuges.

In diesem Strebbau erzielt man mit einem 10-PS-Tur- 
binenhaspel ais Antriebsmaschine eine Schichtforderung 
von 110 Wagen — 72 t und eine Kopfleistung von 2,3-2,4 t 
einschlieBlich aller Schichten in der Erhaltung und Aus- 
richtung der Stórungen.

Zwei weitere Kegelforderer sind in dem 50-55 cm 
machtigen Pipin-Flóze eingesetzt worden. In einem 170 m 
langen Strebbau mit sehr barter Kohle, die geschramt 
werden mufi, erzielt man eine Schichtforderung von 75 t 
bei einer Kopfleistung von 2,4—2,6 t. Ein vierter Fórderer 
mit kleineren Kegeln von 15 cm Dmr. arbeitet in einem 
170 in langen Strebbau des Rolandflózes. Das Flóz fallt mit 
16 -4 0 °  ein und ist 40—55 cm machtig. Die Kohle wird 
mit dem Abbauhammer gewonnen. Bei einer Schicht- 
belegung von 27 Mann am KohlenstoB erzielt man eine 
Fórderung von 85 —90 t und eine Kopfleistung von 2,6 t. 
In diese Kopfleistung sind alle Schichten im Strebbau ein- 
schliefilich Rutschenumlegung, Erhaltung, Versatz und Ab- 
fuhr der Kohle bis zur Lokomotiye einbezogen.

Da die Auskohlung in den genannten Strebbauei! 
meistens in einer Schicht erfolgt, fórdert man in demselben 
Kegelforderer freinde Berge zur Herstellung von Versatz- 
rippeu oder Versatzkasten. Dic Berge werden auf der 
oberen Strecke in den Kegelforderer gekippt; an der Stelle, 
wo man yersetzęn will, nimmt man einfach eine Rutsehe 
lieraus, worauf die Berge bei steilerem Einfallen von der 
Austragsstelie unmittelbar in den Alten Mann fallen, 
wahrend sie bei flacherem Einfallen unter die Firste ge- 
schaufelt werden miissen.

Um eine Forinanderung der W inkelrutschcn infolge 
des Gebirgsdruckes zu vermeiden und die Rutschen
umlegung zu yereinfachen, bringt man eine einfache Vor- 
richtung an, bei der jede Rutsehe die hóhere triig t (Abb. 11). 
Nur jede dritte oder vierte Rutsehe befestigt man mit Hilfe 
einer Kette oder eines Drahtes hangend an den Stempeln. 
In solcher Weise yerlegte Fórderer halten besser zu- 
sainmen, die Rutschen werden weniger von den ge- 
brochenen Stempeln verbogen, und /u r Umlegung brauelit 
man weniger Schichten.

U ---- ----  2m --------->1

Abb. 1 1. Yerbindung der Rutschen untereinander.

Alle Fórderer arbeiten am Michaelschacht schon langer 
ais ein Jahr ohne Stórungen und mit gutem Erfolg. An den 
Fórderkegeln sowie an dem Antriebsmotor ist nach einem 
Jahr vollen Betriebes keine Abnutzung festgestellt worden. 
Den einzigen VerSchleifi beinerkte man an dem Seilstuck, 
das iiber die Rolle in den Abbau gefiihrt wird. Die lnstand- 
setzungskosten sind aber ziemlich gering, weil es sich meist 
um ein kurzeres Seilstuck handelt und ais Tragkórper nur 
abgelegte Seilstiicke der Seilbahn, des Stappelschachtes 
usw. benutzt werden. Die Ausbesserung oder Aus- 
wechseiting eines zerrissenen Seilstiickes wahrend des Be
triebes dauert nur wenige Minuten, da der T ragkórper an 
einigen Stempeln durch lose Sicherheitsketten, welche dic 
Auf- und Abwartsbewegung nicht hindern, gesichert ist. lin 
Falle eines Seilbruchs wird der T ragkórper mit den Fórder- 
kegeln infolge des Gegengewichtes nicht bis in den Bunker 
heruntergezogen, sondern bleibt auf den Sicherheitsketten 
hangen.

W irtschaftlichkeit des Kegelfórderers.
Nach O s te r m a n n 1 rechnet man damit, dafi die Grenze 

der W irtschaftlichkeit fiir den Einsatz eines Stauscheiben- 
fórderers oder Kettenbremsfórderers bei ISO t Schicht liegt. 
Im Ruhrgebiet legt man vielfach einer Abschreibungs- 
belastung fiir den Fórderer von 15-17 ;#/?/ je t Kohle zu- 
grunde. Damit ergiibe sich, dafi er bei einer Gesamt- 
fórderung von 60000- 80000 t abgeschrieben ware. Es darf 
dabei nicht aufier acht gelassen werden, dali sich durch 
den Einsatz der Bremsfórderer nicht nur eine fiihl- 
bare Steigerung der Hacken- und Strebleistung, sondern 
auch eine gróliere Verhiebsgeschwindigkeit erzieien lalit.

Der beschriebene Kegelforderer, zu dessen Herstellung 
nur sehr wenig Materiał verbraucht wird, ist billig und kann 
mit Riicksicht auf die obige Berechnung bzw. die kleine 
Anzahl von Schichten bei der Rutschenumlegung mit Erfolg 
schon bei 75-80  t/Schicht eingesetzt werden, was. tat- 
sachlich praktisch bewiesen wurde. Sein HauptvOrteiI be
steht darin, dali er auch die schwachen, halbsteil bis steil 
gelagerten Flóze den Grolibetrieben erschliefit und die bau- 
wiirdige Machtigkeit der Flóze um einige weitere Zenti- 
meter herabsetzt.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Auf Grund der in der letzten Zeit beim Abbau der 

halbsteil und steil gelagerten Flóze gemachten Erfahrungen
i Berjfbau 51 (193S) S.23fi.
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ist man auf dem Michaelschacht im Ostrauer Bezirk dazu 
iibergegangen, Flóze von iiber 45 cm Machtigkeit, in 
denen órtlichc Verdruckungen vorkommen, mit Schragbati 
unter Einsatz des Kegelfórderers abzubauen. In den 45 00 
cm machtigen FIózen wird eine Frontlange des Schragbaues 
von 200 m fiir giinstig gehalten, da sich dic Erhaltung 
mit Holzkasten oder Teihersatz leicht durchfiihren liilit.

l ii r  die Hoże von 60 SO cm Machtigkeit ist eine Front
lange von rd. 150 m und fiir 100 130 cm machtige Flóze 
eine Frontlange von rd. 120 m am Platze. Nacli Ein- 
fiihrung des Eisenausbaues mit kiinstlichem Verhruch unii 
Zusanimenfassung der Abfórderung mit Hilfe von 
Oummibąndern in den FulJstrecken werden sich auch die 
Frontliingen anders gestatten.

Neuerungen in der Steinkohlenaufbereitung 1938-1939.
Von Dr.-ing. habil. August G o tte , Frankfurt (Main).

(SchluB.)

Entwasserung und Trocknung.
Auf dic Móglichkeit, durch Flockung die Entwasserung 

von Steinkohlenschlammen zu beschleunigen und zu ver- 
bessern, hat P e te r s e n 1 nochmals hingewiesen. Mit ver- 
scluedenen Flockungsmitteln, z. B. Starkę, Gelatine und 
Kalk, hat er gemeinsam mit etlichen Mitarbeitern einige 
Versuche durchgefujirt, deren Ergebnisse er gleichzeitig 
in Abhangigkcit von den eingehaltenen Filterbedingungen 
darstellt.

Unter dem Eindruck der grolien Bedeutung, dic man 
auch in den Vercinigten Staaten immer mehr der Kolilen- 
trocknung und -entwasserung beimilit, haben C u d w o r th  
und H e r tz o g -  im Auftrag des Bureau of Mines und in 
Zusammenarbeit mit der Universitat Alabama eine 
zusaminenfassende Darstellung »Dewatering and Drying of 
Coal« verfafit, dic sich in knapper Form mit den hier zu 
beachtenden Haupttatsachen beschaftigt und im AnschluB 
daran fiir einige Kohlengebiete den neuesten Stand der dort 
erreichten Entwasserungs- und Trocknungstcchnik wieder- 
gibt. Eine ziemlich umfassende Obersicht iiber das Inter
nationale Schrifttum dieses Arbeitsgebietes erganzt die Ver- 
óffentlichuiig, aus der die Zeitschrift Colliery Enginecring:i 
einen Auszug brachte.

In einer Obersicht iiber die Kohlenaufbereitung befaiit 
sich H e b le y ,  Vorsitzcnder des Ausschusses fiir Stein- 
kohlenaufhereitung des American Institute of Mining and 
Mctallurgical Engiueers (A. I.M. E.) auch mit Ent- 
w asserungsffageti». Die kiinstliche Entwasserung in Bun- 
kern, auf Sieben und in Becherwerken hiilt er fiir aus
reichend, solange die Korngrólie oberhalb 6 mm bleibt, 
fiir feinere Kórnungen scheinen ihm Schleudern fur weniger 
schwierige Entwasserungsarbeit gceignet und in den son- 
stigen Fallen Hitzetrockner angebracht. Brauclibare E r
gebnisse sollen mit Entwasserungsrinnen erreicht worden 
sein, die in der Fórderrichtung um 1,5- 2° ansteigen und 
unter dem EinfluB einer ihnen crtcilten Schuttelbewegung 
wohl der Kohle gestatten, bergauf zu wandern, nicht aber 
dem Wasser, das viclmehr zuriickfliejit.

Uber die Anwendung von Entwasserungssieben im 
amerikanischen Bergbau wird verschiedentlich berichtet. 
Die Sentry-Anlage der Sentry Coal Mining Co. in Kenn- 
tucky, die von sich beliauptet, die neuzeitlichsten Betriebs- 
einrichtungen zu besitzen5, schickt ihre gcwaschenc Kohle 
von <  18 mm iiber 2Siebe von je 13 m2 Flachę aus 0,5 mm 
Bronzedrahtgewebe; die Hubzahl der Siebe betragt 350 je 
min. Der Siebdurchschlag einschliefilich der Kohle 
<0,5 mm wird in eine grofie Klarspitze gepumpt. Das Ein- 
laufgerenne der Entwasserungssiebe ist mit der gleichen 
genannten Siebegewebeart bespannt, um hier schon einen 
Teil des W assers und Schlammes abzustofien. Vibrator- 
Siebe von Allis-Chalmers zur Entwasserung von Kohle von 
75 — 36. mm und von 36—0 mm werden von der Grube 
Cantine Nr. 2 der Lumaghi Coal Co., Illinois, angew endet\ 
In der Wiisclie der Isabella-Grube der Weirton Coal Co.

> O luckauf 74 (193S) S. 493.
- Bur. Min. Inform. Circ. Nr. 7009, 1938.
* 15 (1938) S. 183.
• Min. & Metali. 19 (1938) S. 45.
5 Coal Age 34 (1938) N r. 5 S. 5S.
« Coal Age 44 (1939) Nr. 2 S. 62.

wird die gesiebte Kohle von 3 EntwasSierungs-Schiittelsieben 
aufgenommen, die mit gelocliten Blechen folgender Off- 
nungen bedeckt sind: 43 mm, 18 mm und 7,5 mm. Das 
feinste Siebblech ist aus nichtrostendem Stahl hergestellt, 
um der Gefahr des Hostens und Zusetzens zu begegnen'. 
Der Durchschlag dieses Ietztgenannten Siebes wird einem 
Hydroseparator von 9,6 m Dmr. zugeleitet, der das Korn 
von 0,6 mm an eine Klarspitze abstólit, deren Boden- 

, austrag mit Hilfe von Scheibenfiltern auf 19,5ł*/o Feuchtig
keit entwassert wird. Die Korngrófic 7,5 0,6 mm gelangt 
auf zwei Entwasserungsschiittelsiebe mit 0,5 mm Maschen
weite, die bei einer Hubweite von 31 mm 300 Stolic 
je min erfahren. Diese Siebe, deren Arbeitsflachtn um
7,5 #/o von der Aufgabe zum Austrag ansteigen, setzen die 
Fcuchtigkeit der Kohle auf 50 -25 o/o herab; eine nacli- 
geśclialtete Schleuder vermindert die Oberflachenfeuchtig- 
keit weiter auf 7,3 o/o und damit auf den vorgesćhriebenen 
Wassergehalt dieser Kokskohle.

In der neueren Minnehaka-Anlage der Hickory Groye 
Coal Mining Corp., Indiana, wird fiir die Trocknung des 
Korns von 25 7,5 111111 ein Cliristie-Hitze-Trockner yer
wendet und fiir das feinere Gut von 7,5- 0,4 111111 eine 
Howc-Schleuder; meist wird wohl bei Trocknung des 
feineren Korns die Schleuder dem Hitzetrockner vor- 
geschaltet. Mail hat auch versucht, mit Hilfe dieser Zen- 
trifuge durch Ausschleudern der feinsten Tonteilchen und 
ahnlichcn Bestandteile eine Sortierung des feinsten Kohlen- 
schlammes zu erreichen. Ein Erfolg wurde sowohl erzielt, 
wenn man das ganze Korn 7,5 nim geschlossen der 
Schleuder aufgab, ais auch bei alleinigem Durchsatz des 
Schlammes von : 0,4 111111. I11 einem Versuch gelang es, ein 
Erzcugnis mit nur 7,6 0/0 Asche in der Schleuder zuriickzu- 
lasscn, wahrend die aschenreicheren Teile ais feinstes Korn 
ausgcschlcudert waren.

Audi in Deutschland sind weitere Schleudern in Betrieb 
genommen worden, so z. B. zur besseren Entwasserung der 
Kokskohle auf der Schachtanlage Victor 3 4 S Schleudern2. 
AuBerdem ist berichtet w orden3, dafi auf der Schachtanlage 
Constantiii der Grofie 4/5 eine Gróppel-Hoyle-Schleuder 
zur Fcinkolileneiitwasserung in Betrieb genommen ist. Der 
Schleudermantel ist mit Spaltsieben von 0,3 mm Spaltweite 
anstatt mit Drahtgewebe bespannt, das weniger haltbar 
sein soli. Dic stiindliche Leistung wird mit 4 1 -5 7  t bei 
einem Wassergehalt der geschleuderten Kohle von 
6,9-7,5o/o genannt, fiir die je t  etwa 0,5 kW ais Kraft- 
bedarf aufgewendet werden miissen. Trocknungs- und 
Mengenleistung iiberstiegen die Erwartungen betrachtlich.

Dic friiher erwahnten neuen McŃalIy-Vissac-HitZe- 
trockner1 haben offenbar recht schnell Freunde gefunden: 
es wird jedenfalls wiederholt iiber ihre Einfuhrung und 
die mit ihnen crzielten guten Erfolge berichtet. Eine uor- 
male Ausfuhrung soli eine gesamte wirksame Ent
wasserungs- und Trocknungsflache von i l  m2 besitzen. 
Die Temperatur der zugefiihrten Heifiluft wird je nach dem 
gewiinschten Trocknungsgrad zwischen 590 und 370° C

■ Coal Age 43 (1938) Nr. 7 S. 60.
2 Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 87 (1939) S. 197.
2 Kobie u. Erz 35 (1938) Sp. 268.
* Oluckauf 74 (1938) S. 1120.
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gewahlt. Um- stundlich 94 t  Aufgabegut von 1S—12 mm 
KorngróBe mit 17 o/0 Feuchtigkeit zu trocknen, verbrauclit 
der Vissac-Trockner nach den Erfahrungen der Binkley- 
Miiting Co. of M issouri1 450 kg trockene Kesselkohle 
und 115 kW. Im Trockenraum selbst halt sich die Kohle 
40 s auf. Normale Trocknung bei 425° C setzt die 
urspriingliche Feuchtigkeit von 17 auf 12,5 o/o in der Kohle 
von 18—12 mm herab. Fiir die KorngróBe 12—0,5 mm 
rechnet man iiblicherweise mit einer Durchsatzfahigkeit von
00 t/h, fiir eine solche von 25 — 0,5 mm mit 100 t/h. Diese 
Zahlen werden aber ohne Mitteilung des angestrebten 
Trocknungsgrades genannt2. Der Vissac-Trockner der 
King-Grube der United States Fuel Co., Hiawatha, U tah3 
setzt stundlich 75 t gewaschene Kohle von 40—5 mm 
durch. Er besteht hier aus 2 Schiittelsieben, die m it 1 mm 
Drahtgewebe aus nichtrostendein Stahl bespannt sind und 
bei einer Hubweite von 25 mm 200 StóBe je min erfahren. 
Die zugefiihrte Heifiluft besitzt am TrocknereinlaB 370° C, 
am AusłaB 55° C.

a Aujgabetasche, b Ciaseintritt, c ober es Sieb, d untcresSieb, 
e getrocknete und gekiihlte Kohle, f  Feuchtigkeit und  
Kondensat, g  Pulsaior, h Wasserverschlu/i, i Pum pensum pf .

Abb. 19. Aufbau einer Vissac-Trockner-AnIage.

Eine anschauliche Darstellung einer Vissac-Trockner- 
Anlage gibt G iv en  in der Beschreibung der Fiatt-Wasche 
der Truax-Traer Coal Co. in Illinois4. Hier wird die 
gewaschene Kohle von 18—12 mm auf Schiittelsieben vor- 
entwassert und dann mit durchschnittlich 26 o/0 Feuchtigkeit 
auf die Vissac-Trockner geleitet, wobei ein Endwasser- 
geha.lt von 14—15 o/o erreicht werden soli. Dieser W ert 
wird, trotzdem er ohne technische Schwierigkeiten zu ver- 
bessern ist, nicht unterschritten, um die Kohle móglichst 
nichtstaubend zu halten. Eine der beiden Vissac-Anlagen, 
die je 150 t/h  durchsetzen, ist in Abb. 19 schematisch dar- 
gestellt. Der Trockner baut sich aus zwei gegenlaufig 
arbeitenden Schiittelsieben auf, deren Antriebe um 180° 
versetzt sind, so daB sich ihre Bewegungen ausglcichen. 
Uber jedem Sieb befindet sich eine Haube, die an die HeiB- 
luftzufiihrung angeschlossen ist, und unter jedem Sieb sind 
zwei Geblaseanschliisse vorhanden, die zu einer fiir beide 
Sicbe gemeinsamen Absaugkanimer fiihren. Auf dem ge- 
neigten Boden dieser Kammer fliefien die mitgefuhrte freie 
Flussigkeit und das Kondenswasser zu einem syphonartigen 
WasserabschluB, der vor dem zugehórigen Pumpensumpf 
angeordnet ist. An die Riickwand der Kammer ist der Puls- 
geber angeschlossen, der den Saugstrom des zugehórigen 
Geblases abwechselnd drosselt und freigibt. Steht der Pul- 
sator in Sperrstellung, so lockert sich die Kohle auf dem 
Sieb unter dem EinfluB der Schiittelbewegung auf. Sobald 
sich der Pulsgeber dagegen óffnet, werden die HeiBIuft- 
gase von oben durch das Kohlenbett gesaugt, und die 
angestrebte W anneubertragung kann stattfinden. Mit 
anwachsendem Druck wird die Kohle jedoch mehr und mehr 
zusainmengeprefit und damit der Luftdurchtritt erschwert. 
Die auf die Kohle ausgeiibte Druckwirkung steigert sich, 
bis das Bett so fest geworden ist, daB weder Luft noch 
Wasser hindurchgelangen kónnen. In diesem Augenblick ist

1 Coal Age 44 (1939) N r. 1 S. 57.
> Min. & Metali. 19 (1938) S. 45.
3 Coal Age 44 (1939) Nr. 6 S. 43.

der Pulsator wieder in die Sperrstellung gelangt, und das 
Bett bleibt fur die Dauer von etwa li/* Ausschiiben des 
Herdes frei und locker.

Eigentliche Hitze-Trockner fiir Steinkohie werden in 
den verschiedensten Bauarten in den Vereinigten Staaten 
angewendet. Neu beschrieben ist im Schrifttum der Christie- 
Trockner1, der sich durch eine eigentutnliche Anordnung 
seiner Einbauten auszeichnet. In einer Anlage in Indiana 
wird die Kohle von 7,5—1,5 mm und von 1,5 —0,0 mm in 
Raymond-Trocknern behandelt, wobei sie in der Hauptsache 
in einem Heiflluftstrom durch eine ansteigende Dreh- 
trommel gewalzt w ird. Die E intrittstem peratur betragt 
050° C, diejenige am Austrag 90° C. Am SchluB werden 
Kohle und Luft in einen Zyklon ausgetragen, aus dem die 
Luft einfach ins Freie entweicht und die Kohle nach unten 
abgezogen wird. Der geforderte Endfeuchtigkeitsgehalt 
von 16 o/o kann nur dadurch erreicht werden, daB man der 
nassen Aufgabekohlc vor der Trocknung einen Teil schon 
trockener Kohle zusetzt.

Schlammwirtschaft und W asserklarung.
Mit der Bedeutung des Schlammproblems fiir die 

iibliche englische Kohlenaufbereitung beschaftigt sich 
H o lm e s 2, nachdem er vorher schon in einem anderen 
Aufsatz3 die yerścliiedenen Arten der Entschlammung vor- 
gefiihrt hat. In der ihm eigentiimlichen allgemein ver- 
standlichen und anschaulichen, aber doch nicht ober- 
flachlichen Darstellungsweise kliirt er seine im Betrieb 
stehenden Fachgenossen dariiber auf, daB oft sehr starkę 
Selbsttauschungen hinsichtlich des tatsachlich erreichten 
Umfanges der Schlammwiedergewinnung und -gewinn- 
barkeit anzutreffen sind. Bei der in England ublichen 
Schaltung Entwasserungssieb — Kliirspitze — Schlamm- 
sieb — Klarspitze kónnen durch nicht ganz einwandfreie 
Uberwachung und Fiihrung des Betriebes eine ganze Reihe 
von Mangeln auftreten.

Ober die Moglichkeiten der Entstehung von Schlamm 
und seine Bewaltigung in Kohlenwaschen hat sich H o p k in -  
so n  geauB ert1. Seine ziemlich breite Darstellung der Ver- 
unreinigungen des Waschwassers bietet an sich fiir uns 
nichts Neues, aber es ist doch ganz anschaulich, an Hand 
seiner Zahlentafeln zu beobachten, wie sich der Feststoff- 
anteil in Menge, KorngróBe und Aschengehalt sogar wahrend 
des Verlaufes eines einzigen Tages im Waschwasser 
einiger untersuchter Aufbereitungen andert. Im Anschlul) 
an cliese Feststellung weist Hopkinson auf — nicht neue — 
Moglichkeiten zur Abscheidung und W iedergewinnung des 
Sćhlammes hin. Im ganzen gibt er einen guten und viel- 
seitigen Oberblick iiber das behandelte Problem, aber keine 
Neuerungsyorschlage, die uns nicht schon gelaufig waren.

Eine recht umfassende und gewissenhafte Studie iiber 
die »Beschaffenhcit und Behandlung des Waschwassers« 
ist L o m ax  und S ta th a m  zu yerdanken5. Wenn man die 
Beschaffenheit des Waschwassers betrachtet, muli man die 
Eigenarten des W assers an sich ebenso beriicksichtigen, 
wie diejenigen der darin enthaltenen Festteile. Die uner- 
wiinschtesten Eigenschaften werden durch beigemengte 
feinste Schiefer- und Tonteilchen hervorgerufen, deren 
Entstehung durch die im W asser gelósten Salze stark 
beeinfluBt wird. Die yerścliiedenen W irkungen dieser 
Teilehen werden besprochen und in beachtenswerter Klar- 
lieit die Moglichkeiten zu ihrer Unschadlichmachting 
erórtert. Kollektive und selektive Ausflockung mit Hilfe 
unterschiedlicher Mittel und MaBnahmen werden ebenso 
yorgefiihrt wie die Niederschlagung in Eindickern und 
Spitzen sowie schlieBlich die Filterung. Ober die Wirkung 
yon Starkę ais Flockungsmittel sind ferner Beitrage von 
Ray, G a r d n e r  und M e in e c k e 8 sowie von P ro c to r

1 Coal Age 43 (193S) N r. 9 S. 34; Min. Inf. C irc. N r. 7009, S. 18, 1939.
s Colliery Engtig. 15 (1933) S. 220.
3 Colliery O uard. 156 (1933) S. 910.
1 Colliery O u trd . 156 (1938) S. 1135.
5 Colliery Engttg. 16 (1939) S. 124, 137, 164 u. 225.
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erschienen. J o r d a n  auliert im gleichen Aufsatz die Auf
fassung, dali die Anwendung von geniigend grofien Ein- 
dickern der Ausflockung mit Hilfe von Starkę vorzu- 
ziehen sei.

Die schon erwahnten G a r d n e r  und R ay haben in 
einer sehr bcachtlichen A rbeit1 dem A. I. M. E. die Ergeb
nisse einer besonderen Untersuchung unterbreitet, die sich 
mit der Ausflockung von Schlammtcilchen mit Hilfe 
organischer Zusiitze beschaftigt. Nach einem geschicht- 
lichen Uberblick iiber die Entwicklung vor allem der 
Benutzung von vorbereiteter und gefrorener Starkę ais 
Flockungsmittel beschaftigen sie sich mit der Frage, ob 
auch billigere Zusatzmittel verwendet werden kónnen und 
wie ubcrhaupt der Flockungsvorgang ablauft. Unter den 
allgemeinen Bedingungen, die die Sedimentation der 
Schlammteilchen beeinflussen, sind festzuhaltcn der 
Feststoffgehalt der Triibe, fiir den es einen Bestwert gibt, 
die Tem peratur, die unterhalb 30° allgemein das Absetzen 
verzogert, und der pH-W ert, der bciderseits des Neutral- 
punktes 7 Beschleunigungen zulafit. Von den untersuchten 
Zusatzmitteln wirkten die unterschiedlich beschaffeneu und 
zubereitetcn Starkearten allgemein am kriiftigsten, aber es 
darf nicht iibersehen werden, dafi die Art und Weise der 
Zugabe einen erhebiichen EinfluB auf den Flockungs- 
vorgang ausiibt. Nicht mit Atzkali versetzte Starkearten 
verlieren unter dcm EinfluB der Einwirkung von Baktcricn 
allmahlich ihre Wirksamkeit. Am empfehlenswertesten ist 
Kartoffelstarke.

Dic Anwendung des schon bekannten Unifloc-Ver- 
fahrens zur W aschwasserklarung2 ist an dem Beispiel der 
englischen Bolsover Colliery nochmals eingehend be- 
schrieben w orden3, ohne dafi wesentlich Neues dabei 
offeubart ware.

Zerkleinerung, Probenahme und Mischung.
Eine allgemcine Untersuchung iiber die Kolilen- 

Z e r k le in e r u n g  haben D a v ie s  und W ilk in s  vom eng
lischen Fuel Research Board angestellt1. Zunachst weisen 
sie auf die unterschiedlichen Voraussetzungen fiir den Korn- 
zerfall infolge Zerkleinerung hin, der meist durch Vcr- 
schiedenhciten im Aufbau der Kohle, durch Wechsel in der 
Zusanimensetzung nach Gefiigebestandteilen oder fremde 
Einlagerungen sowie durch das Vorhandensein von Kliiften 
und Schlechten gegeben ist. Die Róntgenuntersuchung gibt 
iiber derartige Fragen gut Auskunft. Ihre Laboratoriums- 
versuche fuhrten die beiden Bearbeiter in der Hauptsache 
aus, um die W irkung von Nadelbrechern unter ver- 
schiedcnen Arbcitsbedingungen zu ermitteln. Bemerkens- 
wert ist ihre Feststellung, dafi man unterscheiden jnufi 
zwischen der Zerklcinerungswirkung der Nadeln im Augen- 
blick ihres Auftreffens auf die Kohle und derjenigen 
wahrend ihres tieferen Eindringens in die Haufwerkstucke. 
Wahrend des erstgcnaunten Arbeitsganges neigt die Kohle 
dazu, unter der Śpitze in grobe Stiickc zu zerfallen und 
erst beim weiteren Eindringen der Nadeln findet zwischen 
diesen die weitergehende Żertriimmerung statt. Mit dieser 
W irkungsart hiingt die Tatsache zusammen, dafi der Anteil 
des Feinkorns im Brecheraustrag mit abnehmendem Nadel- 
abstand zunimmt. Bemerkenswert ist auch die bei den Ver- 
suchen gemachte Beobachtung, dafi die Anwendung von 
Nadeln mit ausgekehlten Flanken weniger Feinkorn 
liefert ais solche mit geraden Seitenflachen. Eine sehr ein- 
fache W ahrheit, aber immerhinW ert, gelegentlich deutlicher 
betont zu werden, ist weiter die Tatsache, dafi die Austrage 
der Zerkleinerungsmascltinen starker zur Abriebbildung 
neigen ais gleich grofie, aber unmittelbar aus der Fórderung 
kommende Kornungen, denen natiirlich schon wahrend des 
Transport es die Ecken und Kantcn gebrochen wurden.

Die Southern Experiment Station des Bureau of Mines 
zu Tuscaloosa, Alabama, kam im Laufe von MahWersuchen

1 Colliery O uard. 15$ (1939) S. 245.
- Oluckauf 72 (1936) S. 1006.
s Colliery O uard . 157 (1938) S. 146,
4 Colliery G uard. 157 (1933) S. 95; Colliery E ngng . 15 (193S) S. 286.

zu der Feststellung, dafi die Schwierigkeit der Staubmahlung 
im allgemeinen mit dem Gehalt an fliichtigen Bestąndteilen 
anwachst1.

Ganz allgemein zeigen die Beschreibuiigen undStamm- 
baume der neueren amerikanischen Aufbereitungen viel- 
fiiltige Vorkehrungen zur P ro b e n a h m e  utid besonders 
oft auch umfangreiche Einrichtungen zur M isc h u n g  
sowohl verschiedenartiger Rohkohlen vor der Aufbereitung 
ais auch von gewascheiien Kohlen zum Zweck der An- 
passung an bestimmte Forderungen der Abnehmer. Dic 
Wasche der wiederholt erwahnten Isabella-Grube ist mit 
selbsttatigen Probenchmern sogar an so schwierigen Stellen 
wie an der Rohkohjenaufgabe und den Reinkohlen bzw. 
Bergeaustragen der Setzmaschinen ausgcriistet, die jede 
halbe Stunde in Tatigkeit treten. Die genommenen Proben 
werden anschliefiend sogleich wiederum selbsttiitig vcr- 
jiingt2. Duręhgcfuhrte Verglciche von Proben, die mit 
diesen Geraten und solchen, die von Hand genommen 
wurden, sollen sehr gute Ubereinstimmungen gezeigt haben. 
Dic fiir Rohkohle vorgescheue Mischanlage der gleichen 
Grube entspricht neuzcitlichsten deutschen Forderungen: 
aus einer Reihe von nebeneinandergestellten Speicner- 
tiirmcn mit zusammen 1000 t Fassungsvermógcn wird uber 
einstellbarc Austragvorrichtungen auf ein gemeinsames 
Fórdcrband abgezogen, von dem dank dieser Mafinahmen 
stets ein recht gleichbleibcndcs Gut zur Wasche gefuhrt 
werden kann.

Die Mischbunker der Aufbereitung der Grube West- 
ville Nr. 24 der Peabody Coal Co. sind mit elektrisch an- 
getriebenen Vibrator-Austragsschurren ausgerustet, deren 
Geschwindigkeit mit Hilfe von Rheostatcn gesteuert w ird3 
und eine sehr gleichmafiige Mischung durch cinzustcllende 
Mengenregelung ermóglichen sollen.

Beachtung verdienen die Darstellungen, die H a a r 
m a n n 1 aus den praktischen Erfahrungen auf der Zeche 
Minister Aclienbach mitgeteilt hat und die sich mit der 
Frage beschaftigen, wie durch zweckmafiige Mischung und 
Mischungseinrichtungcn der E rfolg der Wasche gesteigert 
werden kann. Haarmann fiihrt auf die ausfuhrlich be- 
schricbenen A^afinahtnen sowohl eine betrachtliche Ver- 
ringerung der Waschverluste ais auch eine Steigerung der 
Leistungsfahigkeit der Anlage zuriick.

Besondere Aufbereitungsverfahren.
»Die Móglichkeiten zur Gewinnung von Schwefelkies 

bei der Steinkohlcnaufbereitung in Oberschlesien« hat 
D y lla  im Aufbereitungsinstitut der Technischen Hoch- 
schule Charlottenburg untersucht5. Nach den Ermittlungen 
des Verfassers ist in der oberschlesischen Kohle infolge 
der innigen Vcrwachsungen der Aufschlufi des Pyrits im 
Durchschnitt erst bei 0,35 nim vollkommen. Die Gewinn- 
barkeit des Kieses wird stark beeinfluBt durch die For- 
derung nach einem móglichst niedrigen C-Gehalt, der 
4 —5 c/o nicht tibersteigen darf. Ais Plan fiir die Erzeugung 
eines brauchbaren Schwefelkonzentratcs schwebt dem Ver- 
fasser der Geclanke vor, auf den in Frage kominenden 
Zechen, die in ihren Abgangen etwa 8 o/o FeS2 enthalten, in 
geeigneter Weise ein Vorkonzentrat herzustellen, das dann 
in einer Zentralaufbereituiig die erforderliche Endanreiche- 
rung erfahren konnte. Die Vorkonzentrate sollen auf Setz
maschinen nafi oder trocken hergestellt werden, wobei man 
Erzeugnisse mit etwa 30 c/o S und ein Ausbringen von nur 
80o'o erwartet. Dieses Vorkonzentrat konnte aufgemahlen 
und anschlieBend flotiert oder verwaschen werden.

Eine zweistufige Kiesgewinnung ist auf der Zeche 
Westhaused errichtet w orden6. Das Vorkonzentrat wird 
von einer Rheo-Rinne geliefert, das Endkonzentrat mit 
40 c/o S fallt auf einer Setzmasęhine an.

’ Colliery O uard. 156 (1938) S. 1165.
j Coal Age 43 (1938) Nr. 7 S.76.
* Coal Age 44 (1939) N r. 7 S. 47.
< Oluckauf 74 (1938) S. 469.
5 Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-W es. 86 (1938) S. 173.
‘ Z, Berg-, H iltt.. u. Sal.-W es. 87 (1939) S. 56.
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Nacli Untersufchungeń von D ó r in g  und E r b e r i c h 1 
soli cs móglich sein, allein im Ruhrgebiet taglich 350 bis 
•100 t  Kies mit dcm allerdings niedrigen Gehalt von 
3 0 -  35 o/o zu gewinnen. Die vorgeschlagenen Arbcits- 
verfahren decken sich im wesentlichen m it den Pląnen, die 
Dylla entworfen bat. Mit der gleichen Frage haben sich 
auch K iih lw e in  und L o h m a n n  beschaftigt-, die in der 
Flotation ein wichtiges Mittel zur Erzielung einer gcniigencl 
grolien Anreicherung und Ausbcute gerade bei schwierigen 
Haufwerken erblicken.

Im Hinblick auf die in neuester Zeit fiir Steinkohle 
lebhafter vorgeschlagenen Verfahren zur elektrostatischen 
Aufbereitung, die von der Lurgi-Apparatebau in Frank
furt a. M. entwickelt sind, sei der Vollstandigkeit halber 
auf eine Arbeit von v. S z a n to ?  wenigstens hingewiesen, 
in der ausgedchnte Versticbe beschrieben werden, deren 
Zweck es war, tonhaltige Braunkohle auf diesem W eg zu 
sorticren.

Bau-, Maschinen- und Beleuchtungswesen.
Bekanntlich haben die nichtkontinentalen Lander lange 

Zeit den baulichen und hygienischen Teil ihrer Auf- 
bcreituiigen und sonstigen Bergwerksbetriebsteilc stark 
vcrnachl;issigt. Vor einigen Jahren waren beispielsweise 
die Anlagen im englischen Yorkshire-Gebiet noch die 
einzigen, die mit denen etwa des Ruhrgebietes zu ver- 
gleichcn waren, wahrend sich die ubrigen durchwcg in 
erheblichem Abstand hielten. Neuerdings schenkt man aber 
diesen Fragen sowohl in England ais auch in den Ver- 
einigten S taaten1 erheblich mehr Beachtung, und oft wird 
jetzt mit Stolz dariiber berichtet, dal) ein neues Werk 
geschaffen sei, bei dessen Planung in architektonischer Hin
sicht ebensoviel Sorgfalt aufgewendet worden sei wie im 
Hinblick auf das gegenwariig in Amerika modernstc und 
sclir berechtigte Streben nach móglichst weitgehender 
Bewegungs- und Schaltf reiheit innerhalb der Anlage. 
Abb. 20“ zeigt das Modeli der neuen Aufbereitung der 
Kelleys Creek Collieries der Valley Camp Coal Co., 
Maiden-Grube, \Vest-Virginia.

Abb. 20. Modeli der neuen Aufbereitung 
der Kelleys Creek Collieries.

Das bau- und betriebstechnisch schwierige Problem 
der Beseitigung von gefahrlichen Gebaudeschwingungen, 
dic durch bestimmte Aufbereitungsmaschinen in den 
Waschen und Siebereien hervorgerufen werden kónnen, 
ist w iederholt untersucht worden. Besonders grundlich hat
sich K ó h le r ,; mit dieser Frage beschaftigt. Er kommt zu
dem SchluB, dali sich diese Schwingungen durch zwei MaB- 
nahmen unter die Grenze der Fiihlbarkeit herabdriicken 
lassen, namlich durch eine richtig bemessene Betriebs- 
drelizahl der stórenden Maschine und in schwierigen Fallen 
durch deren an O rt und Stelle vorzunehinende Aus-

' Oliickauf 74 (193S) S. 537.
» O luckauf 74 (1938) S. 540.
3 Braunkohle 37 (193S) S. S03.
1 Coal Age 42 (1937) Nr. 11 S. 50.
■> Min. & Metali. 19 (1938) S. 43.
6 Oluckauf 74 (1938) S. 1.

wuchtung. Kohler gibt ausfuhrlicli an, wie die giinstigstc 
Maschinendrehzahl festzustellen ist und auBerdem ein 
Verfahren, mit dessen Hilfe die Auswuchtung der 
stórenden Maschine ohne Ausbau vorgenommen werden 
kann. E r verfehlt aber auch nicht, eindringlich auf die 
naturlichste Fórderung hinzuweisen, namlich das Auftreteu 
von Gebaudeschwingungen von vornherein durch richtige 
Aufstellung und Isolierung der Maschinen zu vermeiden.

Mit der gleichen Frage bat sich N e ls o n  beschaftigt'. 
Seine grundsatzlichen Bemerkungcn lelinen sich in ilirem 
Inhalt stark an die Aufierungen Kóhlers an. Im ubrigen 
betont er besonders die Bedeutung, die den beim Bau von 
Aufbereitungsanlagen benutzten W erkstoffen und ihren 
Anwendungsweisen zukommt. Weiterhin hebt er aus der 
Reihe der in diesem Zusammenhang betrachteten Maschinen 
zwei Bauarten von Vibratorsieben hervor, bei denen 
hesondere Riicksicht auf Massenausgleich und Vermeidung 
aller auf das Gebaude zu iibertragenden Erschutterungen 
genommen’ ist. Zum SchluB beriierkt Nelson, der groBe 
Vorteil, den die Anwendung von Gummi ais Lagerfutter, 
Puffer und Isoliermittel bóte, ware, die W eiterleitung der 
Vibration zu hemmen.

Beim Bau der Aufbereitung der Isabella-Grube- ist auf 
die Verhutimg von Gebaudeerschutterungen von Vornherein 
auśdrucklich Riicksicht genommen worden und unter diesem 
Gesichtspunkt auch die Auswahl der benutzten Werkstoffe 
getroffen worden, wobei gleichzeitig die damit verbundenen 
Fragen des VerscbleiBes gepriift sind. Geraumigkeit in dei 
Maschinenanordnung, gute Beleuchtung aller Arbeitsplatze 
und Vorkehrungen zur leichten Sauberhaltung werden ais 
wichtige Grundsiitze fiir Entw urf und Bau der Aufbereitung 
genannt; neuzeitliche Heizeinrichtungen fiir die kaltc 
Jahreśzeit sind auBerdem ebenso wie in mancher anderen 
Anlage vorhanden. Genauere Ausfuhrungen iiber derartige 
lieizanlagen sind u. a. gegeben fiir Champion VI3 und fiir 
die King-Mine der United States Fuel Co. ‘.

Formgebung und Bauart von Kohlenbunkern hat 
B r id g e s  in einer Aufsatzfolge eingehend behandelt3. Ais 
Bercchnungsgrimdlagen sind festzulegen: Raumgewicht, 
KorngróBe, W assergehalt, Boschungswinkel, Hartę und 
spezifisches Gewicht. Bei nicht festliegenden W erten fiir 
das Raumgewicht w ahlt man vorsichtshaIber die niedrigeren 
fiir dic Bemcssung des erforderlichen Rautnes und dic 
hóheren fiir die Bestimmung des ausgeiibtcn Drucks. Fiir 
englische Verh.:iltnisse gelten folgende W erte:

kg/m :1
Ungewascherię Kohle . . . 770— 930 
Gewaschcnc Kohle . . . .  720 - 900
S c h ie f e r ....................................  960- 1120
Koks . . . . . . . . .  480- 560

Umgekehrt ist bei nicht cindeutigem Bóschungswinkel der 
gróBere fiir die Errechnung des Raumbedarfs zu 
verwenden, der kleinere fiir den des Druckes:

Trockene K o h le ..........................  45—40°
Kohle mit 15 o/o Feuchtigkeit . 45 — 25°
Schiefer . ...........................  45—35°
Feinkohle und Schlamm . . . 40—20°
K o k s ..............................................  4 5 -4 0 °

Da Kohle weicher ais Beton ist, brauchen Kohlen- 
bunker aus Beton keine verstarkte lnnenverkleidung ais 
Schutz, die dagegen fiir Koksturme notwendig ist. Hólzerne 
Bunker lassen sich zwar einfach herstellen, durch Trankung 
mit Kreosot unter Druck auch einigermafien witterungs- 
bestandig machen, aber ihre Haltbarkeit ist so gering, dic 
Hóhe ihrer Unterhaltungskosten so hoch und die mit ihnen 
verbundene Brandgefahr so groB, daB sie nur fiir bchelfs- 
miiBige Speicherung in Frage kommen. Gemauerte oder

1 Colliery O uard. 157 (1938) S. 631.
= Coal Age 43 (1938) N r. 7 S. 61.
s Coal Age 43 (1938) N r. 1 S. 57.
< Coal Age 44 (1939) N r. 6 S. 45.
s Colliery O uard. 156 (1938) S. 949 u. 995.
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aus gęwóhnlichem Beton hergestelite Bunker kónnen eben
falls nur ais Notlósung betrachtet werden, falls bcispicls- 
weise kein anderer W crkstoff oder keine erfahrenen Hand- 
werker zur Vcrfiigung stehen. Im allgemeinen sind Stahl- 
und Eisenbetonbunker fast stets billiger und praktischer, 
und dem Eisenbeton ist durchweg vor allen anderen Werk- 
stoffen der Vorzug zu geben.

Nach diesen einleitenden und allgemeinen Aus
fuhrungen erórtert Bridges dic Art der Berechnung der 
Bunker auf Druck und Zug sowie die fiir die iiuBere Gc- 
staltung mafigebenden Gesichtspunkte. Zum SchluB weist 
er auf die wichtigsten Priifungen hin, die auch wahrend 
des Baues laufend an den zu verwendcnden W erkstoffen 
Yorgenommen werden mussen. Eine Reihe von zeicli- 
nerischen Entwiirfen und Ausfiihrungsbeispielen ergan/.t 
die Darlegungen wirksam.

AufschluBreich sind amerikanische Angaben, die sich 
auf die neuerdings vorgenommene Elektrifizierung einiger 
Steinkohlenaufbereitungen des Staates Indiana bcziehen1 
und an etlichen Beispielen sowohl die' fiir die einzelnen 
Aufbereitungsmaschinen gewahlten Motorenarten ais auch 
die benutzten Schaltsysteme nennen. Auch die Beleuch- 
tungsarten und -einrichtungen werden naher erlautert. 
Gelegentlich hat man gefunden, daB Quecksilberdampf- 
Lampen, die sonst stark fiir den gleichen Zweck 
bevorzugt w erden2, fiir dic Beleuchtung der Lesebander 
nicht zweckmaBig seien, da sie den Farbunterschied 
zwischen Kohle und Bergen verwischen; hier hat man den 
gewóhnlichen Tiefstrahler gewiihlt, der besser sein soli. 
Von einigen Anlagen wird ziemlich gleichmaBig berichtet, 
dali manche Betriebe mit vollautomatischcr Zentral- 
schaltvorrichtung und gleichzeitiger Móglichkeit zur Einzel- 
steuerung von Hand ausgeriistet sind, andere dagegen mit 
mehr oder weniger nichtautomatischer Betatigung der 
Antriebsvorrichtungen. Die Anlage \Vestville Nr. 24 der 
Peabody Coal Co., Illinois, weist auf ihre Ausriistung mit 
einer Żentralschaltstelle fiir Einzelschaltung und auto- 
matischer Gesaintschaltung sowie mit der zu jedem Motor 
gehórenden Kontrollampe hin, ferner darauf, dafi daneben 
fur die wichtigsten Einzelbetriebsteile besondere Schalt- 
tafeln vorhanden sind, von denen aus im Notfall die 
Betatigung erfolgen kann:i. Eine genau unterteilte Auf- 
stellung iiber dic eingebauten Antriebsmotoren, deren 
Stiirke und Bauarten, sind fiir die sehr neuzeitliclie Auf
bereitung der Sentry Coal Mining Co. in Kentucky1 ge- 
geben; installiert sind hier bei 500 t/h  Durchsatz
1,5 PS/t stiindlichem Durchsatz; fur die Isabella-Grube 
(Sicberei, Setzwasche, Hydroseparator) stellt sich diese

> Coal Age 43 (1938) Nr. 12 S. 105.
* Coal Age 43 (1938) N r. II S. 43.
3 Coal Age 44 (1939) Nr. 7 S. 4S.
4 Coal Age 43 (1938) N r. 5 S. 57.

U M S
Afr ikas  Besi tz  an Kohle,  Eisen und Erdol.

Von Dr. Paul R u p re c h t ,  Dresdcn.
Afrika ist mit einer Flachę von 30 Mili. km2 fast drci- 

mal so groB wie Europa, hal aber mit rd. 150 Mili. 
Menschen noch nicht ein Drittel von dessen Bewohnern. 
W ahrend in Europa auf durchschnittlich 50 Kópfe ein 
Kraftwagen entfallt, sind es 509 in Agypten, das mit fast
16 Mili. Einwohnern nach dem von 19 Mili. Menschen be- 
wohnten Nigeria der Bevólkerung nach an zweiter Stelle 
steht. Diese Zahlen lassen erkennen, daB der Rohstoff- 
bedarf der afrikanischen Vólker nicht nur hinsichtlich 
seiner Gesamtmenge, sondern auch je Kopf wesentlich 
geringer ist ais der der europaischen. Das ist nicht nur 
die Folgc der wirtschaftlichen Riickstandigkcit des grófiten 
Teiles Afrikas, sondern auch seiner Armut an den Roh- 
stoffen, die die wichtigsten Grundlagen einer neuzeit- 
zeitlichen Industriewirtschaft sind, also an Kohle, Eisen 
und Erdól.

Zahl auf 2,9 PS/t bei 310 t/h ; fur die Champion VI-An- 
lage der Pittsburgh Coal Co. auf 1,85 PS t bei 350 t/h ; fiir 
die King-Grube der United States Fuel Co. (Mischanlage, 
Sieberei, Setzwasche) auf 4,5 PS/t bei 300 t/h. Uber den 
Bau der Sentry-Aufbereitung wird noch gesagt, dali bei 
der Planung ais Leitgedanke beachtet worden sei, jede 
einzelne Maschine so frei aufzustellen, dafi sie von allen 
Seiten gut zuganglich und zu iiberblicken ist und dafi móg
lichst alle Zwischen forderungen selbsttiitig im Gefalle und 
ohne Zuhilfeiiahme von Becherwerken und Banderii 
erfolgen kónnen.

Abb. 21. Mit Schmel/.basalt ausgekleidete Rinne 
und Wendelrutsche.

Die Grube Hausham berichtet iiber besonders gutc 
Erfolge bei der Auskleidung von Fórderrinnen und -rut
schen mit Platten aus Schmelzbasalt1, die nach Mafi an- 
gefertigt sind .und in Zementmórtel eingclegt und verfugt 
werden. Abb. 21 gibt zwei Arten der Anordnung dieser 
Platten und Pafistiicke wieder. Es hat sich im Betrieb 
gezeigt, dali die Basaltplatten sowohl gegen mechanische 
ais auch gegen chemische Angriffe sehr widerstandsfahig 
sind und dafi sie die friiher verwendcten SchleiBbleche 
bei weitem iibertreffen. In ahnlicher Weise sind auf 
den Delbriick-Schachten (Bergrevier Gleiwitz-Siid) samt- 
liche Gerenne mit hartgebrannten Fliesen der Malie 
150x 150 ; 10 mm ausgelegt worden. Auch hier hat man 
festgestellt, dafi die Lebensdauer der SchleiBbleche durch 
die neue Anordnung weit iibertroffen w ird2.

Nach einer Vcróffcntlichung von B u s s e n 8 hat die 
Anwendung eines neuartigen Priifgerates fiir die Abrieb- 
festigkeit von Gummifórderbandern wesentlich bessere 
Einblicke ais friiher in die Beurteilung der Bandeigen- 
schaften gestattet.

1 Z. Berg-, H utt.- u. Sal.-W es. 65 (1937) S. 56.
» Kohle u. Erz 35 (193S) Sp. 26S.
’ Oluckauf 75 (1939) S. 203.

H A U
Afrikas K o h le n b e s itz  wird auf rd. 22 Milliardcn t 

an Stein- und 1 Milliarde t an Braunkohle geschatzt. Von 
der crstgenanntcn entfallen allein 21,5 Milliardcn t auf die 
Siidafrikanische Union und von der letzteren 900 Mili. t 
auf den Belgischen Kongo. Da beide Lander zusammen 
rd.20 Mili. Einwohner zahlen, bleibt fiir die iibrigen 130 
Mili. so gut wie keine Kohle ubrig. Sie ist in folgenden 
Teilen der Siidafrikanischen Union vorhanden: Natal, 
Transraal, Oranje-Freistaat und Kapprovinz. Die Natal- 
kohle liegt tiefer ais die von Transvaal und ist ihr gegen- 
iiber daher nicht wettbewerbsfahig. Deshalb soli die dortige, 
billiger zu gewinnende, vorlaufig noch nicht erschlossene 
Anthrazitkohle zunachst abgebaut werden. Die Steinkohle 
des Oranje-Freistaates, die weniger gut ist ais die Natals 
und Transvaals, wird nicht ausgefiihrt, sondern im Inlande 
ycrbraucht. Die Kohle der Kapprovinz wiederum ist so 
geringwertig, dafi ihre Gewinnung ais unwirtschaftlich 
aufgcgeben werden soli. Die Gesamtfórderung der Union 
hat im Jahre 1937 fast 17 Mili. t Steinkohle betragen,
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we • on I I  MilL t  ia Trafflstaal nad 4 Mi®, t: in NataS afe- 
ge&aat w ird a i siani. Efe Atssftrhr, die \twr dem Kriege 
feaaptsacMidt aacii Bcittsck- m d  HeitI2adB96fe-Iadt«i5, 
Ge? Lec m d  dera Beitfedien Sudan gegangen Esc. Łat ta, 
den letztec. 10> Jahren zsnsŁ&eo l ,4 f  E < i \ S  Mi£L t  ge- 
sefcwjasM. Eike Sieigsruag der s&dśMaiiisefeeni ‘KoMen- 
Eordermy wird daarefe di* Scbwierigiteiten der Artwtter- 
beschaffung esscfirssętŁ.

SftaWŁoMe rofcen n s to i der Sddafriitauisdien Ucioc 
aocŁ der Selgfeche Kongo, m d  Rbodesten mit 9® k w . 5 ES 
MilL t_ Die- Forderung RfcodesSens hat sich to den fcfeec 
Jahren zw isctot ISOtWO- m d  46000© t  bewegt and wird 
fcKrptsacfeOfcfc toq den eigenen Bahnen m d  denen des 
Bełgiscaen Kongos aafgenemmeiŁ.

Frankreich. das var dem Kriege gro.Se Ans£r«n^mtgen 
gemacht fcat seine ungunstige Kobdenlage drnndt die Ent- 
decfcnrrg neuer Yonfeanrnaoi iii seinen afińfctnfcufceii Be- 
sitzangen zu etganzeir,, feat in Alara&feo m d  Tenis mit 
Erfoig nadb Kofcie gesncM. Die Gruben Marokkos sollen 
bei uoffiger ErschileSmg 300000 t  ja& r Eefern konnen.. 
Eadlidi ge\smnt Fraatofeicfit noefc ant Madagaskar Scein- 
fcofcle. jedoch nnr iii geringen Mengjsn.

Ebensa gering wie A fruas Besirz an Kofcie ist der an 
E isenerzem . Vaa den auf 55*5 MiEIiiarden t  geschafczterr 
We&rarraten befinden sich namlids nm  1,2 MBKanłea t 
i:i diesem ErdteE, wovon, allein I MHSfewfe-1 ant" die Stid- 
afriidiniscfie Union. M© MfiLt auf Algier m d  T m is m d  
30- MilL t  ant Matofcto entfalTen. Die Erze der SMtfcŁLi- 
nisefaeu Union zekfnjen sie& tefiwefee durch tor*rocragttnde 
Bescbaftenheit ans. Sie \serfiigt nach einer anderen 
Scfcatrnng ober E S  MUL t  tester Sorte m d  5,9 MiUSardea t 
mittterer Sorte, ferner iiber 2,1 Milifarden t  Titaneisen- 
erze- Auiierdenr ist Łiirziaidi in Transuaal ein VoriŁommen 
entdecM worden,. das ES JIBŁf erstklassigen Hlrr.irirs miii 
einem dłiEC&sc&nittl&feat Efeengeftafflr vcn o5p".'u.- anfwefeett 
soli. Die- Snadi,fir3katrisgŁe IMotu, deren jaflrcfigfre Erz- 
fofdemng gegen 4-00000 t  betragt^ rerfug t also iiber die 
zum Aaf&am einer groSen Elseaiudnstrie erfcrderlidien 
Eisenv ocrate,, wenn auch dtip Efeenerzgerainnaiig in Algier
i t,® MilL t)j, Maroitltoi p .2  Mi®. t); m d  Tonis <JĄ,T MHBLt) 
vor!antig gtófier isr_

M a n g a n e rz e  Einden sieii in der SSda&ilŁanłsdien 
Union. Jtlacofefco and Algier, an der GoŁfiensie und ixs 
AgypteŁ. Die erstgenannte Łat erst tm Jahre IQI19 mit der 
Ersdilieliiing Sirer AŁanganeizsnacŁoaimen begomen m d  
m c  dem Kriege etwa TOOOOG! t  daTOn g e^ rd e rt. Damrs 
steM sw in dieser- Gewikmiaig- naefc Ktefflaasd m d  BritiscfE' 
Eadien an dritter- Steile in d er W eit Die sńdafeibin-feciien 
t r z e  sind den russisciien iifeerfegen nnd dian o»&- 
autor gCeidutertig. Diie afibaaariirdigeni ^langanerzllagec 
MoroŁŁos- werden vcrl.iirfig anf 3 MflLt gesdiatzt. ^edoefs 
wird tBre ErsdilieiSmg dtnidt ungiinstiije- Bietordermgs- 
werhiiltnisse von den óni&en zur Kiiste ersuiiwert. Vor 
dem BCnegff bat die Gewiuniing gegen eaOOO t  betragen 
and ót eiwa die Halfte etoraiŁ Den Atangaunesz-
bergban igyptensy der Bfe' 1934 mit einer Gewmnmg ?oo 
96(> t  fast mm Eriiegen griteunmeni war. Baton die Eng- 
idiicfer wieder beiebt m d  anf 3^000; t  cmi Jafrre f®35 ge- 
iteigeri. Die Manganerzgew Linmg ai der engEscften Kjroa- 
kflfianai Gofdltiiste- fet erśt W-lói anigenomnien’ worden mad 
erreicht to i te  etwa 45Q®O0! t  im Jafire. Ndrifeiiadesien Bat.. 
was- hier aodi eirwafint sein mag., im Jafire P#łT 32fi« t 
Eisenr- und 2 ł4 t t  Manganerze geEirdert..

P A  T E N T
<iei j raucii h m uHiur-Si n tra i"  i u i^dn v

hłikainitttcmncitr iin: PhiiBniiiutt wnnr V$.. Scurcminur
5h.. I 5U77/H). TliumaH Dt-yjas., DuiHłnii^-fthinłiuni.. BitJirmtuU^ 

hdwm pnir. 241. fl*. 43..
5 li., i'317314. SjiifltóecsiilauBei&rt W. JL-aat;. Sr-ssier-

zy.limfciŁ. 2ii;. 4. 4n.L
f c -  I;3il7ź73fl:.. AJb;{. Bkcxik;. /X-Ji\uxb«gac. KTr;. li^inat (CWfetr..):. Varrid»ałirłc 

2 Uins wuTtinfaehten: Stredienaimtiaui iin. unń±niriiiściiun; Bbndiaulietłńtiłłt. 4LX  • !_

?attnc-4iimeJdun!ffiii .
die w in  tli.. ś»n}tcmbKr! U14T. on; dhii; MYwate- iiuiif iin diar >$uaitiaefiiriXe? 

des RiłicjisnHtTKiinmfus ausiiejcem.

I!a.. i<),. EU. T&WSi. &fShdbirr. fTarll (Smueie- uiuii CBiiidfetr rildiiidin. 
BUiMin^^iiihubery'. AtimciLUiir.: Bteursdiii E*dulj BerLai^jrdiłMUiiiłi^. Y\tr.~
falinBC /ur* Aarhwtiiiiuiif wjjr. Cjikjuuitut. HM. Uli. 33?.. <SetitQ3*mifiL

c Hr diar i^itcnianineritiiu^&n; dic miit dbir 2am ir£ só^tcrraaua*' and 
PbvirJ<turar Biiliincns und ,^tałim:i werswdiiflit sind, iśr die: ErUJUrunsr aii^ 

gssc&tfaem. dafli dUr Schuis ■wdr aiic dii»- ttaiut. ^sm rnsidi &*w_ dńw Ftełt&ttthm* 
Biihmetn imd- Miiiinrr ersmmik^i m ili

Ndcfc arraer ais an KoMe m d  Eisen ist Afrika £ta 
Verg£eEcfe za den Sbrtgen Eidteflea aa E rd d l.  V ia  den 
Anfang 1*K6 bekaisntgewesenea W eitrctriatea En Katse \<sc 
4,1 AlilSamfess t  befeden sfob dort cn r 2^3 AWL t. voc 
denen die eine tiiif te  Ag^ptec al!'a£a getiSmr, vrahrer.i sica 
die andere anf die fifecigen afriŁłnisdien Linder verte;X 
Em Ł&rigen sefeien siefe der- Wromrat Agypiecs w  wentgeni 
Jafersn der Ersc&opfmg za nabero. S5ine Focdemng ging 
aaniEicEB vcn 2S3000 t  Em Ja&re 1931 anf 166(MM t  F?~ra 
Jabre 1937 znariSdk. V»'esll man daraos anf eine EiscM-pftung 
der bfetortgen Qne51en sc&EoS. bat die Regterm g ar 
Jahre 193S an drei grode anslandisehe OIŁonzerne Kcg- 
zessionen an der KSiste des Rotes Meeres nordlkis vco 
Kosseśr, anf der Haintnsel Sinai nnd En der Dbyscfcen 
U'2ste siidiiebi von AlesandrEen vergeben_ Łmsisciten soDi; 
die Zab-r der Konzessiocen erweirert worden sern. Jeden- 
falils sind seitdem zaihlreicfce StsdiSGfirmgen! vorgenemmec 
woeden. WTe eine der C^gesellsefeaften Łmz vor dem Kriege 
m ^ e te ilt  bat, tst es Hir gelangen, bei Hnrgfcada and Ras 
Gebnribi, 125 Meilen siid.jstKdi to g  Screz. dnircfj Bo&mngen 
ergiebige Olyęcfcorrrrren: festznsteifen. Vots miEEfirisetor 
Seite S t zur Er[eic&termg der ,\6beiio.rdermg des ge- 
viromenen Ci-Ces sofact der Ban einer Ro&ienieitnng voc 
Snez cach Kairo verfangt worden. Diese Em JaSjne I&.iJ 
erzielten Erfolge haben die Erwartengem aaif eine Sseise- 
n o g  der agyptiseCKn tóge^uinnmg ns&t weit gesteeitt. 
Dali, die tfoffnnng daranf beree&tEgt Est, geńt darans ber- 
to t ,  dai3‘ die: Fdrderm g Em Jafnre I93S anf 230000 : nnd 
193# auf §100001 t  gestiegen feL Man teefenet damit. daS 
sie sfcfn nacb; < oller ErsebEie-6-ang der ceneatdSes&ten OmeifeE 
anf iiber I M IL t  erboben Eassen wird.

Mit einem geKfeseo Erfolg haben anefs die- Franzaseir 
ćn Marofcfc© naefa Erdo£ gestcc&Ł Wenn es nach einem kurs 
tost dem Krieg erstatteten Berizfet arndt noefs Jafiure daanens 
wird., b.is man einen CtotfeCkk iiber den (Si-besite dieses 
Gebietes haben wird, so  hat skfc doch dre Ro&digewEnrnmg 
vou 1361 ina JaEtre 1S3& anf 200® t  Ent Jabre 1937 steiigem 
lassen. Ancbi anf Madagaskar fet es den Franrosen "ge* 
Cmgen, fit festzusteMea,, Jedoch EaKt sSda die Bedernnng der 
Sondę noefc niebt roraasse&en. In Tteras fet eine Versucfc~- 
bc&rung a-af Gas: gestofien. was. die liaćfeung anf Auf- 
iimfmg ven ErdoE fcelećt Esat Weil die ndt anderen berg- 
banlichen Bodenscftatzen reiefs gesegaete SfidafrilcanfecŁe 
Union: kein CC besitzt. hat sie besefelossen, die OIso&Eefer- 
rocrate En Transraai EŁarer Cfcersorgang dienstóar zn 
machem Besonders sotl! sich) dazu der Ofcchiefer rem 
Ermeto En Transnaai ećgnen, ans dem skfe fcoc&westśje 
Heśz-, Scfrmier-. m d  Gasote gewinnen Eassers, fur die 
giinstige: Absaizrerhalnrisse gegeben smd_ Gen-eral Smsts 
bat desbaib bereits eEni^: Ja&re vor c£emi Krfeg; erklari, 
e r erwarte. da!2 Em knrzer Zeit eme groSe cMindashie hł 
StidafriŁa entstebien werde. die anf jegOkbe Forderung 
dnrrii den Staat reennen fciaone.

Wenn sfc& e e  accfe m A&ilca noebs andere Boden- 
sdiatze ais Ksfde ,̂ Efeen m d  EmiSS imden. m d  zwar teil- 
wniise. -ftdit z„ Bi Gold m d  Knpfer. En reic&en Mengar, 
30) fet dieser Erdteil doch BaupteacMscfe erm nngdienres 
Agrartand and wńndl es; im wesentlichen bSetben, weiE sein 
Besite- an Kofcie m d  Erdo-S nfchit nnr m  gering, sonsfcm 
auch zn mgteiciiniaJiug rerteilt fet. cm mebr ais efcrge 
Teile des ausgedebnten Gebtetes zn ressorgeiŁ

B E R I C H T
M!av 24.01.. łL. (jE4<)2.. Erfiiwftn̂ , zumlL AnjuuMtjrr QłylL4uui.. Uliaudliir 

fiftiflte (:3aafc-)X. TsEftiiiissi; zur stbCenwuffisni SjłiiĄra^diwitlium: 
minuffiSE Bininimtafe- 7.. EKll. 38L

HPatU '24.(15;. (0>, 24'25«i undl 247ttl’. Erńiniiar:: Eilpil-fiiit- AĆirjc (OntótólL 
Bhdtutnu Aiuuiiliiiin; Eftr.. C. (Oteros St (Dsnipi, (SmiafHi... B^diumu bu-
triiiłsener 3ijulicmdis»«ibtfenu Zna*, z.. Któ.. 2JR..71,  W  um£ 0$U&ll.4lłi

3<fai. ‘1/Gńu R7,. lotf'7377.. Srfimfeir:: IDłr.̂ Tn«L. KarS Diias«iUotfil
Aamulitiun: BColiii**- umi* ElHeifhrsdiuuir. GmfcfrtL,. SiOiłsefttiicl. Rmłiar*tii) ftiir 
i)uuw.:mr!mi Biłansprudrunireni. Ê .. -ttU.

3 5 412L (Si&ctidiir BUTiier.. fJr.wiU {-idb.v;*iir):.. sdii-rfMtfar-
I iaiiie.in ridiitin st fiii? ^diiim nic mic 015ISk «cm BSL H- 3J5U-
IftttftłiłJtscatl Biilimi!:! unii: .WdlhrenL

3r«fc. E2fi.. DL. *Vl2Iś.. Eufimfiurr Ettr.̂ htfc. Hinfiw&r Oitv.tt»Siinid<
iiiti BiuC ^diwartatu. Aamuiiiiir:: ŁaBtfdtes' AfaschimwiinaK^wcJ^Jtdiafr,. ŁiiHuidi.. 
AflłSstajptcSJi mic jjs* eiaiunj Aiińi;iiimłłfKrdUrasr au f ieifer Siî si. 72  ̂- 37.. 
fOMtsrr̂ idiu

j&eatrłdrit Parteatu-
'Iftar dkan Haas;, aa: dkau diii' ErtijSUniir aiius* PiKćatBS. SdlamitteaEtefińwnribr 
ifir,, IKafti die Friśr,. imntrliaili dłsrsa: eiht£ KditójftiafeftlŁałsc .iSKraa:

das Parait eriiciwa! wwrdfeaj liana..):' 
r& <Vi),. ~’i!ł3fr8„ mm Ł.Ł.40L ErfeSionp iieiiaant̂ słnadir am: lX7  ̂i':- 

ACae.xllCa:tf ł«illli*<ili a ffR ar Fra alif u irp (.TCaar.. &nr','ńtui'z r:t+
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tóeic&riber T naa& zg*  r e t  r .  E r E a d o r :  T b ic d e c  Burfes: im FiianŁ f x r t
Der S c i- t: e :in « ic i silcł i..: d ii  Ft :-;x- : n :  £.:irraea

e s «5 M i f i t f i c c *

D*e EE=rkfcfax£ hi; rares scŁrix tb*r- ------------
etaaEderiksecade sts«sprf®t Ekkrrcder cc 
cnd. r ,  vcc d sssa  d ii  tBsiere Elekfcnode <c r r r  
Acfsa&e ur,d Fitedeniass des. Sdbdldeisses 
dwsst. Dw csfette, die GsBtfeeśkfcos casda Mł$~ 
ę a ie  sfitrer L o tB I u jk i !  asrskfcssde OeŁ- 
Łrodt i>. dsie £q denelhea  oder es <art£ej-er- 
sssetzteff RicŁśsrg: aa®etrafcen wird wije o t  
a t te re  E kŁ frede <c„ bestkhn a rs  asefcmsis 
p o n lk k s  kb cffincsa A bstsad TcoscśsisaiSer 
^leśdhłgżgiży a r :  <e£a<r 3̂“eEIe e  arseeedseess 
Sc&d&HŁ. D«r Absiaisd der Ś c ie li <a= Tcrarib- 
asder ikasa re rs tillfe ir s c h ł c i i  ć&c SdfceEsEm 
kocxzxz. ib& tr*zió£tt. Kazrfea eder fceilfco 
ariijr zc^esefcarftes Oow sdtóttsęrs:nl ŁaŁrr,
Fesiaer fc>ćca-es die StiticrUsbec d*r ScŁebes 
a rś t fs& crtaazarfiiizess YestSefascai ver*«ibe£

IS a  CS3h)- 7H9SI2. vam  17.&.39L Er- 
ts ifc irj fc«ł5ocr.iy:e=uB±.: a a  17 .7 .4S . H e lis -  
rie fe  K o p p e rs .  C rz iH . i3  E s s e c .  7£r&e&&
WtnrśdktiBtz f£r TŁrrz vcrt YahsJkasz&t*
Łtazm&r&ium- E rfizder: Dr.-fejr. e . 2_ Hemikfc 
K e$ę*rs ća E issn.

Die fairrare Voeiiritaagg Łic.
•*ut fcdkaim-i. one 'vtŁkr«di»r.£
Aeftse <r„ car dat dae Tiirsa: 5  aur 
Feetksamf ifcser 12 :eircira-dar 
Dtjd&mzira&sseo c jesefewe:s&i wer- 
das. racżdinr sie as$ des ICłe- 
mera <£ der ©fas xero!j:er siad . Ge- 
miliŁ der EnTci-Jticy: rst i-rf djr 
Acfisc x  eas WłłaescfcstzłcikiBd * 
scfcwesŁŁar so  aggecc&gS, di& er

e5e feoerfesse A sssasatrars"
CditE Sctaęfcs) /  óic Teren & je*
•ęcfewecilu wersSem k.inrv rrocMitar 
<&t Traem c e  cSe A ^I^ ' <r te -  %
«fcnnsiŁl łTrod. Des- ScŁiM e ło ił  <S s
StegrajpaŁł̂ Łg&eźg as óia aiiren esJswflcfiersu aiiieaD <tz das Ariiei^r 
tc is  d t r  AiMotanitTUcy: ^dtzu SHop^a) /  dar Tirseni aaifaferaMŁajdaE 
sc&uiaiL.

S S e j ^ l .  73& *ji5. ,mb2 5 . 6 . 3 7 .  E rfeaSm ar & e5am r5płata»ds aac  S» .. i i - £1. 
I- P©&I5se ACł  5c K&Soj-Z oS 0scec3L JŚtsr Sdłitóa
ii'4C:edbl iikib air? duf. g .nrt¥. (0H3śarceś«Ł.

EKtt^BnratSfeiitg  5tr2. ■arit &aii aih^riunanSar aisraisriłntac,, iia
Iłeuśas SSSdfcflatRCBB SSrdanniit EtettS&niSiireir,. tSie d e s  Łnfen iia tr- <&Scr 
im^ranmrdiff sseśScr- Dtar rn rriUrr*- di2‘ sfeci F^oSaresr iifii jpsmSp der Er- 
fiisłiutLf seattfi®c aad d^uta- E&tdhłdiitiSu anOKaaifin^L

JS e  r ^ .  7<VVS&D„ *«nc HJU 7_ 3k. ŁrstiSiirg Scłaita^fAiaiaufe' asro 2«.. T- -t3- 
BffJSWTB. B o T eri 3= Cie.. AGL ikc Maaucłeuinj-KiBffertLaU. SntSegga&tiiźłŁ. 
ŁrSiidtr-: Ftoar EitcTtar in: O^rnatmnS-Łazi^ntiiirłt..

ff

*&&J3L

wnr <2tt3’ 
W2nnje

Uteit łuttsle, --iat E~ z i&d sdmistwttae Ciź-Łufssuiieii ŁiaKirdtsn; wsm t£af«- 
ukliin^ t -  K- fłdjTdurw*aq>m̂  diirdb IDbodł^iu^mmiiiMcu »«ir,v«sn&tt wwnflDB 
®fl42v ri;Ł2  iHf ZgnattangOtt iwig&i&ii&t: O litilitr c,. <&£ ^fluniii rma itaitur sunt 
KdśEle BiMiniiiat V«sułnasautat %> Tffira^iasoe fnrikfffidteiłdfami £  oiiifi Sfc&ttn: C 
aiiTiiihanilisff iPes&iuzEttss -iziniL S>«‘ '̂^3iiuiicanrałr.t3c $> ikrr Lamdban <c ciuflsbm 
łidb ani, wsma d i t  Z m i  atzf dtór S iftflgMflgąąfc nuBFfiiin worii ainfi *s«ii$cr in 
d e  dał- 2Ui ąiiSitrtSsr^ii*: <C5at łcntiit-łaimtes <Q»ifiiltc r  CH^flEr-wawas •:•.. .iif.il.;) 
«aiu C«:£L JŁ4fk.)L MJTaniS auaT offite SdiiUg^ibssit !iiracsa»iJ «fiir. Sdhiib ai@jE2iiBtt» 
dirnt sfik ^'isiimijssutopeB Ib .iłaifb utóteu mufi ftaanmmfl nań  <&»

i  auliitr E intaiśŁ  ©iie Sdiwuugiiewtagugc itiar Łutóhsn <r lianm cfiundb 
ais das Sfa îas dar GŁkdar <r fflftgmflf ,7  atufi an; d a r Vj£sSaiiCB3ntns ii
dar Ltadkias iiiagEffSttfcBue AiudiiHifit z  Saapmaa warfieE. E3.il- S',«rtr Ramc 
fianaar atc Itirtaro iis <ter ffmfesmidh^imir «T»ani ffiUąymlW  Łrds- d u rrś  dtic 
4QiaiitaŁCii'«iidi£ ŁeSitmai mail ais diut iis :tiar ffTicdannidlmnjłr himas liia^andc 
Enfii- ikar BOafite Hann «iic 5łi2ila;ęiitf.w'i:ijć rni$5dhan$ 9  w/ariiac.. EntlluiL ił^uimas 
eiloaflnE dar Vertimflray5&dłsttm £  dar aSjare am iiaiSar. Enfen’. mis 
TrucrsjGiłai /Ł a m .  siut iis (UMSfenmcsfiii Sdbianac & Sm^fcn łinifi ds»
ujfr.;tnfiaiSkihmi AłwOainfl diir TtariiinicairuiifŁeii 8> dar laiidtias c  won <ilac (Gâ - 
£Ulła» € asew^Efit&SteiL

B U C H E R S C H A U

H a i t e r f i i S a&ylTnr i g da* S^^bnr--dVs. Eiiu S?‘a.Łf.eŁ«iir iiir (Sie Łeuićimcfc- 
itefjemm*' Łut SftrarfBnadk dsrdb srtaddśihefiłŁa B*jJh:taa an- S^ctsmi^aJl!!- 
3t^cefd;rr. Vcm Dc, Erzat E. HemsojfidiL tSdzńżzar d »  ffattSaatóL'* 
sSCeice mrd E rdarc. Bd. 5 .) 13? Su m it YjH A&£a_ EteiHis E^S- Toribcc 

<&r DtarracŁas Afffceśtffirocl. Preśł us 2
D er VofieE9er feat .^Łi dirrfoats'# “irikarwi-jił;- ua.fiiin:<:jnai»a  ̂ -tum Eftwr- 

■fteUsc^r dał- a^ grriHJiigŁrńHwg Scasrdał d sr &3&-uadin£ć ias 3 “iiiniicuuifc iłnittrr 
VcrKsnjdmx ^sm K-utaiieta II^:fice^żas aa: gtfeem. Es di**ar HarnórftO te i^urii 
2 w«ćfdISał ećre ŁacŁe a r  ScŁriiminr-

KadŁ eiiiitss Sarrriar &łin&Łvii!5: a a f diie EirAiudJhnif dar GK?tóah&iikr- 
h»t?ftirpk am3 eurśtiar A.iiPŁi»ar iifiiar <Se UCiffli® dar ttisrftrnfffcłiEIle werdas tłuut;

tcoj Kjrtzn^t^łlJl-Bcferieriiar :artf da;'ar EtiianiiZiarc !i»ałciiriiiii»as_ Łi 
fafiłKS 2iitrac5fiirr^<ati ii»»r esratGatre Br&rliastacir^as.. tL^taerłmiikai^iła?xei>- 
rtiHiie o&ar ćb.t żawdfaBBteęseifectKfe: HaroSafimcł- dar B-itrrciiiciiaitar anąar 
Biariadciicfisifinrar d t r  G»i3UK<i«*sfcafea;4r d*r ^daaiaucriteaftŁ BeHttSJSdlkn: 
d is  ©irJs_

3*tóni RiadouAt airf ^-r: Sjtłesr{treiiłv r.Łr dta: d s t  Sicis :jc ertiter !Lui-i*. 
hwiwmw!# ćłC w are eiiar er»Ł€- eósfi^&are SxAsrei2.*v\aHłt fa r  d a ł  Vss3P&im&ve 
'jcir Vi5crex2 j5CTreaeaL

Ote Preśił»?rfir»?E: fes & rE««r»{łtSdbi!f!L V ;ir gk.. ffianł © i'.;’: ra -r  r.._€»:•!?-
rat^arantfrrarS fcetar KiyifiafeaoxnrEWar f i -  ću? fTriBj&cHdaTir iis B»fyLhi.. 
■2& 5 , nris 2  ASSpu Dfestfiifiwrf 1^2- 5ćut-ii2«5s otófiiL .P te«  iis
Ptłęęfisłl.
Xtu& etttSi5P«cdeni Aa»f£fiRffUn®<a3 a&tsr c£it Zwtłdbml^tibriiC dar sftraiSaa 

natii :naJk«irfaEiiłtit*diiar Ptesfuiiwffwadhrajj: and nntrtsIaaŁC. tw  aZkai fan Knugr.

sani! aadb EariEi&sraroi: des Łaaaars iiu dit- (Girunfcu^ itbs ajjUsamtatmc ^saiisr- 
e sd te  and dar ftitaar om ViłrdBrgpnmtfl »ndt«2nflan 8 EroiB|^lgt^ ta^ v a r t c ^ u ^  
•Riiuuditrl CScftgana^ aia dar Saatssu iiiaronane SCantU. dan J&oSiimu d a r  Siir d it  
jp^iaaft^ldmg: rasKtandirias ffikftmnfiau, osts iiłarur atmdłrutdiand d a s  !Li:aar an cfik 
3có3iafiaisaan dines iradfa dai' aur Stóbatitidhe Aafórcułs: darflhBBBBBmtB ^Iimdfań?t«n 
igtftyjkfeatai fftetu«BS iśiiaa^itoaau w imiut saaftti wliŁltatnmtam~ Aiilakiiułcen •axił- 
ar.mmtas w tsdbs ihUmitm. Etn IDiitsSjBdk uibar dic Sitr łffie dam iDiaitteJhan 
Siaidfc eihv- ami! ajKisafU»aiiańas Wmtbdłm5taBsjniK& >i:iimtauitrtlfic ^raiRv.ov 
sdfanStten. Siaidiiiialc d ie dar a£Eipmnaita5i5 t"usm lFimi<at d a t t̂afcaiH
włrniipas ilbtntdłiss P^adHradići- amł! w-iuir airiitówjiiorr ŁJkiw.<ałitii»if-

IDł»: SiikflUilbojiski) iK^iślit ś&tti tdmj^banfi n id  dar ?taatjaiiliixir«; an duj 
eaiaaiinac ^Krtwdfaagto^y.sfaym dar E » ta  5 <iiiatSandcti and  ŁESasii 'MarsctiRihaiidac 
łhifltaSjnfie *»wiie iihiat 9tUn\as2k.. &feiar w©rdsc aadhiiifti u u t  taćłiarartuHivt*irfii cłUt 
V :c- timfi Sóu&łttiiie dar ftpwsS* liwtsujiffinfisij ffkadttprtmtfhjpac fftfer {Bnuftis  ̂
Ptefis^tóams spswSia&etL 'wwsftłai e in  ^siramcuwialMar .*vimdiui^. taintai I te a su  
Eiiftiiidic iii! dSie {jadlnii«ditaxi ^nuitfllucas d a f EmarihB$tmw«tMmeB tunfi 
euizaSfaem Eiiwan- umfi Sćt^Ufauutte^ iłiis: Siarraurjr.. ^łmnMBesRdfaaffiarfteSt unili 
Ttâ bû ttiShicuzłCsn.’ pawiiirl and *v des: ârtithnflcitf ffiir tfik diUcaniiati 
Aas^ilhnuncsm zat ł^arak^au aaaacnEtt iśtL 23tt iiu <amam .^tihaiic Sfanicajisiltatuai 
wlidUSiCłfeo Estowa: amU ansf dam Ciaiiiaac d a r ffWiKflpiłiiiik amfl
^^•łliuduTts;. sw.e aucili dii* aciil 'fełarrinimihriKtii Sur d i t  IfteairiiiiitUnc !i*mm 
^Tx&a»BSB' ‘.^"Cuii^anES EiSawc omfi .JtiissTiiiirimcśiiautimnimjcsr IbeaiMislIiKC 
•dir S ie  -jaiitic Łcwb* Uadtó ftfiłStiiui- SDtenaaiiunE dar ,vum Snartt' dunfb- 
CBffiftctiBB unii anuifc ;:m U&iiajs ianeitti«ih?lłcłbł!n ir^-iśiiiaanrfłUKannf-

lOfeir Zv>*dk dar Srihagtt -aian HSjaflijanm. dar ffteissiE fiir ifirs Titgasg^iłaft 
diuai! diitdldiifaj ILnicSatian dtffdb <fiie wthHlSic^au iERaibmSttóSEłytas am śHłanil 
203 ggSłsaŁ wiad ureJSutó emscBSftl SUte-̂  S

Z E I T S C H R I F T E N S C  H A U
tŁ a u  E r Z Z iw ł £*r M & L rzv xw  sst e t K r  i  <ctf £ e t S t& m  1& -2Z w rigfadSig& L T ret- dt&ar 7

taię^nfineaiaac& i.
Fum&r„ Ladcirr B e i t t z i  J««r jpraiŁśSiSłrifceic L ^ e r -  
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Chemische Technologie.
Kokereiwesen. Frey, A.: O b e r  d ic  U r s a c h c n  d e s  T r e i b e n s  von 

S te in  k o h le n .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 33 S. 637/47*. Untersuchungen 
des Treibdrucks, der Blahfahigkcit und des Vergasungsverlaufs haben er
geben, dali der Trcibdruck aus 2 Koniponenten besteht, namlich aus dcm in 
der vorplastischen Zonc auftrelcndcn Quelldruck sowie aus dem Druck, den 
dic entbundenen Oase in der Schmclze ausuben. MeBverfahren. Schrifttum.

Gaserzeugung. Gerdes, C hristian: D ic  H e r s t e l l u n g  v o n  S ta d t -  
g a s  a u s  Vc r g a s u n g s g a s  u n d  i h r e  W ir  t s c h  a f 11 i c h k e  i t. Gas- u. 
Wasserfach 84 (1941) Ńr. 35 S. 485/91*. Chemische Grundglcichungen. 
MengcnmaBige Umwandlung der einzelnen Gasbestandteilc. Gleichwertigkeit 
der Reaktionen fiir die M ethanbildung. Verfahrensteclmik. Hcizwcrtanreiche- 
rung ^on Wasscrgas. Mógliche Steigerung der Gaswerksleistung.

Hydrierung. Rosendahl, Fritz: D ie  H o c h  d r u c k  h y d r i e r u n g  von 
K o h le .  (SchluB.) Teer u. Bitumcn 39 (1941) Nr. 15 S. 141/44. Die Gas- 
pliase. Bcschleuniger. Herstellung des W asserstoffcs. Vorgangc bei der 
Hydrierung. W irtschaftliches. Schrifttum.

Schmieróte. Schultze, R. und J. C. Nicolas: K r i t i s c h e  N a c h - 
p r u f u n g  d e s  R i n g a ji a ly  se  n v e r fa h  r e n s  f u r  S c h m ic s ró lk o h lc n -  
w a s s e r s t o f f e .  Ol u. Kohle 37 (1941) Nr. 32 S. 617/28*. Kennzcichnung 
des Ringanalysenverfahrens. Durchrcchnung eines Bcispiels. Gewinnung der 
Mefidaten. Priifung des Verfahrcns durch Entaromatisierung, durch 
Mischung von Ol sowie durch Hydrierung der in Ol enthaltencn Aroinaten. 
Erórterung der Ergebnisse.

Huttenwesen.
Alimetalle. Schreiber, Hans: F o r t s c h r i t t c  in  d e r  V e r w e r tu n g  

vo n  A l t  m e t a 11 u n d  A l t m e t a l l c g i e r u n g e n .  Met. u. Erz 38 (1941) 
Nr. 16 S. 366/70*. Herkunft der Altmctallc und ihre Vcrarbcitungsmóg1ich- 
keiten. Beispicle fiir dic Aufarbeitung ycrschiedener Altstoffc und Abfallc.

Recht und Verwaltung.
Knappschaft. Glenz, A .: Z um  w e i t e r e n  A u s b a u  d e r  K n a p p -  

s c h a f 1 1 ic h c n  V e r s i c h e r u n g .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 32 S. 401/04. 
Neuordnung der Krankenvcrsicherung. Gcsundheitsfursorge. Krankcnyersiche- 
rung der Rentncr. Knappschaftspflicht von Betrieben der Industrie der 
Steine und Erdcn. Knappschafts- und Angcstelltcniilteste.

Soldatenfursorge. Stumpf, Fritz: D ie  F i i r s o r g e  f u r  d ic  e n t -
l a s s e n e n  S o ld a t e n .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 32 S. 405/07. Sicherung 
des Arbeitsplatzes. Gcwahrung von Hcilfursorgc. Ausgleich fur erlittenen 
KÓrperschaden.

W irtschaft und Staiistik.
Saar-Lothringen. Martin, Robert: S u d w c s t l i c h e s  E i s e n r e v i e r .  

Stahl u. Eisen 61 (1941) Nr. 35 S. 806/10. Obcrblick uber die Eisen- und 
Stahlerzeugung, die Kohlen- und Koksversorgung sowie dic allgemeine 
wirtschaftliche Lage des Saargcbiets und Lothringcns.

P E R S Ó N L I C H E S
Dem Gcneraldirektor Dr.-Ing. e. h. Ernst P o e n s g c n  in Dusseldorf, 

ist der Adlcrschild des Deutschen Reichcs yerlichen worden.

D en  T o d  f u r  d a s  V a t e r l a n d  fa n  d e n :
am 28. August der Bergbaubeflissene Helmut F r o m m e . Untcroffizier 

in einer Panzcrjager-Abteilung, im Alter von 21 Jahren,
am 29. August der Regierungs- und Bergrat Ulrich J u n g ,  Haupt- 

mann und Kompaniechef in einem Schutzen-Regiment, im Alter von 43 Jahren.

Heinrich Koppers f .  •
Am 5. Scptcmber 1941 ycrschied kurz vor VolIendung seines gleichen, so erkennen wir auf Schritt und T ritt die Auswirkungen dieses

69. Lebensjahres Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers. Ein Hcrzschlag becndctc schópfcrischen Lebcns. Sicher haben auch viele andere bedeutende Kópfe
das an Arbeit und Erfolgen reiche Leijen dieses Mannes, dessen Name in der Anteil an dieser Entwicklungsarbeit, und es ist o ft schwicrig, im einzelnen
Zukunft stets mit der Kohlcnvercdlung verbunden 
bleiben wird.

Fast ein halbes Jahrhundcrt lang hat Heinrich 
Koppers seine unermudliche Arbcitskraft und dic 
Fiille seiner schópfcrischen Idccn der Kohlen- 
yeredlung gewidmet. An dem raschen Aufstieg der 
Kokerei- und Gastcchnik in Deutschland und dar- 
uber hinaus in der ganzen Weit hatte Koppers 
maBgebenden Anteil. Vom Niederrhcin stammend 
tra t der iunge Hiittenmann 1894 in die Dienste der 
altbekannten Koksofenbaufirma Dr. C. O tto & Co., 
bei der er bis zu seinem im Jahre 1899 crfolgtcn 
O bcrtritt in die Dienste von H u k o  Stinncs tatig 
war. Schon bald darauf machtc Koppers sich ais 
beratender Ingcnicur in Karnap sclbstandig und 
crhielt im Jahre 1901 den ersten Auftrag zur 
Licferung von Zeichnungen fur den Bau von 60 Ab- 
hitzeófeit fiir die Georgsmarienhiitte. Damit war 
der Orundstein fur die heute in aller W eit be- 
kannte Firma gelcgt. Mit Tatkraft und Zahigkeit 
gelang es Koppers in yerhaltnismaflig kurzer Zeit 
nicht nur in Deutschland, sondern in allen Landern 
der W eit, vor nIleni in den Vereinigten Staaten, 
den deutschen Koksofenbau zur W eltgcltung zu 
bringen.

In besonderem MaBe bcsaB Heinrich Koppers 
die Gabe, technische Entwicklungsmóglichkeiten 
vorauszuahnen und damit ścincr erfindcrischen und 
konstruktiven Begabung den Weg zu wcisen. Die 
Entwicklung des Koksofcns vom Abhitzcsystcm bis 
zum neuzeitlichen Rcgenerativ-Verbundofcn ist im 
wesentlichen sein Werk. Dic Einfiihrung des Silika-
materials in den Koksofenbau, die durch Koppers erfolgte,. erradglichte Koppers sich gestellt hatte, konnte er selbst die Lósung erleben, mitten
uberhaupt erst die Schaffung des neuzeitlichen Hochleistungsofens. Konstruk- aus der Arbeit raffte ihn der Tod dahin.
tive Neuschópfungen und Yerbcsserungen von der. Kohlenmisch- und -mahl- Die deutsche Wissenschaft hat die Leistungen Heinrich Koppers mit
anlage bis zur Koksverladung, die Entwicklung neuer Verfahren auf dem Ge- der Vcrleihung des Dr.-Ing, e. h. durch dic Technische Hochschule Aachen
biet der Gewinnung und. Verarbeitung der Kohlenwertstoffe von der Vorlage und der Ernennung zum Ehrensenatór der Technischen Hochschule Berlin
bis zur Koksofengasentschweflung, von der Ammoniakgewimiung bis zur anerkannt. Mit der deutschen Technik hat auch der deutsche Bergbau in
Tcerdestillation, alles das sind Ergebnisse seiner rastlosen Arbeit. Wenn wir Heinrich Koppers einen Mann von genialcr Schópferkraft Yerloren, dcm er
heute eine GroBkokerei mit einer alten Abhitzc-Koksofenanlagc ver- GroBes verdankt. R e e r in k .

gcrccht zu entschciden, wer der erste, der eigent- 
lichc Erfinder war. Niemand wird aber bestreiten, 
daB Heinrich Koppers von allen auf diesem Gebiet 
schópferisch tiitigcn Menschen der gróBte Anteil 
dieser Entwicklungsarbeit zufallt.

Bei der Griindung seiner Firma betrug die 
jahrlichc Kokserzeugung im Ruhrgebiet noch nicht 
einmal 10 M ili. t. Bis zum Todc von Heinrich 
Koppers war allein im Ruhrbezirk die Koks
erzeugung fast auf das Vierfachc angestiegen. Diese 
Zeitspanne umfaBt somit eine Entwicklung der 
Steinkohlenverkokung, die fur alle Zukunft ent- 
scheidend bleiben w ird. Aber in der Kokcreitechnik 
allein erschópft sich nicht die Leistung Koppers, 
auch die deutsche O asindustrie verdankt ihm wesent
liche Fortschritte. Von dem Wirken auf dcm Ge
biet der Kohlenwertstoffe war es nur ein Schritt 
bis zum neuen groBcn Arbeitsgebict, das im Zeichcn 
des Vierjahresplancs alle schópfcrischen Geister 
bcschaftigtc, zur Kraftstoffindustrie. Auch hier 
leistetc die Firma Koppers unter seiner tatkraftigen 
Leitung wichtige Entwicklungsarbeit auf dem Ge
biet der Destillationstcchnik von Synthesc- und 
Hydrierprodukten. Die Synthescgashcrstcllung aus 
Stein- und Braunkohle und durch Umformung von 
Koksofengas, die Gewinnung von Pechkokś, von 
Heizól durch Steinkohlcnschwelung, alle diese Auf- 
gaben fcsselten Heinrich Koppers und lieBen ihn 
neue bedeutsamc Fortschritte erzielen. Immer 
wieder gelang es ihm, seinen Ideen, die haufig 
genug ihrer Zeit weit vorauseilten, zum Erfolg zu 
yerhelfen. Nicht bei allen Aufgaben, die Heinrich

S. 50/54*. Vcrtcilungsart, Spannungen, Schachtkabel. Hauptvertcilung unter- 
tage. Hochspannungsmotoren,,Unterverteiiung» Niederspannungsanlagen. An- 
triebc. Bahnen.

Abbau. Fliegel: S t r e b b a u  m i t  u n d  o h n e  V e r s a t z  im s u d e te n -  
l a h d i s c h c n  B r a u n k o h l c n t i e f b a u .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 36
S. 469/81 *. Beschreibung des bisherigen Kainmerbaus mit SpiiUersatz sowie 
des kammerbruchbaus in mehreren Scheiben. Erfahrungen mit yerścliiedenen 
Arten des Strcbbaus m it und ohne Versatzeinbringung.

Kayser: E r f a h r u n g e n  m i t  S t a n d h o l z p f e i l e r b a u  in  s t e i l -  
g e l a g e r t e n  F ló z e n  a u f  d e r  Z e c h e  F r ó h l i c h e  M o r g e n s o n n e .  
Bergbau 54 (1911) Nr. 18 S. 225/30*. Beschreibung des Abbauvcrfahrcns 
und seine Bewahrung. Kosten und Sicherheit des Ausbaus.

Payne, G. C .: C a v in g  s y s te m  in  th e  P a r k g a t e  seam . Iron 
Coal Trad. Rev. 141 (1940) Nr. 3794 S. 489/90*, Nr. 3795, S. 518/19*. 
Nr. 3796 S. 543. Beschreibung des Bruchbaus, bei dem leicht aufstcllbare, 
ncuartigc Eisenpfeiler Vcrwcndung finden. Mcinungsaustausch.

C h e c k in g  s t e e l  l o s s e s  a t  w o r k in g  f a c e s .  Iron Coal Trad. 
Rev. 142 (1941) Nr. 3806 S. 1S7/8S, Nr. 3807 S. 215/16*. Erfolgreiche MaB
nahmen zur Vcrhutung des Verlustes eiserner Stempel im Abbau. Dic ver- 
schiedencn Verlustartcn. Oberwachung vor O rt. Buchfuhrung iiber Einsatz 
und Verbrauch.

Gebirgsdruck. van Itcrson, F. K. Th.: La p r e s s i o n  d u  t o i t  s u r  
le  c h a r b o n  p r i s  du f r o n t  d a n s  le s  e x p l o i t a t i o n s  p a r  t a i l l e s  
c h a s s a n t e s .  Rev. Univ. Mines 84 (1941) Nr. 9 S. 242/53*. Eingehende 
Untersuchungen zur Gebirgsdruckforschung, im besonderen iiber den Han- 1 
genddruck am KohlcnstoB.

Fórderung. Bernhard, J. M .: B e r e c h n u n g  d e r  S e i l e  f i i r  F ó r d e r -  
m a s c h in c n  m it  g r o B e r e n  S c h a c h t t e u f c n .  Fórdcrtechn. 34 (1941) 
Nr. 17/18 S. 133/37*. Vorschlage, bei Teufcn uber 900 m die Seilgewichtc 
durch Erhóhung der Festigkeit und Vcrmindcrung der Sicherheit in annclim- 
baren Grenzen zu halten. Dic Auswirkungen solcher Andcrungcn an Hand 
von Schaubildern. Entwicklung der Formeln fur das Scilgewicht und dic 
Fórderhóhe. Diagrammc zur Bestimmung der hóchstzulassigcn Schachtteufcn.

DÓdcrlein, W .: A n f o r d e r u n g e n  an  Z w i s c h e n g e s c h i r r c  vo n  
S c i l f a h r t - S c h a c h t a n l a g c n .  Kali 35 (1941) Nr. 9 S. 141/47*. Auf
gaben und Bauartcn der Zwischcngcschirre. Behórdliche Vorschriftcn. Wcrk- 
stoffe, Bemessung, Sicherheit, rcgclmaBigc Untersuchungen, Erfahrungen, 
pcriodisches Ausgluhen, das Magnctpulververfahrcn, Betriebszeit.

Groezingcr. W .: En d s c h  a l t e r  an  e l e k t r i s c h e n  F ó r d e r -
m a s c h in e n .  Elcktr. im Bergbau 16 (1941) Nr. 4 S. 57/59*. Unterschied 
zwischen Klinkenauslosung und kraftsćhlussigcr Auslósung an Schachtend- 
schaltern elektrischer Fórdermaschinen. Bcsprcchung yerschicdener Arten 
yon Oberbriickungsschaltungcn.

Krafterzeugung, K raftyerteilung, Maschlnenwesen.
Kraflerzeugung. Michel, R .: D ic  A n w e n d u n g  d e s  B c n s o n -K c s -  

s e l s  im  B e r g b a u .  Elcktr. im Bergb. 16 (1941) Nr. 4 S. 55/57*. Bauart 
und Arbeitsweise des Benson-Kessels. Dampf-Schałtbild eines Bergbau- 
betriebes niit Vorschaltanlagc.

Feuerungen. Kratzert, J. und Chr. Bruchhauscn: N e u e r e  E r f a h 
r u n g e n  m it  f e u e r f e s t e n  Ba u st o f f e n  in d e r  F e u e r u n g s t e c h n i k .  
Brennstoff- u. W armewirtsch. 23 (1941) Nr. 8 S. 121/28*. Zusammenhang 
zwischen Aschenzusammcnsetzung, Aschcnschmelzpunkt, Viskositat und Ver- 
schlackungsvorgang. MaBnahmen zur Verbesserung der H altbarkeit der 
Feuerungen.

Flugs/aiib. Wicmcr, P .: W c s c n  u n d  W e g e  d e r  p r a k t i s c h  en 
F l u g s t a u b b e k a m p f u n g  b e i  D am  p f k e s s e l a n  l a g e n ,  (SchluB.) Warmc 
64 (1941) Nr. 35 S. 328/31*. Dic Entstaubung durch Flugstaubabschcider. 
Zusammenfassung der Ergebnisse.


