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Von Dr. H . W i n t e r ,  Dr. H. M ö n n i g  und Dr.-Ing. G. F r e e ,  Bochum.
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Im Jahre 1 9 3 2  ist hier über die Arbeiten e n g 
lischer K ohlenforscher berichtet w o r d e n 5, w elche die  
Kohle mit Hilfe  g ee ign eter  organischer  L ö su n g s 
mittel in K o h len w assersto ffe ,  Harze, Huminverbin-  
dungen und Pflanzenreste  mit G e fü g e  zer legt  und aus  
den Zahlen der Reaktionsfähigkeit«  und des V er 
brauches an K alium perm anganat Rückschlüsse  z. B. 
auf das g e o lo g isch e  Alter und die V erkok ungsfäh ig 
keit g ezogen  haben. D ie  früher  für d iesen  Zweck 
allein benutzte V erk okun gsan a lyse  g en ü g t  eben nicht 
in allen Fällen zur E ntsche idung  d ieser  Fragen, so  
daß einzelne Forscher, z .B .  H o f f m a n n  und J e n k -  
n e r 2 sow ie  K r e u l e n 3, auch auf e igene Versuche  
hinweisen, die für sich od er  im Verein mit ändern  
Reaktionen zur e inw andfre ien  Aufklärung der K ohlen 
natur dienen so l len .  W ir  haben nun geprüft ,  w ie  weit  
der für die englische  Kohle im a llgem einen  fe s t 
gestellte Aufbau aus den genannten  S toffen  auch für  
die Ruhrkohle gilt,  und ob  und w ie  w e it  sich der

' W i n t e r ,  Glückauf 68 (1932) S. 756.
- H o f f m a n n  und J e n k n e r ,  Glückauf 68 (1932) S. 81.
3 K r e u l e n :  Steinkohlenklassifikation und Inkohlungsgrad des Humin- 

Anteils, Brennstoff-Chem. 15 (1934) S. 11.

K o hlensto f fgeh a lt  und die »flüchtigen B estandteile;  
der Ruhrkohle mit der Reaktionsfähigkeit  der in ihr 
enthaltenen Hum ine decken.

Bei d ieser Arbeit  kam es uns im Hinblick auf die  
zu untersuchenden Kohlen vor allem darauf an, deren  
Kreis m ögl ichst  w eit  zu ziehen, um etw aige  G e se tz 
m äßigkeiten in dem Verhalten der Kohlen über größere  
Altersstufen verfolgen  zu können. Ferner sollten nach 
M öglichkeit  aschenarme Kohlen h erangezogen  w erden,  
damit die durch die zum Teil scharfen O x y d a t io n s 
mittel hervorgerufene E inwirkung auf die a no rg a 
nischen Bestandteile  nicht zu stark würde. W ie  die 
Z ahlentafel 1 zeigt,  war in der T at  der Gehalt  an 
U nverbrennlichem bei den Glanzkohlen (Vitrit  und  
Clarit) ger ing ,  w ährend es sich bei den M att 
kohlen (D u r it )  und Faserkohlen  (F u s i t )  naturgemäß  
nicht vermeiden ließ, daß auch Kohlen mit mittlerm  
und h ohem  A schengeha lt  zur U ntersuchung gelangten .  
D as Alter der Kohlen entspricht auf Grund der Kurz
analyse  (Z ah len ta fe l  1 )  dem der G asflam m -, Gas-,  
Koks-, Eß- und M agerkohlen  mit 6 2 , 4 - 1 4 , 2  o/0 f lüchti 
gen  Bestandteilen. D ie e lementare Zusam m ensetzung

Z a h l e n t a f e l  1. Kurzanalysen und analytische Zerlegung.

HjO Asche Rein
Reinkohle C H Pflanzen H u «- ß- | Y"

Kohle der Zeche kohle Fl. Be-
standt.

Koks
x y

Harze reste mine Kohle

% % °/o % °/o °/o % % °/o °/o | %

V i t r i t

H a n n ib a l .................................. 0,6 2,4 97,0 23,7 76,3 0,4 17,0 82,6 99,1 0,3 0,6
Graf B i s m a r c k ...................... 1,3 2,4 96,3 25,7 74,3 2,4 12,4 85,2 95,7 1,8 2,5
M a n s f e ld .................................. 0,5 2,2 97,3 19,8 80,2 0,2 0,0 99,8 99,5 0,2 0,3
Wilhelmine / Flöz 14. . . . 1,9 1,1 97,0 33,2 66,8 2,7 2,6 94,7 85,6 8,7 5,7

Victoria ( Flöz Zollverein 1.7 0,8 97,5 31,8 68,2 2,7 1,1 95,2 85,7 8,5 5,8

Brassert, Flöz 7 ..................... 4,3 0,9 94,8 38,2 61,8 4,2 1,1 94,7 89,9 4,3 5,8

Vi t r i t - C l a r i t 1 o d e r  C l a r i t

Friedrich der G ro ß e 1 . . . 0,4 2,9 96,7 33,0 67,0 3,2 8,2 88,6 84,5 10,7 4,8

Flöz P a rkg a te .......................... 1,3 0,8 97,9 35,7 64,3 4,2 2,8 93,0 81,4 12,0 6,6

Kaiserstuhl1 .............................. 2,9 1,3 95,8 34,4 65,6 2,3 2,8 94,9 90,4 2,9 6,7

Brassert, Flöz 7 ...................... 4,2 0,9 94,8 43,9 56,1 3,7 2,6 93,7 90,2 5,0 4,8

D u r i t

M a n s f e ld .................................. 0,5 6,0 93,5 16,5 83,5 0,4 3,0 96,3 98,4 0,9 0,7

Graf B i s m a r c k ...................... 1,5 4,5 94,0 27,9 72,1 2,3 15,9 81,8 95,6 1,6 2,8

H a n s a ....................................... 0,7 6,4 92,9 27,1 72,9 2,1 7,2 90,1 90,4 4,7 4,9

Wilhelmine ( Flöz Zollverein 1,4 1,2 97,4 29,1 70,9 2,6 U,1 85,3 89,8 5,9 4,3

Victoria ( Flöz 14 . . . . 0,5 2,5 96,0 29,3 70,7 2,4 5,8 91,5 92,4 3,5 4,1
Friedrich der G roße . . . . 0,4 3,2 96,4 31,7 68,3 3,0 13,2 83,8 88,2 6,2 5,6

Flöz P a rkg a te .......................... 1,0 3,1 95,9 36,5 63,5 3,5 13,5 83.0 92,6 2,1 5,3

K a is e r s tu h l .............................. 1,8 4,0 94,2 42,0 58,0 2,0 18,0 80,0 93,5 3,3 3,2

Brassert { gogheadkohle . . 
( Flöz 7 ......................

0,9
3,1

4,3
1,7

94,8
95,2

62,4
42,6

37,6
57,4

2,3
2,5

44,0
12,8

53,7
84,4

94,5
93,4

2,0
2,6

3,5
4,0

F u s i t  0 <i e r  S t a u b k o h l e 1

M a n s fe ld ................................... 0,7 13,9 85,4 19,2 80,8 0,6 24,1 75,3 98,4 0,3 1,3

Brassert, Flöz 7 ...................... 1,7 7,9 90,4 14,2 85,8 1,2 39,3 59,5 95,0 3,3 1,7
Mont-Cenis1 .......................... 1,7 23,8 74,5 31,8 68,2 3,2 18,6 78,2 95,5 1,3 3,2



390 G l ü c k a u f Nr.  17

Z a h l e n t a f e l  2. Elem entaranalysen-,  R eaktionsfäh igkeits-  und Perm anganatzahlcn .

Reak- Kaliumpermanganatzahlen

c H
tions- extrahierte Kohle lufttrockne Kohle

Kohle der Zeche fähig- freie Flamme W asserbad W asserbad

% o/o

keits-
zahlen Lösung

K M n 0 4-
Zahl

Lösung K M n 0 4-
Zahl Lösung K M n04

Zahl

V i t r it

F l a n n i b a l ...................................... 90,5 4,7 45,3 0,1366 32,9 0,0755 21,7 0,0536 10,8
Graf B i s m a r c k .............................. 89,1 4,9 37,6 0,1594 31,8 0,1087 26,1 0,0811 25,0
M a n s f e l d ...................................... 89,0 4,5 40,5 0,1276 28,1 0,0944 27,6 0,0466 12,8
Wilhelmine 1 Flöz 1 4 ................. 84,9 5,2 65,9 0,2013 63,0 0,0921 32,2 0,0682 20,1

Victoria ( Flöz Zollverein . 84,7 5,2 59,6 0,1924 63,0 0,1080 37,2 0,0661 18,8
Brassert, Flöz 7 ......................... 78,7 5,4 60,4 0,3523 114,0 0,1951 62,6 0,1209 34,5

V i t r i t - C l a r i t 1 o d e r  C la r i t

Friedrich der G ro ße1 ................. 84,5 5,1 56,5 0,1752 50,6 0,1123 27,0 0,0808 15,7
Flöz P a r k g a t e ............................. 84, J 5,6 65,5 0,2860 74,2 0,2546 53,2 0,2497 43,9
Kaiserstuhl1 .................................. 83,2 5,3 62,5 0,3027 89,6 0,1117 37,0 0,0938 26,4
Brassert, Flöz 7 ......................... 78,9 5,4 55,8 0,3411 106,4 0,3220 65,7 0,1621 34,2

D u r it

M a n s f e l d ...................................... 91,0 4,2 16,3 0,1070 37,1 0,0934 33,7 0,0628 28,2
Graf B i s m a rc k .............................. 90,1 4,9 41,4 — — 0,1344 26,9 0,1173 25,1
H a n s a .............................................. 88,3 4,9 55,3 0,1530 48,6 0,0923 31,0 0,0704 30,5
Wilhelmine ( Flöz Zollverein . 86,9 5,3 63,0 0,1935 62,0 0,1666 45,4 0,0975 33,3

Victoria f Flöz 1 4 ................. 85,9 4,8 57,5 0,2500 25,2 0,1263 42,2 0,1000 33,9
Friedrich der G r o ß e ................. 86,0 5,2 52,6 0,1600 44,2 0,1234 37,3 0,1094 32,2
Flöz P a r k g a t e .............................. 85,1 4,9 57,1 0,4054 110,7 0,3336 88,7 0,2670 52,0
Kaiserstuhl...................................... 84,9 5,7 49,1 0,2167 67,9 0,1301 47,8 0,0957 33,9
Brassert 1 Bogheadkohle . . . 84,6 7,7 21,9 0,0772 23,6 0,0565 19,5 0,0536 19,7Brassert ( p |öz ? ......................... 82,0 5,2 49,4 0,3630 113,1 0,2308 70,7 0,1317 40,5

F u s t o d e r  S t a u b k o h l e 1
M a n s f e l d ...................................... 90,9 3,0 — — — 0,0933 21,1 0,0807 9,9
Brassert, Flöz 7 ......................... 84,9 2,4 — — — 0,1096 24,5 0,0920 17,7
Mont-Cenis1 .................................. 82,6 5,2 87,6 0,2598 56,9 — — 0,1000 19,6

dieser Kohlen, bezogen auf die w asser-  und aschen 
freie Reinkohle, ist für K ohlensto ff  und W asse rs to f f  
in der Zahlentafel 2 zusam m engeste l lt .  W ie  die Ver
kokung im T iege l  verzeichnet auch die E lem entar
analyse (C  und H) einen so  geringen Unterschied  
zwischen Vitrit und Clarit, daß man bei der tech 
nischen A nw endung der vorl iegenden Kohlen beide  
einfach als Glanzkohle ansprechen k a n n 1.

Siebfraktion 9 0 0 - 2 5 0 0  gew ä h lt ;  nur da, w o  die Aus
beute der uns übermittelten g ep u lver ten  Kohlen an 
dieser Korngröße, w ie  bei den beiden gepulverten  
Parkgate-K ohlen , zu g er in g  war, nahmen wir die 
Fraktion 4900 6400, um diese  Proben in e tw a  mit 
den von englischen F orschern geprü ften  Parkgate-  
Kohlen (Sieb mit 6 0 - 1 6 0  M a sch en )  vergleichen zu 
können. Ferner ergab die U ntersuchu ng  an An
schliffen, daß die Kohlen zum Teil  recht verwachsen  
waren. So veranschaulicht Abb. 1 das A ussehen  der 
G lanzkohle  aus F löz  7 der Zeche B rassert mit ihren 
ausgeprägten  Vitritstreifen und e tw as  matten, feinen 
und dichtgestreiften  Bändern von Clarit; man kann 
ohne große  M ühe schätzen, daß Vitrit und Clarit hier 
beinahe gle ich stark vertreten sind. Abb. 2 gibt den 
Parkgate-D urit  mit seinem kennzeichnenden Aufbau

Abb. 1. Vitrit-Clarit aus Flöz 7 der Zeche Brassert. v 6.

D ie ausgew ählten  Kohlen waren teils noch in 
Stückform vorhanden, teils aber bereits  zerkleinert, 
w ie sie uns z. B. die K ohlenpetrographische  
F orschu ngsste l le  für andere Arbeiten übergeben hatte. 
Für die vor l iegenden  Untersuchungen w urde die

1 Der mikroskopischen Untersuchung muß stets die Entscheidung 
Vorbehalten bleiben, ob  der fragliche Clarit mehr zur Glanz- oder zur 
Mattkohle neigt. Abb. 2. Parkgate-Durit .  v =  70.
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aus Makro- und M ikrosporen w ieder ,  dem auch vitriti- 
sche Schmitzchen nicht feh len .  Es ist verständlich, daß  
in solchen Fällen von einer vo l ls tän d ig en  T renn un g  
der sichtbaren G efü g eb estan d te i le  nicht die Rede sein  
kann, w a s  auch durch die in bekannter W eise  in Harz  
eingelassenen Körner der untersuchten Kohlen  unter  
dem Mikroskop vo llauf b estätig t  wird. Sie zeigen, daß  
z. B. der erwähnte Brassert-Vitrit noch mit beinahe  
der halben M enge  Clarit, ferner auch mit je einigen  
Hundertteilen Durit, F usit  und Berge, der Brassert-  
üurit  noch mit Vitrit, Clarit, Fusit  und Bergen durch
setzt ist, und daß der F us it  auch diese G e fü g e b e s ta n d 
teile enthalten kann, w obe i  der Anteil an Bergen und  
Schiefer hier noch beson ders  erw ähnt sei. Abb. 3

Abb. 3. Fusit aus Flöz 7 der Zeche Brassert. v =  70.

In d iesem  Z usam m enhang  sei auch auf die  
B eobachtung von H o f f m a n n 1 h in gew iesen ,  daß es  
bei manchen Flözen , besond ers  denen der untern F ett 
kohlengruppe,  o f t  nicht m ögl ich  sei, die Kohlen

Abb. 5. Durit von der  Zeche Hansa, v =  70.

makroskopisch ausreichend zu scheiden. N e u  m a n n  
und K r e m s e r 2 haben bei der A nreicherung der petro-  
graphischen Einzelbestandtei le  (Glanz- ,  Matt- und  
F aserkoh le )  oberschlesischer  Steinkohle durch A u f 
bereitung von Hand, in der Schleuder und mit 
Schwimm- und S inkanalvse  als h öchstm ögliche  
Konzentration nur 8 0 - 9 0 °o Reinheit  erreicht.

D i e  Z e r l e g u n g s a n a l y s e .

Etw a 5 oder 1 0 g  Kohle (Sieb mit 9 0 0  bis  
250 0  M asch en )  w urden nach dem A bw ägen  bei 1 0 5 °  
im Trockenschrank vom  hygroskop isch en  W a sse r  b e 
freit und dann mit der 1 5 fach en  M e n g e  vorher  
destill ierten Pyridins 8  h unter Rückfluß im Sieden  
gehalten .  Dabei benutzt man vorte i lhaft  Kolben mit 
Schliffverbindung des  Kühlers, weil  Kork zu schnell  
angegr iffen  und  in fo lged essen  der P yrid inauszug  
durch Korkstückchen und - lösungen  verunrein igt  
wird; d iese lbe  Vorrichtung dient dann später zur B e 
s t im m ung der Pflanzenreste .  A ls  H e izquelle  haben  
wir mit gle ichem  E rfo lg  elektrisch geh e iz te  Platten  
und sorgfä lt ig  e ingeste l l te  Sandbäder benutzt. Bei der  
Extraktion verfuhr man am besten  so, daß man, auch  
w enn sie noch nicht beendet war, nach Ablauf der  
8  Stunden den Kolben G  h der Ruhe überließ, damit  
sich von den durch die B eh and lu ng  der Kohle w e i t 
g eh en d  zerkleinerten Körnchen auch die fe in sten  ab
setzen konnten. Die Zerkleinerung erreicht nämlich  
zum T eil  einen solchen Grad, daß bei m anchen Kohlen  
die Pyridinfiltrate trotz der en g en  M aschen  des G la s 
fr i ttent iege ls  ( 2 G 3 )  nicht vo lls tän d ig  klar w erden.  
Die extrahierten S to f fe  sind zum gro ß en  T eil  k o llo idal  
g e lö s t  und daher bei den  zerkleinerten Körnern alle  
Z w ischenstufen  bis zur u ltram ikroskopischen G röß e  
vertreten. Die bekannten Schwierigkeiten bei der B e 
se i t igun g  des  Pyridins ze igten  sich auch h ier; nach  
dem  Filtern w urde  die zurückgebliebene »a-Kohle  
m öglich st  stark mit he iß em  W a s s e r  a u sgew asch en ,  
zuletzt zur rest losen  B ese i t igu n g  des  Pyrid ins  unter  
Zusatz von Salzsäure. D abei muß jedoch  seh r  v o r 
sichtig  verfahren w erden , w e il  die Säure auf die A sche

1 E. H o f f m a n n ,  Glückauf 66 (1930) S. 532.

3 N e u m a n n  und K r e m s e r ,  Glückauf 69 (1933) S . 674.

stellt den B rassert-Fusit  mit seiner leicht erkennbaren  
Verunreinigung durch Vitrit und Clarit, aber auch in 
geringem U m fan ge  durch Durit  und Pyrit  dar. B e 
sonders stark war die g eg e n se i t ig e  Verunrein igung  
von Vitrit und Durit  der Kohle aus F löz  B der Zeche 
Graf Bismarck, w orau s  sich zum Teil erklärt, daß  
die Unterschiede im chem ischen Aufbau so w ie  in dem  
sonstigen Verhalten d ieser  beiden Kohlen verhältn is 
mäßig ger in g  waren. D abei l ießen sich in der Stück
kohle g länzende und matte Streifen noch g u t  v o n 
einander unterscheiden, ln Abb. 4 ist der Vitrit der  
Bismarck-Kohle w ied erg eg eb en ,  d essen  D urchsetzung  
mit Durit  sich le icht erkennen läßt. Von sehr großer  
Reinheit waren d agegen  die Durite der Brassert-  
B ogheadkohle  und der Kohle von  der Zeche H an sa

Abb. 4. Vitrit aus Flöz B der Zeche G ra f  Bismarck. v =  70.
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der Steinkohle einwirkt, so daß in einzelnen Fallen  
die saure W aschflüss igkeit  gelb  bis grünlich gefärbt  
erschien. Die vom Pyridin gereinigte  Kohle w o g  man 
nach dem Trocknen und Abkühlen im Exsikkator als  

u-Kohle.
Der Pyridinauszug wurde durch Destillation m ö g 

lichst vom Lösungsmittel getrennt, der Rest mit 
starker Salzsäure gemäß der englischen Vorschrift 
1/4 h gekocht, durch ein g e w o g en es  Filter (D elta  
Rapid Nr. 3 65 )  gegeben , nach dem A uswaschen mit 
heißem W a sser  getrocknet und als Summe von »ß- 
und y-Kohle« gew ogen .  Die Summe von «-, ß- und 
y-Kohle ist w egen  der schwierigen Beseitigung der  
Reste des Pyridins immer etwas größer als 100, so 
daß man gut daran tut, den Gehalt an a-K ohle durch 
Abziehen der Summe ß- +  y-K ohle von 100  zu er 
mitteln. Es ist klar, daß die M enge der flüchtigen  
Verbindungen in der a-Kohle geringer als in der 
ursprünglichen Kohle sein muß, weil durch die 
Extraktion die wasserstoffre ichen K ohlenw asser 
stoffe ,  Harze u. dgl. mit dem Bitumen entfernt worden  
sind. Der A schengehalt  der «-Kohle ist dagegen in 
den meisten Fällen größer als der der A usgangskohle  
und erreicht in den feinsten Siebanteilen sogar ein 
M ehrfaches davon (Zahlentafe l  3).

Z a h l e n t a f e l  3. Siebanteile extrahierter Kohlen  
mit zugehöriger  Asche.

Kohle der Zeche
Korngröße nach Sieb 

900- 2500 2500-4900 4900-10000

Hannibal
Vitrit . . . . °/o 74,50 18,50 7,00
Asche . . . . % 0,94 1,60 2,37

Brassert, Flöz 7
Vitrit . . . . % 73,50 23,10 3,40
Asche . . . . % 0,52 0,52 1,29

Kaiserstuhl
Vitrit-Clarit . % 80,80 16,90 2,30
Asche . . . . °/0 0,94 1,12 6,50

Kaiserstuhl
Durit . . . . % 79,30 18,90 1,80
Asche . . . . % 1,06 1,30 4,01

Zur Bestimmung der Pflanzenreste  wird die 
a-K ohle von neuem gesiebt und nur das auf den  
Bereich zwischen den Sieben 900  und 2 5 0 0  entfallende  
G ut w eiter untersucht; auf die g eg en  d ieses  Ver
fahren bestehenden Bedenken wird unten e in 
gegangen .  Nach dem V orschläge von F r a n c i s  und  
W h e e l e r 1 wurden je  0,5 g  trockner ges iebter  
a-K ohle mit einem dem K oh lensto f fgeha lt  der Rein
kohle  entsprechenden Gem isch  von n- oder 2n -S a l-  
petersäure, W a sse r  und chlorsauerm Kali (Z a h len 
tafel 4 )  7 h zur B estim m ung der w iderstandsfäh igen  
P flanzenreste  im Kolben mit Rückflußkühler (Sch liff )  
gekocht und der filtrierte,  mit W asser  gew asch en e  
Rückstand auf 100  cm3 mit W asse r  verdünnt,  mit  
20 cm3 n -N atronlauge 5/ 4 h gekocht,  gefi ltert und gut  
ausgew aschen. Das G ew icht des Rückstandes ( P )  um 
faßt mit der bei der Verbrennung des Rückstandes  
übrigbleibenden Asche die M enge  der w id ersta n ds 
fähigen  Pflanzenreste . Nach beendeter O x y d a t io n s 
zeit untersucht man eine kleine Probe der behandelten  
Kohle unter dem M ikroskop und verlängert unter 
U m ständen die O xyd at ion sze it  g egeb en en fa l ls  auch 
unter Z ufügu ng  neuer M engen  des O xydationsm itte ls .

Z a h l e n t a f e l  4. O x y d a t io n s lö su n g en  zur Bestimmung  
der Pflanzenreste .

Kohlenstoff 
der Reinkohle

%

h n o 3

n-Säure 2n-Säure 
cm 3 cm 3

h 2o

cm 3

KC103

g

78 37,5 _ 12,5 0
79 40 — 10 0
80 42,5 — 7,5 0
81 45 — 5 0
82 47,5 — 2,5 0
83 50 — 0 0
84 46 + 4 0 0
85 — 28 22 0,2
86 — 29 21 0,35
87 — 30 20 0,5
88 — 32,5 17,5 0,625
89 — 35 15 0,75
90 — 40 10 1,0
91 — 50 0 L5

Die Durite erfordern in vie len Fällen  überhaupt 
eine Sonderbehandlung, da die huminähnliche opake 
Substanz hinsichtlich der W id erstand sfäh igk eit  zwi
schen Hum inen und P flanzenresten  steht. Man ver
fährt am besten nach W h e e l e r 1, indem man eine 
Reihe von O xydat ion en  mit verschieden starker, aber 
bekannter 2n-Salpetersäure  +  W a sse r  vornimmt. Die 
so erhaltenen, verschieden großen  M en g en  der Rück
stände w erden dann im Schaubild mit diesen Lösungen  
verglichen, w obei der Knick in der die Löslichkeit 
darstellenden Kurve annähernd die M en g e  der unlös
lichen Pflanzenreste  und der A sche kennzeichnet.

Es sei noch bemerkt, daß die F ilterung der mit 
N atronlauge behandelten O x yd at ion sp ro d u k te  (auch 
bei der noch fo lg en d en  D ru ck o x y d a t io n )  bei den 
Glanzkohlen im a llgem einen  oh ne  Schwierigkeiten vor 
sich geht, während d ieser  V orga n g  bei der Mattko'nlc 
(B ogh ead k o h le  au sg en o m m en )  durch die Bildung von 
H ydrosolen  und H yd ro g e len  aus der huminähnlichen  
Opaksubstanz unter U m stän den  stark verzögert  wird. 
Es em pfiehlt  sich daher, nach beendigtem  Kochen mit 
verdünnter N atron lauge  die O xyd at io nsp rodu kte  etwa 
Va h absitzen zu lassen, bevor man durch das vorher 
g e w o g e n e  Filter gibt.  G em äß unsern Feststellungen  
haben die untersuchten Kohlen fo lg e n d e  Zusammen
setzung :

1 . W ie  die Vitrite der englischen Kohlen bestehen 
auch die der Ruhrkohlen vornehm lich  aus Huminen 
( 8 2 , 6 - 9 9 , 5  0/0 ),  in denen g er in ge  M en g en  (0 ,5  bis 
12,5o/o) amorpher Bestandteile ,  hauptsächlich Harze 
und K oh len w assersto ffe ,  zerstreut sind.

2. Clarite  enthalten g ew öh n l ich  nicht ganz so 
große  M engen  von H um inen, statt  d e ssen  ist der 
G ehalt  an erkennbaren P f lanzen resten  (Sporenhäuten,  
Kutikulen) e tw as  g röß er  als in den zugehörigen  
Vitriten.

3. Der H um ingeha lt  der R uhrkohlen-D urite  be
trägt nacli den untersuchten Proben 5 3 ,7 - 9 6 ,3  0/0. Die 
opake Substanz, die P flanzen reste ,  die Harze und 
K oh lenw assersto ffe  sind die an 1 0 0  feh lenden  Be
standteile.

4. Die Fusite  setzen sich aus sehr  w iderstands
fähigen, h o ch k oh len s to ffh a l t igen  Bruchstücken von 
H olzzel len  der ursprünglichen, zu Kohle gewordenen  
Pflanzen zusam m en. Der H u m inan te i l  tritt in den 
Fusiten zurück, vergrößert  sich jedoch  stark bei Ver
unrein igung der Faserk oh le  durch G lanz-  und Matt
kohle.

' Colliery Ouard. 142 (1931) S. 1877. 1 Colliery Ouard. 142 (1931) S. 1878.
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D i e  R e a k t i o n s f ä h i g k e i t  d e r  H u m i n e .

Zur Bestim m ung der R eaktionsfäh igkeit  der 
Humine bedarf es jetzt noch der E rm itt lung der  
Druckoxydation. Von der mit Pyridin extrahierten  
und gesiebten ( 9 0 0 - 2 5 0 0  M a sch en )  Kohle werden  
0,5 g  unter Druck mit 0 ,9  g  chlorsauerm  Kali und  
50 cm3 n-Salzsäure 7 h gekoch t ,  gef i l ter t  und au s 
gewaschen. Für die D ru ck oxydat ion  haben w ir  
130 cm3 fa ssende  Kolben mit langem  H als  verw endet,  
die unweit der Ö ffnu ng  schon v eren g t  sind, so  daß  
hier nach Füllung des Kolbens leicht zugesch m olzen  
werden kann. Natürlich muß nach beendeter  O x y 
dation und Erkaltung der h oh e  Gasdruck in der bei 
Arbeiten im zu geschm olzen en  Rohr üblichen W eise  
herausgelassen w erden. Die dabei entw eichenden  
Gase bestehen, abgeseh en  von  W a sserd am p f,  aus  
Kohlendioxyd, Stick- u n d  C hlo ro x y d en .  D er au s 
gewaschene Rückstand w ird  im B echerglas  mit  
100 cm3 W a sser  au fgefü llt ,  mit 20 cm 3 n -N atron lauge  
versetzt und 5/ i  h schw ach gekocht.  Nach dem Filtern  
(Delta  Rapid Nr. 365),  dem A usw a sc h e n  zunächst  mit  
Wasser, dann mit verdünnter Salzsäure, darauf n och 
mals mit W a sse r  und dem  T rocknen bei 1 0 5 °  wird der  
Rückstand g e w o g e n  (R )  und im P lat in tiegel ver 
brannt, w orau s sich das G ew icht  der darin enthaltenen  
Asche (A i)  ergibt. P bedeutet,  w ie  oben, das Gewicht  
von Pflanzenrückstand +  Asche. D er für die Berech
nung der Reaktionsfähigkeit  aus der F orm el

Reaktionsfähigkeitszahl =  ^
( 0 , 5 - A ) —( P —A j;

noch fehlende W ert  A ist das  G ew icht  der in einem  
halben Gramm der extrahierten Kohle  enthaltenen  
Asche.

ln der Zahlentafel 2 sind die R eak tionsfäh igke its 
zahlen der untersuchten Ruhrkohlen verzeichnet. Ganz  
allgemein kann man sagen ,  daß die Reaktionsfähigkeit  
der Hum ine mit s te igen dem  K oh len sto f fg eh a lt  der 
Reinkohlen abnimmt. Bei der Glanzkohle b e w e g e n  sich 
diese W erte  innerhalb der G renzen 40 ,5  und 65,9,  
während sie bei den untersuchten  M attkohlen  
zwischen 16,3 und 63 schw anken . Für die Fusite,  
die bekanntlich für die V erkokung hier und da le d ig 
lich als M ageru ngszusätze  dienen und für die H y d r ie 
rung keinerlei W er t  haben, sind die R ea k tio n sfäh ig 
keitszahlen nicht ermittelt wyorden. Die sorg fä lt ige  
Prüfung d ieser W erte  bei den untersuchten  Glanz-  
und Mattkohlen lehrt, daß e inige  Kohlen aus der  
Reihe fallen bzw. daß die W erte  nach Erreichung  
eines H öchstbetrages  mit w eiter  sinkendem  G eha lt  an 
K ohlenstoff  ebenfa lls  n iedriger w erden. D ie  für die  
beiden P arkgate-K ohlen  ermittelten R eak tion sfä h ig 
keitszahlen (6 5 ,5  und 5 7 ,1 )  w eichen  von  den e n g 
lischen W erten  nur unerheblich  ab, zumal unter B e 
rücksichtigung der T atsache ,  daß w ed er  d ieselben  
Proben noch die g le ich en  K orngrößen  an gew an d t  
worden sind. H erv orgeh o b en  sei aber, daß die e n g 
lischen W erte  für die R eaktionsfäh igke it  der H um ine  
mit abnehmendem K o h le n s to f fg eh a lt  dauernd bis etw a  
90 zunehmen, w ährend  die Zahlen bei den un ter 
suchten Ruhrkohlen nach Erreichung e ines  H ö c h s t 
wertes (6 5 ,9  und 6 3 )  w ied er  abnehmen. D er  B e 
antwortung der F rage ,  w ie  w e i t  es  sich dabei um 
grundsätzliche V ersch iedenheiten  in d iesem  Verhalten  
der Kohlen handelt ,  muß freilich weitern  U n ter 
suchungen überlassen  bleiben.

D i e  K a l i u m p e r m a n g a n a t z a h l e n .

Zur B est im m u n g  der K alium perm anganatzahl fügt  
man zu 0,5 g  der extrahierten, ges iebten  (900 bis  
2500 Maschen) und in einem Rundkolben von 500 cm 
befindlichen Probe 50 cm 3 n -N atron lauge  und 200 cm 3 

n -K alium perm anganatlösung  (31,6 g/1). Es is t  z w e c k 
m äßig ,  die N atron lauge  zuerst  in den Kolben zu 
geben  und die Kohle vorsichtig  darin zu b ew egen ,  
damit eine gu te  B enetzung der K al ium perm anganat
lö su n g  erreicht wird. Dadurch erübrigt sich das von  
H e a t h c o a t  em p fo h len e  B enetzungsm ittel  »Perm inaT1, 
das auch F r a n c i s 2 bei seinen U ntersuchungen  über  
den R eaktionsm echanism us bei der O xyd at io n  von 
Kohlen mit alkalischer P erm angan atlösu ng  ausdrück
lich unbenutzt g e lassen  hat; ferner bedarf man keines  
Rührers, um ein bedenkliches Stoßen des Kolbens zu 
vermeiden. Zunächst w urde  der Kolbeninhalt über  
freier F lam m e schnell zum Sieden gebracht und 50 min  
in lebhaftem Kochen gehalten, so  daß die ganze  Er
h itzung e tw a  1 h dauerte. Durch Eintauchen in 
f l ieß en des  W a sser  w urde der Kolben schnell a b 
gekühlt ,  e tw a  5--10 min zum Absetzen des feinen  
M an gan su p ero xyd sch la m m es der Ruhe überlassen  
und dann rasch durch einen g e w o g e n e n  G lasfr it ten 
t iege l (1 G 3 )  gefiltert.  Nach A usw aschen  des Rück
standes mit w e n ig  W a sse r  füllte man das Filtrat mit  
W a sse r  auf 500 cm 3 auf und titrierte e s  in 50 cm 3 

n /10-N atr ium oxala t lösun g  von 70° in G e g en w a rt  eines  
Ü berschusses von verdünnter Schw efelsäure.  D ie  auf 
diese W eise  durch Erhitzen über freier F lam m e e r 
fo lg te  Z ersetzung  des Kalium permanganates erbrachte  
Zahlen, die zum Teil sehr hoch w aren und z. B. in 
Einzelfällen über 100 lagen (Zahlentafe l  2);  auch 
N achprüfversuche ergaben erheblich voneinander ab 
w eichende  W erte. Bei den Glanzkohlen lagen die 
Kalium permanganatzahlen zw ischen  28 und 114 und 
bei den M attkohlen zw ischen  23,6 und 113; für den  
Parkgate-Clarit  ergab sich die Zahl 74,2 und für den  
Durit dieser Kohle die Zahl 110,7. Es scheint sich  
bei d iesem  Verhalten der K alium perm anganatlösung  
um Überhitzung zu handeln, die aber vo lls tändig  au s 
g e sch lo ssen  ist, w enn  die W ä rm e durch ein W a s s e r 
bad übertragen wird. Bei einer neuen V ersuchsreihe  
verfuhr man daher fo lgenderm aßen . D er w ie  oben b e 
schickte und an den Rückflußkühler a ngesch lo ssen e  
Kolben w urde  b is  an den Hals  in das kochende W a sser  
g esen k t  und eine Stunde darin belassen. N ach  A b 
kühlung und W eiterb eh and lun g  in der bereits b e 
schriebenen Art er fo lg te  die Ermittlung des V er 
brauches an K alium permanganat. Die P erm an gan at 
zahlen dieser Reihe sind ebenfalls  in der Zahlentafel  2 
zu sam m en geste l l t .  D ie  daneben stehende A ngab e  über 
die M en g e  der in L ö su n g  g eg a n g en en  Kohle ist  aus  
dem Rückstand berechnet worden. Durch B ehandlung  
mit O xalsäu re  und verdünnter Schw efe lsäure  wird  
der Rückstand vom  abgesch iedenen  M an g a n o x y d -  
h ydrat befreit; nach dem W asch en , Filtern, Trocknen  
und W ä g e n  erlaubt er in e tw a  die N ach p rüfu n g  der 
erhaltenen Perm anganatzahlen . D iese  n ehm en im all
gem einen  mit fa l lendem Gehalt an Kohlenstoff  der 
Reinkohle oder ihrer flüchtigen Bestandteile  zu, j e 
doch bilden einzelne Kohlen A usnahm en. D er U n ter 
schied in den Perm anganatzah len  der Kohle von der  
Zeche Hannibal beim Erhitzen über freier F lam me  
(32,9) und im W asserbad  (21,7) ist auffallend groß

1 Fuel 12 (1933) S. 4.
» Fuel 12 (1933) S. 128.



und die zw e ite  Zahl daher als A nfan gsg lied  der  
W asserbadreihe  der Versuche zu niedrig. W ährend  
ferner die H öh e  der Permanganatzahl in der Kohle  
aus Flöz 14 der Zeche Wilhelmine Victoria (32,2) 
gegenüber  der Kohle von Mansfeld (27,6) durch den  
U nterschied im K ohlenstoffgehalt  gerechtfertigt ist, 
fällt die um 5 Einheiten größere  H öhe  bei der Kohle  
aus Flöz Zollverein um so  mehr auf, als der U nter 
schied im Kohlenstoffgehalt  hier nur gering  ist. Bei 
den Duriten erscheint die Permanganatzahl schon bei 
der Kohle der Zeche Mansfeld als zu hoch; auch ver 
größern sich die Zahlen nicht in demselben Verhältnis,  
w ie  der Kohlenstoff  abnimmt. Die Permanganatzahlen  
des Parkgate-Clarits und des Parkgate-Durits  dürfen  
natürlich nicht ohne w eiteres  mit den entsprechenden  
Zahlen der deutschen Kohlen verglichen werden.  
Wodurch sich die erwähnten und noch andere aus  
den Zahlen ablesbare Unstim migkeiten erklären, ist  
nicht ohne w eiteres  erkennbar. Da die Durite höhere  
Permanganatzahlen als die zugehörigen  Vitrite und  
Clarite aufw eisen ,  kann ganz allgemein angenom m en  
werden, daß die Zahlen der durch Durit verunreinigten  
Vitrite und Clarite dadurch erhöht,  die Zahlen der  
durch Glanzkohle verunreinigten Mattkohle erniedrigt  
werden.

Als sicher darf man annehmen, daß auch leicht  
zersetzliche oder oxydierbare mineralische B estan d 
teile  der Kohle von der alkalischen P erm anganatlösung  
erfaßt werden. W ie  w eit  solche Aschenbestandteile  
selbst als Katalysator im Sinne des W o rtes  wirken  
können, d. h. abbauen, ohne selbst dabei verändert zu 
werden, ist durch einen besondern Versuch f e s t 
geste l l t  w orden. Von einem vorher ausgebrannten  
Silikastein, w ie  er heute gern zum Bau von Koksöfen  
benutzt wird, wurden 0,5 g  in der Korngröße 900 bis 
2500 unter g leichen Bedingungen w ie  die Kohle mit  
der gle ichen M enge Natronlauge und n-Permanganat-  
lö su ng  auf dem W asserbade 1 h lang erhitzt und e r 
gaben beim Titrieren, daß kein Verbrauch von Kalium
permanganat s tattgefunden hatte, w ie  natürlich auch 
keinerlei A usscheidung von M anganoxydhydrat auf  
dem Filter zurückgeblieben war. D am it ist aber der  
B ew eis  erbracht, daß katalytische Zersetzungen des  
Permanganats , w ie  sie F r a n c i s 1 in saurer Fösu ng  
fes tgeste l l t  hat, hier keine Rolle spielen.

Auch die Zahlen für die Reaktionsfähigkeit  der 
Humine entsprechen nicht immer den erwarteten  
Werten, so  daß es als geboten erscheint, die Ursachen  
dafür nach M öglichkeit  aufzuklären. Zunächst sei 
daran erinnert, daß nicht die ganze vorl iegende F löz 
kohle zu diesen Versuchen herangezogen  w orden war,  
sondern nur eine best immte Siebfraktion. Es ist klar, 
daß diese sich nicht nur in bezug auf den A schengeha lt  
anders als die G esam tkohle  verhält, w a s  hinlänglich  
bekannt ist, sondern wahrscheinlich auch im Hinblick  
auf die durch analytische Z er legung  zu erwartenden  
K ohlenw asserstoffe ,  Harze, H um ine und erkennbaren  
Pflanzenreste. So werden solche Untersuchungen von 
vornherein durch einen Fehler belastet,  den das w eitere  
Verfahren noch vergrößert.  Nach der Extraktion mit 
Pyridin wird ja nicht die ganze a-K ohle  den weitern  
B ehandlungen unterzogen, sondern nur der zw ischen  
bestimm ten M aschenw eiten ,  z .B .  900 und 2500, l i egen 
de Teil. W enn dieser  auch in allen Fällen überwiegt,  
da er der angew andten  Korngröße entspricht,  so  fällt

1 Fuel 11 (1932) S. 171 ; Glückauf 68 (1932) S. 758.

doch ein w esentl icher  Teil , z. B. ein Fünftel , bei der 
B est im m u ng  so w o h l  der R eaktionsfäh igke it  als auch 
der P erm anganatzahl unberücksichtigt aus. Die Folge 
davon ist natürlich, daß sich die genannten  Unter
suchungen, genau gen o m m en ,  nur auf eine  bestimmte  
Siebfraktion einer Kohle beziehen, von der die 
U ntersuchung nachher w iederum  bestim m te Anteile 
ausschließt.  W ie  gro ß  aber die Unterschiede in dem 
Verhalten der Anteile e iner a -K ohle  in den Sieb
fraktionen sein können, g e h t  aus der Zahlentafel 3 
unmittelbar hervor. Man sieht, daß man bei der Be
s t im m ung der R eaktionsfäh igkeit  der H um ine bzw. 
der Perm anganatzahlen  schon bis zu mehr als einem 
Viertel oder  einem Fünftel der extrahierten Kohle 
verwirft ,  ob w oh l  d iese  durch das 2500-Maschen-Sieb  
g eg an g en en  Anteile wesentl ich  andere Eigenschaften  
aufw eisen .

Auch der Befund der m ikroskopischen  Unter
suchung d ieser Siebfraktionen der a -K ohle  stellt 
damit im Einklang. Abb. 6  s te ll t  die Siebfraktion 
9 0 0 - 2 5 0 0  des extrahierten Vitrits aus Flöz 7 der 
Zeche Brassert dar. O h ne  w eiteres  läßt dieser 
Körnerreliefschliff  erkennen, daß den Vitrit erheb
liche M en gen  von Clarit und auch Durit  durchsetzen, 
und daß A ngr iffs löcher  und -furchen vorhanden sind. 
Von diesen w e is t  die Siebfraktion 2 5 0 0 - 4 9 0 0  (Abb. 7) 
nichts auf. D a g eg en  ze ig t  Abb. 8 , daß in der feinsten

Abb. 6. Siebfraktion 9 0 0 - 2 5 0 0  des extrahierten Vitrits 
aus Flöz 7 der Zeche Brassert. v 70.

Abb. 7. Siebfraktion 2500 4900 des extrahierten Vitrits. 
v =  70.
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Siebfraktion nicht nur die A sche  in vie len  Fällen an
gereichert ist, sondern  daß hier auch die kleinen  
Trümmer von F usit  und Bergen neben w eitgehend  
zerkleinerter Kohle vertreten sind.

Abb. 8. Feinste Siebfraktion unter 4900 des extrahierten 
Vitrits. v =  70.

Sieht man auch davon ab, daß die Vorbereitung  
der Kohle und der Versuch se lbst  außerordentlich  
lange Zeit in Anspruch nehm en, w a s  für ein Betriebs
laboratorium w e n ig  g ü n s t ig  ist, so  bleibt doch die  
Tatsache bestehen, daß sich so w o h l  die Reaktions-  
fähigkeits- als auch die P erm anganatzah len  nicht auf  
die Kohle se lbst  beziehen, sondern auf ein anderes  
Gemisch von Glanz-, M att- und Faserkohle ,  dessen  
Z usammensetzung im F lö z  nach den G e fü g e b e s ta n d 
teilen k e in esw eg s  stetig ,  vie lm ehr einem dauernden  
W echsel unterw orfen  ist. So w e isen  L e h m a n n  und  
S t a c h 1 darauf hin, daß unmittelbar nebeneinander  
liegende F löze  o f t  e inen U nterschied  von 1 0 - 2 0  o/o 
im Gehalt an M attkohle  und dem entsprechend  an 
Glanzkohle a u fw e isen ;  so g a r  d asse lbe  F löz  ze ige  auf  
dem Sattel einen höhern G la n zk oh len geh a lt  als in der  
Mulde.

Die als zuverläss ig  zu betrachtende A nnahm e, daß  
sich zumal die ß- und die -y-Kohle w ährend  der E x 
traktion durch »Peptisierung« verändern, hat durch die  
U ntersuchungen von C r u s s a r d 2 e ine w e itgeh en d e  
B estätigung g e fu n d en .  E rwähnt sei dabei noch, daß der 
bekannte ho lländische S te in koh len forscher  K r e u l e n  
ähnliche Bedenken geä uß ert  h a t 3. Nach seiner A n 
sicht ist jedoch  das Verfahren von W h e e l e r ,  der als  
erster auf die B edeutu ng  der R eaktionsfäh igkeit  der 
Humine für die B eurte i lung  einer Kohle h ingew iesen  
habe, nicht e inw andfrei ,  w eil  die untersuchte  S ieb 
fraktion 1. von der O r ig inalkohle  abweiche, 2. durch 
die langw ier ige  v o r h erg eg a n g en e  Pyrid inextraktion  
verändert (p ept is ier t)  w erde ,  so  daß man also  nicht 
die R eaktionsfäh igkeit  der ursprünglichen Humin-  
substanz, sondern von Abbauprodukten  best imm e, und
3. weil die Reaktion vie l zu nachhalt ig  durchgeführt  
und dabei nur ein Pun kt  der  R eaktionsfähigkeitskurve  

ermittelt w erde.

Aus allen d iesen  G ründen  sehen w ir  uns gen öt ig t ,  
das englische V erfahren zur B est im m un g der R eak
tionsfähigkeit  der H u m ine  abzulehnen. D a gegen

1 Glückauf 66 (1930) S. 297.

! Fuel 13 (1934) S. 16.
* Nach einer persönlichen Mitteilung.

verdienen die P erm anganatzah len  w eitere  Beachtung,  
denn D r e e s  und K o w a l s k i 1 haben ja bei ihrer U nter 
suchung von Glanz- und M attk oh len  obersch les ischer  
F löze  ge fu nd en ,  daß sich die a lkalische P erm an gan at 
oxy d a tion  auch auf die G esam tk oh le  anw enden  läßt;  
dabei brauche man nicht zu befürchten, daß die in der  
Kohle vorhandenen  K o h len w a sser s to f fe  und Harze  
von störendem  Einfluß seien.

Daraus ergab sich für uns die A ufgabe ,  f e s t 
zustellen, w ie  w e it  die auf die Kohle se lbst  bezogenen  
P erm anganatzahlen  und die nach en g lischem  Vorbild  
erhaltenen untereinander übereinstimmen. Auch hier 
w urde die Siebfraktion 9 0 0 - 2 5 0 0  der lufttrocknen  
Kohlen herangezogen  und eine M en ge  von 0,5 g  im 
W a sserb ade  unter  den mitgeteilten B ed ingungen  
oxydier t .  D ie  so lcherart erhaltenen P erm angan at 
zahlen sind ebenfa lls  in der Zahlentafel 2 verzeichnet.  
Man sieht oh ne  w eiteres ,  daß die auf die Kohle selbst  
b ezogen en  Perm anganatzahlen  niedriger sind als die  
der extrahierten Kohle unter so n s t  g le ichen B e 
d in gu n gen ;  man erkennt aber auch, daß die P erm an 
ganatzahl mit dem Alter der Kohle abnimmt. A ller 
d ings  ze igen  sich auch hier U nrege lm äß igkeiten  in 
diesem  Verhalten, indem einzelne Kohlen aus der  
Reihe fallen.

Von D r e e s  und K o w a l s k i  ist  ferner in Überein
st im m ung mit F r a n c i s  (für  die H u m ine  der K ohlen)  
m itgete i lt  w orden , daß auch bei A n w en d u n g  der  
Perm anganatoxydation  auf nicht extrahierte  Kohlen  
die E lem entarzusam m ensetzung  der A u sgan gsk oh le  
und des O xydationsrückstandes  g le ich  bleibe. Damit  
stehen die E rgebnisse  unserer Arbeit,  w ie  die Z ahlen 
tafe l  5 lehrt, jedenfa lls  hinsichtlich des  Durits der  
Zeche H ansa,  in einem g ew iss en  W iderspruch.

Z a h l e n t a f e l  5. E lementaranalysen der A u s g a n g s 
kohle und des  O xydationsrückstandes  der extrahierten  

Kohle.

Durit von der 
Zeche Hansa

Ausgan 
aschen
haltig 
C H

gskohle
aschen

frei
C | H

Oxydation 
aschen
haltig 
C H

srückstand
aschen

frei
C | H

Ursprünglich % 
Extrahiert %

81,99
79,69

4,57
4,32

88,26
82,66

4,92
4,48

81,07
79,23

4,60
4,12

84,89 4,82 
81,77 4,25

W en ig e r  groß  sind die U ntersch iede d ieser  Zahlen  
so w o h l  bei der aschenhalt igen  ursprünglichen Kohle  
als auch bei der extrahierten P robe;  aber ähnlich w ie  
bei der Kurzanalyse darf man V ergleiche der beiden  
Durite  — A usg a n g sk o h le  und extrahierte  Kohle — nur 
auf die »Reinkohle« beziehen, da ja der Unterschied  
im A sch en g eh a lt  beider, w ie  schon bemerkt w orden  
is t  und sich aus der Zahlentafel  3 unmittelbar ersehen  
läßt, b isweilen  recht erheblich sein kann. D ie  auf  
Reinkohle um gerechneten  W erte  ze igen  bei der v o r 
behandelten Kohle größere  U nterschiede.

Auch die B em erkung von H e a t h c o a t 2, daß die  
Perm anganatzah len  einer nicht näher bezeichneten,  
vorher nicht extrahierten  Kohle (Vitrit  =  9,3, Durit  
=  9 ,1 )  praktisch g le ich  groß  g e w e se n  seien, kann w o h l  
nur vereinzelt  auf G e ltu n g  Anspruch m achen, denn  
unsere  Versuche bew eisen ,  daß die Z ahlenunterschiede  
gem äß  ihrer H ö h e  nicht zufäl lig ,  sondern w ahrsch e in 

1 Brennstoff-Chem. 15 (1934) S. 221. 

a Fuel 12 (1933) S. 9.
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lieh durch die verschiedene Natur des Vitrits und des  
D urits bedingt sind. Die verhältnism äßig geringen  
U nterschiede beim Vitrit und Durit der Kohle von  
der Zeche Graf Bismarck finden d agegen  durch die  
g egen se i t ige  w eitgehende Durchsetzung auch hinsicht
lich der Permanganatzahlen eine einfache und b e 
fr ied igende Erklärung. Nun w e is t  H eathcoat darauf  
hin, daß die Unterschiede in den Permanganatzahlen  
des Vitrits und des Durits der Sw a llo w w o od-K oh le  
bei längerer Erhitzung stark zunähmen und es  daher  
als möglich erscheine, aus diesen U nterschieden auch 
m engenm äßig  auf die Anteile von Vitrit und Durit  
an einer M ischung beider zu schließen. Nach unserer  
Überzeugung wird man aber die Perm angan at
oxydation  zur Kennzeichnung der Natur einer Kohle  
nur dann im Laboratorium erfolgreich anwenden  
können, wenn die Versuchsdauer eine gew isse  b e 
grenzte Zeit (z. B. 1 h )  nicht überschreitet. Für den 
Versuch selbst muß die Probe natürlich entsprechend  
den m engenm äßigen Anteilen der Siebfraktionen der 
lufttrocknen Kohle zusam m engesetzt  w erden; erst  
dann wird man sich ein Endurteil  über die Brauchbar
keit der Permanganatzahlen für die Kennzeichnung  
der Natur einer Kohle bilden können, deren petro-  
graphischer Aufbau dabei aber nicht vernachlässigt  
werden darf.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Bei einer g r o ß e m  Reihe von Ruhrkohlen (Glanz-, 
Matt- und Faserkohlen) ist eine Z er legu n g  nach den 
englischen V orschriften in K o h len w assersto ffe  und 
Harze, H um inverb indungen  und Pflanzenreste  mit 
G e fü g e  v o rg en om m en  w ord en . Nach dem Ergebnis  
der V ersuche sind die Ruhrkohlen auch in dieser Be
z iehung ähnlich w ie  die englischen  Kohlen aufgebaut.  
Die aus den w eitern P rüfungen der Reaktionsfähigkeit  
der H um ine g e w o n n e n e n  Zahlen haben zw ar  ebenfalls  
eine Z unahm e mit s inkendem G ehalt  der Kohlen an 
Kohlenstoff ,  jedoch auch den R ückgang  der Zahlen
w erte  nach Erreichung eines H öc h s tw er te s  ergeben.  
Die Kalium permanganatzahlen  der extrahierten wie 
auch der ursprünglichen Kohlen w erden  ebenfalls mit 
der Abnahm e des  K oh len sto f fs  größer .  Aus ver
schiedenen, näher behandelten G ründen ist das e n g 
lische Verfahren zur B es t im m u n g  der Reaktions
fähigkeit  der H um ine  abzulehnen. D ag eg en  ergibt 
sich für die nicht vorbehandelte  Ruhrkohle vielleicht 
die M öglichkeit ,  die einfach durchführbare Per
manganatprobe zur Kennzeichnung der Kohleneigen
schaften heranzuziehen; dabei muß aber auch der 
petrographische Aufbau der Kohle berücksichtigt und 
die Probe se lbst  entsprechend den m engenm äßigen  
Siebanteilen zu sa m m en gese tz t  w erden.

Die gegenseitige Beeinflussung der oberschlesischen Sattelflöze bei ihrem Abbau.
Von Dipl.-Ing. F. E s s e r ,  Bobrek (O.-S.). 

(Schluß.)

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

S c h u c k m a n n f lö z  u n d  H e in i tz f lö z .  

B e t r i e b s b e o b a c h t u n g e n .  Im O stfe ld  der Schacht
anlage ist das Schuckmannflöz von der Grundstrecke  
in der 320-m -Sohle an bis zu einer Linie, die parallel  
über der Grundstrecke im Heinitzf löz  liegt, unter 
baut worden. Bei der Vorrichtung des  Schuckmann
f lözes  haben sich die W irkungen des Unterbauens  
beobachten lassen .  D as unmittelbare H an gend e  von  
Schuckmannflöz-Niederbank wird von T onsch iefer  g e 
bildet,  während sich im Liegenden zunächst ein ver 
hältnism äßig weicher Schieferton befindet. Die Kohle  
ist im Anbruch fest,  die Hauptschlechtenrichtung  
N N O - S S W .  D as F löz  fä llt mit etwa 12°  nach 
N orden ein.

Zur Vorrichtung des Schuckmannflözes wurde,  
während darunter noch der Abbau im Heinitzflöz  
umging, parallel  zur sp ä te m  Abbaugrenze im H ein itz 
f löz  ein Streckenpaar aufgefahren. Aus der obern  
dieser Strecken trieb man zwei w eitere U ntersu ch u n gs 
strecken in schw ebender Richtung vor, gerade als der  
Abbau darunter vorbeig ing  (Abb. 13 ) .  Der jew eil ige  
Stand des  Abbaus im Heinitzflöz geh t  ebenfa lls  aus  
Abb. 13 hervor.

Im streichenden Streckenpaar (R ohrstrecke nach  
O sten )  machten sich während des  Fortschreitens des  
Abbaus im H ein itzf löz  starke Druckwirkungen be
merkbar, namentlich in der untern Strecke. Sie hatten  
hier eine erhebliche V erengung des Streckenquer
schnittes zur F o lge ,  w obei der hölzerne Tiirstock-  
ausbau überlastet und zum Teil  zerstört w urde, so  
daß er schließlich durch einen eisernen Ringausbau

ersetzt werden mußte. Der Zustand der Strecken hat 
sich nach B eend igu ng  des  Abbaus, die noch während  
der B eobachtungen oder  der weiter  unten  behandelten  
M essu n g e n  erfo lgte ,  nicht m eh r  w esentl ich  verändert.

D ag eg en  konnte man in den unterbauten Teilen 
des  schw ebend aufgefah renen  Streckenpaares, das 
über die Abbaukante im H e in itz f löz  h inw eg vor
getrieben w orden  war, w ed er  w ährend  des  Abbaus 
im H ein itzf löz  noch später irgendw elche  Druck
erscheinungen beobachten.

M e s s u n g e n .  U m  die B ee in f lu ssu n g  des  Schuckmann
f lö zes  durch den Abbau d es  H e in itz f lözes  noch ge 
nauer zu untersuchen, habe ich die im Schuckmannflöz  
auftretenden G e b irg sb ew eg u n g en  w ährend  und nach 
dem Unterbauen durch markscheiderische Messungen  
verfo lgt .  Zu d iesem Zweck w urden in der obern der 
beiden streichenden Strecken und in dem schwebend  
aufgefahrenen  Streckenpaar M eß ste l len  eingerichtet ,  
deren Lage aus Abb. 13  hervorgeht.  Bei der Ver
markung der Punkte 2 1 7 0 - D  w aren  die streichen
den Strecken bereits seit  e in igen  W ochen  auf- 
gefahren , w ährend  die M eß ste l len  A, B, C und E 
w ährend des  Vortriebes der sch w eb en den  Strecken 
laufend e ingerichtet w urden.

Die w aagrechten  B e w eg u n g en  der Meßpunkte  
sind in Abb. 13 durch Kurven dargeste ll t .  Man er
kennt zunächst, daß die B e w eg u n g en  der fa s t  immer 
in Streckenmitte befindlichen Punkte größten te i ls  nach 
der Senkungsm itte  hin ger ichtet  sind und en tgegen 
g ese tz t  zuin E infal len  ver laufen .  Bei den b e r e i t s  
ü b e r  d e r  A b b a u k a n t e  l iegenden  Punkten ist die 
B ew eg u n g  für Firste  und Sohle  hinsichtlich der Rich
tun g  ganz  einheitl ich. D a g e g e n  w e isen  die in den



27. April  1935 G l ü c k a u f 397

M essung 1 am 3. 4. 34, 2 am 11. 4. 34, 3  am 6. 6 .3 4 ,  4  am 9. 7. 34, 5 am 31. 8. 34.

Abb. 13. Schuckmannflöz-Niederbank» Ostfeld, 3. Sohle. M. 1 :900; Veränderung der Fixpunkte 1:4,5.

B em erkensw ert ist  das versch iedene B ew eg u n gs-  
ausmaß von Firste  und Soh le ;  es deutet  darauf hin, 
daß zwischen Soh le  und F löz  V erschiebungen statt 
gefunden haben m üssen .  D ie  G leitun gen  der Sohle  
sind am stärksten in der N ähe  der Abbaukante und  
nehmen so w o h l  nach Süden als auch nach N orden  ab. 
Die Punkte 2171 und  2 1 7 2  w aren  in der Strecken
kappe vermarkt; ihre F irs tb ew egu n g  ist  daher nur 
beschränkt zu w erten.

Auch hinsichtlich der B e w e g u n g sg r ö ß e  machen  
sich während der versch iedenen  ßeobachtungsze iten  
zwischen den Punkten  je  nach ihrer Lage Unterschiede  
geltend. Am größ ten  is t  das B ew eg u n g sa u sm a ß  im 
zweiten Beobachtungsabschnitt ,  a lso  w ährend  des  
Voranschreitens des Abbaus im H ein itz f löz  bis zur 
Abbaugrenze. D a s  lineare A usm aß der seitl ichen B e 
w egungen  hängt dem nach von der E ntfernu ng  des  
Abbaustoßes und vom  jew e il igen  Alter des Abbaus ab.

D ie  senkrechten B ew eg u n g en  der B eob ach tu n gs 
punkte sind in den Abb. 14  und 15  in A bhängigkeit  
von der Zeit d argeste ll t .  Auch hier bemerkt man einen  
Unterschied in dem  V erhalten der nicht unterbauten  
(Abb. 1 4 )  g eg en ü b e r  den unterbauten Punkten  
(Abb. 15 ) .

Die über dem  A bbaufeld  im H e in itz f löz  l iegenden  
Firstpunkte w e isen  zum T eil  grö ß ere  Senkungen  auf  
als die F irstpunkte in der  stre ichenden Strecke. G r u n d 
legend verschieden sind die ste ilen  B ew eg u n g e n  der  
Sohlenpunkte aus den beiden M eßpunktreihen.  
Während sich die Punkte  über dem Abbau durch e in 
heitliche, das  A usm aß  der F irs tab senk un g  erreichende  

Senkungsbeträge auszeichnen, treten bei der B e 

w e g u n g  des  L iegenden in dem nicht unterbauten Teil  
zunächst H e b u n g e n  der Sohle auf, die erst  später

Abb. 14. Steilbewegungen der Punkte 2170, 2171, 2172, 
2187, 2188 und D.

parallel zur A bbaukante au fgefah renen  streichenden  
(nicht unterbauten) Strecken l iegen den  Firstpunkte  
z u n ä c h s t  eine ger in g e  B ew eg u n g  in Richtung des  
Einfallens auf, die sich s p ä t e r  um kehrt und eb en 

fa l ls  in R ichtung auf den Alten M ann verläuft. Die  
Sohlenpunkte  jedoch  b ew egen  sich von  vornherein auf  
den Abbauraum zu. Letzten E n d es  w andern  a l l e  
P u n k t e  n a c h  d e m  S e n k u n g s g e b i e t  hin.

f/rs/pun/ffe      6o/?/enpu/7/f/e
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in S e n k u n g e n  übergehen. Im letzten B eobachtu ngs
abschnitt wird bei allen Punkten nur noch Senkung  
beobachtet, wobei man mit der Fortdauer der Ab
w ärtsbew egun g  rechnen muß. Bemerkt sei noch, daß  
die B ew egu n g  in senkrechter Richtung dann am

stärksten ist, w enn auch die w aagrechten  Verschie 
bungen am größ ten  sind.

Die senkrechten B ew eg u n gen  der nicht unter
bauten Punkte sind also  anfänglich durch das Hinein
wandern von Firste  und Sohle  in den Streckenhohl
raum gekennzeichnet,  w ährend später, w ie  bei den 
unterbauten Punkten von vornherein , e ine allgemeine  
gem einsam e A bw ärtsb ew egu n g  stattfindet.

Die Veränderung, die die Stoßpunkte  während  
der Beobachtungszeit  erfahren haben, gehen  aus 
Abb. 16 hervor. Hier tritt der Unterschied  zwischen  
unterbauten und nicht unterbauten Punkten besonders  
deutlich hervor. W ährend die erstgenannten , d. h. A, 
B, C und E, eine einheitl iche Bewegungse inrichtung  
nach dem A bbaugebiet im H ein itzf löz  zeigen, herrscht 
bei den nicht unterbauten Punkten in der M eßpunkt
reihe 2 1 7 1 - D  zunächst die Streckenwirkung vor, die 
später, wie bei den First- und Sohlenpunkten, in eine 
B ew egun g  nach dem S en k u n g sgeb ie t  hinübergeht.

A uf Grund der e in gan gs  gekennzeichneten Unter
scheidung zwischen Strecken- und Abbauwirkung kann 
man die fes tgeste l l ten  B ew eg u n g en  w ie  folgt deuten. 
Die in der Meßpunktreihe 2 1 7 2 - D  aufgetretenen  
Punktveränderungen sind zu A n fan g  der Beobachtung  
auf Streckenwirkungen zurückzuführen. Sow oh l die 
First- und Sohlenpunkte als auch im besondern die 
Stoßpunkte zeigen die für Streckeneigenbewegungen  
kennzeichnende B ew egu ngsr ich tu ng .  Das Hervor
treten der Streckenwirkungen wird als Folge  des durch 
den Abbau im Heinitzflöz erzeugten  Kämpferdruckes 
erklärt. Durch diesen Kämpferdruck ist das Strecken
g e w ö lb e  g estö r t  w orden , w a s  zu einer Vergrößerung  
der Trom peterschen Zone ge fü h rt  hat. Mit der starken

abso/ut 
   re/af/y

Messung 1 am 3. 4. 34, 2 am 11. 4. 34, 3 am 6. 6. 34, 4 am 9. 7. 34, 5 am 31. 8. 34. 

Abb. 16. Stoßpunkte. M. 1:150; Veränderung 1:3.
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W anderung des  Streckenm antels  in den Hohlraum  
muß z w a n g s lä u f ig  eine M äch tigkeitsverm inderung des  
Flözes verbunden sein. Den Streckenw irkungen in 
fo lge  der Bildung der E ntsp ann un gszon e  beim A uf
fahren ist nur eine untergeordnete  B edeutung  be i 
zumessen, w e i l  die starken D ruckwirkungen nach dem  
Beobachtungsbefund erst bei der A nnäherung des  
Abbaus begonnen  haben.

Im zw eiten  B eobachtungsabschnitt  treten die 
Streckenwirkungen zurück, und die Strecke senkt sich 
im ganzen. Da zu gle icher  Zeit  die Druckwirkungen  
in der untern Strecke zunehmen, kann man folgern,  
daß sich der Kämpferdruck von der Abbaukante fort  
verlagert hat und die Strecke in den Bereich des G e 
wölbekernes über dem Heinitzflöz g e la n g t  ist.

Zu w elchem  Z eitpunkt die eine oder die andere  
Beeinflussung stärker hervortritt , g eh t  deutlich aus 
den B ew egu n gsk u rv en  der Stoßpunkte  (Abb. 16) 
hervor.

Die unterbauten Punkte haben von vornherein  
ganz einheitl ich unter der A bbauw irkung des Heinitz-  
flözes gestanden. S treckene igen bew egun gen  treten  
hier völl ig  in den Hintergrund, weil  sich die Strecken  
in einer bereits entspannten  Z one im G ew ölbekern  
über dem Abbau des  H e in itzf lözes  befinden.

Die M essu n g serg eb n isse  st imm en mit den B e 
tr iebsbeobachtungen g u t  überein und lassen sich 
fo lgendermaßen zusam m enfassen :

1. Oberhalb des Abbaus im Heinitzflöz sind die 
Schichten v o l l s t ä n d i g  e n t s p a n n t  und sinken  
nur durch ihr E ig en g ew ich t  ab. Dabei w erden  
auch d urch w eg  seitl iche B e w eg u n g en  in Richtung  
auf die Sen kungsm itte  beobachtet .

2 . Außer den B ew eg u n g sv o r g ä n g e n  unmittelbar über 
dem Abbau machen sich noch Ü b e r z u g s w i r 
k u n g e n  ge ltend , die von einem nach den vo r 
l iegenden B eobachtungen  m indestens 6 8 ° b e 
tragenden E inw irkungsw inkel  begrenzt sind. In 
dieser Z one treten zunächst starke Strecken

wirkungen auf, die später in G e sam tb ew eg u n gen  
übergehen.

3. In dem zu 1 genannten  G ebiet  ist außer dem  
E igen g ew ich t  k e i n  Z u s a t z d r u c k  vorhanden, so  
daß darin aufgefahrene  Baue g u t  stehen. Die  
Kohle ist hart und drucklos.

4. Im Ü berzugsgeb ie t  herrscht unmittelbar nach A n 
näherung der Abbaukante s t a r k e r  D r u c k ,  der 
später nachläßt. Die U rsache des  Druckes ist  in 
der G e w ölbeb i ld un g  über dem Abbau zu suchen.

5. Die W irkungen sind in Richtung des Einfallens  
stärker als in der Richtung des Streichens.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

U m fangre iche  B etr iebsbeobachtungen und M e s 
sungen  haben w ertvo lle  A ufsch lüsse  über die g e g e n 
se it ige  B ee in f lu ssu n g  der oberschlesischen Sattelf löze  
bei ihrem Abbau geliefert .

Danach stehen unterbaute Flöze sehr lange Zeit  
unter der Einw irkung der t i e fe m  Baue, da auch eine  
deutliche Bildung von Bruchkanten nicht zu einer  
festen  Z u sam m en p ressu n g  des Verbruches führt, so  
daß der Abbau der unterbauten Flöze im entspannten  
G ebirge vor sich g e h t  und mit den W irkungen  dieser  
E ntspannung zu rechnen ist.

Der G le ichgew ichtszustand  oberhalb e ines a b g e 
bauten F lözes w ird  erneut gestört ,  und es  treten  
S en k u n gsb ew egu n g en  ein, w enn der Abbau eines  
obern F lözes  an der Abbaukante und in Restpfeilern  
Druckanhäufungen erzeugt. An solchen Stellen e r 
höhter Last tritt eine besch leunigte  A bsenkung über  
dem zusam m engedrückten  Verbruch ein, w odurch  
B iegu ngssp ann un gen  in den absinkenden Schichten  
entstehen.

In überbauten Flözen machen sich die E inw ir 
kungen abgebauter Flächen der O berflöze  bemerkbar. 
U nter diesen Flächen herrscht Entspannung, während  
außerhalb und in der Kämpferdruckzone mit erhöhten  
D ruckerscheinungen gerech net  w erden  muß.

Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im Jahre 1934.
Eisen und Stahl sowie die zu ihrer Herstellung be

nötigten Rohstoffe sind stark konjunkturabhängige Güter, 
wie aus den nachstehenden vom Institut fü r  K onjunktur
forschung ermittelten Indexzahlen zu erkennen ist.

Z a h l e n t a f e l  1. Produktionsindex der eisenschaffenden 
Industrie und ihrer Rohstoffe im Vergleich mit dem der 

gesamten G ütererzeugung  (1928=- 100).

Jahr
Produktions

güter

insges.

Roheisen Rohstahl
W alzw erks
erzeugnisse Eisenerz Koks

1930 88,7 82,5 80,5 79,4 95,0 96,2
1931 65,4 51,6 57,5 57,3 50,1 67,3
1932 50,2 33,4 40,0 39,8 26,7 56,5
1933 58,5 44,7 53,1 52,8 41,4 61,3
19341 81,0 74,2 82,6 78,7 74,7 71,7

1 Vorläufige Zahlen.

Im Jahre 1932, dem Jahr des Tiefstandes der deutschen 
Wirtschaft, ist ein Rückgang der gesamten Produktions
gütererzeugung gegen 1928 um rd. die Hälfte festzustellen, 
während an Roheisen nur noch 33 ,4o/o, an Rohstahl 40 o/o 
und an Walzwerkserzeugnissen 39,8 o/o der Menge von 1928 
gewonnen wurden. In den nächsten beiden Jahren wirkte 
sich die W irtschaftsbelebung jedoch so stark in der eisen

schaffenden Industrie aus, daß 1934 bei Roheisen und 
Walzwerkserzeugnissen die Gewinnung von 1928 fast ein
geholt,  bei Rohstahl sogar überholt wurde. Sehr e r f reu 
lich ist die damit verbundene Aufrichtung des deutschen 
Eisenerzbergbaus, dessen Förderung  von einem Viertel 
(1932) des Gewinnungsstandes von 1928 auf drei Viertel
(1934) gestiegen ist. Die stark von der Eisenindustrie 
abhängige Kokserzeugung zeigte infolgedessen bis zum 
Jahre 1932 einen erheblich g ro ß em  Rückgang als die 
Steinkohlenförderung und die Preßkohlenherstellung. Mit 
der erhöhten Roheisengewinnung stieg auch die Koks
erzeugung in den letzten beiden Jahren wieder erheblich an.

Die mit Beginn des Jahres 1933 einsetzende Belebung 
in der Eisen- und Stahlindustrie entwickelte sich zunächst 
nur sehr langsam und kam erst in der zweiten Hälfte  des 
Jahres zum vollen Durchbruch. Mithin zeigen die E rg eb 
nisse des ganzen Jahres 1933 auch nicht die erhebliche 
Steigerung wie das Berichtsjahr.

Die Roheisengewinnung stieg 1933 gegen das V orjahr 
um 33,9o/o und im Berichtsjahr weiter um 66°'o; ebenso 
erhöhte  sich die Rohstahlerzeugung um 31,9 °/o und 56,5%. 
In gleichen Bahnen bewegte sich auch die E rzeugung  der 
Walzwerke. Die E isenerzförderung  erreichte 1934 die 
dreieinhalbfache Höhe des Jahres 1932, w ährend  die 
Kokserzeugung gleichzeitig um 23,9 o/0 ' zugenommen hat.
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Z a h l e n t a f e l  2. Gewinnung von Eisenerz und Koks

Jahr Eisenerz Koks Roheisen Stahl
Walzwerks
erzeugnisse2

1913 35 941 34 630 16 755 17812 15 601
1925 5 923 28 397 10 177 12 243 10 246
1926 4 793 27 297 9 644 12 342 10 241
1927 6 626 33 242 13 103 16311 12 824
1928 6 475 34 775 11 804 14 517 11 529
1929 6 374 39 421 13 401 16 246 12 459
1930 5 741 32 700 9 695 11 539 9 072
1931 2 621 23 190 6 063 8 292 6 584
1932 1 340 19 546 3 933 5 770 4 553
1933 2 592 20 714 5 267 7 612 6 008
1934 4 6801 24 218 8 742 11 916 9 027

1 Geschätzt. — 2 Einschl. Halbzeug zum Absatz bestimmt.

Im Laufe des Berichtsjahres weist die Erzeugung der 
eisenschaffenden Industrie in den ersten fünf Monaten 
einen besonders kräftigen Anstieg auf, dem in den Sommer
monaten bei der Roheisenerzeugung eine Verlangsamung, 
bei den Rohstahl- und Walzwerkserzeugnissen sogar ein

kleiner Rückschlag fo lg te ; erst im Oktober setzte sich die 
zu Anfang des Jahres begonnene Entwicklung weiter 
fort. Die höchsten arbeits täglichen Erzeugungsziffern sind 
im November festzustellen. An Roheisen wurden kalender
täglich 27600 t gewonnen, das ist mehr als das Dreifache 
gegenüber der niedrigsten Gewinnung im August 1932 
(8700 t).  Die arbeits tägliche Rohstahlerzeugung erreichte 
mit 43 400 t nicht ganz die dreifache Höhe der niedrigsten 
Z iffer im September 1932 (15200  t ) ; dasselbe gilt auch 
für die Erzeugnisse der Walzwerke mit einer Leistung von 
32500 t gegenüber 11100 t im August 1932. Kenn
zeichnend für  die Besserung in der Eisenindustrie ist auch 
die ständige Inbetriebnahme von Hochöfen, deren Zahl 
sich im Laufe des Jahres um 23 oder rd. 50 o/o erhöht hat.

Der rheinisch-westfälische Industriebezirk, der im Be
richtsjahr 83,4 o/o zur Roheisengewinnung, 78,9 o/0 zur Roh
stahlerzeugung und 75,6 o/o zu den Erzeugnissen der Walz
werke beigetragen hat, ist maßgeblich fü r  die Erzeugung 
der eisenschaffenden Industrie Deutschlands und zeigt 
daher die gleiche Entwicklungsrichtung wie die Gesamt
ergebnisse des Reiches. Über Einzelheiten unterrichtet 
Zahlentafel 3.

Z a h l e n t a f e l  3. Monatliche Gewinnung an Eisen und  Stahl im Jahre 19341

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Roheisen Rohstahl W alzwerkserzeugnisse2

Z
ah

l 
de

r 
in

 
B

et
ri

eb
 

g
ew

es
e

ne
n 

H
o

ch
ö

fe
n

Deutschland

i n s a p «  kalender-insges. täg|ich 

t t

davon Rheinland- 
Westfalen

i n s o p s  1 kalender-tnsges. j täglich 

t t

Deutschland

i n c o p c  arbeits-  msges. 1 täglich

t t

davon Rheinland- 
Westfalen

in « ffp «  arbeits-tnsges. täglich 

t t

Deutschland

in s t r e c  arbeits-  tnsges. täglich

t t

davon Rheinland- 
Westfalen

insges.

t t

1930 . . . . 807 876 26 560 654 909 21 531 961 552 38 081 777 003 30 772 755 986 29 940 587 775 23 278 79
1931 . . . . 505 254 16611 424 850 13 968 690 970 27 186 560 080 22 036 552 738 21 747 428 624 16 861 54
1932 . . . . 327 709 10 745 285 034 9 345 480 842 18918 385 909 15 183 379 404 14 927 290 554 11 432 40
1933 . . . . 438 897 14 430 367 971 12 098 634 316 25 205 505 145 20 072 500 640 19 893 383 544 15 240 46
1934: Jan. . . 543 330 17 527 455 663 14 699 817 778 31 453 674 211 25 931 625 901 24 073 484 934 18 651 51

Febr. . 549 962 19 642 448 237 16 008 824 655 34 360 648 084 27 003 637 254 26 552 474 927 19 789 50
März 650 389 20 980 529 583 17 083 930 353 35 783 731 017 28 116 739 207 28 431 561 535 21 598 62
April . 697 069 23 236 577 240 19 241 977 583 40 732 769 881 32 078 730 170 30 424 559 802 23 325 63
Mai . . 737 215 23 781 618 996 19 968 989 589 41 233 790 923 32 955 737 045 30 710 568 284 23 679 65
Juni . . 718 064 23 935 600 481 20 016 1 003 857 38 609 787 693 30 296 783 378 30 130 597 977 22 999 67
Juli . . 767 208 24 749 639 316 20 623 1036 818 39 878 818 643 31 486 768 570 29 560 577 590 22 215 71
Aug. . 798 547 25 760 669 796 21 606 1 067 910 39 552 836 748 30 991 817 732 30 286 615 881 22 810 71
Sept. . 775 517 25 851 653 351 21 778 975 509 39 020 759 235 30 369 759 401 30 376 569 127 22 765 70
Okt. . . 842 484 27 177 711 371 22 947 1 136 336 42 087 896 615 33 208 847 342 31 383 628 758 23 287 72
Nov.. . 829 115 27 637 693 923 23 131 1 086 078 43 443 852 090 34 084 812 897 32 516 607 360 24 294 72
Dez. . . 832 761 26 863 691 209 22 297 1 039 577 43 316 807 757 33 657 766 489 31 937 577 327 24 055 73

Jan.-Dez. 728 472 23 950 607 431 19 970 993 036 39 199 781 125 30 834 752 237 29 694 568 771 22 451 •

i Nach Angaben des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Berlin. — 2 Einschl. Halbzeug zum Absatz bestimmt.

Die Zahlentafeln 4 bis 6 geben über die Aufteilung 
der Eisen- und Stahlgewinnung nach Sorten Aufschluß.

Z a h l e n t a f e l  4. Roheisengewinnung nach Sorten.

Roheisensorte 1930
t

1932
t

1933
t

1934
t

H ä m a t i t ................. 735 703 243 487 342 207 666 505
Gießerei und G uß

waren erster
Schmelzung. . . 895 959 193 450 458 681 692 657

Bessemer . . . . 21 — — __

T h o m a s ................. 6 190 389 2 562 621 3 277 923 5 643 842
Stahl-,Spiegeleisen, 

Ferromangan,
Ferrosilizium . . 1 867 473 927 981 1 173 377 1 718946

P u d d e l ................. 4 964 4 972 14 581 19711
zus. 9 694 509 3 932 511 5 266 769 8 741 661

sowie Bessemereisen wurden nicht hergestellt . Die Erzeu
gung von Stahl-, Spiegeleisen, Ferromangan und Ferro- 
silizium weist gegen 1932 eine Zunahme um 85°/o auf.

Z a h l e n t a f e l  5. Rohstahlherstellung nach Sorten.

Die Roheisengewinnung entfällt fast zu zwei Dritteln 
auf Thomasroheisen. Hiervon wurden im Berichtsjahr 
7 2 o/o mehr erzeugt als 1933, gegen 1932 sogar 120o/o. 
Verhältnismäßig noch stärker ist die Gewinnung von 
Hämatit- und Gießereieisen gestiegen, und zwar Hämatit
eisen gegen 1932 um 174o/o und Gießereieisen um mehr 
als das Zweieinhalbfache. Gußwaren erster Schmelzung

Stahlsorte 1930 1932 1933 1934
t t t t

Thomasstahl-
Rohblöcke . . . 5 136 527 1 817 060 2 625 616 4 413 401

Bessemerstahl-
Rohblöcke . . . _ 3 _

Basische Martin
stahl-Rohblöcke 5 936 168 3 634 118 4 595 129 6 886 986

Saure Martinstahl-
Rohblöcke . . . 106 162 45 258 57 535 117512

Tiegel- u. Elektro-
stahl-Rohblöcke 102 139 77 669 119 799 173 523

Schweißstahl
(Schweißeisen) . 27 440 23 249 26 054 30 416

Basischer Stahl
formguß . . . . 145 164 117684 115 158 174 226

Saurer Stahl
formguß . . . . 65 522 40 524 53 796 88 094

Tiegel- u. Elektro-
Stahlformguß 19 502 14 540 18 702 32 268

zus. 11 538 624 5 770 105 7 611 789 11 916 426
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Die Gewinnung von Puddeleisen ist je nach Bedarf sehr 
unterschiedlich, deshalb ist die Steigerung auf das Vier
fache weniger hoch zu bewerten.

Bei der Rohstahlherstellung ist die Erzeugung  von 
Thomasstahl verhältnismäßig s tärker gestiegen als die von 
Basischem Martinstahl. W ährend  Martinstahl, auf den 5 8 o/o 
der Gesamtgewinnung entfielen, gegen 1932 um 90% 
zugenommen hat, ist an Thomasstahl fas t die zweieinhalb
fache Menge erzeugt worden. Damit hat diese Sorte 3 7 %  
zur Gesamtgewinnung beigetragen. Die übrigen Sorten 
fallen mengenmäßig nicht sehr ins Gewicht,  aber auch bei 
ihnen sind, abgesehen von Basischem Stahlformguß, Steige
rungen von mehr als 100% festzustellen.

Z a h l e n t a f e l  6. W alzwerksgewinnung nach Erzeugnissen.

Walzwerkserzeugnis 1932
t

1933
t

1934
t

Halbzeug, zum Absatz be 
stimmt .................................. 319 095 544 390 623 091

Eisenbahnoberbauzeug . . . 413 360 618 853 767 613
T r ä g e r ....................................... 247 152 343 519 764 044
S ta b e isen .................................. 1 080 924 1 462 837 2 492 978
Bandeisen.................................. 262 941 368 453 493 661
W a l z d r a h t .............................. 578 146 673 936 786 073
Universaleisen.......................... 90 120 77 593 152 286
Grobbleche (über 4,76 mm) 309 865 341 788 713 347
Mittelbleche (3 — 4,76 mm) . 135 213 119 729 199 304
F e in b l e c h e .............................. 432 172 546 950 789 784
W eiß b leche .............................. 141 076 207 277 228 522
R ö h re n ....................................... 272 123 376 257 540 245
Rollendes Eisenbahnzeug . 75 991 83 200 92 603
Schm iedestücke ...................... 109 525 136 725 250 511
Sonstige Fertigerzeugnisse . 85 145 106 168 132 786

zus. 4 552 848 6 007 675 9 026 848

Für einzelne Walzwerkserzeugnisse hat die Durch
führung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, besonders 
der Bau von Autobahnen und  die Errich tung  öffentlicher 
Hochbauten sowie Eigenheim- und Siedlungsbauten, eine 
besondere Produktionssteigerung im Gefolge gehabt. Bei 
der erheblichen V erwendung von Eisenbeton hat die H er
stellung von Trägern  gegen 1932 um das Doppelte und 
die von Stabeisen um 130%  zugenommen. Ebenso ist bei 
den übrigen benötigten Erzeugnissen, wie Röhren, Blechen, 
Schmiedestücken, und bei H albzeug eine Steigerung um 
durchweg 100% eingetreten. An Eisenbahnoberbauzeug 
sind 86% mehr hergestellt  worden als in 1932, da 
auch die Reichsbahn zum Zwecke der Arbeitsbeschaffung 
sehr viel Erneuerungsbauten  durchgeführt  hat. Dagegen 
verzeichnet rollendes Eisenbahnzeug, das weniger von der 
Wirtschaftslage abhängig ist und  dessen H erste llung des
halb nicht so stark gesunken war, auch eine viel geringere 
Zunahme als die ändern Erzeugnisse.

Z a h l e n t a f e l  7. Deutschlands Außenhandel in Eisen- 
und Manganerz, Schwefelkies und  Schrott.

Jahr Eisenerz

t

M angan 
erz

t

Schlacken,
Aschen

usw.
t

Schwefel
kies

t

Schrott

t

1928 13 794 448 284 240

E i n f u h r  
786 382 1 084 338 354 443

1929 16 952 823 390 282 1 250 178 1 170 325 358 419
1930 13 889 867 335 786 1 526 041 959 589 161 503
1931 7 070 842 162 361 897 770 706 034 89 707
1932 3 451 608 106 779 723 126 650 789 99 134
1933 4 571 641 131 926 870 923 849 102 347 864
1934 8 264 605 224 745 1 150126 987 261 500 872

1928 179148 823

A u s f u h r  

306 867 36 866 310 342
1929 115 895 1 415 416 386 46 781 237 890
1930 75 779 1 695 623 702 42 896 253 638
1931 31 327 1 568 622 154 42 718 308 925
1932 20199 1 564 366 452 31 832 293 286
1933 44 100 2 321 361 375 33 032 186 679
1934 80 804 2 082 402 743 18 788 94 553

Z ur Rohstoffversorgung der deutschen Eisenindustrie 
kann der deutsche Eisenerzbergbau nur zu einem ge
ringen Teil beitragen. Die größere Menge muß aus erz
reichem Ländern, wie Schweden und Spanien, e ingeführt 
werden. Zahlentafel 7 vermittelt eine Übersicht über den 
Außenhandel in Eisenerz, Manganerz, Schwefelkies und 
Schrott.

Die E infuhr von Eisenerz e rfo lgt bei weitem nicht 
mehr in der Menge wie in f rühem  Jahren. W ährend die 
Roheisengewinnung im Berichtsjahr den U m fang  des 
Jahres 1930 zu 9 0 %  wieder erreicht hat, liegt die Eisen
erzeinfuhr noch um 40 % zurück. Bemerkenswert ist, daß 
sich seit Juli des Berichtsjahres erneut ein Rückgang in der 
E infuhr zeigt, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, 
daß sich die Werke vor Inkrafttreten des neuen E infuhr 
planes stärker mit Erzen eingedeckt hatten. Im übrigen 
ist gegenüber den f rü h em  Jahren, seitdem die Stahlwerke 
in erhöhtem Maße Schrott an Stelle von Roheisen ein- 
setzen, eine starke Lockerung des Zusammenhangs zwischen 
Eisengewinnung und Erzeinfuhr eingetreten. Dadurch hat 
die E infuhr an Schrott seit 1931 eine Steigerung um fast 
das Fünffache erfahren, während die Ausfuhr gleichzeitig 
um rd. 7 0 %  eingeschränkt worden ist. Die E infuhr von 
Schwefelkies zeigt in den letzten fünf Jahren nicht die 
erheblichen Schwankungen wie die der ändern Rohstoffe, 
während die Ausfuhr allmählich zurückgeht und  mit 
19 000 t kaum noch von Bedeutung ist.

Ausschlaggebend fü r  den Aufschwung der deutschen 
eisenschaffenden Industrie w ar die Belebung des B i n n e n 
m a r k t e s .  Neben dem schon angeführten Mehrverbrauch 
an Walzwerkserzeugnissen ergab sich bei Beginn der 
Arbeiten im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms 
ein erheblicher Bedarf an Geräten, Werkzeugen, Maschinen, 
Feldbahnen usw. Auch die private Investitionstätigkeit 
nahm zu, jedoch stand dieser noch die Höhe des 
Kapitalzinses entgegen. In den letzten Monaten ist eine 
Verlangsamung in der Inlandversorgung eingetreten, die 
darin begründet ist, daß die zu Anfang des Konjunktur
anstiegs nahezu geräumten Lagerbestände wieder auf
gefüllt sind und der Bedarf an Geräten usw. zu oben 
genanntem Zweck gedeckt ist. Die zukünftige Lage des 
Binnenmarktes hängt von der öffentlichen und privaten 
Investitionstätigkeit ab. Über die Steigerung des in
ländischen Eisenverbrauchs gibt die folgende Zahlentafel 
Aufschluß.

Z a h l e n t a f e l  8. Eisenverbrauch im deutschen Zollgebiet 
(Rohstahlgewicht).

Jahr Insges.
Je Kopf 

der Bevölkerung

1000 t 1928 =  100 kg 1928 =  100

1928 12 766 100,00 200,7 100,00
1929 12 749 99,87 199,5 99,40
1930 8 103 63,47 126,0 62,78
1931 4 461 34,94 69,2 34,48
1932 3 823 29,95 58,7 29,25
1933 6 779 53,10 103,8 51,72
1934 10 170' 79,66 155,2 77,33

1 Geschätzt.

Der Eisenverbrauch (Eisenverschleiß) stellt die Menge 
Eisen dar, die in rohem, halbfertigem, walzfertigem und 
weiterverarbeitetem Zustande zum Verbrauch im Inlande 
bestimmt ist. E r  errechnet sich aus der Eisengewinnung 
abzüglich der Ausfuhr und zuzüglich der E infuhr von 
Erzeugnissen der in- und ausländischen eisenschaffenden 
und eisenverarbeitenden Industrie.

Hemmend fü r  die Entwicklung der Eisenindustrie war 
die zunehmende E i n f u h r  an Eisen und Stahl, wobei es 
sich vor allem um Voreindeckungen mit billigem Auslands
eisen handeln dürf te ,  die wohl im Zusam menhang mit der 
fü r  die Eisenindustrie erwarteten und  inzwischen durch 
geführten E in fuhrreg lung  getätig t wurden. Anderseits 
bewirkten auch die Kontingentsabkommen, durch welche
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die Bezüge aus dem Saargebiet sowie aus Lothringen und 
Luxemburg in ein festes Verhältnis zum deutschen Inland
verbrauch gebracht sind, eine Zunahme der Einfuhr.

Auf dem Auslandmarkt hatten sich die deutschen 
Eisenwerke in den Jahren 1932 und 1933 infolge der 
schlechten Preise bewußt zurückgehalten, doch ist im 
Berichtsjahr aus nationalwirtschaftlichen Gründen wieder 
ein merklicher Anstieg der Eisen- und S t a h l a u s f u h r  zu 
verzeichnen, wozu auch die unter dem Schutze der Inter
nationalen Rohstahl-Export-Gemeinschaft erfolgte Erhöhung 
der Eisenpreise einen Anreiz gab. Die Nachfrage des Aus
landes nach Walzwerkserzeugnissen steigerte sich gegen 
Ende des Jahres sow eit ,  daß die in der IREG zugestandene 
Quote beträchtlich überschritten wurde.

Die Entwicklung des Außenhandels in Eisen und Stahl 
ist aus Zahlentafel 9 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  9. Gesamtaußenhandel Deutschlands 
in Eisen und Stahl.

Jahr

Menge Wert

Einfuhr

t

Ausfuhr'

t

Ausfuhr
überschuß

t

Einfuhr Ausfuhr 

1000 J i  \ 000 Jé

Ausfuhr
überschuß

1 0 0 0 ^ «

1928 2 397 435 5 034 834 2 637 399 389 203 1602781 1213578
1929 1 818448 5 813 358 3 994 910 343 683 1911750 1568067
1930 1 301 897 4 793 961 3 492 064 260 700 1662489 1 401789
1931 932 907 4 322 452 3 389 545 172 708 1374753 1202045
1932 789 832 2 482 802 1 692 970 108 174 782133 673959
1933 1 286 686 2 138 865 852 179 143 136 663052 519916
1934 1 899 873 2 565 565 665 692 212 960 604259 391299

Das Ergebnis des deutschen Außenhandels in Eisen 
und Stahl ist wenig befr iedigend. Trotzdem die Ausfuhr 
im Berichtsjahr um 427 000 t oder 20o/0 gestiegen ist, hat 
die Einfuhr eine noch größere Steigerung, und zwar um 
613000 t oder 4 7 ,7 o/0 erfahren, so daß der A u s f u h r 
ü b e r s c h u ß  nach der erheblichen Einbuße in den Vor
jahren auch im Berichtsjahr noch weiter zurückging. Das 
Wertergebnis ist noch ungünstiger. W ährend  der Ausfuhr
wert je Tonne Eisen und Stahl sich in den Jahren 1929 
bis 1933 einigermaßen behaupten konnte und nur von 329 
auf 310 M  gesunken war, zeigt der Erlös des Berichts
jahres mit 236 M  einen erheblichen Abfall um fast ein 
Viertel. Dieser kann nur dadurch erklärt werden, daß die 
weiterverarbeitende Industrie einem empfindlichen Preis
druck auf dem W eltmarkt ausgesetzt w ar und sich trotz
dem bemüht hat, ihren Platz zu behaupten. Infolgedessen 
ist trotz mengenmäßiger Zunahme der Ausfuhr ihr Wert 
weiter zurückgegangen, und zwar um 8,9 o/o. Da der Wert 
der E infuhr entsprechend der Menge gestiegen ist, ist 
der Ausfuhrüberschuß weiter zurückgegangen; er zeigt 
gegen 1933 einen Abfall um 129 Mill. J6 oder 24,7 o/o 
und beträgt nur noch ein Viertel des Überschusses vom 
Jahre 1929.

In welchem Maße die Erzeugnisse der eisenschaffenden 
Industrie an der gesamten Ein- und Ausfuhr von Eisen 
und Stahl beteiligt sind, geht aus den Zahlentafeln 10 
und 11 hervor.

Während der Anteil an der gesamten E infuhr bis 1933 
gestiegen und im Berichtsjahr etwas zurückgegangen ist, 
ist bei der Ausfuhr die entgegengesetzte Bewegung fest-

Z a h l e n t a f e l  10. Deutschlands Einfuhr an den hauptsächlichsten Erzeugnissen aus Eisen und Stahl.

Jahr Schrott

t

Roh
eisen

t

T räger 

t

Anderes
Form 
eisen

t

Bleche

t

Roh
luppen

t

Draht

t

Röhren

t

Eisenbahn
schienen,
-laschen

usw.

t

Eisen
bahn 

achsen

t

Zus.

t

Von der Ge
samteinfuhr 

an Eisen 
und Stahl 

(s. Zahlen
tafel 9)

%

1928 . . 354 443 306 427 265 670 620 669 124 960 289 130 124 701 114217 105 714 658 2 306 589 96,21
1929 . . 358 419 177 256 265 220 415 407 103 603 128 616 98 655 76 612 109 544 1078 1 734 410 95,38
1930 . . 161 503 172 052 162 769 324 582 99 842 103 643 92 159 46 837 75 318 719 1 239 424 95,20
1931 . . 89 707 118711 86 214 230 299 104 376 88 524 81 604 25 154 60 905 582 886 076 94,98
1932 . . 99 134 63 678 72 818 212314 94 603 75 647 82 711 16 579 43 554 77 761 115 96,36
1933 . . 347 864 75 548 98 929 294 315 116 364 99 193 108 115 36 315 72 700 176 1 249 519 97,11
1934 . . 500 872 92 183 192 124 461 739 169 727 111 397 121 412 59 689 128 687 618 1 838 448 96,77

Z a h l e n t a f e l  11. Deutschlands Ausfuhr an den hauptsächlichsten Erzeugnissen aus Eisen und Stahl.

Jahr Schrott

t

Roh
eisen

t

T räger 

t

Anderes
F orm 
eisen

t

Bleche

t

Roh
luppen

t

Draht

t

D raht
stifte

t

Röhren

t

Eisenbahn
schienen,
-Iasçhen

usw.

t

Eisen
bahn

achsen,
-räder

t

Zus.

t

Von der 
Gesamt
ausfuhr 

an Eisen 
und Stahl 
(s. Zahlen

tafel 9) 
%

1928 310 342 295 006 184 117 947 248 456 901 470 715 418 112 61 664 426 524 470 612 60218 4 101 459 81,46
1929 237 890 433 388 204 003 1 148 964 716 940 467 886 456 824 62 674 489 110 391 372 61 550 4 670 601 80,34
1930 253 639 227 957 206 546 977 001 545 975 393 012 306 735 53 351 377 914 301 709 60 904 3 704 743 77,28
1931 308 925 186 767 183 842 878 040 475 677 408 963 312 725 59 192 313 536 264 963 47 671 3 440 301 79,59
1932 293 286 76 137 81 616 572 887 406 981 74 828 181 308 33 014 178 098 47112 34 492 1 979 759 79,74
1933 186 679 114 747 49 935 395 703 298 494 123 163 176 280 22 656 205 264 91 168 28 778 1 692 867 79,15
1934 94 553 165 530 107 254 627 822 412 902 185 225 170 651 22 249 162 621 135 865 33 727 2 118 399 82,57

zustellen. Der Anteil an der Gesamtausfuhr hat sich 1934 
gegen das Vorjahr von 79,15 auf 82,57 o/o erhöht, woraus 
zu schließen ist, daß die eisenschaffende Industrie stärker 
an der Ausfuhrsteigerung beteiligt ist als die eisen
verarbeitende Industrie. Eine der allgemeinen Entwick
lungsrichtung entgegengesetzte Bewegung zeigt die Aus
fuhr von Draht,  Drahtstiften und Röhren mit einer mehr 
oder weniger starken Abnahme im Berichtsjahr, während 
Roheisen, Rohluppen, Röhren und Eisenbahnmaterial 1933

schon eine starke Steigerung zu verzeichnen haben ent
gegen einer Abnahme bei den übrigen Erzeugnissen.

Trotz der Abschwächung des inländischen Eisen
verbrauchs ist der A uftragseingang bei den Walzwerken 
noch ziemlich rege und läßt erwarten , daß die Erzeugung 
der eisenschaffenden Industrie sich auf der erreichten Höhe 
halten wird, zumal Verrechnungsverträge, Kompensations
abkommen sowie in beschränktem U mfang wohl auch das 
Zusatzausfuhrverfahren sehr die Eisenausfuhr erleichtern.
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U M S C
Maßnahmen zur bessern Verfeuerung von Brennstoff

gemischen auf Wanderrosten.
Von Oberingenieur M. S c h i m p f ,  VDI, Essen.

Bei der Verfeuerung von minderwertigen Brennstoffen, 
im besondern von solchen, die wie Staubkohle, Mittel
produkt und Schlamm im Gemisch verbrannt werden, kann 
man vielfach beobachten, daß die Zündung  nicht recht
zeitig hinter dem Schichtregler,  sondern weit später e r 
folgt, weil der Brennstoff bei hochliegenden V orrats 
behältern stark gequetscht auf den Rost gelangt und an 
der Oberfläche durch den Schichtregler gebügelt wird.
Die Folgeerscheinungen sind zu späte Zündung, schlechter 
Ausbrand des Brennstoffes und  geringe Rostleistung.

Dieser Mangel läßt sich auf einfache Weise dadurch 
beheben, daß man an der  Einlaufseite am Schichtregler 
unten ein Blech mit sägeförmig ausgebildeter Unterkante 
anbringt. Das 15 mm starke Blech, dessen Ausführung 
die nachstehende Abbildung veranschaulicht,  w ird  an dem 
Schichtregler festgeschraubt; die Oberkante der Säge muß 
rd. 5 mm unter der Unterkante des Schichtreglers liegen. 
Durch Vorsetzen des Bleches vor den Schichtregler e r 
reicht man, daß der Brennstoff aufgerissen und die 
Zündoberfläche vergrößert  wird. Die Einrichtung hat sich 
auf mehreren Ruhrzechen bewährt, wo ein guter Ausbrand 
und eine sichere Z ündung  hinter dem Schichtregler fes t 
gestellt werden konnten.

O O O
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Blech zur Auflockerung des Brennstoffgemisches.

Wichtig ist es ferner,  die Rutschenquerschnitte so zu 
wählen, daß der Brennstoff nicht zu stark gequetscht 
wird und sich beim Auflaufen auf den Rost lockern kann. 
Eine Auflockerung w ird  z. B. erzielt, wenn man an der 
Vorderseite des Kohlentrichters eine bewegliche Klappe 
vorsieht, die unter dem Druck des Brennstoffes nachgibt. 
Als Rutschen eignen sich am besten solche mit recht
eckigem Querschnitt und halbrunden Schmalseiten. Der 
Auslauf soll so breit gewählt werden, wie der Kohlen
trichter selbst ist, damit sich das G ut nicht entmischen kann.

Schließlich sei noch darau f  hingewiesen, daß da, wo 
Brennstoffgemische in der  genannten oder einer ähnlichen 
Zusammensetzung verfeuert werden, der  Einbau von Misch
anlagen geboten ist. Diesen kommt hier insofern eine be 
sondere Bedeutung zu, als bei der Verfeuerung von fein
körnigen Brennstoffen im Gemisch und bei kurzzeitigen 
Stillständen des Rostes leicht eine Schwelung infolge der 
Verdichtung der Brennstoffoberfläche eintritt, wodurch 
sich unverbrannte Gase in den Zügen oder in den Rauch- 
gas-Speisewasservorwärmern ansammeln können, wenn keine 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. 
Die von der Ansammlung unverbrannter Gase in Rauch
gas-Speisewasservorwärmern drohenden Gefahren sind hin
reichend bekannt. Wenn auch die geeigneten Sicherheits
vorrichtungen überall  eingebaut worden sind, so sollte 
man doch bei Anlagen, die Gemische m inderw ertiger 
Brennstoffe verfeuern, aus den erwähnten Gründen den 
Kohlenmischanlagen größere  Beachtung schenken.

Rückgang der Unfallziffer infolge Mechanisierung 
der Förderung.

Nach dem Bericht des Grubensicherheitsausschusses 
des Midland Institute of Mining E ng in ee rs1 ist im Jahre 
1933 die Unfallz iffer auf den Gruben in Yorkshire dank 
der fortschreitenden technischen Vervollkommnung der 
Einrichtungen un te rtage  auf 26,9 (je 100000 verfahrene

1 Colliery Guard. 149 (1934) S. 851.

H A U .

Schichten) gegenüber 28,56 im V orjahr und 31,63 in 1931 
gesunken. Besonders bemerkenswerte E rhebungen sind auf 
einer Anlage angestellt worden, die noch im Jahre 1930 
die gesamte F örderung  in Wagen mit Hilfe von Pferden 
oder Kleinhaspeln der Hauptseilbahn zugeleitet und sich 
bis zum Jahre 1933 sowohl im Abbau als auch in den 
zur Hauptstrecke der Fördersohle  führenden Strecken zu 
95 o/o auf Rutschen- und Bandförderung umgestellt hatte. 
Lediglich in einem Teil der Vorrichtungsbetriebe w ar die 
W agenförderung beibehalten worden.

ln den Beobachtungsabschnitten von je 12 Monaten 
Dauer ergaben sich 1930 25 und 1933 11,9 Unfälle auf 
100000 verfahrene Schichten, was einem Rückgang von 
52,5 o/o entspricht. Demnach ist erwiesen, daß mit der Ab
schaffung der W agenförderung  eine wesentliche G efahren 
quelle eingedämmt wird, wie besonders der verringerte 
Anteil der durch Quetschungen zwischen Wagenkasten und 
Stoß oder Ausbau hervorgerufenen Unfälle sowie der 
Handverletzungen aller Art beweist, die 1930 mit 52 und 
42 o/o an den Gesamtunfällen beteiligt gewesen sind. Die 
hauptsächlichen Unfallstellen waren im Jahre 1933 die 
Vorrichtung, die Füllstellen an der Hauptförderstrecke 
und das Füllort selbst, also w ieder die Orte  mit F ö rd e r 
wagenbetrieb, w ährend die beim Betriebe und  beim Ver
legen der Bänder und Rutschen vorgekommenen Ver
letzungen hinsichtlich sowohl der Schwere als auch der Zahl 
eine untergeordnete  Rolle spielten. F ü r  eine weitere, m ög 
lichst ausgiebige Senkung der Unfallziffern ist daher eine 
noch bessere Ausgestaltung der Einrichtungen an den Ge
fahrenpunkten und die weitergehende Mechanisierung der 
Förderung  anzustreben. Dipl.-Ing. H. P o h l ,  Breslau.

B e o b a c h tu n g e n  der M agn et ischen  Warten  der W e s t 
fä l isch en  B e rg g e w e r k sc h a f ts k a sse  im März 1935.
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Störungs
charakter
0 =  ruhig
1 =  gestört
2 =  stark
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i . 7 53,2 8 2,4 7 45,1 17,3 13.8 19.9 0 1
2. 47,6 7 56,8 48,0 8,8 13.4 8.9 1 1
3. 51,1 55,6 39,7 15,9 13.3 19.9 1 1
4. 51,0 54,0 47,0 7,0 14.7 0.8 0 0
5. 52,2 56,0 41,4 14,6 14.0 22.6 0 1
6. 51,0 55,1 44,9 10,2 13.8 20.6 1 1
7. 51,2 54,5 42,9 11,6 14.0 24.0 0 1
8. 49,9 54,6 41,9 12,7 13.5 0.2 1 1
9. 51,8 56,0 44,5 11,5 13.5 1.8 1 0

10. 51,4 55,3 45,4 9,9 14.5 2.0 1 1
11. 52,4 57,9 46,1 11,8 14.0 8.9 1 1
12. 51,0 53,9 46,7 7,2 14.1 9.3 0 0
13. 52,7 59,3 31,1 28,2 17.2 19.5 1 2
14. 53,6 8 6,4 2 2 , 0 44,4 14.6 18.2 1 2
15. 54,4 0,5 39,1 21,4 14.7 18.7 2 2
16. 52,2 7 57,0 35,7 21,3 13.9 18.0 1 2
17. 51,2 55,8 40,3 15,5 0.6 22.2 1 1
19. 50,1 54,0 45,0 9,0 21.0 2.3 1 1
19. 51,1 56,8 43,0 13,8 13.4 2.3 1 1
20. 51,0 57,5 31,6 25,9 13.8 19.2 1 1
21. 52,6 59,7 37,8 21,9 14.8 19.0 1 2
22. Störung

23. 51,6 57,0 40,3 16,7 13.9 0.9 1 1
24. 52,6 58,9 39,1 19,8 15.1 21.7 1 1

25. 52,0 58,0 45,0 13,0 14.6 1.9 1 1

26. 50,6 55,8 46,0 9,8 12.7 6.7 1 1
27. 50,0 54,9 44,8 10,1 12.8 9.0 1 0

28. 50,3 55,9 45,7 10,2 13.0 8.2 0 0
29. 50,6 55,9 44,8 11,1 13.9 8.9 0 0
30. 52,9 8 1,6 40,8 20,8 14.6 22.2 0 1
31. 51,2 7 56,9 45,1 11,8 12.9 8.7 1 1

Mts.-
mittel 7 51,5 7 57,1 7 41,7 15,4 Mts.- 

| Summe 23 29
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Beobachtungen der W etterwarte  der W estfä l ischen  B e rg g e w e r k sc h a f ts k a sse  zu Bochum  
im März 1935.
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Lufttemperatur 
0 Celsius  

(2 m über dem Erdboden)

T a g e s - 1 Höchst-1 7  .. Mindest
mittel wert [ wert

Zeit

Le
feuch

Abso
lute

Tages 
mittel

g

ft-
igkeit

Rela
tive

Tages
mittel

%

l. 744,6 + 5,8 + 8,1 16.00 + 3,1 9.00 5,5 77
2. 54,4 + 4,8 + 7,7 15.30 + 3,5 24.00 5,1 74
3. 63,8 + 0,9 + 2,7 0.00 0,0 10.00 4,0 78
4. 69,5 + 0,8 + 2,4 16.30 — 1,2 8.30 4,0 77
5. 72,0 + 2,1 + 3,7 17.00 — 1,2 6.30 4,2 78
6. 69,2 + 2,1 + 6,5 13.15 + 0,1 24.00 5,0 85
7. 76,9 1,1 + 2,4 15.00 — 3,1 8.45 3,2 72
8. 77,1 _ 2,5 _ 0,6 13.30 — 3,4 21.00 2,7 64
9. 78,4 _ 3,7 — 0,6 15.30 — 5,5 8.00 2,3 60

10. 71,9 — 0,2 + 4,9 14.30 — 5,7 7.00 3,0 64
11. 72,8 + 1,8 + 6,5 14.30 — 2,9 8.00 3,3 62
12. 73,9 + 4,0 + 9,7 15.00 — 1,1 7.30 3,6 58
13. 70,3 + 3,9 + 10,0 15.00 0,0 6.00 4,7 74
14. 64,5 + 6,3 + 13,1 15.00 + 0,6 6.00 4,8 67
15. 60,2 + 7,5 + 13,5 14.00 + 0,7 7.30 4,7 61
16. 53,5 + 11,4 + 16,4 15.30 + 5,1 3.30 4,2 42
17. 56,7 + 11,2 + 14,5 14.00 + 8,2 7.30 6,1 61
18. 63,8 + 8,4 + 10,8 0.00 + 6,5 24.00 7,2 83
19. 66,2 + 9,7 + 15,1 14.15 + 3,4 5.15 6,5 72
20. 62,1 + 13,8 + 19,4 15.00 + 6,8 0.15 5,9 51
21. 63,3 + 13,8 + 18,7 17.00 + 6,3 6.30 6,2 54
22. 60,6 + 13,4 + 17,9 15.00 + 10,3 24.00 7,3 62
23. 59,4 + 8,6 + 12,1 15.00 + 7,3 8.30 6,5 74
24. 63,5 + 8,4 + 10,9 13.30 + 6,2 24.00 7,2 82
25. 70,2 + 10,0 + 13,0 16.30 + 3,6 4.00 7,2 79
26. 68,3 + 9,0 + 11,0 22.30 + 6,4 7.30 8,5 91
27. 68,7 + 7,9 + 11,0 15.30 + 5,2 24.00 6,0 72
28. 69,5 + 7,5 + 8,9 16.30 + 3,7 6.00 6,1 77
29. 65,8 + 3,9 + 7,5 0.00 T 1,3 24.00 4,7 72
30. 68,7 + 4,8 + 8,1 15.00 — 0,8 7.30 3,9 62
31. 60,9 + 4,8 + 6,4 18.00 + 0,9 6.00 5,8 89

Mts.-
Mittel 765,8 + 5,8 + 9,4 . + 2,1 5,1 70

1 Teilweise Schnee.

Mittel

Ausschuß für Ste inkohlenaufbere itung.

In der 20. Sitzung des Ausschusses, die am 2. April 
unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing. W i n k 
h a u s  im Gebäude des Kohlen-Syndikats zu Essen stattfand, 
wurden zunächst die am 13. Dezember vor einem kleinern 
Kreise erstatteten Berichte1 wiederholt,  und zwar: O ber 
ingenieur Dr.-Ing. S c h ä f e r ,  Essen: Der Einfluß des 
Aufbereitungsverfahrens und des Brennstoffbedarfes auf 
das Ausbringen von Feinkohlenwäschen; Bergassessor 
S c h m i t z ,  Herne: Kohlen- und Wäscheuntersuchungen in 
aufbereitungs- und absatztechnischer Hinsicht. Ferner 
sprach Oberingenieur Dipl.-Ing. R z e z a c z ,  Hückelhoven, 
über Probenahme und Probenehmer in Steinkohlenwäschen.

1 Glückauf 70 (1934) S. 1253.

Wind. N ieder

Richtung und Geschwindig- schlag
keit in m/s, beobachtet 36 m (gem. 7.31)
über dem Erdboden und in , Allgemeine

116 m Meereshöhe n  a,
¥  & 73 Witterungserscheinungen

Vorherrschende
Richtung

Mittlere
Geschwin

digkeit

bjOio c  w 2 
— rt —

vorm. nachm. des Tages mm mm

o SO 2,4 0,2 — bewölkt

NO NO 3,0 0,0 — ziemlich heiter

NO NO 2,2 — — bew .,  nachm. Reg. u. Schneesch.

NO NO 2,0 — 0,0 nachts und tags Schneeschauern

N SSO 1,8 0,0 nachts und tags Schneeschauern

W NW 4,8 11,31 — früh Schneedecke, Schnee- und

NO NO 3,8 0,4 — heiter [Regensch.

NO NO 6,0 — Schneeschauern, zeitweise heiter

NO ONO 7,4 — 0,1 heiter

ONO NO 6,4 — — heiter

NO NO 6,4 — — heiter

NO NO 6,8 — — heiter

NO NO 6,2 — — heiter

ONO NO 2,5 — — heiter

SO NO 1,8 — — heiter

SO S 3,6 — — heiter

SSO SSW 3,9 — — ziemlich heiter

SW w 2,8 0,4 — bewölkt

s o 1,5 — vorw iegend heiter

SSO WSW 4,4 — — heiter

s WSW 3,1 — — heiter

s SW 4,8 — — vorw. heiter, abends Regensch.

SW SW 7,3 2,6 — bewölkt, ztw. heiter, Regensch.

w SW 6,1 13,7 — 0 bis 913 Regen, tags Regensch.

SSW SW 4,8 0,8 — vorm. zieml. heiter, nachm. bew.

WSW WSW 4,9 0,0 — bewölkt, Regenschauern

w NW 4,6 0,1 — bewölkt, nachm. ziemlich heiter

w w 2,5 — bewölkt

W NW NW 5,4 — — vorm. regnerisch, nachm. heiter

w NW 2,2 0,3 — w echselnde Bewölk.,  ztw. heiter

s W SW 4,9 3,6 — 230 bis 24°° Regen

4,2 33,4 0,1

Summe: 33,5 
aus 48 Jahren (seit 1888): 55,4

Die drei Vorträge w erden demnächst hier zum Abdruck 
gelangen.

A usschuß für B erg tech n ik ,  Wärm e- und 
K raftw irtschaft  für den n iederrhein isch 

w es t fä l isc h e n  S te ink ohlen bergb au .
In der 101. Sitzung des Ausschusses, die am 17. April 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-Ing R o e le n  
im Gebäude des Kohlen-Syndikats in Essen stattfand, er
örterte  zuerst Bergwerksdirektor Bergassessor E b e l i n g ,  
Empelde bei Hannover, die Fördertechnik im Kalibergbau 
und anschließend Dr. T r a p p e ,  Hannover, die Anwendung 
des seismischen Reflexionsverfahrens im Kohlenbergbau.

Der zweite V ortrag  w ird  demnächst hier veröffentlicht.

W I R T S C H A F T L I C H E S .
Großbritanniens Roheisen- und Stahlgewinnung 

im Jahre 1934 und Januar 1935.
Nach Angaben der »British Iron and Steel Federation« 

waren Ende Dezember 1934 in Großbritannien 311 (1933 
327) Hochöfen vorhanden, von denen aber nur 96 (81) und 
Ende Januar 1935 94 unter Feuer standen. Gegenüber No
vember ist die Roheisengewinnung zunächst um 59001.1 oder 
1,16% auf 513500 l . t  im Dezember 1934 gestiegen, um im 
Januar 1935 eine weitere Erhöhung auf 5212001.1 zu erfahren. 
Nach einem vorübergehenden, durch die Weihnachtsfeier
tage bedingten Rückgang der Stahlerzeugung um 111 500l. t  
oder 14,56% läßt das Januarergebnis erneut eine Zunahme 
um 103 300 1. t oder 15,78% erkennen.

Bei den H ochofenwerken w urde  der Betrieb während 
der Feiertage nicht un te rbrochen; eine beträchtliche Zu
nahme der Vorräte war die Folge. Nichtsdestoweniger 
schloß der Markt in vertrauensvoller Haltung. Da die 
meisten W erke Ende des Jahres über einen guten Auftrags
bestand verfügten, wird das Jahr 1935 für besonders aus
sichtsreich gehalten. Die Einkaufspläne, die in den letzten 
Dezembertagen von einigen Eisenbahn-Gesellschaften an
gekündigt wurden, sehen g rö ßere  als sonst übliche Käufe 
für die Ergänzung des Bestandes an rollendem Eisenbahn- 
zeug, an Schienen, an Ersatzteilen für Brücken usw. vor. 
So beabsichtigt beispielsweise die »Great W estern Railway 
Company« u .a .  folgende Aufträge zu vergeben: 32 500 t
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Stahlschienen, 17 000 t Unterlageplatten, 4300 t Bolzen, 950 t 
Schienenlaschen, ferner das zur E rneuerung  von 130 Eisen
bahnbrücken benötigte Baumaterial. Außerdem rechnet man 
mit einer verstärkten Nachfrage in Leitungsrohren für 
Wasserkraftanlagen. Eine weitere günst ige  Auswirkung auf 
die britische Eisen- und Stahlindustrie dürfte schließlich von 
den beabsichtigten Brücken- und Straßenbauten , die durch 
das britische Schatzamt un te rstü tz t  werden, ferner von der 
allgemeinen Belebung des H äuserbaus zu erwarten  sein.

Einzelheiten über die betriebenen Hochöfen sowie über 
die monatliche Roheisen- und Stahlgewinnung im Jahre 
1934 und im Januar 1935 nebst einigen Vergleichsziffern 
voraufgegangener Jahre sind der nachstehenden Zusam m en
stellung zu entnehmen.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Betriebene
H o chöfen1

Roheisen 

1. t

Stahl

I. t

1913 . . . . • . . . 338 855 000 638 700
1920 .............................. 285 669 600 755 600
1929 .............................. 158 632 400 803 000
1931.............................. 73 314 400 433 600
1932 .............................. 65 297 800 438 500
1933 .............................. 72 344 700 585 300

1934: Jan uar .  . . . 85 441 300 711 000
Februar . . . 90 414 400 707 500
März . . . . 95 503 600 834 500
April . . . . 98 496 300 716 800
M a i ................. 101 527 900 780 000
J u n i ................. 101 514 900 757 500
J u l i ................. 99 528 300 718 200
August . . . 97 503 300 667 000
September . . 98 500 300 734 700
Oktober . . . 97 527 100 812 000
November . . 96 507 600 766 000
Dezember . . 96 513 500 654 500

Januar-Dezember 96 498 200 738 300

1935: Januar .  . . . 94 521 200 757 800

1 Im Monatsdurchschnitt bzw . am Monatsende.

Insgesamt betrachte t ha t  die Aufwärtsentwicklung der 
britischen Eisen- und Stahlindustrie auch im Jahre 1934 
angehalten. Die Roheisengewinnung erhöhte sich um 1,84 
auf 5,98 Mill. l . t  oder um 44,55% und die Stahlerzeugung 
ebenfalls um 1,84 auf 8,86 Mill. l . t  oder um 26,13%. Be
merkenswert hierbei ist, daß das letztere Ergebnis seit 1920 
nur zweimal überholt w orden  ist, und zwar in den Jahren 
1927 und 1929 (9,1 bzw. 9,6 Mill. 1.1). Im M onatsdurch
schnitt wurden 1934 an Roheisen 498 200 (1933 344 700) l. t 
und an Stahl 738 300 (585 300) 1.1 erzeugt.

Damit ist es neben Deutschland auch Großbritannien 
gelungen, seinen Anteil an der W eltgew innung 1934 w esen t
lich zu steigern. W ährend  G roßbritannien im H ochkonjunk
turjahr 1929 an der Roheisen- und Stahlerzeugung der Welt 
mit 7,8 bzw. 8,1 % beteiligt war, konnte im Berichtsjahr eine 
Erhöhung dieser Gewinnungsziffern auf etwa 10 bzw. 11 % 
erreicht werden. Zieht man auch bei dem britischen Außen
handel vergleichsweise das Jahr 1929 in Betracht,  so ergibt 
sich sowohl bei der Roheisen- und Stahlausfuhr als auch 
bei der Einfuhr ein Rückgang um 49 bzw. 52 %. Anderseits 
läßt eine Gegenüberstellung mit dem Jahr 1933 eine 
Ausfuhrzunahme um rd. 1 7 %  erkennen, während gleich
zeitig die Einfuhr, tro tz  der bestehenden Schutzzölle, eine 
Steigerung um rd. 41 %  aufweist. Dieser starke Mehrbezug 
veranlaßte die »British Iron and Steel Federation«, erneut 
bei dem Beratenden Zollausschuß mit dem Ersuchen vor
stellig zu werden, daß über ihren Antrag  um höhere 
Schutzzölle, der bereits im Frühjahr  1934 eingereicht worden 
ist, in allernächster Zeit verhandelt w erden möchte.

An der gesam ten Roheisengewinnung w ar an erster 
Stelle, allen ändern Bezirken weit voran, die N ordostküste  
mit 28,2 (1933 25,7)%  beteiligt, als nächstwichtigste Be
zirke gelten Derby mit 18,5 (18,2)%, Lincolnshire mit 14,3 
(14,7)%, die W estküste  mit 11,3 (12,4)%. Bei der Stahl

erzeugung ist es der Bezirk Südwales, der tro tz  des Rück
gangs der Anteilziffer von 25,2 auf 20,9% nach wie vor, 
wenn auch knapp, die Spitze behauptet, gefolgt von der 
Nordostküste mit 20,5(18,8)%, Sheffield mit 14,2 (14,2)%, 
Schottland mit 13,8 (11,4)%, Staffordshire mit 11,4 (12,2)%, 
Lincolnshire mit 10,8 (10)%.

Brennstoffaußenhandel Belgien-Luxemburgs  
im Jahre 19341 und Neuorganisation der belgischen  

Kohlenwirtschaft.

Herkunftsland
bzw.

Bestimmungsland

1932

t

19332 

t

1934

t

Steinkohle: E i n f u h r
Deutschland3 . . 3 321 527 2 583 629 2 150 065
Frankreich3 . . 588 841 473 569 365 769
Großbritannien . 1 345 359 1 041 280 729 282
Niederlande . . 1 244 244 911 603 730 073
P o l e n ................. 125 808 380 941
Andere Länder . 234 233 96 724 124 754

zus. 6 734 204 5 232 613 4 480 884
Koks:

Deutschland3 . . 1 328 586 1 246 839 1 762 337
Niederlande . . 602127 494 124 567 842
Andere L ä n d e r . 11 791 15 354 7 541

zus. 1 942 504 1 756 317 2 337 720
Preßkohle :

Deutschland3 . . 141 152 155 246 143 369
Niederlande . . 58 542 53 699 44 400
Andere Länder . 2 222 1 861 2 043

zus. 201 916 210 806 189 812
Braunkohle:

Deutschland3 . . 163 250 145 970 126 559
Andere Länder . 4 308 2 550 2 692

zus. 167 558 148 520 129 251

Steinkohle: A u s f u h r
Frankreich3 . . 2 731 713 2 870 921 2 939 171
Niederlande . . 313 112 344 848 382 528
Schweiz . . . . 89 863 77 248 90 323
Andere L ä n d e r . 94 039 70 898 156 904
Bunker

verschiffungen 261 462 223 670 241 576

zus. 3 490 189 3 587 585 3 810 502
Koks:

Frankreich3 . . 324 706 363 715 361 802
Schweden . . . 214 395 155 032 191 934
Norwegen . . . 28 808 23 446 9 071
Dänemark . . . 87 308 98 712 49 468
I t a l i e n ................. 84 490 74 136 94 476
Niederlande . . 52 421 46016 52 758
D eutschland3 . . 82 334 75 042 107 545
Andere Länder . 107 273 78 100 93 137

zus. 981 735 914 198 960 191
Preßkohle:

Frankreich3 . . 342 007 274 072 241 100
Belgisch-Kongo 31 085 7 625 19 605
Algerien . . . . 13 085 10215 9 510
Schweiz . . . . 14 655 13 470 13 652
Niederlande . . 42 807 26 447
Andere Länder . 22 392 11 686 13 523
Bunker

verschiffungen 142 541 113 348 82 181

zus. 565 765 473 223 | 406 018

1 Belg. Außenhandelsstatistik. — 2 Zum Teil berichtigte Zahlen. — 
3 Ohne Saargebiet.

T rotz  Einschränkung der belgischen Brennstoffeinfuhr 
(Kohle, Koks und Preßkohle ohne U mrechnung  zusam m en
gefaßt) gegenüber  1933 um 211000 t, einer Mehrausfuhr 
von 202 000 t sowie einer Förderste igerung  von 1,09 Mill. t 
wird die Lage im Kohlenbergbau Belgiens noch als sehr 
schwierig bezeichnet. Im Vergleich mit dem Kohlenaußen
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handel im Jahre 1929 ist ein Minderbezug an Brennstoffen 
von 8 Mill. t oder nahezu 53 °/o zu verzeichnen, während 
sich der Auslandabsatz annähernd behaupten konnte 
( — 94000 t). Die Kohlengewinnung blieb 1934 mit 26,37 
Mill. t nur noch um rd. 4 %  hinter der bisherigen H öch s t 
ziffer im Jahre 1928 zurück.

Zwecks Neuorganisation der belgischen Kohlenwirt
schaft wurde am 8. Januar 1935 das nationale Kohlenbüro 
(Office National des Charbons) errichtet,  in dem sämtliche 
80 belgischen Bergbaugesellschaften zusammengeschlossen 
sind. Durch Überwachung des Außenhandels, völlige Preis
kontrolle, Festsetzung von Mindestpreisen und Einschrän
kung der Förderung soll das Büro den Brennstoffverkauf 
im ln- und Ausland sicherstellen bzw. die Gewinnung den 
Absatzmöglichkeiten anpassen. Der Absatz an die G roß 
abnehmer, wie öffentliche Verwaltungen, Eisenbahnen, G as
anstalten, Elektrizitätswerke, Kokereien die Lieferungen 
an eigene Werke ausgenommen —, ferner die Bunker
kohlenausfuhr ist dem Kohlenbüro Vorbehalten; für die 
Belieferung der übrigen Verbraucher durch die Gruben 
werden Mindestpreise festgesetzt. Bezüglich der Kohlen
einfuhr hat das belgische Kohlenbüro der Regierung 
weitere Einschränkungen, wie Ausdehnung der Kontingen
tierung auf Koks, Erhöhung der Einfuhrgebühren usw., 
vorgeschlagen. Weiter sollten die gesamten Brennstoff
bezüge der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und 
nicht nur die Lieferungen nach Belgien allein eingeschränkt 
werden. Auf den Einspruch der luxemburgischen Eisen
industrie wurde jedoch die für das ö roßherzog tum  Luxem
burg bestimmte Kokseinfuhr von dem Genehmigungszwang 
befreit. Trotz der kurzen Zeit seiner bisherigen Tätigkeit 
ist das Kohlenbüro bereits heftigen Angriffen ausgesetzt. 
Die Händler klagen über Schwierigkeiten bei der Ab
wicklung des neuen Verkaufssystems. Die Vertreter von 
Antwerpen und Gent sehen in der Neureglung eine 
Benachteiligung des gesamten Hafenbetriebs. Auch der 
Widerstand in Verbraucherkreisen wächst; so fordert die 
Vereinigung der belgischen Textilverbände von der Re
gierung die Ablehnung der festgesetzten Mindestpreise 
für Kohle, welche einer Kohlenpreiserhöhung entsprechen.

Außenhandel Rußlands nach Warengruppen im Jahre 1934'.

Warengruppen 1933 1934
± 1934 

geg. 1933
1000 Rubel2 1000 Rubel2 %

E i n f u h r  i n s g e s .  . . . 348 216 232 426 -  33,25
davon

Kessel und Maschinen
außer landwirtschaft
lichen Maschinen . . 109 292 39 231 - 64,10

E ise n m e ta l le ................. 47 500 25 992 -  45,28
Nichteisenmetalle. . . 21 732 21 825 +  0,43
Eisenmetallerzeugnisse 28 566 17217 -  39,73
W o l l e .............................. 21 483 11 840 -  44,89
Elektrische Maschinen

und Maschinen
bestandteile . . . . 19 359 8 137 57,97

K a u ts c h u k ..................... 6 385 16 488 +  158,23
A u s f u h r  i n s g e  s. . . . 495 658 418 345 15,60

davon
Naphthaprodukte . . . 75 671 59 611 -  21,22
H o l z .............................. 76 730 89 788 +  17,02
Rauch- und Pelzwaren 38 557 32 276 16,29
Flachs und H a n f . . . 14 422 20 838 44,49
T e x t i l w a r e n ................. 31 523 24 403 -  22,59
G e t r e id e .......................... 46 524 19 086 +  58,98
Ö l k u c h e n ..................... 12 597 10 394 17,49
Erze und Mineralien . 25 965 16 050 -  38,19
Metallwaren und

elektr. Erzeugnisse . 9 445 9 730 +  3,02

1 Sowjetwirtsch. u. Außenh. 1935, Nr. 6. — 2 Nach den W ährungs
übersichten der Deutschen Bank war im Durchschnitt 1934 1 Rubel =  2,18 J t.

Rußlands Kohlenförderung,
Roheisen- und Stahlgewinnung im Jahre I9341.

M onats 
durchschnitt 
bzw. Monat

Steinkohle 

1000 t

Roheisen 

1000 t

Rohstahl 

1000 t

1932 ................. 5211 521 483

1933 ................. 6020 597 571
1934: Jan. . . 7505 735 691

Febr. . . 6683 709 666
März . . 7352 818 763
April . . 7387 854 783
Mai . . . 7056 886 772
Juni. . . 7426 896 809
Juli . . . 7572 923 791
Aug. . . 7559 929 818
Sept. . . 7446 915 834
Okt. . . 8040 958 885
Nov. . . 7922 938 862
Dez. . . 8468 934 869

Jan.-Dez. 7535 874 795
1 Bulletin Mensuel de Statistique.

Brennstoffaußenhandel der Ver. Staaten im Jahre 19341.

1932 1933 1934

H a r t k o h l e ..................... 1 t 536 431
E i n f u h r  

407 368 426 891
W ert je 1.1 ................. s , 6,42 8,12

Weichkohle,
Braunkohle usw. . i . t 174 386 176 133 160 411

Wert je 1 . 1 ................. s 4,62 4,52
zus. l. t 710817 583 501 587 302

K o k s .................................. 1 t 99 132 143 781 143 691
Wert je l . t ................. $ 3,38 6,02

H a r t k o h l e ..................... 1 1 1 163 710
A u s f u h r  

923 716 1 158 581
Wert je 1.1 ................. s 10,37 9,79 9,57

W e ic h k o h le ..................... 1 t 7 869 685 8 068 703 9 704 064
W ert je l . t ................. $ 3,77 3,54 4,16

Hart- u. Weichkohle zus. l . t 9 033 395 8 992 419 10 862645

K o k s .................................. 1 1 562 635 569 481 841 772
W ert je l . t ................. $ 4,96 4,91 6,44

Kohle usw. für Dampfer
im auswärt. Handel l.t 1 204 319 1 174 636 1 179 128

W ert je l . t ................. $ 4,60 4,46 4,91
1 Monthly Summ, of For. Comm.

Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht
im holländischen Steinkohlenbergbau1.

D urchschnittslohn2 einschl. Kindergeld

Hauer 

fl. | Ji

untertage 
insges.  

fl. | M

übertage  
insges.  

fl. A

Oesamt
belegschaft 
fl. M

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 . . . . 5,59 9,48 5,14 8,72 3,93 6,67 4,73 8,02

1934: Jan. 5,58 9,41 5,14 8,67 3,93 6,63 4,72 7,96
Febr. 5,64 9,50 5,19 8,74 3,98 6,71 4,77 8,04
März 5,59 9,45 5,15 8,71 3,95 6,68 4,72 7,98
April 5,64 9,56 5,20 8,82 3,97 6,73 4,75 8,05
Mai 5,59 9,49 5,15 8,74 3,96 6,72 4,72 8,01
Juni 5,58 9,48 5,16 8,77 3,94 6,69 4,71 8,00
Juli 5,63 9,57 5,19 8,82 3,94 6,69 4,73 8,04
Aug. 5,55 9,43 5,09 8,65 3,85 6,54 4,64 7,88
Sept. 5,50 9,34 5,05 8,58 3,86 6,56 4,62 7,85
Okt. 5,48 9,24 5,04 8,50 3,83 6,46 4,60 7,76
Nov. 5,54 9,32 5,09 8,56 3,86 6,49 4,64 7,81
Dez. 5,52 9,29 5,08 8,55 3,89 6,55 4,64 7,81

Ganz. Jahr 5,57 9,42 5,13 8,68 3,91 6,62 4,69 7,93
1935: Jan. 5,52 9,30 5,07 8,54 3,86 6,50 4,62 7,78

1 Nach Angaben des holländischen Bergbau-Vereins in Heerlen. — 
- Der Durchschnittslohn entspricht dem Barverdienst im Ruhrbergbau, 
jedoch o h n e  Ü berschichtenzuschläge, über die keine Unterlagen vor
liegen.
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Der Ruhrkohlenbergbau im März 1935.

Z a h l e n t a f e l  1 . Gewinnung und Belegschaft.

Monats
durchschnitt

bzw.
Monat

Ar
beits
tage

Kohlen
förderung

Koksgewinnung

B
et

ri
eb

en
e 

K
ok

sö
fe

n
 

au
f 

Z
ec

he
n 

un
d 

H
ü

tt
en Preßkohlen

herstellung

Z
ah

l 
de

r 
b

et
ri

eb
en

en
 

B
ri

k
et

tp
re

ss
en

Zahl der Beschäftigten  
(Ende des  Monats)

insges. 

1000 t

ar-
beits-
täg-
lich

1000 t

insges.
CC EÜ O Zj
O s  o u 
N i  S N
»_T3 •Om- 3 E E ES re

1000 t 1000 t

täglich

ini-
ges.

1000 t

ar-
beits-
täg-
lich

MX» t

Angelegte Arbeiter Beamte

g 
au

f 
Z
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h

en
 

8 
un

d 
H

ü
tt

en

q
 

d
a

v
o

n
 

© 
au

f 
Z

ec
h

en

insges.

davon

in
N eben 

b e 
trieben

b erg 
männische

Beleg
schaft

tech
nische

kauf
männi

sche

1929 . . . 25,30 10 298 407 2850 2723 94 90 13 296 313 12 176 375 970 21 393 354 577 15 672 7169
1930 . . . 25,30 8 932 353 2317 2211 76 73 11 481 264 10 147 334 233 19 260 314 973 15 594 7083
1931 . . . 25,32 7 136 282 1570 1504 52 49 8169 261 10 137 251 034 14 986 236 048 13 852 6274
1932 . . . 25,46 6 106 240 1281 1236 42 41 6 759 235 9 138 203 639 13 059 190 580 11 746 5656
1933 . . . 25,21 6 483 257 1398 1349 46 44 6 769 247 10 137 209 959 13 754 196 205 10 220 3374
1934 . . . 25,24 7 532 298 1665 1592 55 52 7 650 267 11 133 224 558 15 207 209 351 10 560 3524
1935: Jan. 26,00 8 369 322 1873 1784 60 58 8 152 300 12 134 230 867 15717 215150 10 768 3648

Febr. 24,00 7 630 318 1725 1646 62 59 8 227 257 11 129 231 756 15 607 216 149 10 774 3665
März 26,00 7 931 305 1870 1785 60 58 8 241 244 9 131 232 099 15 670 216 429 10 799 3684

Jan.-März 25,33 7 977 315 1823 1738 61 58 8 207 267 11 131 231 574 15 665 215 909 10 780 3666

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

Monats

durchschnitt
bzw.

Monat

Bestände 
am Anfang der 

Berichtszeit
A bsatz2

Bestände am Ende der Berichtszeit
G ewinnung

Kohle Koks Preßkohle

Kohle Koks P reß 
kohle

zu s .1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1929 . . .  . 1127 , 632 10 1970 6262 2855 308 10317 1112 -  15 627 -  5 14 +  5,0 1953 —  17 10300 6247 2851 3761 313 292
1930 . . .  . 2996 2801 166 6786 5422 2012 259 8342 3175 +  180 3106 +  305 71 ! +  4,0 7375 ¡ +  590 8932 5602 2317 3084 264 246
1931 . . . . 3259 5049 12 10155 4818 1504 265 7 088 3222 -  37 5115 +  66 108 — 4.0 10 203 +  48 7136 4782 1570 2111 2b 1 243
1932 . . . . 2764 5573 22 10301 4192 1262 240 6117 2732 — 32 5591 +  19 18 — 4,0 10291 — 11 6106 4160 1281 1728 235 219
1933 . . . . 2733 5838 23 10633 4375 1409 243 6 503 2726 -  7 5826 -  12 27 +  4,0 10613 — 20 6483 4368 1398 1866 247 229
1934 . . .  . 2523 5082 99 9490 5055 1762 268 7 688 2500 — 23 4985 -  98 98 -  1,0 9334 — 156 7 532 5033 1665 2252 26/ 248

1935: Jan. . 2265 4427 49 8 279 5342 2060 309 8 408 2487 +  222 4239 — 187 40 — 9,0 8240 — 39 8369 5564 1873 2525 300 279
Febr. 2487 4239 40 8253 4901 1868 269 7 675 2645 +  159 4096 — 144 29 1 — 11,1 8207 -  46 7630 5060 1725 2330 '257 239
März 2645 4096 29 8213 5112 1851 254 7 853 2708 +  62 4114 +  19 19 — 10,1 8291 1 +  78 7931 5174 1870 2529 244 228

1 Koks und Preßkohle unter Zugrundelegung des tatsächlichen Kohleneinsatzes (Spalten 20 und 22) auf Kohle zurückgerechnet; wenn daher der 
Anfangsbestand mit dem Endbestand der vorhergehenden Berichtszelt nicht übereinstimmt, so liegt das an dem sich jeweils  ändernden Koksausbringen  

bzw. Pechzusatz. — 2 Einschl. Zechenselbstverbrauch und Deputate.

Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur sozialen Versicherung im Ruhrbezirk1 je t Förderung.

Vierteljahrs
durchschnitt

Kranken
kasse

Pensionskasse 
Arbeiter- Angestellten
abteilung abteilung

Invaliden- und 
Hinter

bliebenen
versicherung

Arbeits 
losenver
sicherung

Zus.
Knappschaft

Unfall
ver

sicherung
Insges.

J i J i M J i

1 9 3 0 ................. 0,54 0,64 0,14 0,31 0,35 1,98 0,37 2,35

1 9 3 1 ................. 0,37 0,58 0,15 0,27 0,38 1,75 0,48 2,23

1932 ................. 0,30 0,48 0,13 0,26 0,11 1,28 0,46 1,74

1933: 1............... 0,29 0,46 0,11 0,24 0,10 1,20 0,43 1,63

2............... 0,30 0,46 0,11 0,26 0,12 1,25 0,46 1,71
3............... 0,30 0,47 0,11 0,25 0,19 1,32 0,42 1,74 •

4............... 0,29 0,45 0,10 0,25 0,25 1,34 0,39 1,73

1 . -4 .  . . 0,29 0,46 0,11 0,25 0,17 1,28 0,42 1,70

1934: 1............... 0,27 0,46 0,10 0,25 0,34 1,42 0,372 1,79

2............... 0,28 0,48 0,10 0,27
0,29

0,36 1,49 0,382 1,88

3............... 0,28 0,47 0,10 0,35 1,49 0,362 1,85

4............... 0,23 0,47 0,09 0,26 0,34 1,39 0,342 1,73

1 . - 4 .  . . 0,26 0,47 0,10 0,27 0,35 1,45 0,362 1,81

> Nach Angaben der Ruhrknappschaft und der Sektion II. Zahlen über die Entwicklung in frühem  Jahren s. Qlückauf 66 (1930) S. 1779. -  2 

läufige Zahl.
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Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er 

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung 
zu den

Zechen, Kokereien und Preß
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t Ladegewicht  

zurückgeführt)

re,Cehs‘tem g  1

Duisburg-
Ruhrorter3

t

Brennsto

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

fversand

private
Rhein-

t

insges.

t

Wasser
stand 

des Rheins 
bei Kaub 

(normal 
2,30 m)

m

April 7. Sonntag 59 362 _ 1 679 — — — — — 2,15
8. 297 076 59 362 11 969 18 446 — 24 494 35 076 10 634 70 204 2,17
9. 317 142 59 266 12 764 19817 — 28 339 34 459 14 277 77 075 2,28

10. 265 281 56 884 10 778 18 576 — 30 096 31 847 9 285 71 228 2,61
11. 300 880 59 028 11 644 18 467 — 37 922 34 346 13 348 85 616 3,35
12. 326 833 57 633 12 104 19 653 — 37 551 41 004 12 986 91 541 3,86
13. 303 855 , 56 027 9 829 18 822 — 30 552 37 817 13 188 81 557 3,91

zus. 1 811 067 407 562 69 088 115 460 — 188 954 214 549 73 718 477 221 ,
arbeitstägl. 301 845 58 223 11 515 19 243 — 31 492 35 758 12 286 79 537

1 Vorläufige Zahlen. — * Kipper- und Kranverladungen.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 11. April 1935.

1a. 1332245. Fried. Krupp AO., Grusonwerk, Magde
burg-Buckau. Klassierrost. 16.5.33.

5b. 1332075. William Archibald Logan, Kinghorn 
Fife (Schottland). Kettenschrämmaschine. 6.11.34. G roß 
britannien 9.11. 33.

5d. 1332045. Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr, 
E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Lagerung für 
Tragrollen von Förderbändern, besonders im U nter tage 
betrieb. 7. 3. 35.

5 c. 1331979. Hermann Schwarz Kommanditgesell
schaft, Wattenscheid. Eiserner Grubenausbau. 18.2.31.

81e. 1331966. J. Pohlig AG., Köln-Zollstock. Gelenk 
für die Ketten von Pendelbecherwerken, Stahltrogförderern
o. dgl. 13.3.35.

81e. 1332384. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG., 
Magdeburg. Vorrichtung zum Reinigen von Förderbändern.
12. 1.34.

Patent-Anmeldungen,
die vom 11. April 1935 an zwei Monate lang in der Auslegehalle  

des Reichspatentamtes ausliegen.

la ,  21. Z. 20418. Zeitzer Eisengießerei und Maschinen
bau AG., Zeitz. Scheibenwalzenrost. 2.9.32.

la , 22/01. F. 78080. Roderich Freudenberg, Schweid
nitz (Schlesien). Schutzvorrichtung für feine Siebgewebe.
13. 9. 34.

l a ,  26/10. W. 93979. Westfalia-Dinnendahl-Gröppel AG., 
Bochum. Sieb für Aufbereitungszwecke. 27. 3. 34.

1c, 1/01. C. 46013. The Clean Coal Company Ltd., 
London. Vorrichtung zur T rennung  kohlenstoffhaltigen 
Gutes. 10.2.32. Großbritannien 12.2.31.

5c, 8. M. 128094. Dr.-Ing. Gustav Marbach, Gelsen
kirchen. Stopfbüchsenartig ausgebildeter Tübbingring für 
nachgiebigen Schachtausbau. 17.7.34.

5 c, 9/30. H. 139465. Hüser & Weber, Sprockhövel- 
Niederstüter (Westf.). Aus zwei gleichen Hälften bestehen
der Kappschuh mit die Kappschiene und den Stempel um
greifenden, durch einen flachen Steg verbundenen Klauen. 
20. 3. 34.

5c, 10/01. M. 125703. Dipl.-Ing. Walter Maercklin, 
Hamburg. Nachgiebiger Grubenstempel mit Innen- und 
Außenstempel und mit als zweiarmiger Hebel ausgebildeter 
Setzvorrichtung. 27.11. 33.

5d, 11. H. 133777. Hermann Hemscheidt,  Wuppertal- 
Elberfeld. Lademaschine. Zus. z. Anm. S. 98448. 26.10.32.

10a, 19/03. K. 132118. Heinrich Köppers G .m .b .H . ,  
Essen. Einrichtung zur Absaugung der Gase beim Füllen 
von Öfen zur Erzeugung von Gas und Koks. 11.8.31.

10b, 9/01. A. 72292. Anhaitische Kohlenwerke, Halle 
(Saale). Verfahren zum Brikettieren von Braunkohle. Zus. 
z. Pat. 594789. 17.1.34.

35a, 9/03. G. 81467. Gesellschaft für Förderanlagen 
Ernst Heckei m. b. H., Saarbrücken. Fördergefäß, besonders 
für Schrägförderung, dessen Boden aus einer Reihe sich 
untereinander verriegelnder Klappen besteht. 21. 12. 31.

81e, 1. W. 88370. Frederick Joseph W est und Ernest 
West und W est’s Gas Improvement Company Ltd., Man
chester (Engl.). Bandförderer mit biegsamem Förderband.
2. 3. 32. Großbritannien 9. 5. 31 und 5. 2. 32.

81e, 22. M. 123159. Maschinenfabrik und Eisengießerei 
A. Beien G. m. b. H., Herne. Mitnehmerförderer. 7. 3. 33.

81e, 138. Sch. 102232. Franz Schröder, Braunschweig. 
Fahrbare Antriebsvorrichtung für in Schüttgut einzu
bringende Bohrer. 15.9.33.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

5c (5). 611737 ,  vom 9. 12.33. Erteilung bekannt
gem acht am 21.3.35. H e i n r i c h  F u ß  in H e r n e  (Westf.). 
Zusam menlegbarer Staubschutzschirm  fü r  Maschinen zur 
H erstellung von Querschlägen und  Tunnels.

Der Schirm besteht aus te leskopartig ausziehbaren 
radialen Stäben oder Rohren und einem für Staub nicht 
durchlässigen Stoff. Die Stäbe oder Rohre sind in kurzen 
Stutzen eines Lagerstückes eingesetzt und tragen am freien 
Ende einen sich gegen die Stollenwandung legenden 
nachgiebigen Dichtungsring, der durch Luft aufgeblasen 
werden und am U mfang mit Borsten besetzt sein kann. 
Die Stäbe oder Rohre können durch Kolben ineinander
geführt sein, durch Druckluft auseinandergeschoben und 
beim Ablassen der Druckluft durch Federn ineinander
geschoben werden. Der staubundurchlässige Stoff ist an 
dem Dichtungsring und an dem die Stäbe tragenden Lager
stück befestigt, so daß er sich beim Ineinanderschieben der 
Stäbe zusammenlegt.  In Öffnungen des Stoffes können 
Fenster  aus durchsichtigem Stoff eingesetzt und durch 
andere Öffnungen des Stoffes zum Entfernen des Bohr
kleins dienende A bsaugerohre h indurchgeführt sein.

5c (7). 611738 ,  vom 19. 1. 33. Erteilung bekannt
gem acht am 21. 3. 35. B r u n o  V o g e l  in L ü b e c k .  Vorrich
tung  zum  Abbau von Flözen im T iefbau m it breitem Blick.

Die Vorrichtung hat eine nur an der Abbauseite offene 
vortriebsschildartige Verkleidung, die sich über die ganze 
Länge des Abbauraumes ers treckt und aus einzelnen an
einandergereihten, für sich vorschiebbaren Teilen besteht. 
Die Verkleidung umgibt einen U ntertagebagger,  auf dessen 
längsverschiebbarem Gehäuse der das Gebirge abstützende 
Teil der Verkleidung aufruht.  Das Gleis für den Bagger 
ist auf der Sohlenplatte der Verkleidung befestigt. Diese 
hat an der Abbauseite eine Schutzwand, über die das Grab
werkzeug des Baggers hinüberreicht. Jeder Teil der Ver
kleidung ist mit einer Stütze versehen, die von dem Bagger 
umgelegt, durch ihn ersetzt und beim Verfahren des 
Baggers von diesem wieder aufgerichtet wird.

5c (92ü). 611647,  vom 12.12.33. Erteilung bekannt
gemacht am 14.3.35. A l f r e d  T h i e m a n n  in D o r t m u n d .  
Nachgiebige E insteckverbindung von Grubenausbaurahmen
teilen aus Profileisen. Zus. z. Pat. 595995. Das Hauptpatent 
hat angefangen am 18.12.32.
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Zwischen den Stirnflächen der Ausbaurahmenteile sind 
Widerstandskörper eingeschaltet,  die in einem kastenförmi
gen Gebilde un te rgebrach t sind, das aus zwei oder drei 
ineinandergreifenden, durch zwei Längsbolzen miteinander 
verbundenen U-Eisen besteht.  Der Steg des einen U-Eisens, 
der mit den ändern U-Eisen das kastenförmige Gebilde 
bildet, ist mit einer Ausbuchtung versehen, in die ein als 
Widerstandskörper dienendes Rundholz eingelegt ist.

5c (lOoi). 611866 ,  vom 15.4.32. Erteilung bekannt
gemacht am 21. 3. 35. F r a n z  E i s e r h a r d t  in E s s e n .  
Nachgiebiger G rubenstempel.

Der Stempel hat einen in einem hohlen untern Teil 
verschiebbaren obern Teil, dessen Keilfläche auf einem in 
dem untern Teil angeordneten  Quetschholz auf ruht. Dieses 
wird von einem den untern Stempelteil um gebenden Klemm- 
band gehalten, durch das ein zum Anziehen des Bandes 
dienender w aagrech t liegender Keil geschoben ist. Als 
Widerlager für den Keil sind außen am untern Stempelteil 
vorspringende Rippen vorgesehen.

5c (10 1o). 6 1 1 7 9 6 , vom 16.5.34. Erteilung bekannt
gemacht am 21.3.35. H e i n r i c h  V ö l p e l  in M e r k s t e i n .  
Vorrichtung, die die zu raubenden S tem pel durch eine 
Säge einkerbt.

Auf einen mit einem Schutzdach versehenen Schlitten 
sind am v ordem  Teil seitlich vorstehende und verschieb
bare Kreissägen angeordnet, deren Schneidebene parallel 
zu der Kufenebene liegt. Zum Antrieb der Sägen dienen 
in den Schlitten eingebaute Elektro- oder Preßluftmotoren. 
Auf den Kufen des Schlittens sind in dessen hintern Teil 
seitlich vorstehende und verstellbare Schienen angebracht, 
die beim Vorziehen des Schlittens mit Hilfe eines W ind 
werkes oder Haspels hinter die Stempel greifen und diese 
umwerfen.

5d (15io). 611920 ,  vom 25 .8 .31 .  Erteilung bekannt
gemacht am 21. 3. 35. A l f r e d  W i t t h ü s e r  in S p r o c k 
höv e l  (Westf.) . A ufgabevorrich tung  fü r  Blasversatz.

In einem mit Eintragstutzen und in die Versatzleitung 
mündendem A ustragstu tzen versehenen Gehäuse ist ein 
mit Fliehschiebern ausgerüste ter  Kolben exzentrisch dreh 
bar gelagert. Die Fliehschieber sind zwecks Bildung sichel
förmiger Räume in dem Gehäuse in dem Kolben in der 
Richtung von Sehnen angeordnet.

10a (14). 611868 ,  vom 29.5.32. Erteilung bekannt
gemacht am 21. 3. 35. C a r l  St i l l  G.  m.  b. H.  in R e c k l i n g 
h a u s e n .  Stam pfvorrich tung .  Zus. z. Pat. 610785. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 8. 5. 32.

Der den Antrieb der Stam pferstange vermittelnde, oben 
und unten an dieser Stange befestigte Riemen ist mit dem 
obern Ende der Stange durch einen nachgiebigen Teil, 
z. B. eine Feder, verstellbar verbunden, deren Nachgiebig
keit g rößer als die des Riemens ist. Durch den nach
giebigen Teil sollen Längenänderungen des Riemens aus 
geglichen werden. Er wird durch einen verstellbaren An
schlag der Stampferstange unter einer bestimmten Vor
spannung gehalten.

10a (15). 611869,  vom 7 .3 .3 0 .  Erteilung bekannt
gemacht am 2 1 .3 .35 .  Dr.-Ing. eh. G u s t a v  H i l g e r  in
G l e i w i t z  (O.-S.). Verfahren zur Vervollständigung der 
Verdichtung des durch R ührstangen, R ühr  p latten o. dgl. 
verdichteten B ren nsto f fbesatzes von liegenden, unter
brochen betriebenen O fenkam m ern  von K oksfü llö fen .

Nachdem der Besatz (die Füllung) der Ofenkammer 
durch die über die ganze Kammerlänge verteilten Ver
dichtungsmittel (Rührs tangen o. dgl.) verdichtet ist, werden 
die Verdichtungsmittel aus den Kammern gezogen. An den 
Stellen des Besatzes, an denen sich die Verdichtungsmittel 
befunden haben und an denen der Besatz daher wenig 
oder gar nicht verdichtet ist, w erden alsdann Dorne oder 
Rohre senkrecht in den Besatz eingepreßt. Dadurch wird 
der Besatz so nachverdichtet, daß in ihm beim H eraus 
ziehen der Dorne oder Rohre Gasabzugskanäle verbleiben. 
Diese kann man zur Verhinderung des Verstopfens durch 
hineinfallende Brennstoffteilchen mit Koksstückchen aus
füllen.

10a (19oi). 611670 ,  vom 1 .3 .3 2 .  Erteilung bekannt
gemacht am 14.3.35. H e i n r i c h  S t ö t e r - T i l l m a n n  in

E s s e n .  K oksofen  m it in der O fendecke liegendem  Gas
sammelkanal, der durch die E in fü llö ffnu ngen  m it dem  
Ofeninnern in Verbindung steht.

Die Verbindung des Gassammelkanals mit den Ein
füllöffnungen wird durch Kanäle bewirkt, die in der 
S trömungsrichtung der durch den Sammelkanal strömenden 
Gase verlaufen und entgegen dieser Richtung abgedeckt 
sind. Die Kanäle erweitern sich nach den Einfüllöffnungen 
zu, und die untere W andung der Kanäle ist an den Einfüll
öffnungen so geneigt, daß bei Füllung der Ofenkammern 
die Kohle auf ihr hinabgleitet. Der Sammelkanal ist um 
die Einfüllöffnungen durch Körper herumgeführt, in denen 
die Verbindungskanäle unte rgebracht sind und die sich 
entgegen der S trömungsrichtung der Gase doppelkeilförmig 
und in der entgegengesetzten Richtung stufenförmig ver
jüngen.

81e (57). 611646,  vom 24. 4. 32. Erteilung bekannt
gemacht am 14.3.35. G e b r .  E i c k h o f f ,  M a s c h i n e n 
f a b r i k  u n d  E i s e n g i e ß e r e i  in B o c h u m .  Schüttel
rutschenverbindung.

An dem einen Ende der Rutschenschüsse sind unter 
dem Boden ein Querstück befestigt und U-förmige Bügel 
schwingbar gelagert,  w ährend an dem ändern Ende unter 
dem Boden nur ein Q uerstück befestigt ist. Die R utschen
schüsse werden so ineinander gelegt, daß sich an dem 
mit einem Querstück und Bügeln versehenen Ende jedes 
Rutschenschusses das nur mit einem Querstück versehene 
Ende des benachbarten Rutschenschusses anschließt. 
Zwecks Verbindung der Rutschenschüsse werden die 
Bügel des einen Rutschenschusses über die Enden des 
Querstückes desselben Rutschenschusses und des Q u er 
stückes des benachbarten Rutschenschusses geschwenkt. 
Mit den Bügeln sind Futterstücke, zwischen denen ein 
Spreizkörper angeordnet ist, durch Nasen so verbunden, 
daß sie mit dem Sprengkörper in der Längsrichtung des 
Bügels verschoben werden können und beim Schwenken 
der Bügel über die Enden der Querstücke benachbarter 
Rutschenschüsse zwischen die Querstücke treten. Infolge
dessen werden die Querstücke beim Anziehen der Spreiz
körper zwischen den Futterstücken und den Bügeln fest
geklemmt, so daß eine sichere Verbindung der Rutschen
schüsse erzielt wird. Die Berührungsflächen zwischen den 
Bügeln des einen Rutschenschusses und dem Querstück 
des benachbarten sind nicht um die Schwenkbolzen der 
Bügel gekrümmt, so daß die Bügel ers t dann zurück
geklappt werden können, d. h. die Verbindung der Rutschen
schüsse erst dann gelöst werden kann, wenn die auf die 
Futterstücke der Bügel wirkenden Spreizkörper gelüftet 
sind.

81e (89oi). 611636, vom 5.12.31. Erteilung bekannt
gemacht am 14.3.35. B e r n h a r d  W a l t e r  und B. W a l t e r  
G e s e l l s c h a f t  f ü r  I n g e n i e u r b a u  m .b .H . in Gl e i wi t z .  
Füllort fü r  doppeltrüm m ige G efäß förderung  m it zw ei Fiill- 
taschen und Wipperbeschickung.

Für die zwei als Kübelmeßtaschen dienenden Füll- 
taschen ist ein Wipper für eine gerade  Zahl von F ö rder 
wagen, deren Fassungsvermögen so bemessen ist, daß der 
Inhalt der Hälfte der Förderw agen  halb so groß  ist wie 
das Fassungsverm ögen der Fördergefäße (-kübel), so an 
geordnet, daß beim Kippen des Wippers der Inhalt der 
Hälfte der Förderw agen  in jede Fülltasche entleert wird. 
Vor Beginn des eigentlichen Förderbetriebes werden nur 
so viel Förderwagen in den Wipper geschoben, daß nur 
eine Fülltasche beschickt wird.

81e (116). 611637, vom 13.10.32. Erteilung bekannt
gem acht am 14.3 .35. B a m a g - M e g u i n  AG.  in Be r l i n .  
Fahrbare A u fladevorrich tung  m it schräg liegendem  
Schaufelrad und durch dessen M itte lö f fnung  ge führtem  
Förderer.

Der Förderer der Vorrichtung ist ein endloses F ö rd e r 
band. Das obere Trum m dieses Bandes läuft über die obere 
Kante des Schaufelrades und durch dessen Mittelöffnung, 
w ährend das untere T rum m  unter dem Schaufelrad h inw eg
geführt ist und vom Schaufelrad beschickt wird. Das untere 
Trum m kann an der Abwurfstelle der Vorrichtung durch 
Leitrollen so geführt werden, daß das Gut durch eine 
zwischen die beiden Trum m e greifende Rutsche nach der 
Seite abgeführt w erden kann.
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81e (126). 611 736, vom 1. 4. 33. Erteilung bekannt
gem acht am 21. 3. 35. F r i e d .  K r u p p  AG.  in E s s e n .  
Fördergerät, dessen Obergestell durch Änderung  des A b 
standes von seinen Fahrgestellen der Höhe nach eingestellt 
werden kann.

Das Gerät (Bagger oder Absetzer) ist mit Anzeige
vorrichtungen versehen, die den jeweiligen Abstand des 
Obergestelles von den Fahrgestellen anzeigen. Alle An
zeigevorrichtungen lassen sich an einer Stelle des Gerätes 
anbringen.

B U C H E R S C H A  U.
(D ie h ier genannten Bücher können durch d ie Verlag G lückauf G . m. b .H ., Essen, bezogen werden.)

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Die Schriftleitung behält sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Betriebsgemeinschaft und Betriebsführung. Grundsätze für 
die Zusammenarbeit im Betriebe. Aufgestellt vom 
Deutschen Ausschuß für  Technisches Schulwesen E.V. 
Fachgruppe 7. Beiheft zur Technischen Erziehung. 
Organ des Deutschen Ausschusses fü r  Technisches

Schulwesen E. V. 2. Aufl. 16 S. Leipzig, B. G. Teubner. 
Preis geh. 0,50 .M, bei Mehrbezug Preisermäßigung. 

Bücher und Zeitschriften aus dem VDI-Verlag. Stand vom 
1. März 1935. 63 S. Berlin, VDI-Verlag G . m. b . H .  

M i l l e r ,  William T. W .: Crushers fo r  stone and ore, their 
development, characteristics and capabilities. With an 
introduction by Sir Robert Hadfield. 234 S. mit Abb. 
London, Mining Publications, Ltd. Preis geb. 15 s.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklärung der Abkürzungen is t  in N r. 1 a u f den Seiten  2 7 - 3 0  veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D ie  F a u n e n h o r i z o n t e d e r  G a s -  u n d  G a s 

f l a m m  k o h 1 e n s c h i c h t  e n d e s  A l s d o r f e r  H o r s t e s  
i m W u r m g e b i e t  b e i  A a c h e n  u n d  e i n e  n e u e  E i n 
t e i l u n g  d e r  A l s d o r f e r  S c h i c h t e n .  Von Hahne. 
Z. dtsch. geol. Ges. 87 (1935) S. 152/57*. Kennzeichnung der 
einzelnen Horizonte. Schema der Neugliederung.

S t r a t i g r a p h i s c h e  S t e l l u n g  d e r  o s t a s t u r i s c h e n  
S t e i n k o h l e n f l ö z e .  Von Quiring. Glückauf 71 (1935) 
S. 350/54. Beschreibung einiger Kokskohlen- und M ager
kohlenvorkommen. Stratigraphische U ntersuchungsergeb
nisse.

D a s  V o r k o m m e n  v o n  E r d ö l  u n d  E r d g a s ,  v o n  
J o d -  u n d  S c h w e f e I w a s s e r i m s ü d l i c h e n  Ba y e r n .  
Von Weithofer. Z. dtsch. geol. Ges. 87 (1935) S. 166/90*. 
Quellen des alpinen Randgebietes sowie der oligozänen 
Molasse. Vorkommen im obern Donaubecken.

G e o l o g i s c h - p e t r o g r a p h i s c h e  U n t e r 
s u c h u n g e n  d e r  K a l i l a g e r  d e s  W  e r r a g e b i e t e s 
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  V e r 
t a u b u n g s e r s c h e i n u n g e n .  Von Bessert. (Schluß.) Kali 
29 (1935) S. 73/75*. Einwirkungen an jüngern Schnitten 
und Klüften. Zusammenfassung. Schrifttum.

Z u m  V e r h a l t e n  v o n  S a 1 z g e s t e i n e n b e i  
t e k t o n i s c h e m  D r u c k .  Von Fulda. Z. dtsch. geol. Ges. 
87 (1935) S. 147/51*. Erläuterung der Wirkung von tangen 
tialem Druck an Hand von Beispielen.

D ie  d e u t s c h e n  C h 1 o r - K a 1 z i u m - Q u e i l e  n. Von 
Harrassowitz. Kali 29 (1935) S. 75/80. Kennzeichnung der 
deutschen Mineralwässer mit größerm erdmuriatischem 
Anteil. Schrifttum.

Ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  A m b e r g e r  E i s e n e r z 
l a g e r s t ä t t e n .  Von Trusheim. Z. prakt. Geol. 43 (1935) 
S. 45/48*. Belegung der Auffassung, daß die Erzlösungen, 
die zur Entstehung der Lagerstätten geführt haben, aus 
dem Doggersandstein stammen. Schrifttum.

G e o p h y s i k a l i s c h e  U n t e r s u c h u n g e i n e s  K u p f e r 
v o r k o m m e n s .  Von Keunecke und Kühne. Z. prakt. Geol. 
43 (1935) S. 41/45*. Lagerstättenkundliche Erforschung. 
Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen.

B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  S c h w e f e l l a g e r 
s t ä t t e n  T u r k e s t a n s .  Von Ahlfeld. Z. prakt. Geol. 43 
(1935) S. 33/41*. Regionale Verteilung. Kennzeichnung der 
Vorkommen in Fergana und bei Schirabad. Die Lager
stätte Gaudak und andere Vorkommen. Entstehung des 
Schwefels. Wirtschaftliche Angaben.

G i s e m e n t s  d e  p h o s p h a t e s  t u n i s i e n s .  Mines 
Carrieres. 14 (1935) H. 150, S. 2/6*. Die Phosphatlager
stätten in Tunis und die Zusammensetzung der Phosphate. 
Beschreibung einiger Vorkommen.

Bergwesen.
P o n t e f r a c t  C o l l i e r i e s ,  Lt d.  Von Sinclair. Colliery 

Guard. 150 (1935) S. 565/69*. Gesamtbild und Einzel
beschreibung der neuzeitlich umgestalteten Tagesanlagen. 
Schächte und Fördermaschinen, Kraftanlagen, Sieberei 
und Kohlenwäsche.

B e d e u t u n g  d e r  E r d g a s e  f ü r  d i e  E r d ö l 
g e w i n n u n g .  Von Hummel. (Forts.) Petroleum 31 (1935)
H. 14, S. 1/8*. Wahl des Förderverfahrens. Freier Aus
bruch. Das Rückdruckverfahren. (Forts, f.)

E v o l u t i o n  d ’ u n e  m i n e  r a t i o n a l i s é e .  Von 
Motreul. Rev. Ind. minér. 343 (1935) Mémoires S. 148/60*. 
Eingehende D arlegung der Rationalisierung im Bereich 
der Berginspektion Duhamel im Saargebiet und der ge
machten Erfahrungen.

C o n v e y o r  m i n i n g  b r i n g s  n e w  l e a s e  of  l i f e  
t o  S o u t h e r n  A p p a l a c h i a n  mi n e .  Von Edwards. Coal 
Age 40 (1935) S. 143/46*. Neuzeitliche Umstellung eines 
Abbaubetriebes durch Einführung mechanischer Förder
einrichtungen.

Ü b e r  G e s t  e i n b o h r e r u n d  d e r e n  E i n f l u ß  auf  
L e i s t u n g  u n d  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  B o h r -  
b e t r i e b e s .  Von Feustel. (Schluß.) Druckluft 2 (1935) 
S. 61/64*. W arm behandlung der Gesteinbohrer. Schmieden 
und Härten.

Z w e c k m ä ß i g e  B e w i r t s c h a f t u n g  d e r  G e s t e i n 
b o h r e r  i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Weddige. 
Glückauf 71 (1935) S. 341/50*. Wahl der geeigneten Bohrer
form und des geeigneten Werkstoffes. Verteilung der 
Bohrer im Betriebe. Das Nachschärfen der Gesteinbohrer. 
Einrichtung der Schärfschmiede. Wirtschaftlichkeitsnach
weis.

E n q u ê t e  s u r  l ’ e m p l o i  d e s  e x p l o s i f s  d a n s  
l e s  h o u i l l è r e s  f r a n ç a i s e s .  Von Leprince-Ringuet. 
Ann. Mines France 6 (1934) S. 391/412. Sprengstoff
verbrauch. Einheitspatrone. Abgegebene Schüsse. Versager, 
Ausbläser usw. Unfälle beim Sprengen.

C o n t r i b u t i o n  à l ’ é t u d e  d u  b o i s a g e  en  t a i l l e ,  
l e  b o i s a g e  s u r  p i l e s  d e  b o i s .  Von Chauveau. Rev. 
Ind. minér. 343 (1935) Mémoires S. 137/47*. Gründe für 
die Einführung eines neuen Abbauverfahrens. Verwendung 
von Holzpfeilern. Betriebserfahrungen.

M e a s u r e m e n t s  o f  p r o p  l o a d s  a t  d i f f e r e n t  
d e p t h s .  Von Dixon, H ogan und Vallis. Colliery Guard. 
150 (1935) S. 575. Beschreibung der Meßstellen. Die er
mittelten Belastungsdrücke.

O v e r w i n d  p r é v e n t i o n .  Colliery Guard. 150 (1935) 
S. 576/79. lron Coal Trad. Rev. 130 (1935) S. 546/48.
Geschichtlicher Rückblick. Begriff des Übertreibens. Maß
nahmen zur G eschwindigkeitsbegrenzung an der Hänge
bank. Bremsen. Ü berwachung der Regelvorrichtungen. 
Weitere V erbesserungsvorschläge des eingesetzten Aus
schusses.

L e s  t r a î n a g e s  p a r  c â b l e - t ê t e  e t  c â b l e - q u e u e  
a u x  m i n e s  d e  R o c h e - l a - M o l i è r e  e t  F i r m i n y .  
Von Aubery. Rev. Ind. minér. 343 (1935) Mémoires S. 161/71*. 
Kabelführung in Kurven. Förderhaspel. Signalgebung. 
Leistung und Kostenberechnung. Vergleich mit ändern 
Förderarten.

E i n e  n e u z e i t l i c h e  G e f ä ß f ö r d e r a n l a g e  i m 
p o l n i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Pohl. Glück
auf 71 (1935) S. 356/57. Betriebserfahrungen mit der auf 
dem Schacht Präsident Moscicki in Ostoberschlesien in 
Betrieb genom m enen Gefäßförderanlage.
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I n c i d e n t s  d e  m i s e  e n  m a r c h e  e t  m a l a d i e s  
d e s  p o m p e s  c e n t r i f u g e s .  Von Guerin. Met. et Mach. 
19 (1935) S. 112/15*. E rörterung  der beim Betriebe von 
Zentrifugalpumpen möglichen verschiedenen Fälle von 
Schwierigkeiten. Krankheiten der Pumpen. Wirbelbildung.

V o l u m e  vs.  p r e s s u r e  i n m i n e  V e n t i l a t i o n .  
Von Montgomery. Coal Age 40 (1935) S. 153/56*. Luft
bedarf einer Grube. G rubenwiderstand. Größe und 
Leistung des Ventilators. Anforderungen an die W et te r 
wege.

P o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  i g n i t i o n  o f  f i r e d a m p  
b y  c e r t i f i e d  m i n e - s i g n a l l i n g  b e l l  s. Von 
Winstanley. lron Coal Trad. Rev. 130 (1935) S. 540/41.
Mitteilung über eingehende Versuche. Versuchseinrichtung 
und Ergebnisse. Folgerungen.

U n d e r g r o u n d  l a y - o u t  o f  s w i t c h g e a r  a n d  
c a b l e s .  Von McAlpine, Scott und Hastings. Min. electr. 
Engr. 15 (1935) S. 286/93*. Schacht- und Streckenkabel. 
Spannungsabfall. Kabel im Abbau. Schalteinrichtungen 
untertage. Schutzmaßnahmen. Anlage- und Betriebskosten.

U n d e r g r o u n d  l i g h t i n g  a n d  t r a i l i n g  c a b l e s .  
Von Horsley. Min. electr. Engr. 15 (1935) S. 277/86*. Ab
leitung von Formeln zur Berechnung ortsfester Beleuch
tungsanlagen untertage. Praktische Beispiele. Gebräuch
liche Arten von Schleppkabeln. Verbindung mit dem 
Förderbandmotor. Beleuchtungsvorschriften.

N e w  O l d h a m  4 - v o l t  e l e c t r i c  l a m p .  Iron Coal 
Trad. Rev. 130 (1935) S. 489/90*. Beschreibung zweier 
neuer Lampen. Lichtstärken und Brennzeiten.

L e s  n o u v e a u x  t a m i s  d e  c l a s s e m e n t  e t  
d ’ e g o u t t a g e  d e s  c h a r b o n s .  Von Berthelot. Mines 
Carrieres 14 (1935) H. 150, S. 7/12*. Besprechung neuer 
Klassier- und Entw ässerungssiebe für Kohlen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
L e i s t u n g s -  u n d  R e g e 1 v e r s u c h e a n  e i n e m  

V e l o x - D a m p f e r z e u g e r .  Von Stodola. Z. VDI 79
(1935) S. 429/36*. Aufbau des ölgefeuerten Dampf
erzeugers. Regelvorrichtung. Beeinflussung des Baustoff
gefüges. Leistungsversuch. W irkungsgrade. Regelversuche.

P u m p e n a r b e i t  u n d  D a m p f e n t s p  a n  n u n g .  Von 
Peters. Wärme 58 (1935) S. 217/21*. Untersuchung der Z u 
sammenhänge zwischen D am pfentspannung und Pum pen
arbeit beim Vorkauf-Kessel und bei gewöhnlichen W asser
rohrkesseln.

S t a n d ,  E n t w i c k 1 u n g s m ö g 1 i c h k e i t e n u n d  
A u s s i c h t e n  d e s  K o h 1 e n s t a u b m o t o r s. Von Wahl. 
Stahl u. Eisen 55 (1935) S .409/18*. Bisherige Entwicklung. 
Krafterzeugung im Staubmotor. Verschleiß und Verschleiß
bekämpfung. Gliederung der weitern Forschungsarbeiten. 
Aussichten und Bedeutung.

Hüttenwesen.
D ie  B e w e r t u n g  v o n  E i s e n e r z e n .  Von Luyken. 

Stahl u. Eisen 55 (1935) S. 419/23*. Allgemeine G rund 
lagen. Besprechung des Einflusses der V ersorgungsm ög
lichkeiten an einem Beispiel. Verrechnungspreise . Reduzier
barkeit der Erze und Bewertung.

R o s t s c h u t z  v o n  S t a h l b a u t e n  d u r c h  Z i n k 
ü b e r z ü g e .  Von Forstner. Chem.-Ztg. 59 (1935) S. 293/95. 
Übersicht über die vorliegenden Erfahrungen und das 
umfangreiche Schrift tum.

A r s e n e n t f e r n u n g a u s  S p e i s e n  m i t t e l s  
S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  u n d  S a 1 z s ä u r e g a s. Von 
Borchers und Hermanns. Met. u. Erz 32 (1935) S. 137/40. 
Kennzeichnung des Verfahrens und der damit erzielten 
Erfolge.

M o d e r n  s u p e r - h a r d  c u t t i n g  m a t e r i a l s .  Iron 
Coal Trad. Rev. 130 (1935) S. 487. Besprechung der Her- 
stellungs- und V erwendungsweise neuer Hartmetalle.

Chemische Technologie.
M i d l a n d  C o k e  R e s e a r c h  C o m m i t t e e .  Colliery 

Guard. 150 (1935) S. 573/74. Iron Coal Trad. Rev. 130 (1935) 
S. 538. Bericht über Fortschri t te  im Jahre 1934. Versuche 
in Koksöfen zur V erbesserung der Koksgüte. Die Bildung 
von Koks und seine V erbrennung.

C o k e - o v e n  i n s t a l l a t i o n  of  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
I r on  a n d  S t e e l  I n d u s t r i a l  C o r p o r a t i o n ,  P r e t o r i a .  
Iron Coal Trad. Rev. 130 (1935) S. 529/32 und 549/52*. 
Beschreibung der neuzeitl ichen A nforderungen en tsp re 

chenden Kokerei und Anlagen zur Gewinnung der Neben
erzeugnisse.

T h e  h y d r o g e n a t i o n  o f  c o a l .  Von Pier. Iron 
Coal Trad. Rev. 130 (1935) S. 485/86* und 543/45*. G rund 
lagen der katalytischen Hydrierung. Synthese von Ammo
niak und Methanol. Technische Entwicklung. L abora
tor iumsmäßige Versuche. Versuche im technischen M aß
stab mit Steinkohle. Die für die Hydrierung geeigneten 
Kohlensorten.

D i e  E r z e u g u n g  v o n  W a s s e r g a s  a u s  B r a u n 
k o h l e  i m Pi  n t  s c h - H i 11 e b r a n d - G e n e r a t  o r. Von 
Gerdes. Braunkohle 34 (1935) S. 193/97 und 216/19*. Be
schreibung der Anlage. Arbeitsweise und Betr iebsergebnisse.

Chemie und Physik.
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a c o a l  a n a l y s i s ;  r e v i e w  

of  m e t h o d s  a d o p t e d  b y  t h e  F u e l  R e s e a r c h  Bo a r d .  
Von Dawe und Coles. Iron Coal Trad. Rev. 130 (1935) 
S. 497/98 und 536/37*. Probenehmen. Die Kohlenanalyse 
und ihre Auswertung. Chlorgehalt der Flöze.

A r e c o r d i n g  m a n o m e t e r  h a v i n g  l o w  i n e r t i a .  
Von Allsop und Lloyd. Safety Mines Res. Bd. Pap. 1935,
H. 91, S. 1/20*. Elektromechanische Analyse eines opti
schen Manometers. Wahl des elektrischen Aufzeichnungs
verfahrens. Drei Manometerbauarten.

Wirtschaft und Statistik.
D ie  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e s  B e r g b a u s  i m L a h n 

g e b i e t .  Von Witte. Stahl u. Eisen 55 (1935) S.377/82*. 
Wirtschaftliche Zusammenhänge im Lahngebiet. Lagerung, 
Vorräte und Förderung an Eisen- und Manganerzen. Be
deutung der Vorkommen an sonstigen Metallerzen sowie 
an Phosphorit,  Bauxit und Braunkohle.

D e r  R u h r b e r g b a u  i m J a h r e  1934. (Schluß.) 
Glückauf 71 (1935) S. 354/56. Zusam mensetzung der Beleg
schaft. Bestände an Kohlen, Koks und Briketten. Kohlen
versand auf Eisenbahn und W asserweg.

D e r  m i t t e l d e u t s c h e  B r a u n k o h l e n b e r g b a u  
i m K a l e n d e r j a h r  1934. Von Pothmann. (Schluß.) Braun
kohle 34 (1935) S. 198/202*. Brikettstapelbestände. W agen 
gestellungsziffer. Entwicklung der Belegschaft. Feier
schichten und Löhne.

P E R S Ö N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Dr.-Ing. R a u c h  vom 1. April an auf 

weitere sechs Monate zur Fortführung  eines eigenen tech 
nischen Büros in Halle (Saale),

der Bergassessor Kurt v o n  V e l s e n  vom 1. April an 
auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tätigkeit 
bei der H auptverw altung der Braunkohlen- und Brikett- 
Industrie AG. in Berlin,

der Bergassessor W i t s c h  vom 1. April an auf weitere 
sechs Monate zur Fortse tzung  seiner Tätigkeit bei der 
Gewerkschaft Walter, U nternehmen für Schachtbau und 
Grubenausbau in Essen,

der Bergassessor Hans T heodor U h l e n b r u c k  vom
1. April an auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner 
Tätigkeit bei der Preußischen Bergwerks- und Hütten- 
AG., Zweigniederlassung Steinkohlenbergwerke Hinden- 
burg  (O.-S.),

der Bergassessor S c h w a k e  vom 1. April an auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Beschäftigung bei der 
Mansfeld-AG. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Zeche Mans
feld in Bochum-Langendreer,

der Bergassessor W olfhart S c h a r f  vom 1. April an 
auf sechs Monate zur Übernahme einer Stellung bei der
I. G. Farbenindustrie, Abteilung Braunkohlenwerke in 
Frechen,

der Bergassessor K l e i n e  vom 4. März an auf drei 
Monate zur Übernahme einer Tätigkeit bei der Gelsen- 
k irchener Bergwerks-AG., G ruppe D ortmund.

Der Geologe Dr. Ke l l e r ,  Assistent am Ruhrland- 
Museum der Stadt Essen, ist zum Privatdozenten an der 
Universität Köln ernannt worden.
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Otto Scharf f .
Wieder ist einer der alten, bewährten Bergleute dahin

gegangen, die in leitenden Stellungen dem preußischen 
Bergbau gedient und mit ihrem Wissen und Können zu 
seinem Gedeihen beigetragen haben: Berghauptmann i. R. 
Wirklicher Geheimer O berbergra t  Dr. phil. h. c. Otto  Scharf 
ist am 22. März 1935, kurz bevor er die seltene Feier der 
60. Wiederkehr des Tages seiner ersten Grubenfahrt hätte 
begehen können, zu Halle an der Saale gestorben. Damit 
endete ein langes und erfolgreiches Bergmannsleben, dem 
die Mannigfaltigkeit des Wirkens und die Verschieden
artigkeit der beruflichen Stätten ein besonderes Gepräge 
gaben, denn Scharfs hervorragende Arbeitskraft, bedeutende 
Kenntnisse und angeborene vorbildliche 
Pflichttreue haben in fast allen Bergbau- 
bezirken Preußens Spuren seiner T ä tig 
keit hinterlassen.

Sein Großvater, der Stifter des Fa 
miliengutes Klein-Ostrau bei Bad D ürren 
berg, auf dem Otto Scharf am 14. Juli 1854 
geboren wurde, war einer der Begründer 
der Werschen-Weißenfelser Braunkohlen- 
Aktiengesellschaft und hatte im Jahre 1833 
unter Benutzung der Mutterlaugensalze 
der Saline D ürrenberg die ersten Ver
suche mit Kalisalzdüngung gemacht. Diese 
Familienüberlieferung gab seinem Enkel 
die erste Anregung, das Bergfach als Be
ruf zu wählen. Am 5. April 1875 verfuhr 
Scharf, nachdem er das Realgymnasium 
der Franckeschen Stiftung zu Halle bis 
zur Reifeprüfung durchmessen hatte, seine 
erste Schicht auf dem staatlichen Stein
kohlenbergwerk bei Wettin.

Seine weitere Ausbildung führte ihn auf die Hochschulen 
zu Halle und Berlin. Am 10. Juni 1880 wurde er zum Berg
referendar, am 30. September 1884 zum Bergassessor er 
nannt. Nach kurzer Beschäftigung beim Oberbergam t zu 
Halle leitete er am Salzamt zu Schönebeck eine Zeitlang 
das Abteufen des Moltke-Schachtes, vertrat den Bergrevier
beamten zu Bochum und war Hilfsarbeiter im Bergrevier 
Waldenburg. Noch im Jahre 1885 wurde er an die Berg
werksdirektion zu Saarbrücken versetzt und im Jahre dar 
auf zum Berginspektor bei der Berginspektion Heinitz 
ernannt. Im Januar 1888 wurde er Bergmeister und Berg 
revierbeamter des Bergreviers Westlich-Dortmund.

In Dortmund blieb Scharf, seit 1891 Bergrat, länger als 
12 Jahre. Hier richtete er sein besonderes Augenmerk auf 
die Verbesserung der Wetterwirtschaft und die Bekämpfung 
der Schlagwetter- und Kohlenstaubgefahr.  Er setzte sich für 
die Bestellung von Schießmeistern ein und empfahl die Ver
stärkung der bergpolizeilichen Aufsicht durch die Zuweisung 
von Hilfskräften (Einfahrern) an die Bergrevierbeamten. 
Als im Jahre 1897 die Preußische Stein- und Kohlenfall
kommission zusammentrat, wurde Scharf eines ihrer tätigsten 
Mitglieder und berichtete über das Ergebnis ihrer Arbeiten 
in dem in der Zeitschrift  für das Berg-, Hütten- und Salinen
wesen erschienenen Aufsatz »Grundsätze und praktisch 
verwertbare Vorschläge zur Bekämpfung der Stein- und 
Kohlenfallgefahr«.

Damals wie auch fernerhin trug Scharf mit seinem stark 
ausgeprägten  sozialen Verständnis Sorge für die gesundheit 
fördernden Einrichtungen auf den Gruben sowie für die 
Besserung der W ohnungsverhältnisse der Belegschaften und 
bemühte sich nach Kräften um den Ausgleich der G egen 
sätze zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

Am 1. April 1901 wurde er als O berbergra t  und Mitglied 
des O berbergam ts nach Breslau versetzt , jedoch war seines

Bleibens in Schlesien nicht lange. Am 1. Februar 1905 er
hielt er die Stelle als Geheimer Bergrat und Vorsitzender der 
Bergwerksdirektion für die staatlichen Steinkohlenbergwerke 
in Westfalen, die ihren Sitz damals noch in Dortm und hatte, 
bald darauf aber nach Recklinghausen verlegt wurde, und 
am 1. Juli 1907 tra t  er als Berghauptmann an die Spitze des 
Oberbergam tes zu Halle. In den langen Jahren dieses Amtes 
war er unter ste ter Fühlungnahm e mit Bergwerksbesitzern, 
Grubenbeamten und Arbeitern bestrebt, die Entwicklung 
des Braunkohlen-, Kali- und Kupferschieferbergbaus zu 
fördern, für die Sicherheit der Gruben und Brikettfabriken 
und ihrer Arbeiter zu sorgen und die strengen bergpolizei

lichen Vorschriften nach Möglichkeit zu 
mildern.

Stark beschäftigte Scharf, der selbst 
Rutengänger war, die Wünschelrutenfrage. 
Er unterstützte alle ehrlichen Bestrebungen 
zu ihrer Erforschung, tra t  aber den Aus
wüchsen der gewerbsm äßigen und unsach
lichen Rutengängerei stets nachdrücklich 
entgegen. Der erste internationale Wün- 
schelruten-Kongreß tagte  in Halle unter 
seinem Vorsitz.

Ein bleibendes wissenschaftliches Ver
dienst erwarb sich Scharf durch die 
Gründung und Leitung des »Halleschen 
Verbandes für die Erforschung der mittel
deutschen Bodenschätze und ihrer Ver
wertung« am 26. September 1917 und die 
durch denV erband  ermöglichte Schaffung 
des einzigartigen Geiseltal-Museums mit 
seinen reichen Schätzen an fossilen 
Pflanzen- und Tierresten. Die philosophi

sche Fakultät der Universität Halle hat im Jahre 1920 durch 
die Verleihung der E hrendoktorwürde diese Verdienste g e 
bührend anerkannt.

Das Lebensbild des Verstorbenen wäre nicht vollständig, 
wenn nicht auch seiner militärischen Tätigkeit gedacht 
würde, denn er war mit Leib und Seele Soldat. Seiner 
Dienstpflicht hatte er in den Jahren 1876 und 1877 in Halle 
beim Füsilierregiment Nr. 36 genügt, und er hielt ihm die 
Treue, bis er Ende 1915 als Hauptmann der Landwehr den 
Abschied nahm. Im Weltkriege fand er beim Militärpaket
depot Halle Verwendung.

In stolzer T rauer  trug er, der echte deutsche Familien
vater, mit seiner w esensverwandten Gattin den Verlust 
zweier hoffnungsvoller Söhne, die auf dem Felde der Ehre 
ihr Leben ließen, auch hierin getreu seinem Wahlspruch: 
»Salus populi suprema lex!« Um so g rößer  w ar die Freude 
der Eltern, die ihnen gebliebenen Söhne nach dem Kriege 
zu tüchtigen Bergleuten heranwachsen zu sehen.

Am 31. März 1921 tra t Berghauptmann Scharf in den 
Ruhestand, blieb aber auch danach rastlos tätig. Aus
spannung suchte er auf W anderungen  und auf der Jagd, 
die er noch bis in seine letzte Lebenszeit ausübte. In 
Frische und Rüstigkeit nahm er am Bergmannstage 1933 
als ältester Bergmann teil und erfreute sich noch der 
Ehrungen zur Feier seines 80. Geburts tages.

Berghauptmann Scharf wird bei allen, die unter ihm 
gearbeitet, ihn gekannt und ihm nahegestanden haben und 
die um seinen Heim gang trauern, als ein vorbildlicher 
preußischer Beamter,  als ein Vorgesetzter von unbegrenztem 
Wohlwollen, als ein Bergmann von echtem Schrot und Korn, 
als begeisterter Vaterlandsfreund und als ein liebenswerter,  
treuer, mitfühlender und aufrechter Mann im Gedächtnis 
fortleben. W. S e r i o .


