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Verfahren zur Bestimmung der Mahlbarkeit von Steinkohle.
Von D o z e n t  Dr.-Ing . habil.  W. G r ü n d e r ,  Breslau.

Bei der  H ers te l lu n g  s taub fö rm iger  G ü te r  in M a h l 
anlagen ist die Kenntnis de r  M ahleigenschaften  des 
Rohstoffes nicht n u r  fü r  die A usw ahl geeigneten  Auf
gabegutes wichtig, sonde rn  auch fü r  die Leistung der 
Anlage von en tsche idender  Bedeutung. Die M a h l 
barkeit eines R ohs to ffes  h än g t  von zahlreichen 
Faktoren ab, wobei Feuchtigkeitsgehalt ,  K orngröße  
und K ornzusam m ensetzung  des A ufgabegutes ,  vor 
allem aber die S tru k tu r  des  Stoffes, seine H ärte ,  S pal t 
barkeit, Sprödigkeit,  M ürb igkei t  usw. fü r  das  M ahl
ergebnis m a ßgebend  sind. Vom gefügem äßigen  und 
stofflichen Aufbau h än g t  auch d e r  M ah lw iders tand  ab. 
Bei der  Verm ahlung  eines Brenns to ffes  auf  S taub 
feinung ist de r  M ah lw iders tand  des A ufgabegutes  für  
die Leistung d e r  M a hlan lage  bestimm end, und  dem 
nach werden auch die Zerk le inerungskosten  je Einheit 
vom M ahlw iders tand  beeinflußt.

Die allgemeine F o rd e ru n g  in de r  Aufbereitung, 
jeden Rohstoff  seinem g ü n s t ig s te n  V erwendungszweck 
zur weitern V erarbei tung  zuzuführen,  zw ingt auch bei 
der Auswahl g ee igne te r  Kohlen fü r  die K oh lens taub 
herstellung, die M ahlbarke i t  w eitgehend  zu berück
sichtigen. Die D urchsa tz le is tungen  von K ohlens taub 
mahlanlagen zeigen deutlich, daß  z. B. Kohlen gleicher 
Gasgehalte g ro ß e  U ntersch iede in ihren M ahle igen 
schaften aufweisen, besonders  dann, w enn die Kohlen
sorten von verschiedenen F lözen o d e r  Schachtanlagen 
stammen. Die Kenntnis  chemischer und  kohlenpetro-  
graphischer E igenschaften  oder  die A ngabe der 
flüchtigen Bestandteile  ist also zu r  Kennzeichnung 
einer fü r  die S taube rzeugung  gee igne ten  Kohle nicht 
ausreichend. Vor A bgabe ihrer  G ew ähr le is tungen  bei 
neu erstellten M ahlan lagen  führen  die Lieferfirmen 
zahlreiche P robeverm ah lungen  durch. T r i t t  jedoch 
später ein W echsel im K ohlenbezug ein, so w ird  un te r  
Umständen die zugesicherte  Leis tung bei gle icher 
Feinung nicht m e h r  erreicht,  weil t ro tz  annähernd  
gleicher chemischer u nd  koh lenpe trog raph ische r  
Eigenschaften eben die M ahlbarke i t  d e r  Kohlen ver 
schieden ist. Z u r  Erz ie lung  von H öchs t le is tungen  ist 
es daher  nicht n u r  für  den Betr ieb von M ahlan lagen ,  
sondern auch aus G rü n d e n  der  Energ ie-  und  W e r k 
stoffersparnis (Verschleiß  der  M ühlenw erkzeuge)  n o t 
wendig, gee ignete  G erä te  zu entwickeln, die bereits  bei 
Vermahlung von kleinen P robem engen  A ufschluß über 
die mahltechnischen E igenschaf ten  fe s te r  Brenns toffe  
zu geben vermögen.

Ausländische Verfahren zur Mahlbarkeitsbestimmung.

In den le tzten Ja h re n  sind zahlreiche M e ß 
verfahren fü r  die M ah lbarke i tsbes t im m ung  entwickelt  
worden. M an ha t  en tw e d e r  au f  physikalischem W ege 
die Z erk le inerungsarbe it  von P ro b e k ö rp e rn  bes tim m ter  
geom etr ischer  A bm essungen  erm it te l t  o d e r  Ver

mahlungsversuche mit kleinen P robem engen durch 
geführ t ,  wobei Vorrichtung und Verfahren durch 
N orm ung  festgelegt w orden sind. Dem Aufbereiter 
erscheint der  letzte W e g  zweckmäßiger,  da man dabei 
unabhäng ig  von der  H ers te llung  geeigneter  P robe 
würfel  dem Form enre ichtum  des Rohstoffes und 
seinem stofflichen und gefügem äßigen  Aufbau besser 
gerech t werden kann.

Besonders e ingehend haben sich amerikanische 
Forscher  mit der  Ausarbei tung  von Verfahren zur 
M ahlbarkeitsbestim m ung beschäftigt. So benutzt z. B. 
H a r d g r o v e 1 eine F liehkraftkugelmühle mit 8 S tah l 
kugeln von je 25 mm Dmr. und  erm itte l t  den Z e r 
k le inerungsfortschr i t t  einer Siebfraktion als A ufgabe
g u t  (50  g de r  Kornklasse 1 ,4 -0 ,5 9  mm) nach 60 U m 
drehungen  der  Mühle.

C r o s s ,  B a l t z e r  und H u d s o n 2 benutzen gew öhn 
liche Laboratorium sm ühlen  mit Stahlkugel- oder 
F lin ts te infüllungen, vermahlen 2 0 0 - 5 0 0  g  vor
zerkleinertes und  abgesiebtes A ufgabegu t und  er 
mitteln den M ahlbarkeits index durch Berechnung der 
spezifischen Oberfläche aus den Körnungskennlinien 
nach siebanalytischer U ntersuchung  o d e r  durch das 
Gew icht in G ram m  des D urchganges durch ein Sieb 
von 0,149 mm M aschenweite nach drei Teilmahlungen 
( 3 x j e  1000 U m drehungen  d e r  Kugelmühle).

Das amerikanische Norm verfahren  ist von 
Y a n c e y ,  F u r s e u n d  B l a c k b u r n 3 im Bureau of Mines 
ausgearbe ite t  worden. Als Zerkleinerungsger.ät wird 
eine Stah l trom m elm ühle  von 205 mm Dmr. und 
200 mm Länge benutzt, die mit 100 Stahlkugeln  von 
1 Zoll Dmr. gefü ll t  ist. Die Zahl de r  U mdrehungen 
b e träg t  40/min. Z u r  P robeverm ahlung  werden 500 g 
einer  lufttrocknen, auf W alzenstüh len  bes timm ter 
Abm essungen  s tufenweise vorzerkle inerten  Kohle 
(K ornk lasse  2 - 0 , 0 7 4  m m ) aufgegeben. D er  Versuch 
wird  wie fo lg t  durchgeführt .

Nach e iner  bestimmten Zahl von Um drehungen  
setzt man die Mühle still  und gib t  den Inhalt  auf  ein 
grobes  Sieb, das die Kugeln zurückhält  und die Kohle 
durchfallen  läßt.  Das M ahlgu t w ird  dann auf einem 
200-Maschen-Sieb von H an d  gesiebt. Der S iebdurch
g a n g  soll e twa 10o/o (50  g)  bei e iner  Teilm ahlung  
betragen. D er S iebrückhalt w ird  wieder der  Mühle 
zuge führ t  und  der  gle ichen M ahldauer  (gleicher Zahl 
von U m drehungen )  un te rw orfen  wie bei der  ersten  
Teilm ahlung . Dieses Verfahren wird  nun solange f o r t 
gesetzt,  bis mindestens 80 o/o (400 g)  der  Aufgabe 
durch das  200-Maschen-Sieb h indurchgegangen  sind.

1 Hardgrove: Orindability of coal,Trans. Amer. Soc. Mech. Eng. 54 
(1932) S. 37.

2 Baltzer und Hudson: A method for rating the grindabilify or 
pulverisability of coal, developed by the Fuel Research Laboratories, Dept. 
of Mines, Canada, Report Nr. 737—1, 1933; Fuel Economist 8 (1933) S. 703.

3 Yancey, Furse und Blackburn: Estitmtion of the grmdability 
of coal, Trans. Amer. Inst. Min. Metallurg. Engr. (1934) S. 108 und 267.
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D e r  M a h l b a r k e i t s i n d e x  i s t  e n t w e d e r  d ie  z u r  V e r 

m a h l u n g  d e s  M u s t e r s  a u f  e in e  f e s t g e l e g t e  F e i n u n g  

( z . B .  8 0 o/o d u r c h  2 0 0  M a s c h e n )  e r f o r d e r l i c h e  U m 
d r e h u n g s z a h l  d e r  K u g e l m ü h l e  o d e r  d ie  M a h l l e i s t u n g  

in k g  F e r t i g g u t  ( - 0 , 0 7 4  m m )  je  h.
B e s o n d e r s  e i n g e h e n d  h a t  s ich  a u c h  H e y w o o d 1 

m i t  d e n  F r a g e n  d e r  M a h l b a r k e i t s b e s t i m m u n g  v o n  

S t e in k o h l e  b e s c h ä f t i g t .  E r  s c h l ä g t  v o r ,  M a h l v e r s u c h e  
m i t  k le in e n  E i n w a g e n  ( 2 5  g )  in M ö r s e r m ü h l e n ,  D r u c k -  

u n d  S c h l a g v e r s u c h e  m i t  K o h l e n w ü r f e l n  v o n  1 b is  

I 1/2 Z o l l  K a n t e n l ä n g e  d u r c h z u f ü h r e n  u n d  d ie  M a h l 
b a r k e i t  je  m 2 O b e r f l ä c h e  zu  b e r e c h n e n  o d e r  d u r c h  
M a h l v e r s u c h e  a n  W a l z e n s t ü h l e n ,  R i tz v e r s u c h e  an  

p o l i e r t e n  K o h l e n o b e r f l ä c h e n  o d e r  A b r i e b v e r s u c h e  m i t  

S c h m i r g e l tu c h  A u f s c h l u ß  ü b e r  d ie  M a h l b a r k e i t  v o n  

S t e i n k o h l e n p r o b e n  zu  e r h a l t e n .

D e r  S t ru k tu rp rü fe r .

D ie s e  b e r e i t s  b e s t e h e n d e n  V e r f a h r e n  g e b e n  z w a r  

A u s k u n f t  ü b e r  d ie  M a h l b a r k e i t  v o n  S t e in k o h l e n ,  s in d  

j e d o c h  f ü r  d ie  P r a x i s  zu u m s t ä n d l i c h  u n d  b e n ö t i g e n  
in d e r  e x p e r i m e n t e l l e n  D u r c h f ü h r u n g  n e b e n  g r o ß e r  
S o r g f a l t  e r h e b l i c h e n  Z e i t a u f w a n d  f ü r  d ie  E r m i t t l u n g  

d e s  M a h l b a r k e i t s i n d e x  e in e s  M u s t e r s .  M a n  is t  a l s o  

n i c h t  in  d e r  L a g e ,  m i t  i h r e r  H i l f e  a u s  e in e r  g r o ß e m  
A n z a h l  v o n  K o h l e n p r o b e n  in k u r z e r  Z e i t  d ie  m a h l 
t e c h n i s c h  g ü n s t i g s t e  K o h le  z u r  S t a u b e r z e u g u n g  a u s 

z u w ä h le n .
In  d e n  l e t z te n  J a h r e n  i s t  d a h e r  im  A u f b e r e i t u n g s 

l a b o r a t o r i u m  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  B r e s l a u  in 
Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  d e r  F i r m a  B r a b e n d e r  in D u i s b u r g  

e in  G e r ä t  e n tw ic k e l t  w o r d e n ,  d a s  b e r e i t s  in  e in i g e n  
M i n u t e n  d ie  E r m i t t l u n g  d e r  M a h l e i g e n s c h a f t e n  v o n  

S t e in k o h l e n  u n d  ä n d e r n  S t o f f e n  e r m ö g l i c h t ,  w o b e i  
d a s  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s  s e l b s t t ä t i g  in D i a g r a m m 

f o r m  a u f g e z e i c h n e t  w i rd .

B a u a r t  u n d  A r b e i t s w e i s e .

D a s  a ls  S t r u k t u r p r ü f e r  b e z e i c h n e te  G e r ä t  (A b b .  1) 

b e s t e h t  im  w e s e n t l i c h e n  a u s  e i n e r  K e g e lm ü h l e  (A b b .  2)  
a l s  Z e r k l e i n e r u n g s w e r k z e u g  u n d  e in e m  E l e k t r o 
d y n a m o m e t e r  a l s  A n z e ig e g e r ä t .  D ie  f ü r  d e n  V e r s u c h  

a u s r e i c h e n d e  P r o b e m e n g e  v o n  7 5 - 1 0 0  g  e i n e r  b e 

s t i m m t e n  K o r n k l a s s e  w i r d  in d e n  E i n l a u f t r i c h t e r  a  
(A b b .  2 )  d e r  K e g e lm ü h le  g e g e b e n  u n d  g e l a n g t  in d e n  
M a h l r a u m  b, d e r  d u r c h  d a s  e ig e n t l i c h e  Z e r k l e i n e r u n g s 

w e r k z e u g ,  e in e n  M a h l k e g e l  m i t  b e s t i m m t e r  R i f f e lu n g ,

u n d  d e n  M a h l r i n g  b e g r e n z t  w i r d .  D ie  E i n s t e l l u n g  d e r  

S p a l t w e i t e  e r f o l g t  d u r c h  d e n  E x z e n t e r  c, d u r c h  d en  

m a n  d e n  M a h l r i n g  be i  f e s t s t e h e n d e m  M a h lk e g e l  

a n h e b e n  ( g r o ß e r  S p a l t )  u n d  s e n k e n  ( k l e i n e r  S p a l t )  

k a n n .  D e r  M a h l k e g e l  i s t  d u r c h  d ie  K u p p l u n g  d  m it  

d e m  E l e k t r o d y n a m o m e t e r  v e r b u n d e n  u n d  w i r d  m it  

H i l f e  e in e s  Z a h n r a d v o r g e l e g e s  d u r c h  d e n  M o t o r  des 

D y n a m o m e t e r s  m i t  k o n s t a n t e r  D r e h z a h l  ( 5 6  U /m in )  

a n g e t r i e b e n .  D i e s e r  M o t o r  ( A b b .  3 )  i s t  a n  se inen  
b e id e n  W e l l e n s t ü m p f e n  p e n d e l n d  in  z w e i  a u f  d e r  

G r u n d p l a t t e  d e r  V o r r i c h t u n g  b e f e s t i g t e n  L a g e r n  a u f 

g e h ä n g t .  M i t  d e m  M o t o r  i s t  u n m i t t e l b a r  e in  e b e n f a l l s  

a u f g e h ä n g t e s  Z a h n r a d g e t r i e b e  g e k u p p e l t .  Bei l e e r 

l a u f e n d e r  K e g e l m ü h l e  s t e h t  d a s  G e h ä u s e  s t i l l ;  d e r  

A n z e i g e w e r t  i s t  N u l l .  W e n n  n u n  d ie  K e g e lm ü h l e  d a s  

A u f g a b e g u t ,  a l s o  d ie  P r o b e m e n g e ,  zu  v e r m a h le n  

b e g in n t ,  w i r d  d ie  M ü h l e  K r a f t  v e r b r a u c h e n  u n d  den  

M o t o r  b e l a s t e n .  S o b a l d  d e r  u m l a u f e n d e  T e i l  K r a f t  an  

d ie  M ü h l e  a b g e b e n  m u ß ,  h a t  d a s  G e h ä u s e  d a s  

B e s t r e b e n ,  s ich  in  e n t g e g e n g e s e t z t e r  R i c h t u n g  zu 

d r e h e n .  D a s  M e ß s y s t e m  i s t  s o  e in g e s t e l l t ,  d a ß  die 

R ü c k w i r k u n g  d e s  G e h ä u s e s  g e n a u  e b e n s o  g r o ß  is t  w ie  

d ie  K r a f t ,  d ie  d e r  d r e h e n d e  T e i l  a u f  d ie  K e g e lm ü h le  

a u s ü b t .

a E infü lltr ich ter , b M ahlraum , c E inste llexzen ter , 
d  K upp lu ng .

Abb. 2. K egelm ühle .

Abb. 1. S t ru k tu rp rü fe r .

1 H ey wood : Resistance to grinding of coals, J. Inst. Fuel 9 (1935) S.94

a W a g en h o p f m it Skala, b Schreibvorrich tung, c Haupt
hebelarm , d  M otorgehäu se , e G eg en g ew ich t,  f  Öldämpfer, 
g  H ebelarm  2, h A ufh ängu ng des H ebe larm es 2 an der 
G rundp la tte , i A u fh ängezapfen , k Z w ischenstück , l und 
m Schiene und B üge l zu r E in s te llu n g  d e r  M eßbereiche I, 

H  und ¡11.

Abb. 3. A ufbau  des E le k t ro d y n am o m ete rs .



30.  Juli 1938 G l ü c k a u f 643

Z u r  Ü b e r t r a g u n g  d e r  A n z e ig e w e r t e  a u f  d ie  W a g e n 

s k a la  a  (A b b .  3 )  b z w .  d ie  S c h r e ib v o r r ic h tu n g  b s in d  

2 H e b e ls y s te m e  v o r h a n d e n .  D e r  H a u p t h e b e la r m  c is t  

am  M o to r g e h ä u s e  d  b e fe s t ig t  ( D r e h p u n k t )  u n d  e n d e t  

an d e r  M o t o r s e i t e  in  d e m  z u r  N u l l p u n k t e in s t e l lu n g  

des G e h ä u s e s  v e r s c h ie b b a r e n  G e g e n g e w i c h t  e, 
w ä h re n d  am  e n tg e g e n g e s e tz t e n  E n d e  d e r  Ö l d ä m p f e r /  

d ie  H e b e ls c h w a n k u n g e n  b e g r e n z t .  D e r  z w e i te  H e b e l  g 
is t u n te r  d e r  G r u n d p l a t t e  im  D r e h p u n k t  h a u fg e h ä n g t .  

D e r  eine  H e b e l a r m  is t  m i t  d e r  W a a g e  v e r b u n d e n ,  

w ä h re n d  d e r  a n d e r e ,  v o m  D r e h p u n k t  h au s , im  V e r 

h ä ltn is  1 : 3 : 5  g e t e i l t  is t  u n d  a n  d ie s e n  S te l le n  d ie  

Z a p fe n  i  b e s itz t ,  d ie  d u r c h  d a s  Z w is c h e n s tü c k  k  d ie  

V e r b in d u n g  m i t  d e m  o b e r n  H e b e la r m  c h e rs te l le n .  M i t  

H i l f e  des B ü g e ls  m  u n d  d e r  S c h ie n e  l  is t  es m ö g l ic h ,  

das H e b e lü b e r s e t z u n g s v e r h ä l tn is  d u rc h  U m h ä n g e n  d e r  

V e r b in d u n g  k l e ic h t  zu  ä n d e r n  u n d  d a m i t  d ie  E m p 

f in d l ic h k e i t  des G e r ä t e s  n a c h  B e d a r f  zu  s te ig e rn .  D e r  

A n z e ig e w e r t  ( D r e h m o m e n t )  b e t r ä g t  z.. B. be i g r ö ß t e m  

A u s s c h la g  des Z e ig e r s  a n  d e r  S k a la

im  M e ß b e r e ic h  1 e t w a  1 k g m ,

>> i) II >i 0 ,3 3  ,, ,

I I I  „  0 ,2  „  .

U m  v e r g le ic h b a r e  W e r t e  in  d ie s e n  d r e i  M e ß b e r e ic h e n  

zu e r h a l te n ,  m u ß  m a n  d ie  D ä m p f u n g  m i t  H i l f e  d e r  

D ä m p fe r s c h r a u b e  j e w e i ls  so e in s te l le n ,  d a ß  d e r  Z e i g e r 

rü c k g a n g  v o m  g r ö ß t e n  A u s s c h la g  b is  z u m  S k a le n te i l  

1 0 0  g e n a u  1 s b e t r ä g t .

V e r s u c h s d u r c h f ü h r u n g .

D ie  zu  u n te r s u c h e n d e  K o h le n p r o b e  is t  g e g e b e n e n 

fa l ls  v o r z u z e r k le in e r n  u n d  in  b e s t im m te  K o r n k la s s e n  

e in z u g re n z e n ,  z. B . 5  — 3 o d e r  5 - 0  o d e r  3 - 0  m m .  • 

D a m i t  sich d ie  E r g e b n is s e  d e r  M a h lv e r s u c h e  m e h r e r e r  

P ro b e n  s o f o r t  v e r g le ic h e n  la s s e n , is t  es z w e c k m ä ß ig ,  

f ü r  d ie  S t r u k t u r p r ü f u n g  e in e  b e s t im m te  K o r n k la s s e  

b e v o r z u g t  zu  b e n u tz e n .  D i e  n a c h  d e m  Q u a d r a n t e n 

v e r fa h r e n  v e r jü n g t e  P r o b e m e n g e  v o n  1 0 0  g  w i r d  

in den E i n f ü l l t r i c h t e r  des  S t r u k t u r p r ü f e r s  g e g e b e n .  

D ie s e r  is t  b e re i ts  v o r h e r  in  G a n g  g e s e t z t  u n d  d ie  S p a l t 

w e i te  e in g e s te l l t  w o r d e n .  Z u r  F e in v e r m a h lu n g  d e r  

P ro b e ,  e t w a  im  B e r e ic h  d e r  N o r m  f ü r  B r e n n s ta u b ,  

m u ß  m i t  s e h r  e n g e m  S p a l t  g e a r b e i t e t  w e r d e n .  F ü r  

die E r m i t t l u n g  d e r  M a h l w i d e r s t ä n d e  m e h r e r e r  K o h l e n 

p ro b e n  is t  je d o c h  e in e  g r ö b e r e  V e r m a h l u n g  bei 

g r ö ß e r e r  S p a l t w e i t e  g ü n s t ig e r ,  w e i l  d e r  E in z e lv e r s u c h  

e rh e b lic h  s c h n e l le r  a b lä u f t  u n d  d e m e n ts p r e c h e n d  au ch  

die D ia g r a m m e  k ü r z e r  u n d  z u r  A u s w e r t u n g  g e e ig n e t e r  

sind . U n t e r  d e m  M a h l r a u m  is t  n e u e r d in g s  e in  a u s 

z ie h b a re r  K a s t e n  a n g e b r a c h t ,  in  d e m  sich d a s  im  

S t r u k t u r p r ü f e r  g e m a h le n e  G u t  s a m 

m e lt .  D i e  u n t e r  U m s t ä n d e n  s e h r  

fe in  v e r m a h le n e  P r o b e  w i r d  d a n n  

zu  s ieb - u n d  s e d im e n t a n a ly t i s c h e n ,  

k o h le n p e t r o g r a p h is c h e n  u n d  m ik r o -  

a n a lv t is c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  b e 

n u tz t .

A u s w e r t u n g  d e r

K r a f t - Z e i t - D i a g r a m m e .

B e im  V e r m a h le n  d e r  K o h l e n 

p r o b e n  w i r d  v o m  E l e k t r o d y n a m o 

m e te r  e in  K r a f t - Z e i t - D i a g r a m m  a u f 

g e z e ic h n e t ,  d a s  A u f s c h lu ß  ü b e r  d ie  

m a h lte c h n is c h e n  E ig e n s c h a f t e n  d e r  

P ro b e  g ib t .  D a s  U h r w e r k  d e r  

S c h r e ' ib v o r r ie h tu n g  s c h ie b t  d e n

P a p ie r s t r e i f e n  in 1 m in  u m  1 cm  v o r .  E n ts p r e c h e n d  

d e m  f ü r  d ie  Z e r k le in e r u n g  d e r  P r o b e  n o tw e n d ig e n  

K r a f t a u f w a n d  z e ic h n e t  d ie  S c h r e ib fe d e r  d ie  G r ö ß e  d e r  

K r a f t  u n d  d e re n  Ä n d e r u n g e n  in  F o r m  z u s a m m e n 

h ä n g e n d e r  K u r v e n  a u f .  H ä r t e r e  in  d e r  P r o b e  v o r 

h a n d e n e  B e rg e s tü c k e  z. B . v e ru rs a c h e n  e in e n  s ta rk e n  

A u s s c h la g  des Z e ig e r s ;  w e ic h e  o d e r  s p rö d e ,  g u t  s p a l t 

b a re  B e s ta n d te i le  z e ig e n  d e m e n ts p r e c h e n d  e in e n  g e 

r i n g e m  K r a f t a u f w a n d  an.

N a c h  d e m  g e g e n w ä r t ig e n  S ta n d  u n s e r e r  K e n n tn is  

ü b e r  das  im  S t r u k t u r p r ü f e r  a u fg e z e ic h n e te  K r a f t - Z e i t -  

D i a g r a m m  is t :

1. d ie  K r a f t a n z e ig e  e in  M a ß  f ü r  d e n  M a h lw id e r s t a n d  

des u n te r s u c h te n  S to f fe s ,

2. d ie  Z e i t k o m p o n e n t e  e in  M a ß  f ü r  d ie  v o r a u s s ic h t 

l ic h e  D u r c h s a tz le is t u n g  (v e r g le ic h e n d e  V e r s u c h e  

m it  G r o ß m a h la n la g e n  w e r d e n  z u r  Z e i t  d u r c h 

g e f ü h r t ) ,

3. d ie  v o m  K r a f t - Z e i t - D i a g r a m m  u m s c h r ie b e n e  

F lä c h e  e in  M a ß  f ü r  d ie  A r b e i t  in k g m ,  d ie  m a n  bei  

d e r  V e r m a h lu n g  d e r  P r o b e m e n g e  a u fw e n d e n  m u ß ,  

u m  d ie  P ro b e  v o n  e in e r  b e s t im m te n  A n f a n g s o b e r 

f lä c h e  a u f  e in e  b e s t im m te  E n d f e in u n g  ( g r ö ß e r e  

O b e r f l ä c h e )  zu  v e r m a h le n .  Z u r  E r m i t t l u n g  des  

O b e r f lä c h e n z u w a c h s e s  s in d  d ie  K ö r n u n g s k e n n 

l in ie n  des  A n f a n g s -  u n d  E n d p r o d u k te s  d u rc h  S ie b 

o d e r  S e d im e n ta n a ly s e n  a u fz u s te l le n ,  aus d e n e n  d ie  

s p e z if is c h e  O b e r f lä c h e  in  c m 2,/g nach  b e k a n n te n  

A n n ä h e r u n g s v e r f a h r e n  b e re c h n e t  w e r d e n  k a n n .

V e r s u c h s e r g e b n i s s e .

Braunkohle, Schwelkoks und Steinkohle.

A n  e in ig e n  B e is p ie le n  se ien  n u n m e h r  d ie  E r g e b 

n isse  v o n  U n t e r s u c h u n g e n  v e rs c h ie d e n e r  K o h le n 

p r o b e n  m i t  d e m  S t r u k t u r p r ü f e r  e r lä u t e r t .  D ie  K r a f t -  

Z e i t - D i a g r a m m e  in  A b b .  4  z e ig e n  z. B . d ie  U n t e r s c h ie d e  

im  M a h l w i d e r s t a n d  u n d  in  d e r  M a h l b a r k e i t  v o n  e r d ig e r  

B r a u n k o h le ,  S c h w e lk o k s  u n d  o b e rs c h le s is c h e r  S te in 

k o h le ,  d ie  in  d e n  3  M e ß b e r e ic h e n  des S t r u k t u r p r ü f e r s  

b e i  e in e r  m i t t l e r n  S p a l t w e i t e  v e r m a h le n  w o r d e n  s in d .  

W e n n  au ch  d ie  U n t e r s c h ie d e  in  d e r  M a h l b a r k e i t  d e r  

d r e i  in  ih r e r  S t r u k t u r  g ä n z l ic h  v e rs c h ie d e n e n  S to f fe  

b e re i ts  im  M e ß b e r e ic h  I e r k e n n b a r  w e r d e n ,  so v e r 

m a g  d a s  S t r u k t u r d ia g r a m m  d o c h  e r s t  im  z w e i te n  u n d  

n o c h  b e s s e r  im  d r i t t e n  M e ß b e r e ic h  d ie  U n t e r s c h ie d e  

im  M a h l w i d e r s t a n d  a u fz u z e ig e n .  B e i  r ic h t ig  e in 

g e s t e l l t e r  D ä m p f u n g ,  d ie  j a  in  d e n  3  M e ß b e r e ic h e n  

v e rs c h ie d e n  is t ,  w e r d e n  e n ts p re c h e n d  d e r  E m p f i n d l i c h 

k e i ts z u n a h m e  des G e r ä t e s  au ch  d ie  Z e ig e r s c h w a n 

A bb. 4. K ra f t -Z e i t -D ia g ram m e  von B rau n k o h le ,  S c h w e lk o k s  u n d  S te inkohle ,  
v e rm ah len  in den  M eßbere ichen  I ,  I I  u n d  I I I .
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kungen g rö ß e r  (vgl. die Bandbreiten im Meßbereich I 

und III).
Die M ahldauer  einer Probe (Ze itkom ponente )  ist 

von der eingestellten Spaltvveite und ^ler aufgegebenen 
Probemenge abhängig und muß, wie auch die Ver
suche lehren, für  jeden Stoff 
bei gleichen Versuchsbe
d ingungen eine konstante 
G röße  sein.

Reinkohle.
Mittelprodukte und Berge.

Auch die Unterschiede 
im stofflichen und s truk 
turellen Aufbau von Rein
kohle, M ittelprodukt und 
Bergen werden durch das 
Kraft-Zeit-Diagramm sicht
bar. Die in den Abb. 5 und 6 w iedergegebenen 
Strukturbilder dieser Erzeugnisse von zwei verschiede
nen Schachtanlagen lassen sich bereits schwieriger 
auswerten, weil die Proben der  Schachtanlage 1 bei 
sehr  engem und die der  Schachtanlage 2 bei großem  
Spalt vermahlen worden sind. Man erkennt an diesem 
Beispiel deutlich, wie sich die D iagram m form  bei ver 
schiedenen Einstellungen der  Spaltweite der  Kegel
mühle verändert.  Je enger der Spalt, desto ger inger  ist 
die Kraftanzeige, und desto längere Zeit beansprucht 
die Vermahlung der  P robem engen1. W ie bereits er-

ff/ffe/proc/c/M hteschberge

Abb. 5. K ra f t -Z e it -D iag ram m e von Reinkohle, M it te l 
p ro d u k t  und  B ergen (P ro b e n  von Schach tan lage  1 bei 

engem  Spalt verm ahlen) .

Abb. 6. K ra f t-Z e it-D iagram m e von Reinkohle ,  Mitte l 
p ro d u k t  u nd  B ergen (P ro b e n  von Schach tan lage  2 bei 

w eitem  Spalt ve rm ahlen) .

1 Gründer:  Bestimmung der Mahlbarkeit von Stoffen, Z. VDI, Bei
heft »Verfahrenstechnik«, 1938, Nr. 1, S. 17—23, Abb. 12—17.

w ähnt,  dü rf te  die S t ru k tu run te rsuchung  im all
gemeinen beim mittlern  S palt  am zweckmäßigsten 
sein, da die Untersch iede im M ahlw iders tand  noch 
deutlich genug  hervortre ten ,  die A usw ertung  einfacher 
ist und der  Versuch in kurzer  Zeit ab läuft .

Kohlen von annähernd gleichem Gasgehalt.

ln einigen Fällen ist jedoch gerade  die Vermahlung 
bei engem , Spalt  no tw endig  u nd  aufschlußreich. 
Abb. 7 zeigt z. B. die S truk tu rd iag ram m e einer Reihe 
von K ohlenproben von verschiedenen Flözen und 
Schachtanlagen des Ruhrbezirks, die bei engem Spalt 
un tersucht w orden  sind. Es hande l t  sich dabei um 
Feinkohlenproben  aus der  obern  Fett-  u nd  untern 
Gaskohle, die mit 2 5 - 2 9  o/0 flüchtigen Bestandteilen 
ziemlich eng beie inander liegen. Diese aus s tra t ig ra 
phisch verschiedenen H orizon ten  s tam m enden  Proben 
mit annähernd  gleichem G asg e h a l t  weisen erhebliche 
Unterschiede in ihrer  M ahlbarkei t  auf, w enn man z. B. 

.  die E ndglieder  der  nach ihrer M ahlbarke i t  geordneten 
Proben betrachtet.  So dürf te  z. B. P robe  9 annähernd 
den doppelten  E nerg ieau fw and  bei de r  Vermahlung 
gleicher A usgangskö rnungen  bis zu g leicher End
feinung benötigen wie Probe  5, desgleichen Probe 7 
im Vergleich m it P robe  1. M an e rkenn t bereits  aus 
diesen Ergebnissen ,  daß  gerade  der  bislang m ehr oder 
m inder vernachlässig te  F a k to r  »Mahlbarkeit« für  die 
Auswahl gee igne ter  Kohlen zu r  S tauberzeugung  und 
fü r  die W irtschaft lichkeit  von Kohienstaubmahl- 
anlagen von aussch laggebender  B edeu tung  ist.

Diese 9 Proben sind in der  Abteilung für  An
gewandte  K ohlenpetrographie  der  W estfä l ischen Berg
gewerkschaftskasse in Bochum kohlenpetrographisch 
ana lysier t  w o rd e n 1. Der U ntersuchungsbefund  läßt 
jedoch noch keine ausgesprochenen  Gesetzmäßigkeiten 
erkennen, die man z. B. zwischen M ahlw iders tand  und 
Duritanteil verm utet  hat.  Es ist beabsichtigt,  weitere 
U ntersuchungen  in dieser Richtung durchzuführen,  die 
berechtigt erscheinen, wenn m an die Strukturbilder 
von Glanz- und M attkohle  m ite inander  vergleicht.

Glanz- und M attkohle.

F ü r  die S t ru k tu rp rü fu n g  w äh lte  man Kohlen
proben, in denen Vitrit und  D uri t  besonders  stark 
angereichert w aren.  W ie aus d e r  nachstehenden ' Über
sicht hervorgeht,  bes teh t  die P robe  1 einschließlich 
Semifusinit und Fusin it  aus  rd. 86 »/o Mattkohle, 
w ährend  bei der  G lanzkoh lenprobe  Vitrit  und Clarit 
mit rd. 94 o/0 beteiligt sind. Die sonst igen Bei
m engungen sind bei beiden P roben  gering, ihre

1 Die kohlenpetrographische Untersuchung dieser Proben sowie die 
Beschaffung und Untersuchung der Glanz- und Mattkohlenproben erfolgten 
durch Bergassessor Dr.-Ing. Kühl wei n,  Bochum.

Abb. 7. S t ru k tu rd ia g ra m m e  von Kohlen aus s t ra t ig ra p h is ch  v e rsch ied en en  Horizon ten  
mit  an n äh e rn d  g le ichen  G asg e h a l ten .
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Aschengehalte und  die Anteile an flüchtigen B estand 
teilen liegen nicht al lzuweit auseinander.  Nach H e r 
stellung an n ä hernd  g le icher K örnung  und  K orn 
zusammensetzung (K ornk la sse  5 - 0  m m ) w urden  
beide Proben bei e iner  m ittle rn  Spaltweite  im S tru k tu r 
prüfer (M eßbereich  I II)  vermahlen.  W ie  zu erwarten ,  
veranschaulichen die K ra ft -Z e i t -D iagram m e (Abb. 8) 
die g roßen  U ntersch iede im M ahlw iders tand  dieser 
beiden Kohlenarten .  Das bere its  durch den Namen 
Durit gekennzeichnete erheblich feste re  G efüge der 
Mattkohle ha t  e inen im Vergleich zur  Glanzkohle an 
nähernd doppel t  so g ro ß en  Zeigeraussch lag  zur Folge. 
Dieser hohe M a h lw iders tand  der  M attkohle  wird  
sich auch bei d e r  S tauberzeugung  ungüns t ig  auf die 
Mahlbarkeit s ta rk  dur i t ischer  E insatzkohlen auswirken. 
Inwieweit de r  D uri tan te i l  die M ahlbarkei t  beeinflußt,  
soll eine besondere  Arbeit  klären.

V

\
\

T I

I
f & ?/7zA<7fj/e

i  : 1

Abb. 8. K ra f t -Z e i t -D ia g ram m e  von G lanz-  u n d  M attkohle .

K e n n z e i c h n u n g  d e r  M a t t -  
u n d  G l a n z k o h l e n p r o b e .

P ro b e  1 P ro b e  2

M attk o h le G lanzkohle

% %

1. K o h le n p e t ro g ra p h is c h e  A na lyse
Vitrit . . . .  
Clarit.  . . . 
Durit . . . .  
Semifusinit  . 
Fusinit . . . 
B randschiefer  
Berge . . .

7.1 
2 8

®2 9 I M at t-

ü  I kohle
1.2
2,8 ______

W a s s e r g e h a l t .............................
A s c h e n g e h a l t ............................
F lüchtige  B es tand te i le ,  b e 

zogen auf  T r o c k e n k o h le  . 
K o k s a u s b r in g e n ........................

100,0 

2. K u rzan a ly se  

0,9

75,2 1 Glanz- 
1 8 ,5 /  kohle  

1,0 
0,4 
0,4 
2,3 
2,2

6.5

33,1
66,3

100,0

1.5
4.5

28,8
69,1

Reine F ase rk o h le  lä ß t  sich im G egensa tz  zu Glanz 
und M attkoh lenp roben  in g r o ß e m  Stücken schwierig 
beschaffen. Sie ist im allgem einen m e h r  od e r  m inder  
stark mit K alkspat  o d e r  Schwefelkies durchsetzt .  Diese 
Beimengungen beeinflussen  nun das  F ase rk o h le n 
strukturbild  de ra r t ,  daß  die K ra ft -Z e i t -D iagram m e 
keine V ors te llung  von d e r  M ahlbarke i t  de r  reinen 
Faserkohle zu geben verm ögen , sondern  die zwischen 
M ahlbarkeit  u nd  A schengeha lt  bzw. A schenbildnern  
bestehenden Abhängigkeiten  anzeigen.

Stückkohle, N üsse und Feinkohle.

In dem Bestreben, mit Hilfe des S tru k tu r 
d iag ram m s b isher  noch fragliche Z usam m enhänge  und 
A nnahmen zu klären, ist u. a. auch das G efüge  von 
Stückkohle, N üssen  und Feinkohle, also von Kohlen 
verschiedenster  K orngröße  aus gleichen Flözen, im 
S truk tu rp rü fe r  un te rsucht worden. Falls  die Ver
m utung  zu Recht besteht,  daß  der  Zerfall der  Kohle 
vor  O r t  nicht n u r  von der  G ew innungsart ,  sondern  
auch durch die S truk tu r  der Kohle bedingt ist, so 
muß die Stückkohle einen fes tem  Zusam m enhalt ,  also 
einen h o h e m  M ahlw iderstand  aufweisen und  demnach 
einen g r o ß e m  K raftaufw and bei der Vermahlung 
— gleiche O berflächenzunahm en vorausgesetz t  — 
erfo rdern  als die Feinkohle.

Aus einer Anzahl von Versuchen in dieser Richtung 
seien hier n u r  die Ergebnisse  zweier F lözun ter 
suchungen mitgeteil t.  Die vor O r t  gezogenen Proben 
von Flöz 1 — Stückkohle: Kornklasse +  80 mm, N u ß 
kohle: Kornklasse 8 0 - 1 0  mm, Feinkohle: Kornklasse 
10—0 mm — w urden  durch  Zerkle inerung u nd  Ab
siebung fü r  die S truk tu rp rü fung  vorbereitet.  Von jeder 
A usgangss tu fe  stellte man die Kornklasse 3 - 0  mm 
her. Die Schwankungen im Aschengehalt  waren 
gering.  Jede P robe  w urde  nun bei engem S palt  im 
S truk tu rp rü fe r  vermahlen. Die erhaltenen S truk tu r 
d iagram m e (Abb. 9) lassen zunächst erkennen, daß bei 
de r  V erm ahlung Entm ischungen der  P robe  eingetre ten 
sind, wobei zunächs t  die F ra g e  offen  bleiben muß, ob 
es sich um  Entm ischungen  d e r  K orngrößen  oder  um 
T rennungen  von Stoff arten handelt.  D er höhere M ahl
w iders tand  des G utes  am Ende der  Probeverm ahlung  
dürfte  von einer  h a r te m ,  schwerer  mahlbaren  S to ff 
a r t  herrühren ,  da m an ähnliche D iagram m e bei der 
Verm ahlung synthe tischer G emische von Stoffen ver 
schiedenen M ahlw iders tandes  erhalten  hat. Diese 
En tm ischung ist bei allen drei Proben  festzustellen. 
F e rn e r  e rgaben  die D iagram m e, daß bei der  Ver
m a h lung  gleicher A nfangskörnungen  zu gleichen E n d 
feinungen, also bei gle ichen Oberflächenzunahmen, die 
S tückkohlenprobe einen erheblich höhern  K ra f tau f 
w an d  e r fo rd e r t  als z. B. die Feinkohlenprobe.  Die 
P robe  aus den N ußsort im en ten  liegt dazwischen (vgl. 
die G rö ß e  der  umschriebenen F lächen).  Demnach 
besitzt also die als Stückkohle angefallene Kohle ein 
feste res  G efüge  als die Feinkohle, die leichter mahlbar, 
also m ürber  is t  u nd  daher  le ichter zerfällt.

Ein davon abweichendes Bild lieferten die 
S t ruk tu rd iagram m e der gle ichen K ornklassen von 
einem ändern  Flöz (Abb. 10). Nach gle icher Vor-

S fi/c/fffoM e

A /ü sse F e/nA oh/e

Abb. 9. S t r u k tu rd ia g ra m m e  von Stückkohle ,  
N uß-  u n d  Fe inkoh le  (F lö z  1).
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Behandlung der  Proben wie bei Flöz 1 w ar hier der 
Kraftaufwand bei der  Vermahlung bei mittlerer Spalt 
weite der Kegelmühle bei der  Stückkohle ger inger  als 
bei der Nuß- und Feinkohle. Der G rund  dieses Ver
haltens liegt am Bergereichtum der N üsse  und der 
Feinkohle, der sich im Aschengehalt zu erkennen gibt 
(Stückkohle 2,2 o/0 Asche, Nußgrieß  15,6 o/0 Asche, 
Feinkohle 17,8 o/o Asche), und der  auch die höhern 
Mahlwiderstände der Nüsse und  Feinkohle im Ver
gleich zur bergeärmern Stückkohle verursacht.  Dieses 
Beispiel zeigt deutlich, daß  man bei der  Auswertung 
von Strukturdiagramm en auch andere Faktoren ,  wie 
Feuchtigkeitsgehalt , Aschengehalt, K ornzusam m en
setzung, Vorgeschichte und Vorbehandlung der Proben 
berücksichtigen muß, um scheinbare W idersprüche 
auf klären zu können.

Abb. 10. S tru k tu rd iag ram m e  von Stückkohle, Nuß- u n d  
Feinkohle  (F löz  2).

eines S toffes zah lenm äßig  od e r  schaubildlich zu 
kennzeichnen. Dieses neue V erfahren bietet nicht 
nu r  fü r  die Zerkle inerungstechnik  (Stauberzeugung) 
wichtige Hinweise zur  Ausw ahl m ah lgünst iger  Kohlen, 
sondern kann auch zur K lärung  anderer  Zusammen
hänge beitragen. Versuche, die in nächster  Zeit durch
ge füh r t  werden, sollen vor allem zeigen, ob bereits 
der Kleinversuch im S truk tu rp rü fe r  A uskunft über das 
zu e rw artende Ergebnis  in der G roßm ahlan lage  zu 
geben vermag.

Der S trukturprüfer  gew ährt  somit auf experi
menteller Grundlage einen Einblick in die S truktur 
eines Rohstoffes, läßt ihre Änderungen erkennen und 
gestattet ,  den M ahlwiderstand oder  die Mahlbarkeit

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

Nach einer ausführlichen D ars te l lung  der be
sonders  in Amerika fü r  die M ahlbarkeitsbestimmung 
von Steinkohlen üblichen V erfahren  w ird  ein neues 
G erä t  beschrieben, das  zur Bestim m ung des Mahl
w iderstandes u nd  der  M ahlbarkei t  von Steinkohle 
geeignet ist. Die als S t ru k tu rp rü fe r  bezeichnete Vor
richtung bes teh t  im wesentlichen aus e iner  Kegelmühle 
als Zerk le inerungsw erkzeug  und  einem Elektro
dynam om eter  als Anzeigegerät.  Bei der Vermahlung 
der zu un tersuchenden  K ohlenprobe im S tm kturprüfer  
(P robem enge etwa 100 g)  w ird  das  Strukturbild in 
Form  eines K raft -Z e i t -D iagram m s se lbsttä tig  auf
gezeichnet.  An kurze D arlegungen  über  die Möglich
keiten der  A usw ertung  dieser  D iagram m e schließen 
sich einige Beispiele an, die den W e r t  derartiger 
U ntersuchungen  erläutern .  Der S truk tu rp rü fe r  er
möglicht nicht nu r  im Betriebe die Ermittlung 
m ah lgünstiger  Kohlen zur S tauberzeugung, sondern 
läß t  auch an dem Struk turb i ld  Strukturänderungen 
erkennen und  liefert  die experimentellen  Unterlagen 
für  die Bestimmung des M ah lw iders tandes  und der 
Mahlbarkeit.

Das Intrusivlager in den Rotheller Schichten (Westfal C) des Saarkarbons 
und seine stratigraphische Bedeutung.

Von Dr. phil.  nat.  h. c. P. Q u t h ö r l ,  Kustos an d e r  B ergschule  zu  Saarb rücken .

(Schluß.)

D as  G este in  des In t rus iv lagers .

Nachdem  nunm ehr  Q este insproben  von den T a g e sa u f 
schlüssen bei Neuweiler  u n d  Spiesen, von den U n te r ta g e 
aufschlüssen de r  Q ruben  H irschbach (5. T ie fbausoh le) ,  
St. Ingbert  (Stollen R und  A),  Heinitz  (Heinitzsto llen) und 
T ie fb o h ru n g  E lv e rsb e rg  2 Vorlagen, konnten erneu t  petro- 
graphische  U nte rsuchungen  vorgenom m en w erden .  Von 
allen diesen P roben  sind, wie e rw ähn t ,  die  aus dem  R o t 
he ll-Querschlag  (5. T iefbausohle)  am besten erhal ten .  
Obgleich  es sich hier um einen fr ischen Aufschluß handelt ,  
ist  das Oeste in  doch schon sta rk  zersetzt .  Bei den  übrigen  
Aufschlüssen kommt, besonders  über tage ,  zu d e r  innern  
Z ersetzung  noch die s ta rke  V erw it te ru n g  hinzu, die auch 
die ro tb raune  F ä rb u n g  sehr  gebleicht hat.  So e rk lä r t  es 
sich, daß  seit dem ersten B ekan n tw erd en  des In trus iv lager 
gesteins keine sichere D e u tu n g  vorgenom m en  w erden  
konnte  u n d  es so verschieden bezeichnet w o rd en  ist.

O ü m b e l  beschreib t  es als M elaphyr ,  w ä h ren d  es von 
W e i ß  zunächst  (mit F rageze ichen)  als Porphyr i t ,  spä ter  
ebenfalls  als M e lap h y r  beze ichnet  wird.  L a s p e y r e s  
kom m t zu fo lgendem  U nte rsuchungsergebn is :  »Das v o r 
liegende Erup tivgeste in  ist mithin ein quarzha lt iges  Glied 
de r  D iabas-M elaphyr-G ruppe .  Es steht auf  d e r  Scheide 
zwischen einem dichten M elaphyr  (A ugi tpo rphyr i t ;  R o sen 
busch) u n d  einem k ö rn igen  Diabas. Durch vereinzelte  
bis einige Millimeter g ro ß e  A usscheidungen  von Fe ldspa th  
b e k o m m t  das G este in  hie und  da ein po rphyrisches  bzw. 
po rp h y ra r t ig e s  Gefüge.  Diese Ausscheidungen sind aber

so  spärlich ,  daß  keiner d e r  f ü n f  D ü n n sch l i f fe  eine solche 
A usscheidung  zeigte, t r o tz  d e r  dem  M echaniker  vor
geschriebenen B em ühungen ,  die Schliffe  d a rau fh in  her
zustellen. Nach d e r  Beze ichnungsweise  von Rosenbusch 
w ü rd e  das Geste in  zum D ia b a s p o rp h y r i t  gehören  und in 
L eukophyr ü b ergehen .  (A n m e rk u n g :  M ikroskopische  Phy- 
s iog raph ie  1887. 491. 200.)«

V o n  A m m o n  sch re ib t  a u f  G r u n d  de r  Unter
suchungen P f a f f s :  »Das V o rkom m en  g e h ö r t  petrographisch 
den P la g iok la s -A ug i tges te inen  mit kris tal l in isch  körniger 
A usb ildung  zu: man h a t  sonach einen D iabas o d e r  Diabas
p o rp h y r i t  (ode r  M e lap h y r  in e rw e i te r te m  Sinne) vor sich. 
Da ab und zu einzelne K r is ta l lk ö rn e r  be trächtl ich  größer 
als die ih re r  U m g e b u n g  e rscheinen ,  weil  die  Korngröße 
seh r  g e r in g  ist (w esha lb  das G es te in  e inen melaphyrischen 
H abitus  besitz t)  u n d  d a  d r i t te n s  es n icht ausgeschlossen 
ist, daß  im fr ischen  G este in  g le ichw ohl  ein Rest eines aus 
nicht kris ta l l in ischen Theilchen  b e s teh en d en  M agm as vor
handen w ar ,  w u rd e  h ier  d e r  N am e  D iab asp o rp h y ri t  ge
wählt.  Dem in d e r  G este insm asse  ziemlich reichlich ent
haltenen Q u a rz  dü rf te  w o h l  k a u m  die Rolle eines primären 
Bestandteiles  zukom m en.  Leide r  ist d ies  G este in  sehr zer
se tzt ;  se lbst  im besten  Fa l le  zeigt es dunkelockerbraune 
T öne  ode r  h a t  eine ro the  u n d  b laß v io le t te  Farbe.«

V ollkom m ene K la rhe i t  ü b e r  die N a tu r  des  Intrusiv
lager-G este ins  läßt  sich n icht schaffen ,  w as  auch der  Unter
s u c h u n g sb e fu n d  von P ro fe s s o r  Dr. E r d m a n n s d ö r f f e r ,  
dem D irek to r  des m in e ra lo g isc h -p e t ro g ra p h is ch e n  Instituts
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der Universi tä t  H e id e lb e rg ,  dem  ich einige  P ro b en  des 
Gesteins zugehen  ließ, be s tä t ig t .  E r  be r ich te t  wie fo lg t :

» P r o b e  N r .  1,  G ru b e  H irschbach ,  R o the l l -Q uersch lag ,
5. T iefbausohle .  H e l lg e lb l ic h g rau e s ,  fe in k ö rn ig es  Geste in 
ohne Schichtung, von e inze lnen K lüften  du rchse tz t ,  a u f  den 
W änden kleine R h o m b o ed e r  von E isen sp a t  a u f  sitzend. Mit 
buchtiger G renze  a n s to ß en d  an ein t ie f ro tes ,  s e h r  fe in 
körniges G este in  o h n e  e r k e n n b a r e  Schich tung .  Das helle 
Gestein bes teh t  zum g r ö ß te n  Teil  aus Q u a rz  in d u r c h 
schnittlich 0 ,05  m m  g ro ß e n ,  m eis t  g e trü b te n ,  rundlich  o d e r  
unrege lm äß ig  g e fo rm te n  K örnchen ,  die e n tw e d e r  d irek t  
ane inanders toßen  o d e r  d u rch  se h r  fe inschupp ige  A g g reg a te  
von Kaolin, mit e tw as  Sericit  u n te rm isc h t ,  g e t re n n t  w e rd en .  
Das Ganze ist  ü b e r s t r e u t  d u rch  zahlre iche,  g rö ß e re  und  
kleinere K örne r ,  zum Teil  auch R h o m b o ed e r  von E isen 
spat, en thä l t  zahlre iche  reg e l lo s  g e la g e r te  id iom orphe  
Nadeln von vö llig  f r ischem  A patit ,  reichliche Körnchen 
von Anatas u n d  e inzelne von Pyri t .  W ich t ig  ist , daß  d e r  
Kaolin a u ß erd em  auch in P s e u d o m o rp h o se n  nach einem 
oft tafe ligen M ineral  au f tr i t t ,  von dessen  u rsp rü n g l ich e r  
Substanz nichts e rh a l ten  ist , die a b e r  d e r  F o rm  d e r  
Aggregate  nach n u r  a ls  F e ld sp a t  g e d eu te t  w e rd en  kann. 
Das rote Geste in  zeigt eine se h r  deu tl iche  E ru p tiv g e s te in s 
struktur.  Scharfe  Leisten, d u rch  E isenoxyd  ro t  g e fä rb t ,  
liegen kreuz und  q u e r  verte ilt .  Die Z w isch en räu m e  w erd en  
von fe inkörn igem  Q u a rz  e r fü l l t ,  f e rn e r  t re te n  Kaolin und  
chloritische S ubs tanz  auf .  A p a t i t  reichlich in kleinen 
Säulchen. Von den  u rsp rü n g l ich e n  M inera l ien  ist  auch h ier  
nichts m ehr  e rha l ten .

P r o b e  N r .  2,  T ie fb o h ru n g  2 bei E lv e rsb e rg .  W eiß l ich 
graues, fe in k ö rn ig es  G este in ,  o hne  Schich tung .  G le ich t  in 
allen wesentlichen P unk ten  dem  hellen G este in  Nr.  1.

P r o b e  N r .  3, G r u b e  St. In g b e r t ,  Stollen R. W eiß l ic h 
graues G este in  von fe inem  Korn,  e tw as  ros t f leck ig ,  von 
ebenen K lüften  d u rchse tz t .  E inze lne  Kaol inpseudo-  
morphosen heben sich w eiß  von d e r  G ru n d m a sse  ab. 
Die M in e ra lzu sam m en se tzu n g  u n d  S t ru k tu r  g leichen d e r  
der hellen G es te ine  1 u n d  2. Deutliche  P seu d o m o rp h o se n  
nach P lag iok las .  D e r  E is en s p a t  h a t  einen B rech u n g s 
quotienten tu >  1,783, d e r  Kaolin  1,561. In den  Klüften  
sitzt auf  dem  G este in  ein d ü n n e r  B e lag  von E isen sp a t ,  
darauf  f o lg t  se h r  fe in e r  Kaolin ,  dessen  N a tu r  auch d urch  
ein R ö n tg en d iag ram m  e in d eu t ig  fe s tg es te l l t  w e rd e n  konnte.

D eu tu n g :  Die he llen  G este ine  1 — 3 s in d  u rsp rü n g l ich e  
Eruptivgesteine ,  die  a b e r  d u rch  einen s ta rk en  h y d r o 
thermalen P ro z e ß  ih ren  p r im ä re n  M in e ra lb e s tan d  vö llig  
e ingebüßt h ab en ;  d iese r  P ro z e ß  f ü h r te  zu  e ine r  s ta rken  
Verkieselung, v e rb u n d en  m it  d e r  B i ld u n g  von Kaolin ,  v o r 
wiegend aus d em  u rsp rü n g l ic h e n  F e ld s p a t  e n ts tan d en ,  u n d  
von E isenspat .  D e r  T i ta n g e h a l t  l ieg t  je tz t  im A na tas  v o r ;  
der Apatit  ist u n v e rä n d e r t  ü b e rn o m m e n .  Die G e s ta l t  d e r  
K aol inpseudom orphosen  w e is t  a u f  u rsp rü n g l ic h e n  F e ld 
spat hin. Bei d e r  vö l l igen  Z e r s tö r u n g  des  eh em aligen  Be
standes ist  ab e r  n icht zu  en tsche iden ,  w elches  A u s g a n g s 
gestein Vorgelegen hat.  M it  d e r  S t r u k tu r  des ro ten  
Gesteins bes teh t  keine Ähnlichkeit.  Dieses weist  d a g eg e n  
eindeutig a u f  ein eh em a lig es  P la g io k la sg e s te in  h in ,  das 
s trukturell  an g ew isse  M e lap h y re  e r inner t .  E ine  e indeu t ige  
Bestimmung ist auch h ier  in fo lg e  d e r  s ta rk en  Z e r se tzu n g  
(Vererzung u n d  V erk iese lu n g )  n ich t  möglich.c<

Zwei d e r  In t ru s iv la g e rg es te in e  aus dem  R othe l l -Q uer-  
schlag (5. T ie fb a u so h le )  d e r  G ru b e  H irsch b ach  im che 
mischen L a b o ra to r iu m  d e r  S aa rg ru b en -A k t ien g e se l ls ch a f t  
ausgeführte  A n a ly sen  h a t ten  fo lg e n d e  E rg e b n is s e :

B es tand te i le W e iß e s  G es te in R o tes  G es te in
°/o %

G l ü h v e r l u s t ........................ 14,62 7,70
davon C 0 2 ................... 6,41 —

Kieselsäure (S iO a) . . . 52,04 56,42
Alum inium oxyd (A120 3) . 16,25 18,95
Eisenoxyd ( F e 20 3) . . . 4,20 13,65
C alc ium oxyd (C a O )  . . 5,25 1,20
M agnes ium oxyd  (M g O ) 3,73 1,71

Der h ierbei fe s tges te l l te  K iese lsäu regeha l t  d eu te t  nach 
M itte i lung von E rd m a n n sd ö r f fe r  u n te r  de r  V orausse tzung ,  
daß  keine wesentliche S to f fv e rsch ieb u n g  bei d e r  Z e rse tzu n g  
des Geste ins s ta t tg e fu n d en  hat,  au f  eine u rsp rü n g l ich  mela- 
phyrische Z usam m ense tzung  d e r  Geste ine ,  w o r a u f  j a  auch 
die m ikroskopische  S t ru k tu r  des ro ten  G este ins  hinweist.

W ie  bereits  e rw äh n t ,  ist das In trus iv lagerges te in  n e u e r 
d ings als P o rp h y r i t  beze ichne t  w o rd en .  Den Aufschluß am 
S te inw ald  bei N eu n k irch en ,  aus dem  die u n te rsu ch ten  
P ro b e n  s tam m en ,  lern te  ich E nde  Mai 1936 mit  Dr. S t a c h  
von de r  P re u ß isc h en  G eo log ischen  L andesans ta l t  durch  den 
M arkscheider  Dr.  D r u m m  d e r  G ru b e  R eden-Saar  kennen, 
d e r  das aufgesch lossene  Geste in als das  In t ru s iv la g e r 
gestein  ansprach .  Dieser M e in u n g  konnte  ich mich nicht 
anschließen, weil ich w e d e r  eine K ontaktzone  noch kontakt-  
m etam o rp h  u m g ew an d e l te  Kohle beobachten  konnte.  Die 
spä tere  p e t ro g rap h isch e  U n te rsu c h u n g  durch  E r d m a n n s 
d ö r f f e r  e rg ab  fo lg en d en  B efund :  »B räunlichgraues  Gestein 
m it  a u sg esp ro ch en e r  Schichtung m it  zahlreichen kleinen 
Rostflecken. Deutlich schichtig durch  Lagen versch iedener  
Z u sam m en se tzu n g  u n d  K orn g rö ß e .  S t ru k tu r  typisch 
k las tisch:  zahlreiche regellos-eckige Bruchstücke von
Q u arz  liegen in e ine r  ä u ß e rs t  fe inen G ru n d m a sse ,  an de ren  
Z usam m en se tzu n g  Q uarz ,  Kaolin  und  Sericit be te i l ig t  sind, 
M.uscovit in g r o ß e m  Blättchen, parallel  de r  Schichtung 
a n g eo rd n e t .  Das G a n z e  du rc h se tz t  mit reichlich K örnern  
von E isenspa t ,  d e r  zum Teil zu Brauneisen  oxyd ier t  ist. 
A pa t i t  in sehr  spärl ichen, m eist  g e ru n d e ten  K örnern .  In 
einzelnen Schichten zeigen die K ao l in a g g reg a te  Fo rm en ,  
d ie  an die aus T u f fen  bekannten  b o g en fö rm ig e n  G la s 
sp li t te r  er innern .  Die P r o b e  ist  ein Sed im ent,  an dessen  
A u fb au  vielleicht T u f fm a te r ia l  be te i l ig t  ist.«

Eine im chemischen L abora to r ium  d e r  S aa rg ruben-  
A ktiengese l lschaf t  au sg e fü h r te  Analyse  dieses Geste ins 
e rg ab  fo lg en d e  W er te :

B estandte ile °/o

G l ü h v e r l u s t ....................... 8,28
dav o n  C 0 2....................... _

Kiese lsäure  ( S i0 2) . . . 70,80
A lu m in ium oxyd  (A120 3) . 9,98
E isen o x y d  ( F e 20 3) . . . 4,87
C a lc iu m o x y d  (C aO )  . . —
M a g n e s iu m o x y d  (M g O ) 1,39

H ie rau s  ist  e rsichtlich,  daß  dieses G este in  auch eine 
g anz  a n d ere  Z u sam m e n se tz u n g  als da s  In trus iv lagerges te in  
hat.  D e r  hohe  Kieselsäure- u n d  d e r  n ied r ige  T o n e rd e g eh a l t  
zeichnen es b e so n d e rs  aus.  Verg le ich t  m an  diese  Kiesel
säure- u n d  T o n e rd e g eh a l te  m it  d enen  d e r  T onste ine  des 
S aa rk a rb o n s ,  so ist  auch hierbei ein be träch t l iche r  U n te r 
schied  fes tzus te l len ,  da  die T ons te ine  im a llgem einen  rd. 
5 0 %  Kiese lsäure  u n d  rd .  30o/0 T o n e rd e  en tha l ten .  W erd en  
ab e r  die ge legen tl ich  au f t re ten d e n  S chw ankungen ,  bei d e r  
Kiese lsäure  nach oben  u n d  bei d e r  T o n e rd e  nach un ten ,  
zu g r o ß ,  so kann schließlich von echten T ons te inen  nicht 
m e h r  die R ede  sein, obg leich  sie in s t ra t ig ra p h is c h e r  H in 
s icht doch noch als  Tonste ine  angesp ro ch en  w erd en  
können, so fe rn  es die ä u ß e rn  Kennzeichen u n d  die pe tro-  
g rap h isch e n  E igenscha ften  z u la s s e n 1. D as he lle r  g e fä rb te  
g ra u w e iß e  Geste in  des In t ru s iv la g e rs  ha t,  rein äußerl ich  
be trach te t ,  m it  m anchen he l le rn  T o n s te in v o rk o m m en  des 
S a a rk a rb o n s  g ro ß e  Ähnlichkeit.  D esha lb  ist es auch w ie d e r 
h o l t  als  zu Tonste in  ze rse tz te r  M e la p h y r  a n g esp ro ch en  
w o rd e n .

F a s t  im g esam ten  e insch läg igen  S chr i f t tum  ü b e r  da s  
S aa rk a rb o n  sow ie  in geo log ischen  u n d  F lözkar ten  w i rd  
d as  In t ru s iv lag e rg es te in  d e r  R o th e l le r  Schichten a ls M e la 
p h y r  bezeichnet.

D a  die w a h re  N a tu r  des In tru s iv la g e rg es te in s  nicht 
fe s t s tan d ,  h abe  ich ihm bere i ts  in m einen  f r ü h e m  A bhand-

1 Vgl. Bode: Die Tonsteine des Saarlandes, Bergbau 50(1937) S. 273.
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lungen keine genauere  Bezeichnung b e ig e l e g t1 und 
das Vorkom m en »Intrusiv lager«  genannt.  N achdem  auch 
die neuern  U n te rsuchungen  keine Klarheit  geb rach t  haben, 
ist es am zw eckm äß igsten ,  diese B enennung  be izubehal ten .

Die natürlich verkokte Kohle des Flözes 7 Süd 
aus der Intrusivlagerzone.

W ie aus den Beschreibungen d e r  einzelnen Aufschlüsse  
he rvo rgeh t ,  ist die Kohle des Flözes 7 Süd  durch  die hohe 
T em p e ra tu r  des M agm as u n d  die B e rü h ru n g  mit ihm 
u m g ew an d e l t  worden .  Auf na tür l iche  Weise ist hier,  schon 
rein äußerlich  e rk en n b a r ,  ein Koks en ts tanden .

Bereits G ü m b e l 2 ha t  festgeste llt ,  daß  die Kohle  des 
Flözes 7 Süd v e rk o k t  w o rd e n  ist. S p ä t e r 2 be r ich te t  er  noch 
ausfüh r l icher  d a rü b e r :  »Besonders  ausgeze ichnet  ist das 
Flötz  Nr. 7 durch  eine zw ar  n u r  1 m mächtige ,  aber  e igen 
artige,  anthracitische,  so g en an n te  Spra tze lkohle ,  welche in’s 
F euer  geb rach t  u n te r  kna tte rndem  G eräusch  in kleine 
Stücke zerspring t .  Es rü h r t  dieses Verhalten  davon her,  
daß  das Flötz  von einem u rsp rüng l ich  eruptiven,  je tz t  von 
einem theils weißen, theils  ro then  T honste in  zersetzten 
Gestein begleite t  vielfach g a n g a r t ig  durchse tz t  w ird  und  
durch  dieses in einen Anthracit  mit  säu len fö rm ig er  Ab
so n d e ru n g  v e rän d e r t  w o rd en  ist. M erk w ü rd ig e r  W eise  zieht 
sich diese B ildung de r  Schichtenlage fo lg en d ,  mit dem 
Kohlenflötz ,  wie dieses im ersten  und  zweiten T ie fb a u 
q uersch lage  bekann t  ist, f o r t  u n d  bewirk t  übera l l  d ieselben 
C ontacterscheinungen.«

Die natürlich v e rk o k te  Kohle von Flöz 7 Süd  (Abb. 18) 
hat in frischem Z u s tan d e  eine dunkel-  bis l ich ts tah lgraue  
Farbe ,  ähnlich der  des künstl ichen  Kokses ,  oft  auch das A us 
sehen  von G rap h i t ;  sie ist seh r  sp rö d e  und  läß t  oft  noch  mit 
bloßem  Auge die B lasens truk tur  e rkennen .  Eine deutl ich 
säu len fö rm ige  A b s o n d eru n g  k o n n te  ich an den mir  v o r 
l iegenden Stücken nicht feststellen ,  w om it  jedoch nicht 
g e sag t  sein soll, daß  sie nicht Vorkommen kann.

Obgleich es bekannt  ist, daß  die verkokte  Kohle aus 
d e r  In trusiv lagerzone u n te r  »knatte rndem  Geräusch« in 
kleine Stücke zerspring t ,  habe ich mich doch noch durch  
einen Versuch davon überzeugt.  Auf ein ü b e r  einem

B unsen b ren n er  l iegendes  D rah ts ieb  b rach te  ich eine Menge 
k le inerer  Stücke des N a tu rk o k se s  u n d  konnte  bei zunehm en
d e r  E r w ä rm u n g  das Z e rs p r in g e n  d e r  Koksstückchen in 
kleinere Teilchen, v e rb u n d en  m it  dem  k n a tte rn d en  Ge
räusch, das an das  K nis te rn  von ins F e u e r  gew orfenem  
Salz er inner t ,  b eobach ten ;  in v e rh ä l tn ism ä ß ig  ku rzer  Zeit 
w a r  das D rah ts ieb  leer. Den gle ichen  Versuch machte 
ich dann  m it  F e t tk o h le  u n d  künstl ichem  Koks, wobei diese 
E rsche inungen  ausb l ieben ;  be ide  v e rb ran n ten  u n te r  Zurück
lassung  d e r  Asche.

Abb. 19. N a tü r l ic h e r  Koks des F lözes  7 Süd  (Grube 
H einitz) .  Fusov it r i t re s t ,  d e r  n ich t  geschm olzen  ist , darüber 
Kutiku lenrest  (d u n k e l) ,  s ta rk  d o p p e lb rech en d .  Oben 
geschm olzener  Vitrit  m it  Po ren .  Überal l  G raph i taus 

sche idungen .  Anschliff u n te r  Öl, 200 x  (Stach).

Abb. 18. N atu rkoks  aus dem  Heinitzstollen 
der  G ru b e  Heinitz  mit  deutlich b las ige r  S tru k tu r ,  20 x.

1 Guthörl:  Die Arthropoden aus dem Karbon und Perm des Saar- 
Nahe-Pfalz-Gebietes, Abh. Geol. Landesanst. H. 164 (1934) S. 8; Die tierischen 
Leitfossilien des Saarbrücker Steinkohlengebirges, Glückauf 72 (1936) S. 428; 
Die Karbonflora als Mittel zur Horizont- und Flözbestimmung unter be
sonderer Berücksichtigung der Verhältnisse an der Saar, Z. Berg-, Hütt.- u. 
Sal.-Wes. 84 (1936) S. 162; Versteinerte Pflanzen als Wegweiser im Stein
kohlenbergbau, Natur und Volk 66 (1936) S. 478; Arthropleura, der Riesen
gliederfüßler des Oberkarbons, und seine Verbreitung in den europäischen 
Steinkohlenbecken, Glückauf 72 (1936) S. 969 ; Die Bedeutung der ver
steinerten Pflanzen für den Steinkohlen- und insbesondere für den Saar
bergbau, Querschlag 3 (1937) S. 42; Ein neuer Arthropleura-Fund aus der 
Saargrube St. Ingbert, Glückauf 73 (1937) S. 248; Die geologischen Samm
lungen der Bergschule Saarbrücken und ihre Neugestaltung, Z. Berg- Hütt - 
u. Sal.-Wes. 85 (1937) S. 156/57.

2 a. a. O.

Abb. 20. N a tü r l ic h er  Koks des F lözes  7 Süd (Grube 
Heinitz).  Fusit iseher Rest im Koks. Holzze lle ,  in d e r  sich 

G rap h i tk r i s ta l le  (hell) au sg e sc h ie d en  haben. 

S chw arz :  P o ren .  Anschliff u n te r  Öl, 500 X (Stach).

D r . S t a c h , dein ich eine P ro b e  des N a tu r k o k s e s  aus dem S 
Aufschluß im H ein itz s to llen  d e r  G r u b e  H ein itz  zusandte, 
ha t  diese  e in g eh en d  p e tro g ra p h i s c h  u n te r s u c h t  (vgl. Abb. 19 
und  20) u n d  mir  fo lg en d es  E rg eb n is  m itge te i l t :  »Unverän
de r te  Kohle h ab e  ich dar in  n icht m e h r  g e fu n d en .  Es ist durch 
und durch  Koks mit G ra p h i ta u s s c h e id u n g e n .  Das heißt,  es 
h an d e l t  sich in dem v o r l ieg en d en  Stück u m  natürlichen 
H o ch tem p era tu rk o k s  (a lso  wie  H ü t ten k o k s ) .  Als Besonder
he it  ist mir  au fg e fa l len ,  d a ß  Risse in d e r  Koksmasse  von 
einem s ta rk  b las igen  (a lso d ü n n f lü ss ig en )  K oks  ausgefüllt
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sind, d e r  w ohl jü n g e r  a ls  d e r  e rs te  Koks ist. E s  kann dies 
natürlich bei einem V o rg a n g  geschehen  sein, es könnte  
sich aber  auch um zwei d ich t  a u fe in a n d e r fo lg e n d e  E r 
hitzungen handeln .  D e r  u n te r  g ro ß e m  D ruck  en ts tandene  
Koks u n tersche ide t  sich n a tü r l ich  vom künst l ichen H ü t t e n 
koks . . . .  F u s i t  u n d  V it ro fus i t  sind  im Koks noch e r 
halten. Auch S poren  u n d  K utiku len  mit s t a rk e r  Bireflexion 
sind zw ar  geschm olzen ,  a b e r  noch w iederzuerkennen .«  Die 
letzte F e s ts te l lu n g  ist  nach Stach noch unsicher.  E r  weist  
da rau f  hin, d aß  ein kün s t l ich e r  Koks aus e ine r  dem  F löz  7 
Süd benachbarten  Kohle ,  zum Vergleich  he ran g ezo g en ,  
Schlüsse a u f  T e m p e r a tu r  bei d e r  E n ts te h u n g  des N a t u r 
kokses u. a. zuließe.

Ähnliche K o n ta k tm e ta m o rp h o s e n  von Kohle  sind  auch 
von ä ndern  O r te n  b e k a n n tg e w o r d e n 1. E in  se h r  gu tes  
Beispiel ist die U m w a n d lu n g  des B rau n k o h len lag e rs  am 
Meißner sowie am H i r s c h b e rg  und  am S te i lb e rg  in N ie d e r 
hessen. D o r t  ha t  d a s  M a g m a  des  Basalts ,  teils  a ls Decken-, 
teils als In t ru s iv la g e r  d ie  V e rä n d e ru n g  d e r  Kohle  b e w i rk t ’ 
Das 8 -  12 m m äch t ige  In t ru s iv la g e r  ha t  die  5 m b e t r a g en d e  
Mächtigkeit  des K oh len f lö zes  a u f  3 - 3 , 5  m ve rm indert .

U n te r  den ü b r ig en  d eu tschen  Ste inkohlenbecken  zeichnet 
sich das n iedersch les ische  du rch  die g ro ß e  V erb re i tu n g  
vulkanischer G e s te in e  in a llen Sch ich teng liedern  a u s 2. Es 
sind hier in d e r  H a u p tsa ch e  P o rp h y re ,  die in G än g en ,  
Lagern und  Stöcken aü f t re ten .  Die B e rg k u p p en  des H o c h 
waldes, des H o c h b e rg e s ,  d e r  B l i tzenberge  u n d  des  So n n en 
berges v e rdanken  ih re  E n t s te h u n g  v u lkan ischer  Tätigkeit .  
Teils sind  die k a rb o n is c h e n  Sch ich ten  von G ä n g e n  und  
Stöcken d u rc h b ro ch e n ,  teils  L a g e rg ä n g e  zwischen die 
Schichten g e p r e ß t  w o rd e n .  Die Flöze  h aben  d a d u rch  u n 
günst ige  V e rän d e ru n g e n  e r f ah re n .  D as F ix s te rn f lö z  de r  
F ixs te rng rube  ist  von e ine r  1 , 5 - 1 , 8  m m ächtigen  
Fe ls i tpo rphyrdecke  ü b e r la g e r t  w o rd e n ,  w o d u rc h  sich de r  
hangende  Teil  d ieses  F lözes  in s ten g lig en  A n th raz i t  v e r 
w andelt  hat.  D e r  ü b r ig e  F löz te i l  ist  sch ie fe r ig  u n d  e rd ig ,  
die Kohle n ich t  b re n n b a r .  Im F e ld e  d e r  G lü ck h il f -F r ied en s -  
ho ffn u n g sg ru b e  h a t  die B eschaffenhei t  d e r  Kohle  du rch  
die unm it te lba re  N ä h e  des H o c h w a ld p o rp h y r s  se h r  g e 
litten. Im F e ld e  d e r  C a e s a r g r u b e  ist  die Kohle  e n tg a s t  u n d  
von m u lm ig er  u n d  e rd ig e r  Beschaffenheit .  S te llenweise  
sind die F löze  in fo lg e  des  E m p o r d r in g e n s  des H o c h w a ld 
porphyrs  steil  a u fg e r ich te t  u n d  v ielfach  g es tö r t .

Im S a a rk a rb o n  d a g e g e n  ist  eine u n g ü n s t ig e  Beein
flussung des  B e rg b au s  d u rch  das  In t ru s iv la g e r  so  g u t  wie 
gar n icht zu verze ichnen.  Die bek an n ten  karbonischen  
Schichten sind  h ier  n ich t  vom E ru p t iv g e s te in  d u rc h b ro ch e n  
worden. Ledigl ich  F lö z  7 S ü d  w ü r d e  d u rch  die E in 
w irkungen d e r  K o n ta k tm e ta m o rp h o se  f ü r  den  A b b a u  v e r 
loren sein, so fe rn  es bei se in e r  g e r in g e n  M ächtigke it  
überhaup t  b a u w ü r d ig  w ä re ,  die,  nach d en  e inze lnen A u f 
schlüssen zu u r te i len ,  im a l lg em e in en  w eit  u n t e r  1 m 
betragen h aben  d ü r f t e .

Nicht  im m er  w i rk t  sich die K o n ta k tm e ta m o rp h o se  u n 
günstig  a u f  d ie  Kohle  aus.  So ist  z. B. d e r  so g e n a n n te  
Anthrazit  von C e r r i l lo s  in N eum ex iko ,  da s  E rg e b n is  de r  
Ü be r lag e ru n g  des K oh len f lözes  d u rc h  eine ü b e r  120 m 
mächtige E ru p t iv m asse .  Im C ly d eb eck en  in Sch o t t la n d  ha t  
ein In t ru s iv lag e r  die  U m w a n d lu n g  e ine r  g a sre ic h en  Kohle  
in w er tvo lle  K esse lkohje  bew irk t .  Im a l lgem e inen  spie lt  
aber die W ä rm e  eines M a g m a s  f ü r  die V e red e lu n g  d e r  
Flöze in K oh lenbecken  eine g e r in g e  Rolle .

Die Graphitausscheidungen der natürlich verkokten Kohle 
des Flözes 7 Süd.

Wie m eh r fa ch  e rw ä h n t ,  s ind  in n e rh a lb  d e r  In tru s iv 
lagerzone d e r  R o th e l le r  Schichten g e r in g e  G r a p h i ta u s 
scheidungen b e o b ac h te t  w o rd e n .  W ie  m ir  M ark sch e id e r  
H e l l w i g ,  d e r  w ä h r e n d  des  A u f fa h re n s  d e r  R o th e l l -Q u e r 
schläge a u f  G r u b e  H irsch b ach  t ä t ig  w a r ,  m it te i l te ,  ha t  man

1 Stutzer: Die wichtigsten Lagerstätten der »Nichterze», 2.Teil: Kohle, 
1923, S. 306.

5 Braun:  Das niederschlesisch-böhmische Steinkohlenbecken, 1927,
S. 7, 11/15 und 18/21.

s o g a r  ganze  Butzen u n d  N e s te r  von zerre ib l ichem  G ra p h i t  
a n g e t ro f fen .  Leider  kamen m ir  h iervon keine P ro b en  zu 
Gesicht.  Da aber  a u f  R utschflächen und  im Koks selbst 
k le inere  G rap h i ta u ssch e id u n g e n  v o rh a n d en  sind, k an n  m an 
annehm en,  d aß  G ra p h i t  auch in g rö ß e rn  M engen  v o r 
gekom m en ist.

E r d m a n n s d ö r f f e r ,  de r  du rch  Dr. E h l e r s  eine 
P ro b e  von e iner  Rutschfläche  mit g ra p h i ta r t ig e m  Überzug 
aus dem  R othel l -Q uersch lag  (5. T ie fbausoh le )  rö n tg e n o 
g raph isch  untersuchen  ließ, tei l te  m ir  fo lg en d e s  E rg eb n is  
m it :  »Eine so rg fä l t ig  abgeschab te  P ro b e  g a b  ein D ia 
g ram m , in dem  Sericit in deutl ichen Linien s icher  e rk e n n b a r  
ist. D a n eb en  k o m m e n  noch  einige  Linien vor,  die zw ar  
ih re r  Lage nach m it  G raph i t l in ien  Ähnlichkeit haben ,  die 
ab er  so schwach sind, daß  eine s ichere D e u tu n g  nicht 
d u rc h fü h rb a r  ist , weil die M öglichkeit  besteht ,  daß  sie auch 
von ä ndern  K om ponenten  h e r rü h re n .  Das V orhandensein  
von G ra p h i t  ist a lso  n icht exakt erweisbar.«

D a  ab er  S t a c h  bei d e r  p e tro g rap h isch en  Lhite rsuchung  
ebenfa l ls  G rap h i tau ssch e id u n g en  fe s tg es te l l t  h a t ,  is t  an 
zunehm en,  daß  auch d e r  fe ine  R utschflächeniiberzug,  de r  
f ü r  eine zuverlässige  U n te rsu c h u n g  zu g e r in g  ist , aus 
G ra p h i t  geb ilde t  w ird .  D er  im R ö n tg en d ia g ram m  fe s t 
g es te l l te  Sericit en ts tam m t sicherlich dem  E rup tivges te in ,  
in dem  man ihn ebenfa lls  nachgew iesen  hat.

Über die E n ts te h u n g  d e r  G ra p h i t la g e rs tä t te n  schreibt 
S t u t z e r 1, d aß  sie sow ohl o rgan ischen  als auch an 
o rgan ischen  U r s p r u n g s  sein können. Im ersten  Fall  handelt  
es sich um U m w a n d lu n g  k o h len s to f fh a l t ig e r  Sedimente  
du rch  Kontakt- ,  Dynam o- o d e r  R eg iona lm etam orphose .  Die 
auf  diese  W eise  g eb ilde ten  G ra p h i te  f inden sich m eist  dort ,  
wo  v o rh e r  die k o h lens to ffha l t igen  Geste ine  g e la g e r t  haben. 
Im ä n d ern  Fall  e n ts tam m t d e r  K oh lensto f f  einem eruptiven 
H e rd ,  in dem  e r  p r im ä r  v o rh a n d en  g e w e sen  o d e r  in den  er 
durch  E inschm elzen k o h len s to ffh a l t ig e r  N eb en g es te in e  als 
o rg an isch e r  o d e r  an o rg an isch er  K oh lens to f f  g e la n g t  ist.

W en n  sich G ra p h i te  o rg an isch e r  H e rk u n f t  von denen 
anorgan ischen  U rs p ru n g s  auch kaum untersche iden  lassen, 
so  w i r d  m an bei den Ausscheidungen  innerha lb  d e r  
In trus iv lagerzone  d e r  R o th e l le r  Schichten doch organ ische  
H e rk u n f t  annehm en m üssen. Z ah lre iche  Beispiele be legen  
e indeu t ig  die E n ts te h u n g  von G ra p h i t  aus koh l ig e r  
Substanz.  In e iner  G ru b e  bei K a rsu a rsu k  in G rö n la n d  sind 
a lle  f e in e m  Kohleschmitzchen innerha lb  e iner 4 —6 m 
mächtigen  K ontak tzone  in G raph i tschm itzchen  u m g ew an d e l t  
w o rd e n .  E in  d ünnes  G ra p h i t l a g e r ,  das  m an in d e r  
japan ischen  Prov inz  N a g a to  abbau t ,  ha t  sich ebenfa lls  
d u rch  K o n tak tm e tam o rp h o se  aus Kohle geb ilde t.  In N e u 
mexiko s ind  1 — 2 m m ächtige  K ohlenflöze  von E ru p t iv 
geste inen  du rch b ro ch en  u n d  ü b e r la g e r t  w o rd e n ,  w obei  sich 
aus d e r  S te inkohle  zum Teil  n a tü r l ich e r  Koks g eb ilde t  hat.  
Am C an ad ian  C an y o n  h a t  e in d r in g e n d e r  D iabas die Kohle 
f a s t  g an z  in G ra p h i t  ü b e rg e fü h r t ,  u n d  aus einem 3 — 3,5 m 
m äch t igen  F löz  ist  ein bis zu 1 m m ächtiges  G ra p h i t f lö z  
en ts tanden .  G ro ß e  B ed eu tu n g  haben  in Mexiko e tw a 
7 G ra p h i t f lö z e  von 2 ,7 —3 m M ächtigkeit ,  d e ren  B ildung  
a u f  einen K o n tak t  von G ra n i t  m it  Kohle  z u rückzuführen  
ist. Auch in Q u ee n s lan d  g ib t  es G ra p h i tv o rk o m m en ,  d ie  ihre 
E n ts te h u n g  d e r  k o n tak tm e ta m o rp h e n  U m w a n d lu n g  von 
Kohle  verdanken .

N ach  S t u t z e r 2 ist de r  G ra p h i t  das le tz te  E rgebn is  
d e r  U m w a n d lu n g ,  das aus e in e r  Kohle  d u rch  K o n tak t 
m e ta m o rp h o se  en ts tehen  kann. H ö h e re  D rucke  u n d  
T e m p e ra tu re n  spie len  dabei  eine g ro ß e  Rolle . L ab o ra 
to r iu m sv e rsu ch e  haben  geze ig t,  d a ß  a m o rp h e  Kohle in 
fe s te r  P h ase  bei e in e r  E rh i t z u n g  ü b e r  2200°  in G ra p h i t  
üb e rg eh t .  D a ra u s  kann m an schließen, d aß  auch die 
G ra p h i t f lö z e  bei so hohen  T e m p e ra tu re n  g eb ilde t  w o rd e n  
sind. E ine  ähnliche  E rh i t z u n g  ha t  w o h l  auch bei den  A us 
sche idungen  von G ra p h i t  in d e r  In tru s iv lag e rzo n e  d e r  R o t 

1 S t u t z e r :  Die wichtigsten Lagerstätten der .Nichterze» 5. Teil: 
Schwefel, Graphit usw., 1933, S. 107.

2 S t u t z e r :  Die wichtigsten Lagerstätten der »Nichterze , 2. Teil: 
Kohle, 1923, S. 306.



helle r  Schichten s ta t tge funden .  Die A bkü h lu n g  ist dabei 
ab e r  sehr  wahrschein l ich  so schnell  vor  sich geg an g en ,  daß  
g rö ß e re  G rap h i tm en g en  nicht ents tehen konnten. Das 
H au p tu m w an d lu n g se rg eb n is  l iegt im N atu rkoks  vor,  de r  
sich bekanntlich bereits  bei n ied r ig e m  T em p e ra tu ren  bildet.

Auch im künstlichen Koks ist G ra p h i t  en tha l ten ,  dessen 
E n ts teh u n g  man auf  die chemische Z erse tzu n g  g a s fö rm ig e r  
K ohlenw assers to ffe  z u rü c k fü h r t1. T ro tz  A n w en d u n g  ve r 
sch iedenart igs te r  Verfahren  hat sich jedoch  bis je tz t  der  
G ra p h i tg e h a l t  im Koks m engenm äß ig  nicht g enau  ermit te ln  

lassen.

Die stratigraphische Bedeutung des Intrusivlagers 
in den Rotheller Schichten.

Bekanntlich haben neben den Leaiaschichten u n d  dem 
H olzer  K ong lom era t  des Stefan die Tonste ine  1 — 5 des 
W estfa l  als  Leitschichten von jeher  f ü r  die S tra t ig raph ie  
des Saarkarbons  eine g ro ß e  B edeutung  gehabt ,  die d e r  
m ar ine r  Horizonte  fü r  das Rheinisch-W estfälische Karbon 
gleichkommt. Seltener ist b isher das In trus iv lager  d e r  R o t 
he lle r  Schichten gemeinsam  mit den genannten  Leitschichten 
zur A u fk lä rung  d e r  S tra t ig raph ie  he rangezogen  worden .  
Infolge se iner p e trog raph ischen  E igenart  und  seiner 
H orizon tbes tänd igke i t  in Höhe  des Flözes 7 Süd, die in 
allen Aufschlüssen innerha lb  d e r  In trus iv lagerzone  in 
E rscheinung  tr i t t ,  ist das In trus iv lager  ein ebenso gu ter ,  
ja  besse rer  Leithorizont als es die  Tonste ine  1 —5 sein 
können. Denn bei diesen weiß man in unbekanntem  Felde  
meistens nicht, welcher von ihnen g e rad e  vorliegt.  Beim 
Vergleich de r  verschiedenen Vorkom m en m ite inander  lassen 
sich o f t  nu r  ganz ge r in g e  Abweichungen im Aussehen, im 
pe trographischen  Aufbau  und  in de r  chemischen Z u 
sa m m e n se tzu n g  feststellen. Ein Beispiel h ie rfü r  biete t  die 
T ie fb o h ru n g  36, die man vo r  kurzem im westlichen Teile 
des Saar landes n iede rgebrach t  hat.  Bei 301 m T eufe  w u rd e  
ein Tonstein  ang e tro f fen ,  und  man w uß te  nicht,  ob de r  
zweite  oder  d r i t te  Tonstein  vorlag .  E r s t  als ich in den  
Bohrkernen einige Stücke mit P f lanzenres ten  fand ,  ließ sich 
an H a n d  dieser F u n d e  e inw andfre i  fests te i len ,  daß  es sich 
um den Tonstein 3 handelte .  Da andersei ts  im Saarkarbon  
bis je tz t  n u r  e in  In trus iv lager  bekann t  ist, weiß m an, wenn 
es angefahren  w ird ,  daß  die R otheller  Schichten (im 
Liegenden der 5 T onste ine ) ,  und  zw ar  u nm it te lba r  bei F löz  7 
Süd  vorliegen. In d e r  Praxis  ha t  das In trus iv lager  g roße  
Bedeutung  bei d e r  T ie fb o h ru n g  2 bei E lv e rsb e rg  u n d  in 
den verschiedenen Stollen u n d  Q uersch lägen  einzelner

1 Hock und Müschenborn: Kennzeichen des stofflichen Aufbaues 
von Steinkohlenkoks, Glückauf 70 (1934) S. 869.

U M S C
S c h u tz m a ß n a h m e n  g egen  s t a r k  k o r r o d ie r e n d e  

G ru b e n w a s s e r .

Die W asse rh a l tu n g  e iner  G ru b e  kann sich e rheb lich  
ve r teuern ,  wenn s ta rk  k o rro d ie re n d e  G ru b e n w a sse r  gehoben  
w erden  müssen. D aher  ve rd ien t  eine englische  A rb e i t1 Be
ach tung ,  in d e r  neben kennzeichnenden K orros ionsbeispie len  
b ew ährte  Schutzm aßnahm en m itge te i l t  w erden .

Die B eobachtungen sind  in zwei mit 14° e infalleflden 
F lözen anges te l l t  w orden ,  die man vom A usgehenden  be 
g innend  im Pfe i le rb au  a bbau t ;  d e r  t ie fs te  A bbaupunk t  l iegt 
bei e tw a  135 m Teufe .  Beide Flöze en tha l ten  eine bis zu 
0,35 m sta rke  Brandschieferschicht  mit  einem hohen G eha lt  
an Schwefel u n d  E isenoxyd,  au f  d e r  sich die zusitzenden 
W a sse r  v o rw iegend  en tlang  bewegen.

Die G ru b e n b au e  erhalten  ihre W asse r  von e iner e tw a 
20 ha  g ro ß en  Oberf läche ,  u n d  e tw a d e r  v ierte  Teil  des. 
d a ra u f  fa l lenden  Regens m uß  aus dem A bbaugeb ie t  g e 
hoben werden .  Das R eg en w asse r  ben ö tig t  im a llgemeinen

1 Steele: Acid-resisting plant for deallng with highly-corrosive pit 
water, Iron Coal Trad. Rev. 135 (1937) S. 695.

G ru b e n  aus ä l te re r  u n d  jü n g e r e r  Zeit  e r lan g t ,  ln  dieser 
B ohrung  ist das  In t ru s iv la g e r  d e r  e inzige angetro ffene  
Leithorizont  gewesen.  E s  ha t  sich be re i ts  dam als  zum 
Bestimmen d e r  d u rch su n k en en  Schichten vorzüglich 
geeignet,  und  n u r  weil die  In t ru s iv lag e rzo n e  innerha lb  des 
Saa rkarbons  v e rh ä l tn ism äß ig  t ie f  l ieg t  u n d  lediglich in der 
G ru b e  St. In g b e r t  in den  R o th e l le r  Schichten A bbau  um 
geht,  t r i t t  die p rak tische  B ed eu tu n g  des In trusiv lagers  
w en iger  als  die d e r  ü b r ig en  Leitschichten  in E rscheinung.

D er  äuß ers te  westl iche  u n d  d e r  äu ß e rs te  östl iche Auf
schluß d e r  In tru s iv lag e rzo n e  l iegen 8,5 km voneinander 
en tfe rn t .  W ei te r  nach W es ten  u n d  O s ten  t au ch t  das Stein- 
k c h le n g e b irg e  a llmählich u n te r  jü n g e re  Form ationsg l ieder  
un ter ,  so d aß  ü b e r ta g e  nach be iden  R ich tungen  keine Auf
schlüsse m ehr  zu e rw ar te n  sind. D a g eg en  bes teh t  die M ög 
lichkeit , daß  bei zukünftiger.  Aufsch lüssen  im westlichen 
u n d  östl ichen Gebiet  das  In t ru s iv la g e r  f ü r  die Schichten
fe s ts te l lu n g  w eite re  B ed eu tu n g  e r la n g en  w ird .

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

In de r  vo r l iegenden  Arbeit  w i rd  das  In tru s iv lag e r  der 
Rotheller  Schichten des S a a rk a rb o n s  e r s tm a l ig  zusamm en
fassen d  behande l t .  Alle bekann ten  A ufsch lüsse ,  die teils 
über-,  teils u n te r ta g e  liegen, w e rd en  vornehm lich  an Hand 
ä l te rer  m ark sch e id e r i sch er  A u fn ah m en  beschrieben .  Nach 
ku rzer  A n fü h ru n g  d e r  ve rsch iedenen  f r ü h e m  Versuche zur 
D e u tu n g  des E rup tivges te ins  w e rd e n  die E rg eb n is se  neuerer 
U n te rsu ch u n g en  e rö r te r t ,  die in fo lg e  d e r  weitgehenden 
Z erse tzu n g  des G este ins  seine u rsp rü n g l ich e  Beschaffenheit  
ebenfa lls  nicht aufzuk lären  v e rm och t  haben. D eshalb  wird 
vo rgesch lagen ,  das V orkom m en  als » In trus iv lager«  zu 
bezeichnen, w o rau s  ohne  w e i te res  h e rv o rg eh e n  w ü rd e ,  daß 
es sich um ein E ru p t iv g es te in  han d e l t .  Die f rü h e m  
B ehauptungen  von den  E ig en sch a ften  d e r  na tür l ich  ver
kokten Kohle des F lözes 7 S ü d  haben  neue  Versuche 
bestät ig t .  Zum  Vergleich mit d e r  In tru s iv lag e rzo n e  werden 
ähnliche Beispiele von ä n d e rn  O rten  a n g e fü h r t ,  wobei fest 
zustellen ist, d aß  im G e g en sa tz  zu ä n d e rn  Kohlengebieten 
de r  Saa rb e rg b a u  d u rch  die E in w irk u n g e n  des In trusiv lagers  
keine B eein träch tigungen  e r le idet .  Die E n ts te h u n g  der 
ge r ingen  G rap h i tau ssch e id u n g e n  in n e rh a lb  d e r  Intrusiv
lagerzone  l äß t  sich d u rch  k o n ta k tm e ta m o rp h e  U m w a n d lu n g  
d e r  Kohle des F lözes 7 Süd  e rk lä ren .  Beispiele f ü r  die 
B ildung  a u sg e d eh n te r  G r a p h i t l a g e r s tä t t e n  aus Kohlenflözen 
durch  K o n tak tm e tam o rp h o se  w e rd e n  aus verschiedenen 
Ländern  an g e fü h r t .  Die B ed eu tu n g  des In trus iv lagers  für  
die S tra t ig rap h ie  des S a a rk a rb o n s  w ird  b eso n d e rs  he rvor 
gehoben.

H A  U

14 T age ,  um in die G ru b e n b au e  e in zu d r in g en ,  und  muß, 
wenn  es sich vom  A u sg eh e n d en  h e r  im u n d  am  Flöz en tlang 
arbei te t ,  eine Strecke von 5 5 0 - 6 5 0  m zu rück legen .  Es mag 
überraschen ,  d a ß  R e g en w asse r  in so  k u rz e r  Z e i t  s ta rk  ko rro 
d ierende  E ig en sch a ften  annehm en  kann,  a b e r  nach d e r  Ana
lyse en th ie lt  da s  G ru b e n w a sse r  0 ,0038  o/o f re ie  Schwefel 
säure ,  0 ,455 o/o F e r r i su l f a t ,  0 ,1763  o/0 F e r ro s u l f a t ,  0,1113 o/0 
M a g n e s iu m su lfa t  u n d  0 ,0055  o/0 N a t r iu m c h lo r id ,  wobei die 
K orrosion in e r s t e r  Linie a u f  den  G e h a l t  an Eisensulfa ten  
zu rückzuführen  ist.

In schwach b e w e t te r ten  G ru b e n a b te i lu n g e n ,  in denen 
de ra r t ig e s  G ru b e n w a sse r  v o rh a n d en  ist, läß t  sich vielfach 
ein ka lz iu m k arb id äh n l ich e r  G e ru ch  fe s ts te l len ,  und  an 
Stellen,  an denen  Schienen u n te r  f lachem  W a s se r  liegen, 
kann man m eis t  u n m it te lb a r  ü b e r  den  Schienen Gasb lasen 
b i ld u n g  beobachten .  Beim ö f f n e n  e ine r  P u m p e  t r i t t  der  
e rw ähn te  G eru ch  b e so n d e rs  s ta rk  a u f ;  in e inem Fall  er 
fo lg te  so g a r  eine E n tz ü n d u n g  des  sich in den  W asse r 
h a l tu n g sro h ren  b i ldenden  W asse rs to f fg a se s .

Die fo lg en d e n  A bb i ld u n g en  g eben  e in ige  kennzeich
nende  Beispiele fü r  die a n f re ssen d e  W ir k u n g  d ieses  G ruben 
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wassers w ieder .  Abb. 1 ze ig t  die  Reste e ines sc h m ied e 
eisernen R ohres  von 50 mm D m r.,  d a s  ve rseh en t l ich  
31/a M onate  u n te r  W a s se r  g e le g e n  hat.  ln Abb. 2 h an d e l t  
es sich um einen g u ß e is e rn e n  R o h rf lan sch ,  dessen  u r s p r ü n g 
licher A u ß en d u rch m e sse r  95 u n d  dessen  In n e n d u rch m esse r  
64 mm b e tru g en  u n d  d e r  8 M o n a te  im W asse r  lag  Am 
stärksten w u rd e n  die R o h rv e r sc h ra u b u n g e n  und  F lansche  
angefressen;  sch lech t  a u sg e fü h r te  V e rsc h rau b u n g e n  blieben 
infolge de r  K orros ion  m eis t  n u r  1 - 2  T ag e  dicht.

Abb. 2. Z e r s tö r t e r  g u ß e is e r n e r  R ohrflansch.

Der Versuch, d u rc h  V er legen  von d o p p e l ten  R o h r 
leitungen eine län g e re  L e b e n sd a u e r  zu erz ie len ,  blieb ohne 
E rfolg ;  die schm iedee ise rnen  R o h re  h ie l ten  im a l lgem einen  
nur drei bis 6 W ochen .  W e i te re  Versuche,  da s  R o h r in n ere  
mit einer B itum ensch ich t  zu ü b e rz ieh e n ,  fü h r ten  n icht zum 
Ziel, weil man den  Ü b e rzu g  an den  R o h re n d en  n ich t  f o r t 
führen und  d a h e r  das  W a s se r  an d iesen  Ste llen  h in te r  da s  
Bitumen t r e te n  konnte .  F e r n e r  ve rsuch te  m an ,  d ie  R ohre  
mit einem B le iausguß  zu  ve rsehen .  W en n  d ieses  V e rfah ren  
auch tro tz  d e r  sch w ie r ig en  H e r s t e l l u n g  te i lw e ise  einen 
bessern Schutz  a ls  d ie  B itum ensch ich t  g e w ä h r te ,  so ließ sich 
doch nicht v e rh in d e rn ,  d a ß  sich d ie  Bleischicht d u rch  das 
strömende W a s se r  s te l len w e ise  ab lö s te  u n d  d o r t  d an n  die 
Korrosion b eg innen  konnte .

Daher e n tsch loß  m an sich t ro tz  v e rsch ied en e r  Bedenken, 
einen V ersuch  mit n ich tm eta l l ischen  sä u re fe s te n  R o h ren  zu 
machen, von d en en  m an  2 S tück im Betrieb e inbaute.  Z u r  
Herste llung d e r a r t i g e r  R o h re  v e rw e n d e t  m an  eine M isch u n g  
aus 1 Teil Z e m e n t  u n d  3 Tei len  A sb es tfa se r .  Beide Be
standteile w e rd en  m it  W a s se r  z u  e inem Brei a n g e r ü h r t  u n d  
auf ein end loses ,  3,3 m b re i te s  F i lzb a n d  in s e h r  d ü n n e r  
Schicht (0 ,25 m m ) a u f g e t r a g e n .  E in  s o r g f ä l t i g  p o l ie r te r  
Stahldorn n im m t  bei s t ä n d ig e r  D r e h u n g  die  Schicht  de s  
Gemisches au f ,  u n d  d u rc h  eine e n ts p rec h en d e  U m d r e h u n g s 

Abb. 3. V e r b in d u n g  z w e ie r  sä u re fe s te r  R o h re  
au s  Z e m e n t  u n d  A sbes tfa se r .

zahl w ird  die g ew ünsch te  Stärke  d e r  R o h rw a n d u n g  h e r 
gestell t .  Zum  Schluß g ib t  man den R ohren  d u rch  E in 
tauchen in ein Bad noch einen b i tum inösen  Überzug. Die 
üblichen D urchm esser  schwanken  zwischen 50 u n d  450 mm, 
wobei die W ands tä rken  jew eils  in best im m ten  Beziehungen 
zu den D urchm essern  stehen. Die R o h r län g en  be tragen  
2,3 und  4 m ;  R o h rk rü m m e r  w e rd en  im a l lgem einen  m i t  
W inkeln  von 22,5, 45 und 90« herges te l l t .  Abb. 3 zeigt 
eine V erb in d u n g  zweier  d e ra r t ig e r  R ohre ,  w obe i  das 
V e rb in d u n g ss tü c k  ebenfalls  aus de r  g leichen M ischung  
a n g efe r t ig t  ist.

F e s t i g k e i t s u n t e r s u c h u n g e n  a n  d e n  R o h r e n .

Im allgem einen  w erd en  al le Rohre  m it  dem  d oppe lten  
B etr iebsdruck  abgedrück t .  Bei d e r  besondern  P r ü f u n g  
w u rd en  drei R ohre  von je  3 m Länge und  75 mm lichter1 
W eite  bis zum Bruch a b g ep re ß t ,  der  in allen drei Fällen bei 
70 k g / c m 2 eintra t.  F e rner  leg te  m an eine P la t te  auf  da s  
R ohr  u n d  ließ ü b e r  de r  R ohrm it te  aus 1,5 m H ö h e  G ew ich te  
von v e rsch iedener  G rö ß e  d a rau f fa l le n .  W ä h re n d  ein R ohr 
von den genann ten  A bm essungen  einen G ew ich tsau fp ra l l  
von 11 k g  noch aushiel t ,  g in g  es bei 14 kg zu Bruch. Ein 
Biegeversuch m it  dem  R o h r  a ls T r ä g e r  a u f  zwei Stützen 
e rg ab  eine B ruchlast  von 238 kg, wobei die g rö ß te  D u rch 
b ieg u n g  vor  dem  Bruch 9 mm be trug .  W ei te rh in  b e an 
sp ru ch te  man zwei R o h rv e rb in d e r  a u f  Biegung, wobei sich 
in einem Fall v o r  dem  Bruch ein D u rc h b ieg u n g sw in k e l  
von 10°, im ä n d ern  Fall  von 8° e rgab .  An e ine r  absichtlich 
w en ig  so rg fä l t ig  h e rges te l l ten  R o h rv e rsc h ra u b u n g  hielt das 
V e rb in d u n g ss tü c k  einen In n en d ru ck  von 9 k g /c m 2 aus. Im 
Betrieb d ü r f t e  d e r  a n w e n d b a re  Druck viel h ö h e r  l iegen, 
weil dann  die V e r sch rau b u n g  so rg fä l t ig e r  a u sg e fü h r t  w ird .  
Über die A u sw irk u n g  d e r  S t rö m u n g sk ra f t  des W asse rs  auf  
die R o h rw a n d u n g e n  bei e inem  D ru c k  von 14 k g / c m 2 
w u rd e n  jedoch  keine U n te rsu ch u n g en  angeste l l t .

E r g e b n i s  d e r  B e t r i e b s  v e r s u c h e .

Z u r  D u rc h fü h ru n g  eines Betr iebsversuchs häng te  man 
eine 270 m lange  R o h r le i tu n g  von 75 m m  Dmr.,  die mit 
A sb es t-Z em en t-R o h rv e rb in d ern  a u sg e rü s te t  w ar ,  in e iner 
F ö rd e rs t re ck e  an einem D ru c k lu f t ro h r  von 100 mm Dm r.  
a u f ; d e r  P u m p e n d ru ck  b e t r u g  7 at. Die V e r legungskos ten  
w aren  um die H ä l f te  g e r in g e r  als bei z u sa m m e n g esch ra u b 
ten schm iedeeisernen  R ohren  e n tsp rec h en d e r  A bm essungen .  
D re i  d e r  R o h rv e rb in d e r  m u ß te  m an  w ä h ren d  e iner  Betr iebs
zeit  von 18 M o n a ten  ausw echse ln ,  weil sie infolge unsach- 
m ä ß ig e r  A n b r in g u n g  geb rochen  w aren .  Ein m erk l icher  
Verschleiß  ließ sich in d ie se r  Z e i t  n icht fests te l len .

Bisher s ind  L ei tungen  von in sg esam t 920 m Länge  
aus d iesen A sb es t-Z em en tro h ren  im Betrieb ve r leg t  w o rd e n ,  
u n d  o b w o h l  m an  sie te i lweise  e rheb lich  h ö h e r  bean sp ru ch t  
ha t,  als  m an u r sp rü n g l ic h  ang en o m m en  ha tte ,  haben die 
R ohre  d iesen  B e las tungen  im wesen tlichen  s tandgeha l ten .

Die  S a u g k ö rb e  w e rd en  ebenfa l ls  aus A sb es t-Z em en t 
m isch u n g  he rges te l l t .  W ä h re n d  die sonst  üblichen e iserne ,1 
S a u g k ö rb e  eine L eb en sd au er  von höchstens  v ie r  W ochen  
erre ich ten ,  s ind  die Z em en t-S au g k ö rb e  berei ts  ü b e r  ein J a h r  
in Betrieb,  o h n e  i rg en d w elch e  V e rä n d e ru n g e n  aufzuweisen .

E i n w i r k u n g  d e s  W a s s e r s  a u f  d i e  P u m p e n g e h ä u s e .

Die K orros ion  d u rc h  das G ru b e n w a sse r  w i rk t  sich au f  
die  P u m p en  se lbs t  noch viel n ach te i l iger  a ls a u f  die R o h r 
le i tungen  aus.  Die P u m p e n g eh ä u se  s ind  im w esen tlichen  aus 
G uße isen ,  die Ventile  d a g e g e n  aus P h o s p h o rb ro n ze  h e r 
ges te l l t .  Bei V e rw e n d u n g  von D ru c k p u m p en  w e rd en  n e u e r 
d ings  a lle  G u ße isen te i le  m it  H ilfe  e ine r  S p r i tzv o r r ic h tu n g  
a u f  d e r  In'nenseite m it  e ine r  6 mm sta rk en  Schicht au s  einem 
G em isch  von Z em e n t  u n d  S a n d  im V erhältn is  1: 2 ü b e r 
zogen. E in d e r a r t i g  au sgek le ide tes  P u m p e n g eh ä u se  w a r  
m e h r  als  6 M o n a te  in Betrieb,  ohne  d a ß  sich i rg en d w elch e  
Schäden  fes ts te l len  l ießen ;  es h a t te  sich led ig l ich  an dem  
Z em en t  eine Ockersch ich t  angesetz t .  Die P u m p e n le is tu n g  
ist  d u rch  den  Z e m e n tü b e r z u g  in ke ine r  W eise  b ee in träch tig t  
w o rd e n .  V or  kurzem  h a t  m an  auch e inen T au ch k o lb en  aus

Abb. 1. Reste  e ines sc h m ied ee ise rn en  Rohres.



Porze llan  zu v e rw enden  versucht.  Die Betriebszeit  ist  jedoch  
b isher  zu kurz, so daß  sich übe r  die anscheinend  recht  g u te  
B ew ährung  kein end g ü lt ig es  U r te i l  abgeben  läßt.

In verschiedenen Fä llen  h a t  man den P um pendecke l  
du rch  B elegung  m it  e iner  Qum m idecke  g egen  das W a sse r  
geschützt .  E ine d e ra r t ig  ausgekle idete  P u m p e  h a t  z u r  Be
richtszeit  über  9 M ona te  — eine b isher  au f  d e r  b e t r e f f e n 
den G ru b e  n ich t  erre ichte  B e tr iebsdauer  — mit 7 at g e 
arbei te t ,  ohne daß  sich S tö ru n g en  ergeben  haben.

Sä ugpum pen  kann m an im allgem einen  a u f  ähnliche 
Weise schützen wie  D ruckpum pen ,  wobei sich ebenfa lls  
eine beträchtliche V e r län g e ru n g  d e r  L ebensdauer  d e r  
Pum pen  bzw. e inzelner Teile  erzielen läßt.  W ä h re n d  f r ü h e r  
die  wesentlichen Pum pente i le  vielfach n u r  eine L ebens 
d a u e r  von e iner W oche  ha tten ,  e rre ich te  man d u rc h  die 
geschilder ten  M aßnahm en,  im besondern  durch  A n w en d u n g  
von Zem en tüberzügen  und  G um m iverk le idungen ,  eine V er 
l än g e ru n g  d e r  L ebensdauer  au f  4 M ona te  u n d  d a rü b e r ,  
obwohl g ro ß e  M engen  von Sand u n d  Kies m it  dem  W a sse r  
g e f ö r d e r t  w erden  m ußten.

E i g e n s c h a f t e n  v o n  P o r z e l l a n r o h r e n .

Auch in D eutsch land  ha t  man P o rze l lan ro h re  schon 
f ü r  viele Zwecke in zunehm endem  M aße  verw ende t .  Die 
Beschränkungen im Verbrauch  v ieler  u n e d le r  M etal le  läß t  
e rw ar ten ,  daß  dem rein in ländischen W e rk s to f f  Porze llan  
noch weite re  A n w endungsgeb ie te  erschlossen  w erden ,  und  
so ist auch dam it  zu rechnen, daß  m an in den  W a s s e r 
h a l tungsan lagen  de r  G ru b en  in vielen Fä llen  die e isernen 
Rohre  durch  P orze llan rohre  erse tzen  w ird ,  b esonders  dann ,  
wenn man ko rro d ie ren d e  G ru b e n w a sse r  gew a lt igen  muß.

Als w ichtigste  de r  im allgem einen  nicht g e n ü g en d  be 
kannten  E igenschaften  des Porze llans  seien h e rv o rg eh o b en ,  
d aß  es f lüssigkeits-  u n d  gasd ich t ,  w ä rm eb e s tän d ig ,  be 
s tän d ig  gegen T em p era tu rw ech se l  u n d  g egen  alle Alkalien 
u nd  Säuren m it  Ausnahm e d e r  F lu ß säu re  ist  und  d a ß  eine 
nach träg liche  G e fü g e ä n d e ru n g  d urch  A lte rn  o d e r  E rm ü d e n  
nicht eintri tt .  Besondere  B edeu tung  kom m t dem  H a r t 
porzellan  wegen se iner  hohen m echanischen Fes t ig k e i t  
gegen Druck, Zug ,  B iegung  u n d  Sch lag  zu;  zudem  weis t  
es dank seiner g roßen  H är te  eine hohe V ersch leißfes tigke it  
auf. In d e r  fo lgenden  Z u sa m m e n s te l lu n g 1 sind die w ich tig 
sten E igenschaften  des H a r tp o rze l lan s  an g eg eb en :

Spezifisches G e w i c h t ...........................g / c m 3 2,3 —2,5
E la s t i z i t ä t s m o d u l ................................k g /m m 2 7000 — 8000
H ä r te  nach M o h s ......................................... 7 —8
Z u g f e s t ig k e i t .........................................k g /m m 2 4 — 5
D r u c k f e s t i g k e i t .................................... k g /m m 2 50
B i e g e f e s t i g k e i t .................................... k g /m m 2 9 — 10
Sch lagb iegefes t igkeit  . . . . kg  c m /c m 2 2 —2,5
Lineare W ä r m e d e h n u n g s z a h l ...................3 , 5 - IO - 6
W ärm ele i t fäh igke i t  . . . .  cal/cm s°C  0,002
E r w e ic h u n g s t e m p e r a t u r  °C  rd. 1500

Die V erw endungsm öglichkei ten  f ü r  H a r tp o rz e l l a n ro h re  
sind  d ad u rch  e rw ei te r t  w o rd e n ,  d aß  es n e u erd in g s  g e lungen  
ist, d e ra r t ig e  R ohre  auch in g rö ß e rn  A bm essungen  h e r 
zustellen. M an  kann berei ts  lichte W eiten  von 5 bis 400 mm, 
W an d s tä rk en  von 2 bis 30 mm u n d  Längen  bis zu 2 m sowie 
e inw andfre ie  F orm stücke  u n d  R o h rv e rb in d u n g en  a n 
fer tigen .  Im Staatlichen M a te r ia lp rü fu n g sa m t  in Berlin- 
Dahlem h a t  m an d e ra r t ig e  P o rze l lan ro h re  n ä h e r  un tersuch t .  
Dabei t r a t  d e r  Bruch eines R ohres  von 26 mm  lichter  W eite  
u n d  4 mm W an d s tä rk e  e rs t  bei einem Innendruck  von 120 at 
ein, w äh ren d  bei W asse rsch lägen  d ie  B ruchbelas tung  bei 
70 a t  Überdruck  lag. Da die R ohre  innen und  außen g las ie r t  
w e rden ,  ist  die B ildung  von Ansätzen au f  d e r  g la t ten  Innen 
f läche kaum zu e rw ar ten ,  und  die R e ibungsverlus te  w e rd en  
seh r  herabgese tz t .

Die V erb in d u n g  d e r  R ohre  u n d  F orm stücke  m ite inander  
e r f o lg t  durch  M uffen ,  F lanschen  o d e r  V e rsch raubungen .  
Zwei Arten de r  M uffen v erb in d u n g  sind in Abb. 4 w ieder-

1 Jordan: Rohre aus Hartporzellan, Z. VD1 82 (1938) S. 275.

g e g e b e n ;  zum A bdich ten  w ird  H an f ,  Kitt o d e r  V ergußm asse  
ve rw ende t .  Die F la n sc h v e rb in d u n g  (Abb. 5) w ende t  man 
besonde rs  bei R ohren  von g r ö ß e r m  D urch m esse r ,  so z. B. 
bei B runnenf i l te r -  u n d  B ru n n e n au fsa tz ro h re n ,  an. Am 
zw eckm äßigs ten  ist die S ch ra u b v e rb in d u n g ,  von d e r  Abb. 6

Abb. 4. M u ffe n v e rb in d u n g e n  für  Po rze l lan ro h re .

Abb. 5. F la n sch en v e rb in d u n g .

eine A u s fü h ru n g s fo rm  zeigt.  H ie rbe i  s ind  die Rohrenden 
m it  je  e iner Rille verseilen,  in die m an  Schlauchringfedern  
aus mit  K adm ium  ü b e rz o g e n e m  S ta h ld ra h t  e inge leg t  hat, 
diese w e rd en  durch  die be iden  S c h ra u b h ä l f ten  aus Leicht
metall  in die Rillen g ed rü ck t .  Die D ich tung ,  die beim An
ziehen de r  V e rsc h ra u b u n g  fest  g e g e n  die R ohrenden  ge
d rü ck t  wird,  be s teh t  aus G u m m i o d e r  Buna. Auf diese 
W eise  kann  die F lüss igkei t  mit de r  M etal lverschraubung  
ü b e rh au p t  n icht in B e rü h ru n g  k o m m e n .

D r.-Ing .  H. W ö h l b i e r ,  Spreinberg.

Explosion  e iner  D ru ck lu ft le i tu ng .
Von Dipl.-Ing. A. S a u e r m a n n ,  In g e n ie u r  des Vereins zur 
Ü b e rw a ch u n g  de r  K ra f tw ir tsch a f t  d e r  R u h rzech en ,  Essen.

Ein Betriebsunfall ,  d e r  sich kü rz l ich  an d e r  Druckluft 
le i tung  von d e r  K o m p re sso ra n lag e  zu m  S chach t  einer Ruhr
zeche e re ignet  hat,  v e rd ien t  B each tung .

Die von den  K o lb e n k o m p re s s o re n  k o m m e n d e  Druckluft 
w ird  e inem D ru c k au sg le ich k e sse l  z u g e fü h r t  u n d  von-hier  
aus zum  Schach t  w e i te rge le i te t .  Z w isch en  Kompressoren 
und  D ru ck au sg le ich k esse l  l ieg t  de r  an d ieser  Stelle etwa 
20 — 25 m bre i te  Z echenhof .  Die D ru c k le i tu n g  ist hier in 
d e r  E rde  ver leg t ,  g e h t  vo r  d em  Kessel sen k re ch t  in die 
H ö h e  und  dann  in e inem  H a lb b o g e n  se n k re c h t  auf den 
Scheitel des l iegenden  Kessels.  D ieses B o g e n s tü ck  besteht
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aus 2 Teilen von je i/4-Kreisbogen, deren Enden in die 
Verbindungsflanschen eingewalzt sind.

Die in der Erde verlegte Rohrle itung riß an verschie
denen Stellen p lötzlich auf, wodurch das bedeckende, über 
der Rohrle itung etwa 1 m starke Erdreich in die Höhe ge
schleudert wurde. Zugleich wurde die vor dem Kessel 
aufsteigende Rohrle itung gehoben, wobei sich die einge
walzten Rohrenden des zunächst dem Kessel befindlichen 
Bogenstückes aus den Flanschen lösten. H ierdurch wurde 
das Bogenstück fre i, von dem austretenden Lufts trom  erfaßt 
und in hohem Bogen, etwa 25 m hoch und 50 m weit, 
zwischen Förderseil und Schachtstrebe hindurchgeworfen’. 
Verletzungen hat bei der Explosion niemand erlitten.

Die Untersuchung der geplatzten Rohrle itung ergab, 
daß diese aus Flußeisen von 300 mm lichtem Dmr. und

Teils tück der zerstörten Rohrle itung.

etwa 7 mm W andstärke bestanden hatte. Sie war jedoch 
an den aufgerissenen Stellen durch Abrostung zerstört, 
und die Ränder erwiesen sich zum Te il als messerscharf 
ausgezogen. Brandspuren, die auf eine Ölexplosion 
schließen lassen konnten, waren an keiner Stelle sichtbar. 
Die nachstehende A bb ildung zeigt ein Teilstück der zer
störten Rohrleitung.

Der Unfa ll ist zweifellos darauf zurückzuführen, daß 
die durch die Abrostung geschwächte Rohrwandung dem 
Drucke der Preß luft schließlich nicht mehr standgehalten 
hat. Die Rohrle itung ist angeblich im Jahre 1922 verlegt 
worden. Ein Anstrich zum Schutze gegen Rostbildung soll 
nicht vorgenommen worden sein; er ist aber fü r D ru ck lu ft
rohre, die in der Erde verlegt sind, unbedingt erforderlich. 
Bewährt hat sich ein Anstrich m it Asphaltlack, darüber 
eine U m w ick lung m it Juteband und ein nochmaliger A n
strich m it Asphaltlack. Noch besser ist es, wenn man die 
Rohre in einen befahrbaren Kanal verlegt, in dem sie in 
angemessenen Zeiträumen untersucht werden können.

Ausschuß fü r  S te inkoh lenaufbere itung.

ln  der 31. Sitzung des Ausschusses, die am 21. Juli 
unter dem Vorsitz von Bergassessor Dr. H. W in k h a u s  im 
Rosenecksaal des Städtischen Saalbaues zu Essen stattfand, 
sprach zunächst Bergassessor W ü s te r ,  Essen, über die 
Hoyois-Rinnenwäsche. Darauf trug  Bergassessor Dr.-Ing. 
K ü h lw e in ,  Bochum, den neuen E ntw urf der Richtlinien 
fü r die Abnahme und Überwachung von Steinkohlen-Auf- 
bereitungsanlagen vor, woran sich eine eingehende Aus
sprache anschloß. Der erstgenannte V ortrag w ird  dem
nächst hier zum Abdruck gelangen.

W I R T S C H A F T L l  C H E S
Gewinnung und Belegschaft 

des belgischen Steinkohlenbergbaus im April 1938'.

M o n a t s 

d u r c h 

schnitt

b z w .

M o n a t Za
hl

 
de

r 
F

ör
d

er
ta

g
e Kohl

förder

insges.

t

en-
ung

f ö r d e r 

täglich

t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Berg
män

nische
Beleg
schaft

1934 22,74 2 199 099 96 727 383 496 112 794 125 705
1935 22,58 2 208 863 97 817 409 655 114 051 120 613
1936 23,23 2 322 274 99 951 437 697 129 991 121 159
1937 24,58 2 473 439 100 649 489 280 153 153 124 871

1938:
Jan. 25,00 2 565 750 102 630 488 720 154 500 130 692
Febr. 23,70 2 463 290 103 936 424 080 148 380 131 482
März 26,30 2 701 440 102 716 429 050 164 410 131 105
April 24,60 2 500 610 101 651 373 420 154 530 130 892

Jan.-April 24,90 2 557 773 j 102 722 428 818 | 155 455 131 043
1 M o n i t e u r .

Gewinnung und Belegschaft 
des holländischen Steinkohlenbergbaus im April ‘19381.

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

Zahl
der
För
der
tage

Kohl
förder

insges.

t

en-
ung2

f ö r d e r 

täglich

t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Ge-
samt-
beleg-
schaft3

1935 . . .
1936 . . .
1937 . . .

1938:Jan. 
Febr. 
März 
April

21,32
23,06
25,50

25.00
23.00
27.00
25.00

989 820 
1 066 878 
1 193 439

1 158 043 
1 041 432 
1 239 037 
1111 873

46 427 
46 262 
46 802

46 322 
45 280 
45 890 
44 475

178 753 
189 136
208 836

214 275 
200 957 
222 384 
210 248

90 545 
93 299 

106 485

97 586 
90 521 

100 569 
120 871

29 419
28 917
30 888

32 163 
32 108 
32 110 
32 062

Jan.-April 25,00 1 137 596 | 45 504 211 966 | 102 387 32 111

1 N a c h  A n g a b e n  d e s  h o l l ä n d i s c h e n  B e r g b a u - V e r e i n s  in H e e r l e n .  —  

■Einschl. K o h l e n s c h l a m m .  —  3 J a h r e s d u r c h s c h n i t t  b z w .  S t a n d  v o m  1. jedes 

Monats.

Gewinnung und Belegschaft 
des französischen Kohlenbergbaus im April 19381.

M o n a t s 

d u r c h 

schnitt

b z w .

M o n a t

Z a h l

d e r

F ö r d e r 

tage

Stein-

k o h l e n -

g e w i m

t

B r a u n -

koh l e n -

i u n g

t

K o k s 

e r z e u g u n g

t

P r e ß k o h l e n 

herstellung

t

G e s a m t 

b e l e g 

schaft

1934 25,25 3 967 303 85 884 341 732 482 431 236 744
1935 25,25 3 850 612 74 957 324 466 468 559 226 047
1936 25,17 3 768 887 76 664 327 232 494 384 225 717
1937 21,50 3 693 182 84 630 354 949 482 834 238 505

1938:
Jan. 20,50 3 613 305 91 751 365 067 435 629 245 489
Febr. 20,80 3 685 491 85 321 331 708 413 108 246 305
März 24,10 4 294 214 84 778 379 365 483 847 246 984
A pril 22,50 4 042 543 82 884 357 593 483 412 248 136

Jan.-
A p ril 21,98 3 908 888 86 184 358 433 453 999 246 729

1 J o u r n .  Industr.

Roheisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs 
im 1. Vierteljahr 19381.

M o n a t s 

Roheisenerzeugung Stahlerzeugung
d a v o n d a v o n

schnitt

b z w .

M o n a t

insges.

t

T h o m a s 

eisen

t

G i e 

ßerei

eisen

t

insges.

t

T h o m a s 

stahl

t

M a r 

tin-

Stahl

t

Elek-

tro-

stahl

t

1935 . . 156 033 155 879 154 153 069 151 848 584 637
1936 . . 165 550 165 223 327 165 103 163 763 584 756
1937 . . 209 376 208 167 1209 209 186 207 665 759 762

1938:
Jan. . 144 066 140 743 3323 132 434 131 075 ___ 1359
Febr. . 117 343 116 572 771 110 840 108258 ___ 2582
M ärz . 113 107 113 107 — 109 490 104 891 — 4599

Jan.-März 

1 Stahl

124 839

u. Eisen.

123 474 1365 117 588 114741 — 2847
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Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken1.

Wegen der Erklärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen Erläuterungen in Nr. 2/1938, S. 47 ff.

K o h le n -  u n d  G e s te in h a u e r .
G e s a m t b e l e g s c h a f t 2.

R u h r 

bezirk
A a c h e n

S a a r 

land
S a c h s e n

O b e r 

schlesien

N i e d e r 

schlesien

M M M Jt

Rulir-

b ezirk
A a c h e n

S a a r 

l a n d
S a c h s e n

O b e r 

schlesien

M A A A A

N i e d e r 

schlesien

*

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

1933
1934
1935
1936
1937

1938: Jan. 
Febr. 
März 
A pril 
Mai

1933 . . . .
1934 . . .
1935 . . .
1936 . . .
1937 . . .

1938: Jan. 
Febr. 
März 
A pril 
Mai .

7,69 6,92 6,35 6,74 5,74 1933 .

7,76 7,02 6,45 6,96 5,94 1934 .

7,80 7,04 6,893 6,48 7,09 5,94 1935 .

7,83 7,07 7,02 6,51 7,16 6,02 1936 .

7,89 7,17 6,60 7,26 6,10 1937 .

7,96 7,31 7,65 6,64 7,26 6,10 1938:
7,97 7,27 7,68 6,71 7,31 6,13
7,96 7,26 7,68 6,74 7,34 6,16
7,97 7,30 7,76 6,77 7,36 6,15
7,97 6,75 7,37 6,12

B. B a rv e r d i e n

8,01 7,17 6,52 7,07 5,95 1933 .
8,09 7,28 6,63 7,29 6,15 1934 .
8,14 7,30 7,523 6,65 7,42 6,15 1935 .
8,20 7,33 7,66 6,68 7,49 6,25 1936 .
8,35 7,49 7,76 6,79 7,64 6,33 1937 .

8,42 7,64 8,31 6,85 7,66 6,35 1938:
8,41 7,58 8,33 6,91 7,72 6,37
8,37 7,59 8,32 6,91 7,69 6,40
8,40 7,65 8,40 6,94 7,72 6,40
8,40 . 6,92 7,74 6,36

Febr. 
März 
A pril 
Mai .

Febr. 
März 
A pril 
Mai .

6,75 6,09 . 5,80 5,20 5,15
6,78 6,19 5,85 5,30 5,29
6,81 6,22 6,333 5,91 5,37 5,30
6,81 6,23 6,45 5,96 5,44 5,34
6,81 6,25 6,03 5,49 5,33

6,84 6,30 6,86 6,08 5,51 5,32
6,84 6,30 6,89 6,12 5,53 5,33
6,83 6,28 6,86 6,13 5,54 5,34
6,78 6,30 6,90 6,12 5,52 5,3 T
6,79 • 6,12 5,53 5,32

7,07 6,32 5,99 5,44 5,39
7,11 6,43 6,04 5,55 5,53
7,15 6,47 6,943 6,09 5,63 5,56
7,17 6,49 7,05 6,15 5,71 5,60
7,23 6,55 7,13 6,24 5,80 5,60

7,26 6,60 7,50 6,31 5,84 5,60
7,22 6,57 7,50 6,31 5,87 5,59
7,19 6,57 7,47 6,31 5,83 5,59
7,19 6,62 7,51 6,32 5,82 5,60
7,19 . 6,32 5,84 5,61

1 N a c h  A n g a b e n  d e r  B e z i r k s g r u p p e n .  —  2 Einschl. d e r  A r b e i t e r  in N e b e n b e t r i e b e n .  —  3 D u r c h s c h n i t t  M ä r z - D e z e m b e r .

Bergarbeiterlöhne im Ruhrbezirk. Wegen der Erklärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen Erläuterungen 

in Nr. 2/1938, S. 47.
Z a h le n ta fe l  3. D urchschn ittlich verfahreneZ a h le n ta fe l  1. Leistungslohn und Barverdienst 

je verfahrene Schicht. A'rbeitsschichten.

Kohlen- und 
Gesteinhauer1

Gesamtbelegschaft 

ohne | einschl. 
Nebenbetriebe

L e i s t u n g s 

lohn

A

B a r v e  r- 

dienst

M

L e i s t u n g s 

lohn

A

B a r v e r 

dienst

A

L e i s t u n g s 

lohn

M

B a r v e r 

dienst

A

1933 7,69 8,01 6,80 7,10 6,75 7,07
1934 7,76 8,09 6,84 7,15 6,78 7,11
1935 7,80 8,14 6,87 7,19 6,81 7,15
1936 7,83 8,20 6,88 7,22 6,81 7,17
1937 7,89 8,35 6,89 7,28 6,81 7,23

1938: Jan. 7,96 8,42 6,91 7,32 6,84 7,26
Febr. 7,97 8,41 6,92 7,29 6,84 7,22
März 7,96 8,37 6,91 7,26 6,83 7,19
A pril 7,97 8,40 6,86 7,24 6,78 7,19
Mai 7,97 8,40 6,86 7,23 6,79 7,19

D u r c h 

schnitts

zahl

d e r

K a l e n d e r 

arbeitstage

A r b e i t s m ö g l i c h e  S c h i c h t e n1 
je Betriebs-Vollarbeiter2 

u n t e r t a g e  1 ü b e r t a g e  

o h n e  | m i t  | o h n e  | mit 

B e r ü c k s i c h t i g u n g  v o n  Ü b e r - ,  N e b e n -  u n d  

S o n n t a g s s c h i c h t e n  einschl. A u s g l e i c h sschichten

1933 . . 25,22 20,78 21,15 22,25 23,68
1934 . . 25,24 22,68 23,18 23,48 25,02
1935 . . 25,27 23,29 23,92 24,02 25,70
1936 . . 25,36 24,46 25,42 24,82 26,78
1937 . . 25,40 25,40 27,04 25,40 27,72

1938:
Jan. 25,00 25,00 26,64 25,00 27,53
Febr. 24,00 23,99 25,29 24,00 25,91
März 27,00 26,99 28,20 27,00 28,97
A pril 24,00 24,00 25,14 24,00 26,35
Mai 25,00 24,96 26,24 24,97 27,48

1 Einschl. L e h r h ä u e r ,  die tariflich ei n e n  u m  5 %  n i e d r i g e m  L o h n  v e r 

d i e n e n  ( g e s a m t e  G r u p p e  1 a d e r  Lohnstatistik).

Z a h le n ta fe l  2. W ert des Gesamteinkommens je Schicht.

Kohlen- und 
Gesteinhauer1

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe

a uf 1 ver- auf 1 v e r 
gütete | fah r e n e  

Schicht

M, | J6

auf 1 ver- auf 1 v e r 
gütete fah r e n e  

Schicht

Ji> | Jt>

auf 1 ver- auf 1 v e r 
gütete f a h r e n e  

Schicht

A  \ J t

1933 . . . 8,06 8,46 7,15 7,46 7,12 7,42
1934 . . . 8,18 8,52 7,23 7,50 7,19 7,45
1935 . . . 8,27 8,63 7,30 7,60 7,26 7,54
1936 . . . 8,32 8,66 7,32 7,60 7,26 7,54
1937 . . . 8,44 8,81 7,37 7,67 7,31 7,60

1938: Jan. 8,54 9,01 7,41 7,81 7,35 7,73
Febr. 8,53 8,69 7,39 7,52 7,32 7,44
März 8,48 8,67 7,35 7,51 7,28 7,44
April 8,47 9,27 7,30 7,91 7,25 7,82
Mai 8,48 9,00 7,29 7,69 7,24 7,63

1 D a s  s ind die K a l e n d e r a r b e i t s t a g e  n a c h  A b z u g  d e r  betrieblichen 

Feierschichten. —  2 D a s  sind die a n g e l e g t e n  A r b e i t e r  o h n e  die K r a n k e n ,  

B e u r l a u b t e n  u n d  die s o n s t i g e n  a u s  p e r s ö n l i c h e n  G r ü n d e n  f e h l e n d e n  Arbeiter.

Z a h le n ta fe l  4. Durchschnittliches monatliches 
Gesamteinkommen.

1 Einschl. L e h r h ä u e r ,  die tariflich e i n e n  u m  5 %  n i e d r i g e m  L o h n  v e r 

d i e n e n  ( g e s a m t e  G r u p p e  1 a  d e r  Lohnstatistik).

1932 .................
1933 .................
1934 .................
1935 .................
1936 .................
1937 .................

1938: Januar . 
Februar 
März . 
A p ril . 
Mai . .

Monatseinkommen 
auf 1 angelegten Arbeiter

Gesamt
belegschaft

148,08
148,92
162,06
168,38
177,13
186,50

189.96 
171,63 
189,06 
176,31
178.96

o h n e  die w e g e n  Krankheit 

u n d  die entschuldigt wie 

un e n t s c h u l d i g t  F e h l e n d e n

155.10 
156,35 
170,21 
177,54 
187,52 
199,32

204,15
186,12
206.10 
190,29 
191,70
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Förderanteil (in kg) je verfahrene Schicht 
in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken1.

Untertagearbeiter Bergmännische
Belegschaft2

R
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S
a
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1
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k

A
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n
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e
n
 

i
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r


s
c
h
l
e
s
i
e
n

S
a
c
h
s
e
n

1933 . . . 2166 1535 2348 1265 1026 1677 1232 1754 993 770
1934 . . . 2163 1517 2367 1241 1019 1678 1210 1764 968 769
1935 . . . 2183 1486 2435 1295 1007 1692 1179 1811 1015 758
1936 . . . 2199 1497 2523 1297 1079 1711 1178 1897 1023 808
1937 . . . 2054 1452 2501 1255 1123 1627 1143 1924 990 843
1938: Jan. 1978 1417 2416 1268 1066 1572 1116 1879 982 802

Febr. 1984 1446 2430 1282 1123 1573 1138 1892 995 845
März 1970 1413 2407 1283 1151 1560 1111 1873 998 862
April 1960 1433 2404 1267 1129 1531 1117 1858 970 836
Mai 1963 2403 1283 1116 1535 . 1860 988 832

J N a c h  A n g a b e n  d e r  B e z i r k s g r u p p e n .  -  2  D a s  ist die G e s a m t b e l e g 

schaft o h n e  die in K o k e r e i e n  u n d  Brikettfabriken s o w i e  in N e b e n b e t r i e b e n

Frankreichs Eisenerzgewinnung im 1. Vierteljahr 19381.

Bezirk 1936
t

1. V ierte ljah 

1937 
t

r

1938
t

Lothringen:
Metz, D iedenhofen. 3 573 945 3 638 588 3 755 837
Briey, Longwy,

Minieres . . . . 4 275 708 4 421 459 4 624 972
Nancy ..................... 188 708 229 869 254 197

N o rm a n d ie ................. 409 285 513 320 501 698
Anjou, Bretagne . . . 55 308 79 077 125 621
Pyrenäen ..................... 4 821 6 373 28 682
Übrige Bezirke . . . 7179 3 968 6 062

zus. 8 514 954 8 892 654 9 297 069
1 R e v .  Ind. m i n e r .  1938.

Gewinnung von Kali und mineralischen Ölen 
in Frankreich im 1. Vierteljahr 1938*.

1. V ie rte ljahr

1935
+

1936
t

1937
t

1938
t

K a l i

Rohsalz 12 — 16% . . . 
Düngesalz 18 — 22%  . . .

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

10 789 
111 004 
39 849 

102 601

12 021 
107 153 
30 254 

103 267

13 709 
167 516 
25 389 

114 801

38 772 
192 159 
76 365 

140 657

zus. Kalisalze 
Gehalt an Reinkali (K 20 )  
M in e r a l is c h e  Ö le  . . .

264 243 

93 876 
17 499

252 695 

90 907 
18 637

321 415 

U l  391
16 831

447 953 

152 960 
19712

1 R e v .  Ind. m i n e r .  1938.

Ausfuhr von Eisen- und Manganerz Brasiliens 
im Jahre 19361.

Eisenerz Manganerz
Empfangsländer 1935 1936 1935 1936

t t t t

Großbritannien . 7 976 62 494 1 _

Kanada ................. 9 652 32 830 — ---
B e lg ie n ................. 610 7918 14 602 14 332
Niederlande . . . 15 328 7 753 211 19 626
Deutschland . . . 7 400 — — ---
Ver. Staaten . . . 6218 2 26 695 74 463
Japan ..................... — — 22 —
Frankreich . . . — — 19138 48 063
D a n z ig ................. — — — 9 987

insges. 47 184 110 997 60 669 166 471

1 Iron  Coal T ra d .  Rev.

Brennstoffaußenhandel Belgien-Luxemburgs 
im 1. Vierteljahr 1938

Herkunftsland
bzw.

Bestimmungsland
1936

t

1. Vierteljahr 
1937 

t
1938

t
Steinkohle: E in fu h r

Deutschland . . 547 121 857 481 734 697
Frankreich . . . 32 256 13 443 37 675
Großbritannien . 52 366 216 871 145 253
Niederlande . . 177 700 258 343 237 851
P o le n ............... 29 220 75 217 116 495
Andere Länder . 17 145 14 533 4 600

zus. 855 808 1 435 888 1 276 571
Koks:

Deutschland . . 438 949 623 350 374 541
Niederlande . . 139 293 118 728 113 294
Andere Länder . 3 405 5 109 1 371

zus. 581 647 747 187 489 206
Preßsteinkohle:

Deutschland . . 11 967 20 395 20 227
Niederlande . . 12 526 8 205 10 454
Andere Länder . 440 559 394

zus. 24 933 29 159 31 075
Preßbraunkohle:

Deutschland . . 29 610 27 440 30 752
Andere Länder . 597 1 064 2 667

zus. 30 207 28 504 33 419

Steinkohle: A u s fu h r
Frankreich . . 684 083 822 292 702 805
Niederlande . . 57 917 52 102 74 043
Schweiz . . . . 4 670 8 527 9 932
Ita lien ............... 264 476 50 955 21 275
Andere Länder . 34 036 23 449 5 567
Bunker

verschiffungen 112 701 53 040 37 609
zus. 1 157 883 1 010 365 851 231

Koks:
Frankreich . . 124 104 130 001 190214
Schweden . . . 66 938 77 452 91 497
Norwegen . . . 17 599 27 295 22 619
Finnland . . . 4 171 9 117 11 362
Ver. Staaten . . 34 163 39 697 6 717
Ita lie n .............. 13 654 998
Niederlande . . 9 853 6 473 7 930
Deutschland . . 9 343 8 826 28 020
Großbritannien . 16 421 16311 1 000
Andere Länder . 11 381 11 589 18419

zus. 307 627 327 759 377 778
Preßkohle:

Frankreich . . 75 004 113 116 145 428
Belgisch-Kongo 4 060 2 100 3 900
Schweiz . . . . 1 897 2 117
Niederlande . . 3 719 2 580 4 720
Ita lien ............... 6 100 2 905
Marokko . . . 4 020
Ver. Staaten . . 7 460 5 475
Andere Länder . 4 674 7618 5 820
Bunker

verschiffungen 28 500 5615 4 922

zus. 135 434 141 526 164 790

1 Belg. Außenhandelsstatistik.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 22. Juli 1938 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
seit längerer Zeit vorherrschende, nur von wenigen großem 
Aufträgen unterbrochene flaue Stimmung auf dem bri
tischen Kohlenmarkt setzte sich in der vergangenen Woche 
unvermindert fort und gab Veranlassung dazu, daß eine 
große Anzahl Zechen zeitweise Feierschichten einlegen 
mußte. Selbst für die wenigen Zechen, die vorderhand noch 
einigermaßen mit Lieferungsaufträgen verseheii sind, war 
es schwer, neue Abschlüsse hereinzuholen. Auch eine er
neute Herabsetzung der Preise für verschiedene Kohlen-

1 N a c h  Colliery G u a r d .  u n d  Iron C o a l  T r a d .  Rev.
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und Kokssorten, die mehr denn alle ändern unter den 
Absatzschwierigkeiten zu leiden hatten, vermochte keine 
Belebung der Nachfrage zu erw irken. K e s s e lk o h le  
war ledig lich in Northum berland und auch da nur in 
einzelnen Sorten etwas lebhafter gefragt, während der 
M a rk t in Durham fast vö llig  daniederlag. Die Notierung 
fü r beste Durham-Kesselkohle wurde demzufolge von 
19/6-19/9 weiter auf 19/6 s herabgesetzt. Dam it hat der 
Preis seit Anfang des Jahres um nicht weniger als 17 o/0 
nachgegeben. Die Absatzverhältnisse fü r G a s k o h le  haben 
gleichfalls keine Besserung aufzuweisen. Die Preise gaben 
fü r alle Sorten in der Berichtswoche weiter nach, und zwar 
ging beste Qaskohle von 19/9 auf 19/41/o s, zweite Sorte 
von 19-19/6 auf 19 s und besondere Qaskohle von 20 auf 
19/6 s zurück. Neuerdings ho fft man auf eine Belebung des 
Handels m it Frankreich, wobei es sich neben, Qaskohle vor 
allem um K o k s k o h le  handeln dürfte, die gleichfalls einer 
großem Ausweitung des Geschäfts dringend bedarf. Wenn 
die in der Vorwoche eingetretene Belebung des K oks
marktes auch unstre itig m it der Zeit einen Einfluß auf das 
Kokskohlengeschäft ausüben w ird , so dürfte dieser V o r
gang in Anbetracht der umfangreichen Koksvorräte doch 
nur sehr langsam vor sich gehen. Die Preise fü r Kokskohle 
erlitten einen weitern Abfa ll von 19/3—19/9 auf 18/6—19/6 s. 
Der M arkt fü r B u n k e r k o h le  verlief sehr ruh ig  und lust
los. Nach wie vor versuchen die Reeder einen Druck auf 
die Verkaufsvereinigungen auszuüben, die Bunkerkohlen
preise weiter zu senken, doch scheint dafür bisher noch 
keine Veranlassung vorzuliegen. Die Besserung des K o k s -  
marktes beschränkte sich lediglich auf Gießerei- und Floch- 
ofenkoks, w o fü r sowohl in Skandinavien als auch bei der 
inländischen Industrie erhöhtes Interesse aufgekommen ist. 
An eine Preiserhöhung ist jedoch infolge der großen Lager
bestände vorerst nicht zu denken. Gaskoks blieb dem

gegenüber in allen Sorten gänzlich vernachlässigt. Die 
Notierungen wurden von 28—34 auf 27—31 s herabgesetzt.

2. F r a c h te n m a r k t .  Die Lage des britischen Kohlen
chartermarkts blieb im großen und ganzen unverändert 
und auch in allen Häfen fast die gleiche. Am Tyne war 
das Geschäft v ie lle icht etwas lebhafter als in den süd- 
waliser Häfen. Schiffsraum war im  Verhältnis zu den 
Anforderungen überreichlich angeboten, und selbst da, wo 
vorübergehend eine Verknappung eintrat, hatte diese 
keinen Einfluß auf die Gestaltung der Frachtsätze. Das 
Mittelmeergeschäft verlie f ähnlich w ie auch der Küsten
handel sehr ruh ig. Dagegen hat sich das Geschäft m it dem 
Baltikum  etwas gehoben. Schiffsraum war reichlich ge
fragt, und die Reeder hatten nicht nötig, Preiszugeständ
nisse zu machen, um zu Abschlüssen zu kommen. Angelegt 
wurden fü r Cardiff-Genua 5 s IO1/2 d, -Buenos Aires 12 s 
und für Tyne-A lexandrien 7 s.

Londoner Markt für Nebenerzeugnisse1.
Von dem M a rk t fü r Teererzeugnisse ist wenig Neues 

zu berichten. Preise und Absatzverhältnisse blieben die 
gleichen wie in der Woche zuvor. Der Pechm arkt l i t t  nach 
wie vor unter dem E influß der umfangreichen Lager
bestände, die jedoch, w ie man ho fft, durch die beabsich
tig te  Einschränkung der Rohteererzeugung in nächster Zeit 
zurückgehen werden. Kreosot war nur schwach gefragt 
und begegnete auf dem Festland starkem Wettbewerb. 
In heimischen Verbraucherkreisen rechnet man für die 
nächste Zeit m it n iedrigem  Preisen. In Solventnaphtha und 
M otorenbenzol zeigte der M a rk t einen ruhigen Verlauf. 
Rohnaphtha war zwar fest, g ing  jedoch nicht so rege ab 
w ie bisher.

1 N a c h  Colliery G u a r d ,  u n d  Iron C o a l  T r a d .  Rev.

Brennstoffversorgung (Empfang1) Groß-Berlins im Mai 1938.____________

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

Steinkohle, Koks und Preßkohle aus Rohbraunkohle u.Preßbraunkohle aus

Gesamt
empfang

t

Eng
land

t

den
Nieder
landen

t

dem
Ruhr
bezirk

t

Sach
sen

t

Dtsch.-
Ober-
schle-
sien

t

Nieder
schle
sien

t

än
dern
Be

zirken

t

insges.

t

Pr

Roh
brau
t

eußen

Preß-
nkohle

t

Sachs«
Böh

Roh
braun

t

:n und 
men 
Preß

kohle 
t

insges.

t

1933 . . . . 17819 5251 156 591 690 132 644 29 939 264 343198 282 183 114 31 1227 184 654 527852

1934 . . . . 19 507 2182 161 355 473 161 900 37 087 407 382911 283 165 810 — 1355 167 448 550360

1935 . . . . 19 257 1880 170115 1110 153 407 40 687 23 386480 852 181 474 46 530 182 902 569382

1936 . . . . 18 665 1876 193 529 1103 160 232 45 785 — 421189 1251 182181 68 1672 185 172 606361
1937 . . . . 19811 812 217 080 1402 198 596 40 266 4 477972 722 187 667 43 1864 190 297 668269

1938: Jan. . 11 892 ___ 169 856 2267 131 712 38 500 — 354227 518 259 879 — 2215 262 612 616839
Febr. . 19 367 2370 175 241 3046 211 622 43 057 — 454 703 185 140 — 2014 187 154 641857
März . 18218 766 198 007 1284 236 282 39 980 1250 495787 41 154 926 — 2038 157 008 652795
A pril . 27 396 — 193 206 1329 191 042 29 144 — 442117 — 102 756 — 2218 104 974 547091
M a i. . 42 999 — 219 544 1248 211 632 37 315 — 512738 78 168 402 — 1910 170 390 683128

Jan.-Mai 23 974 627 191 171 1835 196 458 37 599 250 451914 128 174 221 — 2079 176 428 628342

In °/o der Gesamtmenge
1938: Jan.-Mai 3,82 0,10 30,42 0,29 31,27 5,98 0,04 71,92 0,02 27,73 — 0,33 28,08 100

1937 . . . . 2,96 0,12 32,48 0,21 29,72 6,03 . 71,52 0,11 28,08 0,01 0,28 28,48 100
1936 . . . . 3,08 0,31 31,92 0,18 26,43 7,55 --- 69,46 0,21 30,04 0,01 0,28 30,54 100
1935 . . . . 3,38 0,33 29,88 0,19 26,94 7,15 . 67,88 0,15 31,87 0,01 0,09 32,12 100
1934 . . . . 3,54 0,40 29,32 0,08 29,42 6,74 0,07 69,57 0,05 30,13 — 0,25 30,43 100
1933 . . . . 3,38 0,99 29,67 0,13 25,13 5,67 0,05 65,02 0,05 34,69 0,01 0,23 34,98 100

E m p f a n g  a b z ü g l i c h  d e r  a b g e s a n d t e n  M e n g e n .

M o n a t s 

durchschnitt

U n t e r t a g e O b e r t a g e D a v o n

Arbeiter

in

N e b e n 

betrieben

K o h l e n -

u n d

G e s t e i n 

h a u e r

G e d i n g e 

s c h l e p p e r

R e p a r a t u r .

h a u e r

sonstige

Arbeiter
zus.

F a c h 

arbeiter

sonstige

A r b e i t e r

J u g e n d l i c h e  

unter 

1 6 J a h r e n

w e i b l i c h e

A rbe i t e r
zus.

1933 . . . 46,98 3,12 8,80 15,05 73,95 8,78 15,44 1,78 0,05 26,05 6,56
1934 . . . 47,24 3,14 8,55 14,55 73,48 8,69 15,62 2,16 0,05 26,52 6,82
1935 . . . 47,95 2,78 8,56 14,01 73,30 8,60 15,61 2,44 0,05 26,70 6,95
1936 . . . 47,71 2,70 8,65 13,80 72,86 8,54 15,86 2,69 0,05 27,14 7,47
1937 . . . 47,74 3,66 8,59 14,04 74,03 7,65 14,96 3,32 0,04 25,97 7,14

1938: Jan. 47,00 4,15 8,85 14,27 74,27 7,41 15,02 3,26 ■0,04 25,73 7,06
Febr. 46,80 4,16 8,92 14,28 74,16 7,45 15,19 3,16 0,04 25,84 7,10
März 46,73 4,18 8,92 14,33 74,16 7,44 15,34 3,02 0,04 25,84 7,11
A pril 46,64 4,02 8,93 14,25 73,84 7,42 15,06 3,64 0,04 26,16 7,12
Mai 46,50 4,01 8,84 14,24 73,59 7,41 14,95 4,00 0,05 26,41 7,00
A n g e l e g t e  ( im Arbeitsverhältnis s t e h e n d e )  Arbeiter.
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Forderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

657

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
z u  d e n

Z e c h e n ,  K o k e r e i e n  u n d  P r e ß 

k o h l e n w e r k e n  d e s  R u h r b e z i r k s  

( W a g e n  a uf 10 t L a d e g e w i c h t  
z u r ü c k g e f ü h r t )  

rechtzeitig | , 

gestellt S efehlt

Brennstoffversand auf dem Wasserwege W a s s e r 

s t a n d  

d e s  R h e i n s  

bei K a u b  

( n o r m a l  

2,30 m )

D u i s b u r g -

R u h r o r t e r2

t

Ka n a l -

Z e c h e n -

H ä f e n

t

private

R h e i n -

t

insges.

t
Juli 17. 

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

Sonntag 
420 450 
412 774 
412 986 
412 549 
411 638 
407 769

86 292
86 292 
88 390
88 042
89 778 
88 144
87 976

14013 
12 763 
14 751 
14 406 
14010 
12 961

8019 
25 125 
25 340 
27 291 
27 243 
27 194 
27 220

1585
1782
677

1277
1109
1092

50 516
51 514 
51 524 
51 512
50 748
51 361

33 587 
51 059 
51 222 
39 427 
32 105 
54 857

17 903 
15 930
14 764
15 223 
13 713 
13 540

102 006
118 503 
117510 
106 162
96 566

119 758

3.27
3.28 
3,27 
3,21 
3,11 
2,97 
2 80zus.

arbeitstägl.
2 478 166

413 028
614914 

87 845
82 904 
13817

167 432 
27 905

7522
1254

307 175 
51 196

262 257 
43 710

91 073 
15 179

660 505 
110 084

• V o r l ä u f i g e  Z a h l e n .  —  2 K i p p e r -  u n d  K r a n v e r l a d u n g e n .

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

b e k a n n t g e m a c h t  i m  Patentblatt v o m  14. Juli 193S.

5 c. 1439914. Karl Gerlach, Moers. Sicheruno für 
Grubenstempel-, Setz- und Raubkeile, die von den horizon
talen Schloßkräften nur gering belastet sind. 5. 6. 37.

10b. 1440177. Niederschlesische Bergbau A G , Neu- 
Weißstem, Post W aldenburg (Schles.). Feueranzünder in 
Kugel-, Tabletten-, B rike tt- oder ähnlicher Form. 16.4.38.

81 e. 1440084. Karl W albaum, Dortm und-N iederhofen 
Laufrollenverlagerung fü r  Förderbandanlagen. 21.5. 38.

Patent-Anmeldungen,
die v o m  14. Juli 1938 an drei M o n a t e  lang in der Ausl e g e h a l l e

des R e i c h s p a t e n t a m t e s  ausliegcn.

1c, 8/01. D. 68235. E. I. Du Pont de Remours and Co., 
\V ilm ington,Delaware (V .St. A.). Schw im m ittel-Em ulsion für 
die Schaumschwimmaufbereitung. 11.6.34. V  St Am erika 
10.6. 33.

5b, 25/05. K. 145136. E rfinder: August Hartmann, 
Witten. Anmelder: He inrich Korfm ann jr., M aschinenfabrik, 
Witten (Ruhr). Schräm- und Kerbmaschine fü r den Kohlen
bergbau. 16. 1. 37.

5c, 9/20. E. 49346. E rfinder: Julius Recksiek, Bonn. 
Anmelder: E isenwerk Rothe Erde G .m .b .H ., Dortmund. 
Knieschuh fü r den Grubenausbau. 18. 2. 37.

10a, 22 04. O. 17730. Dr. C. O tto  &  Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zur Koh leverkokung in waagrechten 
Ofenkammern unter g le ichzeitiger Wassergasgewinnung.

35a, 6. F. 81883. E rfinde r: K u rt Herker, Berlin- 
Frohnau. Anm elder: Carl F lohr AG., Berlin. Über Knie
stellen geführter stetiger Förderer, besonders Fahrtreppe. 
16.10. 36.

3ab, 6 13. B. 176244. E rfinder: Paul Tomczak, Leipzig. 
Anmelder: B leichert-Transportanlagen G .m .b .H . ,  Leipzig. 
Aufhängung von K ippkübeln. 14. 11. 36.

Sie, 57. E. 49413. Erfinder, zugl. Anm elder: W ilhe lm  
Eckey, M ülheim -Heißen, und August Eckey, Herne. V o r 
richtung zum Verh indern des Lösens der M uttern von V er
bindungsschrauben fü r Schüttelrutschen. 4. 3. 37.

Deutsche Patente.
(Von d e m  T a g e ,  an d e m  die Ertei l u n g  eines Patentes b e k a n n t g e m a c h t  w o r d e n  

ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb de r e n  eine Nichtigkeitsklage g e g e n  

d a s  Patent e r h o b e n  w e r d e n  kann.)

10a (50i). 662336, vom 19. 12. 35. E rte ilung  bekannt
gemacht am 16 .6 .38 . C a r l  S t i l l  G .m .b .H .  in R e c k 
lin g h a u s e n . Regenerativ-V erbundkoksofen. ,

Der Ofen besitzt Heizwände m it zwei durch eine 
senkrechte Zw ischenwand voneinander getrennten senk
rechten Heizzügen, die zwischen aufeinanderfolgenden, 
quer verlaufenden Bindewänden liegen. Z u r gleichmäßigen 
Beheizung w ird  mindestens ein Verbrennungsstoff, Lu ft 
oder Heizgas, den Heizzügen durch senkrechte Kanäle in 
den Bindertrennwänden und durch mehrere von diesen 
Kanälen abzvveigende, in verschiedenen Höhenlagen ange
ordneten Anlaßdüsen aus einem waagrechten Sohlekanal

der Heizwände zugeführt. Z u r B rennstoffzufuhr werden die
der Zwischenwand der Heizzüge liegenden senkrechten 

Kanäle m it ihrem obern Ende an einen oben in der 
Heizwand befindlichen waagrechten Kanal angeschlossen. 
Dadurch w ird  oben in den Heizzügen eine weitere V e r
brennungsstelle gebildet, die eine stärkere Beheizung des 
obern Teiles der Heizwände hervorruft. In jeder Zwischen
wand können zwei senkrechte Brennstoffzuführungskanäle 
vorgesehen werden, von denen der eine an einen zum V o r
wärmen von Schwachgas und der andere an einen zum 
Vorwärmen von Verbrennungsluft dienenden Regenerator 
anzuschließen ist, so daß jedem Heizzug vorgewärmtes 
Heizgas und vorgewärmte Lu ft stufenweise zugeführt w ird.

10a (13). 662327, vom 15. 11.34. E rte ilung  bekannt
gemacht am 16. 6. 38. Dr. C. O t t o  &  C o m p . G. m. b. H. in 
B o c h u m . Heizwand für Öfen zur Erzeugung von Gas 
und Koks.

Die senkrechte Heizwand hat senkrechte Heizzüge aus 
Bindersteinen, deren Kopfstück bis zur Innenwand der 
Kammer reicht. Die Läufersteine der Heizwand erstrecken 
sich über die Länge zweier Heizzüge und sind m it einem 
Ansatz versehen, der m it den Bindersteinen die Heizzug
querwand bildet. Die einzelnen Lagen der Heizwand können 
eine Flöhe von mindestens 200 mm haben, um die Zahl der 
Längsfugen und die Gefahr eines Gasübertritts durch die 
Kammerwand zu verringern. Um bei ungleichmäßiger 
Dehnung der beiden Läuferwände der gleichen Heizwand 
eine Drehbewegung der Bindersteine innerhalb gewisser 
Grenzen zu ermöglichen, können einer oder beide von den 
in den Heizzugquerwänden aneinanderstoßenden Steinen an 
den Begrenzungsfläehen abgerundet sein.

10a (1901). 662337, vom 25 .4 .31 . E rte ilung  bekannt
gemacht am 16 .6 .38. C a r l  S t i l l  G .m .b .H .  in R e c k 
l in g h a u s e n .  Verfahren zum Herstellen von Hohlräumen 
in der Kohlenfüllung liegender Kammeröfen.

Durch Öffnungen über der Decke der waagrechten 
Kammern werden starre oder spreizbare Form körper senk
recht in die K oh le fü llung  eingetrieben. Der Querschnitt 
der Form körper und dam it der durch diese gebildeten 
Kanäle ist rechteckig, in der Längsrichtung der Kammer 
lang, in der Q uerrichtung jedoch schmal gegenüber der 
Kammerbreite. Durch die Kanäle, die m it dem untern oder 
obern Ende an Rohre angeschlossen sind, werden die 
Destillationserzeugnisse im wesentlichen in waagrechter 
Richtung auf kürzestem Wege aus dem Bereich der hoch
erhitzten Kammerwände abgesaugt.

35b (703). 661761, vom 28 .1 .34 . E rte ilung  bekannt
gemacht am 2.6.38. S ie m e n s -S c h u c k e r tw e r k e  AG . in 
B e r l in - S ie m e n s s ta d t .  Umkehrsteuerung. Zus. z. Pat. 
596336. Das Hauptpatent hat angefangen am 11. 2. 32. 
E rfinder: D ip l.-Ing. Rudolf Genthe in Berlin-Spandau.

Die durch das Hauptpatent geschützte Umkehrsteue
rung fü r  einen ständig umlaufenden, zeitweise belasteten 
E lektrom otor hat zum Begrenzen des Einschaltstromkreises 
einen Vorschaltw iderstand, der bei der N u lls te llung  einer 
die Drehzahl und D rehrich tung der angetriebenen Welle
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regelnde Zu- oder Gegenschaltung oder Leonardsteuerung 
einschaltet. Bei der Betriebstellung der Schaltung bzw. 
Steuerung w ird  er hingegen kurzgeschlossen. Nach der 
E rfindung  regelt eine mechanische oder hydraulische Um- 
kehrkupplung, die durch den Steuerhebel des Vorschalt
widerstandes in Tä tigke it gesetzt w ird , die Drehzahl und 
Drehrichtung der Welle. M it  der Um kehrkupplung kann 
ein Schalter verbunden sein, der bei geöffneter Kupplung 
den Vorschaltw iderstand einschaltet, dagegen ihn bei ge
schlossener Kupplung kurzschließt.

35c (301). 661932, vom 4 .2 .37 . E rte ilung  bekannt
gemacht am 2. 6. 38. B u d e ru s s c h e  E is e n w e r k e  in 
W e tz la r .  Sperradbremse für Abteufhaspel. E rf in d e r: 
Heinrich K irchhöfer in Hungen (Oberhessen).

Das Sperrad der Bremse eines Abteufhaspels ist so 
m it der Welle der Haspeltrommel verbunden, daß es gegen
über dieser eine durch Anschläge begrenzte Drehung aus
führen kann. Dadurch soll ein Fallen des Förderkübels 
auf die im Schacht Arbeitenden vermieden werden, wenn 
die Handkurbel von dem Haspelführer beim Lösen der 
Sperrklinke der Bremse zum Absetzen des Kübels auf der 
Hängebank versehentlich losgelassen w ird . Die beschränkt 
drehbare Anordnung des Sperrades gegenüber der Haspel
welle ermöglicht ein Absetzen des Kübels auf der Hänge
bank, ohne die Sperrklinke zu lösen. Die begrenzte Dreh
barkeit des Sperrades gegenüber der W elle erreicht man 
dadurch, daß das Sperrad lose auf der Welle der Haspel
trommel angebracht und m it einem sich über einen gewissen 
W inkel erstreckenden achsgleichen Schlitz versehen w ird , 
in den ein m it der Haspeltrommel fest verbundener Bolzen
o. dgl. eingreift.

81 e (22). 662323, vom 18.2.36. E rte ilung  bekannt
gemacht am 16. 6. 38. Z e i t z e r  E is e n g ie ß e r e i  u n d  
M a s c h in e n b a u -A G . in Z e itz .  Endloser Schleppförderer 
mit übereinander befindlichen Trammen zur Verteilung ge
trockneter Braunkohle auf Pressenrümpfe.

Bei dem Förderer, dessen Trum m e übereinanderliegen, 
w ird  die getrocknete Braunkohle dem die Kohle den Pressen
rümpfen zuführenden untern T rum m  aufgegeben. Die 
überschüssige Braunkohle w ird  durch das obere T rum m  
zurückgefördert und vom letztem aus wieder auf das untere 
überführt. Die zum Überführen der Kohle dienende V or
richtung ist so ausgebildet, daß sie durch die auf dem 
untern Trum m  befindliche Kohle in Abhängigkeit von der 
Beschickungshöhe dieses Trumms eingestellt w ird . Dadurch 
erreicht man, daß die Kohle nur so lange vom obern zum 
untern Trumm überführt w ird , bis sie eine bestimmte

Schütthöhe hat. Z u r Überführung der Kohle durch eine 
D u rch tr ittö ffnung , die in der Fläche vorgesehen ist, über 
die sich das obere T rum m  bewegt, w ird  an ih r unter der 
Fläche eine Verschlußklappe fre i pendelnd angebracht. Die 
Maße der Klappe sind so zu wählen, daß sie bei einer 
bestimmten Schütthöhe der Kohle auf dem untern Trumm 
auf ih r schle ift und sich beim Zu- und Abnehmen der 
Schütthöhe hebt bzw. senkt, wodurch die Durchtrittö ffnung 
geschlossen bzw. geöffnet w ird .

81 e (48). 662225, vom 7 .1 .3 6 . E rte ilung  bekannt
gemacht am 9. 6. 38. W e s t fa l ia - D in n e n d a h l - G r ö p p e l  
AG . in B o c h u m . Wendelrutsche. E rf in d e r: Theodor 

E y ting  in Essen-Steele.
Die Rutsche, die im unterirdischen Grubenbetrieb Ver

wendung finden und bei ungleichmäßiger Zu- und Ab
führung des Fördergutes als Ausgleichbunker dienen soll, 
hat außen einen hochgezogenen Rand und ist innen an 
einer Säule befestigt. An der le tztem  ist eine den offenen 
Querschnitt der Rutsche verkleinernde, d. h. die Rutsche 
teilweise abdeckende, schraubenförm ige Fläche angebracht. 
Diese ist so bre it und hat einen solchen Abstand vom 
Rutschenboden, daß sie ein Herausfallen des Fördergutes 
aus der Rutsche über deren äußern Rand auch dann ver
hindert, sobald die Rutsche als Ausgle ichbunker w irk t.

81 e (72). 662334, vom 17 .10.35 . E rte ilung  bekannt
gemacht am 16. 6. 38. F i r m a  R. F ö ls c h e  in H a lle  
(S aa le ) und K a r l  H o lz  in B e r l in - N e u k ö l ln .  Schlamm
förderanlage, bei der die Schlammasse aus einem Schlamm
kessel mit H ilfe von Druckluft durch eine Förderleitung 
gepreßt wird, in die Zusatzluft zur Schlammverdünnung 
eingeführt wird.

Der Förderle itung der Anlage w ird  die Zusatzluft in 
einer dem Druckanstieg im Schlammkessel entsprechenden 
Menge durch davon abhängige Regeleinrichtungen zu
geführt. Infolgedessen t r i t t  bei zunehmendem Druck im 
Kessel, in fo lge der großem  Schlammdicke, durch die ver
stärkte Lu ftzu führung  zur F örderle itung eine Verdünnung 
des Schlammes ein, d. h. sein W iderstand verringert sich. 
Man erzielt so eine gleichmäßige Förderle istung bei gering
stem Kraftverbrauch. Die gesamte zur Förderung erforder
liche Luftmenge w ird  von einem Kompressor erzeugt 
und die Zusatzlu ft durch eine oder mehrere m it Regel
einrichtungen versehene Abzweig le itungen in die Förder
le itung eingeführt. M it  einem H ilfskom pressor kann noch 
eine gewisse Luftmenge in die Förderle itung gedrückt 
werden.

B Ü C H E R S C H A U
(Die hier genannten Bücher können durch die Verlag O lückaut G . m .b .H . .  Abt. Sortim ent. Essen, bezogen werden.)

Tropenwelt im Geiseltal. Eine Expedition in ein Land vor 
30 Jahrmillionen. Von Dr. F. B e t te n s ta e d t ,  Berlin- 
W ilm ersdorf. (Veröffentlichungen des Vereins zur 
Förderung des Museums für mitteldeutsche E rd 
geschichte zu Halle, H. 2.) 56 S. m it Abb. H a lle  (Saale) 
1937, Gebauer-Schwetschke Verlag Nachf. Jaeger& C o. 
KG. Preis geh. 1,50 M.
Der Verfasser bring t eine kurze volkstüm liche Abhand

lung über die weltberühmten Fundstellen in der eozänen 
Braunkohle des Geiseltales bei Halle (Saale). An die 
Schilderung der Fundumstände und Verfahren zur Bergung 
der entdeckten T ier- und Pflanzenreste schließt sich eine 
Darstellung des damaligen Landschafts- und Lebensbildes 
im tropischen Mitteldeutschland an. Im Museum fü r m itte l
deutsche Erdgeschichte in Halle sind nach Angabe des 
Leiters der Ausgrabungen, Professor W e ig e l t ,  mehrere 
W andbilder geschaffen worden, die das Buch verkleinert 
w iedergibt. Die verschiedenen Lebensräume der damaligen 
Zeit, U rw ald , Steppe, F lußufer, Sümpfe und Über
schwemmungsgebiete, sind den Fundumständen ent
sprechend wiederhergestellt worden, so daß der Betrachter 
eine lebendige Vorste llung von dem Landschaftsbild M itte l
deutschlands vor 30 Jahrmillionen erhält.

Die kleine Zusammenstellung verdient deshalb be
sondere Beachtung, weil in ih r aufgezeigt ist, bis zu 
welcher Vollkom m enheit neuzeitliche geologisch-paläo- 
biologische Forschungsverfahren in der sichern, wissen
schaftlich wohlbegründeten Erkenntnis der Ereignisse und

Lebensverhältnisse verflossener Erdzeitalter heute vor
zudringen vermögen. Das H e ft w ird  daher allen Freunden 
der Geologie w illkom m en sein.

Dr. W o la n s k y .

Aus dem Leben alter Freiberger Bergstudenten. Von Geh.
Bergrat Professor D r.-Ing. eh. C. S c h i f f n e r .  2. Bd.
426 S. m it 244 Abb. und Bildnissen. Freiberg (Sa.)
1938, Ernst Mauckisch. Preis geb. 5 JK>.
Gerade rechtzeitig zur Feier des 750 jährigen Bestehens 

der Stadt Freiberg und zur E rö ffnung der Jubiläumsschau 
»750 Jahre Deutscher Erzbergbau« hat der Verfasser "einen 
zweiten Band seines im Jahre 1935 herausgegebenen 
schönen Buches1 erscheinen lassen. Es umfaßt die Lebens
beschreibungen von mehr als 500 alten Freibergern mit 
244 Bildnissen und Abbildungen von Personen und Bil
dungsstätten und enthält neben Ergänzungen und Berich
tigungen des ersten Bandes1 viele neue Einzelschilderungen 
über Berg- und Hüttenleute von Ruf, die damals noch nicht 
berücksichtigt werden konnten.

Im Gegensatz zum ersten Bande, in dem mehr Hütten
leute behandelt worden sind, überwiegen jetzt die Berg
leute, und es finden sich nicht nur Verstorbene, von Agricola 
und den G ründern der Bergakademie an bis in die Neuzeit, 
sondern auch noch lebende alte Freiberger Studenten in 
großer Zahl. Von den Abschnitten, in die das Werk ein-

> G l ü c k a u f  7 2  (1936) S. 246.
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geteilt ist, sind die über berg- und hüttenmännische 
Familien, über bayerische Berg- und Hüttenleute, über Aus
länder, über das Freiberger Verbindungswesen sowie über 
noch lebende Ehrendoktoringenieure und Professoren der 
Bergakademie hervorzuheben.

Der Verfasser hat bei der Bearbeitung keine Mühe ge
scheut und hat es m it bewundernswerter F ind igke it, dem 
ihm eigenen Sammeleifer und seiner bekannten Sorgfalt 
verstanden, aus dem reichen Inhalt der ihm zur Verfügung 
stehenden M itte ilungen, Akten und Denkschriften sowie 
aus ändern Quellen, w ie Zeitschriften des In- und Aus
landes, Poggendorfs »Biographisch-Literarischem Hand
wörterbuch« und den Serlo’schen Büchern »Männer des 
Bergbaus« und »Bergmannsfamilien in Rheinland und W est
falen«, vieles herauszugreifen und zusammenzustellen, was 
ebenso fü r die Freiberger Hochschule und ihre Studenten 
wie fü r  die Geschichte des Berg- und Hüttenwesens von 
Wert ist.

Allen, die fü r  berg- und hüttenmännische Personen- 
und Familienforschung Sinn haben, sei auch dieser zweite 
Band von Schiffners »Alten Fre iberger Bergstudenten«, der 
sich übrigens auch durch eine vornehme Ausstattung aus
zeichnet, warm empfohlen.

Laboratoriumsbuch für Gaswerke und Gasbetriebe aller
Art. Von Dr. F ritz  S c h u s te r ,  Berlin-Zehlendorf.
I .T . :  U n te r s u c h u n g  fe s te r  u n d  f lü s s ig e r  S to f fe .
(Laboratoriumsbücher fü r die chemische und ver
wandte Industrien, Bd. 33.) 158 S. m it 80 Abb. Halle
(Saale) 1937, W ilhe lm  Knapp. Preis geh. 11,60 M, geb.
12,80 Ji.
In der Reihe der Laboratorium sbücher fü r die che

mische und verwandte Industrien ist das vorliegende Buch 
mit dem Ziel erschienen, ausgehend vom normalen Gas
werksbetrieb die Untersuchungsverfahren fü r Gasbetriebe 
zu behandeln. Es s te llt den ersten T e il eines zweibändigen 
Werkes dar und beschränkt sich auf die Prüfungen der 
festen und flüssigen Rohstoffe und Erzeugnisse.

Im ersten T e il des Buches bespricht der Verfasser 
zunächst eingehend die chemische Untersuchung und 
kokereitechnische E ignungsprü fung der Kohlen, geht dann 
zu den Eigenschaften des Kokses über und behandelt 
schließlich die P rüfung der Gasreinigungsmassen und feuer
festen Baustoffe. Der zweite T e il ist der Besprechung von 
Untersuchungen und Beurteilungen flüssiger Stoffe, wie 
Ammoniakwasser, Gasöl, Teer, Teeröl, Benzol usw., ge
widmet. Nach den Angaben des Verfassers mußte mancher 
Abschnitt aus Raummangel stark gekürzt gebracht werden, 
so daß das Fehlen neuerer deutscher Arbeiten, w ie der 
Treibdruckbestimmung von Nedelmann, der Extraktion  
von Broche, des Aschenschmelzverfahrens von Leitz sowie 
der Pechbestimmung in B rike tts oder die unvollkom m ene 
Wiedergabe der Benzoluntersuchung, v ie lle icht erklärlich 
erscheint. H ie rm it kann aber nicht begründet werden, daß 
sich in dem Buch auch unrichtige Angaben finden, die 
geeignet sind, V e rw irrun g  zu stiften. Im  besondern ist hier 
der Abschnitt über die H e izwertbestim m ung von Kohlen 
zu erwähnen: Fehlende Abgrenzung von Vor-, Haupt- und 
Nachversuch, einmalige W asserwertbestimm ung anstatt 
vierteljährlicher, Em pfehlung der ungenauen Langbein
formel, falsche T itra tionsvo rsch rift usw. Ferner w ird  bei 
der Elementaranalyse von Kohlen fälschlicherweise die 
Anwendung von Lu ft angegeben und bei der Wasser
bestimmung nach dem X ylö lverfahren die Eichung der 
Vorrichtung nicht gefordert. Vera lte t sind die Angaben 
über die Bestimmung des Aschenschmelzverhaltens nach 
Bunte, Baum und Reerink und die petrographische Analyse.

Abgesehen von diesen Einwänden g ib t das Buch eine 
übersichtliche Zusammenstellung über die erforderlichen 
kohlenchemischen und kokereitechnischen Untersuchungen 
und enthält eine umfassende Übersicht des in- und aus
ländischen Schrifttums. Es w ird  deshalb fü r  die Gaswerke 
und Kokereien eine w illkom m ene Neuerscheinung sein.

M ü l le r - N e u g lü c k .

VDI-Jahrbuch 1938. Die Chronik der Technik. Hrsg. im 
A ufträge des Vereines deutscher Ingenieure von 
A. L e i t n e r  V D I. 312 S. Berlin 1938, V D I-V erlag  
G .m .b .H . Preis geh. 3,50 J i,  fü r  V D I-M itg lie d e r
3,15 . ü .

Die jäh rlich  erscheinende Chronik der Technik erfreu t 
sich immer größer werdender Beliebtheit. Sie g ib t nicht 
nur ein abgerundetes B ild von dem Fortschritt der Gesamt
technik, sondern sie ist fü r  jeden Ingenieur ein Nach
schlagewerk, das ihm durch seine reichlichen Schrifttum 
angaben sowie durch kurze Hinweise maßgebender V er
tre ter der einzelnen Fachrichtungen über den Stand der 
Forschung und Entw ick lung auf allen Gebieten der Technik 
Aufschluß gibt.

Im Jahre 1937 e rfo lg te  der Zusammenschluß a lle r 
technischen Vereine und Verbände zum NSBDT. A u f die 
aus diesem Anlaß vom Hauptamtsleiter, Generalinspektor 
Dr. Todt, gehaltenen Rede, die am Schluß dieses Buches 
im W ortlau t wiedergegeben ist, sei besonders verwiesen. 
H ie r w ird  dem Ingenieur der Weg gezeigt, w ie er als 
tätiges M itg lied  des NSBDT sein W irken und Schaffen 
nach nationalsozialistischen Grundsätzen ausrichten muß.

Was die Ausstellung »Das schaffende Volk« in Düssel
d o r f  den Fernstehenden überm ittelte, g ib t dieses Buch dem 
Ingenieur und Forscher, nämlich einen Überblick über die 
geleistete A rbe it und einen Richtungshinweis fü r  die 
weitere Entw icklung. D ipl.-Ing. N oß .

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
E ic k e ,  Karl: Der Pflichtkontenrahmen der gewerblichen 

W irtschaft. 87 S. Berlin, Industrieverlag Spaeth & Linde. 
Preis geh. 3,30 M, in Pappbd. 4 Ji.

F re e m a n ,  Henry G .: Das englische Fachwort. 176 S.
Essen, W . Girardet. Preis geb. 5,80 Ji.

F u n k ,  H erbert: Die Darstellung der Metalle im Labora
torium . (Enkes B ib lio thek fü r  Chemie und Technik 
unter Berücksichtigung der Volksw irtschaft, Bd. 25.) 
183 S. m it 11 Abb. Stuttgart, Ferdinand Enke. Preis 
geh. 8 J i ,  geb. 9,80 Ji.

Gesteinbohren. Hrsg. von der Demag Aktiengesellschaft, 
Duisburg. 218 S. m it 126 Abb. Essen, Verlag G lückauf 
G. m. b. H . Preis geb. 2,80 Ji.

H a a rm a n n ,  K arl: Stoffgebiet der bergmännischen Be
triebs- und W erkstattkunde. Ein Beitrag zum Fach
unterrich t des Ausbildungswesens der Zechen im 
Oberbergam tsbezirk Dortm und. In Gemeinschaft m it 
den Ausbildungsle itern und Lehrkräften der Gelsen- 
kirchener Bergwerks-AG., Gruppe Dortmund. 429 S. 
m it 111 Abb. Bochum, Westfälische Berggewerk
schaftskasse. Preis geb. 8,40 Ji.

K u p c z y k ,  E dw in: Deutsches Kuxen-Handbuch. Handbuch 
der deutschen Gewerkschaften und der an G ewerk
schaften beteiligten Konzerne. 1157 S. Dortmund, 
W estfa len-Verlag G .m .b .H .  Preis geb. 32Ji. 

P f le id e r e r ,  C.: Vorausbestimmung der Kennlinien schnell
läufiger Kreiselpumpen. 45 S. m it 33 Abb. Berlin, VD I- 
Verlag G. m. b. H. Preis geh. 5 Ji,  fü r  V D I-M itg liede r 
4,50 Ji.

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U'
fE ine  E rklärung  der Abkürzun gen  ist in N r . l  au f den Seiten 23— 26 veröffentlich t.  *  bedeutet Text- oder T afelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D ie  e r d g e s c h ic h t l ic h e  S t e l l u n g  d e r  O b e r 

h a rz e r  B le i - Z in k e r z - G ä n g e .  Von Becksmann. Z. prakt. 
Geol. 46 (1938) S. 106/11*. Das A lte r  ih re r Entstehung. 
Beziehungen der jungpaläozoischen deszendenten Rötung 
zu den Gängen und der prim ären Teufenunterschiede zu 
den alten Landoberflächen. (Schluß f.)

1 Einseitig b e d r u c k t e  A b z ü g e  d er Zeitschriftenschau für K a r t e i z w e c k e  

sind v o m  V e r l a g  G l ü c k a u f  bei m o n a t l i c h e m  V e r s a n d  z u m  Preise v o n  2,50 -ff 

iür das Vierteljahr z u  beziehen.

Z u r  P h o s p h a t f r a g e  in  d e r  O s tm a rk .  Von Schadler. 
Z. Dtsch. Geol. Ges. 90 (1938) S. 405 08. Geschichtliche 
Übersicht über die Phosphatgewinnung. Die Vorkommen 
und weitere Untersuchungsaufgaben.

D ie  B e s ta n d s a u fn a h m e  des P h o s p h o r s ä u r e 
g e h a lte s  d e u ts c h e r  G e s te in e  a ls  M a ß n a h m e  z u r  
S i c h e r u n g  d e r  P h o s p h o r s ä u r e - V e r s o r g u n g  
D e u ts c h la n d s .  Von Hummel. Z. Dtsch. Geol. Ges. 90 
(1938) S. 384 404. Aufsuchen neuer, bauw ürd iger Phos
phatlagerstätten. Der Nachweis von Gesteinen m it über
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durchschnittlichem Phosphorsäuregehalt und ihre w ich 
tigsten Fundstellen. Schrifttum.

Bergwesen.
D e r  G o ld b e r g b a u  in  den H o h e n  T a u e rn .  Von 

Im hof. Dtsch. Techn. 6 (1938) S. 320/24*. Geschichtlicher 
Überblick über seine E ntw ick lung bis zur E inste llung der 
Betriebe im Jahre 1927. Die Entstehung des Goldfeldes 
und die Zukunftsaussichten fü r  eine W iederinbetriebnahme 
des Abbaues.

D r u c k w ir k u n g e n  im  B e rg b a u . Von Kegel. G lück
auf 74 (1938) S. 601/10*. Grundsätzliche Betrachtungen 
über Gebirgsdruckfragen in Abbauhohlräumen, unter, über 
und in P feilern an Hand ein iger Beispiele.

U n w a t e r in g  a m in e  w i t h  a d e e p - w e l l  t u r b in e  
p u m p . Von Erich. Engng. M in. J. 139 (1938) N r. 6, 
S. 39/41*. Sümpfen eines Schachtes m it H ilfe  von Bohr- 
pumpen. D urchführung der Arbeiten und Ergebnisse.

D as T ie fb o h r w e s e n  in  Ö s te r re ic h .  Von Pois. 
Z. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 90 (1938) S. 206/08*. Die Ent
w ick lung der Bohrtechnik und Bohrwerkzeugindustrie in 
Österreich.

W h e n  p la n n in g  to  d ia m o n d  d r i l l .  Von Sack. 
Engng. M in. J. 139 (1938) Nr. 6, S. 46/47*. E rörte rung der 
Frage, unter welchen Umständen man m it eigenem oder 
gemietetem Bohrzeug zweckmäßiger arbeitet und wann eine 
Verd ingung der Bohrarbeiten angebracht ist. Berechnungs
beispiele.

L ’ e m p lo i  du  s a b le  p o u r  le  b o u r r a g e  des co u p s  
de m in e . Von Laforge und Robez-Pagillon. Rev. Ind. M inér. 
18 (1938) I, S. 269/76*. Rückblick über die frühern V er
suche in der Anwendung von Sand als Bohrlochbesatz. 
Beschreibung des Besatzverfahrens und Fragen seiner 
Sicherheit.

E s s a is  de b o u r r a g e  au s a b le  à la  C o m p a g n ie  
des m in e s  d ’ A n z in .  Von Verrier. Rev. Ind. M inér. 18 
(1938) I, S. 277/80*. Die Vorzüge des Besatzes m it Sand 
im Vergleich zum Lettenbesatz.

U n  essa i de b o u r r a g e  au s a b le  à la  S o c ié té  des 
m in e s  de Lens. Von Delwaulle. Rev. Ind. M inér. 18 
11938) S. 281/87*. Versuchsberichte und -ergebnisse der 
Anwendung von Sand als Bohrlochbesatz im praktischen 
Betrieb.

E r fa h r u n g e n  m it  B e r g e k ip p e in r ic h tu n g e n  fü r  
G r o ß fö r d e r w a g e n  a u f  d e r  Z e ch e  B o n ifa c iu s .  Von 
Mommertz. G lückauf 74 (1938) S. 610/13*. Bericht über 
Versuche m it verschiedenen Kippeinrichtungen. Kreisel
w ipper oder Hochkipper fü r  die flache Lagerung. Berge
kippe m it Kippschiene und K ippbock fü r die steile 
Lagerung.

Im p r o v e m e n ts  in  g e n e ra l  m in in g  p ra c t ic e .  Von 
Horwood. (Forts .) M in. J. 202 (1938) S .661/63*. Die 
D urchführung von Bohrloch- und Stollensprengungen in 
Spanisch-Marokko. Anwendungsm öglichkeit, Sprengstoff
verbrauch, Leistungen und Kosten beider Verfahren. 
(Forts, f.)

D ie  S t r e b f ö r d e r m i t t e l  f ü r  d ie  m i t t l e r e  un d  
s te i le  L a g e ru n g .  Von Ostermann. (Schluß.) Bergbau 51 
(1938) S. 232/36*. Verwendungsmöglichkeit und W ir t 
schaftlichkeit der Bremsförderer. A bw ärtsförderung der 
Versatzberge in steilgelagerten Betrieben.

T h e  e f f e c t  o f  s ta n d in g  tu b s  on  th e  ré s is ta n c e  
o f  m in e  a i r w a y s  by  te s ts  on  m o d e ls .  Von M il le r  und 
Bryan. C o llie ry  Guard. 157 (1938) S. 49/51 und IronC oa l 
T rad. Rev. 137 (1938) S. 47/59. Untersuchungen über A rt  
und Größe der W iderstände, die Förderwagen dem W ette r
strom entgegensetzen. Rechnerische Erfassung der D ruck 
verluste. Der Begriff der äquivalenten Streckenlänge. E in
fluß  des Streckenausbaues. Folgerungen.

A u s  d e r  n e u e s te n  E n t w ic k lu n g  d e r  B e le u c h 
tu n g  u n te r t a g e  im  R u h r k o h le n b e r g b a u .  Von Hiepe. 
Bergbau 51 (1938) S. 229/32*. Verbesserung der L icht
le istung bei Mannschafts-Grubenlampen. Messung der 
Lichtstärke. P reß luft- und Starkstromlampen.

D ie  K r a f t -  u n d  W a s s e r w i r t s c h a f t  s o w ie  d e r  
u m g e b a u te  N a ß - u n d  T r o c k e n d ie n s t  d e r  G ru b e  
K r a f t  I I  be i D e u tz e n . Von B ilkenroth. Braunkohle 37 
(1938) S. 469/79*. Überblick über den Gesamtbetrieb. U m 
bau des Naß- und Trockendienstes auf G rund neuerer 
Anschauungen über die A ufbere itung von Braunkohle. 
(Schluß f.)

S om e te s ts  w i t h  f l o t a t i o n  on M e s a b i w a s h -o re  
t a i l in g s .  Von Searles. Engng. M in. J. 139 (1938) N r. 6, 
S. 42/44*. Untersuchungen über die F lo tie rba rke it der 
oxydischen Eisenerze in den Aufbereitungsabgängen im 
Mesabi-Bezirk. Die Bedeutung der Entschlammung und der 
E in fluß  der Wasserbeschaffenheit.

S p h a le r i t e  — a s tu d y .  Von Fahrenwald und Newton. 
Engng. M in. J. 139 (1938) Nr. 6, S. 50/54*. Untersuchungen 
über die Absetzgeschwindigkeit feingemahlener, in Wasser 
aufgeschwemmter Z inkblende unter verschiedenen Be
dingungen und die dabei auftretenden Oberflächen- bzw. 
Ionenreaktionen. (Forts, f.)

A n  a u to m a t ic  b a g h o u s e  f o r  d u s t  c o l le c t io n .  Von 
Probert. Engng. M in. J. 139 (1938) Nr. 6, S. 29/33*. Be
schreibung der neuzeitlichen, leistungsfähigen S taub filte r
e inrichtung einer Brecheranlage in Mexiko. Betriebliche 
Einzelheiten; Ergebnisse. Bedeutung der Anlage im  H in 
blick auf die Bekämpfung der Silikose.

S lu r r y  t r e a tm e n t  a t B o is o v e r  C o l l i e r y .  Iron 
Coal Trad. Rev. 137 (1938) S. 48/49*. Die K lä rung des 
Waschwassers in einer englischen Steinkohlenaufbereitung 
m it H ilfe  von Flockungsm itte ln (Kalk und Un ifloc) und ih r 
günstiger E influß auf die Entwässerung der Schlämme. 
Durchführung des Betriebes. Schematische Darste llung des 
Arbeitsganges.

Chemische Technologie.
N e u e r e  K o h l e n v e r w e r t u n g s v e r f a h r e n .  Von 

Neuw irth . Z. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 90 (1938) S. 196/201. 
M itte ilungen über die Ausnutzung der Kohle als R ohstoff 
fü r  die K ra ft-  und K unststo ffgew innung an Hand der 
wichtigsten neuern Verfahren.

C o a l i f i c a t io n  a n d  c a r b o n is a t io n .  Von Riley. Gas 
W ld . 109 (1938) Coking Section, S. 15/18*. E rö rte rung  
ähnlicher und g le ichartiger Vorgänge bei der Kohlebildung 
und der Verkokung und deren Einflüsse auf die E igen
schaften von Kohle und Koks. Ergebnisse von Röntgen
untersuchungen, von Versuchen zur Bestimmung des che
mischen Aufbaues der Kohle und der bei der Verkokung 
anfallenden Erzeugnisse und von Oxydationsversuchen. 
E lektrische Leitfäh igke it, Adsorption, Festigkeitseigen
schaften und Aufbau des Kleingefüges von Kohle und Koks. 
Folgerungen, Schrifttum .

T a r  d i s t i l l a t i o n .  Von Grounds. Gas W ld . 109 
(1938) Coking Section, S. 11/14*. G rundlagen und Durch
füh rung der Teerdestillation in Rohrsystemen; der W ärme
verbrauch und die Beschaffenheit der anfallenden Erzeug
nisse.

B e s t im m u n g  d e r  A b b in d e w ä r m e  v o n  P o r t l a n d 
z e m e n te n . Von Keller. Zement 27 (1938) S. 423/27*. Ver
suchsbeschreibung und -ergebnisse über die beim Abbinden 
der Zemente auftretenden Wärmeerscheinungen.

Wirtschaft und Statistik.
D ie  M a g n e s i t in d u s t r ie  d e r  O s tm a rk .  Von 

Kalmann. Z. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 90 (1938) S. 201/03*. 
Die Überlegenheit der österreichischen Magnesite gegen
über ändern Magnesiten der Erde. Überblick über die Ge
winnung, Verarbeitung und Ausfuhr.

Das U n te r n e h m e r tu m  in  d e r  o b e r s c h le s is c h e n  
In d u s t r ie .  Von Knochenhauer. Deutsche Zeitschrift fü r 
W irtschaftskunde 3 (1938) S. 121/34. Die geschichtliche 
E ntw ick lung des Bergbaus in Oberschlesien. Landschafts
b ild  und H e rkun ft der Bevölkerung. Entstehung und gün
stiger E in fluß  des Magnatentums auf die Industrie.

D ie  s o z ia le  E n t w ic k lu n g  a u f  de n  S a a rg ru b e n  
im  J a h re  1937. Saarwirtsch.-Ztg. 43 (1938) S. 482/84. 
M itte ilungen über die Gefolgschaftsentw icklung, Lohn
verhältnisse, W erksfürsorge, Gesundheitsführung, W oh
nungswesen und Berufsausbildung im Saarbergbau.

I n t e r n a t io n a l  c o n d i t io n s  in  th e  c o a l m in in g  
in d u s t r y .  (Schluß statt Forts.) C o llie ry  Guard. 157 
(1938) S. 89/91. Die Bemessung der Arbeitszeit der U n te r
tagebelegschaft in den verschiedenen Ländern. Berück
sichtigung besonderer betrieblicher Umstände. Die Reg
lungen fü r  Überstunden. Maßnahmen zur D urch füh rung  
der geltenden Bestimmungen.

Verschiedenes.
A i r - r a id  p re c a u t io n s  a t c o l l ie r ie s .  Iron Coal 

T rad. Rev. 137 (1938) S. 59. A llgemeine Gesichtspunkte 
fü r  die D u rchfüh rung von Luftschutzmaßnahmen auf Stein
kohlengruben.


