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Von den zahlreichen Verfahren zur Bestimmung 
des Benzols im Koksofengas1 ist das von Berl und 
seinen Mitarbeitern-’ entwickelte »Kohlenverfahren« 
weitaus am zuverlässigsten und verbreitetsten3. In der 
Form, wie dieses Verfahren mit Darmstädter Leucht
gas ausgearbeitet worden ist, läßt es sich bei der 
Ermittlung des Roh- und Endgasbenzols einer Stein
kohlendestillationsanlage nicht anwenden, weil der 
Betrieb solcher Anlagen bei ungereinigten Koksofen
gasen Bedingungen schafft, die bei der Beurteilung 
und Anwendung der Analysenergebnisse berück
sichtigt werden müssen. Da diese Verhältnisse noch 
nicht zusammenfassend behandelt worden sind, soll 
darauf im folgenden auf Grund eigener Versuche 
näher eingegangen werden.

Der E influß  der V o rre in ig u n g  des Roh- 
und E nd gases.

Über die Vorreinigung des Roh- und Endgas
benzols findet man im Schrifttum nur spärliche An
gaben. H ab er 4 empfiehlt »das Vorschalten eines 
Teerfilters aus Watte und einer Flasche mit Gas- 
reinigungsinasse, da starker Schwefelgehalt im Gase 
die Benzolbestimmung beeinträchtigt«. K a ttw in k e l5 

verwendet außerdem noch kaltgesättigte Pikrinsäure
lösung für die Entfernung des Naphthalins und 
gekörntes Chlorkalzium für die Trocknung der Gase.

Die Wirkung der Feuchtigkeit der Gase auf 
die Adsorptionsfähigkeit der aktiven Kohle ist 
bedeutungslos, da die aktive Kohle Wasser abstößt, 
im Gegensatz zu einem ändern adsorbierenden Mittel, 
dem Wasser anziehenden Silikagel. Schüttelt man z.B. 
ein Gemisch von gepulverter Aktivkohle und Kieselgel 
mit einem Gemisch von Wasser und Benzol, so wird 
die aktive Kohle restlos in die Benzolschicht, das 
Gel restlos in die wäßrige Schicht gehen; legt man 
wassergetränkte aktive Kohle in Benzol, so wird das 
Wasser ausgetrieben, und das Benzol setzt sich an

1 T h a u ,  G lückau f 1921, S. 506.
s B e r 1 ,  A n d r e s s  und  M ü l l e r ,  Z. an g e w . C liem . 1921, S . 125; B e r l  

und  A n d r e s s ,  Z . an g e w . C hem . 1921, S. 278 u nd  369; 1922, S. 722; B e r l ,  
Z .a n g e w .C h e m . 1922, S . 332; C hein . Z g . 1922, S . 950; B e r l  und  S c h m i d t ,  
Z .a n g e w .C h e m . 1923, S .247; B e r l  und  S c h w e b e t ,  Z .a n g e w .C h e m . 1923, 
S .541; B e r l  u n d  U r b a n ,  Z .a n g e w .C h e m . 1923, S .57 ; B e r l  und  W a c h e n 
d o r f f ,  Z . an g e w . C hem . 1924, S. 205.

s K r i e g e r ,  Z . an g e w . C hem . 1921, S. 192; C hem . Z g . 1922, S. 468; 
1923, S . 317 u nd  357; B ä h r ,  C hem . Z g . 1922, S. 804 u n d  950; G as W a sse r
fach 1922, S. 60S; J o h a n n s e n ,  S tah l E isen  1922, S. 897; 1923, S. 404; G as  
W asserfach  1923, S. 572; H a b e r ,  C hem . Z g . 1923, S. 62 u nd  318; K a t t 
w i n k e l ,  B rennst. C hem . 1923, S. 179; 1924, S. 102; C hem . Z g . 1923, S .682; 
G lückauf 1926, S .2 0 5 ; 1 * 7 , S . 1787; 1931, S .1409 ; T e e r  1927, S .1 7 0 ; C hem . 
F ab rik  1930, S .3 3 ;  O t t e n ,  S tah l E lsen  1923, S . 1408; S c h m o l k e . G a s  
W asserfach  1924, S .7 7 ; G  o l  Im  e r ,  Z .a n g e w .C h e m . 1924, S .773; W  e i n d  e i , 
B rennst. C hem . 1927, S. 136; 1928, S. 234; B r e m e r ,  B rennst. C hem . 1927, 
S. 77.

* C hem . Z g . 1923, S. 62.
5 C hem . Z g . 1923, S . 682.

seine Stelle, während umgekehrt benzolgetränktes Gel 
das Benzol freigibt und sich mit Wasser belädt1.

Die Beeinflussung der Benzolbestimmung durch 
den Schwefelwasserstoff des Gases oder durch den 
vermöge der Spaltwirkung der aktiven Kohle ent
stehenden elementaren Schwefel und durch das infolge 
seines hohen Dampfdruckes stets im Gase befindliche 
Naphthalin hat bis jetzt im Schrifttum noch keine 
versuchsmäßige Behandlung erfahren. Zur Klärung 
dieser Frage sind vergleichende Untersuchungen von 
schwefelwasserstoffhaltigem und schwefelwasserstoff
freiem Gas vorgenommen worden. Mit Hilfe eines 
Doppelhahnes entnahm man einer Stelle der Leitung 
zwei Teilgasströme, reinigte den einen mit Watte und 
Gasreinigungsmasse und schickte den ändern ohne 
diese Reinigung durch das Kohlenfilter. Als Gas
reinigungsmasse verwendete man schwach alkalische 
Luxmasse (3 o/o NaOH), die mit Sägemehl aufgelockert 
worden war. Die Reinigungsmittel wurden, wenn man 
sie frisch einschalten mußte, vorher einige Stunden 
mit dem Rohgas behandelt. Die Ausdämpfung der 
Kohle erfolgte in der Kattwinkel-Vorrichtung- bei 
330° C Abtreibetemperatur, ln den Zahlentafeln 1 
bis 3 sind die Ergebnisse der Versuche zusammen
gestellt, die Benzolgehaltswerte aber mit dem Adsorp
tionsfaktor nicht berichtigt worden.

Die Versuche 6 0 -6 3  und 7 0 -73  sind bei einer 
alten Abhitzeofengruppe mit schwankender Gas
zusammensetzung, dagegen die Versuche 6 4 - 6 S und 
7 4 -7 8  bei einer neuzeitlichen Ottoschen Zwilling
zugofengruppe mit gleichbleibender Gasbeschaffen
heit erhalten worden. Von den letztem weisen die 
Versuche 64 und 74 eine stärkere Abweichung auf, 
weil die Messungen nach Feiertagen ausgeführt 
worden sind, als die Ofengruppe noch nicht ihre 
volle Leistung hatte.

Der Einfluß der Schwefelwasserstoffentfernung 
auf das Benzolausbringen ist deutlich zu erkennen. 
Die Entschwefelung bewirkt ein Minderausbringen 
von ~  1,91 o/ö. Wie zunächst bemerkt sei, verschmiert 
der aus dem Benzol des nicht entschwefelten Gases 
abgeschiedene Schwefel die Kühlvorrichtung, so daß 
das Ablesen des Benzols in dem Meßraum der Vor
lage Schwierigkeiten bereitet. Dadurch entstehen bei 
kleinen Benzolmengen, wie beispielsweise dem End
gasbenzol, erhebliche Fehler infolge von Adhäsion. 
In einem Falle verursachte das schwefelhaltige Benzol 
einen Verlust von 40,82 o/ 0 Benzol, ln der Regel liegt 
der Benzolgehalt des entschwefelten Gases unter dem 
Gehalt des H2S-haltigen Gases. Geht man den

1 H e r b e r t , s. Ul l mann:  Enzyklopädie der technischen Chemie,
1932, Bd. 10, S. 502.

> Glückauf 1931, S. 1409.
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Z a h le n ta fe l 1. Schwefelwasserstoffhaltiges Gas.

Versuch Gas Aktive
K ohle1

Kohle
verw endet Literzahl

S trö m u n g s
geschw in

digkeit
E rhaltenes Benz 

spezifisches

ol

Nr. mal n m 3 l/h cm 3 G ew icht g/n m 3

59 E ndgas T III 16 2276 166 2,6 0,859 0,98
60 R ohgas T III 17 418 270 10,4 0,873 21,72
61 R ohgas T III 18 577 288 10,6 0,869 15,96
62 R ohgas T  III 19 458 229 10,1 0,874 19,27
63 R ohgas EK II 0 509 255 11,8 0,869 20,14
64 R ohgas A IV Spez. 7 551 276 16,8 0,881 26,86
65 R ohgas T  III 20 495 200 15,5 0,881 27,58
66 R ohgas T III 21 547 190 17,2 0,881 27,71

27,7967 R ohgas T III 22 623 208 19,7 0,879
68 R ohgas T III 23 729 250 23,6 0,878 28,39

* V erw en d e t w u rd en  n u r  h ochak tive  A d so rp tio n sk o h len  d e r  C arb o -N o rit-U n io n  in F ra n k fu r t (M ain).

Z a h le n ta fe l 2. Schwefelwasserstoff freies Gas.

V ersuch

Nr.

G as Aktive
Kohle

Kohle
verw endet

mal

Literzahl

n m 3

S tröm ungs
geschw in

d igkeit
l/h

Erl

cm 3

ia ltenes Benzol

spezifisches i 
G ew icht g /n m 3

69 E ndgas T  III 22 3625 264 5,9 0,844 1,38
70 R ohgas T III 23 410 270 9,4 0,864 19,80
71 R ohgas T  III 24 549 275 10,6 0,863 16,66
72 R ohgas T  III 25 452 226 9,0 0,876 17,44
73 R ohgas EK II 0 589 295 12,8 0,865 18,80
74 R ohgas A IV Spez. 7 552 276 15,9 0,878 25,29
75 R ohgas T  III 26 504 202 15,6 0,877 27,14
76 R ohgas T  III 27 532 190 16,4 0,878 27,07
77 Rohgas T III 28 611 204 19,0 0,876 27,23
78 R ohgas T III 29 742 250 23,6 0,876 27,87

Z a h le n ta fe l 3. Unterschied im Benzolausbringen 
bei schwefelwasserstoffhaltigem und schwefel

wasserstofffreiem Gas.

Versuch B enzolgehalt U nterschied
H 2S- h 2s -

Nr. haltiges G as freies G as g /n m 3 o/o

59 69 0,98 1,38 -0 ,4 0 -40 ,82
60 70 21,72 19,80 1,92 8,83
61 71 15,96 16,66 -0 ,7 0 -  4,39
62 72 19,27 17,44 1,83 9,50
63 73 20,14 18,80 1,34 6,65
64 74 26,86 25,29 1,57 5,83
65 75 27,58 27,14 0,44

M ittel- 
l [ w e rt66 76 27,71 27,07 0,64

67 77 27,79 27,23 0,56 2,011 1,91 
1.72J68 78 27,87 28,39 0,48

Gründen nach, so findet man, daß die Güte der 
Benzole ganz verschieden ist. Aus den Zahlentafeln 1 
und 2  geht hervor, daß das spezifische Gewicht des 
Benzols aus H2S-haltigem Gas höher ist als das des 
Benzols aus entschwefeltem Gas. Dies besagt, daß 
das schwefelhaltige Benzol Waschölanteile und andere 
Bestandteile enthalten muß, die für die Beurteilung 
als technisch verwertbares Benzol nicht ohne Be
deutung sind. Der Nachweis ist durch Bestimmung
Z a h le n ta fe l 4. Verdunstungsrückstand des Benzols 

aus H2S-haltigem und H2S-freiem Gas.

V ersuch Benzol V erdunstungsrückstand U n te r
aus den H„S-haltig H 2S-frei schied

Nr. V ersuchen »/o °/o °/o

79 61 71 0,698 0,002 99,70t in
80 62 72 0,652 0,086 86,82
81 64 74 0,200 0,144 28,00
82 65 75 0,560 0,120 7S,57 * 0»
83 66 76 0,600 0,200 66,67 ji
84 67 77 0,520 0,180 65,39 5
85 68 78 0,480 0,120 75,01

des Verdunstungsrückstandes (Zahlentafel 4), der 
Bromzahl, des Brom Verbrauches in mg je 100 cm3 

Benzol (Zahlentafel 5) und der Siedeanalyse (Zahlen
tafel 6 ) erbracht.

Z a h le n ta fe l 5. Bromzahl des Benzols 
aus H2S-haltigem und H2S-freiem Gas.

V ersuch

Nr.

86
87
88
89
90

Benzol 
aus den 

V ersuchen

64
65
66
67
68

74
75
76
77
78

Bromzahl 
H 2S-haltig

8,4
10.4
10.4 
10,9 
1 2 , 0

H 2S-frei

6 , 0 0
6,96
7,68
8 , 0 0
8,80

U n te r
schied

%

28,57
33,09
26,16
36,24
26,67.

Í  vn
Ü ~
s

Z a h le n ta fe l 6 . Siedeanalyse des Benzols 
aus H2S-haltigem und H2S-freiem Gas. 

E ingem essen 50 cm 3 Benzol; destilliert aus G laskölbchen 
m it 3 cm langem  D eph legm ato r aus R aschigringen.

V ersuch

N r.
Siedeanalyse

Benzol aus
h 2s - h 2s -

haltigem  G as i freiem  G as
Beginn . . . . 75 °C 76 OC

»C o/o %
80 14,2 10,0
85 78,0 76,0

90 90 90,0 89,2
95 93,2 92,8

91 100 94,0 94,0
105 95,6 (104 0) 94,4
110 — 95,2
115 — 96,0 (114°)

R ückstand . . . 

Benzol vor dem

4,4 4,0 
verkokt flüssig

B r o m z a h l

D estillieren  . . 9,6 7  n  i U n ter-

B enzoldestillat . 4,8 4,8) 25%
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Der Verdunstungsrückstand unterrichtet über die 
Reinheit der Benzole. Aus dem Befund folgt, daß 
das schwefelhaltige Benzol überaus unrein ist. Der 
Rückstand besteht aus Schweröl und Naphthalin. Das 
entschwefelte Benzol ist nahezu rein und riecht 
erheblich angenehmer als das schwefelhaltige öl. Sein 
Verdunstungsrückstand ist um 71,45 o/o geringer als 
der des schwefelhaltigen Benzols und von ölfilm
artiger Beschaffenheit. Die Bromzahl, ein Maßstab 
für den Gehalt an Olefinen, liegt bei dem schwefel
haltigen Benzol um 30,15% höher als bei dem 
schwefelfreien. Hieraus folgt, daß das schwefel
haltige Benzol mehr niedrigst und höchst siedende 
Bestandteile haben muß als das schwefelfreie Benzol, 
was durch die Siedeanalyse vollauf bestätigt wird, 
denn die Olefine befinden sich hauptsächlich im Vor- 
und Nachlauf. Mithin dürfte nachgewiesen sein, daß 
die Schwefelwasserstoffentfernung bei dem Kohlen
verfahren ohne Schaden für das Ergebnis ist. Im 
Gegenteil ist stets anzustreben, das Rohgas weitest
gehend zu entschwefeln, weil man dadurch nur die 
tatsächlich verwertbaren Benzole in vorzüglicher Rein
heit erhält.

Der Einfluß des Naphthalins auf das Analysen
ergebnis konnte an einigen Modellversuchen geprüft 
werden. Mit einer Lösung von 10 g chemisch reinem 
Naphthalin in 100 cm-1 Motorenbenzol wurden einige 
Abtreibeversuche mit verschieden großen Einfüllungen 
vorgenommen, deren Ergebnisse in der Zahlentafel 7 
zusammengestellt sind.

Z a h le n ta fe l 7. Abtreibeversuche mit einer 
Auflösung von Naphthalin in Motorenbenzol.

V er
such

Nr.

Aktive
Kohle

Eing

L ösung
cm 3

efüllt
N aph
thalin

g

Erhalten

Lösung
cm3

Äusbi
ohne
Berich
%

ingen
mit

tigung
%

92
93
94

T  III 
T  III 
T  III

18,4
10,0
20,0

1,84
1,00
2,00

17,4
9,5

19,1

94,56
95,00
95,50

97,34
101,00
98,06

Bei diesen Versuchen beobachtete man, daß sich 
das Naphthalin im Kühler in fester Form niederschlug, 
wenn die Dämpfe im Austritt der Kattwinkel-Vor
richtung eine Temperatur von 150° C anzeigten. Den 
Zahlen ist zu entnehmen, daß das Naphthalin keinen 
Benzolverlust verursacht. Das ungereinigte Rohgas 
habe beispielsweise 20 g Naphthalin in 100 m3 

Normalgas und 30 g Benzol in 1 m:) Normalgas. Bei 
750 1 Normalgas ergibt dann die Analyse 20 g Benzol 
mit 0,2 g Naphthalin. Dieser Naphthalingehalt ist so 
gering, daß er völlig vernachlässigt werden kann, 
denn der Versuch 94 zeigt, daß man sogar bei der 
zehnfachen Naphthalinmenge noch ein Benzolaus
bringen von 98,06% durch das Kohlenverfahren 
erzielt.

Weiter ergab die Naphthalinbestimmung einer 
2-kg-Probe Endgasbenzol einen Gehalt von 2,6 % 
Naphthalin. Demnach muß das gewöhnlich 5 cm:i 
umfassende Endgasbenzol 0,13 g Naphthalin ent
halten, eine Menge, die keineswegs das Ergebnis des 
Kohlenverfahrens zu stören vermag.

Z u sam m en setzu n g  des Roh- und E n d g a s
b en zo ls.

Die Beschaffenheit des Rohgasbenzols hängt von 
den Verkokungsbedingungen und der petrographi-

schen Zusammensetzung der Kokskohlen ab, während 
die chemischen Eigenschaften des Endgasbenzols 
hauptsächlich durch den Wasch- und Abtreibevorgang 
sowie durch das Waschmittel beeinflußt werden. 
Dementsprechend setzen sich Roh- und Endgasbenzol 
ganz verschieden zusammen, ln der Zahlentafcl 8  sind 
die Siedeanalysen nebst einigen Kennzahlen aus 
ändern Untersuchungen der zu besprechenden Roh- 
und Endgasbenzole eingetragen. Man ersieht daraus, 
daß das Rohgasbenzol eine flache, dem Motorenbenzol 
ähnelnde, das Endgasbenzol dagegen eine steile Siede
kurve aufweist, die durch einen großen Vorlauf und 
einen ebenso großen Siedeschwanz gekennzeichnet ist. 
Die untersuchten Roh- und Endgasbenzole stimmen 
in den Siedekurven mit den Roh- und Endgasbenzolen 
überein, über die K rieg er1, B ähr2 und B rü g g e - 
m ann 3 berichtet haben. Ferner lassen die spezifischen 
Gewichte, Bromzahlen und Harzbildnerteste erkennen, 
daß sich das Endgasbenzol durch einen erheblich 
höhern Gehalt an ungesättigten und verharzbaren 
Verbindungen auszeichnet.

Z a h le n ta fe l 8 . Siedeanalyse und Kennzahlen 
des Roh- und Endgasbenzols; Versuche 95 und 96.

R ohgas
benzol

E ndgas
benzol

S iedeanalyse:
B e g i n n ....................................... 75,0 °C 62,5 »C

°C % %
70 — 3,8
75 — 10,4
80 3,6 23,0
85 21,2 47,4
90 55,0 66,4
95 71,8 77,0

100 79,6 81,6
105 84,0 84,4
110 87,0 86,0
115 89,2 87,0
120 91,0 88,2
125 92,8 89,0
130 94,0 89,8
135 95,2 90,0
140 96,0 90,4
145 96,8 90,8
150 97,2 (148 ») 91,4
155 91,8
160 2,8 92,2
165 R ückstand 92,8
170 H- V erlu s t 93,2
175 93,8
180 94,2
185 94,8
190 95,2
195 95,8
200 96,0(199°)

Spezifisches G e w ic h t ................. 0,871

4,0
R ückstand  
+  V erlu s t

0,866
B r o m z a h l ....................................... 12,4 36,0
H arzb ild n e rte s t. . m g /100cm 3 265,6 796,5

Im Zusammenhang hiermit sind beide Benzole 
nach den Benzinanalysenvorschriften von K att
w in k e l4 sowie von R ie se n fe ld  und B an d te 5 auf 
ihren Gehalt an Kohlenwasserstoffgruppen untersucht 
worden (Zahlentafel 9).

■ C hem . Z g . 1922, S. 463.
2 C hem . Z g . 1922, S. 804.
2 O lückauf 1927, S . 263.
* B rennst. C hem . 1927, S. 353; E rd ö l u .T e e r  1928, S . 107.
S E rd ö l u .T e e r  1926, S. 491, 583 u nd  716.
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Z a h le n ta fe l 9. Chemische Zusammensetzung 
des Roh- und Endgasbenzols.

K ohlen
w assersto ffe

R ohgas
benzol

%

E ndgas
benzol

%

A rom atische . . . 97,3 63
Ol ef i ni sche. . . . 2,7 37
H ydroarom atische —
Paraffin ische . . . — —

Auch dieser Befund deckt sich mit der Bromzahl 
und dem Harzbildnertest des Roh- und Endgasbenzols.

Weiter ist es wissenswert, inwieweit das Endgas
benzol durch die milde Schwefelsäurewäsche zerstört 
wird. In der Zahlentafel 10 sind die Ergebnisse eines 
solchen Versuches mit einer 2-kg-Einwaage aufgeführt 
und zum Vergleich die Werte eines in gleicher Weise 
behandelten Waschölbenzols mit 94 % Rohbenzol 
herangezogen. Während dieses nur einmal mit 
3 Vol.-o/o 61,5 o/o iger Schwefelsäure zu waschen war, 
benötigte jenes eine dreimalige Wäsche mit gleicher 
Säuremenge und -stärke.

Z a h le n ta fe l 10. Waschversuch mit Endgasbenzol 
und Waschölbenzol; Versuche 97 und 98.

E iidgasbenzol 
F rak tion  1

°C  | %

W aschöl
benzol

%

D estillation des 
gew aschenen Benzols

5 3 -8 0
8 0 -1 0 5

1 05 -115
1 15 -150
150-175

27,10
55,85

2,25
2,10
0,70

75,50
4,45
7,25
1,70

G erein ig tes Benzol . .
R ü c k s t a n d ......................
D estilla tionsverlust . . 
W a s c h v e r lu s t .................

88,00
2,70
0,02
9,28

89,10
5,30
0,20
5,40

B ro m z a h l.......................... |
5 3 -8 0
8 0 -1 0 5

1 05 -175

12,80
3,20

32,00
3,20

20,80

H arzb ildnertest . . . . j 5 3 -8 0
8 0 -1 0 5

1 05 -175

0,40
3,40

975,80
2,80

1195,20

Das Endgasbenzol liefert summenmäßig fast 
ebensoviel gereinigtes Benzol wie das Waschölbetizol, 
allerdings von anderer Zusammensetzung. Hervor
zuheben ist ein Vorlauf von 27,10 o / o ,  der sich infolge 
seiner niedrigen Siedegrenzen für die Verarbeitung auf 
Motorenbenzol nicht eignet, als Wasch- und Extrak
tionsbenzol aber noch benutzt werden kann.

V ersuche über die A n g le ich u n g  des E n d g a s
b en zo ls  an das R oh gasb en zo l.

Da nachgewiesen ist, daß das Endgasbenzol eine 
andere Zusammensetzung und andere Eigenschaften 
aufweist als das Rohgasbenzol, ist man bei der 
Bewertung der Leistung einer Anlage nach dem 
Wascherfolg keineswegs berechtigt, das Endgasbenzol 
von dem Rohgasbenzol ohne Berichtigung abzuziehen. 
K o lb e 1 hat, um zu betriebsmäßig verwertbaren Er
gebnissen zu gelangen, den Weg beschritten, den 
Vorlauf des Endgasbenzols durch Mikrodestillation 
zu bestimmen und die Benzolkohlenwasserstoffe als 
Unterschied gegen den Vorlauf zu berechnen. Zur 
Nachprüfung seines Verfahrens sind Rohgas-, Endgas- 
und Motorenbenzol mikrodestilliert worden, wobei

1 Glückauf 1931, S. 1275.-

sich die in der Zahlentafel 11 angeführten Siedekurven 
ergeben haben.

Z a h le n ta fe l 11. Mikrodestillation nach Kolbe; 
Versuche 98, 99 und 100.

Siedeanalyse E ndgas
benzol, 2 kg

R ohgas
benzol

M otoren
benzol

Beginn . . . 45 °C 82 °C 82 °C
°C °/o % °/o
60 2 — —

65 3 — —
70 4 — —

75 6 — —

80 24 — —

85 62 14 20
90 74 40 58
95 76 58 70

100 80 66 74
105 82 70 78
110 84 72 80
115 86(113°) 76 81
120 80 82
125 82 84
130 84 (129°) 86(127°)

M it N achlauf 93 92 92

Aus den Siedeanalysen darf gefolgert werden, daß 
das Kolbe-Verfahren nur dann als Berichtigung ver
wendbar ist, wenn bei der Destillation keine Siede
punktverschiebung eintritt, im besondern die Siede
punkte nicht nach unten verschoben werden. Dies 
scheint bei dem Endgasbenzol mit niedrigem Siede
beginn und hohem Endpunkt allerdings der Fall zu 
sein. Hier hört die Destillation schon bei 113° auf, 
anstatt 199° zu erreichen wie bei der Siedepunkts
bestimmung nach K raem er und Spilker. Bei den 
höher siedenden Rohgas- und Motorenbenzolen 
kommt die Mikrodestillation der Wirklichkeit wesent
lich näher. Auch diese Destillationsart läßt das fast 
übereinstimmende Verhalten beider Benzole deutlich 
hervortreten.

Nachstehend wird ein neues V erfahren  be
schrieben, das die Berichtigung des Endgasbenzols 
schon bei dem Adsorptionsvorgang selbsttätig vor
nimmt. Schaltet man zwischen Kohlenfilter- und 
Gasreinigungsmasse gewissermaßen eine chemische 
Wäsche ein, dann erhält man ein Endgasbenzol, das 
chemisch und physikalisch mit dem Rohgasbenzol 
gut übereinstimmt.

Die Reinigung erfolgt durch konzentrierte 
Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,84) oder durch 
das von Kattwinkel in die Kraftstoffanalyse ein
geführte Phosphorpentoxyd-Schwefelsäure-Gemisch 
(30 g P20 5 auf 100 cm3 konz. H2S 0 4). Die Versuchs
anordnung ist: Gasleitung >- Teerfilter — >  Gas
reinigungsmasse —>- Schwefelsäure (70 cm3 in einer 
Friedrich-Greinerschen Waschflasche mit eingeschmol
zener Schraube) —v Wasser (50 cm3 in einer Drechsel- 
schen Waschflasche) — y  Kalilauge 1:3 (70 ein3 in 
einer Friedrich-Greinerschen Waschflasche mit ein
geschmolzener Schraube) !— y  Wasser (50 cm3 in einer 
Drechselschen Waschflasche) — >  Kohlenfilter >- Gas
uhr. Die Strömungsgeschwindigkeit beträgt 150 1 h.

Vergleichende Untersuchungen mit normalen End
gasbenzolbestimmungen haben zu den in den Zahlen
tafeln 12 und 13 zusammengestellten Ergebnissen 
geführt. Die Werte sind nicht mit dem Adsorptions
faktor berichtigt.
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Z a h le n ta fe l 12. Endgasbenzolbestimmungen.

N orm ales E ndgasbenzol G ew aschenes E ndgasbenzol 
(W aschm ittel H 2S 0 4)

V er
such

Nr.

D urch
gesetztes

Gas
,1/n

Erh

cm3

alienes Ber

spez.
G ew icht

îzol

g /n m 3

V er
such

Nr.

D urch
gesetz tes

Gas
1/n

Erh

cm 3

altenes Ber

spez.
G ew icht

îzol

g /n m 3

U nter

g /n m 3

schied

%
101 1583 4,2 0,872 2,31 102 1586 3,5 0,879 1,94 0,37 16,0
103 1298 3,1 0,862 2,06 104 1297 2,4 0,873 1,61 0,45 21,8
105 1279 2,4 0,863 1,61 106 933 1,2 0,873 1,12 0,49 30,4
107 1495 4,0 0,875 2,34 108 1469 3,3 0,876 1,96 0,38 16,2
109 1649 4,2 0,877 2,23 110 1686 •3,2 0,879 1,66 0,47 25,5
111 1222 2,8 0,871 1,99 112 993 1,8 0,876 1,58 0,41 20,6

Z a h le n ta fe l 13. Endgasbenzolbestimmungen.

N orm ales E ndgasbenzol G ew aschenes E ndgasbenzol 
(W aschm ittel P 20 6/H 2S 0 4)

V er
such

Nr.

D urch
gesetz tes

Gas
I/n

Erh

cm 3

altenes Ber

spez.
G ew icht

lzol

g /n m 3

V er
such

Nr.

D urch
gesetztes

Gas
1/n

Erh

cm3

altenes Ber

spez.
G ew icht

rzol

g/n m 3

U nter

g /n m 3

schied

0/0
113
115

1484
1424

3,0
3,7

0,859
0,856

1,74
2,22

114
116

1459
1439

2,4
2,7

0,875
0,871

1,43
1,63

0,31
0,59

17,8
26,6

Gegenüber dem normalen verliert das im Gas
strom gewaschene Endgasbenzol etwa 22% seiner 
Bestandteile, nämlich die im hochsiedenden Teil 
befindlichen Harzbildner und die leicht polymerisier
baren ungesättigten Kohlenwasserstoffe des Vor
laufes. Die Erhöhung des spezifischen Gewichtes der 
gasgewaschenen Endgasbenzole deutet schon darauf 
hin, daß eine durchgreifende Veränderung der chemi
schen Beschaffenheit stattgefunden hat. In der Zahlen-

Z a h le n ta fe l 14. Bromzahl des normalen
und des gasgewaschenen Endgasbenzols.

Versuch

Nr.

Bromzahl 
des norm alen 

E ndgasbenzols

Versuch

Nr.

Brom zahl des 
gasgew aschenen  
E ndgasbenzols

117 41,6 118 7,2
119 67,2 120 3,2
121 64,0 122 4,8
123 25,6 124 4,8
125 33,6 126 8,0
127 40,0 128 4,0
129 48,0 130 8,0
131 76,8 132 11,2

Z a h le n ta fe l 15. Siedeanalysen und Bromzahlen 
der Endgasbenzole (Mikrodestillation nach Kolbe; 

Versuche 133 und 134).

N orm ales
E ndgasbenzol

G ew aschenes
E ndgasbenzol

R ohgas
benzol

S iedeanalyse:
Beginn . . . 79 °C 77 °C 76 °C

°C °/o % o/o
65 4 — —

70 8 — —

75 14 — —
80 32 8 10,0
85 70 72 76,0
90 78 82 89,2
95 82 86 92,8

100 88 (92 o) 92 (95°) 94,0
105 m it N ach lauf m it N ach lauf 94,4
110 95,2
115 96,0(114 0)

B rom zahl vom
D e s ti lla t. . . 30,4 4,8 4,8
R ückstand . . 96,0 16,0 n ich t bestim m t

tafel 14 sind die Bromzahlen verzeichnet, während 
die Zahlentafel 15 über die Siedeanalysen unterrichtet. 
Zum Vergleich sind die Analysen des Rohgasbenzols 
aus der Zahlentafel 6  beigefügt.

Durch die Schwefelsäurewäsche werden die Brom
zahlen von 49,6 (im Mittel) auf 6,4 (im Mittel) gesenkt, 
womit sie in den Bereich des Rohgasbenzols gelangen, 
bei dem eine Bromzahl von durchschnittlich 7,49 
gefunden worden ist. Aus den Siedeanalysen folgt die 
bemerkenswerte Tatsache, daß der störende Vorlauf 
verschwunden ist. Die Siedeanteile stimmen sehr gut 
mit denen des Rohgasbenzols überein, soweit dies 
durch die Mikrodestillation veranschaulicht werden 
kann.

Somit handelt es sich um ein Verfahren, das die 
Endgasbenzolberichtigung selbsttätig vornimmt.

Zusammenfassung .
Bei der Bestimmung des Benzols im Roh- und 

Endgas mit aktiver Kohle treten infolge der Vor
reinigung der Kokereigase und der ungleichartigen 
chemischen Beschaffenheit beider Benzole Schwierig
keiten auf. Die Frage der Entschweflung wird ein
gehend untersucht und dabei festgestellt, daß die Gas
reinigungsmasse einen Verlust von ~  1,91 o/o Benzol 
verursacht. Dieser Betrag stellt, wie Verdunstungs
proben, Bromzahlen und Siedekurven zeigen, Schwer
benzol oder Waschöl dar. Damit ist der Nachweis 
gelungen, daß durch die Entschweflung des Gases 
mit Gasreinigungsmasse kein Benzotverlust eintritt. 
An Hand von Modellversuchen und Endgasbenzol
analysen läßt sich nachweisen, daß das Naphthalin für 
das Benzolausbringen ohne Bedeutung ist. Die nach 
der Schwefelreinigung im Gase verbleibenden Naph
thalinspuren werden überdies durch die neue Gas- 
Schwefelsäurewäsche sulfoniert und gelangen nicht 
mehr in das Benzoldestillat.

Die Zusammensetzung des Roh- und Endgas
benzols wird mit Hilfe verschiedener Untersuchungs
verfahren eingehend geprüft. Aus den Siedeanalysen, 
der Bestimmung der Kohlenwasserstoffe, den Brom- 
zahlen und dem Verhalten bei der milden Wäsche
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geht hervor, daß man, um zu betriebsmäßig verwert
baren Erzeugnissen zu gelangen, das Endgasbenzol 
keineswegs dem Rohgasbenzol gleiclisetzen darf, weil 
das Endgasbenzol ganz andere Eigenschaften auf
weist als das Rohgasbenzol. Der Wert für das End
gasbenzol ist daher zu berichtigen. Zu diesem Zweck 
ist das Verfahren von Kolbe nachgeprüft und fest
gestellt worden, daß es nicht befriedigt, weil durch 
die von Kolbe vorgeschlagene Mikrodestillation des 
Vorlaufes eine Siedepunktverschiebung nach unten

eintritt, die das Ergebnis fälscht. Anschließend wird 
ein neues Verfahren beschrieben, das die Endgas
benzolberichtigung selbsttätig vornimmt. Man leitet 
das entschwefelte Endgas bei einer bestimmten Strö
mungsgeschwindigkeit durch konzentrierte Schwefel
säure, welche die Diolefine des Vorlaufes und die 
Harzbildner im Siedeschwanz polymerisiert und ab
scheidet. Es ergibt sich ein Endgasbenzol, das im 
chemischen Aufbau und im Siedeverhalten mit dem 
Rohgasbenzol gut übereinstimmt.

U ntersuchungen über die zweckmäßige Bem essung der Streblänge
im Steinkohlenbergbau.

Von B ergassesso r D r.-Ing. W. S c h e i t h a u e r ,  Buer (W estf.).

(Schluß.)

m Summe der Mächtigkeit,Z u sam m en w irk en  d e r versch ied en en  B e trieb sv o rg ä n g e  
in  ih rem  E in fluß  au f die B em essung  d e r  S tre b lä n g e .

Die bisher einzeln untersuchten Betriebsvorgänge 
sollen nunmehr in ihrer gemeinsamen Auswirkung auf 
die Streblänge betrachtet werden. Bei den kostenmäßig 
allgemein erfaßbaren Betriebsvorgängen lassen sich 
die bestehenden Beziehungen zur Streblänge durch 
Verfolgung der zugehörigen Betriebskosten klären. 
Die jeweils in Frage kommenden einzelnen Betriebs
kostenwerte sollen dabei zu einer Kostensumme zu
sammengezählt und schaubildlich dargestellt werden. 
Bei der zweiten Gruppe von Betriebsvorgängen, die 
sich kostenmäßig nicht allgemein erfassen läßt, wird 
die Auswirkung auf die Streblänge nur an einzelnen 
Beispielen erläutert. Eine allgemeine Darstellung ist 
hier nicht möglich, weil betriebliche und geologische 
Verhältnisse eine zu große Rolle spielen. Die genaue 
Beurteilung dieser Einflüsse muß jeweils besondern 
Untersuchungen überlassen bleiben.

S treb lä n g e in s te ile r  L agerung.
Für die steile Lagerung kann aus den Betriebs

kostenwerten je t für die Auffahrung und die Unter
haltung der Abbaustrecken sowie für das Umlegen 
der Kipp- und Füllstelle die Summe gebildet werden. 
Berücksichtigt sei hier ausschließlich das Einstrecken
system.

Da in steiler Lagerung im allgemeinen nicht 
einzelne Flöze für sich, sondern mehrere gemeinsam 
aus- und vorgerichtet und abgebaut werden, ist es 
angezeigt, solche Flözgruppen gewissermaßen als 
Ganzes gemeinsam zu untersuchen. Als Voraussetzung 
sei dabei angenommen, daß alle Flöze für dieselbe 
Streblänge aus- und vorgerichtet- und mit gleicher 
Geschwindigkeit abgebaut werden.

Die Kostensumme für Flözgruppen errechnet sich 
aus den Betriebskostenwerten der einzelnen Flöze als 
das gewogene Mittel nach der Fördermenge. Ein 
näheres Eingehen auf den Rechnungsgang muß hier 
unterbleiben. Es ergibt sich:

K. ' " T j i p i r p,/* • 15
Zu Summe der monatlichen Unterhaltungsausgaben 
für je eine Strecke der Flöze, Zf Summe der monat
lichen Fördermengen aus je einem Streb der Flöze, 
Za Summe der Auffahrungskosten je m für je eine

Strecke der Flöze, 
n Flözzahl.

Die folgende Flözgruppe soll untersucht werden: 
Flöze B, A, Zollverein 1, Zollverein 4; n = 4, Zu 

880 Ji/Monat.

T a 3
un terste

Füllstrecken
Jtjm

S a2 
m ittlere  und 

o bers te  S trecken
J(/m

A bbau
geschw indigkeit V

m /M onat

78 69 ? 3 6

86 69 4 7

96 7 0 57

Zm 1,10+  1,45+ 1,55+  0,SO 4,90 m; flache Bau
höhe b = 175 m.

Die Kostensumme ist dann:

„  88000 502 , 1^25
Ks= —r— ' 1 + 1525

2 t  1545

1 8
T + 9 Pf./t. 
1 10

Die oberste Zeile der Formel gilt für v < 3 6 , die 
mittlere für v 47, die unterste für v 57 m/Monat.

Den Verlauf der Kostenkurven bei wachsender 
Streblänge für verschiedene Fördermengen einer 
Strebgruppe veranschaulicht Abb. 13 (ausgezogene 
Linien). Die Betrachtung der Kurven ergibt folgendes:

1. Je größer die Fördermenge ist, desto mehr 
rückt der Anfangspunkt der Kurven nach rechts zu 
einer größern Streblänge hin. Alle diese Anfangs
punkte entsprechen nämlich der gleichen höchsten 
Abbaugeschwindigkeit, die bei der Errechnung der 
Auffahrungskosten der Abbaustrecken ermittelt wor
den ist. Diese Höchstgrenze der Abbaugeschwindig
keit bedingt, daß große Fördermengen nur aus langen 
Streben gezogen werden können.

2. Je größer die Fördermenge ist, desto niedriger 
liegt die Kostensumme. Wie das Schaubild zeigt, ver
laufen die Kostenkurven nicht parallel zueinander, 
.sondern ihr gegenseitiger Abstand verringert sich 
stark im Bereich der geringen Streblängen (oder der 
hohen Abbaugeschwindigkeiten). Es läßt sich nacli- 
weisen, daß hier auch eine Kreuzung der Kurven 
stattfinden kann. In diesen Fällen würde eine Ver
größerung der Fördermenge zu einer Erhöhung der 
Kostensumme führen.

3. Bei gleichbleibender Streblänge und großer 
Strebfördermenge ist der geldliche Vorteil einer
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weitem Fördersteigerung gering. Je größer die 
Fördermenge ist, desto enger rücken die entsprechen
den Kostenkurven aneinander.

4. Bei großen Strebfördermengen sind die nied
rigsten Kosten der größten Streblänge zugeordnet, 
während bei kleinen Strebfördermengen die Kosten
summe den niedrigsten Wert bei einer kleinern 
Streblänge aufweist. Hier steigen also die Kosten bei 
großem Streblängen wieder an. Der Kostentiefpunkt 
rückt mit dem Ansteigen der Fördermenge immer 
weiter nach rechts zu einer großem Streblänge hin.

Bemerkenswert ist der Einfluß, den verschiedene 
maßgebende Faktoren auf den Verlauf der Kurven 
nehmen.

E in flu ß  der U n terh a ltu n g sk o sten .
In einer künftig zu bauenden Abteilung der be

trachteten Flözgruppe sind höhere Abbaustrecken- 
Unterhaltungskosten zu erwarten als bisher. Abb. 13 
läßt in den gestrichelten Linien die dadurch ein
tretenden Veränderungen im Kurvenverlauf erkennen. 
Die Kurven sind entsprechend den erhöhten Unter
haltungskosten nach oben verschoben, und zwar desto 
mehr, je kleiner die der Kurve zugeordnete Förder
menge ist. Der Kostentiefpunkt rückt in allen Kurven 
nach links zu einer geringem Streblänge hin. Während 
z. B. bisher der Tiefstwert bei 1000 t Fördermenge 
einer Streblänge von 58 m zugeordnet war, liegt er 
jetzt bei 40 m Streblänge. Durch Berechnung oder 
durch schaubildliche Darstellung kann so jeweils 
festgestellt werden, in welchem Ausmaß eine Ände-

m ¡Sfreö/äage

rung der Unterhaltungskosten den Kurvenverlauf be
einflußt.

E i n f l u ß  d e r  f l a c h e n  B a u h ö h e .

Die Kostenkurven der Abb. 13 gelten für die 
flache Bauhöhe b 175 m. ln Abb. 14 sind daneben 
(gestrichelt) noch die Kosten bei der flachen Bau
höhe von nur 90 m aufgetragen. Die Kosten steigen

m  ¿frei/Hage

Abb. 14. K ostensum m e der F lözgruppe 
B, A, Z ollverein 1 und 4 bei b =  175 und b =  90m .

an, wenn die flache Bauhöhe vermindert wird; zu
gleich verlagert sich der Kostentiefpunkt der einzelnen 
Kurven nach links, also zu einer kleinern Streb
länge hin. Bei 1000 t Fördermenge z. B. war bisher 
(b 175 m) eine Unterteilung in 3 Streben von je 
58 m Länge am vorteilhaftesten, jetzt (b 90 m) 
dürfte eine Unterteilung in 2 Streben von je 45 m 
Länge angebracht sein. Bei großen Fördermengen 
liegen die Kostentiefpunkte stets bei den größten 
Streblängen, also bei 1 175 und 1 90 m.

E i n f l u ß  d e r  A u s r i c h t u n g s k o s t e n .

In Abb. 13 sind unten die Kosten je t für 
die Stapelausrichtung aufgetragen, dabei lediglich 
die Auffahrungskosten der Querschläge berücksich
tigt und dafür drei verschiedene Durchschnittslängen 
(100, 200 und 300 m) zugrunde gelegt worden. Die 
Kosten für den Stapel selbst habe ich als konstant 
angenommen und daher vernachlässigt1. Das Schau
bild zeigt, in welchem Umfange die Kosten je t mit 
der Verkürzung der Streblänge und der Erhöhung der 
Strebzahl ansteigen. Diese Ausrichtungskosten wären 
also noch zu der im Schaubild dargestellten Kosten
summe hinzuzurechnen. Die Stapelausrichtungskosten

Abb. 13. K ostensum m e der F lözgruppe 
B, A, Z ollverein 1 und 4 bei u =  220 und u =  44CL/A

1 D ieses V erfah ren  is t  n ich t g an z  e in w a n d fre i, w eil d ie  A u srich tu n g s
kosten  e ines S tape ls  m it d e r  F ö rd e rm e n g e  w achsen .
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verschieben die Kostentiefstwerte der f-Kurven in ver
schiedenem Maße nach rechts zu einer großem Streb
länge hin.

E i n f l u ß  d e r  k o s t e n m ä ß i g  n i c h t  e r f a ß b a r e n  B e t r i e b s 
v o r g ä n g e .

Neben den Faktoren, deren Einfluß, wie aus den 
vorstehenden Beispielen hervorgeht, ganz oder zum 
Teil berechnet und schaubildlich verfolgt werden kann, 
sind für die Bemessung der Streblänge noch andere 
Betriebsvorgänge bedeutungsvoll, die sich rechnerisch 
nicht erfassen lassen, aber gleichwohl entscheidenden 
Einfluß ausüben können. In steiler Lagerung sprechen 
im besondern Rücksichten auf die Betriebssicherheit 
bei der Bemessung der Streblänge mit. Große Streb
längen, z.B. von 175 m nach Abb. 13, können wegen 
der Stein- und Kohlenfallgefahr, der starken Staub
entwicklung usw. nicht gewählt werden. Auch eine 
Unterteilung der im Schaubild zugrunde gelegten 
flachen Bauhöhe in zwei Streben von je 87 m Länge 
wird nur bei Anwendung besonderer Abbauverfahren 
(Schrägfrontbau) vorteilhaft sein. Gebirgsstörungen, 
gebrächcs Liegendes oder Hangendes, Rücksichten 
auf den Sortenanfall usw. werden eine weitergehende 
Unterteilung der flachen Bauhöhe als ratsam er
scheinen lassen. Schließlich ist bei jeder Vergrößerung 
der Streblänge in steiler Lagerung zu bedenken, daß 
im allgemeinen die Strebfördermenge nicht verhältnis
gleich der Streblänge erhöht werden kann, die Abbau
geschwindigkeit also sinkt. Dadurch können weitere 
unwägbare Nachteile entstehen.

Die Entscheidung über die Bemessung der Streb
länge erfolgt durch Abwägen der aus dem Schaubild 
zu entnehmenden kostenmäßigen Veränderungen und 
der dargelegten rechnerisch nicht erfaßbaren Ein
flüsse. Dabei muß man eine Einschätzung, eine kosten
mäßige Bewertung dieser Einflüsse durchführen1. 
Soll beispielsweise mit Rücksicht auf den Sorten
anfall eine kleinere Streblänge als bisher gewählt 
werden und ergibt sich dadurch im Schaubild eine 
Erhöhung der Kostensumme um 0,10 J i f t, so würde 
man bei dieser Maßnahme die Verbesserung des 
Sortenanfalles mit 0,10 M f \  bewerten.

S treb lä n g e in f la ch er  Lagerung.
Bei der Untersuchung der Streblänge in flacher 

Lagerung sollen die Kosten je t für die Auffahrung 
und die Unterhaltung der Abbaustrecken sowie für die 
Abbauförderung zu einer Kostensumme zusammen
gefaßt werden.

S t r e b l ä n g e  b e i  g r o ß e r  F l ö z m ä c h t i g k e i t .

Als Beispiel sei das durchschnittlich 2,30 m mäch
tige Flöz Carl aus der mittlern Fettkohlengruppe ge
wählt, das ausschließlich mit fremden Bergen ver
setzt wird. Die Auffahrung der Abbaustrecken kostet 
bei Holzausbau mit eingesetztem Knickbau 29 bis 
47 M f i n je nach der Abbaugeschwindigkeit. Die 
Unterhaltung der Abbaustrecken erfordert bei einer 
durchschnittlichen Abteilungsbreite von 350 m je 
Strecke etwa 480 «46/Monat. Das Flöz hat in der 
flachen Lagerung ein zwischen 0 und 15° wechselndes 
Einfallen.

i D ie fü r  d ie  E rh a ltu n g  von  L eben  u nd  G esu n d h e it d e r  A rb e ite r  e r 
fo rd e rlich en  M aßnahm en  s in d  b ei d ie se r k o s ten m äß ig en  B ew ertu n g  natü rlich  
au szu sch e id en .

Das Flöz Carl wird vorwiegend im Zweistrecken
system gebaut. Die Summe der oben aufgeführten 
Kosten beträgt dabei:

3360 
1 + 2980 

2500

Den zu — gehörigen Faktor hat man je nach der

K.
166,7 

X j + 0,0444 ~ -
1 96.600

+ — — +y,P f-/t.
f

1
Abbaugeschwindigkeit zu wählen. Die oberste Zeile 
ist v = 69 m/Monat, die mittlere v = 56 m/Monat zu
geordnet. Die unterste Zeile gilt für v 43 m/Monat 
und alle geringem Abbaugeschwindigkeiten. Die 
Werte von xt und yx sind aus den Gleichungen 7 zu 
entnehmen unter Berücksichtigung von Fördermenge 
und Einfallen. Bei 0° Einfallen und einer Förder
menge von 5000 t/Monat ergibt sich z. B. folgende 
Gleichung:

3360 ,
Ks ■ 0,221 -1 +  2980 

2500
+ 19 Pf./t.

In Abb! 15 ist die Kostensumme Ks für Flöz Carl 
bei 0° Einfallen und 480 M  Unterhaltungskosten dar
gestellt. Als Schnittlinien in dem System von Ver
änderlichen sind wiederum Linien gleicher Streb
fördermenge (f) gewählt worden. Jede der ausge
zogenen Kurven ist also einer bestimmten Strebförder
menge zugeordnet. Bei der Betrachtung der Kurven 
ergeben sich zunächst einige schon bei der Unter
suchung steil gelagerter Flöze gefundene Grund
regeln, auf die hier nur kurz hingewiesen sei.

1. Je größer die Strebfördermenge ist, desto mehr 
rückt der Anfangspunkt der Kurven nach rechts zu 
einer großem Streblänge hin, weil alle Anfangspunkte

A b b . 15. K o ste n su m m e  F lö z  C arl, Z w e is tr e c k e n sy s te m .
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der gleichen höchsten Abbaugeschwindigkeit ent
sprechen. In Abb. 15 ist die Auswirkung dieses 
Grundsatzes lediglich bei den Kurven f -3750  t und 
f 5000 t ersichtlich, da die ändern Kurven nur bis 
zu einer niedrigsten Streblänge von 20 m aus
gezogen sind.

2 . je größer die Fördermenge je Streb ist, desto 
niedriger liegt die Kostensumme. Im Bereiche der 
hohen Abbaugeschwindigkeiten treten gegenseitige 
Überschneidungen der f-Kurven auf.

3. Bei gleichbleibender Streblänge und großer 
Strebfördermenge ist der geldliche Vorteil einer 
weitern Fördersteigerung gering.

4. ln einem wichtigen Punkte ist gegenüber den 
Schaubildern aus der steilen Lagerung eine Änderung 
eingetreten: die niedrigsten Kosten sind auch bei 
großen Strebfördermengen nicht mehr der größten 
Streblänge zugeordnet. Für jede der einzelnen f- 
Kurven ergibt sich aus dem Schaubild ein deutlicher 
Kostentiefpunkt bei einer bestimmten Streblänge. Je 
größer nun die Strebfördermenge ist, desto größer 
ist die dem Kostentiefstwert zugeordnete Streblänge. 
Bei einer Fördersteigerung von 1250 auf 5000 t je 
Monat steigt diese günstigste Streblänge von etwa 
74 auf 105 m an.

Abb. 16. K ostensum m e Flöz C arl, Z w eistreckensystem , 
Einfluß der U nterhaltungskosten .

An Hand des Schaubildes soll die Auswirkung ver
schiedener Faktoren auf die Kostensumme und damit 
auf die Bemessung der Streblänge untersucht werden.

E in flu ß  der U n terh a ltu n g sk o sten . Abb. 16 
zeigt in den gestrichelten Linien die Kostensumme 
bei erhöhten Unterhaltungskosten u = 1450 M I  Monat 
neben den Kurven der niedrigen Unterhaltungskosten 
( u -4 8 0  4 /M onat). Eine Erhöhung der Unterhal
tungskosten bewirkt im Zweistreckensystem eine Par
allelverschiebung jeder Kostenhyperbel (f) nach oben. 
Der Verlauf der Kurven selbst ändert sich nicht, im 
besondern bleibt die Lage des Kostentiefpunktes un
verändert der gleichen Streblänge zugeordnet. Die Ab
stände der einzelnen Hyperbeln voneinander wachsen 
mit steigenden Unterhaltungskosten. Je höher diese 
Kosten sind, desto größer ist also die Auswirkung 
einer Fördersteigerung auf die Senkung der Kosten.

m 'S/reb/änge

Abb. 17. K ostensum m e Flöz C arl, Z w eistreckensystem , 
Einfluß des Einfallens.

E influ ß  der A u srich tu n g sk o sten . Die Aus
richtungskosten, von denen hier besonders die der 
Stapelausrichtung bemerkenswert sind, lassen sich in 
allgemein gültiger Form nicht erfassen. Die Kosten 
der Stapelausrichtung sind bereits für ein schema
tisches Beispiel errechnet worden (Abb. 12); sie sollen 
nunmehr der bisher als Vergleichsziffer geltenden 
Kostensumme zugeschlagen werden. Abb. 17 ver
anschaulicht die sich ergebenden Gesamtkosten als 
strichgepunktete Linie für die Strebfördermenge f 
-  2500 t/Monat. Aus dem Verlauf der Kostenlinie ist 
zu folgern, daß die Stapelausrichtungskosten je nach 
ihrer Höhe den Kostentiefpunkt in verschiedenem 
Maße nach rechts zu einer großem Streblänge hin 
verschieben. In dem gewählten Beispiel wandert der 
Tiefstwert von der Streblänge 90 m zur Streblänge 
110 m. Eine Darstellung von allgemeiner Gültigkeit 
kann nicht gegeben werden, weil die geologischen und 
betrieblichen Verhältnisse einen stark wechselnden 
Einfluß auf die Kosten der Stapelausrichtung (je t) 
ausüben.
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E influ ß  der A b b auförderu ng  (Grenze der 
Rutschenförderung), ln Abb. 15 sind alle f-Kurven bis 
zu einer Streblänge von 400 m durchgezogen worden. 
Die Kurven für f ■ 3750 und f = 5000 t/Monat gelten 
jedoch bei großen Streblängen nur in beschränktem 
Umfange. Wie eingangs ausgeführt, kann eine Förder
menge von 5000 t/Monat bei 0° Einfallen nur in einem 
kurzen Rutschenstrang von etwa 70-100  m gefördert 
werden (Versatz mit fremden Bergen). Je nach War
tung, Preßluftdruck, Festigkeit des Liegenden usw. 
wird sich diese Grenze nach oben oder unten ver
schieben. Das Entsprechende gilt für eine Förder
menge von 3750 t/Monat, für die bei etwa 250 m 
Streblänge die Grenze der Rutschenförderung er
reicht sein wird. Der annähernde Verlauf der Grenz
linie ist in Abb. 15 gestrichelt eingetragen. Die 
f-Kurven sind — auch auf den spätem Darstellungen — 
gleichwohl über die Grenzlinie hinaus durchgezogen 
worden. Die Kurven würden nämlich den eingezeich
neten Verlauf nehmen, wenn man durch Einsatz 
eines leistungsfähigem Fördermittels die gewünschte 
Fördermenge erreichte, ohne daß die Kosten dabei 
die der Rutschenförderung überstiegen.

Bei der Verwendung der Schaubilder ist also je
weils zu prüfen, ob die Fördermenge bei der gewählten 
Streblänge durch Schüttelrutschen gefördert werden 
kann. Ist dies nicht der Fall, so müssen die Kurven 
eine Berichtigung erfahren, je nachdem die gewählte 
Abbauförderart teurer oder billiger als der Schüttel
rutschenbetrieb ist. Die Kosten der Schüttelrutschen
förderung, die dann jenseits der Grenze der Rutschen
förderung lediglich angenommene Werte darstellen, 
sind den Gleichungen 7 entnommen.

E in flu ß  des E in fa llen s . Die Abbauförder
kosten der Schüttelrutschen weisen bei 0° Einfallen 
den Höchstwert auf. Wird das Einfallen größer, so 
sinken die Kosten je t, weil mit den bisherigen 
Maschinen und Geräten bei demselben Luftverbrauch 
eine größere Fördermenge bewegt werden kann (vgl. 
oben unter Abbauförderung). Da die Abbauförder
kosten ferner mit der Streblänge zunehmen, wird sich 
eine allgemeine Senkung dieser Kosten besonders im 
Gebiet der großen Streblängen bemerkbar machen. 
Wie Abb. 17 zeigt, werden die Kostenkurven mit wach
sendem Einfallen gesenkt, besonders bei großen Streb
längen. Der Verlauf der Kurven wird flacher, wobei 
sich zugleich die Lage des Tiefpunktes nach rechts 
zu einer großem Streblänge hin verschiebt.

Von größerer Bedeutung als die vorstehend ge
schilderten unmittelbaren Einflüsse des Einfallens 
sind die mittelbaren, die sich aus der Leistungsände
rung der Rutschenförderung ergeben. Wie aus Abb. 5 
hervorgeht, erhöht sich die Förderleistung einer 
Schüttelrutsche bei steigendem Einfallen etwa wie 
folgt:

Einfallen ....................  0° 7° 11°
Förderleistung . . . o/o 100 200 300

Die Abb. 15 und 1S lassen — strichgepunktet — 
den annähernden Verlauf der Grenzlinie der Rutschen
förderung bei 0° und bei 7° Einfallen erkennen. Die 
Verschiebung der Grenzlinie wirkt sich folgender
maßen aus: Wenn bei 0° Einfallen der »engste Quer
schnitt« eines Betriebes in der Rutschenförderung lag, 
so fällt diese Verengung bei größerm Einfallen (7°) 
fort. An die Stelle einer Höchstförderung von z. B. 
5000 t im Monat kann eine solche von 10000 t treten.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist im Schaubild 17 
die ausgezogene Kurve 5000 mit der gestrichelten 
Kurve 10000 zu vergleichen; es tritt also neben einer 
erheblichen Kostensenkung eine weitgehende Ver
schiebung des Tiefpunktes nach rechts zur großem  
Streblänge hin ein.

2 ,7 5
A '/i

2 ,5 0

2 ,2 5

2 , 0 0

1 ,7 5

7 ,5 0

7 ,2 5

7 ,0 0

0 ,7 5

0 ,5 0
70 2 0  4 0  5 0  5 0 7 0 0  2 0 0  <700

m  ö/reö/ä'rrge

Abb. 18. K ostensum m e Flöz Carl, Z w eistreckensystem , 
Einfallen 7°.

E influß  des V ersa tzes . Bei den bisherigen 
Untersuchungen umfaßte die Kostensumme für Flöz 
Carl stets einen Teil der Bergeversatzkosten. Die 
Kosten der Bergeförderung im Abbau und des Um
legens der Kippen sind in den Abbauförderkosten ent
halten. Bemerkenswert ist die Feststellung, welchen 
Einfluß diese Kosten auf den Verlauf der f-Kurven 
haben. Dabei sollen die Auffahrungskosten der Kipp
strecken unverändert übernommen werden. Abb. 19 
zeigt die Kostenkurven für Flöz Carl nach Aus
schaltung der bisher mitangeführten Bergeversatz
kosten. Die Kostenkurven der gleichen Fördermengen 
erfahren bei Vernachlässigung der Bergeförderung 
eine Senkung, die besonders bei großen Streblängen 
hervortritt. Zugleich verlagern sich die Kostentiefst
werte nach rechts zu einer großem Streblänge hin. 
Bei einer Fördermenge von 10000 t steigt die dem 
Kostentiefpunkt zugeordnete Streblänge beispiels
weise von 137 auf 166 m.

Die Voraussetzungen für die geschilderten Kosten
verschiebungen, im besondern also das Ausfallen der 
Bergeförderung, sind gegeben, wenn im Streb mit 
eigenen Bergen versetzt wird. (Blindort-, Selbst
versatz). Außer diesen immerhin erheblichen Verände
rungen der Kosten ist jedoch bei Versatz mit eigenen 
Bergen noch folgendes zu berücksichtigen.

Da die Schüttelrutsche in der zweiten Förder
schicht nicht mehr für den Versatz benötigt wird, steht 
sie in beiden Schichten für die Kohlenförderung zur 
Verfügung. Die Fördermenge kann, soweit die Ab
baugeschwindigkeit es gestattet, auf das Doppelte ge
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steigert werden. Daher ist ein Vergleich nicht zwischen 
den der gleichen Fördermenge entsprechenden Kurven 
in Schaubild 19, also etwa den 5000-t-Kurven zu 
ziehen, sondern für den Versatz mit eigenen Bergen

m  <S/red/ä/7ge

Abb. 19. K ostensum m e Flöz Carl, Z w eistreckensystem , 
bei F rem dversatz  und bei Selbstversatz.

die doppelte Fördermenge einzusetzen, so daß bei
spielsweise der ausgezogenen Kurve 5000 die ge
strichelte Kurve 10000 gegenübersteht. Dadurch ver
schiebt sich der Kostentiefpunkt noch mehr zur
großem Streblänge hin. Außerdem tritt eine die bis
herigen Veränderungen weit übertreffende Kosten
senkung ein. Bei dem soeben gewählten Beispiel er
geben sich für 200 m Streblänge folgende Kosten:

Pf./t
1. 5000 t (Fremdversatz) . . . 87
2. 5000 t (Eigenversatz) . . .  73
3. 10000 t (Eigenversatz) . . .  47

Unterschied 1-3  40

Eine Kostensumme von dieser Größenordnung müßte 
man also für den gewählten Fall den Bergekosten (Be
schaffung, Förderung, Kippen und Versetzen) zu
schlagen, um den wirklichen Einfluß des Versatzes mit 
fremden Bergen zu erfassen. Für einen Vergleich mit 
dem Eigenversatz'wären dieser Endsumme die Kosten 
des Eigen Versatzes gegenüberzustellen.

E influß  der A b b a u g esch w in d ig k e it. Von 
besonderer Bedeutung sind die Wechselbeziehungen 
zwischen Streblänge und Abbaugeschwindigkeit. Hier 
ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen:

1. kostenmäßig erfaßbaren Einflüssen der Abbau
geschwindigkeit,

a) unmittelbaren — Erhöhung der Abbaustrecken- 
Auffahrungskosten je t bei hohen Abbau
geschwindigkeiten,

b) mittelbaren — Senkung der Kosten je t durch 
die Erhöhung der Strebfördermenge,

2. kostenmäßig nicht erfaßbaren Einflüssen der 
Abbaugeschwindigkeit,

a) niedrige Abbaugeschwindigkeiten können eine 
Erhöhung der Ausbaukosten im Streb ver
ursachen,

b) hohe Abbaugeschwindigkeiten können eine 
Verbesserung des Nebengesteins, der Gewinn- 
barkeit der Kohle und des Sortenanfalles zur 
Folge haben.

Die unter 1 aufgeführten Auswirkungen der 
Abbaugeschwindigkeit sind in der gewählten Kosten
summe berücksichtigt worden. Diese Beziehungen 
zwischen Abbaugeschwindigkeit und Streblänge 
können daher aus den Schaubildern abgelesen werden. 
In Abb. 15 sind auf den nach der Fördermenge be
zifferten Kurven einzelne Punkte gleicher Abbau
geschwindigkeit vermerkt und miteinander verbunden 
worden. Zugleich zeigen diese gestrichelten Linien die 
Punkte gleicher Fördermengen je m flacher Bauhöhe 
oder gleicher Fördermengen des gesamten Bauflügels, 
z. B. der 400 m langen flachen Bauhöhe. In den Schau
bildern sind die Werte der Abbaugeschwindigkeit in 
stark abgerundeten Zahlen angegeben.

Zunächst sollen die Kostenveränderungen bei 
gleichblcibender Streblänge untersucht werden, wobei 
besonders auf Abb. 18 verwiesen sei. Während im Be
reich der niedrigen Abbaugeschwindigkeiten jede Er
höhung von v eine deutliche Kostensenkung erbringt, 
die f-Kurven also nebeneinander herlaufen, zeigen sich 
Abweichungen, Überschneidungen der f-Kurven im 
Gebiet der größten Abbaugeschwindigkeiten. Hier 
setzen sich Kurvenstücke mit einem Knick von jedem 
Kurvenzug der f-Kurven ab und kennzeichnen dadurch, 
daß infolge Überbelegung der Abbaustrecken eine be
sondere Verteuerung eingetreten ist.

Bei einer Streblänge von 60 m (Abb. 18) ergeben 
sich z. B. mit wachsender Abbaugeschwindigkeit 
folgende Kosten:

A bbaugeschw indigkeit K ostensum m e S treb fö rderm enge

m /M onat Pf./t t/M onat

31 90 5 000
47 79 7 500
63 80 10 000

Die Erhöhung der Abbaugeschwindigkeit von 47 auf 
63 m/Monat erbringt hier also keinen kostenmäßig 
erfaßbaren Vorteil, weil die Ersparnisse in der Abbau
streckenunterhaltung und in der Abbauförderung 
durch die Mehrausgaben für das Auffahren der 
Abbaustrecken wettgemacht werden. Entsprechende 
Ergebnisse sind aus den ändern Schaubildern zu ent
nehmen. So zeigt z. B. Abb. 19 folgende Werte bei 
90 m Streblänge (gestrichelte Linien):

A bbaugeschw indigkeit K ostensum m e S treb förderm enge
m /M onat Pf./t t/M onat

31 59 7 500
42 51 10 000
63 52 15 000
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Die vorstehenden Beispiele lassen erkennen, daß 
hier eine Erhöhung der Abbaugesclnvindigkeit über 
40-50 m/Monat hinaus keine kostenmäßig erfaßbaren 
Vorteile bietet.

Bemerkenswert ist die Auswirkung der Abbau- 
strecken-Unterhaltungskosten auf die gegenseitigen 
Überschneidungen der f-Kurven. Je höher die Unter
haltungskosten sind, desto größer ist der Abstand 
zwischen den f-Kurven, desto seltener kann also eine 
Überschneidung stattfinden (vgl. Abb. 16). Aus dieser 
Erscheinung ist zu folgern, daß bei sehr hohen Abbau- 
strecken-Unterhaltungskosten auch sehr große Abbau
geschwindigkeiten noch kostenmäßig erfaßbare Vor
teile versprechen1.

Die gestrichelten Linien der gleichen Abbau
geschwindigkeiten in den Abb. 15 und 18 zeigen, daß 
bei gleichbleibender Abbaugeschwindigkeit die niedrig
sten Kosten der größten Streblänge zugeordnet sind. 
Allerdings werden die v-Kurven im Bereiche der 
großen Streblängen sehr flach, so daß hier eine Ver
größerung der Streblänge auch bei gleichbleibender 
Abbaugeschwindigkeit geringe Vorteile bietet.

In den Beziehungen zwischen Streblänge und 
Abbaugeschwindigkeit ergibt sich schließlich bei 
gleichbleibender Strebfördermenge folgendes. Im Zu
sammenhang mit den ausgesprochenen Kostentief
punkten der f-Kurven läßt sich für jede Strebförder
menge eine bestimmte günstigste Abbaugeschwindig
keit (und Streblänge) feststellen. Aus Abb. 15 ergibt 
sich z. B. bei festgelegter Strebfördermenge von 
5000 t/Monat eine günstigste Abbaugeschwindigkeit 
von 20 m/Monat bei der günstigsten Streblänge von 
100 m. Eine Abweichung von dieser Geschwindigkeit 
und Streblänge nach oben oder unten würde stets eine 
Erhöhung der Kostensumme zur Folge haben.

Neben diesen kostenmäßig nachweisbaren Ein
flüssen der Abbaugeschwindigkeit sind noch deren 
Auswirkungen zu beachten, die eine kostenmäßige Er
fassung nicht zulassen. Eine Erhöhung der Abbau
geschwindigkeit kann eine Verringerung der Ausbau
kosten im Streb zur Folge haben. Ferner können sich 
die Gebirgsverhältnisse im Streb, die Gewinnbarkeit 
der Kohle und der Sortenanfall bessern. Sind der
artige Auswirkungen bei einer Erhöhung der Abbau
geschwindigkeit festzustellen, so wird man die hohe 
Abbaugeschwindigkeit gegebenenfalls beibehalten, 
auch wenn dabei eine Erhöhung der Kostensumme 
im Schaubild eintritt. Ein Abwägen dieser Kosten
zunahme und der kostenmäßig nicht erfaßbaren Vor
teile der hohen Abbaugeschwindigkeit hat einer Ent
scheidung vorauszugehen. Als Ziel gilt dabei die Er
mittlung der günstigsten Abbaugeschwindigkeit.

Ist im Abbau ein überragend günstiger Einfluß des 
schnellen Abbaufortschritts auf die Gebirgsverhält
nisse usw. festgestellt worden, so wird man bei 
künftigen Planungen eine Streblänge wählen, die mit 
den geringsten Kosten die als günstig erkannte Abbau
geschwindigkeit zu erreichen gestattet. Aus der Ver
besserung des Gebirges, insonderheit des Hangenden, 
kann der weitere Vorteil erwachsen, daß das bessere 
Gebirge die Anwendung einer großem Feldbreite als 
bisher erlaubt. Die Erhöhung der Abbaugeschwindig
keit würde also in diesem Falle alle Vorteile einer 
großem Feldbreite nach sich ziehen. Eine unmittel

bare Abhängigkeit der Feldbreite von der Abbau
geschwindigkeit liegt, wie bereits im ersten Hauptteil 
ausgeführt, nicht vor, weil in gutem Gebirge auch 
bei niedrigen Abbaugeschwindigkeiten große Feld
breiten gewählt werden können.

Aus den vorstehenden Betrachtungen geht hervor, 
daß sich schon die Auswirkungen der Abbaugeschwin
digkeit zu einem wichtigen Teile nicht rechnungsmäßig 
erfassen lassen. Bei der Wahl der Streblänge in flacher 
Lagerung sind noch anders geartete, kostenmäßig nicht 
feststellbare Einflüsse zu beachten, deren Bedeutung 
hier allerdings geringer ist als bei steiler Lagerung.

In erster Linie verdienen die Gebirgsverhältnisse 
im Streb Berücksichtigung. Streichende Gebirgs- 
störungen, gebrächcs Hangendes, aufpuffendes 
Liegendes lassen die Wahl einer kleinen Streblänge 
als vorteilhaft erscheinen. Rücksichten auf die Unter
haltungskosten der Ausrichtungsbaue, auf bergpolizei
liche Vorschriften, auf die Leistungsfähigkeit der 
Schrämmaschinen usw. sprechen bei der Wahl der 
Strcblänge mit. Eingehend sind diese Einflüsse bereits 
eingangs dargelegt worden.

Die Entscheidung über die Bemessung der Streb
länge erfolgt bei flacher wie bei steiler Lagerung 
durch Abwägen der dem Schaubild zu entnehmenden 
kostenmäßigen Veränderungen und der soeben um- 
rissenen rechnerisch nicht erfaßbaren Einflüsse. Auch 
hier hat stets eine Bewertung, eine kostenmäßige Ein
schätzung stattzufinden, wenn eine Abweichung von 
dem im Schaubild festgestellten Kostentiefstwert 
gerechtfertigt werden soll.

S t r e b l ä n g e  i n  f l a c h e r  L a g e r u n g  b e i  g e r i n g e r e r  F l ö z 
m ä c h t i g k e i t .

Die Untersuchungen sollen nunmehr auf ein Flöz 
von 1 m Mächtigkeit ausgedehnt werden. Als Beispiel 
sei das Flöz Hugo der obern Fettkohle gewählt. Da 
ausschließlich Blindortberge versetzt, Fremdberge 
also nicht zugeführt werden, seien nur die Verhältnisse 
beim Einstreckensystem betrachtet.

Das Auffahren der Abbaustrecken kostet bei Aus
bau mit Holzstempeln und Kappschiene:
bei einer Abbau

geschwindigkeit . v ? 3 0  = 4 0  = 5 0  m/Monat
in der Holzstrecke . a, = 40 = 4 0  = 4 0  J 6 / m
in den Mittelstrecken a2 =  54 = 5 4  =  57 J 6 / m
in der untersten Füll

strecke ......................a3 =  56 = 6 4  = 6 9  J 6 / m .

Die Abteilungsbreite beläuft sich auf 350 m. Die 
Unterhaltungskosten betragen durchschnittlich für die 
Holzstrecke Uj = 350 M f Monat, für die übrigen 
Strecken u2 = u3 = 700 Ti/Monat. Das Einfallen 
wechselt von 0 bis 7°.

Bei der flachen Bauhöhe b = 400 m und dem Ein
fallen a = 0° ergibt sich die Kostensumme:

Ks =  +  x +  0,020 +  . 1 +  4870 • {  +  +11 Pf./t.
'  1 1 / 4870 1 ‘ 9

Bei einer Strebfördermenge von 5000 t ist:
5120 1 25

Ks =  0,161.1 + 4870--¡- +  25 Pf./t.
4870 1 23

1 D enselben  E in fluß  k ö n n en  auch  a n d e re , h ie r ve rn ach läss ig te  bew eg - [yje u n te r e in a n d e r  «stehenden 7 if fe rn  f r e i t e n  f i i r  d ie  Ah-
liche  K osten  au sü b e n , d . h . a lle  K osten  je  t, d ie  m it s te ig e n d e r  F ö rd e r-  , m ' w r u n a n a e r  S t e n e n t i e n  A l T i e r n  g e l t e n  T U r O ie  A D
menge sinken, z. B. die Hauptstrecken-Unterhaitungskosten. baugeschwilldigkeiten V 50, =40 U n d  < 30 m/Monat.
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In Abb. 20 sind die Kostenkurven für Flöz Hugo 
bei wachsender Streblänge wiedergegeben. Die 
f-Kurven weisen ebenso wie die für Flöz Carl einen 
deutlichen Tiefpunkt auf, jedoch sind diese Tiefpunkte 
wesentlich größern Streblängen zugeordnet. Für 
1250 t Strebfördermenge liegt der Tiefstwert bei etwa 
105 m Streblänge, für 10000 t bei einer Strcblänge von 
250 m.

Sfreb jroM
10 60 «O 60 60100 600 «OO

m  <S1reb/änge

Abb. 20. K ostensum m e Flöz H ugo.

Da bei Blindortversatz zwei Förderschichten für 
die Kohlenförderung zur Verfügung stehen, ist die 
Grenze der Rutschenförderung für 0° Einfallen bei 
10000 t/Monat und 80 m Streblänge gezogen worden 
(vgl. die strichgepunktete Linie in Abb. 20). Für die 
Grenzziehung gelten die bei Betrachtung von Flöz 
Carl dargelegten Grundsätze.

Je größer die Strebfördermenge ist, desto kürzer 
wird der zugehörige Kurvenzug. Da als Höchstgrenze 
die Abbaugeschwindigkeit v = 50 m im Monat für alle 
Fördermengen angenommen worden ist, müssen die 
f-Kurven mit wachsender Fördermenge bei einer 
immer größern Streblänge beginnen. Bei Betrachtung 
der Einflüsse von Rutschenförderung und Abbau
geschwindigkeit ergibt sich also die Tatsache, daß 
einerseits große Fördermengen nur in kurzen Schüttel
rutschensträngen bewegt werden können (dies gilt 
besonders für das hier gewählte Einfallen von 0°), 
anderseits aber wegen der Grenze der Abbau
geschwindigkeit nur große Streblängen große Förder
mengen liefern. Der Begriff »groß« ist dabei natürlich 
relativ und wechselt je nach Einfallen, Auffahrungs
kosten usw. Bei den in Abb. 20 angenommenen Ver
hältnissen ist es beispielsweise nicht möglich, 1 0 0 0 0  t 
im Monat zu fördern, weil die unterste Grenze der 
Streblänge bei 172 m, die oberste Grenze der Rutschen
länge aber bei 80 m liegt. Es würde hier zu weit 
führen, auf die Verwendung von Strebbändern ein
zugehen.

Der E influ ß  der A b b au streck en -A u f-  
fa h ru n g sk o sten  soll an Hand eines Vergleiches 
von Flöz Hugo mit Flöz Wellington untersucht 
werden. Beide Flöze haben eine Mächtigkeit von etwa 
l m. Das Liegende des Flözes Hugo besteht aus festem 
Schiefer, der in den Füllstrecken 5 Schüsse je Abschlag 
erfordert. Im Flöz Wellington liegt unter der Kohle 
eine durch ein mildes Mittel getrennte unreine Unter
bank, so daß in den Füllstrecken das Gestein mit dem 
Abbauhammer hereingewonnen werden kann. Die 
Auffahrungskosten je m der Abbaustrecken sind daher 
im Flöz Wellington erheblich niedriger als im Flöz 
Hugo. Die Kosten betragen

:i v (m,/Monat)= . . . . 30 40 50 62
der Holzstrecke J (/m Jf jm J(l  m J (/rr
für Flöz Hugo . . . . 40 40 40 —
für Flöz Wellington . . 28 28 28 28

den Mittelstrecken
für Flöz Hugo . . . . 54 54 57 —
für Flöz Wellington . . 38 38 38 38

den untersten Füllstrecken
für Flöz Hugo . . . . 56 64 69 —
für Flöz Wellington . . 43 43 49 53

Die Unterhaltungskosten und Abbauförderkosten sind 
in beiden Flözen etwa gleich. Abb. 21 veranschaulicht 
den Einfluß der Auffahrungskosten auf die Kosten
summe. Diese liegt im Flöz Wellington natürlich 
niedriger als im Flöz Hugo. Während jedoch bei 
großen Streblängen nur ein geringer Rückgang zu 
verzeichnen ist, steigt der Kostenunterschied mit ab
nehmender Streblänge stetig an. Zugleich rückt der 
Kostentiefpunkt nach links zu einer kleinern Streb
länge hin. Im gewählten Beispiel ist die dem Tiefst
wert zugeordnete Streblänge im Flöz Wellington um 
etwa 15 o/o kleiner als im Flöz Hugo.

tSfreöz&A/
10 60 «O 60 60100 600 O00

m tS/reb/soge

Abb. 21. Einfluß der A uffahrungskosten  auf die K osten
sum m e der F löze H ugo  und W ellington.
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Die Bedeutung sonstiger Faktoren bei der Be
messung der Streblänge ist bei Flöz Carl eingehend 
besprochen worden, so daß sich hier eine erneute Dar
legung erübrigt.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Bei der Bemessung der Streblänge sind auf der ' 

einen Seite die klar zu erfassenden kostenmäßigen 
Einflüsse und auf der ändern Seite die nur gefühls
mäßig zu wertenden Faktoren zu berücksichtigen. Die 
schaubildliche Darstellung der feststellbaren Kosten 
ergibt ein klares Bild von der wechselseitigen Ab
hängigkeit.

In der steilen Lagerung weisen die Kostenkurven 
der Schaubilder fast durchweg zu einer großen Streb
länge hin; dieser Neigung kann aber nur in be
schränktem Maße Folge geleistet werden, weil bei 
steilem Einfallen die Länge des Strebs durch siclier- 
heitliche Rücksichten meist eng begrenzt ist.

In der flachen Lagerung tritt der Einfluß der 
Abbauförderkosten stark hervor, die mit wachsender 
Streblänge erheblich steigen und dadurch einen deut
lichen Tiefpunkt der Kostenkurven hervorrufen. In 
flacher Lagerung kann daher eine praktisch erreich
bare Streblänge fcstgestellt werden, der die niedrig
sten Kosten zugeordnet sind. Jede Abweichung von 
dieser günstigen Streblänge zieht eine Erhöhung der 
Kosten nach sich. Im einzelnen wird dargelegt, wie 
weit die Faktoren Strebfördermenge, flache Bauhöhe, 
Kosten der Abbauförderung sowie der Abbaustrecken-

U  M  S  C

U n te r s u c h u n g e n  a n  N e b e n g e s t e in e n  
ü b e r  u n d  u n t e r  v e r s c h ie d e n e n  F lö ze n  

des  w e s t f ä l i s c h e n  K a r b o n s .
Von Dr.  H;  U d l u f t ,  Berlin.

V or einigen Jah ren  sind von mir die G esteine aus drei 
Profilen des p roduktiven R uhrkarbons reihenw eise auf- 
gesam m elt und petrographisch  un tersucht w orden. Aus 
den b isher vorliegenden E rgebnissen d ieser A rbeit w ird  
nachstehend das W ichtigste kurz m itgeteilt1.

Das tiefste der bearbeite ten  Profile beg inn t 20 in un ter 
Flöz F inefrau-N ebenbank und reicht mit U nterbrechungen 
bis zum unm ittelbaren  H angenden des Flözes G irondelle 4 
(V erbandstraße K u p fe rd reh -E ssen  bei H eisingen), das 
zw eite Profil geh t mit U nterbrechungen  von un terhalb  Flöz 
Sonnenschein bis zum Flöz R obert (Schachtanlage G raf 
M oltke 1 2), das d ritte  um faßt die F lam m kohlenschichten 
der Zeche Baldur zw ischen den Flözen Baldur und H agen.

An anderer Stelle* habe ich vorgeschlagen, für die 
gem einhin  Sandschiefer, T onschiefer und Schieferton g e 
nannten G esteine des produktiven  K arbons die gem äß  den 
Sandbezeichnungen des N orm enausschusses gebildeten  Be
griffe Feinsandstein, S taubsandstein , M ehlsandstein und 
Tonstein  zu gebrauchen , die sich durch Z usätze , w ie g e 
streift, g ebändert, s tre ifig  usw ., näher kennzeichnen lassen. 
Für n icht geschieferte G esteine verm eidet man zw eck
m äßig  den W ortte il Schiefer«. Die vorgeschlagenen Be
zeichnungen sind auch nachstehend verw endet w orden.

Bei den U ntersuchungen w urde vor allem d e r K orn
g rößenverte ilung  und d e r F eldspaterha ltung  B eachtung ge
schenkt. Die nachstehend  als Beispiel gegebene Z usam m en
ste llung  enthält die hauptsächlichsten Ergebnisse der U nter-

i Z u r  E rm ö g lich u n g  w e ite re r  U n te rsu ch u n g en  w ü rd e  d e r  V erfa sse r 
fü r  d ie  Ü b e rla s s u n g  g ee ig n e te n  S ch liffm ateria ls  d a n k b a r  se in .

? U d l u f t :  V o rsc h lag  e in e r  B en e n n u n g  d e r  fe in k ö rn ig en  N ebengeste ine  
d e s  F lö a fü h re n d e n  im  rhein isch -w estfä lischen  O b e rk a rb o n , J a h rb . O eol. 
B erlin  1932 (e rsch e in t dem nächst).

auffahrung und -Unterhaltung usw. die Lage des 
Kosteiltiefpunktes und damit die günstige Streblänge 
beeinflussen.

Neben den in den Schaubildern dargestellten 
Betriebskosten sind noch eine Reihe weiterer Faktoren' 
für die Bemessung der Streblänge von Bedeutung, die 
man kostenmäßig nicht zu erfassen vermag. So läßt 
sich der Einfluß, den Gebirgsstörungen, Beschaffen
heit des Flözbangenden und -liegenden, Sortenanfall, 
Abbaugeschwindigkeit, Unterhaltung der Ausrich
tungsbaue usw. auf die Streblänge ausüben, zum 
großen Teil nicht rechnungsmäßig, sondern nur ge
fühlsmäßig werten. Bei der Entscheidung sind jedoch 
beide Gruppen, die kostenmäßig und die nur gefühls
mäßig festzulegenden Faktoren, zu berücksichtigen. 
Dabei kann man auf der kostenmäßigen Grundlage der 
Schaubilder aufbauen; jede Abweichung von der im 
Schaubild festgelegten günstigen Streblänge (z. B. von 
150 auf 100 m), wie sie etwa wegen des gebrächen 
Hangenden im Streb vorgesehen wird, hat stets eine 
Erhöhung (etwa um 0,15 M / i )  der Kostensumme im 
Schaubild zur Folge, bedingt also dadurch eine 
Bewertung (mit 0,15 M  t) auch der kostenmäßig nicht 
erfaßbaren Einflüsse. Diese Bewertung, die für die 
Wahl der Streblänge von entscheidender Bedeutung 
ist, bietet der eigenen Entschließung freien Raum, 
läßt also — neben allen Berechnungen — die berg
männische Erfahrung, die Bergbaukunst, das letzte 
Wort sprechen.

H A U .

suchung eines der genannten  Profile. Die liegendsten 
Schichten stehen obenan.

Aus dieser Profiltafel und den beiden ändern , hier 
nicht w iedergegebenen  läßt sich über die einzelnen G e
steinkom ponenten  fo lgendes en tnehm en:

1. Bei den Q uarzen w ird hier nur die K orngröße be
rücksichtig t und darauf noch eingegangen. Die stets ein
geschlossenen Q uarzit- und K ieselschieferbröckchen sind 
nicht bezeichnend und ungeeignet, um z. B. etw as über 
die H erkunft auszusagen. E bensow enig soll auf die m echa
nische Z erlegung  nach B u b n o f f 1 eingegangen w erden.

2. A kzessorisch tre ten  eine Reihe von H art- und 
Schw erm ineralien, w ie T urm alin , Z irkon und Rutil, auf, 
deren B estim m ung infolge der Feinkörn igkeit und der 
s ta rk  beigem engten kohligen Substanz nicht im m er zu
verlässig  ist. Schw ankungen in der B eim engung sind 
zw eifellos vorhanden; das F ettkohlenprofil scheint ver
hältn ism äßig  arm  daran zu sein. M it einem zw eckm äßig 
abgeänderten  V erfahren  nach S i m o n *  und bei Beachtung 
der regionalen V erteilung w ürden sicherlich E rgebnisse zu 
erzielen sein.

3. M uskow it ist fast im m er und zum Teil rech t reich
lich vorhanden. Biotit fehlt durchaus nicht, tr itt aber stark  
zurück und is t m eist in C hlorit um gew andelt, d er nicht 
selten ist, ü ber dessen U rsp rung  jedoch nicht im m er Klar
heit besteht.

4. Die B eim engung von K a r b o n a t ,  durchw eg  sehr 
eisenreich und anscheinend häufig  dolom itisch, ist wichtig. 
D er E isengehalt schw ankt, tr itt aber besonders bei den 
übertage entnom m enen P roben  durch die lim onitische V er
färbung  hervor. In D ünnschliffen läß t sich bei den Fein- 
und Feinstsandsteinen der U nterschied zw ischen diesem

1 B u b n o f f :  D as N eb en g es te in  d e r  K ohle, G lü ck au f 1932, S. 232.

;  S i m o n :  E ine  n eu e  e in fache  sed im en tp e tro g ra p h isc h e  M ethode und 
ih re  A nw en d u n g  au f  d ie  S ch ich ten fo lg e  d es  n o rd w es td eu tsch e n  M iozäns, 
Z e n ira lb l. M iner, u sw . 1931, B , S. 461.
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O e s t e i n r e i h e  a u s  d e m  F e t t k o h l e n p r o f i l  d e r  S c h a c h t a n l a g e  O r a f  M o l t k e  1/2.

E ntnahm estelle G este in1 Q uarzkorngröße
(max.) F eldspaterha ltung K arbonat

Sonnenschein: Sk.-Teile mm
120 m u n t e r ...................... T onstein 2 0,01 fehlt fehlt

80 m „ ...................... T onstein un ter 0,01
30 m „ ...................... Feinsandstein 8 0,14 vorhanden, stark  zersetzt vorhanden
20 m ............................... Feinsandstein 10 0,17 „ zum Teil gu t
18 m „ ...................... Sandstein 30 0,51
16 m „ ..................... S andstein2 25 0,43 „ m eist zersetzt
10 m „ ...................... Sandstein 25 0,43 w enig, m eist zersetzt
5 m „ ...................... Sandstein 12 0,21 nichts erhalten w enig

L iegendes un ter . . . . Feinsandstein 10 0,17 fehlt
H angendes über . . . . S taubsandstein 3 0,05 unsicher yy

D ickebank:
20 m u n t e r ...................... Sandstein 32 0,54 vorhanden , zum Teil gu t vorhanden
10 m „ ...................... Sandstein 30 0,51
3 m „ ...................... Feinsandstein 8 0,14 „ sehr zerse tz t
I m  „  ............................................ M ehlsandstein 5 0,85 „ vollst, zersetzt

10 cm „ ...................... S taubsandstein 3 0,05 fehlt oder ganz zersetzt fehlt
W u r z e l b e t t ..................... T onste in un ter 0,05
H a n g e n d e s ..................... S andstein2 25 0,43 vorhanden vorhanden
10 cm ü b e r ...................... Sandstein 45 0,76 vorhanden, zum Teil gu t

I m  „ ..................... Sandstein 45 0,76 gu t yy

3 m „ ...................... Sandstein 25 0,43
20 m „ ...................... Sandste in2 35 0,59 „ zum Teil gu t yy

P räsiden t 1:
30,0 m u n t e r ...................... Sandstein 20 0,34 vorhanden, zum Teil gu t vorhanden
H angendes ...................... Sandstein 55 0,94 yy

0,5 m ü b e r .......................... Sandstein 48 0,85
5,0 m „ .......................... Sandstein 40 0,68 yy yy yy yy yy

P räsiden t 2:
4,0 m u n t e r ..................... Feinsandstein 6 0,10

0,14
w enig, stark  zersetzt vorhanden

1,0 m „ ...................... Feinsandstein 8 w enig
0,5 m „ ...................... M ehlsandstein 5 0,085 unsicher fehlt
0,2 m ................................ S taubsandstein 2 0,034 fehlt
W u r z e l b e t t ...................... S taubsandstein 2 0,034
H a n g e n d e s ...................... B randschiefer (?) u n te r M eßgröße
2,0 m ü b e r .......................... M ehlsandstein 4 0,07 vorhanden, zersetzt vorhanden

R obert:
5,00 m u n t e r ...................... Feinsandstein 10 0,17 vorhanden, w enig vorhanden
1,00 m „ ..................... Feinsandstein 8 0,14 selten
0,50 m „ ..................... F einsandstein 10 0,17 fehlt
0,15 m „ ..................... F einsandstein 10 0,17 fehlt
W u r z e l b e t t ...................... S taubsandstein 2 0,034
H angendes ...................... T onstein u n te r M eßgröße n yy

F einsandste in  und  M eh lsandste in  en tsp re ch en  dem  S an d sch ie fe r, S tau b san d ste in  u nd  T o nste in  dem  T on sch ie fe r. — 2 S ph äro l. S i0 2 b eo b ach te t.

K arbonat und m anchen K ohlensubstanzen nicht im m er 
einw andfrei feststellen. Die G esam tbetrach tung  zeigt, daß 
unm itte lbar un ter den Flözen kein K arbonat vorhanden zu 
sein scheint. In den zahlreichen Fällen, in denen Feinsand
steine und »Schiefertone« das Liegende der Flöze bilden, 
kann daher n icht entschieden w erden, ob das Fehlen des 
K arbonats un ter den Flözen etw a auf die F lözbildung 
zurückgeht.

M it der K arbonatführung  scheint aber die Feldspat
führung  tatsächlich H and in H and zu gehen. M an kann 
in der Ü bersicht erkennen, daß  dort, w o Feldspat fehlt, 
d. h. ganz zersetzt und unkenntlich gew orden  ist, sich 
auch kein K arbonat feststellen läßt. U m gekehrt braucht 
aber nicht dort, w o Feldspat m ehr oder w eniger gu t e r
halten ist, auch unbedingt K arbonat vorhanden zu sein.

5. Die F e l d s p a t f ü h r u n g  zeigt einen ganz eindeutigen 
und auffallenden Zusam m enhang mit der F lözbildung, der 
meines W issens noch nicht so dargestellt w urde, w ie er aus 
der Tafel hervorgeht. Den G esteinen im Liegenden der 
Flöze fehlt ganz ausnahm slos, allerdings in schw ankender 
M ächtigkeit, die Beim engung von Feldspatresten . Bei An
näherung aus dem  Liegenden an ein Flöz w ird die Feld 
spaterhaltung  schlechter, die M öglichkeit der E rkennung 
sicherer Reste geringer, und schließlich fehlt Feldspat 
überhaupt. D agegen sind im H angenden im m er Feldspäte 
vorhanden und auch ste ts gu t oder leidlich erhalten. Aus
nahm en m achen nur einige hangende Feinstsandsteine oder 
Schiefertone. Diese T atsache kann nur im Zusam m enhang

mit der Flözbildung durch die zersetzende Einw irkung 
der H um ussubstanz un ter dem  karbonischen M oor er
k lärt w erden, denn alle ändern in B etracht kom m enden 
Faktoren w irken auf die G esteine un ter und über den 
Flözen gleichm äßig  ein1. Die Z ersetzung  unter den en t
stehenden K arbonm ooren hat anscheinend zu kaolinischen 
Z ersetzungsproduk ten  geführt.

6. Kaolin ist in allen Schliffen kenntlich, am leichtesten 
sind diese kleinen M ineralkörnchen in Sandsteinen auf der 
G renze zw ischen dem  ehem aligen Q uarzkorn  und dem  ein- 
kieselnden Zem ent zu finden.

7. Auch Serizit kom m t stets vor. Das V erhältnis Serizit 
zu Kaolin ist w egen der starken  organischen B eim engungen 
nicht im m er einw andfrei zu erfassen; man kann nur an
geben, daß Serizit m itunter unsicher oder in geringer 
M enge vorhanden ist.

8. Am bem erkensw ertesten  in der Zusam m enstellung 
ist die Schw ankung und V erschiebung der gröbsten  
Q u a r z k ö r n e r .  Eine B etrachtung der m itgeteilten Zahlen 
zeigt ganz gleichm äßig  sich w iederholende Schw ankungen. 
Man beobachtet stets, daß das Korn von unten nach oben, 
also m it A nnäherung an ein Flöz, kleiner w ird (z. B. un ter 
Flöz F inefrau-N ebenbank 70, 15, 13, 4, 8, 1; Flöz D icke
bank 32, 30, 8, 5, 3, <  3). In g rö ß e re r T iefe un ter den 
Flözen sind natürlich Schw ankungen zu verzeichnen, wie 
unter Flöz Sonnenschein, aber mit der A nnäherung an das

1 E n d e l l :  D ie O es te in ze rse tz u n g  u n te r M ooren , N eues  Jah rb . M iner. 
1911, B eilage , Bd. 31.
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Flöz stellt sich im m er die A bnahm e der K orngröße d eu t
lich ein. Über dem  Flöz zeigt sich eine K orngrößenzunahm e, 
die aber gelegentlich erst in geringem  A bstand zu folgen 
braucht. W enn ein »Schieferton« über dem  Flöz liegt, kann 
die gem essene K orngröße zunächst noch etw as k leiner als 
im Liegenden des Flözes sein, z. B. Flöz F inefrau-N eben- 
bank. Dann erst zeigt sich die Zunahm e, die in vielen 
ändern Fällen so fo rt im H angenden des Flözes sprunghaft 
erfo lg t (D ickebank, Präsident 1, O irondclle 4, Kriem hild, 
Erda, P flanzenbank-G udrun, H agen).

Die m itgeteilten Zahlen und entsprechende w eitere 
M essungen dieser A rt sind geeignet, einen vergleichs
m äßigen Aufschluß über die Senkungsgeschw indigkeit zu 
geben, w enn auch zw eifellos verschiedene Faktoren für 
die K orngrößenverteilung B edeutung haben. In d ieser H in
sicht ist der erw ähnte scharfe Schnitt über dem  Flöz be
sonders bem erkensw ert, d er sich nur so deuten läßt, daß  die 
S teinkohlenm oorbildung verhältn ism äßig  plötzlich un ter
brochen w ird oder w enigstens abgeschnitten  w erden kann. 
Dann fo lg t eine Sedim entüberdcckung, die en tw eder sofort 
verhältn ism äßig  g robes M aterial gebrach t oder zunächst 
vielleicht irgendw o im Sedim entationsraum  an anderer 
Stelle w ieder aufgenom tnenes feineres M aterial um gelagert 
hat und dann erst aus g röberm  besteht.

9. Sehr w ichtig ist die eingeschlossene o r g a n i s c h e  
S u b s t a n z ,  von der so  g u t wie kein H andstück  und kein 
Schliff frei ist. Im m er sind einzelne eckige Bröckchen ein
geschlossen, deren G röße mit der gem essenen K orngröße 
der Q uarze übereinstim m t. M an findet aber auch ganze 
Lagen, die aus kleinen Flädchen und Bröckchen bestehen, 
und ebenso lassen sich Blatt- und S tcngelteilc erkennen.

Zu w ünschen w äre, daß die B estandteile, welche die 
K ohlenpetrographie erkennen lehrt, auch in diesen G e
steinen und den Dünnschliffen w iederzuerkennen  w ären. 
Aber leider reichen unsere K enntnisse noch nicht so weit.

Von einer Anzahl von G esteinen sind Anschliffe an
gefertig t und von S t a c h  un tersucht w orden. Auf seinen 
Rat w urden nur G esteine aus dem  F lam m kohlenprofil der 
Zeche Baldur als A nschliffproben ausgew ählt. In einem 
solchen Schliff fanden sich bei U ltropakbeobachtung  
B itum enkörper, deren  F arbe braun w ar und auf niedrige 
Inkohlung hinw ies, w ie sie für die Flam m kohlenschichten 
bezeichnend ist. F erner w urde ein K utikulenrest festgestellt. 
H auptsächlich konnten  einheitliche, aber nicht unbedingt 
kennzeichnende K ohlenstückchen, höchstw ahrscheinlich 
G lanzkohle , erkann t w erden. Die großen  H ärteuntersch iede 
der k lastischen anorganischen und der kohligen G estein- 
gem engteilchen erschw eren die A nschliffanfertigung der
art, daß brauchbare P räpara te  kaum  herzustellen  sind. Die 
K ohlensubstanz w ar in den Schliffen in den m eisten Fällen 
verlorengegangen.

Die scharfeckigen K ohlenbröckchen können so g e 
deutet w erden, daß sie bereits als Kohle mit den übrigen 
klastischen Körnchen zusam m en sedim entiert w urden, 
ebenso können aber auch kolloidale hum ose Flocken aus 
dem  die klastischen Teilchen verfrachtenden W asser m it
genom m en w orden sein. Sow eit es sich um noch als pflanz
liche Teilchen kenntliche M assen handelt, läß t sich fest
stellen, daß  sich die M ineralkörnchen in die pflanzliche 
Substanz eingepreß t und diese teilw eise zerteilt haben.

Da die Identifizierung der K ohlenteilchen an H and der 
sonst gebräuchlichen K ennzeichen zu keinem  befriedi
genden E rgebnis geführt hat, n im m t S t a c h  an, daß  bei 
der A blagerung  der verschiedenen beschriebenen G esteine 
die M öglichkeit zu einer w eitergehenden  O xydation g e 
geben w ar und dadurch eine V eränderung  eingetreten  ist, 
die man in dem  geschlossenen K ohlenflöz in dieser Form 
sonst nicht kennt. Auch P o t o n i e  g laub t, auf s tärkere  
O xydation schließen zu müssen.

D er D ünnschliff w eist m ehr oder w eniger geschlossene 
M assen von optisch opaker Beschaffenheit auf, die p rak 
tisch als schw arz anzusehen sind. A ußerdem  lassen sich 
aber auch solche G em engteile beobachten, die m ehr oder 
m inder leicht braun durchscheinen. M an kann feststellen,

daß bei schw acher V erg rößerung  schw arze Teilchen bei 
stä rk e re r V erg rößerung  gelegentlich braun durchscheinen. 
W enn dann noch K arbonat und aus diesem  h e rvo r
gegangener Limonit im Anschliff kenntlich sind, ist es in 
vielen Fällen nicht m öglich, im D ünnschliff zu un ter
scheiden, w as man als Lim onit und was als braun gefärb te  
organische Substanz ansprechen soll.

Zweifellos bedarf es hier noch w eiterer A rbeit, dam it 
die E rgebnisse der K ohlenpetrographie auch auf die Be
arbeitung  der N ebengesteine ü b e rtrag b a r w erden. Als be
sonders zw eckm äßig  und w issenschaftlich w ie praktisch 
Erfolg versprechend erscheint es, w enn ähnliche profil
m äßige U ntersuchungen, w ie sie hier versucht w orden sind, 
Flöz und zugehöriges N ebengestein m iteinander in Be
ziehung zu stellen trachten.

Einige B em erkungen über die S e d i m e n t a t i o n  und 
die D i a g e n e s e  m ögen noch angefüg t w erden. B etrachtet 
man das N orm alprofil, wie es O b e r s t e - B r i n k  und B a r t 
l i n g 1 gezeichnet haben, und achtet man vor allem auf die 
eingeschalteten m arinen Schichten (z. B. ü ber Flöz Fine- 
frau-N ebenbank), dann bem erk t man, daß die G estein
ausbildung in diesen und in benachbarten , nicht durch 
m arine Fossilien ausgezeichneten Schichten dieselbe ist. 
Da sich zudem  nicht bestreiten läßt, daß man noch m ehr 
Fossilien und dam it auch noch die eine oder die andere 
neue m arine Schicht finden könnte, bietet die G estein
ausbildung keinen A nhalt dafür, ob eine Schicht m arin ist 
oder nicht. Sandsteine können an sich ebensogut im Salz
w asser wie im Süßw asser abgelagert w erden. H ier also 
hat die petrographische U ntersuchung kein neues M erkm al 
fcststellen können.

Die K orngrößenm essungen sprechen anscheinend da
für, daß  die Senkung im Sedim entationsbereich  mit der 
A nnäherung an ein Flöz allm ählich im m er langsam er w ird, 
d. h. zunächst kann nur noch feineres M aterial als vorher 
und schließlich gar kein neues M aterial m ehr herangeführt 
w erden, die B esiedlung durch die Pflanzenw elt beginnt, 
und es kom m t zur F lözbildung (M oorbildung). U nter 
diesem  M oor aber setzt die D iagenese bereits ein, denn 
das hum ose G rundw asser w ird  angreifbare  M ineralien Um
setzen und dabei auch K ieselsäure frei m achen. Diese kann 
zw ar w eggeführt w erden, aber auch als einkieselnde Kiesel
säure die V erfestigung des Sandes zum Sandstein eröffnen.

Die neue A bsenkung, die auf jedes Flöz folgen muß, 
scheint recht unverm ittelt einzusetzen, denn der neue 
Im puls bring t so fo rt oder doch sehr bald verhältn ism äßig  
g robes klastisches M aterial mit sich. Dabei w erden an 
scheinend auch irgendw o schon m ehr oder w eniger in 
Inkohlung begriffene organische Stoffe w ieder erod iert 
und mit den Sanden neu eingebettet. Das W asser, sei es 
salzig, brackig  oder süß , w ird natürlich auch kolloidal 
ge löste  oder in feinsten Flocken schw ebend m itgeführte 
organische Substanz enthalten, die sich ebenfalls ablagert.

Die S edim entationsbedingungen müssen dabei noch 
so gew esen sein, daß K arbonate ausgeschieden w erden 
konnten, und zw ar eisenhaltige K arbonate. W enn das 
W asser C a C 0 3 gelöst enthielt, m uß es C 0 2 auf irgendeine 
A rt verloren  haben, dam it C a C 0 3 ausfallen konnte. In der 
sedim entierten  M asse oder in dem  darü b er stehenden 
W asser m uß dann auch das V erhältnis Sauerstoff zu 
K ohlensäure oder zu einer reduzierenden organischen 
Substanz so gew esen sein, daß F e+ +  in das K arbonat ein- 
tre ten  konnte.

Das vorhandene Kaolin ist w ohl in der H auptm asse 
an anderer Stelle aus S ilikaten entstanden  und dann un
verändert sed im entiert w orden. A ber auch un ter den Flözen 
hat sich noch Kaolin gebildet. Später, w ährend  der D ia
genese und anscheinend auch durch oberflächennahe V er
hältnisse begünstig t, kann aus dem  Kaolin und aus chemisch 
unbestim m ten ton igen  M assen bei Z uführung von Alkalien, 
z. B. aus V erw itterungslösungen , Serizit geb ildet w erden.

i O b e r s t e - B r i n k  u n d  B a r t l i n g :  D ie G lie d e ru n g  d es  K arb o n 
p ro fils  u n d  d ie e in heitliche  F lö zb e n en n u n g  im  R u h rk o h le n b eck en , G lückauf 
1930, S. 889.
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B e r g r e v ie r v e r ä n d e r u n g e n .
D er M inister fü r W irtschaft und A rbeit hat durch 

Erlaß vom 21. A ugust 1933 bestim m t, daß die S tadtkreise 
M ünchen-G ladbach, R heydt und Viersen, die S tad t
gem einden D ülken, K aldenkirchen und Süchteln, die Land
gem einden Born, Amern-St. Anton, Amern-St. G eorg , Bois

heim , Bracht, Breyell, B rüggen, G refrath , H insbeck, Leuth, 
Lobberich, O ed t und W aldniel sow ie die G em einden 
K orschenbroich, K leinenbroich, L iedberg und Pesch vom 
B ergrevier Krefeld abgetrenn t und dem B ergrevier Aachen 
zugeteilt w erden.

B e o b a c h tu n g e n  d e r  W e t t e r w a r t e  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  zu  B o c h u m  im  A u g u s t  1933.
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1. 762,6 +  14,7 +  18,5 13.00 +13,2 23.00 11,4 89 w NW 3,5 14,5 nach ts und  v o rm itta g s  R egen
2. 69,5 +  18,0 +  22,1 14.00 +12,5 5.30 11,0 73 w NW 3,4 0,0 w echselnde  B ew ölkung
3. 69,2 +  18,2 +  23,1 17.00 +13,9 6.00 12,5 80 NW NW 1,5 — w echselnde  B ew ölkung
4. 68,7 +  19,0 +  23,3 17.30 +13,6 5.30 13,8 84 W NO 1,8 — w ech se ln d e  B ew ölkung
5. 68,3 +  19,7 +  24,5 17.00 +14,9 6.00 12,8 77 NO NO 2,6 — vorm . N ebe l, nachm . h e ite r
6. 64,5 +  22,4 +  30,3 14.30 +13,9 5.45 10,5 65 O SO 1,9 — h eite r
7. 60,4 +  23,8 +  29,9 14.00 +16,6 6.00 13,3 61 SO W 2,9 — v o rw ieg en d  h e ite r
8. 60,3 +20,4 +  25,9 13.30 +16,0 24.00 12,7 70 W SW W NW 2,9 0,0 w echselnde  B ew ölkung
9. 63,0 +  21,4 +  27,0 14.30 +14,3 3.00 12,4 66 W N W W 2,2 — vo rw ieg en d  h eiter

10. 64,0 +  20,0 +  25,9 13.45 +15,1 24.00 12,1 68 W N W NNW 2,6 — vo rw ieg en d  h eiter
11. 64,8 +18,6 +  23,6 14.30 +12,9 5.30 10,7 67 NO NO 4,0 1,8 w echs. B ew ö lk ., ab e n d s  R egensch .
12. 67,7 +  14,8 +  18,0 19.00 +11,9 24.00 9,7 76 NO NNO 3,8 0,7 w echs. B ew ., nach ts  u. m itt. R egsch .
13. 69,0 +  15,3 +  21,1 16.15 +  8,6 5.45 9,4 74 NO NO 2,9 0,0 v o rw ieg en d  h e ite r
14. 60,8 +  20,0 +  25,7 13.30 +12,0 5.30 9,2 55 OSO SO 3,3 — v o rw ieg en d  h eiter
15. 56,7 +  20,4 +  24,5 15.00 +16,5 6.00 13,1 74 SW W SW 2,9 1,0 früh  R egen , vo rw ieg en d  bew ö lk t
16. 56,0 +  18,6 +  22,5 11.00 +17,0 24.00 13,1 81 S SSW 2,8 6,9 b ew ö lk t, m ittags u nd  nachm . R egen
17. 59,7 +  18,0 +  21,7 14.00 +15,1 7.00 11,4 74 W W 2,9 0,1 w echselnde  B ew ö lkung
18. 60,5 +  18,1 +  23,5 15.00 +14,6 7.00 10,9 72 W W 4,8 0,3 frü h  R egen , z iem lich  he ite r
19. 61,6 +  18,7 +  22,9 14.30 +15,9 6.45 11,5 72 SW W 3,9 — w echselnde  B ew ölkung
20. 57,3 +  16,3 +  21,0 12.30 +14,2 22.30 10,5 74 SSW W 2,5 3,3 früh  R egen , w echs. B ew ö lkung
21. 57,1 +  15,2 +  20,5 14.30 +12,5 4.00 9,5 73 SSW SSW 5,0 0,0 w chs. B ew ., m itt. R egsch ., ab s . G ew .
22. 55,3 +  14,0 +  18,5 11.30 +12,1 4.30 9,3 76 SSW W 4,2 1,1 w echs. B ew ölk , m it R egenschauern
23. 52,3 +  12,5 +  13,3 19.00 +11,5 5.00 9,9 90 s o W 2,9 7,6 vo rm ittag s  R egen , a b d s . R egensch .
24. 61,3 +  15,1 +  19,7 14.30 +10,7 2.30 9,9 77 w W 2,8 1,5 nach ts  u. vo rm . R egen , ziem l. h e ite r
25. 66,1 +  16,2 +  20,7 14.30 +10,5 5.30 9,8 73 w SO 1,6 — h eite r, ze itw eise  B ew ö lkung
26. 67,6 +  17,2 +  22,6 16.30 +10,9 5.00 10,8 75 N NO 2,4 — h eite r, ze itw e ise  B ew ö lkung
27. 69,2 +  17,6 +  24,8 15.00 +11,4 6.00 9,8 68 0 SO 2,8 — h eite r, ze itw eise  B ew ö lkung
28. 68,4 +  18,4 +  26,1 15.00 +11,9 6.00 9,5 62 s o SO 2,9 — h eite r
29. 64,2 +  19,9 +  27,4 14.30 +11,9 6.30 9,6 57 s o SO 3,2 — h eite r
30. 62,1 +20,0 +  27,7 14.00 +12,2 6.30 11,0 67 OSO NW 2,8 * 0,0 h e ite r
31. 66,0 +  17,2 +  22,5 15.00 +13,1 24.00 9,8 67 NW NW 3,1 — h e ite r , ze itw eise  B ew ölkung

M ts.-
M ittel 763,0 +  18,5 +  23,2 +13,3 11,0 72 . . 3,0 38,8

M ittel aus 46 Jah ren  (seit 1888): 85,8

B e o b a c h tu n g e n  d e r  M a g n e t i s c h e n  W a r t e n  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  im  A u g u s t  1933.

D eklination  =  w estl. A b w e ich u n g  d e r  M agne tnade l 
vom  M erid ian  von  Bochum
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1. 8 1,4 7,0 54,9 12,1 14,6 7,3 0 0 18. 8 3,9 5,8 47,7 18,1 18,1 20,9 0 1
2. 1,2 7,0 55,2 11,8 14,1 6,3 0 0 19. 3,9 5,9 52,0 13,9 12,5 2,1 0 0
3. 0,8 6,2 54,2 12,0 13,4 5,9 0 0 20. 1,8 6,9 49,6 17,3 14,1 23,0 0 1
4. 1,0 6,0 56,2 9,8 13,6 7,9 0 0 21. 5,2 8,8 49,2 19,6 13,4 20,9 0 1
5. 7,5 21,0 36,5 44,5 15,4 19,9 1 2 22. 0,2 4,9 54,9 8,0 13,6 6,8 0 0
6. 0,6 7,9 49,5 18,4 13,6 3,9 1 1 23. 1,9 8,1 49,9 18,2 15,5 19,9 0 1
7. 1,5 6,0 56,1 9,9 14,1 6,9 0 0 24. 1,0 8,0 49,0 19,0 13,1 21,1 1 1

-8... 1,2 8,4 54,8 13,6 13,4 8,3 0 0 25. 0,2 5,4 55,9 9,5 12,6 4,3 1 0
9. 2,4 9,1 55,9 13,2 14,5 7,7 0 0 26. 0,0 7,4 51,9 15,5 13,2 6,2 0 0

10. 3,1 9,3 56,9 12,4 14,1
13,9

8,3 0 0 27. 0,8 5,6 55,8 9,8 13,9 8,4 0 0
11. 0,2 5,5 54,1 11,4 8,9 0 0 28. 1,6 7,5 56,2 11,3 12,9 8,2 0 0
12. 1,4 7,0 55,9 11,1 13,4 7,2 0 0 29. 1,0 6,8 55,1 11,7 13,6 7,2 0 0
13. 0,0 8,0 40,3 27,7 14,8 20,5 0 1 30. 0,0 5,5 55,0 10,5 13,1 7,8 0 0
14. 2,5 7,5 52,4 15,1 13,1 0,0 1 0 31. 0,4 5,5 57,0 8,5 13,1 7,8 0 0
15'.
16.

2,5
0,8

9.0
6.0

52,3
55,5

16,7
10,5

13,4
13,9

19,8
8,0

0
0

1
0

M ts.-
M ittel 8 1,7 7,4 52,7 14,6 M ts.-

Sum m e 5 10
17. 3,9 7,8 55,2 12,6 14,0 20,9 0 0

D ek lination  =  w estl. A bw e ich u n g  d e r  M agnetnadel 
vom  M erid ian  von  Bochum
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Hauptversammlung der Gesellschaft deutscher 
Metallhütten- und Bergleute.

U nter Leitung des V orsitzenden der G esellschaft, 
D r.-Ing. W a r l i m o n t ,  H am burg , fand die d iesjährige 
H auptversam m lung vom 9. bis 10. Septem ber in Eisenach 
statt.

Am Sonnabend, dem  9. Septem ber, ers ta tte te  zunächst 
G ew erbeassessor D r.-Ing. N u g e l  den G eschäftsbericht, 
aus dem hervorging, daß die M itgliederzahl im ver
gangenen  Jah re  un ter dem  D ruck der schw ierigen W irt
schaftslage um w eitere 66 auf 1265 zu rückgegangen  ist. 
Die von der G esellschaft ausgeübte S tellenverm ittlung hat 
in den ih r nahestehenden  Industriezw eigen bei w eitem  nicht 
allen W ünschen gerech t zu w erden verm ocht. Auf An
regung  verschiedener Fachgenossen ist die Bildung einer 
N otgem einschaft deu tscher Berg- und H ütten leu te  u n te r
stü tz t w orden. Diese hat sich inzw ischen in die D eutsche 
A rbeitsfront e ingegliedert durch A nschluß an den D eut
schen T echniker-V erband, innerhalb  dessen sie eine 
besondere G ruppe bildet. Die T ä tigke it in den Fach
ausschüssen, über die im einzelnen berichtet w urde, ist 
außerorden tlich  lebhaft und erfolgreich gew esen.

Dem geschäftlichen Teil der H auptversam m lung 
fo lg te eine A rbeitstagung  mit einer g roßen  Reihe von 
technisch-w issenschaftlichen V orträgen , die vorw iegend 
unter dem G esich tspunkt »Förderung  der nationalen 
Arbeit« unter B erücksichtigung der besondern  Fachbelange 
der E rzberg leu te  und der M etallhiittcnleute standen.

Z uerst sprach P rofessor M a d e l ,  F reiberg , über die 
B e d e u t u n g  d e r  A u f b e r e i t u n g  f ü r  d i e  V e r w e r t u n g  
h e i m i s c h e r  R o h s t o f f e .  D er V ortragende behandelte 
vor allem die V erso rgung  D eutschlands mit solchen nu tz
baren M ineralien, die zu einem erheblichen Anteil aus dem 
A uslande eingeführt w erden  müssen. D abei ist die Frage 
zu prüfen, ob und w ie w eit die M öglichkeit besteht, durch 
W iederaufnahm e des B etriebes von G ruben den Anteil der 
E igenerzeugung zu erhöhen. Bei den gegenw ärtigen  
äußers t niedrigen M etallpreisen w ird eine selbst bescheidene 
S teigerung  der heim ischen G ew innung von m ineralischen 
Rohstoffen nur dann m öglich sein, wenn in jedem  einzelnen 
Falle die geologischen und technischen F ragen, w ozu vor 
allem auch die A ufbereitung gehört, g ek lä rt sind und der 
B ergbau einen ausreichenden Schutz und eine besondere 
Förderung  seitens der R egierung erhält.

Die A n w e n d u n g  d e r  R a u m s t a t i s t i k  i m B e r g b a u  
u n d  in d e r  M e t a l l i n d u s t r i e  w ar der G egenstand  des 
Berichts von Dr. H e n k e ,  Siegen. Jede S tatistik  über ein 
W irtschaftsgebiet oder einen A rbeitsvorgang  kann mit 
einem G ebirge verglichen w erden, das sich scheinbar 
regellos aus H öhen und T älern  aufbaut. W ie man solche 
G ebirgszüge in der G eologie durch  Profile, in die die ver
schiedenen Schichten eingetragen  w erden , e rk lä rt und durch 
räum liche D arstellung leichter verständlich macht, so w ird 
die statistische B earbeitung eines W irtschaftsvorganges 
durch räum liche W iedergabe der Q uerschnitte  der einzelnen 
Faktoren erleichtert und übersichtlich dargestellt.

N ach den A usführungen von Professor W .E .S c h m id t ,  
Berlin-H alensee, über die T e k t o n i k  u n d  G e n e s i s  d e s  
R a m m e l s b e r g e r  E r z l a g e r s  haben die von der P reuß i
schen G eologischen L andesanstalt im Jah re  1932 vor
genom m enen U ntersuchungen ergeben , daß das allein 
abbauw ürd ige L agererz des alten und des neuen Lagers 
auf O berschiebungsklüften d iskordan t und tektonisch- 
intrusiv in den Schichten der W issenbacher Schiefer liegt, 
die neben D iabastuffen als unbauw ürd igen  syngenetischen 
E rzhorizon t die E rzbandschiefer enthalten . N eue Teile des 
L agererzes und die Fortsetzungen der bekannten Teile sind 
daher nach dem  M uldentiefsten hin aufzusuchen; außerdem  
kann m it der M öglichkeit gerechnet w erden, daß auch der 
unvollständig  bekannte  überk ipp te  M uldenflügel »druck- 
aufbereitetes«  Lagererz führt.

D ozent D r.-Ing. G ö t t e ,  C lausthal, äußerte  sich über 
die M e t a l l v e r l u s t e  in d e r  A u f b e r e i t u n g  und die 
M öglichkeiten ih rer V erm eidung. In allen System en der

Sortierung  tre ten  M etallverluste auf, deren technische 
U rsachen sow ohl in diesem  V erfahren selbst als auch in 
der voraufgegangenen  oder in der folgenden B ehandlung 
der Erze liegen. A ufschließung, K lassierung und gegebenen
falls auch E ntw ässerung bieten reichlich M öglichkeiten 
dazu. Bei genauer U ntersuchung  zeig t sich, daß technisch 
ohne V erschlechterung der K onzentrate m anche V erluste 
verm eidbar, andere dagegen  kaum  zu um gehen sind. 
W ährend diese vorhandenen M öglichkeiten in norm alen 
Zeiten durch w irtschaftliche Ü berlegungen eingeengt 
w erden können, verlieren derartige Bedenken un ter au ß er
gew öhnlichen V erhältnissen oft erheblich an B edeutung. 
Auf jeden Fall m uß man die technischen M öglichkeiten 
genau prüfen, um nicht nur die V erluste heu tiger Betriebe 
zu verringern , sondern  um gegebenenfalls auch diejenigen 
früherer Betriebe w ieder hereinzuholen oder künftiger von 
vornherein m öglichst auszuschalten. Die letzten  H inw eise 
betreffen in ers ter Linie die A usbeutung alter H alden, 
Schlam m teiche usw. sow ie anderseits die N utzbarm achung 
von V orkom m en, die un ter norm alen V erhältnissen unbau
w ürdig  sein w ürden. Solche A rbeiten sind vom engern 
S tandpunkt des B etriebes und von dem  um fassendem  der 
V olksw irtschaft aus w ichtig.

D er F rage » M e t a l l v e r l u s t e  be i  h ü t t e n m ä n n i 
s c h e n  P r o z e s s e n «  w aren die beiden V orträge von 
P rofessor D r.-Ing. T a f e l ,  Breslau, und Dipl.-Ing. P o r z i g ,  
H arburg-W ilhelm sburg , gew idm et. D er erste gab  einen 
allgem einen Überblick über die verschiedenen E ntstehungs
m öglichkeiten der M etallverluste: durch V erstaubung  und 
V erzettelung, in V erkaufserzeugnissen, in A bgängen, 
nam entlich in Schlacken, und durch V erdam pfung. 
Porzig  e rö rte rte  e ingehender die F lugstaubrückgew innung. 
W ährend für nasse säu rehaltige und explosible G ase und 
S taube die elektrische G asrein igung  am Platze ist, erw eist 
sich in vielen ändern Fällen eine F ilteranlage als w irt
schaftlich.

P rofessor Dr. E n d e l  1, Berlin, teilte die E rgebnisse der 
gem einsam  mit D r.-Ing. M ü l l e n s i e f e n  und Dr.  W a g e n 
m a n n  angestellten  U n t e r s u c h u n g e n  a n  M a n s f e l d -  
S c h l a c k e n  mit. V iskositätsm essungen an Schlacken, bei 
denen die H auptsch lackenbildncr bis zu 5°/o überhöh t 
w orden sind, haben gezeig t, daß bei der G ieß tem peratu r 
von rd. 1300° die V iskosität der Schlacke durch Zusatz von 
Kalzium-, M agnesium - und Kalium oxyd erniedrig t, dagegen 
durch  Silizium- und A lum inium oxyd erhöh t w ird. G eringe 
T em peratu ränderung  beeinflußt die V iskositä t bei der G ieß
tem pera tu r ebensow enig  w ie gering füg ige  Ä nderung in der 
chem ischen Zusam m ensetzung. E rst un terhalb  von 1300° 
nim m t der Einfluß der T em pera tu r auf die V iskosität an 
S tärke erheblicher zu als der der chem ischen Z usam m en
setzung.

Eine fesselnde B eschreibung des neuen E d e l m e t a l l 
w e r k s  d e r  B o l i d e n s  G r u v a k t i e b o l a g  a u f  R ö n n s k ä r  
gab  Dr.  S c h o p p e r ,  H am burg . Die G rube Boliden in 
N ordschw eden liefert go ldhaltige Erze, aus denen jährlich 
etw a 7000 kg  Feingold gew onnen w erden. D er Entw urf 
des neu errichteten  E delm etallw erks stam m t von der N ord
deutschen Affinerie in H am burg ; es arbeite t nach einem 
V erfahren, das gesta tte t, den G oldinhalt des in Boliden 
zur V erfügung  stehenden K upferelektro lysenschlam m es in 
etw a einem D rittel der früher benötig ten  Zeit auszubringen.

D er letzte V ortrag  von Dipl.-Ing. W e n d e b o r n  
behandelte die p h y s i k a l i s c h e n  u n d  t h e r m i s c h e n  
G r u n d l a g e n  d e r  S i n t e r r ö s t u n g .  V oraussetzung  für 
die D urchführbarkeit des Saugzugverb lase-P rozesses ist 
eine gu te  G asdurch lässigkeit der B eschickung, w eil die 
durch das E rzbett gesaug te  Luft nicht nu r der V erbrennung, 
sondern  auch der W ärm eübertragung  innerhalb  der E rz
schicht dient. D adurch kann  die im V erlauf der R östung 
en tstehende W ärm e größ ten te ils  für diese selbst w ieder 
nu tzbar w erden. In d e r V erb lasebeschickung sollen die 
exotherm en R eaktionen (V erbrennung) und die endo
therm en V orgänge, w ie W asserverdam pfung  und K alk
zersetzung, nur innerhalb  einer begrenzten  Zone s ta tt
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finden, deren H öhe einen Bruchteil der Beschickungshöhe 
ausm acht.

Am 10. Septem ber 1933 fand um 11 Uhr die Fest
versam m lung sta tt, die der V orsitzende, Dr.-Ing. Wa r l i -  
mo n t ,  mit einer bem erkensw erten  A nsprache eröffucte. 
Seine A usführungen bezogen sich vor allem auf die im 
Rahmen nationaler W irtschaftspolitik  überaus bedeutungs
volle Frage, w elchen Anteil deutsche A rbeit an D eutsch
lands M etallversorgung hat. Das W esentliche ist nicht, 
ein wie g ro ß e r Anteil eines M etalls in Form fertiger Roh
stoffe aus dem A uslande eingeführt w erden muß, sondern 
ob und wieviel d e u t s c h e  A r b e i t  in den M etallm engen 
steckt, die als R ohm aterial einer frühem  oder spätem  Stufe 
noch deutsche W erke durchlaufen, ehe fertiges Metall

W  I  R  T  S  C  H  A
G ew in n u n g  und  B e leg sch a ft 

im  ho llän d isch en  S te in k o h le n b e rg b a u  im  1. H a lb ja h r  1933.
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1930 . . . 25,30 1 017 590 40168 156 969 78 828 37 553
1931 . . . 25,10 1 075 116 42 826 163 474 100 760 38188
1932 . . . 23,39 1 063 037 45 455 155315 97 577 36 631
1933:Jan. 24,70 1 088 309 44 061 161 786 100 775 35 289

Febr. 22,80 957 305 41 987 143 969 102 869 35 185
M ärz 25,06 1 137 326 45 384 164 001 90 790 35 149
April 21,08 993 849 47147 155 785 82 628 35 063
Mai 24,10 1 088 858 45181 159 384 94 705 34 929
Juni 22,30 1 027 745 46 087 156 222 88 481 34 534

Jan.-Juni 23,34 1 048 899 44 940 156 858 93 375 35 025

1 Einschl. Kohlenschlamm. — 2 Jahresdurchschnitt bzw. Stand vom 
1. jedes Monats.

Z echen - und  H ü tte n k o k se rz e u g u n g  d e r  V er. S taa ten  
von A m erika  in den  M o n aten  J a n u a r  b is J uni  1933.
Die K o k s e r z e u g u n g  der Ver. S taaten , die im H och

kon junk tu rjah r 1929 m it m onatlich rd. 5 Mill. sh. t den b isher 
höchsten  Stand aufzuw eisen hatte , g ing in der Folgezeit 
dauernd und seh r beträch tlich  zurück. D er 1930 einsetzende 
verhängnisvolle N iedergang  der Eisen- und S tahlindustrie 
ha tte  zur Folge, daß die m onatliche K okserzeugung in diesem  
Jah r auf 4 Mill. sh. t, in 1931 auf 2,8 Mill. und 1932 w eiter 
auf 1,8 Mill. sh. t  sank, ln den ersten  M onaten des laufenden 
Jah res setzte  sich die rückläufige B ew egung zunächst fort. 
Die K okserzeugung  sank von 1,9 Mill. sh. t im Jan u ar auf

Z e c h e n -  u n d  H ü t t e n k o k s e r z e u g u n g .

Davon in Öfen
M onat mit Nebenproduktengewinnung

bzw. M onats Insges. von der Gesamt-
durchschnitt erzeugung

1000 sh . t 1000 Sh. t 0/o

1913.......................... 3858 1059 27,5
1929 .......................... 4990 4451 89,2
1930 .......................... 3997 3766 94,2
1931.......................... 2790 2696 96,6
1932 .......................... 1828 1764 96,5
1933: Januar . . . 1866 1784 95,6

F eb ru a r . . 1723 1639 95,1
Mä r z . . . . 1759 1666 94,7
Apr i l . . . . 1703 1656 97,2
Mai . . . . 1968 1921 97,6
Juni . . . . 2291 2241 97,8

1933: Januar-Jun i 1885 1818 96,4
1932: Januar-Juni 1959 1892 96,6

daraus w ird. D evisenw irtschaftlich ist es in jeder H insicht 
w ichtig, daß  sich die deutschen H ütten  und  Raffinerien 
ihre S tellung in der V erarbeitung ausländischer R ohstoffe 
zu Rohm etall w ahren und sie m öglichst noch erw eitern. 
M an bedarf keiner g rundsätzlichen U m stellung der d eu t
schen R ohstoffpolitik  auf dem G ebiet der N ichteisenm etalle, 
um sicherzustellen, daß  deutsche A rbeitsstätten  w eitest
gehend in die V ersorgung  D eutschlands mit Fertigm etallen 
eingeschaltet w erden, vielm ehr ist dieser E inschaltungs
vorgang  schon in freier E ntw icklung seh r w eit gediehen.

Die T agung  beschloß ein V ortrag  von P rofessor 
Dr.-Ing. F r i e d r i c h ,  K arlsruhe, » D er F ü h r e r  a l s  D i e n e r  
d e s  W e r k e s  u n d  d e s  Vo l k e s « .

F  T  L  I  C  H  E  S .
1,7 Mill. sh. t  im April. Im Mai w urden  jedoch schon w ieder 
rd. 2 Mill. sh. t und im Juni 2,3 Mill. sh. t Koks hergestellt. 
D iese günstige E ntw icklung hat die A nfang dieses Jah res 
e ingetre tene  B elebung der H ü tten industrie  hervorgerufen . 
So stieg  die R oheisenerzeugung  von 546000 1. t im D e
zem ber 1932 auf 1,3 Mill. 1. t im Juni bzw. auf 1,8 Mill. 1. t 
im Juli d. J. D iese Zunahm e en tsp rich t einer S te igerung  
auf das 2,3- bzw. 3,3 fache, ln ähnlicher W eise haben sich 
die V erhältn isse bei der S tah lerzeugung  gebessert, die in 
der gleichen Z eit eine E rhöhung  auf das 3,1- bzw. 3 ,8fache 
erkennen läßt. Insgesam t belief sich die K okserzeugung im 
1. H alb jahr 1933 (1932) auf 11,3 (11,8) Mill. sh. t, davon 
entfallen auf N ebenproduk tenkoks 10,9 (11,3) Mill. sh. t 
und auf B ienenkorbkoks 404000 (403000) sh. t.

Ü ber die E ntw icklung der K okserzeugung im M onats
durchschn itt der Jah re  1913 sow ie 1929 bis 1932, ferner in 
den M onaten Januar bis Juni  1933 b ring t die Z ahlentafel 
nähere  A ngaben.

K o h len v e rso rg u n g  d e r  Schw eiz im  1. H a lb jah r 1933.

H erkunftsland 1932 1933
± 1933 

gegen  1932
tt t

Steinkohle:
D eutschland . . . . 235 746 220 632 -  15114
F ra n k re ic h ................. 412 275 366 742 — 45 533
B e l g i e n ...................... 45 157 29 895 -  15 262
H o l l a n d ..................... 81 975 93 034 +  11 059
G roßbritannien  . . . 116516 134 291 +  17 775
P o l e n .......................... 59 370 47 007 -  12 363
R u ß la n d ..................... 5 878 10 842 -1- 4 964
A ndere Länder . . . — 186 +  186

zus. 956 917 902 629 -  54 288
B raunkoh le ...................... 139 ’ 212 +  73
K oks:

D eutschland . . . . 222 586 197 530 -  25 056
F ra n k re ic h ................. 62 521 49 145 -  13 376
B e l g i e n ...................... 5 674 14 032 +  8 358
H o l l a n d ..................... 44 738 41 007 -  3 731
G roßbritannien  . . . 3 519 11 580 +  8 061
P o l e n .......................... 29 27 2
I t a l i e n .......................... 945 307 -  638
Ver. S taaten . . . . 2 025 220 -  1 805
A ndere Länder . . . 64 53 11

zus. 342 101 313 901 -  28 200
P reß k o h le :

D eutschland . . . . 204 450 173 547 -  30 903
F ra n k r e ic h ................. 30 990 19 722 -  11 268
B e l g i e n ..................... 7 955 6 474 -  1481
H o l l a n d ..................... 20 040 17 564 -  2 476
A ndere Länder . . . 16 59 +  43

zus. 263 451 217 366 -  46 085
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B r e n n sto ffg e w in n u n g  und B e le g sc h a ft  
der T sc h e c h o s lo w a k e i im  1. H alb jahr  1933.

1931 1932 1933
± 1933 

g eg e n  1932

%
Steinkohle . . . . t 
B raunkohle . . . t
K oks1 ......................t
P reß s te in k o h le . . t 
P reßbraunkoh le  . t

6360364
8504989

693300
131489
96881

5474209
7349344

513600
203893

90730

5028526
7254303

399700
198760
96693

-  8,14
-  1,29
-  22,18 
-  2,52 
+  6,57

B estände2 an 
Steinkohle . . . t 
B raunkohle . . t 
K o k s ................. t

245431
692696
343648

307350
605102
360198

380334
983482
339465

+  23,75 
+  62,53 
-  5,76

B elegschaft2: 
S teinkohle . . . .  
B raunkohle . . .

53777
33479

40712
31301

46339
29874

+  13,82 
-  4,56

Schich tle istung2: 
S teinkohle . . kg 
B raunkohle . kg

1042
2030

1038
2020

1151
2178

+  10,89 
+  7,82

1 A u ß erd em  ste llten d ie  K oksansta lten  d e r E isen w erk e T rin ec  und
W itk o w itz  im 1. H a lb jah r 1931: 352700 t, 1932: 173700t und  1933 : 206140t 
K oks h e r. — * E n d e  Juni.

B r en n sto ffa u ß e n h a n d e l der T sc h e c h o s lo w a k e i  
im  1. H alb jahr 1933.

H erkunftsland  
bzw. Be

stim m ungsland
1931

t

1932

t

1933

t

± 1933 
gegen  1932 

t

S teinkohle:
P o le n .................
D eutschland . . 
A ndere Länder .

359 595 
504 921 

1 127

E in  
334 790 
478 781 

11 113

f u h r
61 S91 

425 645 
15 074

-  272 899
-  53 136 
+  3 961

zus.
K oks: 

D eutschland . . 
A ndere Länder .

865 643

97 205 
138

824 684

106 943 
760

502 610

85 140 
105

-  322 074

-  21 803
655

zus.
B raunkohle: 

U ngarn  . . . .  
A ndere Länder .

97 343

53 892 
3 957

107 703

57 712 
2 715

85 245

26 595 
1 234

-  22 458

-  31 117
1 481

zus.
P reßkoh le : 

D eutschland . . 
A ndere Länder .

57 849

11 646 
35

60 427 

|  17 818

27 829 

10 896

32 59S 

-  6 922

zus.

S teinkohle: 
Ö sterreich  . . . 
U ngarn  . . . .  
D eutschland . . 
Jugoslaw ien  . . 
Rum änien . . . 
A ndere Länder .

11 681

638 696 
103 022 
65 743 
11 743 
4412 
5 943

17818 
A u s  

517 975 
101 562 
43 071 
10 6S7 

. 5 825 
467

10 896 
f u h r  

457 690 
83 911
43 922 

5 202 
4 635 

367

-  6 922

-  60 285
-  17 651 
+  851
-  5 485
-  1 190

100
zus.

B raunkohle: 
D eutschland . . 
Ö sterreich  . . . 
A ndere Länder .

829 559

895 960 
73 746 

803

679 587

729 662 
40 212 

420

595 727

768 063 
20 975 

202

-  83 860

+  38 401
-  19 237
-  218

zus.
Koks:

U ngarn  . . . .  
Ö sterre ich  . . .
P o l e n ..................
Rum änien . . . 
Jugoslaw ien  . . 
A ndere L änder .

970 509

82 654 
77 934 
19 222 
4 772 
3 018 
2 722

770 294

47 474 
59 719 

8157 
4 957 
6 932 

545

789 240

40 847 
33 869 

9 458 
3 522
1 630
2 672

+  18 946

-  6 627
-  25 850 
+  1 301
-  1435
-  5 302 
+  2127

zus.
P reßkoh le : 

D eutsch land  . . 
A ndere Länder .

190 322

43 091 
1 094

127 784 

] 34 404

91 998 

34 541

-  35 786 

+  137

zus. 44 185 34 404 34 541 +  137

B r e n n sto ffe in fu h r  Ita lien s  im  1. V ie r te lja h r  1933.

H erkunftsland 1931
t

1932
t

1933
t

G r o ß b r i t a n n ie n ................. 1 424 595 1 332 883 1 304 692
D e u tsc h la n d .......................... 918 062 409 213 385 297

davon
freie Lieferungen . . . 425720 409213 385297
Zwangslieferungen . . 492342 —

P o le n ....................................... 108 374 115071 181 303
S a a rg e b ie t.............................. 77 897 81 000 76 987
Ver. S ta a te n .......................... 46 622 1 314 918
F r a n k r e i c h .......................... 46 427 48 783 47 944
T ü r k e i ................................... 1 030 7 741 15 348
Ju g o s la w ie n .......................... 14 586 13 428 11 242
Ö s te r re ic h .............................. 1 821 967 55
R u ß la n d .................................. 46 994 64 655 111 162
B e lg i e n .................................. 14 578 20 076 37 020
H o lla n d ................................... 2 082 10 201 53 366
Ü brige L ä n d e r ...................... 3 251 727 3 268

zus. 2 706 319 2 106 059 2 228 602

Die E infuhr verte ilte  sich auf die w ich tigsten  Kohlen 
so rten  w ie fo lg t:

1931
t

1932
t

1933
t

S teinkohle ohne A nthrazit 2 361 273 1 705 171 1 757 933
A n th r a z i t .............................. 165 114 178 403 232 844
K o k s ....................................... 122 747 152 837 179 963
B r a u n k o h le .......................... 13 238 10 497 12 018

D u rc h sch n itts lö h n e  (L e is tu n g s lö h n e )  je  v er fa h ren e  
S ch ich t im  m itte ld e u tsch en  B ra u n k o h len b erg b a u .

Im G rubenbetrieb
Jah res- bzw. beschäftig te  A rbeiter bei G esam t

M onats der K ohlengew innung belegschaft
durchschnitt T agebau T iefbau

J t J t J t
1929 .......................... 8,62 9,07 7,49
1930 .......................... 8,19 9,04 7,44
19 3 1 .......................... 7,90 8,53 7,01
1932 .......................... 6,46 7,15 5,80
1933: Jan u ar . . 6,07 7,10 5,75

F eb ruar . . 6,08 7,04 5,73
M ärz . . . 6,26 7,07 5,75
A pril . . . 6,16 7,13 5,78
Mai . . . . 6,32 7,38 5,92
Jun i . . . . 6,25 7,25 5,81
Ju li . . . . 6,16 7,20 5,81

W a g e n ste llu n g  in  den  w ic h t ig e m  d eu tsch en  
B erg b a u b ez irk en  im  Ju li 1933.

(W agen auf 10 t  Ladegew icht zu rückgeführt.)

Insgesam t A rbeitstäglich
Bezirk geste llte  W agen 

1932 | 1933 | 1932 1933
±  1933 

g eg e n  1932
%

S t e i n k o h l e
In sgesam t . . . . 665 781 735 902 25 607 28 500 +  11,30

davon
R u h r ..................... 382 507 424 087 14 712 16311 +  10,87
O bersch lesien  . . 106 688 115 851 4 103 4 634 +  12,94
N iederschlesien . 22 895 24 441 881 958 +  8,74
S a a r .......................... 72 711 80 215 2 797 3 085 +  10,30
Aachen ................. 51 595 58 991 1 984 2 269 +  14,36
Sachsen ................. 20 699 22 792 796 877 +  10,18
Ibbenbüren, D eister

und O bernkirchen 8 686 9 525 334 366 +  9,58
B r a u n k o h l e

Insgesam t . . . . 302 223 305 297 11 624 11 743 +  1,02
davon

M itteldeutschland 160 051 162192 6156 6 238 +  1,33
W estdeutsch land  . 5 001 5141 192 198 +  3,13
O stdeutschland . . 51 710 56 923 1 989 2190 ' +  10,11
S üddeu tsch land . . 11 326 8 323 436 320 -  26,61
R heinland . . . . 74 135 72 718 2 851 2 797 -  1,89
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U nfälle  im  B ergbau  und  in ä n d e rn  B e ru fsg en o ssen sch a ften  D eu tsch lan d s  (auf 1000 V ollarbeiter berechnet).

Jahr
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A n g e m e l d e t e  U n f ä l l e
1913 145,53 88,25 51,02 79,80 77,31 99,33 55,49 175,08 115,38 50,60 55,25 67,41 77,97
1929 200,01 123,59 95,58 152,33 188,11 238,29 93,63 146,04 192,13 129,39 77,64 112,29 159,29
1930 174,75 115,37 75,32 105,98 168,99 247,78 84,83 115,54 172,74 119,27 61,39 103,00 129,44
1931 159,28 112,54 78,09 90,10 156,40 258,23 78,21 86,15 152,90 107,86 50,62 77,91 112,60

En t s c h ä d i g u n g s p :l i c h t i g 5 U n f ä l le mi t  t ö d l i c h e m A u s g a n g
1913 2,31 3,81 0,84 1,64 1,60 1,29 1,04 1,38 0,94 0,82 0,52 0,51 0,67
1929 1,79 1,90 2,14 1,30 1,23 1,00 0,92 0,68 0,73 0,67 0,35 0,44 0,37
1930 2,22 1,96 2,01 1,04 1,23 1,29 0,70 0,65 0,80 0,71 0,24 0,39 0,33
1931 1,72 1,22 1,78 0,97 1,38 1,43 0,68 0,46 0,43 0,84 0,24 0,29 0,20

G ro ß h a n d e ls in d e x  im  A ugust 1933.
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1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .  
1933: Jan.

F eb r.
M ärz
A pril
Mai
Juni
Juli
A ug.

126,28
115,28
119,27
111,98
95,70
97.00
99.00 
97,80 
99,40

100,80
100,60
97.00

126,61
112,37
82,97
65,48
57.90 
60,50
61.30
59.90 
59,20 
59,70
62.30 
66,80

142,06
121,74
108,41
93,86
87,50
8S,00
84,60
85,30
93.20 
93,10
96.20 

102,10

125,87 
93,17 

101,S8 
91,56 
81,90 
S1,S0 
83,80 
83,40 
84,20 
86,60 
87,30 
84,00

130,16
113,08
103,79
91,34
80,90
82,20
82,50
81,80
84,20
85,10
86,60
87,70

125,20
112,60
96,13
85,62
80,90
79.50
79.00 
77,10
76.50
78.00 
77,30 
75,70

137,25
136,05
128,96
115,47
116.30 
116,20 
116,20 
114 * 
113,40 
113,50
114.30 
114,60

129,52
126,16
114,47
102,75
101,70
102,10j
101,90
101,30
101,10
101,10,

18.40 
90,42 
64,S9 
50,23
46.80
46.80
47.40

140,63
105,47
76,25
62,55
60,10
59,50
59,90

49,10 61,10 
53,10; 64,70 
57,30 67,90

101.00] 56,30; 70,80
101.00] 53,SO, 69,20

124,47 ¡126,82 
110,30 125,49- 
87,78 118,09; 
60,98| 105,01 
57,20 103,30 
55,70:103,00 
55,00i 102,80 
55,30 102,60 
58,20,102,50 
65,401102,60 
66,60'102,60 
63,90:102,60

84,63
82,62
76,67
70,35
72,60
73,40
72,70
71,90

127,98 28,43
17,38
9,26
5,86

126,1 
104,56 
98,93

104,50: 5,30; 
104,60! 5,00 
104,S0j 4,90' 
104,40 5,40] 

71,20 1 05,30 6,60: 
71,90 107,70 7,60: 
69,10:109,60 8,90 
70,20.107,40! 8,40

151,18
142,23
116,60
94,52
93,50
93,60
94.10
93.30
93.30 
93,90
94.10 
98,70

158,93
148,78
125,16
108,33
103.70
102.70 
103,00 
103,20 
103,50 
103,40 
104,30
104.70

131,86 
120,13 
102,5S 
SS,6S 
87,30
87.00 
87,10
87.00 
87,80 
89,20 
89,90 
89,60

138,61 171,63 
137,92! 159,29 
131,00 140,12 
118,44; 117,47
115.10 111,40 
114,60; 110,50 
114,40:109,50 
114,10:109,20
113.90 109,90
113.90 110,80 
114,00! 112,20
114.10 112,80

157,43
150.09 
136,18 
117,89
113.00
112.30 
111,60
111.30 
111,60
112.10
113.00 
113,40

137,21
124,63
110,86
96,53
91,00
91.20 
91,10 
90,70
91.90
92.90
93.90
94.20

Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht1 

im holländischen Steinkohlenbergbau.

Jahres- bzw.
M onats-,

durchschnitt

D urchschnittslohn 
einschl. T euerungszusch lag2

H au er

fl. | M

u n te rtag e  
in sges . 

fl. 1 M

ü b e rta g e  
in sges . 

fl. ! J6

G esam t
b e leg sch a ft 
fl. | Ji

1930 . . . . 6,49 10,94 5,85 9,86 4,28 7,22 5,38 9,07
1931 . . . . 6,20 10,50 5,64 9,56 4,23 7,17 5,22 8,84
1932 . . . . 5,74 9,76 5,26 8,94 3,96 6,73 4,85 8,24
1933: Jan. 5,57 9,44 5,11 8,66 3,90 6,61 4,71 7,9S

Febr. 5,63 9,55 5,14 8,72 3,95 6,70 4,75 8,06
M ärz 5,57 9,46 5,10 8,66 3,88 6,59 4,71 8,00
April 5,61 9,57 5,15 8,79 3,94 6,72 4,75 8,10
Mai 5,57 9,46 5,11 8,68 3,91 6,64 4,71 8,00
Juni 5,61 9,54 5,16 8,78 3,93 6,69 4,74 8,06
Juli 5,61 9,52 5,15 8,74 3,93 6,67 4,74 8,04

1 D er D urch sch n itts lo h n  e n tsp r ich t dem  B arv e rd ien s t im R u h rb e rg b a u , 
jedoch  o h n e  Ü b ersch ich ten zu sch läg e , ü b e r  d ie  k e ine  U n te rlag en  v o r
liegen . — 3 D er T e u e ru n g sz u sc h lag  e n tsp r ich t dem  im R u h rb ez irk  gezah lten  
K indergeld .

Londoner Preisnotierungen für Nebenerzeugnisse1.
Auf dem M arkt für T e e r e r z e u g n i s s e  ergab  sich 

in der Berichtsvvoche sow ohl hinsichtlich der A bsatzlage 
als auch in der P re isg esta ltu n g  keine V eränderung .

N ebenerzeugnis

Benzol (S tandardpreis) . lG a ll .
R e in b en zo l............................ 1 „
R e in to lu o l ............................ 1 „
K arbolsäure, roh  60°/o . 1 „

„ krist. 4 0 %  . 1 lb.
So lventnaphtha I, ger. . 1 Gail.
R o h n a p h th a ........................1 „
K reosot ..............................  1 „
P e c h .....................................1 l.t
R o h t e e r .................................1 „
Schw efelsaures Ammo-

niak, 20,6 % S tickstoff 1 „
1 Nach Colliery Guardian.

In der W oche endigend 
am

8. Sept. | 15. Sept.

l / 3 V 2 - l / 4 ‘/2
1 / 9 - 2 / -  

2/9 
2 /5 -2 /6  

■ 18-19  
1/ 6 —I/6 V2 
/ 1 0 - / 1 1  
/ 2 % - /3  

75/— 
46/—47/6

6 £ 15 s

S c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k  w urde im Inland 
w eiterhin  mit 6 £ 15 s notiert, w ährend  der A ußenhandels
preis sich auf 6 £  7 s 6 d stellte.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 15. Septem ber 1933 endigenden W oche1.
1. K o h l e n m a r k t  (B örse zu N ew castle-on-Tyne). 

G rundlegend  für den britischen K ohlenm arkt der ver
gangenen W oche w ar die w eitere  feste H altung  in Kessel
kohle. In N orthum berland  hatten  die Zechen Schw ierig
keiten, der w achsenden N achfrage gerech t zu w erden. 
Ähnlich w ie schon w ährend des ganzen letzten  halben 
Jah res  w aren es vor allem w ieder die kleinern Sorten, 
die am m eisten b egeh rt w urden, w ährend  der M arkt für 
g roße  K esselkohle, w enn auch fest, so doch w esentlich 
ruh iger w ar. B unkerkohle sow ie G askohle en ttäuschten  
dagegen  w eiterh in . W ohl hat sich d ie  N achfrage der 
englischen K ohlenstationen nach B unkerkohle in der letzten 
W oche etw as gehoben, doch ist dadurch für die nächste 
Z ukunft kaum eine m erkliche B esserung  des G eschäfts zu 
erw arten . Ähnlich ist es der Fall bei G askohle, die eben
falls en tsprechend der Jah resze it etw as lebhafter gefrag t 
w ar, bei w eitem  jedoch nicht in dem A usm aße, wie man 
es e rw arte t hätte. D er G rund  dafür  lieg t im w esentlichen 
in den großen  L agerbeständen  der G asw erke. Kokskohle 
w ar reichlich auf dem  M arkt, doch w irk te  die günstige 
Lage auf dem K oksm arkt sich auch in etw a belebend für 
K okskohle aus. G rößere  A bschlüsse und N achfragen liegen 
augenblicklich nur für die a llernächste Zeit vor. So 
w ünschten  die norw egischen S taatseisenbahnen  bis zum 
19. Septem ber A ngebote  für 20 000 t Lokom otivkessel- 
kohle, die noch in diesem  Jah re  geliefert w erden  sollen. 
D ie G asw erke in G o th en b u rg  hielten N achfrage nach 
10000 t G askohle sow ie 25 000 t  K okskohle, die ab er nicht 
in diesem  Jah re  abgenom m en w erden. Von den G asw erken 
in F rcdrickshaven w urden  8000 t D urham -G askohle und 
von den E isenbahnen von A ahus eine Schiffsladung N orth- 
um berland-K esselkohle gefrag t.

1 Nach Colliery Guardian.
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Das K oksgeschäft w ar, wie schon erw ähnt, in allen 
Sorten  und nach allen R ichtungen hin w eiterhin  gut. G as
koks zeig te sich hier und da so g ar etw as knapp. G ießere i
koks g ing  so flo tt ab, daß die P reise sich, tro tz  des 
reichlichen A ngebots, g u t behaupten konnten. Auch die 
N achfrage nach H ochofenkoks zieht sow ohl im Inland als 
auch im A usfuhrhandel im m er m ehr an.

Die Kohlen- und K okspreise blieben im allgem einen 
die gleichen wie in der W oche zuvor, nu r beste K essel
kohle Blyth s tieg  von 13/6 auf 13/6—14 s an.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Am T yne w ar der Kohlen
charterm ark t w ährend  der B erichtsw oche ziemlich lustlos,

doch gelang  es den Schiffseignern die F rach tsätze nach 
allen R ichtungen hin zu halten. Das G eschäft m it dem 
Baltikum zeig te  keine F estigung . Auch das M itte lm eer
geschäft w ar seh r schw ankend, nu r kleiner Schiffsraum  
w ar etw as m ehr gefrag t. In C ardiff w ar eine leichte 
B esserung  des S ichtgeschäfts festzustellen , für p rom pte 
L ieferung ergab  sich jedoch keine Ä nderung. W ie an d ern 
o rts, so konnten  auch hier die Schiffseigner infolge des 
Ü berangebo ts an Schiffsraum  nur m it M ühe die F rach t
sätze auf dem  g eg enw ärtigen  S tand halten, im m erhin 
hatten  sie dabei m ehr E rfo lg  als in den vergangenen  
W ochen. A ngeleg t w urden  für C ardiff-G enua 6 s und für 
C ardiff-Le H avre  3 s 9 d.

P A  T E N T B E R I C H T .
G ebrauchsm uster-E intragungen,

b ek a n n tg em a ch t im P a te n tb la tt vom  7. S ep te m b er 1933.

5 b . 1273161. A ugust D assek, B euthen (O.-S.). Bohr- 
schneidenverschluß für Kohlen- und G este inbohrer. 1 .8 .33.

5 b . 1273237. ATG A llgem eine T ransportan lagen-G . 
m. b. H., Leipzig. V orrich tung  zum G ew innen von A braum 
neste rn  oder E ntfernen von auf K ohlenflözen liegenden 
A braum m assen. 7 .5 .32 .

P atent-A nm eldungen ,
d ie  vom  7. S ep te m b er 1933 an  zw ei M onate la n g  in  d e r  A uslegehalle  

d es  R eich sp a ten tam tes  au s lieg en .

1 c, 1/01. G. 82795. G ew erkschaft Sophia-Jacoba, 
H ückelhoven (Kr. Erkelenz). V erfahren zum A ufbereiten 
von Kohle m it H ilfe von Schw ereflüssigkeit. 4 .6 .32 .

5 b , 25/05. H. 131848. E rnst H ese und Anni Schilling, 
H erten  (W estf.). H andgeführte  Stangenschräm m aschine.
2 1 .5 .32 .

10a, 12/01. K. 120239. H einrich K öppers A .G ., Essen. 
K oksofentür. Zus. z. Pat. 574061. 4 .5 .31 .

10a, 12/01. K. 124593. O tto  Künne, D üsseldorf. S elbst
d ichtende K oksofentür. 9 .3 .32 .

10a, 15. H. 44.30. D r.-Ing. eh. G ustav  H ilger, G leiw itz 
(O.-S.). V erfahren und V orrich tung  zum V erdichten von 
Kohle in K am m eröfen, Schachtöfen o. dgl. 20 .2 .30 .

10a, 17/01. St. 46753. D idier-W erke A .G., Berlin- 
W ilm ersdorf. V erfahren zum Löschen von Koks. 25.11.29.

10a, 33/01. K. 234.30. K ohlenveredlung A .G., Berlin. 
V orrich tung  zur W ärm ebehandlung , besonders zum 
Schw elen feinkörn iger Kohle. 23 .8 .30 .

81 e, 11. S. 107445. S iem ens-Schuckertw erke A. G., Berlin- 
S iem ensstadt. B andfördereinrich tung  zum A usbringen  von 
F ö rd e rg u t aus einem  über der F örderfläche angeordneten  
S chü tttrich ter. 14.12. 32.

81 e, 67. Sch. 99639. O tto  Schnicker, O ffenbach (M ain). 
A utom atischer E ntlader für pneum atische F örderan lagen .
26.11.32.

81 e, 126. L. 67483. Lübecker M aschinenbau-G esell
schaft, Lübeck. A bsetzer. Zus. z. Z us.-Pat. 482720. 17.12.26.

D eutsch e P aten te.
(V on dem  T a g e , an  dem  d ie  E rte ilu n g  e ines  P a te n tes  b ek an n tg em a cb t w o rd en  
is t, läu ft d ie  fü n fjä h rig e  F ris t, in n e rh a lb  d e re n  eine N ich tig k e itsk lag e  g eg e n  

d as  P a te n t e rh o b e n  w erd en  kann .)

l a  (13). 583473, vom 6 .7 .3 0 . E rteilung  bekann t
gem acht am 24 .8 .33 . C o l o r a d o  I r o n  W o r k s  Co.  in 
D e n v e r ,  C o l o r a d o  (V .S t. A.). Schneckenklassierer für  
Erze und sonstige Mineralien.

In einem  schräg  liegenden T ro g , der unten  m it einem 
Schlam m ablauf und oben m it einem S andaustrag  versehen 
ist, ist eine F ö rdersch raube  (-Schnecke) angeo rdnet, deren 
ring fö rm iger G ang  drei A bschnitte hat. Im un tern  A bschnitt 
is t d er G ang  voll, w ährend der G ang im A bschnitt außen 
und im m ittlern A bschnitt innen m it A usschnitten  versehen 
ist. D er m ittlere A bschnitt des G anges beg inn t an der Stelle, 
an d e r der G ang  aus der dem  T ro g  ständ ig  zugeführten  
T rü b e  au stritt. D er Schlam m ablauf am un tern  Ende des 
T roges lieg t in R ichtung der F örderschraubenw elle  in der 
u n te rn  S tirnw and  des T roges.

l a  (16oi). 583638, vom  23 .5 .31 . E rte ilung  bekann t
gem ach t am 24 .8 .33 . H u m b o l d t - D e u t z m o t o r e n  A .G . 
in K ö l n - D e u t z .  Schlammeindicker.

D er E indicker ha t um laufende, innerhalb  der Senk
rechten  der G renzkreise der von ihnen bestrichenen  Fläche 
etw a über ihren Schw erpunkten auf einer Laufbahn au f
ruhende R ührarm e. Die A rm e fördern  die gesam ten an 
fallenden Feststo ffe  zu einer m ittlern  Ö ffnung des Eindick
behälters. Die Laufbahn w ird auf einem über den ganzen 
E indickbehälter verlaufenden Balken oder G u rt o der an der 
den E indicker überdeckenden  D achkonstruk tion  befestig t. 
D er m ittlere Teil der R ührarm e kann von dem  übrigen  
Teil der A rm e g e tren n t und für sich heb- und senkbar 
sow ie m it einem  besondern  A ntrieb versehen sein.

l a  (17). 583474, vom 9. 10.31. E rteilung bekann t
gem acht am 24 .8 .33 . H u m b o l d t - D e u t z m o t o r e n  A .G. 
in K ö l n - D e u t z .  Entwässerungseinrichtung.

Die E inrichtung hat als T räg e r für das zu en tw ässernde 
G ut d ienende sch räg  liegende Siebbleche, deren  ungelochte 
T eile m it in die S ieböffnungen m ündenden E inkerbungen 
versehen sind. D iese fangen das an dem Blech h e ru n te r
rieselnde W asser auf und leiten es den S ieböffnungen zu. 
Die E inkerbungen  der Siebbleche können diagonal zu den 
Blechen verlaufen  und netzartig  ang eo rd n e t sein.

l a  (18). 583679, vom 2 8 .4 .2 9 . E rte ilung  bekann t
gem acht am 24. 8. 33. G u t e h o f f n u n g s h ü t t e  O b e r 
h a u s e n  A .G . in O b e r h a u s e n  (Rhld.) und L u d w i g  A l t 
p e t e r  in E s s e n .  Schalenschleuder zum Entwässern sowie 
zum Nachwaschen und Ausspülen von feinkörnigem  Gut.

Die Schleuder hat einen m it dem  Schleuderbehälter 
um laufenden V erte ilungste ller fü r das A ufgabegut, einen 
ebenfalls m it dem  S ch leuderbehälter um laufenden ring- und 
kegelförm igen V erteilerm antel, d er sich nach der M itte der 
Schleuder zu erw eitert, sow ie oberhalb  und un terhalb  des 
T ellers und des M antels angeo rdnete  B rausen fü r g leich
a rtig e  oder versch iedenartige  W aschflüssigkeiten .

l a  (23). 583697, vom 1 0 .3 .3 2 . E rte ilung  bekann t
gem acht am 24.8.33. W e s t f a l i a - D i n n e n d a h l - G r ö p p e l  
A .G. in B o c h u m .  Klassiersieb.

Auf dem  Feinsieb oder den feinem  Sieben sow ie auf 
dem un ter dem  feinsten Sieb liegenden A ustragboden  des 
K lassiersiebes sind Z ungen oder K lappen so schw enkbar 
angeo rdnet, daß  sie einen regelbaren  Teil des Z w ischen
oder Feinkornes nach den F örderflächen  leiten, durch  die 
das durch das K lassiersieb abgesch iedene G robkorn  fo rt
b efö rdert w ird.

l a  (28oi). 583680, vom 10. 12.27. E rte ilung  bekann t
gem acht am 2 4 .8 .3 3 . R u d o l f  L e s s i n g  in L o n d o n .  
Verfahren und Vorrichtung zur Abtrennung der grobem  
Bestandteile von den m ittelfeinen und staubförm igen Teilen 
aus Kohlen o. dgl. durch einen in einem Rohre aufsteigen
den Gasstrom. P rio ritä t vom 11. 1. 27 is t in A nspruch 
genom m en.

Das zu scheidende G ut w ird in das von dem auf
ste igenden  G asstrom  du rchström te , sich nach oben er
w eiternde  R ohr an einer Stelle e ingetragen , die w eit o b e r
halb des un tern  A ustrages des R ohres liegt. Die durch 
den G asstrom  nach oben gefüh rten  fe inem  T eile  w erden 
durch eine schw ache B iegung des R ohres abgelenk t, w obei 
das m ittelfeine G ut nach der un te rn  Seite der B iegung 
aus dem  G asstrom  ausfä llt und abgezogen  w ird. D er Staub 
w ird h ingegen  durch den G asstrom  in einen A bscheider 
befö rdert, in dem  die G eschw indigkeit und der D ruck des 
G asstrom es jew eilig  en tsprechend  der G röße und M enge
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der abzuscheidenden S taubteilchen se lb sttä tig  e ingestellt 
wird, ln das in der B iegung des R ohres abgeschiedene 
m ittelfeine G ut kann zw ecks E ntfernung  etw aigen Staubes 
ein G asstrom  e ingeführt w erden.

5 b (39). 583377, vom 24. 10. 30. E rteilung bekannt
gem acht am 1 7 .8 .3 3 . L ü b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in L ü b e c k .  Vorrichtung zur gesonderten  
Gewinnung von Zwischenschichten.

Z ur G ew innung der Z w ischenschichten d ien t ein 
gelenkig an einem A usleger befestig tes G rabw erkzeug, 
das um eine rechtw inklig  zum Stoß angeordnete  und um 
eine parallel zum  Stoß liegende Achse schw enkbar ist.

35a (909). 583768, vom 20 .7 .30 . E rteilung  bekann t
gem acht am 24. 8. 33. » H a u h i n c o «  M a s c h i n e n f a b r i k  
G.  H a u s h e r r ,  E. H i n s e l m a n n  & Co.  G . m . b . H .  in

E s s e n .  W agenaufhalte- und -zulaufregeleinrichtung mit 
Hilfe einer Sternradsperre für Schachtförderanlagen, 
besonders in Verbindung m it von einem Schieber aus 
gesteuerten A u f Schiebevorrichtungen m it Blockierung.

Alle Teile der E inrichtung, die zur S perrung  des 
W agenlaufes dienen, sow ie die M ittel, die zum Steuern  
und B ew egen d ieser Teile dienen, sind auf einem W agen 
gelage rt, d er oben und unten  durch Laufrollen an Schienen 
gefü h rt und zw ischen Puffern  angeo rdnet ist, die ihn 
hauptsächlich nach vorn und hinten puffern. D er der 
Z ulaufrich tung  der Förderw agen  en tgegenw irkende Puffer 
ist un terhalb  der un tern  F ührungssch iene für die W agen 
an diesem  angeordnet, w ährend  der den D ruck der F ö rd e r
w agen aufnehm ende Puffer oberhalb  der obern F ü h ru n g s
schienen an einem ortfesten  Teil angebrach t ist.

B U C H  E R S C H A U .
Vorlesungen über technische M echanik. Von Dr. phil. 

Dr.-Ing. A ugust F ö p p l f ,  P rofessor an der T echni
schen H ochschule in M ünchen, Geh. H ofrat. 4. Bd.: 
D y n a m i k .  S. Aufl., bearb. von D r.-Ing. A. Bt i s e -  
i n a n n ,  D resden u .a . 448 S. m it 114 Abb. Leipzig 
1933, B. G. T eubner. Preis geb. 14 M.
Der nunm ehr in 8. A uflage vorliegende 4. Band der 

bekannten V orlesungen behandelt die Dynam ik. Diese ist 
nach A ugust Föppls T ode von seinen Söhnen Ludwig 
Föppl, P rofessor in M ünchen, und O tto  Föppl, P rofessor in 
Braunsclnveig, die H ydrodynam ik  von Busemann bearbeitet 
worden.

Für den in der P raxis stehenden Ingenieur seien einige 
Stichworte zur K ennzeichnung des Inhalts der H aup t
abschnitte genannt: Schw ingungen (einfache harm onische, 
D rehschw ingungen, gedäm pfte, gekoppelte  Schw ingungen 
usw.). Schw ingungen elastischer K örper (A nw endung auf 
Wellen usw .). D ynam ik des P unkthaufens und des starren  
Körpers (M asscnausgleich, Drall, Kreisel). H ydrodynam ik 
(Ström ung, W irbel, F lüssigkeitsreibung  usw.).

Für die hervorragende B ew ährung des Föpplschen 
W erkes von A nfang an sp rich t nicht nur die Zahl der 
Auflagen seit dem  ersten Erscheinen im Jah re  1900, 
sondern auch, daß  ein g ro ß er Teil des Inhaltes noch die 
alte Form aufw eist. G erade der vorliegende Band leg t aber 
auch Zeugnis für das Bem ühen der V erfasser ab, das W erk 
auf neuzeitlicher H öhe zu halten. An verschiedenen Stellen 
des Bandes sind allerneuste Ergebnisse der Forschung auf
genom m en w orden , die V erm ehrung seines Inhaltes und 
Erw eiterung seiner B rauchbarkeit bedeuten. W as schon 
immer zur E m pfehlung der verschiedenen Bände des

W erkes gesag t w erden konnte, gilt in erhöhtem  M aße für
die vorliegende Auflage. K ö g le r .

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Die Scliriftleitung behält sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)
V i e r l i n g ,  A lbert: Die Schachtfördereinrichtungen auf dem 

O berharz um 1700. (Schriftenreihe der Fachgruppe 
für G eschichte der Technik  beim Verein deutscher 
Ingenieure.) 15 S. mit 14 Abb. Berlin, V D i-V erlag,
G. m. b. H. Preis geh. 1 J t, bei M ehrbezug P re is
erm äßigung.

V o r t m a n n ,  G eorg  f :  Q ualitative chemische Analyse an
o rganischer G em enge mit einfachsten H ilfsm itteln. 
61 S. mit 3 Abb. Berlin, V erlag Chem ie, G. m. b. H. 
Preis geh. 3,60 Jt.

Dissertationen.
I m b u s c h ,  Ew ald: Über die Diffusion von Schw erm etallen 

ineinander und von Aluminium in Z ink, Zinn und deren 
L egierungen. (B ergakadem ie C lausthal.) 7 S. mit 11 Abb.

L a z a r u s ,  W alter: Über die chem ischen V orgänge bei der 
V ertorfung  und der Bildung der Braunkohle. (T ech
nische H ochschule Berlin.) 16 S.

L e h m a n n ,  H erm ann A.: K alkulationsproblem e der G as
w erke. (U niversität F rankfurt.) 129 S. mit 1 Taf. G eln
hausen (H essen-N assau), F. w . Kalbfleisch. Preis geh. 
3,50 J t.

W e r k m e i s t e r ,  H elm ut: V ersuche über den V erbrennungs
verlauf bei S teinkohlen m ittlerer K orngrößen. (T ech
nische H ochschule H annover.) 28 S. m it 66 Abb.

W u l f ,  Friedrich: Die technisch-w irtschaftliche E ntw icklung 
des W ettin-Löbejüner B ergbaus mit besonderer Be
rücksichtigung des S teinkohlenbergw erks Plötz. (B erg
akadem ie C lausthal.) 93 S. mit 23 Abb. und 1 Karte im 
Anhang. W ürzburg , Konrad Triltsch.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1.
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27—30 veröffentlicht. ' bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D a s  B e n t o n i t v o r k o m m e n  v o n  T o m e s t i  i n 

R u m ä n i e n .  Von D ittle r und K irnbauer. Z .pr.G eoI. B d .41. 
1933. H. 8. S. 121/7*. Z usam m ensetzung  und U rsp ru n g  des 
Bentonits. G eologische und Iagerstättliche V erhältn isse des 
V orkom m ens von T om esti. G ew innung  und V erarbeitung  
des als Seifen und Bleicherde benutzten  Erzeugnisses. 
Schrifttum .

Ü b e r  g e s t r e i f t e  S c h i e f e r  i n d e n  u n t e r d e v o 
n i s c h e n  D a c h s c h i e f e r n  v o n  G e m ü n d  e. Von 
Kutscher. Z .p r .G e o I. Bd.41. 1933. H. 8. S. 131/3*. Schilde
rung der geologischen V erhältnisse. U n tersuchung  und 
Erklärung der S treifen. Schrifttum .

B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e m  o b e r s c h l e s i s c h e n  
u n d  d e m  w e s t f ä l i s c h e n  K a r b o n .  Von G ropp. G lück
auf. Bd. 69. 9 .9 .33. S. 823/6. A ltersvergleich zw ischen w est
fälischem und oberschlesischem  Karbon auf floristischer 
G rundlage.

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 M  
für das Vierteljahr zu beziehen.

T h e  f o r m a t i o n  o f  r o c k j o i n t s  a n d  t h e  c l e a t  
o f c o a l .  Von Kendall und B riggs. Coll. G uard. Bd. 147.
1 .9 .33 . S. 381/3*. A llgem eine K ennzeichnung des Problem s. 
H äufigkeit und R ichtung der K lüfte und Schlechten in 
englischen Kohlenflözen. Die B eeinflussung der Bildung 
von Klüften durch S törungen . (F o rts , f.)

E r f a h r u n g e n  ü b e r  G e s t e i n d r u c k  i n  h o m o 
g e n e m  G e b i r g e .  Von van Schalk. Bautechn. Bd. 10.
18.11.32. S. 655/6*. B ericht über die beim Bau eines T unnels 
im St. P ie tersberg  bei M aastricht gem achten B eobachtungen, 
die sich mit den von Kom m ereil vertre tenen  A nschauungen 
über die S pannungsverteilung  in einem durch einen Stollen 
g estö rten  G ebirge g u t decken.

D a s  G r u n d  w a s s e r  i n  Ä g y p t e n .  Von Prinz. 
G asW asserfach . Bd. 76. 2 .9 .3 3 . S. 660/2*. E rgebnisse und 
neuere U ntersuchungen. Jahresschw ankungen  des Nil- und 
G rundw assersp iegels.

Bergwesen.
N e u e r u n g e n  i m a u s l ä n d i s c h e n  B r a u n k o h l e n 

t i e f b a u .  Von Jansen . B raunkohle. B d.32. 2.9.33. S .633/41*. 
Schilderung der V erhältn isse im böhm ischen B raunkohlen
gebiet. H aup tu rsachen  der hohen T em peratu ren . U n ter
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suchung und B ekäm pfung der O xydation  und B rühung 
der Kohle. E influß der Abbau- und V ersatzverfahren 
sow ie der W ette rtü ren  und Sonderven tila to ren . V ergleich 
der verschiedenen A bbauverfahren  m it und ohne V ersatz. 
(Schluß f.)

S i n k i n g  t h r o u g h  s a t u r a t e d s a n d a t  C o r n e l i a  
C o l l i e r y .  Von H eslop. Coll. O uard. Bd. 147. 1 .9 .3 3 . 
S. 395/7*. B esprechung der A bteufarbeiten  und des Schacht
ausbaus. B esonderheiten  des angew and ten  V erfahrens.

C o m p r e s s i b i 1 i t y a n d  b e a r i n g  s t r e n g t h  o f  
c o a l  in p l a c e .  Von O reenw ald , Avins und Rice. (Schluß 
s ta tt F orts .) Coll. O uard. Bd. 147. 1 .9 .33 . S. 388/9*. Die 
B eziehung von A bw eichungen der U m gebung zur G röße 
der zusam m engedrückten  Fläche. Seitliche T ragfäh igkeit.

S a f e t y  l o n g w a l l  w o r k i n g  s. Coll. G uard . Bd. 147.
1 .9 .33 . S. 385/6*. U n tersuchungen  über den Einfluß der 
G este in art und der B eschaffenheit des H angenden auf das 
A uftreten  von Stein- und K ohlenfall.

D ie  Ü b e r l e g e n h e i t  d e r  Z a h n r a d m o t o r e n  i m 
G r u b e n b e t r i e b  g e g e n ü b e r  d e n  K o l b e n m o t o r e n .  
Von Sauerm ann. G lückauf. Bd. 69. 9 .9 .33 . S. 820/3*. Luft
verbrauch, V erschleiß, A nzugsm om ent, S icherheit und 
L ebensdauer, Instandhaltungskosten , w eitere  betriebliche 
V orteile.

C o r r e c t  p l a c i n g  o f  s h o t - h o l e s .  Von G eyer. 
Iron Coal T r. Rev. Bd. 127. 1 .9 .33 . S. 305*. B erücksich
tigung  der G este in art und der B eschaffenheit des H angen 
den bei der S tellung der B ohrlöcher.

S c h n e l l v e r s t e c k v o r r i c h t u n g .  Von Siegm und. 
Glückauf. Bd. 69. 9 .9 .3 3 . S. 826. B eschreibung der V or
rich tung . Das V erstecken.

S t e a m  w i n d e r  p r o t e c t i o n  a t  S a n d h o l e  C o l l i e r y .  
Iron Coal T r. Rev. Bd. 127. 1 .9 .33 . S. 306/9*. S chaltungs
schem a. B etriebsw eise des L illy -F ahrtreg lers. Die K naggen 
und ihre W irkungsw eise. V orteile der Anlage.

D am pfkessel- und M aschinenw esen.
D a m p f e r z e u g e r  m i t  D r u c k f e u e r u n g .  Von 

Noack. Z. Ö st. Ing .V . Bd. 85. 1.9.33. S. 193/6*. B auart und 
A rbeitsw eise des V elox-D am pferzeugers für Öl oder G as 
als B rennstoff nach dem G leichdruckverfahren . V ersuchs
ergebn isse  einer A nlage, die 18 t D am pf je h oder 500 kg 
je m 2 H eizfläche liefert.

E lektro technik .
E l e c t r i c i t y  i n mi n e s .  Coll. G uard . B d .147. 1.9.33. 

S. 386/8*. Iron Coal T r. Rev. Bd. 127. 1. 9. 33. S. 315/6. 
A llgem eine E ntw icklung. U m fang der V erw endung elek
trischer Kraft. A nteil von A bbau, F ö rderung , W asse r
haltung  usw . G ew innungsm aschinen. U nfallstatistik .

H üttenw esen.
D ie  E r z g r u n d 1a g e n  d e r  ä l t e s t e n  E i s e n 

e r z e u g u n g .  Von Q uiring . Z. pr. Geol. Bd. 41. 1933. H. 8. 
S. 128/31*. V erarbeitung  des M eteoreisens und der v e r
schiedenen E isenerze an H and der geschichtlichen F o r
schung. E rfindung  des Schm elzverfahrens. Die Kupfer- 
und E isengew innung im Lande der Nairi.

O p e n - h e a r t h  f u r n a c e s  w i t h  n a t u r a l  g a s  
f i r i n g .  Von W illiams. Iron Age. Bd. 132. 3 1 .8 .33 . S .ll/3 * . 
V orteile der V erw endung  von E rdgas zur B eheizung von 
H erdöfen . K ostenverm inderung, V erbesserung  der V er
brennung  und der Stahlgüte.

A u s t r a l i a n  i r o n  a n d  s t e e l  a n d  a l l i e d  i n d u s t r i e s .  
(Schluß s ta tt F o rts .) Iron Coal T r. Rev. Bd. 127. 1 .9 .33 .
S. 312. B edeutung  und A nlagen ein iger g rö ß e re r U n ter
nehm ungen.

D a s  a n o d i s c h e  V e r h a l t e n  d e s  N i c k e l s .  Von 
G eorg i. Z. E lektrochem . Bd. 39. 1933. H. 9. S. 736/43*. 
M itteilung neuer U n tersuchungsergebn isse .

Ü b e r  d a s  a n o d i s c h e  V e r h a l t e n  d e s  E i s e n s .  
Von G eorg i. Z. E lektrochem . Bd. 39. 1933. H. 9. S. 745/9*. 
U n tersuchungen  über die P o larisa tionserscheinungen  an 
Eisenanoden. Einfluß der A n ionengröße und H -Konzen- 
trationen.

C hem ische T echnologie.
V e r h a l t e n  d e r  p e t r o g  r a p h i s c h e n E i n z e l 

b e s t a n d t e i l e  o b e r s c h l e s i s c h e r  S t e i n k o h l e n  
b e i  V e r k o k u n g ,  S c h w e l u n g  u n d  E x t r a k t i o n .  
Von N eum ann und K rem ser. G lückauf. Bd. 69. 9. 9. 33.
S. 813/20*. V erkokung  der E inzelbestandteile. K ritik der

V ersuchsw erte  und Vergleich mit ändern. Schw elung der 
E inzelbestandteile. E xtraktion . B estim m ung des E rw ei
chungspunktes.

B e i t r a g  z u r  B e u r t e i l u n g  d e r  V e r k o k u n g s 
f ä h i g k e i t  v o n  K o h l e n .  Von D rees und Kowalski. G as 
W asserfach . Bd. 76. 2 .9 .33 . S. 653/60*. P rü fung  der Back
fähigkeit der u rsprünglichen  Kohle und ihre Ä nderung  in 
A bhängigkeit von der T em pera tu rhöhe  und E rh itzungs
dauer. V erfolg der Perm anganatzah l nach V erschw elung 
der Kohle bei verschiedenen T em peratu ren . V erschiedene 
U rsachen  für das Schw inden.

W e l c h e s  i s t  d e r  w i r k l i c h e  G a s g e h a l t  d e r  
K o h l e ?  V on F ischer und P eters. B rennst. Chem . Bd. 14.
1 .9 .33 . S .333/4*. V orschlag der A usdrücke »F lözgasgehalt«  
und »A usgasen« g egenüber »G asgehalt« und »Entgasung« 
im Sinne des V erkokungsvorganges.

E in  n e u e s  V e r f a h r e n  z u r  T i e f t e m p e r a t u r 
t e e r g e w i n n u n g .  Von K roupa. M ont. Rdsch. Bd. 25.
1. 9. 33. S. 1/2*. B eschreibung des D estillierofens von 
T hw aite. M itteilung von V ersuchsergebnissen.

Ü b e r  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  K o n s t i t u t i o n  
u n d  K l o p f f e s t i g k e i t  v o n  K o h l e n w a s s e r s t o f f e n .
III. Von H ofm ann, Berlin und Schm idt. B rennst. Chem . 
Bd. 14. 1.9.33. S. 326/8. Ü berblick über die frü h em  A rbeiten. 
N eue V ersuchsergebnisse. D arste llung  und E igenschaften 
der verw endeten  K ohlenw asserstoffe.

N e u e  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  b i o l o g i s c h e  
E n t g i f t u n g  v o n  L e u c h t g a s  u n d  ü b e r  d i e  G e 
w i n n u n g  v o n  t e c h n i s c h  v e r w e r t b a r e m  L e u c h t 
g a s  a u s  W a s s e r g a s .  II. Von F ischer, Liesker und 
W inzer. B rennst. Chem . Bd. 14. 1 .9 .33 . S. 328/33. W eitere  
U ntersuchungen  zur E n tg iftung  von L euchtgas sow ie über 
die U m w andlung von W assergas in Leuchtgas. Z usam m en
fassung  der E rgebnisse. Schrifttum .

T h e  K l ö n n e  d r y  g a s h o l d e r .  Von Beswick. Ga s J .  
Bd. 203. 9 .8 .3 3 . S. 297/9*. E ingehende D arste llung  der 
Bauw eise des genann ten  T rockengasbehälters.

L e s  u s a g e s  i n d u s t r i é i s  d u  g a z  d e  f o u r s  ä 
c o k e. Von Lem onier. C haleur Industrie. Bd. 14. 1933.
H. 159. S. 313/8. Z usam m ensetzung  und E igenschaften  des 
K oksofengases. Beispiele für seine industrielle  V erw endung.

D ie  J o d z a h l s c h n e l l m e t h o d e  a l s  B e h e l f  b e i  
d e r  B e w e r t u n g  v o n  M o t o r e n b e n z o l e n .  Von 
Galle und Klatt. B rennst. Chem . Bd. 14. 1 .9 .33 . S. 321/6*. 
Die verschiedenen R ein igungsverfahren . M itteilung zahl
reicher V ersuchsreihen. Z usam m enfassung  der U n te r
suchungsergebnisse .

P h y s i k a l i s c h e s  H i l f s m i t t e l  z u r  A u f s u c h u n g  
v o n  K o r r o s i o n e n  u n d  B r ü c h e n  a n  G a s -  u n d  
W a s s e r l e i t u n g s r o h r e n .  Allg. öst. Ch. T . Zg. 1 .9 .33.
S. 89/90. B auart und A rbeitsw eise eines G erä ts , das durch 
genaue A usm essung  der elektrischen S tröm ungserschei
nungen zu einen Einblick in den M echanism us des K orro
s ionsvorganges und zur F estste llung  der Z erstö rungen  
führt.

F o r t s c h r i t t e  d e r  Z e m e n t f o r s c h u n g  1932. Von 
Platzm ann. Zem ent. Bd. 22. 7 .9 .33 . S. 495/8*. N orm en. 
Z em en tp rü fung  und Z em entanalyse. E rgebnisse  der w issen 
schaftlichen Z em entforschung . Schrifttum .

D ie  G r u n d l a g e n  d e r  B e t  o n t e c h n o l o g i e .  Von 
Vieser. B eton Eisen. Bd. 32. 5 .9 .33 . S. 267/74. G eg en 
w ärtiger Stand der baupraktisch  w ich tigsten  E rkenntn isse 
über die A usw ahl der Z uschlagstoffe . Die G röße des 
W asseranspruchs und die zu e rw artende F estigkeit. Z u
sam m enhänge der verschiedenen T heorien  und A nsichten. 
Schrifttum .

C hem ie und P hysik .
S p e k t r a l a n a l y t i s c h e  E r f a s s u n g  k l e i n s t e r  

M e n g e n :  »S p u r e n s u c h e«. Von G erlach. Z. angew . 
Chem. Bd. 46. 2 .9 .33 . S. 557/72. U ntersuchungsverfah ren . 
E rö rte ru n g  versch iedener Beispiele. Schlußbem erkung.

V erkehrs- und V erladew esen.
B e w e r t u n g  v o n  F a h r z e u g k i p p e r n .  Von 

Schröder. F ördertechn . B d .26. 25.8.33. S.196/200*. A rbeits
und F ö rdervo rgänge  bei F ah rzeug fö rderkosten  verschie
dener F ah rzeugbetriebe  in A bhängigkeit vom F ah rw eg  und 
von der täglichen Fahrtenzah l. H eberk räfte  und -drücke 
der hydraulischen K ippvorrichtungen. G esich tspunkte  für 
die B ew ertung  der H andkipper.


