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A l lgem eine  Betrachtungen.

D ie  E in f ü h r u n g  d e s  B r u c h b a u e s  hat  b e k a n n t l ich  

zu E r k e n n t n i s s e n  g e f ü h r t ,  d ie  fü r  d ie  P f l e g e  d e s  

H a n g e n d e n  v o n  a l l e r g r ö ß t e r  B e d e u t u n g  g e w o r d e n  

sind. D a s  p l a n m ä ß i g e  R a u b e n  a l ler  S t e m p e l  h in ter  

dem A r b e i t s f e ld  s c h ü tz t  v o r  D r u c k h ä u f u n g e n  und  

u n v o r h e r g e s e h e n e n  D r u c k a u s l ö s u n g e n  am  K o h l e n 
sto ß ;  es  i s t  d a h e r  be i  d e m  v e r s a t z l o s e n  A b b a u 
verfahren e in e  z w i n g e n d e  N o t w e n d i g k e i t 1. A b er  auch  

bei V o l lv e r sa tz  hat  e s  s ich  e r w ie s e n ,  d a ß  D r u c k 
häufungen  u n d  G e b i r g s s c h l ä g e  a m  w i r k s a m s t e n  b e 
kämpft w e r d e n  k ö n n e n ,  w e n n  m a n  den  S t e m p e la u s b a u  

in den a b g e w o r f e n e n  F e ld e r n  p l a n m ä ß i g  en t fern t .  
Diesem  U m s t a n d  v e r d a n k e n  die  S t a h ls t e m p e l  —  neb en  

der ü b er leg e n e n  T r a g f ä h i g k e i t  —  se h r  w e s e n t l i c h  ihre  

Erfo lge  in s i c h e r h e i t l ic h e r  B e z ie h u n g .  D a r a u s  e rg ib t  

sich für  je d e n  B e r g m a n n  d ie  v o r d r in g l i c h e  A u f g a b e ,  

die E n tw ic k lu n g  d er  S t a h ls t e m p e l  e i f r i g s t  zu  v e r 
fo lg en  und zu f ö r d e r n .  M a n  k a n n  n ich t  l e u g n e n ,  daß  

sich der g e w i s s e n h a f t e  B e a m te  in e in e m  s t ä n d ig e n  

W iderstre it  z w isc h e n  d e n  F o r d e r u n g e n  der  S ich erh e i t  

einerse its  und d e r  W ir t s c h a f t l i c h k e i t  a n d e r s e i t s  b e 
findet,  w e n n  er b e im  H o lz a u s b a u  d ie  S t e m p e l s t ä r k e  

und S tem pelzah l  f e s t s e t z e n  so l l .  E in  1 m la n g e r  

K iefern ho lzs tem p el  v o n  1 4  cm  D m r.  t r ä g t  k a u m  m eh r  

als 20  t; d a g e g e n  h a b en  n e u z e i t l i c h e  S t a h ls t e m p e l  

eine T r a g f ä h ig k e i t  v o n  üb er  5 0  t. D a m i t  i s t  a u f  j e d e n  

Fall  e ine V e r s tä r k u n g  d e s  A u s b a u s  v o n  m e h r  a ls  

1 0 0  o/o erreicht,  s o  d a ß  e r s t  j e t z t  v o n  e in e r  »Sicherheit«  

im Sinne  d e s  T e c h n i k e r s  g e s p r o c h e n  w e r d e n  ka n n .

U r sp rü n g l ic h  i s t  fü r  d ie  E n t w ic k l u n g  d er  S t a h l 

s tem pel  n a t u r g e m ä ß  v o r  a l le m  d e r  G e s i c h t s p u n k t  der  

H o lz e r s p a r n is  t r e ib e n d  g e w e s e n .  E s  kann e in en  

w ir tschaft l ich  d e n k e n d e n  M e n s c h e n  n ich t  b e fr ie d ig e n ,  

wenn  er b e o b a c h te t ,  w e l c h e  g e w a l t i g e n  H o l z m e n g e n  

täg l ich  in d ie  G r u b e  w a n d e r n  u n d  d o r t  f ü r  im m er  v e r 
sch w in d en .  G e r a d e  d i e s e  F r a g e  g e w i n n t  aber  in der  

heut ig en  Zeit  e r h ö h t e  B e d e u t u n g ,  w e i l  d ie  F o r t s c h r i t t e  

der Z e l l s t o f f -  u n d  Z e ih v o l l in d u s t r i e ,  d ie  E n t w ic k lu n g  

der P r e ß s t o f f e  u n d  K u n s th a r z e ,  d er  A u f s c h lu ß  aller  

H o lz a r ten  ü b e r h a u p t  d e n  W e r t  d e s  H o l z e s  g e w a l t i g  

s te ig ern .  D ie  P r e i s -  u n d  d ie  D e v i s e n l a g e  m a h n en  

a lso  e in d r in g l ic h ,  h a u s h ä l t e r i s c h  m it  den  V o rrä ten  an 

»o r g a n isc h e r  M a ter ie«  u m z u g e h e n .

A u s  den  g e n a n n t e n  dre i  G r ü n d e n  —  E n t s p a n n u n g  

de s  G e b ir g e s ,  h o h e  T r a g f e s t i g k e i t  u n d  H o l z 
e r sp a r n is  —  h at  d ie  V e r w e n d u n g  v o n  S t a h ls t e m p e ln  

im A bbau  se h r  s tark  z u g e n o m m e n ,  im  b e s o n d e r n  bei  

m ä c h t ig en  F lö z e n ,  w e i l  h ie r  d e m  g e ld m ä ß i g e n  E i n 
sa tz  d ie  g r ö ß t e n  G e w in n a u s s i c h t e n  g e g e n ü b e r s t e h e n .

1 H a a r m a n n :  Erfahrungen mit Teilversatz und Bruchbau auf der 
Zeche Minister Achenbach, Glückauf 72 (1936) S. 1045 und 1085.

D e m e n t s p r e c h e n d  s in d  w o h l  d ie  m e is t e n  S t a h ls te m p e l  
in F lö z e n  z w i s c h e n  1 u n d  2  m M ä c h t ig k e i t  e in g e s e t z t .  
D i e s e n  V e r h ä l tn i s s e n  w e r d e n  die  a u f  d e m  M arkt  

b e f in d l ich en  S t e m p e la u s f ü h r u n g e n  in j e d e r  W e i s e  
ge re ch t .

In F lö z e n  un ter  1 m M ä c h t ig k e i t  d a g e g e n  e rg e b e n  

sich  m e h r er e  S c h w ie r ig k e i t e n .  Z u n ä ch s t  e r w e i s t  e s  

s ich a ls  n a ch te i l ig ,  daß  sich die  g e b r ä u c h l ic h e n  B a u 
arten  nur  durch  V e r k ü r z u n g  d e s  S t e m p e l s  l o ck er n  un d  

s o  rauben  la s se n .  D a s  e r fo r d e r l i c h e  V e r k ü r z u n g s m a ß  

m u ß  a l s o  g e w a h r t  w e r d e n .  S e h r  h ä u f ig  w ir d  aber,  
w e n n  d ie  F lö z m ä c h t ig k e i t  abn im m t,  v o n  den  H a u e r n  
beim  S e tzen  d e s  S t e m p e l s  der  fü r  d a s  sp ä ter e  L ö sen  

n o t w e n d i g e  M in d e s th u b  nicht  b e a c h te t ;  d a s  um  so  

m ehr ,  a ls  in e in e m  nur m it  S t a h ls t e m p e ln  a u s 
g e r ü s t e t e n  Streb  m e is t e n s  k e in e  H o lz s t e m p e l  m e h r  zur  

V e r f ü g u n g  s te h e n  u n d  d ie  H a u e r  a u f  d ie  S ta h ls t e m p e l  

a n g e w i e s e n  sind .  D ie  H a u e r  der  K o h le n sc h ic h t  ü b e r 
la s se n ,  w e n n  s ie  d e n  S t e m p e l  nur  »h inkriegen« ,  d ie  

s p ä t e m  S c h w ie r ig k e i t e n  be im  R a u ben  e in fa ch  den  
H a u e r n  der  V ersa tzsch ich t .  D i e s e  aber  hab en  die  

g r ö ß t e  M ü h e ,  den  u n te r  G e b ir g s d r u c k  s te h e n d e n  

S t e m p e l  zu lö s e n ,  w o b e i  s ie  ihn m e is t e n s  durch A n 
w e n d u n g  v o n  R a u b w in d e  o d e r  Z u g v o r r ic h t u n g  b e 

s c h ä d ig e n .

T r it t  d i e s e  S c h w ie r ig k e i t  b e r e i t s  be i  S te m p e ln  
starrer  B auar t  auf ,  s o  m a cht  s i e  s ich  n o c h  m e h r  

bei n a c h g ie b ig e n  S t e m p e ln  g e l t e n d ,  be i  d e n e n  e in  z u 
sä tz l ic h e r  H u b  fü r  d ie  g e p l a n t e  N a c h g i e b i g k e i t  e r 
fo r d e r l i ch  i s t  u n d  d a h er  e in  w ir k s a m e r  H u b  zum  

L ö se n  ka u m  n o c h  übrig  ble ibt.  D a s  e n d l ic h e  B i ld  s ieh t  

im m e r  s o  aus ,  d a ß  d ie  S t e m p e l  » fe s t s i tze n «  u n d  ers t  

m it  g r o ß e m  A r b e i t s a u f w a n d  un d  h ä u f ig  nur  b e 
s c h ä d ig t  g e r a u b t  w e r d e n  k ö n n e n .  V ie lfa c h  g e r a t e n  s ie  

g a n z  in V er lu st .

D ie  S c h w ie r ig k e i t e n  s t e ig e r n  sich, w e n n  d ie  

A u f g a b e  v o r l i e g t ,  die S t a h ls t e m p e l  be im  B ruchba u  

w i e d e r z u g e w i n n e n .  W ä h r e n d  be im  V o l lv e r s a t z  nach  

V e r k ü r z u n g  d e s  S t a h ls t e m p e l s  d a s  H a n g e n d e  sich  a u f  

den  e in g e b r a c h fe n  V e r sa tz  a u f l e g t ,  drückt  e s  be im  

B ru ch b a u  s t ä n d ig  nach ,  s o  d a ß  der  g e l ö s t e  S t e m p e l  

nach  E r s c h ö p f u n g  se in e r  E in z ie h m ö g l i c h k e i t  m e i s t e n s  

w i e d e r  f e s t s i t z t .  H ie r  i s t  e s  n o t w e n d ig ,  e n t w e d e r  

d ü n n e  H o lz s t e m p e l  a l s  » v e r lo r en e  S te m p e l«  zu se tz e n  

u n d  h erna ch  m it  der  A x t  zu r a u b e n  o d e r  aber  j e d e n  

S t a h ls t e m p e l  g r u n d sä tz l i c h  m it  e in er  Z u g v o r r ic h t u n g  

h e r e in z u z ieh en .  B e id e  V e r fa h re n  s in d  u m s tä n d l i c h ,  

l e i s t u n g s m i n d e r n d  u n d  d a h e r  teuer .

G e r a d e  b e im  B ru ch b a u  is t  aber  d er  E in s a tz  v o n  

S t a h ls t e m p e ln  b e s o n d e r s  re iz v o l l ,  w e i l  er  n ich t  a l le in  

e in en  s ta r k e n  A u sb a u  im A r b e i t s f e ld  v e r la n g t ,  s o n 

dern  v o r  a l le m ,  w e i l  d ie  A r b e i t  d e s  S t e m p e l r a u b e n s



o h n e h in  g e b o t e n  ist. W e n n  m a n  in  f r ü h e m  Jahren  den  

H o lz e r s p a r n i s s e n  be im  E in s a tz  v o n  S ta h ls t e m p e ln  die  

K o ste n  der  R a u ba rbe it  g e g e n ü b e r s t e l l t e ,  s o  h a t  d i e se  

R e c h n u n g sv v e ise  be im  B ruchba u  k e in e  B e r e c h t ig u n g ,  
da  die  R a u b a rb e it  o h n e h in  g e l e i s t e t  w e r d e n  m uß .  E s  

i s t  d a h er  w ic h t ig ,  d ie  S t e m p e l  in e in e m  Z usta nd  

w ie d e r z u g e w in n e n ,  der  ihre s t ä n d i g e  W i e d e r v e r w e n d 
barke it  s ichert .  D e r  E in s a tz  v o n  S t a h ls t e m p e ln  w ird  

s o m i t  g e r a d e  im B ruchbau  zu e in er  g e b ie te r i s c h e n  

N o t w e n d ig k e i t .

W e n n  m a n  auch  im a l lg e m e in e n  n ic h t  a n z u n e h m e n  
braucht,  daß  b e im  B ruchbau  der  S tr e b a u sb a u  h ö h er  

b e la s te t  w ir d  a ls  be im  V o l lv er sa tz ,  so  d ü r fe n  h ier  doch  

k e in e  g e b r o c h e n e n  H o lz s t e m p e l  g e d u l d e t  w e r d e n .  
M a n  e rse tz t  s ie  am  b e s te n  s o f o r t  durch  n eu e ,  w e i l  sig  

ja  v o r  d em  U m s e t z e n  der  W a n d e r k a s t e n  o h n e h in  e r 
n e u e r t  w e r d e n  m ü s s e n ,  w e n n  m a n  d ie s e  u n ter  
W a h r u n g  der  e r fo r d e r l i ch en  S ic h e rh e i t  e in r e iß e n  w il l .  
D i e s e  E r n e u e r u n g  der  S t e m p e l  k o s t e t  H o lz  u n d  L ö h n e;  

b e id e s  i s t  durch E in s a tz  v o n  S ta h ls t e m p e ln  zu sparen .

D a v o n  a b g e s e h e n  se tz t  s ich im m er  m eh r  die  A u f 
f a s s u n g  durch,  daß  be im  B ruchba u  n icht  d ie  W a n d e r 
ka s ten ,  s o n d e r n  die  A u s b a u s t e m p e l  d a s  H a n g e n d e  
tr a g e n  u n d  durch B i ld u n g  e in e r  har ten  W i d e r s t a n d s 
l in ie  den  Bruch h e r b e i fü h r e n  m ü s se n .  D ie  A u s b a u 
s t e m p e l  w e r d e n  u n m it te lb a r  nach  d em  F r e i l e g e n  d e s  

H a n g e n d e n  e in g eb ra c h t ,  s in d  a l s o  im » K a m p f  u m  
j e d e n  Z ent im eter«  w ir k s a m e r  a ls  d ie  e r s t  e rh eb lich  

sp ä te r  e in g e b r a c h te n  W a n d e r k a s t e n .  M a n  m u ß  d ie se  

nur  a ls  z u sä tz l ic h e  l e t z te  S ic h e r u n g  a n s e h e n  und,  w e n n  
die  S t e m p e lr e ih e  am  A b sc h lu ß  der  W a n d e r k a s t e n  in 

g r ö ß e r m  U m f a n g e  g e b r o c h e n  ist ,  s c h l ieß en ,  d a ß  der  
B ruchbau  in so fe r n  n ich t  r ich t ig  g e h a n d h a b t  w ird ,  als  

m a n  den  S tr e b a u sb a u  zu s c h w a c h  g e w ä h l t  hat.  In 
e in e m  g u t  g e f ü h r t e n  B ruchba u  j e d e n f a l l s  s o l l t e  d ie  

l e tz te  S te m p e lr e ih e  m ö g l ic h s t  u n v e r se h r t  se in ,  w e s h a lb  

e in  s tarker  A u sb a u  n o t w e n d i g  ist , d er  d ie  sc h ä d l ic h e  

D u r c h b ie g u n g  d e s  H a n g e n d e n  und d a s  Abblättern  
l o se r  S c h a le n  v erh in dert .  S o  be trach te t ,  w ir d  g e r a d e  

beim  B ruchbau der  E in s a tz  s ta rk er  S ta h ls t e m p e l  zu  

e in er  w ir t s c h a f t l ic h e n  u n d  s ic h e rh e i t l ic h e n  N o t w e n d i g 
keit.

Ein le tz ter  U m s t a n d  k o m m t  h in zu :  Bei V e r w e n 
d u n g  v o n  H o lz s t e m p e l n  k o m m t  e s  im m er  w i e d e r  vor ,  
d a ß  d ie  H a u e r  e in ig e  S t e m p e l  im B r u c h fe ld  b e la s se n ,  
se i  e s  a u s  N a c h lä s s ig k e i t ,  s e i  e s  a u s  S o r g e  v o r  G efa h r .  
D e r  sc h ä d l ic h e ,  ja  g e f ä h r l ic h e  E in f lu ß  d e r a r t ig er  R e s t 
s t e m p e l  is t  b e ka n nt ,  aber  t r o tz  a l ler  E r z ie h u n g  w ird  
d er  F e h le r  g e s c h ic k t  versch le ier t .  D a s  i s t  be i  S t a h l 
s t e m p e ln  nicht  m ö g l ic h ,  d e n n  d a s  F e h le n  d e s  S te m p e ls  

w ü r d e  s o f o r t  in der  n ä c h s te n  Schicht  bem erkt .  S o  hat  

d e r  E in s a tz  v o n  S t a h ls t e m p e ln  in z a h lre ich en  F ä l len  
e in e  n ich t  fü r  m ö g l ic h  g e h a l t e n e  B e s s e r u n g  d e s  

H a n g e n d e n  g e r a d e  im B ruchbau  bew irkt .

A u s  d ie se n  G r ü n d e n  s ind  tr o tz  der  g e s c h i ld e r te n  

S c h w ie r ig k e i t e n  S t a h ls t e m p e l  e r f o lg r e ic h  auch  im  

B ruchbau  e in g e s e t z t  w o r d e n 1. D a s  v o n  F u l d a  b e 
s c h r ieb en e  V er fa h ren  m it  R e ih e n s te m p e ln  hat  den  

g r o ß e n  V o r z u g ,  daß  die  Z w isc h e n r ä u m e  z w isc h e n  den  

S te m p e ln  in n erh a lb  d e r  »O rg e lre ihe«  se h r  g e r i n g  s ind ,  

w a s  d a s  R a u b en  se h r  er le ich ter t .  D a s  V e r fa h ren  v e r 
d ie n t  d a h er  v o m  v o lk s w ir t s c h a f t l i c h e n  w ie  s i c h e r h e i t 

l ich en  S t a n d p u n k t  a us  j e d e  F ö r d e r u n g .  W o  g e g e n  

s e in e  A n w e n d u n g  B e d e n k e n  b e s te h e n ,  e t w a  in h a l b 
s t e i le r  L a g e r u n g ,  b ere i te t  be i  V e r w e n d u n g  v o n

1 Fulda: Reihenstempel beim Strebbruchbau, Glückauf 74 (1938) S. 345.

W a n d e r k a s t e n  d e r  E in s a tz  v o n  S t a h ls t e m p e l n  k e in e  

S c h w ie r ig k e i t e n ,  w e n n  d ie  F lö z m ä c h t i g k e i t  u n d  so m it  

die  S t e m p e l lä n g e  g r ö ß e r  is t  a l s  d ie  B re i te  d e s  A b b a u 
f e ld e s .  U n t e r  d e r a r t ig e n  V e r h ä l t n i s s e n  m u ß  e s  m ö g 
l ich se in ,  den  g e lo c k e r te n  S t e m p e l  in d a s  a u s g e b a u te  

N a c h b a r f e ld  h e r e in z u z ie h e n  u n d  w e n i g s t e n s  den  

S t e m p e l k o p f  zu f a s s e n ,  so  d a ß  der  S t e m p e l  u n te r  dem  

n a c h b r e c h e n d e n  o d e r  n a c h g e b r o c h e n e n  H a n g e n d e n  

h e r a u s g e z o g e n  w e r d e n  kann. S c h w ie r ig  j e d o c h  g e 
s ta l t e t  s ich  der  E in s a tz  v o n  S t a h ls t e m p e ln  im B r u c h 
bau, w e n n  d ie  F lö z m ä c h t ig k e i t  g e r i n g e r  is t  a ls  d ie  
F e ld e sb r e i t e .  H ie r b e i  m u ß t e  m an b ish er  e n t w e d e r  d ie  

F e ld b r e i t e  v e r r in g e r n  o d e r  j e  A b b a u fe ld  z w e i  S t e m p e l 
re ih en  s c h l a g e n ;  b e id e  M a ß n a h m e n  b e e in tr ä c h t ig e n  

aber e rh eb lich  die  L e is tu n g ,  u n d  z w a r  s o w o h l  d ie  der  
K o h le n sc h ic h t  a ls  auch  d ie  d er  R a u b-  u n d  d e r  U m l e g e 
schicht .  A n d e r n f a l l s  b e s t a n d  d ie  G e f a h r ,  d a ß  der  

g e l ö s t e  S t e m p e l  v o n  d e n  n a c h b r e c h e n d e n  H a n g e n d 
sc h ich ten  v ö l l i g  v e r s c h ü t t e t  w u r d e .  E r  w a r  d a n n  um  
s o  s c h w ie r ig e r  w i e d e r  a u s z u g r a b e n  un d  m it  H i l f e  e in er  

Z u g v o r r ic h t u n g  in d a s  a u s g e b a u t e  N a c h b a r f e l d  zu  

z ieh en ,  a ls  d a s  m e is t  sp e r r ig e  S c h lo ß  in ha lb er  

S t e m p e l lä n g e  sich v ö l l i g  im G e r ö l l  v e r g r u b  u n d  d e m  
Z u g  d e s  S y l v e s t e r s  den  g r ö ß t e n  W i d e r s t a n d  e n t 
g e g e n s e t z t e .

Z w e i f e l l o s  s in d  nu n  d u rch  E in s a tz  v o n  S t a h l 
s t e m p e ln  im A b b a u  g e r a d e z u  ü b e r r a sc h e n d e  E r f o lg e  
h in s ich t l ich  der  B e s s e r u n g  d e s  H a n g e n d e n  e rz ie l t  

w o r d e n ,  n a m e n t l i ch  dan n ,  w e n n  m a n  d e n  A u s b a u  m ö g 
l ichs t  s tarr  u n d  u n n a c h g ie b ig ,  a l s o  t r a g f ä h i g  e in -  

g e b r a c h t  hat.  D a b e i  w ir d  u n ter  »A usbau« d ie  S u m m e  

al ler  A u sb a u m it te l  v e r s t a n d e n ,  w e s h a l b  e s  u n 
b e n o m m e n  b le ibt ,  E i n z e l s t e m p e l  m i t  e in er  g e w i s s e n  

N a c h g i e b i g k e i t  zu w ä h le n .  Z w e i  n e b e n e i n a n d e r  a u f 
g e s t e l l t e  n a c h g ie b ig e  S t e m p e l  k ö n n e n  d ie s e lb e  T r a g 
f ä h ig k e i t  ha b en  u n d  d a s  G e b ir g e  e b e n s o  s ta r r  s tü tzen  
w i e  e in  s ta rrer  S te m p e l .  A u f  d ie  F r a g e :  »Starrer  

S t e m p e l  o d e r  n a c h g i e b i g e r  S te m p e l«  se i  h ier  nicht  

n ä h er  e i n g e g a n g e n ,  d o c h  k a n n  s o v i e l  f e s t g e s t e l l t  

w e r d e n ,  daß  die  E in f ü h r u n g  v o n  S t a h ls t e m p e ln ,  w e n n  
n ur  der  E in s a tz  in g e n ü g e n d e r  Z ah l  e r f o l g t ,  s o  daß  

der  G e s a m t a u s b a u  m ö g l i c h s t  t r a g f ä h i g  u n d  s ta r r  w ird ,  
d a s  H a n g e n d e  in m e is t e n s  n ic h t  v o r a u s g e a h n t e r  W e i s e  

b e sser t .  D i e s e  B e s s e r u n g  g l e i c h t  in v ie le n  F ä l l e n  d ie  

M eh ra r b e i t  aus ,  d ie  aus  den  o b e n  g e s c h i ld e r t e n  
S c h w ie r ig k e i t e n  e r w ä ch st .

G le i c h w o h l  w a r  e s  r e iz v o l l ,  d i e s e  U n z u t r ä g l i c h 
ke iten  zu b e s e i t ig e n ,  d ie  s ich  d e s t o  u n a n g e n e h m e r  b e 
m erk bar  m a c h e n ,  je  g r ö ß e r  d ie  L e i s t u n g e n  der  R a u b 
m a n n s c h a f t  be im  U m s e t z e n  der  W a n d e r k a s t e n  sind ,  
w e i l  e s  d a n n  e in e  V ie lz a h l  v o n  S t e m p e ln  zu  rauben  

g i l t .  A u f  der  Z ech e  M in is t e r  A c h e n b a c h  s in d  d a n k  der  

V e r w e n d u n g  C o o k s o n s c h e r  A u s l ö s e b a l k e n  r ec h t  h o h e  

L e is tu n g e n  be im  U m s e t z e n  der  W a n d e r k a s t e n  übl ich ,  
u n d  z w a r  se tz t  e in e  K a m e r a d s c h a f t  v o n  2  M a n n  e t w a  

2 0  b is  2 2  K a sten  j e  Sch ich t  u m  u n d  ra u b t  d a b e i  d e n  

S te m p e la u s b a u .  B e i  e in e m  K a s t e n a b s t a n d  v o n  nur  

1 ,5 0  m —  g e m e s s e n  v o n  M it te  zu M it te  —  w e r d e n  

d a h er  w e n i g s t e n s  3 0  m S t r e b lä n g e  v o n  d ie s e n  2 M a n n  

in O r d n u n g  g e h a l t e n ,  w a s  b e d e u te t ,  d a ß  e in e  e r h e b 
l iche  A n z a h l  v o n  S t e m p e ln ,  n ä m l ich  w e n i g s t e n s  

2 0  S tü ck  j e  K a m e r a d s c h a f t ,  zu r a u b e n  ist .  J ed e  

S c h w ie r ig k e i t  be im  R a u b en  d e r  S t e m p e l  w ü r d e  sich  

a l s o  bei der  v o r l i e g e n d e n  h o h e n  U m s e t z l e i s t u n g  
d o p p e l t  u n a n g e n e h m  a u s w ir k e n .

U m  d e n  S c h w ie r ig k e i t e n  zu b e g e g n e n ,  ha t  m a n  a u f  

der  Z e c h e  M in is te r  A c h e n b a c h  g e m e i n s a m  m it  der
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G e w e r k s c h a f t  E i s e n h ü t t e  W e s t f a l ia - L ü n e n  e in en  

S te m p e l  e n tw ic k e l t ,  der  d ie  o b e n  b e sc h r ie b e n e n  N a c h 
te i le  der  b i sh e r  b e k a n n t e n  A u s f ü h r u n g e n  v e r m e id e n  

so l l ,  d er  a l s o  v o r  a l le m  in k ü r z e s t e r  G e b r a u c h s 
s t e l lu n g  u n d  in v ö l l i g  e in g e d r ü c k t e m  Z u s ta n d  m it  

Sicherh eit  u n d  L e ic h t ig k e i t  g e r a u b t  w e r d e n  kann.

Bauart und W irk un g sw e ise  des Sprungstem pels .

D e r  S te m p e l ,  d e r  in s e in e r  u r s p r ü n g l i c h e n  F o r m  

bereits  v o n  W e d d i n g 1 b e sc h r ie b e n  w o r d e n  ist ,  se tz t  

sich aus  d e m  e ig e n t l i c h e n  S t e m p e l  u n d  d e m  S t e m p e l 
k o p f  z u s a m m e n  (A b b .  1 ) .  D e r  S t e m p e l k o p f  b e s t e h t  

aus z w e i  S t a h lg u ß k e i l e n ,  d e m  U n t e r k e i l  a u n d  dem  

O berkei l  b, w e l c h e  d ie  g e s e n k g e s c h m i e d e t e  V e r r i e g e 
lu n g s z u n g e  c in  ihrer  L a g e  hält .  D e r  O b e rk e i l  b ist  

so  a u s g e b i ld e t ,  d a ß  er  m ö g l i c h s t  f e s t  am  A u sb a u  

(S c h a lh o lz )  u n t e r  d e m  H a n g e n d e n  ha f te t .  D a s  H a f t e n  

g e w ä h r le i s t e n  e in e  a u s g e p r ä g t e  A u s k e h l u n g  s o w ie  

scharfe  R i f f e lu n g  d e r  O b e r f lä c h e .  D a b e i  w ir d  durch  

die g e n ü g e n d  g r o ß  a u s g e b i l d e t e  O b e r f lä c h e  e in e  Z e r 
s tö run g  d e s  A u s b a u e s  v e r h ü t e t  u n d  die  v o l l e  

E last iz i tä t  d e s  S c h a l h o lz e s  a ls  S p a n n u n g  a u f  den  

Stem pel  üb er tra g en .
D a s  R a u b e n  d e s  S t e m p e l s  g e s c h i e h t  m it  e in e m  

la n g g e s t ie l t e n  H a m m e r  du rch  le ic h te n  S c h la g  u n ter  

die V e r r i e g e lu n g s z u n g e  c. D ie  v o l le ,  im S t e m p e l  a u f 
g e sa m m e l te  G e b i r g s s p a n n u n g  w i r d  h ierb e i  fr e i  und  

treibt die K ei le  a u n d  b a u s e in a n d e r .  D a  d e r  O b e r 

keil b f e s t  am  S c h a lh o lz  h a f te t ,  m u ß  s ich  d ie  f r e i 
w e r d e n d e  K raft  a u s s c h l i e ß l i c h  in d e m  f e s t  m it  d em  

Stem pel  v e r b u n d e n e n  U n t e r k e i l  a a u s w ir k e n ,  s o  daß  

das G a n z e  m it  g r o ß e r  G e w a l t  se i t l i c h  f o r t g e s c h l e u d e r t

1 W e d d i n g :  Neue Vorrichtungen und Verfahren im Betriebe des 
Ruhrkohlenbergbaus untertage, Glückauf 73 (1937) S. 189.

w ird.  An e in er  kurzen ,  k r ä f t ig e n  K ette  f o l g t  der  

n u n m e h r  v o m  S c h a lh o lz  g e l ö s t e  O berk e i l .  D e r  V o r 
g a n g  i s t  a l s o  so ,  daß  der  S t e m p e l k o p f  nach  L ö su n g  

der  Z u n g e  u n ter  d e r  W i r k u n g  d e s  G e b ir g s d r u c k s  u n d  

d e r  v o l l e n  in ih m  a u f g e s a m m e l t e n  S p a n n u n g  a u s  dem  

B r u c h fe ld  h e r a u s f l i e g t ;  d a r a u f  e r s t  e r f o l g t  der  B ruch  

d e s  H a n g e n d e n  m it  der  n a tü r l ich en  F a l l b e s c h l e u n ig u n g  

u n d  g e b r e m s t  durch  die  E ig e n r e ib u n g  der  v e r b r e c h e n 
den  Schichten .  D ie  S p r u n g w ir k u n g  is t  d e s t o  g r ö ß e r ,  
je  s tä rk er  s ich d e r  G e b ir g sd r u c k  g e l t e n d  m acht.  A u f  

j e d e n  F a l l  g e l i n g t  e s ,  den  v ö l l i g  g la t t e n  
S t e m p e l  a u s  d e m  G e r ö l l  h e r a u sz u z ie h e n ,  
u n d  z w a r  o h n e  E in s a tz  e in e r  Z u g v o r 

r ich tu ng .  Abb. 2 z e i g t  d ie  s tarren  

S p r u n g s t e m p e l  ä l terer  B a u a r t  in e in e m  
F lö z  v o n  nur  9 0  cm  M ä ch t ig k e i t .

W ä h r e n d  d ie  e r s ten  S p r u n g s t e m p e l  

nur  in f e s t e r  L ä n g e  e in g e s e t z t  w u r d e n ,  
s in d  d ie  s p ä t e m  A u s f ü h r u n g e n  l ä n g e n 
v e r s te l lb a r  a u s g e b i ld e t  w o r d e n  (A b b .  3 ) .  
U m  e in e  g la t t e  A u ß e n f o r m  zu  w a h r e n ,  
h a t  m a n  be i  d e m  n u n m e h r  z w e i t e i l i g e n  

S t e m p e l  a u f  e in  b e s o n d e r e s  S te l l s c h lo ß  

v erz ich te t .  D ie  Ü b e r t r a g u n g  d e s  D r u c k e s  

v o m  O b e r s t e m p e l  a a u f  d e n  U n t e r 
s t e m p e l  b e r f o l g t  durch  e in e  F ü l l 
m a s s e  c. A l s  s o l c h e  k a n n  e in fa ch  

K o h le n k le in  g e w ä h l t  w e r d e n .  B e k a n n t  

i s t  d a s  ä l ter e  V o r b i ld  v o n  N e l l e n ;  ähn -  

Abb. 3. Längen- l iehe  B a u a r te n  arbe iten  m i t  S a n d f ü l lu n g  
verstellbarer u n d  h a b en  s ich  in F ra n k r e ic h  durch-  

Sprungstempel.  a u s  b e w ä h rt .  Im  G e g e n s a t z  zu d ie se n  

br a u c h t  j e d o c h  d ie  F ü l lu n g  d e s  

S p r u n g s t e m p e l s  n icht  e t w a  bei  

j e d e m  R a u b e n  e n t fe r n t  z u  w e r 
den ,  d a  e in e  b e s o n d e r e  A u s l ö s e 
v o r r ic h tu n g  v o r h a n d e n  ist.  N u r ,  
w e n n  sich  die  F lö z m ä c h t ig k e i t  

änd ert ,  w a s  ja  a l lm ä h lic h  g e 
sch ieh t ,  w ir d  e t w a s  F ü l lu n g  

z u g e g e b e n  o d e r  f o r t g e n o m m e n ,  
l e t z te r e s  im  a l lg e m e in e n  u n ter  

Z u h i l f e n a h m e  d e s  A b b a u h a m 
m e r m e iß e l s ,  ' w e i l  d ie  K o h l e n 
f ü l lu n g  z u  e in e m  f e s t e n  B r ikett  

z u s a m m e n g e p r e ß t  ist .
O b e r -  u n d  U n t e r s t e m p e l  b e 

s t e h e n  a u s  S ta h lro hr .  F r a g l o s  

i s t  d er  k r e is r u n d e  Q u e r s c h n i t t  

d er  l e ic h t e s t e  u n d  w i d e r s t a n d s f ä h i g s t e  u n d  
s o m i t  g e g e b e n e  Q u e r s c h n i t t  f ü r  e in e n  A b b a u 
s te m p e l .  W e n n  sp ä ter e  S t e m p e lb a u a r te n  den  

na tü r l ich en ,  k r e is ru n d e n  Q u e r s c h n i t t  v e r 
l a s s e n  ha b en ,  s o  g e s c h a h  d a s  nur,  w e i l  d a s  

S c h lo ß  m it  Keil  u n d  G le i t f lä c h e  arb e ite te  und  

z u m  Ü b e r g a n g  a u f  P r o f i l e  m it  G le i t f lä c h e n  

z w a n g ;  d a b e i  h a t  e s  n icht  an  V e r su c h e n  

g e f e h l t ,  d i e s e  B a u a r te n  w i e d e r  a u f  d ie  n a t ü r 
l iche ,  w id e r s t a n d s f ä h i g e r e  F o r m  d e s  R u n d 

s t e m p e l s  z u r ü c k z u fü h re n .  W i l l  m a n  aber  

n ic h t  zu  v ie le  S t e m p e l  s e tz en ,  a l s o  s o w o h l  

bei d e r  G e w i n n u n g  a ls  auch  b e im  U m l e g e n  

sow  ie  n a m e n t l i c h  b e im  R a u b e n  » L e is tu n g e n «  

e rz ie len ,  s o  m u ß  m a n  S t e m p e l  v o n  h ö c h s t e r  

T r a g f ä h i g k e i t  e in se tz e n .  D e r  S p r u n g s t e m p e l  

h a t  —  s o g a r  in v o l l  a u s g e z o g e n e m  Z u s t a n d  —  e in e  

T r a g f ä h i g k e i t  v o n  üb er  7 0  t.

Abb. 1. W irkungsw eise  des Sprungstempels.

Abb. 2. Sprungstempel älterer Bauart in einem 90-cm-FIöz.
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Im  G e g e n s a t z  zu  den  g e b r ä u c h l ic h e n  A u s f ü h r u n g e n  

s in d  O b e r -  u n d  U n t e r s t e m p e l  so  i n e in a n d e r g e f ü g t ,  daß  

der  O b e r s t e m p e l  a u ß en ,  der  U n t e r s t e m p e l  d a g e g e n  

in n en  g le i t e t .  D a d u r c h  e r g ib t  s ich  e in e  s ich  s tä n d ig  
nach  u n ten  v e r j ü n g e n d e  A u ß e n f o r m ,  s o  d a ß  der  

S te m p e l ,  w e n n  er  w irk l ich  e in m a l  durch  u n g lü c k l ic h e n  

Z u fa l l  un ter  d a s  h e r e in b re c h e n d e  H a n g e n d e  g e r a te n  

so l l t e ,  o h n e  j e d e  S c h w ie r ig k e i t  a u s  d e m  B ruch  h e r a u s 
g e z o g e n  w e r d e n  kann.  H ie r b e i  e r w e i s t  s ich  d a s  F e h le n  

e in e s  b e so n d e r n  V e r b i n d u n g s s c h l o s s e s  a l s  g ü n s t ig .  
G e g e n  H e r a u s f a l l e n  b e im  Z ieh en  i s t  der  In n e n 
s t e m p e l  durch  N o c k e n  z u v e r lä s s ig  g e s ich er t .  G le i c h 
z e i t ig  erh ä lt  der  O b e r s te m p e l ,  der  den  H o lz a u s b a u  

(S c h a lh o lz )  s tü tz t  u n d  fü r  d ie se n  e in e  S tü tz f lä c h e  v o n  

b e s t im m te r  M in d e s t g r ö ß e  h a b en  m u ß ,  durch  d ie  b e 
sc h r ieb en e  A n o r d n u n g  a ls  A u ß e n s t e m p e l  g r o ß e m  

D u r c h m e s s e r s  e in  e r h ö h t e s  W id e r s t a n d s m o m e n t .  B e 
so n d e r s  h e r v o r z u h e b e n  i s t  d ie  e in fa ch e ,  g l a t t e  F o r m  
d e s  U n t e r s t e m p e l s  —  in d ie s e m  F a l l e  a l s o  I n n e n 
s t e m p e l s .  D ie  W a h l  e in e s  R o h r e s  e r m ö g l i c h t  f ü r  die  

b ü n d ig  a b s c h l i e ß e n d e  F u ß p la t te  e in e  b a l l ig e  F o r m  der  

U n ter f lä ch e .  D i e s e  A u s b i ld u n g  der  F u ß p la t te  s ichert  
nich t  nur  e in e  s t e t s  m i t t ig e  B e a n s p r u c h u n g  d e s  

S t e m p e ls ,  so n d e r n  v e rh ü te t  auch  e in e  d em  A u ss t a n z e n  

m it  s c h a r fe n  M a tr izen  v e rg le ic h b a re  Z e r s t ö r u n g  d e s  

L ie g e n d e n  u n d  b e u g t  e in e m  l ie f e r n  E in d r in g e n  d e s  

S t e m p e l s  in d a s  L ie g e n d e  vor.

S o l l t e  d ie  S p r u n g k r a f t  d e s  S t e m p e l s  n ich t  a u s 
re ich en d  se in ,  s o  v e rs tä rk t  m a n  s ie  in u n g ü n s t i g e n  

F ä l le n ,  b e i s p i e l s w e i s e  bei w e ic h e m  L ieg e n d en ,  durch  
ein zu m  K o h le n s t o ß  h in  g e s p a n n t e s  G u m m ik a b e l .  
D i e s e s  Kabel,  d a s  auch als  D o p p e lk a b e l  a u s g e b i ld e t  

se in  kann,  z ie h t  den  S te m p e l  m it  so l c h e m  S c h w u n g  
in d a s  a u s g e b a u t e  R u t s c h e n f e ld  h inein ,  d a ß  e in e  V e r 
s c h ü t tu n g  durch  n a c h b re c h e n d e  H a n g e n d s c h ic h t e n  

v ö l l i g  a u s g e s c h lo s s e n  ist. D a s  G u m m ik a b e l  w ir d  in 

e in fa ch er  W e i s e  m it  H a k e n  an S te m p e l  u n d  G e g e n 
s t e m p e l  g e s p a n n t ;  s e in e  A n w e n d u n g  s te ig e r t  die  

R a u b le i s tu n g e n  e rh eb lich  u n d  e rh ö h t  d ie  S icherh eit  
d e r  Arbeit .

G e g e n ü b e r  der  R a u ba rbe it  m it  der  A xt ,  w i e  sie  

fr ü h e r  be i  V e r w e n d u n g  v o n  H o lz s t e m p e l n  üb l ich  w ar,  
is t  ein  u n g e h e u e r e r  s ic h e rh e i t l ic h e r  F o r t s c h r i t t  erz ie l t  

w o r d e n .  In w ir t s c h a f t l ic h e r  B e z i e h u n g  e r g ib t  s ich  e in e  

d e r a r t ig e  E r sp a r n is  an H o lz ,  daß  in e t w a  e in e m  Jahr  

die  K o s te n  der  S t a h ls t e m p e l  h e r a u s g e w ir t s c h a f t e t  

sind .  D ie  E r sp a r n is  an L ö hn en  i n f o l g e  S t e ig e r u n g  
der  R a u b le i s t u n g e n  kan n  in d e s s e n  n o c h  m e h r  ins  

G e w ic h t  fa l len .

H e r v o r z u h e b e n  i s t  d ie  g r o ß e  E in fa c h h e i t  der  

H a n d h a b u n g .  W ä h r e n d  bei S te m p e ln  der  b ish er ig en  

B a ua rt  d ie  j e w e i l i g e  G e b r a u c h s lä n g e  im m er  w ie d e r  

n eu  e in -  und f e s t g e s t e l l t  w e r d e n  m uß ,  w e n n  der  

S t e m p e l  g e s e t z t  w ird ,  i s t  d ie s  be im  S p r u n g s t e m p e l  
nicht  er fo rd er l ich ,  w e i l  ja  bei se in e r  L ö s u n g  das  

L ä n g e n m a ß  n icht  v e rä n d ert  w ird ,  so n d e r n  b e s te h e n  

bleibt.  D e r  S t e m p e l  is t  a l s o  s o f o r t  in p a s s e n d e r  L ä ng e  

zur H a n d .  B e s o n d e r e  S e tz v o r r ic h tu n g e n ,  d ie  m an in 

g e r in g m ä c h t ig e n  F lö z e n  w o h l  fü r  j e d e n  H a u e r  an-  

s c h a f fe n  m ü ß te ,  w e r d e n  für  S p r u n g s t e m p e l  n icht  b e 

n ö t ig t .  E s  e n t fä l l t  d ie  N o t w e n d i g k e i t ,  H o lz s t ü c k c h e n  

o d e r  B ret tchen  b e iz u le g e n .  D ie s  b e d e u te t  n ich t  nur  

e in e  E r le ich ter u n g ,  s o n d e r n  auch  e in e  b ea ch t l ich e  
G e ld e r sp a r n is .

D a s  R a u ben  e r fo r d e r t  ke in er le i  S c h lü s se l  o d e r  

R a u b w e r k z e u g e .  M a g  d a s  H a n g e n d e  noch  s o  se h r  

g e d r ü c k t  u n d  der  S t e m p e l  u n ter  ü b e r m ä ß ig e m  G e -

b irg sd ru ck  n o c h  s o  s e h r  n a c h g e g e b e n  hab en .  D er  

S p r u n g s t e m p e l  kan n  d a n k  der  E ig e n a r t  s e in e r  L ö s e 

v o r r ic h tu n g  auch bei  k ü r z e s te r  L ä n g e  z u v e r l ä s s ig  und  

le icht  g e r a u b t  w e r d e n ,  d e n n  der  L ö s e v o r g a n g  beruht  

nicht  a u f  e in e m  I n e in a n d e r s c h ie b e n ,  s o n d e r n  auf  

e in e m  se i t l ic h e n  F o r t s c h le u d e r n  d e s  S t e m p e ls .  Je 

g e r in g m ä c h t ig e r  d ie  F lö z e ,  d e s t o  h ä u f ig e r  k o m m t  e s  

vor ,  daß  die  S t a h ls t e m p e l  in v ö l l i g  e in g e z o g e n e m  

Z u sta n d  g e s e t z t  w e r d e n ;  d a h e r  i s t  d e r  E in s a tz  von  

S t a h ls te m p e ln  ü b l icher  B a u a r t  g e r a d e  in s c h w a ch en  

F lö z e n  m e is t e n s  m it  g r o ß e n  S t e m p e lv e r lu s t e n  v e r 

b u nd en ,  w e i l  s ich  d ie  v ö l l i g  e i n g e z o g e n e n  S tem pe l  
nicht  m e h r  rauben  la s s e n .  D e r a r t ig e  V e r lu s te  v e r 
m e id e t  m a n  b e im  E in s a tz  d e s  S p r u n g s t e m p e l s ,  w e i l  

er auch  in d er  k ü rz e s te n  A u s f ü h r u n g  m it  S icherh eit  

w i e d e r g e w o n n e n  w e r d e n  kann.
D a s  F e h le n  e in e s  s p e r r ig e n  S c h l o s s e s  w ir d  in 

g e r in g m ä c h t ig e n  F lö z e n  b e s o n d e r s  a n g e n e h m  e m p 
fu n d e n ,  d e n n  v o n  den  b e k a n n te n  S c h lo ß b a u a r t e n  ist  

der  L ä n g sk e i l  w e g e n  B e s c h r ä n k u n g  d e r  L ä n g e n 
v e rs te l lb a r k e it  n icht  zu v e r w e n d e n ,  d e r  Q u e r k e i l  aber  

b e s o n d e r s  sp err ig .  E r  h in d ert  in den  b e e n g t e n  G r u b e n 
rä um en  s o w o h l  d ie  F ö r d e r u n g  a ls  auch d ie  F a h r u n g  

in u n a n g e n e h m s t e r  W e i s e ,  z u m a l  da e r  s ich  in e t w a  

m itt le re r  S t e m p e l h ö h e  b e f in d e t .  B e k a n n t l ic h  n e h m e n  

die  n e u z e i t l i ch en  F ö r d e r m it te l  w e g e n  d e r  v e r la n g t e n  

g r o ß e n  F ö r d e r l e i s t u n g e n  e in e n  b e a c h t l ic h e n  R a u m  ein.  
G e w i s s e r  P la tz  zu m  A u s g le i c h  u n g e r a d e n  S tr e b v e r 
la u f s  o d e r  u n g e n a u e n  A u s b a u s  i s t  a b er  d r i n g e n d  e r 
fo rder l ich .  U n b e a b s ic h t ig t e s  L ö se n  v o n  S t e m p e ln  

durch g r o b e  B r o ck en  der  F ö r d e r u n g ,  auch e m p f i n d 
l iche  F ö r d e r s t ö r u n g e n  du rch  F e s t k l e m m e n  g r o ß e r  

Stü ck e  f a l l e n  v ie l fa c h  d e n  s p e r r ig e n  S t e m p e l s c h l ö s s e r n  

zur Last.  D i e  A rb e i t  m it  S c h r ä m m a s c h in e n  w i r d  durch  

d a s  S t e m p e l s c h lo ß  u n d  d a s  q u a d r a t is c h e  S t e m p e l 
p ro f i l  s e h r  e r s c h w e r t ,  w ä h r e n d  d o c h  g e r a d e  der  

E in s a tz  le icht  l ö sb a r e r  S t a h ls t e m p e l  d er  m a s c h i n e n 
m ä ß ig e n  S c h r ä m a r b e i t  e in e n  n e u e n  A n tr ie b  g e b e n  
so l l t e .  A u c h  d a s  U m l e g e n  der  R u t sc h e n  o d e r  B ä n d er  

w ir d  du rch  s p e r r ig e  S t e m p e l s c h l ö s s e r  in m it t lerer  

H ö h e  b e h in d e r t ,  w e s h a l b  u n ter  b e e n g t e n  V e r h ä l t n i s s e n  

d er  v ö l l i g  g la t t e  S p r u n g s t e m p e l  b e s o n d e r e  V o r z ü g e  

bietet.

Abb. 4. Gewöhnlicher Stahlstempel (oben)  
und Sprungstempel in einem geringmächtigen Flöz.

D ie  L ö s e v o r r i c h t u n g  d e s  S p r u n g s t e m p e l s  b e f in d e t  

s ich  bei j e d e r  L ä n g e n e i n s t e l lu n g  d e s  S t e m p e l s  s t e t s  

u n m it te lb a r  u n ter  d e m  H a n g e n d e n .  W ä h r e n d  d a s  K e i l 

s c h lo ß  v o n  S t a h ls t e m p e l n  ü b l ic h e r  B a u a r t  be i  k l e in 
s t ü c k ig e m  H a n g e n d e n  —  n a m e n t l i c h  im B r u c h b a u  bei  

» schü tterm « H a n g e n d e n  —  z u w e i l e n  v e r s c h ü t t e t  w ird ,  
i s t  b e im  S p r u n g s t e m p e l  d ie  Z u n g e  d e s  S t e m p e l k o p f e s  

u n te r  d e m  H a n g e n d e n  s t e t s  z u g ä n g l i c h .  B e im  B r u c h 

bau  i s t  d ie  g l a t t e  A u ß e n f o r m  d e s  S p r u n g s t e m p e l s  v o n
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b e s o n d e r m  W e r t :  W ä h r e n d  e in  u n ter  d e m  G e r ö l l  

versch ü tte te r  S t e m p e l  m it  sp e r r ig e m  S c h lo ß  (A b b .  4, 

o b e n )  se h r  s c h w e r  w i e d e r z u g e w i n n e n  i s t  u n d  h ä u f ig  

v e r lo r en g eh t ,  k a n n  m a n  d e n  g la t t e n  S p r u n g s t e m p e l  

(Abb. 4,  u n t e n )  m ü h e l o s  a u s  d e m  G e r ö l l  h e r a u sz ie h e n ,  
zum al s ich  se in  Q u e r s c h n i t t  n a c h  d e m  S t e m p e l f u ß  hin 

v erjü ng t .  H ie r a u s  e r g e b e n  s ich  w e g e n  g r ö ß e r e r  R a u b 

le is tu n g  u n d  g e r i n g e r e r  S t e m p e l v e r l u s t e  n ie d r ig e r e  

Lohn- u n d  M a te r ia lk o s t e n .

D a s  F e h le n  j e g l i c h e r  S c h lo ß te i l e  m a c h t  s ich  auch  

beim V o l lv e r sa tz  g ü n s t i g  g e l t e n d  (A b b .  5 ) .  W ä h r e n d  

man e in en  S t e m p e l  der  g e b r ä u c h l ic h e n  B a u a r t  nur  bis  

zum S c h lo ß ,  a l s o  b is  zu h a lb er  H ö h e ,  in V e r sa tz  

packen darf ,  ka n n  m a n  d e n  S p r u n g s t e m p e l  bis. o b e n  

hin zupa cken  u n d  ihn n a ch  L ö s e n  d er  Z u n g e  m it  der  

Z u g v o r r ic h tu n g  r a u b e n .  D i e s  e r h ö h t  n icht  nur  die  

Sicherheit  der  V e r sa tza r b e i ter ,  so n d e r n  is t  be i  g e -  

brächem H a n g e n d e n  v o n  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g ,  w e i l  

w e n ig e r  H a n g e n d f l ä c h e  f r e i g e l e g t  u n d  e in e m  D u r c h 
brechen d e s  H a n g e n d e n  v o r g e b e u g t  w ird .  M a n  erz ie l t  

nicht nur e in en  d i c h t e m  V er sa tz ,  sondern ,  auch  h ö h e r e  

L eistungen.  H ie r  e r g e b e n  s ich  a l s o  u n ter  V erzich t  au f  

die S p r u n g e ig e n s c h a f t e n  d e s  S t e m p e l s  d e u t l i ch e  V o r 
teile  der B auart  an sich ,  b e g r ü n d e t  du rch  d ie  v ö l l i g  

glatte A u ß e n f o r m  u n d  d ie  L a g e  d e r  L ö se v o r r ic h t u n g  

am K opf d e s  S t e m p e l s .

— î O/rr-

se tz t  w e r d e n ,  s o  s t e h t  d ie se r  nach  der  Ü b ers ich t  in 

e t w a  m it t lerer  G e b r a u c h s lä n g e  zur  V e r fü g u n g ,  lä ß t  

s ich  a l s o  w i e d e r  in w e i t e s te n  G r e n z e n  v e r lä n g e r n  

o d e r  v erk ürzen .  Im B e tr ie b e  w ir d  s o  a l lz u h ä u f ig e r  

S t e m p e l w e c h s e l  v e rm ied en .  B e m er k t  se i ,  d a ß  d ie  a n 
g e g e b e n e n  g r ö ß t e n  u n d  k le in s te n  L ä n g e n  in j e d e m  

F a l le  w ir k l ic h e  N u t z l ä n g e n  s ind ,  da  ein A b z u g  o d e r  

Z u s c h la g  für  N a c h g ie b ig k e i t  u n d  fü r  d a s  L ö se n  nicht  

g e m a c h t  zu w e r d e n  braucht.  Abb. 6 z e i g t  e in en  

S te m p e l  der  G r ö ß e  3 in n ie d r ig s ter ,  m i t t le re r  u n d  

g r ö ß t e r  G e b r a u c h s lä n g e .  D e r  p ra k t isch e  N u tz h u b  ist  

beträcht l ich .  D i e s e r  U m s t a n d  s o w ie  d ie  in s  A u g e  

s p r in g e n d e  g la t t e  A u ß e n f o r m  d ü r f te n  in d em  g r o ß e n  

A r b e i t sg e b ie t  der  F lö z e  u n terha lb  1 ,3 0  m M ä c h t ig k e i t  

d e m  S p r u n g s t e m p e l  d ie  b e s te n  A u ss ic h te n  n ich t  nur  

im B ruchbau ,  so n d e r n  auch  b e im  V o l lv e r sa tz  s ichern .

G e n o r m t e  S p r u n g s t e r n p e l l ä n g e n  
( M it t l e r e  F lö z m ä c h t ig k e i t  a b z ü g l ich  1 0  cm  

[ f ü r  V e r zu g  u n d  S c h a lh o lz ]  =  m it t le re  S t e m p e l lä n g e ) .

zwischen

Flözmächtigkeit 47 und 57 und 6'1 und 80 und 96 und 124 und
57 cm 69 cm 80 r in 96 cm 124 cm 147 cm

Stempelgiöße...................... 0 1 2 3 4 5

Mittlere Stempellänge . cm 37,0 56,2 65,5 79,0 101,5 126,5
Eingezogene Sten pellänge 37,0 47,0 52,5 61,5 76,5 101,5
Ausgezo^ene Siempeliänge 37,0 65,5 78.5 96,5 126,5 151,5
Verstc 1 barkeit . . . .  cm — 18,5 26,0 35,0 50,0 5 »,0
G e w ic h t ......................kg lb,5 24,0 26,5 30,0 36,0 41,0
P re i s ............................. M — — — — — —

Flözmächtigkeit wenigstens 47,0 57,0 62,5 71,5 86.5 111,5
Flözmächtigkeit höchsten> . 47,0 75,5 88,5 106,5 136,5 161,5

Abb. 5. G ew öhnlicher  Stahlstempel (oben)  
und Sprungstempel bei Vollversatz.

D ie  A n o r d n u n g  d e s  s c h w e r e n  S t e m p e l k o p f e s  unter  

dem H a n g e n d e n ,  d e s  s c h w e r e m  A u ß e n s t e m p e l s  oben  

und d e s  le ich ten  I n n e n s t e m p e l s  un ten ,  h a b en  zur  

F olge ,  daß  die  se i t l i c h e  E i g e n b e w e g u n g  d e s  S t e m p e l s  

nach d em  L ö se n  b e tr ä ch t l ic h  ist.  Bei  S t e m p e ln  üb l icher  

Bauart,  a l s o  be i  s c h w e r e m  U n t e r s t e m p e l  u n d  t ie fe re r  

Lage d e s  K e i l s c h l o s s e s  s o w i e  l e ic h te m  O b e r s t e m p e l  

läßt sich auch m it  k ü n s t l i c h e n  Z u g -  o d e r  S p a n n v o r 
r ichtungen nicht  d ie  g l e i c h e  S p r u n g w ir k u n g  e rz ie len  

wie  beim  S p r u n g s t e m p e l  m it  s e in e r  h o h e n  S c h w e r 

punktlage .

Bei der  E i n f ü h r u n g  v o n  S t a h l s t e m p e l n  s o l l t e  m an  

die W a h l  der  S t e m p e l lä n g e n  nicht  a l le in  n a ch  den  

zufä l l ig  a u f t r e te n d e n  F lö z m ä c h t i g k e i t e n  t r e f f e n ,  s o n 

dern r ec h tz e i t ig  e in e  h a r m o n is c h  g e s t u f t e  L ä n g e n 
e in te i lu n g  f e s t l e g e n .  M a n  v e r r in g e r t  d a d u r c h  die  Zahl  

der in B e r e i t s c h a f t  zu h a l t e n d e n  S t e m p e l t y p e n .  In 

der n a c h s te h e n d e n  L ä n g e n e i n t e i l u n g  is t  d ie  A b s t u f u n g  

nicht zu g r o ß ,  aber  auch  n ich t  zu  g e r i n g  g e w ä h l t  

w o r d e n .  M u ß  n ä m l ich  e in  S t e m p e l  w e g e n  z u 

n e h m e n d e r  F lö z m ä c h t i g k e i t  d u rch  e in e n  l a n g e m  e r 

Die Abstufungen sind so zahlreich gewählt, daß für alle Flözmächtigkeiten 
mit bicherheit die geeigneie Stempelgröße gefunden werden kann, 

bei reichlicher Überschneidung.

Zur F r a g e ,  o b  e in  A b b a u s t e m p e l  s tarr  o d e r  n a c h 
g i e b i g  se in  so l l ,  i s t  für  d a s  A r b e i t s g e b ie t  der  d ü n n en  

F lö z e  f o l g e n d e s  zu s a g e n .  E in e  g e r i n g e  N a c h g i e b i g 
ke it  u n te r  h ö c h s t e m  D r u c k  e r s c h e in t  n icht  nur  z u 
lä s s i g ,  s o n d e r n  s o g a r  e rw ü n s c h t ,  s c h o n  d a m it  s ich  der  

D r u c k  d e s  H a n g e n d e n  g l e i c h m ä ß i g  a u f  b en a c h b a r te  

S t e m p e l  v e r te i l e n  kann. E in z e ln  ü b er la s te te  S te m p e l  

w e r d e n  v e r m ie d e n ,  in d em  die  h ö c h s t e n  S p i tz e n d r ü c k e  

sich  g l e i c h m ä ß i g  a u f  d ie  N a c h b a r s t e m p e l  verte i len .  
Im üb r ig en  aber  s o l l  der  S t e m p e l  in d ü n n en  F lö z e n  

k e in e  w e i t e r e  N a c h g i e b i g k e i t  b e s i tz en ,  w e i l  das  

R a u b en  s ich  s o n s t  a l lzu  s c h w ie r ig  g e s t a l t e t .  V o r a u s 

s e t z u n g  a l l e r d in g s  i s t  e in  s ta rk er  S t e m p e l  v o n  h ö c h s te r  

T r a g f ä h i g k e i t ;  s e lb s t  e in  g r ö ß e r e s  G e w ic h t  u n d  

h ö h e r e r  P r e i s  so l l t e n  in K a u f  g e n o m m e n  w e r d e n ,  

w e n n  d i e s e  B e d i n g u n g  e r fü l l t  w ird .

Abb. 6 . Stem pelgröße 3.

Abb. 7 z e i g t  e in en  m it  v e r s te l lb a r e n  S p r u n g 

s t e m p e ln  a u s g e r ü s t e t e n  Streb  im F lö z  M a t t h ia s  der  

Z ech e  M in is t e r  A c h e n b a ch  1 ¡2. D a s  B i ld  w ir k t  w e g e n
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d e r  g la t t e n  A u ß e n f o r m  der  S p r u n g s t e m p e l  s c h o n  

b e in a h e  u n in ter e s sa n t ,  läß t  aber  g e r a d e  dadurch  

e rk en n e n ,  w i e  se h r  d er  A u sb a u  d em  b ish er  üb l ichen  

H o lz s t e m p e la u s b a u  g le ich t ,  w e s h a lb  für  d ie  H a u e r  

w e d e r  in d e r  A n w e n d u n g  noch  H a n d h a b u n g  i r g e n d 
w e lc h e  U m s t e l lu n g e n  o d e r  A n le i t u n g e n  e r fo r d e r l ich  

sind .

Abb. 7. Mit verstellbaren Sprungstempeln  
ausgebauter Streb.

B e tr ie b sa n g a b e n  über  d ie se n  Streb  w e r d e n  n a c h 

s t e h e n d  m itg e te i l t :

F l ö z ............................................................
Flözmächtigkeit:

a) einschließlich Bergemittel .  .
b) ausschließlich Bergemittel .

F lö z g r u p p e ..............................................
E i n f a l l e n ..................................................
Nebengestein:

a) D a c h s c h ic h t e n ............................
b) Haupthangendes .......................
c) L i e g e n d e s .....................................

A bbauverfahren .....................................
Vor- bzw. R ü c k b a u ............................
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S t r e c k e n ) ..........................................

Um setzer für die Schutzpfeiler und
Stem pelrauber .....................................

Um leger  des Strebfördermittels .
zus.

7,706
0,367

1,100
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A u s  d e r  v o r s t e h e n d e n  A u f s t e l l u n g  is t  zu e rseh en ,  

daß  a u ß e r g e w ö h n l i c h  w e n i g  S t e m p e l  je  Q u a d r a tm e te r  

S tr e b f lä c h e  e in g e s e t z t  s ind .  E r m ö g l i c h t  h at  d ie s  die  

h o h e  T r a g f ä h i g k e i t  der  v e r w e n d e t e n  S te m p e l ,  w o 
durch  n a t u r g e m ä ß  die  S c h ic h t l e i s t u n g  d e r  Räuber,  
U m l e g e r  s o w ie  auch  d er  K o h le n h a u e r  in d e m  e r 

s ic h t l ic h e n  g u t e n  S in n e  b e e in f lu ß t  w ird .

Matthias I

105 cm 
100 cm 

Obere Fettkohle  
28»

Sandschiefer  
Sandstein 
Tonschiefer  

Streichender Strebbau  
Vorbau  
240 m 

Bruchbau  
keine 

Abbauhammer  
Stauscheibenförderer

1.60 m 
Druckluftlokomotiven

keine
1.60 m 
545 t

(s. Abb. 8)

Eichenholz  
132 Stück 

1,50 m

0,44

Abb. 8. Bruchbau mit Wanderkasten (Versatzschicht).
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Kohle

Rutschen-
meister,
Füller

Berge
versatz 

(ohne Ort, 
aber 

einschl. 
Rippen)

Umsetzer 
für die 
Schutz

pfeiler und 
Stempel
rauber

Umleger 
des Streb

förder
mittels

Insges.

JeTag . .
%

42,0
57,5

2,0
2,8

6,0
8,2

13,0
17,8

10,0
13,7

73,0
100,0

73

Abb. 9. Schichtenaufwand je 100 t Kohle 
in einem Streb des F lözes Matthias mit Sprungstempeln  

auf der Zeche Minister Achenbach 1/2.

Z um  S c h lu ß  se i e n  d ie  w e s e n t l i c h s t e n  V ortei le  d e s  

S p r u n g s t e m p e l s  n o c h  e in m a l  h e r v o r g e h o b e n :  1. V ö l l ig  

g la t t e  A u ß e n f o r m e n .  2. L e ic h te s  S e tz en  m it  f e r t ig  

ü b e r n o m m e n e r  S t e m p e l lä n g e .  3. L e ic h te s  u n d  s ich eres  

R au ben  auch bei  k ü r z e s te r  S t e m p e l lä n g e ,  be i  h ö ch s tem  

G e b ir g sd r u c k  u n d  g e b r ä c h e m  H a n g e n d e n .  4. G r o ß e  

V e r ste l lb a r k e i t ,  d ie  in v o l l e m  U m f a n g e  pra k t isch  a u s 
g e n u t z t  w e r d e n  ka n n  o h n e  B e e in t r ä c h t ig u n g  der  

R a u b m ö g l ic h k e i t  in e in g e z o g e n e r  L age .

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

D ie  n e u e r n  E r k e n n t n i s s e  ü b er  d ie  N o t w e n d i g k e i t  

d e s  S t e m p e lr a u b e n s ,  d ie  der  B r u c h b a u  v e r m it te l t  hat,  

z e ig e n  d e n  W e r t  e in e s  p l a n m ä ß i g e n  R a u b e n s  auch  bei  

V o l lv e r sa tz .  D ie  g r ö ß e r e  T r a g f ä h i g k e i t  lä ß t  den  

S t a h la u sb a u  g e g e n ü b e r  d e m  H o lz a u s b a u  ü b e r le g e n  

e r s c h e in e n ,  z u m a l  d ie  E n t w ic k l u n g  d e r  T e c h n ik  dem  

H o lz  a ls  o r g a n i s c h e m  R o h s t o f f  a n d e r e  w i c h t i g e  A u f-



5. N ovem ber 1938 G l ü c k a u f 939

g a b e n  z u w e i s t .  D ie  S c h w ie r ig k e i t e n ,  w e lc h e  d ie  E i n 
fü h r u n g  d e s  S t a h la u s b a u s  in F lö z e n  u n ter  1 m M ä c h 

t ig ke it  h e m m e n ,  b e s t e h e n  in der  u n g e n ü g e n d e n  

L ä n g e n v e r s te l lb a r k e i t ,  d e r  s p e r r ig e n  F o r m  d e r  b i s 
h er ig en  S t e m p e l  s o w i e  in d e n  h o h e n  K o ste n  der  

Raubarbeit .  D e r  n e u  e n t w ic k e l t e  » S p r u n g s te m p e l«  is t  

sehr a n p a s s u n g s f ä h i g ,  h a t  v ö l l i g  g la t t e  A u ß e n f o r m e n  

und lä ß t  s ich  m ü h e l o s ,  g e f a h r l o s  u n d  z u v e r l ä s s ig

rauben.  S e lb s t  in v ö l l i g  e i n g e z o g e n e m  Z u s ta n d  ist er  

durch e in en  le ich ten  H a m m e r s c h l a g  a u s  g e s ic h e r te r  

E n t f e r n u n g  zu l ö s e n ;  er  sp r in g t ,  n ö t i g e n f a l l s  un ter  

A n w e n d u n g  e in e s  G u m m ik a b e ls ,  in d a s  s icher  a u s 
g e b a u t e  A r b e i t s f e ld ,  b e v o r  d a s  n a c h b re c h e n d e  

H a n g e n d e  ihn v e r s c h ü t te n  kann.  D ie  E in f ü h r u n g  d e s  

S p r u n g s t e m p e l s  e r h ö h t  d a h e r  d ie  S ic h e rh e i t  und  

W ir t s c h a f t l i c h k e i t  der  A b bau betr ieb e .

Untersuchungen über die Stickstoffbestimmung in Brennstoffen 
mit anschließendem Analysenverfahren.

Von Chefchemiker W. M a n t e l  und Dr. W. S c h r e i b e r ,  Dortmund-Lünen.  

(Mitteilung aus dem Hauptlaboratorium der Harpener Bergbau-AO.)

Die Reichhaltigkeit des sich mit der Bestimmung des  
Stickstoffs in organischen Stoffen  befassenden Schrifttums  
zeugt von dem eifrigen Streben,  auf dem W eg  zur rest
losen Erfassung des Stickstoffs fortzuschreiten. Die auf der 
Elementaranalyse aufgebauten Verbrennungsverfahren, bei 
denen der Stickstoff als Gas g em essen  wird, gehören zu 
den wissenschaftlich genauen Arbeitsweisen. Die Praxis 
dagegen bevorzugt immer noch das Kjeldahl-Verfahren,  
das den Stickstoff  nach dem nassen Aufschluß als 
Ammoniak auf titrimetrischem W eg e  best immt; seine Be
deutung wird aber dadurch beeinträchtigt,  daß der Stick
stoff in festen Brennstoffen nicht volls tändig  als Ammoniak  
erfaßt wird.

Wir haben uns von dem G edanken leiten lassen, durch 
eigene Versuche ein Verfahren zu entwickeln, das für sämt
liche Brennstoffe anwendbar ist, den heutigen Forderungen  
des Betriebes entspricht, sich bei größtm öglicher  G enauig 
keit rasch ausführen läßt und bei leichter Handhabung auch 
Reihenanalysen gestattet. Wir wol l ten  dieses Ziel über die 
Ammoniakdestillation erreichen. Nach einer kritischen 
Sichtung des umfangreichen Schrifttums schien uns gerade  
eins der ältesten Stickstoffbestimmungsverfahren, und zwar  
das nach W i l l  und V a r r e n t r a p p 1, die hierzu geeignete  
Grundlage zu bieten.

Frühere Untersuchungsergebnisse.

Auf einer Beobachtung von W ö h l e r ,  daß beim Glühen  
stickstoffhaltiger organischer Körper mit Natronkalk der 
Stickstoff in Form von Ammoniak abgespalten wird ,  haben 
Will und Varrentrapp eine einfache Stickstoffbestimmungs
methode aufgebaut,  die nach den heutigen Erkenntnissen  
über Gleichgewicht und Dissoziat ionsgrad dem eben ent
standenen Ammoniak reichlich Gelegenheit  gab, w ieder  zu 
zerfallen. Neben der ersten Verbrennungsmethode nach 
D u m a s 2 behauptete sie zunächst ihren Platz, w e i l  das 
Dumas-Verfahren mit der Schwierigkeit zu kämpfen hatte, 
den Stickstoff frei von allen ändern Gasen, w ie  CO, C H 4 
usw., zu bekommen, und es nicht gut  möglich war, ohne  
zusätzlichen Sauerstoff  den schwerverbrennlichen Koks
rückstand zur Vergasung zu bringen.

Als Bunte gegen  E nde der 70 er Jahre in München seine  
planmäßigen Untersuchungen der Kohle begann und nach 
den beiden Verfahren abweichende Werte fand, war gerade  
die Arbeitsweise nach K j e l d a h l 3 bekannt gew orden ,  bei 
deren Anwendung auf Kohle Bunte übereinstimmende  
Werte erhielt. Das Kjeldahl-Verfahren fand schnell  ein 
weites Anwendungsgebiet,  w e i l  es sich gerade für Reihen
untersuchungen vorzüglich eignete.  Mit allen erdenklichen  
Zusätzen und Katalysatoren ist es auf die jeweil ig  zu 
analysierenden Stickstoffträger mit den verschiedenartigsten  
Stickstoffbindungen zugeschnitten worden.  Erst  verhältnis-

1 V a r r e n t r a p p  und W i l l ,  Berzelius, Jahresberichte 1842, S .159; 
Annalen 39, S. 257; Gas- u. Wasserfach 62 (1919) S. 173.

2 D u m a s ,  Ann. chim. phys. II, S. 198; Gas-u.Wasserfach 62 (1919) 
S .173.

3 Kj e l d a h l ,  Z. f. anal. Chem. 22 (1883) S. 366; Gas- u. Wasserfach 
62 (1919) S. 174.

mäßig spät stellte sich heraus, daß bei dem nassen A u f 
schluß ein Teil des Stickstoffs in elementarer Form ver
lorengeht. Es hat nicht an Versuchen gefehlt ,  die Arbeits
we ise  vollkommener zu gestalten. Durch Anwendung von 
Beschleunigungskatalysatoren konnte die viel zu lange A u f 
schlußzeit  abgekürzt werden.

Unser besonderes Augenmerk galt  den im Schrifttum 
niedergelegten Beobachtungen über das Verhalten des  
Kohlenstickstoffs bei der thermischen Zersetzung.  Bei der  
Hochtemperaturverkokung entweicht etwa ein Drittel des  
Gesamtstickstoffs in Form von Ammoniak, elementarem  
Stickstoff,  Zyan und stickstoffhalt igen Teerkörpern,  
während der restliche Teil in Form von sehr fest  
gebundenen Nitriden im Koks verbleibt. Aus den grund
legenden Arbeiten von F i s c h e r  und G l u u d 1 geht hervor,  
daß bei der thermischen Erhitzung von Kohlen erst bei 
Temperaturen von mehr als 600°  größere Ammoniak
m engen entweichen. E a s t w o o d  und C o b b 2 haben fest 
gestellt , daß die N H 3-Abspaltung bei rd. 300° beginnt und 
bei 700° am stärksten ist.

Nach C h r i s t i e 3 w erden während der Teerperiode nur
2,5 o/o des Stickstoffs als Ammoniak abgegeben und weitere  
16% erst durch stärkeres Erhitzen des Halbkokses.  In der 
Technik erhält man höchst selten mehr als 18 o/o des Stick
sto ffs  als Ammoniak. Die Möglichkeit der Erhöhung der 
Ammoniakausbeute durch einen W asserdam pf-bzw . W asser 
stoffstrom hat man schon früher erkannt und an katalytische 
und hydrierende Einwirkungen geglaubt ( A n d e r s e n  und 
R o b e r t s 4, T e r v e t 5). C h r i s t i e 3 war der erste, der die 
Steigerung der Ammoniakausbeute mit Zurückdrängung  
der Dissoziation erklärte. Er befaßte sich auch näher mit 
der Konstitution des Koksstickstoffs und suchte durch 
Vergleiche mit synthetischen Nitriden den Nachweis zu 
erbringen, daß der Stickstoff  im Koks nitridähnlich g e 
bunden ist.

Nach den Beobachtungen von C h r i s t i e  und R a u 6 
beginnt bei ausgegarten Koksen erst oberhalb von 850° 
eine langsame Abspaltung von Stickstoff, die sich bei 
höherer Temperatur steigern läßt. E a s t w o o d  und C o b b 2 
erhitzten Kohle und Koks in verschiedenen Atmosphären  
von Stickstoff,  W asserdampf und W asserstoff  nacheinander  
und konnten dadurch die jeweils  zum Stil lstand gekommene  
Ammoniakentwicklung wieder in G ang bringen. Durch Zu
gabe von anorganischen Stoffen stellten sie teils eine Ver
mehrung, teils eine Verminderung der Ammoniakausbeute  

fest.

1 F i s c h e r  und G l u u d ,  Gesammelte Abhandlungen zur Kenntnis der
Kohle 3 (1918) S. 215.

3 E a s t w o o d  und C o b b ,  Gas Wld. 93 (1930) S. 597; Brennstoff- 
Chem. 12 (1931) S. 91.

3 C h r i s t i e ,  Dissertation, Aachen 1908; Gas-u. Wasserfach 65 (1922) 
S . 169.

4 A n d e r s e n  und R o b e r t s ,  J. Soc. chem. Ind. 17 (1898) S. 1013; 
Gas- u. Wasserfach 65 (1922) S. 169.

3 T e r v e t ,  J. Soc. chem. Ind. 2 (1883) S. 445; Gas- u. Wasserfach 65 
(1922) S. 169.

« C h r i s t i e  und R a u ,  Gas- u. Wasserfach 59 (1916) S .521.



Auch M o n k h o u s e  und C o b b 1 haben bei ihren in der 
Garungstemperatur von 5 0 0 —1100° abgestuften Koksen 
den Stickstoff  in drei Phasen ausgetrieben. Dabei stellten 
sie fest,  daß die Ammoniakausbeute stark von der Garungs
temperatur abliängt und daß es nur bis zu Mitteltemperatur- 
koksen möglich ist, mit Wasserdampf den Stickstoff als 
Ammoniak auszutreiben. T e r r e s  und S a c h s 2 geben an, 
daß sie durch Anwendung eines heiß-kalten Rohres aus 
Koks mit Wasserdampf 89% des Stickstoffs als Ammoniak 
freigemacht haben. Nach diesen Angaben stand fest ,  daß 
sich ein Teil  des Koksstickstoffs bei den praktisch in 
Betracht kommenden Temperaturen unter 1000° mit Hilfe  
von W asserstoff  oder W asserdampf nicht austreiben ließ, 
es sei denn, daß die Kokssubstanz restlos vergast wurde.

T e r  M e u l e n 3 hydriert und vergast feste Brennstoffe  
in Gegenwart eines Katalysators und unter Anwendung  
eines Alkalikarbonats. B e e t 4 griff den alten Vorschlag  
von Will und Varrentrapp wieder auf und arbeitete  
ein für Anthrazite und Kokse geeignetes Stickstoff 
bestimmungsverfahren aus. Er verfuhr so, daß er in einem 
auf 900°  erhitzten Quarzrohr den Koks in Mischung mit 
Natronkalk und Vanadinpentoxyd als Katalysator mit 
Hilfe  von Wasserdampf vergaste und das entweichende  
Ammoniak in bekannter Weise in Schwefelsäure auffing.  
Beet hatte damit die Hauptschwierigkeit des Verfahrens  
nach Will und Varrentrapp überwunden, nämlich die G e 
fahr des Wiederzerfalls von Ammoniak, die bereits von 
Christie erkannt worden war.

Bei der etwas groben Arbeitsweise von Will  und 
Varrentrapp, die Substanz im schwer .schmelzbaren Rohr  
mit Natronkalk zu erhitzen und das ausgetriebene Ammoniak  
aufzufangen, bestand die Gefahr, daß sich das gebildete  
Ammoniak an den glühenden Wandungen wieder zersetzte. 
Außerdem war die Möglichkeit gegeben, daß beim Zeit
punkt der stärksten Ammoniakentwicklung die Gleich
gewichtslage N 2 +  3 H ¡ H 2  N H ,  überschritten wurde.

Die Zahlentafel 1 enthält die von H a b e r  und  
van O o r d t 5 aufgestellten Gleichgewichte für reines 
Ammoniak.

Z a h l e n t a f e l  1. G leichgewichte für reines Ammoniak.

T  emperatur
Zusammensetzung  

der Gleichgewichtsmischung  

Vol -%  H 2 Vol.-°/o N j | Vol.-o/o N H 3

27° 1,12 0,37 , 98,51
327° 68,46 22,82 8,72
627° 74,84 24,95 0,21
927° 75,00 25,00 0,024

1020° 75,00 25,00 0,012

Man ersieht, daß das Gleichgewicht bei den zur Ver
brennung nötigen Temperaturen von 8 0 0 —900°  bereits 
derart weit  nach links verschoben ist, daß das gebildete  
Ammoniak unbedingt eines Schutzes bedarf und rasch aus 
der heißen Temperaturzone geführt werden muß, wenn es 
sich nicht vorzeitig zersetzen soll.

Wie groß die Gefahr der katalytischen Beeinflussung  
der Dissoziationsgeschwindigkeit an den Rohrwandungen  
oder an den im Reaktionsraum vorhandenen Kontakt
körpern sein kann, zeigt sehr anschaulich die Zahlentafel 2.

Z a h l e n t a f e l  2. N H 3-Dissoziation'\

1. In einer mit Porzellanscherben gefüllten Porzellanröhre
zersetzt: bei 500°  1,575%, bei 600° 18 ,28% , bei 680°
35 ,0 1 % , bei 690° 47,71% , bei 8 1 0 - 8 3 0 °  69,5»/o.

1 Mo n k h o u s e  und C o b b ,  Gas J. (1922) Nr. 3085, S. 828; Gas- u. 
Wasserfach 65 (1922) S. 169; Brennstnff-Chem. 4 (1923) S. 218.

2 S a c h s ,  Dissertation, Karlsruhe 1913; Gas- u. Wasserfach 59 (1916) 
S. 521.

3 T e r  Me u l e n ,  Rec. Trav. chim. Pays-Bas 44 (1925) S 271; 49(1930) 
S. 396: 46 11921) S. 284. Brennstoff-Chem. 6 (1925) S. 323; 11 (1930) S. 252- 
8 (1927) S. 328.

4 Bee t .  Fuel 11 (1932) S. 304; Brennstoff-Chem 13 (1932) S. 415.
5 Nach: B e r t e l s m a n n ,  Leuchtgasindustrie, 1911, Bd. 1, S. 47.
6 L u n f e  und K ö h l e r ,  Steinkohlenteer und Ammoniak, 5. Auflage 

Bd. 2, S. 20.

2. In einer mit Porzellanscherben gefüllten Eisenröhre  
zersetzt: bei 5 0 7 - 5 2 7 °  4 ,15% , bei 628° 65 ,4 3 % , bei 
6 7 6 - 6 9 5 °  66,57 o/o, bei 730° 9 3 ,3 8 % ,  bei 780° 100% .

3. In einer gläsernen Verbrennungsröhre,  in der Eisen
röhre l iegend: bei 780°  0 ,24%  zersetzt.

4. Ebenso,  aber das Verbrennungsrohr mit Glasscherben 
gefüllt :  bei 780°  1,72% zersetzt.

5. In einem mit geglühter  Asbestpappe in Streifchen g e 
füllten Glasrohre: bei 520° 2,9<y0, bei 780° 100o/0 
zersetzt.

6. In einer einfachen Eisenröhre,  ohne Eisenoxyd: bei 
780°  100% zersetzt.

7. In einer te ilweise  oxydierten Eisenröhre,  also unter 
Wasserbildung: bei 780°  95%  zersetzt.

8. In einer mehrere Eisendrahtstücke enthaltenen Glas
röhre: bei 760°  75%  zersetzt.

9. In einer mehrere Kupferdrahtstücke enthaltenen Glas
röhre: bei 760° 2o/0 zersetzt.

10. In einer mit aus O xyd reduziertem Kupfer, also mit 
großer Oberflächenentwicklung gefüllten  Glasröhre:  
bei 780°  50,2%  zersetzt.

Wills und Varrentrapps Verfahren ist von P e l i g o t 1 in 
der Richtung der Titration des gebildeten Ammoniaks ver
bessert worden,  so  daß die Bestimmung des Ammoniaks als 
Platinsalmiak w egfie l .  Für Reihenanalysen hat T h i b a u l t 2 
das gläserne Verbrennungsrohr durch ein eisernes ersetzt, 
das mit einer 35 cm langen Schicht Natronkalk gefüllt  war 
und ein 20 cm langes,  mit der Substanz und Natronkalk in 
inniger Mischung beschicktes Eisenschiffchen aufnehmen 
konnte. Durch die Röhre wurde während des Versuches ein 
W asserstoffstrom geleitet.

Den Reaktionsverlauf zwischen Natronkalk und Brenn
stoff  kann man sich etwa so  vorstellen: Der glühende  
Kohlenstoff  bildet mit dem Hydratwasser des Natronkalks 
Wassergas.  Der dabei entstandene W assersto ff  kann sich 
teils mit atomarem Stickstoff zu Ammoniak vereinigen, 
teils in freier Form oder als K ohlenwasserstoff  entweichen. 
Der Kohlenstoff  wird als CO oder C O ,  vergast.  Der Stick
stoff  hat die Möglichkeit, bereits als Ammoniak vorgebildet  
zu entweichen, ferner sich mit K ohlenstoff  Und Alkali 
zu Alkalizyanid zu vereinigen, das mit Wasserdampf  
Ammoniak abspaltet, und schließlich,  in atomarer Form als 
Spaltstickstoff vorliegend, mit W asserstoff  in statu 
nascendi Ammoniak zu bilden. Letzten Endes würde immer 
wieder Ammoniak entstehen können,  fa l ls  sich nicht doch 
ein Teil  des Stickstoffs zu Molekülen vereinigen könnte.

Bei unsern Versuchen gingen w ir  von den Erwägungen  
aus, das gebildete Ammoniak restlos vor Zerfall  zu 
schützen, den Brennstoff  gänzlich zu vergasen und im 
Bereich des Schiffchens in G egenw art  von Hydrierungs
katalysatoren und W asserstoff  erzeugenden Mitteln so  viel 
atomaren W asserstoff  zu bilden,  daß für ein abgespaltenes  
Stickstoffatom die Wahrscheinlichkeit  größer war, mit drei 
Wasserstoffatomen zusammenzustoßen als sich mit einem 
zweiten Stickstoffatom zu vereinigen.

Eigene Versuche.

V e r s u c h s a n o r d n u n g  (Abb. 1 und 2).

Ein in einem elektrischen Ofen beheizbares Quarzrohr  
von 4 5 - 5 0  cm Länge und 20 mm Dmr. dient als Ver
aschungsraum. Es wird nach dem Beschicken mit dem die 
Kohlesubstanz tragenden Verbrenniingsschiffchen durch 
einen Dampfüberhitzer mit dem Dampfentwickler ver
bunden. Die während der Veraschung aus dem Quarzrohr 
abziehenden Dämpfe und Verbrennungsgase einschließlich 
des Ammoniaks ge langen zunächst in ein etwas engeres 
Quarzrohr von 20 cm Länge und 12 mm Dmr. Durch 
Wasser- und Luftkühlung werden sie so  weit abgekühlt,  daß 
für den angeschlossenen Glaskühler w ie  auch für die ver-

1 P e l i g o t ,  nach F r e s e n i u s ,  Qnm'ilative Analyse 1896. Bd. 2, S. 71. 
3 T h i b a u l t ,  I. chem. Soc. 159, S .433; F r e s e n i u s ,  Quantitative 

Analyse 1896, Bd. 2, S. 73.
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wendeten Gummistopfen keine schädliche Überhitzung mehr 
zu befürchten ist. Nach dem Durchströmen des Kühlers  
wird das gebildete  Ammoniak in der mit Schwefelsäure  
beschickten Vorlage aufgefangen.  Die O fenwick lung und

a W  asserdam pf Z u t r i t t , b D a m p f  Überh itzer, 
c S topfen aus Asbest un d  W asserg las, d  Q u a rz ro h r,  

e elektrisch beheizbarer O fe n , f  Q u a rz ro h r,  g  A b f lu ß ro h r , 
h G la skü h le r ,  i  V o r lage

Abb. 1 und 2. Einrichtung zur Bestimmung des Stickstoffs  
in Brennstoffen.

die Wärmekapazität sind so gewählt,  daß der Ofen im 
Verlauf von höchstens 10 min auf Dunkelrotglut gebracht  
werden kann, während der auf 1000° erhitzte Ofen beim 
Durchleiten von stündlich 300 g  auf 200°  überhitzten 
W asserdampf im Quarzrohr eine Veraschungstemperatur  
von 8 5 0 —000°  ermöglicht.  Einen entscheidenden Einfluß  
auf die Genauigkeit der Ergebnisse hat ein das Ver
brennungsschiffchen abdeckender, in der Form eines 
Nachens ausgebildeter Platinkontakt aus Platinnetz mit 
einer Maschenweite von 0 ,9—1 mm.

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

Als Ausgangskohle  zur Entwicklung unseres Analysen
verfahrens verwandten wir zunächst eine Ruhrkohle der 
Harpener Zechen mit 6% Asche und 25,08o/0 flüchtigen 
Bestandteilen. Der wirkliche Stickstoffgehalt der Kohle 
wurde nach den abgeänderten Verbrennungsverfahren mit 
Nachverbrennung, die auf Dumas aufbauen, in H öhe von 
1,61 °/o N ,  als Mittel von 8 gut übereinstimmenden Ver
suchen gefunden. Die Zahlentafel  3 gibt eine Übersicht über 
die in der beschriebenen Einrichtung durchgeführten Ver
suche, wobei  stets von der gleichen Kohle in Mischung  
mit Natronkalk und verschiedenen Zuschlägen unter  
Anwendung oder Nichtanwendung eines Platinnetzes aus
gegangen  worden ist.

Z a h l e n t a f e l  3. Stickstoffwerte  bei Änderung der Zusätze zur Kohle. Temperatur im Quarzrohr beim Durchleiten von 
etwa 3 0 0 g  auf 200°  überhitzten W a sserda m p fes: 8 5 0 —9 0 0 ° .  Stickstoffgehalt der Kohle: N ,  =  1,61 °/0 (genaues Ver

brennungsverfahren).  Versuchsdauer: je Versuch I 1/4 - I 1/2 h.

Versuch
Nr.

Beschickung des Schiffchens
Ohne

Pt-Netz

% n 2

Mit
Pt-Netz

°/o N 2

1 NaOH +  C a (O H )2 (Natronkalk) ................................ 1,50 1,56
2 +  N a C l .............................................. 1,48 1,55
3 +  M gCl2 .......................................... 1,50 1,56
4 „ T- NiCl2 .............................................. 1,06 —

5 1. +  ZnCI2 .............................................. 1,50 1,56
6 ,1 +  B (O H )3 .......................................... 1,51 1,57
7 +  ZnCl., +  B (O H )3 ....................... — 1,57
8 +  C H 3C O O N a ................................. — 1,56
9 +  C6H 5C O O H ................................ — 1,56

10 +  K2CO s +  N a2C 0 3 ................... — 1,57
11 +  Na2C 0 3 .......................................... — 1,57
12 +  N a2C 0 3 +  M g O ....................... — 1,57

13 „ +  Arndtsche Leg............................ — 1,34
14 „ +  D evard .-L eg .................................. — 1,59

15 +  Al ( p u l v . ) ..................................... — 1,60
16 „ +  Al +  M g ( p u l v . ) ....................... — 1,60

17 +  Al +  M g +  B (O H )3 ................... — 1,61
18 „ +  U 0 2(C2H 30 2)2 Uranylazetat . 1,51 1,57
19 +  V 20 6 ............................................... 1,53 1,60

20 +  M o 0 3 .............................................. 1,53 1,61
21 „ +  M o03 +  Eschkam ischung 1,53 1,61

22 Kohle +  Natronkalk ohne Katalysatoren, ohne Platinnetz, erhitzt im

Beabsichtigte bzw. 
eingetretene Wirkung

Ammonchlorid bildend

Ammonchlorid, Oxydform bildend, 
sauerstoffübertragend

teermindernd, koksbildend

J vermehrte H 2-Bildung

J Zyanidbildung  

zyanidbildend, frittend 

1 mit W asserdampf W asserstoff  entwik-  
/ kelnde Metalle, oxydbildend, sauer- 
) stoffübertragend
| mit W asserdampf W asserstoff  entwik-  
> kelnd, oxydbildend, vielleicht auch 
j Nitridbildung  

W asserstoff  entwickelnd, teermindernd

j katalytisch wirksame Oxyde

j katalytisch wirksame O xyde,  teermin-  
! dernd, teerverkokend, Nr. 21 auch 
J frittend

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte  aus je  3 bis 5 
Bestimmungen. Auf Grund der ausgeführten Versuche ent
schlossen w ir  uns, die  dem Versuch Nr. 21 zugrunde  
liegenden Bedingungen für unsere A rbeitsweise  bei
zubehalten. Durch die Z ugabe  des M o 0 3 bot  sich ein kata
lytisch wirksames O xyd,  das die T eerbildung zurück
drängte und auf die Vergasung fördernd wirkte.  Mit der 
zugegebenen Eschkamischung (N a2C 0 3 +  M gO ) erzielte  
man eine körnige Beschaffenheit der nach dem Versuch  
im Schiffchen zurückbleibenden Substanz, so  daß sich keine  
feste Kruste bilden konnte,  die der vo l lkom m enen Ver 
gasung hinderlich wäre.

Die Benutzung des das Schiffchen bedeckenden Platin
netzes ist unerläßlich, wie  aus der Zahlentafel 4 hervor
geht.

Z a h l e n t a f e l  4. Stickstoffwerte bei Veränderung des das 
Schiffchen bedeckenden Kontakt-Drahtnetzes.

Versuch
Nr.

Schiffchen beschickt und abgedeckt mit n 2
°/o

, c  1 Natronkalk ohne K o n t a k t .................. 1,50
S o  2 Natronkalk, Nickeldrahtnetz . . . . 1,49

i “ 3
Natronkalk, Platindrahtnetz und Pla

>  C- tinasbest vorgeschaltet  . . . . . . 1,51

e i  4 Natronkalk, Platindrahtnetz . . . -1,56
.1-3  5 Natronkalk +  M o 0 3, Platindrahtnetz . 1,61

Die in der Zahlentafel 5 angeführten Versuche geben  
einen Überblick über Stickstoffwerte in Abhängigkeit  von 
der M enge  des als Katalysator wirkenden M0O3.



Z a h l e n t a f e l  5. Stickstoffwerte in Abhängigkeit von der 
Katalysatormenge.

Versuch

Nr.

Katalysatormenge

Schiffchen
ohne

Platinnetz

n 2
%

Schiffchen
mit

Platinnetz

n 2
%

Natronkalk
Um C 1
<V O * +  0,05 g  M0 O 3 — 1,58
(S) u. rj +  0,07 g M0 O 3 — 1,59

3 +  0,10 g  M o0 3 1,53 1,61

n E 4 +  0,20 g  M 0 O 3 — 1,61
£■5 5 +  0,05 g V20 6 — 1,57

6 +  0,10 g V 20 5 1,53 1,60

Ein Zusatz von 0,10 g  M o 0 3 zur angewandten Sub
stanzmenge ist also hinreichend zur Erzielung der H öchst 
wirkung.

Außer der bei den bisherigen Versuchen durch Zusatz  
von M o 0 3 erzielten Teerminderung und Vergasungs
förderung, stellten wir zahlenmäßig die Einflüsse von  
M.0O 3 und V 20 5 auf das Tiegelausbringen fest. Die Ergeb
nisse sind in der Zahlentafel 6 angegeben.

Z a h l e n t a f e l  6 . Flüchtige Bestandteile von Mischungen  
von Kohle mit M o 0 3 bzw. V2O ä.

Flüchtige  Bestandteile
Versuch Kohle bei Anwendung von

+  M0 O 3 bzw. V2O s M0 O3 v 2o 5
Nr. % %

1 1 g Ausgangskohle 25,58 25,58
2 1 g Kohle +  0,01 g 24,98 25,70
3 1 g „ + 0 ,0 2  g 25,12 26,00
4 1 g » + 0 ,0 3  g 25,50 26,18
5 1 g  „ + 0 ,0 5  g 25,64 26,18
6 l g  „ +  0,07 g 25,82 26,25
7 1 g  „ + 0 ,1 0  g 26,20 26,56
8 1 g  „ + 0 ,1 5  g 30,34 27,44
9 1 g  „ + 0 ,2 0  g 31,40 28,70

Abb. 3. Flüchtige Bestandteile von Kohlenmischungen  
mit MoO ;5 bzw. V ,O s in Abhängigkeit von der zugesetzten  

Menge.

Die Ergebnisse veranschaulicht Abb. 3. Während sich 
die in der Zahlentafel 5 w iedergegebenen Werte auf 0,5 g  
angewandte Kohlenmenge beziehen, ist bei der Bestimmung  
der flüchtigen Bestandteile (Zahlentafel 6) von 1 g  Kohlen
e inwage ausgegangen. Bei der Zumischung von M olybdän
oxyd  tritt zunächst ein Rückgang der flüchtigen Bestand
teile ein, alsdann eine langsame Zunahme, die in ein starkes

Ansteigen der Kurve übergeht. Die teermindernde Eigen
schaft des M o0 3 wird von der vergasungsfördernden über
lagert. Bei der Anw endung von V 20 5 tritt eine sofortige,  
allmähliche und gleichmäßigere Steigerung der flüchtigen 
Bestandteile ein. Die vom Molybdänoxydzusatz herrührende  
Kurve überspringt die der Kohle-Vanadinoxyd-Mischung.

Nachdem die Erfassung des Kohlenstickstoffs feststand, 
erstreckten wir unsere Versuche auch auf Kokse, deren 
Stickstoffbestimmungen nach Kjeldahl, abgesehen von den 
zu tiefen Werten,  an der reichlich langen Aufschlußzeit  
krankten. Die teermindernde W irkung des M0 O 3 tritt bei 
Koksen natürlich nicht in Erscheinung. Der günstige Ein
fluß auf die Vergasung war wiederum festzustellen. Als 
Versuchskoks diente ein Hochtemperaturkoks mit 8,4 0/0 
Asche, der nach den genauen Verbrennungsverfahren  
1,09% N 2 ergab. Einen Überblick über die Stickstoffwerte  
bei wechselnder Beschickung des Schiffchens bietet die 
Zahlentafel 7.

Z a h l e n t a f e l  7. Stickstoffwerte von Kohle und Koks bei 
wechselnder Beschickung des Schiffchens. (Nach dem Ver
brennungsverfahren von Dumas mit Nachverbrennung;

Stickstoff in der Kohle 1,6%, im Koks 1,09%).

Versuch

Nr.

Schiffchen
beschickung

Kohle
n 2

%

Koks
n 2

%

2. E 1
<u 0  2

tS) -+-* 1 
«22  .  
>  a. 4

* *  6 — a 6

N a t r o n k a l k .......................
+  M 0 O 3 ............................
+  Platindrahtnetz .  .  . 

+  M 0 O 3 , Platindrahtnetz
+  v 2o 6 .......................................................

+  V20 5, Platindrahtnetz.

1,50
1.53 
1,56 
1,61
1.53 
1,60

0,99
1,02
1,07
1,10
1,03
1,09

Um  den sich nach den genauen Verbrennungsverfahren,  
wie der verbesserten Dum as-M ethode mit Nachverbrennung,  
ergebenden Werten gle ichzukom m en, muß das Schiffchen 
bei der Stickstoffbestimmung in Koksen ebenso  wie bei der 
Bestimmung in Kohlen eine Mischung der zu vergasenden  
Substanz mit Natronkalk und M 0 O 3 enthalten und mit 
einem Platindrahtnetz vo llkom m en abgedeckt werden.

Es galt ferner, die Frage zu klären, inwieweit  der 
Baustoff des Schiffchens die Stickstoffwerte beeinflußt. 
Hierüber unterrichtet die Zahlentafel  8 .

Z a h l e n t a f e l  8 . Stickstoffbestimmungen bei Anwendung  
von Verbrennungsschiffchen aus verschiedenem Baustoff.

Kohle Koks

Versuch Schiffchen
Por-

zellan-
Kup-
fer- Platin- Por- Kup- |Platin- 

fer-
beschickung

Schiffchen Schiffchen
N-, N., N, N., No | Na

Nr. % % °/n % % 1 °/o

2 E 1 Natronkalk . . . . 1,50 1,50 1,50 0,09 0,99
S £ 2 Natronkalk +  MoO., — 1,53 1,53 _ 1,03 1,03

Natronkalk,
Q. Platindrahtnetz . . 1,56 1,56 1,56 _ 1,07 1,07

e !  4 Natronkalk +  MoO„™ cS — 13 Platindrahtnetz . . 1,61 1,61 1,61 1,10 1,10 | 1,10

Die Anwendung eines Schiffchens aus Porzellan, 
Kupfer oder Platin führt also je nach der Beschickung des 
Schiffchens zu keinen abweichenden Werten. Die Kupfer
schiffchen wiesen nach den Versuchen oxydierte  neben  
metallblanken Stellen auf.

V e r s u c h s f o l g e r u n g e n .

Der angewandte W asserdampf schützt das durch 
Glühen mit Natronkalk gebildete  Ammoniak vor Zerfall. 
Die durch Glühen mit Natronkalk im Beisein von W asser
dampf erhaltenen Stickstoffwerte sind ohne Anwendung  
von Katalysatoren und Kontaktstoffen tiefer als die nach 
dem verbesserten Dumas-Verfahren erzielten. Durch wasser-  
dampfaufspaltende Mittel in G egenw art  eines Platin
kontaktes läßt sich die Am m oniakausbeute  auf den theo 
retischen Wert steigern.  Von den die Ammoniakausbeute
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im vorliegenden Falle  merklich beeinflussenden Zusätzen  
zum Natronkalk lassen sich drei Gruppen deutlich unter
scheiden.

1. Gruppe.
Die Metalle  Cu, Ni, Fe,  Co spalten zwar den W asser 

dampf unter Entwicklung von W asserstoff  auf, aber in 
ihren dabei entstehenden O xyden  ist unter den vor
liegenden thermischen Verhältnissen der Sauerstoff  unter 
Rückbildung des Metalls derart beweglich, daß nicht nur 
der Kohlenstoff, sondern auch ein Teil  des gebildeten  
Ammoniaks mitverbrennt.

2. Gruppe.
Zu den die Am m oniakbildung fördernden Metallen  

gehören die Alkali-Erdalkalimetalle  und das Aluminium.  
Da Magnesium bei den hohen Temperaturen mit W asser 
dampf zu heftig reagierte, während sich Aluminium zu 
träge verhielt, wurde eine den Versuchsbedingungen an
gepaßte Mischung hergestellt,  die von Anfang bis Ende 
des Versuchs g le ichm äßig  W asserstoff  entwickelte . Die die 
Ammoniakausbeute steigernde W irkung dieser Metalle be 
ruhte auf keinem katalytischen Einfluß, sondern war mit 
dem Erreichen der beständigen, in diesem Falle nicht kata
lytisch wirkenden O xvdstufe ,  wie  M gO, AI20 3 erschöpft

3. Gruppe.
Zur dritten Gruppe gehören M o 0 3 und V 2O s, die als 

ausgesprochene Katalysatoren wirksam sind. Ihre Wirkung  
beruht wahrscheinlich darauf, daß sie unter Bildung niederer 
Oxydationsstufen w ie  V 20 4, V 20 3 bzw. M oO , ihren Sauer
stoff streng abmessend und auswählend nur an den Kohlen
stoff abgeben und damit se ine Vergasung fördern, während  
das gebildete N H 3 als so lches  erhalten bleibt. Anderseits  
beruht ihre W irkung darauf, daß sie unter Rückbildung von  
V ,0 5, Mo0 3 den W asserdam pf unter H -Entwicklung auf
spalten und damit den zur Hydrierung des Spaltstickstoffes  
unbedingt erforderlichen W asserstoff  liefern. Das Vanadin 
bildet wie der Stickstoff fünf O x y de:  V20 ,  V , 0 2, V , 0 3, 
V A ,  V20 5, von denen die drei ersten Basenanhydride, die 
beiden letzten den Charakter von Säureanhydriden haben. 
Das V20 4 ist ein blaues Pulver, während das V 20 5 (Vana
dinsäureanhydrid) eine orangerote  kristalline Masse dar
stellt, die leicht schmelzbar, aber nicht flüchtig und in 
konzentrierten Lösungen von ätzenden Alkalien unter 
Bildung von Vanadaten löslich ist. Das Molybdän ist 2-, 3-, 
4- und 6-wertig und bildet an O xyden:  MoO, M o , 0 3, M oO,  
und MoO;!. Die drei ersten O x y de  sind Basenanhydride; das 
M o 0 3, ein Säureanhydrid, ist schmelzbar und nur bei sehr 
hoher Hitze flüchtig.

Die Hydrierung des Spaltstickstoffs war erst bei 
Anwendung eines Platinkontaktes in Form eines das 
Verbrennungsschiffchen bedeckenden N etzes  vollständig  
geworden und gab sich an dem Erreichen der theoretischen  
Höchstausbeute an Am m oniak zu erkennen. Das von uns 
verwandte Platindrahtnetz bestand aus ganz  glatten und 
nicht aufgerauhten Drähtchen.

Bei den Versuchen hat es sich als vorteilhaft er
wiesen, der Mischung im Schiffchen einen best immten  
Anteil M.agnesiumoxyd zuzusetzen,  wodurch man einen 
Sinterungsgrad erreicht, der ohne Bildung einer der Ver 
gasung hinderlichen Schmclzkruste  eine g le ichm äßige  und 
vollkommene Veraschung gewährleistet .

Schon bei den ersten Versuchen stellte sich heraus, daß 
beim Einschieben des Schiffchens in das bereits g lühende  
Quarzrohr sofort eine starke T eerbi ldung unter ö liger Ver
färbung und Verrußung der gesam ten  Kühlapparatur ein
setzte. Diese Mängel  und die Gefahr des Verlustes an T eer 
stickstoff konnten durch Z ugabe des auch teermindernden  
Mo0 3 und dadurch, daß die Temperatur allmählich von  
300° auf 900° gesteigert wurde, behoben werden. Dem  Teer  
bzw. den flüchtigen Bestandteilen war so  g enüg end  Zeit 
gegeben, sich an den Reaktionen zu beteil igen. Gerade für 
diese Reaktionen, die sich unter 500° abspielen, bewährte  
sich auch der Platinkontakt als »Spaltfläche«, was äußer
lich daran zu erkennen war, daß das Quarzrohr vollständig

blank blieb. Die Lebensdauer der Quarzrohre wurde da
durch erhöht, daß man das Schiffchen in eine im Innern 
des Quarzrohres gut anl iegende Manschette aus dünnem  
Asbestpapier einführte, damit durch den Einfluß der Al
kalien keine Verglasung des Quarzrohres eintreten konnte.

Auf Grund der gesammelten Erkenntnisse wurde die 
nachstehende Analysenvorschrift ausgearbeitet.

Analysenvorschrift zur Bestimmung des Stickstoffs  
in festen Brennstoffen.

Die zur Verwendung kom m ende E i n r i c h t u n g  (A bb. l)  
ist bereits e ingangs beschrieben.

Erforderliche C h e m i k a l i e n :  1. Natronkalk, gepulvert,  
pro analysi. 2. Eschkamischung, 1 Teil  wasserfreie Soda  
+  2 Teile  Magnesiumoxyd. 3. Molybdänsäureanhydrid,  
M o 0 3, pro analysi, stickstofffrei. 4. Schwefelsäure, normal 
ur>d Vio normal. 5. Natronlauge, 30o/oig und Vio normal.
6. Mischindikator a) M ethylrot,w asserlöslich, 6 g  auf 1 Liter 
dest. Wasser,  b) Methylenblau, 1 g  auf 1 Liter dest. Wasser,  
a und b werden im Verhältnis 1 : 4 gemischt.  Der Um schlag  
des Indikators erfolgt von violett über schmutzig-grün nach 
hellgrün.

Man stellt zweckm äßig  fo lgende Vorratsmischung her: 
6 Gewichtsteile  Natronkalk, 2 Gewichtsteile  Eschka
mischung, 1 Gewichtsteil Molybdänsäureanhydrid.

Feinheit der zu untersuchenden Brennstoffe: Durch
gang durch das Prüfsieb D 1171 Nr. 70, 4900 Maschen.

Die Einwaage von 0,5 g  auf die vorgeschriebene Fein 
heit zerkleinerter Substanz (Kohle, Koks usw.)  wird mit 
0,8—0,9 g  der Natronkalk-Eschka-Molybdänsäureanhydrid-  
mischung am besten in einem W ägegläschen innig ver
mischt und in das Verbrennungsschiffchen von genügender  
Größe aus Porzellan oder Platin eingefüllt. Um  die 
Schiffchenfüllung vor geringen Verstaubungen während  
der Veraschung zu schützen, deckt man die Oberfläche  
ganz leicht mit dem erwähnten Gemisch (etwa 0,1 g)  ab. 
Dem Schiffchen wird der in Nachenform g eb o g en e  Platin
drahtnetzkontakt so  aufgesetzt,  daß die Drahtnetzspitze  
nach vorn ragt und der Wasserdampf durch die nach hinten 
gerichtete,  röhrenförmig gebo g ene  Öffnung ungehindert  
einströmen kann.

In das Quarzrohr wird zum Schutz vor Alkalien, die 
mit dem glühenden Quarz unter Verglasung reagieren, vor 
jedem Versuch eine Manschette aus dünnem Asbestpapier  
so eingesetzt,  daß sie etwa 10 mm über den vordem  O fen 
rand hinausragt.  Das Quarzrohr wird auf 2 0 0 —2 5 0 °  an
geheizt.  Den Dampfüberhitzer stellt man, ohne ihn schon  
mit dem Quarzrohr zu verbinden, auf etwa 200°  ein und 
strebt das Entweichen eines gleichmäßigen Dampfstromes  
an. Den als Vorlage dienenden Kochkolben, aus dem das 
Ammoniak später abgetrieben wird, beschickt man mit 
25 cm3 n H , S 0 4 und etwa 50 cm 3 dest. Wasser. Das  
Schiffchen mit Inhalt und Platinkontakt w ird  so  weit  in 
das mit Asbestmanschette versehene Quarzrohr eingeführt,  
daß die das Schiffchen um 20 mm überragende Platindraht
netzspitze fast mit dem Ofenrand abschließt. Dann schließt  
man rasch den Dampfüberhitzer an und heizt den Ofen w ie  
fo lg t  weiter  auf. Bei Koks wird der Ofen unter Aus
schaltung des Widerstandes schnell aufgeheizt, so  daß die 
Temperatur im Quarzrohr nach etwa 5 —10 min 750 bis 
800° erreicht und eine deutliche Gasentwicklung in der 
Vorlage einsetzt. Dann stellt  man den Widerstand so  ein, 
daß in dem Teil  des Quarzrohres,  in dem sich das 
Schiffchen befindet, beim Durchleiten von stündlich 250 bis 
300 g  W asserdampf eine mittlere Veraschungstemperatut  
von 85 0 °  herrscht. Bei Untersuchung von Kohlen wird  
der auf 2 0 0 - 2 5 0 °  erhitzte Ofen nur langsam weiter  auf 
geheizt,  bis die Teerperiode durchlaufen ist. Zweckmäßig  
schaltet man nach dem Anschluß des Dampfstromes den 
Widerstand auf den Kontakt, der die erforderliche T em pe 
ratur von rd. 8 5 0 °  im Quarzrohr bei Gegenwart  des  
Dampfstromes ergibt. Der Ofen spielt so  selbsttätig ein.

Die Veraschung ist  je nach dem O fen g a ng  in l - i y 2 h 
durchführbar. Das Versuchsende gibt sich an dem Aufhören
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Z a h l e n t a f e l  9. Stickstoffbestimmungen in Brennstoffen.

Nr. Brennstoffbezeichnung

Werte bezogen auf Trockensubstanz

Asche

°/o

Stickstoff

Schwefel

%

Flüchtige
Bestandteile

°/o

Kjeldahl-
Verfahren

°/o

Dumas-
Verfahren
(abgeändert)

°/o

Harpener
Arbeitsweise

%

1 Ruhr-Anthrazit ..................................... 4,55 1,10 9,11 1,20 1,54 1,53

2 4,84 — 10,04 1,31 1,59 1,61

3 5,29 1,41 10,06 1,23 1,48 1,50

4 6,12 8,35 1,30 1,56 1,56

5 R u h r -F a s e r k o h le ................................ 1,22 — 8,70 0,21 0,37 0,35

6 10,20 — 19,38 0,59 0,73 0,71

7 R u hr-B rike i t ......................................... 8,82 — 17,90 1,22 1,49 1,48

8 Ruhr-Nuß I V ......................................... 6,37 - - 15,78 1,12 1,50 1,52

9 R u h r - K o k s k o h l e ................................ 5,74 1,07 20,48 1,31 1,60 1,62

10 6,39 1,13 22,86 1,36 1,50 1,51
11 6,00 1,30 25,08 1,31 1,61 1,61
12 5,95 1,53 25,27 1,15 1,58 1,58

13 4,32 0,87 26,49 1,57 1,70 1,71
14 6,78 1,42 26,94 1,10 1,55 1,56
15 6,08 1,18 28,51 1,37 1,62 1,62
16 Ruhr-Nußkohle ................................ 5,72 — 30,98 1,38 1,64 1,62
17 6,94 — 30,92 1,15 1,65 1,63
18 R u h r - K e n n e lk o h le ........................... 4,56 — — 1,49 1,74 1,75
19 R u h r - P e c h ............................................. — — — 0,91 0,97 0,96
20 Rheinische B r a u n k o h l e .................. — — 51,79 0,40 0,57 0,59
21 Mitteldeutsche Braunkohle . . . 3,76 — 61,32 0,43 0,58 0,56
22 R u h r-S tü ck k o h le ................................ 1,42 — 34,54 1,36 1,70 1,69
23 Sächsische S te in k o h le ....................... 13,09 — 35,06 1,12 1,31 1,32
24 4,80 — 45,90 1,06 1,44 1,42
25 1,45 — 46,17 1,00 1,36 1,37
26 Saarkohle, Nuß 111........................... 5,00 0,80 34,05 0,88 1,09 1,06
27 5,44 0,71 38,12 0,78 1,04 1,05
28 Polnische Nußkohle I .................. 5,50 — 36,80 0,84 1,20 1,18
29 S p i tz b e r g e n - K o h le ........................... 3,24 0,74 41,36 1,51 1,65 1,67
30 H o l z k o h l e .............................................. 1,30 — — 0,35 0,63 0,61
31 S c h w e l k o k s ......................................... 4,60 — 8,65 1,47 1,62 1,64
32 7,84 1,24 9,52 1,44 1,58 1,58
33 Ruhr-Pechkoks ................................ 0,36 0,56 0,40 0,59 0,90 0,88
34 Amerikanischer Pechkoks . . . . 0,32 0,38 0,42 0,47 0,80 0,79
35 Saarkoks .............................................. 7,49 0,96 0,61 0,42 0,68 0,66
36 Ruhrkoks .............................................. 8,40 0,80 — 0,78 1,09 1,10
37 .................................. 7,16 1,08 1,03 1,05 1,39 1,41
38 7,89 1.14 1,10 0,56 1,04 1,06
39 7,92 1,15 0,80 0,74 1,02 1,01
40 5,64 0,76 0,80 0,92 1,22 1,23
41 7,24 0,98 0,82 0,91 1,17 1,19
42 8,24 1,34 0,86 0,98 1,20 1,22
43 8,63 0,93 0,68 0,61 1,03 1,01
44 )} .................................. 8,34 0,92 0,56 0,59 1,03 1,02
45 V  .............................................. 8,25 1,19 0,68 0,77 1,18 1,19
46 ,, ......................................................... 7,21 0,94 0,66 0,72 1,05 1,03
47 „  ......................................................... 6,93 0,95 0,76 0,96 1,12 1,12

der Gasentwicklung zu erkennen. Nach Beendigung des 
Versuches w ird  der Rückstand des Schiffchens durch Lösen 
in Salzsäure auf restlose Veraschung geprüft.

Den Vorlagekolben beschickt man mit etwa 20 cm3 
30o/oiger Natronlauge und zwei Glasperlen zur Siede
erleichterung und destilliert das Ammoniak ab. Vorgelegt  
werden etwa 20 cm3 V 10 n H 2S 0 4; die Rücktitration er
fo lg t  mit i/jo n NaO H  unter Anwendung des Misch
indikators.

Jede Versuchsreihe erfordert einen Blindversuch unter 
gleichen Bedingungen. Für den Blindversuch ist je nach 
der Beschaffenheit  der Versuchseinrichtung mit 0,15 bis 
0,20 cm3 Vio n H 2S 0 4 zu rechnen. Fällt  der Blindversuch 
zu hoch aus, so  sind die Gummistopfen auf etwaige Über
hitzung zu prüfen.

A n a l y s e n b e i s p i e l :  Angewandt 0,5 g  Kohle. 

Hauptversuch 0,1 n H 2SO„ 6,3 cm3 
Blindversuch 0,1 n H 2S 0 4 0,2 cm 3

Verbrauch 0,1 n H 2S 0 4 6,1 c m 3 
6,1 X 0,001401 X  100

0,5

Grad der Genauigkeit:  
oder Koks.

=  l,71»/o N 2

0 ,0 2 o/o No, bezogen auf Kohle

Nach der vorstehenden Vorschrift sind Brennstoffe 
verschiedener Herkunft auf ihren Gehalt an Stickstoff 
untersucht worden. Zum Zweck der Gegenüberstel lung  
wurden die Stickstoffwerte  1. nach der Arbeitsweise 
K j e l d a h l 1, L u n d i n ,  E l l b u r g  und R i e h m  (Perhydrol- 
anwendung),  2. nach der genauen verbesserten Dumas- 
Methode mit Nachverbrennung (Sauerstoff aus Kalium- 
chlorat und Braunstein), Anwendung einer Platinspirale 
und Untersuchung des Gases im Azotometer und 3. nach 
dem von uns beschriebenen Verfahren ermittelt. Die Werte 
sind in der Zahlentafel 9 zusammengestell t .  Wie aus der 
Zahlentafel 9 zu ersehen ist, besteht ausnahmslos eine gute 
Übereinstimmung der nach unserer Arbeitsweise erzielten 
Stickstoffwerte mit den nach dem genauen Verbrennungs
verfahren von Dumas erhaltenen. Die nach Kjeldahl ge 
fundenen Zahlen liegen durchw eg zu tief.

Von der Klärung der Frage, inwieweit  bei der starken 
Zerkleinerung der Brennstoffe auf Analysenfeinheit eine 
Adsorption von Luft bzw. Stickstoff  aus der Luft erfolgt  
ist, haben wir Abstand genommen, da mögliche Adsorp
tionserscheinungen von untergeordneter  Wirkung sein 
dürften. Falls  eine stetige Unterschreitung der nach unserer

1 K j e l d a h l ,  L u n d i n ,  E l l b u r g  und R i e h m ,  Z. f. anal. Chem. 
102 (1935) S. 161.

V
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Vorschrift erhaltenen Werte im Vergle ich zu den nach den 
genauen Verbrennungsverfahren erhaltenen Vorge l ege n  
hätte, so wären fo lgen de  Möglichkeiten o ffen  g e w e s e n : 
1. nach unserer Arbeitsweise wäre stets ein Teil  des Stick
stoffs nicht erfaßt w orden oder 2. könnte nach den genauen  
Verbrennungsverfahren der im Gange der Aufbereitung  
aus der Luft herrührende Adsorptionsstickstoff  mit berück
sichtigt worden sein, der jedoch nach unserer Arbeitsweise  
nicht in Ammoniak überführbar gewesen wäre.

Es sei noch kurz darauf hingewiesen,  daß wir uns mit 
der Frage der Bestimmung des Gesam tschwefels  in Brenn

stoffen auf dem eingeschlagenen W ege bereits er fo lg 
versprechend befaßt haben.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Auf Grund zahlreicher Versuche und deren Schluß

folgerungen ist eine bequem durchführbare Arbeitsweise  
entwickelt  worden, die den Stickstoff in Brennstoffen  
schnell und in gut wiederholbaren Werten zu erfassen  
gestattet. Eine Gegenüberstel lung von zahlreichen nach 
verschiedenen Verfahren erhaltenen Ergebnissen bestätigt  
die Übereinstimmung der Zahlenwerte mit den nach dem 
genauen Verbrennungsverfahren ermittelten.

U M  S C H  A U
Z u s c h r i f t e n  an d ie  S c h r i f t le i tu n g .
(Ohne Verantwortlichkeit der Schriftleitung.)

R e i h e n s t e m p e l  u n d  W a n d e r k a s t e n .

Der Aufsatz von F u l d a  über Reihenstempel beim 
Strebbruchbau1 befaßt sich mit der gleichen Aufgabe wie  
meine kurz vorher erschienene Abhandlung über Wander
kasten2, auf die er auch Bezug nimmt. Dies gibt mir Ver
anlassung zu einigen Bemerkungen. Um  Mißverständ
nissen vorzubeugen, möchte ich vorab hervorheben, daß 
Fuldas Ergebnisse durchaus mit meinen Darlegungen in 
Einklang stehen und daß ich daher gegen  seine Aus
führungen keinerlei grundsätzliche Einwendungen geltend  
zu machen habe. Meine Zeilen sollen nur der möglichst  
vollständigen Nutzbarmachung der erfolgreichen Versuche 
für den deutschen Bergbau dienen.

Fulda se lbst  kommt am Schluß zu dem Ergebnis,  daß 
der Reihenstempel nur in Sonderfällen, in denen die Ge- 
birgsverhältnisse günstig  l iegen, verwandt werden kann. 
Das Flöz Blücher, in dem auf Zeche Friedrich-Heinrich  
die Versuche durchgeführt worden sind, hat Schiefer- 
hängendes und Sandsteinliegendes,  also ein Hangendes,  das 
trotz der notwendigen Festigkeit leicht zum Abreißen an 
der Bruchkante zu bringen ist, und ein Liegendes,  in das 
sich die Stempel nicht eindrücken können. Daß man den 
Stempe'n trotzdem noch eine Grundplatte geg eb en  hat, zeigt 
die Erkenntnis von der Bedeutung einer festen Sohle, ohne  
die keine genügende Widerstandskraft des Stempelausbaues  
erreicht wird. Starrheit des Ausbaus ist, wie  ich hervorhob,  
die wichtigste  Voraussetzung des Strebbruchbaus.  Sehr  
richtig wurde von Fulda deshalb jedes Quetschholz ver
mieden. Auch der zweite  Grundsatz,  den ich neben der 
Starrheit des Strebausbaus als Voraussetzung für das G e 
lingen des Strebbruchbaues bezeichnete, wird durch Fuldas  
Versuche bestätigt: Die Notw endigkeit ,  dem gesamten  
Strebausbau möglichst die g leiche Festigkeit  w ie  der als 
Brecher des Hangenden wirkenden Kasten- oder Stempel
reihe zu geben,  also völlig  g le ichm äßigen Widerstand des 
ganzen Ausbaues zu erreichen. Seine Abb. 1 zeigt,  daß sich 
anfangs die streichenden Kappschienen im Streb erheblich 
durchbogen. Dies hatte eine V orabsenkung des H angenden  
zur Folge, die unbedingt  vermieden werden muß. Die  
wirklich günstigen Verhältnisse des Strebs traten daher 
erst ein, als Fulda den Strebausbau nach seiner Abb. 6 
erheblich verstärkte, indem er nicht nur an der Brüchkante,  
sondern auch zwischen den Einzelfeldern Reihenstempel  
mit schwebender Kappschiene einbaute.

Was mich veranlaßt zu dem Aufsatz von Fulda Stellung  
zu nehmen, ist seine Angabe, daß beim Einbau von Wander-
l.as en »in Gelen Fällen die einzelnen Schutzkasten keine zu
sammenhängende gerade Bruchkante hervorrufen,  sondern  
daß jeder für sich eine Insel bildet,  um die herum das 
Hangende in einem mehr oder  w en iger  großen Bogen  
abbricht«. »Aus diesem Grunde«, so schreibt Fulda weiter,  
»wird vielfach versucht, während des Abbaus am Kohlen

1 Glückauf 74 (1938) S. 345.
.3 Glückauf 74 (1938) S. 237.

stoß einen Setzriß hervorzurufen, der sich dann weiter  
vertieft und schließlich bei fortschreitendem Abbau die 
Bruchkante bildet.« Mit Recht macht Fulda gegen  solche  
Setzrisse erhebliche Bedenken geltend. Demgegenüber muß 
aber klar hervorgehoben werden, daß man mit Setzrissen 
den falschen W eg  wählt ,  um zum E rfo lg ,  zum glatten Ab
reißen der Dachschichten an einer geraden Bruchkante,  
zu kommen. Der sicherheitliche Vorteil des Strebbruch
baues gegenüber dem Strebbau mit Vollversatz liegt darin, 
daß das Hangende über dem Arbeitsraum starr getragen  
wird, während bei Versatzbau eine planmäßige Absenkung  
des Hangenden auf den Versatz erstrebt wird; dabei sind 
Setzrisse unvermeidlich. Beim Strebbruchbau muß man sie 
vermeiden und muß andere Mittel anwenden um das Ab
reißen des Hangenden in gerader Linie zu erreichen. Im 
Beispiel Fuldas scheint mir der Abbaufortschritt von  
1,10 m /T a g  zu gering gewesen zu sein, zumal der Verhieb 
jeden zweiten T ag  um ein Feld von 2,20 m Breite er
folgte.  Dadurch hatte die Druckwelle mindestens 32 h Zeit, 
sich tiefer in den Kohlenstoß zu verlagern, was der Bildung  
sogenannter Schlattmannscher Risse entgegenwirkte.  Das 
Geheimnis des E rfo lges  beim Strebbruchbau beruht m. E. 
darauf, daß sich in den Dachschichten über der anstehenden 
Kohle dicht am Stoß w oh l  Entspannungsrisse  parallel zum 
Stoß bilden, daß diese Risse aber vö l l ig  geschlossen und 
unbemerkt bleiben, solange sie sich über dem Strebraum 
befinden. An der Bruchkante wirken sie gleichwohl als 
vorgezeichnete  Schwächelinien und ermöglichen den gerad
linigen Abriß des Hangenden. Kennzeichnend ist ,  daß auch 
im Beispiel Fuldas die Verstärkung des Ausbaues, auf die 
allein die Verbesserung der Strebverhältnisse zurückgeführt  
wird, mit einer Steigerung des Abbaufortschrittes durch 
Vergrößerung der Feldesbreite von 2,20 auf 2 ,5 0 —2,70  m 
verbunden gewesen ist, eine Tatsache, der ich einen Teil  
des E rfo lges  zusprechen möchte.

Wenn gegen die Wanderkasten angeführt wird, daß 
zwischen den einzelnen Kasten Unterbrechungen in der 
starren Unterstützung des Hangenden eintreten und daß 
daran der geradlinige Abriß scheitere, so  ist zu erwidern, 
daß eine Verbindung der Wanderkasten durch eine 
schwebende Schiene, die beiderseits in die oberste Lage  
der Kasten an ihrer Außenseite e ingelegt wird, keine 
Schwierigkeiten bereitet. Schließlich ist hervorzuheben, daß 
Fulda den Versuch mit Reihenstempeln in einem voll 
entwickelten Streb durchgeführt hat, der bis dahin mit 
Wanderkasten betrieben worden war. Die Hauptschwierig
keit beim Strebbruchbau ist stets der erste Hauptdruck, 
wenn der Bruch der Dachschichten einsetzt, aber noch kein 
regelmäßiges und planmäßiges Bruchwerfen vorhanden ist. 
Bei diesem ersten Hauptdruck entstehen bevorzugt Schub
bewegungen in Firste und Sohle, denen die Wanderkasten,  
kaum aber die Reihenstempel gewachsen sein durften.

: wird daher den Streb, auch wenn Reihenstempel  
vorgesehen sind, meist mit Wanderkasten eröffnen,  und 
erst nach voller  Entwicklung des Strebs wird der Über
g ang  zu Reihenstempeln erfolgen. Beides, Kasten und 
Stempel,  muß vorhanden sein.



Zusammenfassend kann ich, ohne damit die wirtschaft
lichen und sicherheitlichen Erfo lge  der Versuche mit 
Reihenstempeln herabzusetzen, meiner Meinung dahm Aus
druck geben, daß man mit Wanderkasten und mit Reihen
stempeln unter entsprechenden Bedingungen und bei 
richtiger Abbauführung den gleichen E rfo lg  zu erreichen 
vermag. Dabei hat der Wanderkasten den Vorteil, daß er 
fast stets zum Ziele führt, während sich der Reihenstempel  
nur unter den geschilderten Sonderbedingungen, nämlich 
bei genügender Festigkeit  der Sohle und Firste, durch die 
ein Eindrücken vermieden wird, anwenden läßt. Ob unter 
gegebenen Bedingungen die Reihenstempel vorzuziehen 
sind, ist daher m ,E .  keine Frage der Sicherheit, sondern 
allein der Wirtschaftlichkeit. In dieser Hinsicht ist  zu 
bemerken, daß Fulda Stempel mit mechanischer Lösevor
richtung offenbar in Vergleich bringt mit Wanderkasten,  
denen eine solche fehlt. Seine Wanderkasten bestanden  
aus Altschienen, mußten also durch Heraustreiben einer 
Schlagschiene ge lös t  werden. Ein wirtschaftlicher Ver
gleich verlangt,  daß man den Stempeln erstklassiger Bauart 
auch Wanderkasten gegenüberstellt , an denen der tech
nische Fortschritt nutzbar gemacht ist. Beim Wanderkasten  
sind mehr Einzelteile als beim Stempel zu bew egen;  auch 
ist das Gewicht des ganzen Kastens größer. Mehr als beim 
Reihenstempel muß daher beim Wanderkasten neben zweck
mäßiger Lösevorrichtung auf Handlichkeit der Einzelteile  
durch Beschränkung ihrer Größe und ihres Gewichtes g e 
achtet werden. Durch den Übergang vom Wanderkasten  
auf den Reihenstempel konnte Fulda die Umbauarbeit auf 
57 o/o ihres ursprünglichen Betrages herabsetzen. Offen  
bleibt aber die Frage, welchen E r fo lg  man durch Ver
besserung der Wanderkasten erreicht haben würde.  Es  
scheint mir, als ob dann beide Ausbauarten in scharfem  
Wettbewerb getreten wären. Nach H a a r m a n n 1 sind auf  
der Zeche Minister Achenbach in einem Normalstreb zum 
Rauben und Umbauen der Kasten 4 Mann je 100 m Front
länge erforderlich; diese Leistung dürfte auch bei Ver
wendung von Reihenstempeln nicht mehr wesentlich über
boten werden können.

Die Bedeutung und der Erfo lg  der Versuche Fuldas  
sind nicht zu bestreiten. Der Nachweis,  daß der Reihen
stempel bei richtiger Durchführung des Abbaues zum 
Erfo lg  führen kann, ist besonders in der heutigen Zeit der 
Materialknappheit eine Bereicherung unseres Wissens. Zu
gleich hat Fulda die Grundsätze, auf denen der Erfolg  
beruht, klar herausgearbeitet. Gewarnt werden soll  aber 
vor Nachahmung des Vorgehens unter Bedingungen, bei 
denen der Wanderkasten mehr Erfolg als der Reihen
stempel verspricht, da die Verwendung des letztgenannten,  
w ie  Fulda selbst anerkennt, auf Sonderfälle beschränkt ist.

Professor Dr.-Ing. S p a c k e i e r ,  Breslau.

Spackeier stimmt meinen Ausführungen über Reihen
stempel beim Strebbruchbau in großen Zügen zu, so daß 
zwischen uns Übereinstimmung besteht, im besondern auch 
darüber, daß Reihenstempel keinen in allen Fällen brauch
baren Ersatz für Wanderkasten darstellen, sondern daß 
ihre Verwendung auf Sonderfälle beschränkt bleiben soll 
und muß.

Spackeier glaubt, daß w egen  der Gefahren des ersten 
Hauptdrucks ein Streb in der Regel nicht mit Reihen
stempeln anlaufen könne, sondern zunächst mit Wander
kasten zu eröffnen sei, und daher sow ohl  Wanderkasten  
als auch Stempel vorhanden sein müßten. Abgesehen davon,  
daß ausreichende Vorräte an Ausbaumitteln für Notfälle  
immer vorhanden sein sollen, so daß ein vorübergehender  
Einsatz von Wanderkasten keine Schwierigkeiten bereitet, 
teile ich die Befürchtungen vor dem ersten Hauptdruck 
nicht. Durch starken und engen Strebausbau und durch 
eine Reihe anderer betrieblicher Maßnahmen — ich nenne 
nur Entwicklung des Bruchbaues aus dem Blindortbetrieb

» Glückauf 72 (1936) S. 1052.

heraus, zeitweil iges Mitführen von Rippen mit zunächst 
engem ’ Abstand, planmäßiges,  rechtzeitiges Hereinschießen 
der Dachschichten mit ummanteltem Sprengstoff — sind 
genügend Möglichkeiten gegeb en ,  dem Hauptdruck seine 
Schrecken zu nehmen und einen Bruchbaustreb ohne über
mäßige Druckerscheinungen anlaufen zu lassen.

Spackeier räumt ein, daß beim Umsetzen der Wander
kasten mehr Einzelteile  als beim Reihenstempel zu bewegen  
sind. Diesen Nachteil  glaubt er durch Beschränkung der 
Größe der Einzelteile und die dadurch zu erreichende 
bessere Handlichkeit wettmachen zu sollen. Eine Verkleine
rung der einzelnen Bauteile des Wanderkastens bringt aber 
eine recht erhebliche Verringerung seiner Grundfläche mit 
sich. Wird beispielsweise die Länge der einzelnen Pfei ler 
schiene von 1 m auf 0 ,75 m, also um 25o/0, gekürzt, so  ver
kleinert sich g leichzeitig  die Grundfläche des Wander
kastens von I m 2 auf .0 ,56 m2, also um 44o/0. Je kleiner 
aber die Grundfläche des Wanderkastens ist, desto leichter 
gibt er Schubwirkungen nach und desto weniger  sicher 
wird sein Zweck, alle Auswirkungen des fallenden Bruchs 
vom Streb abzuhalten, erreicht, fa l ls  man nicht die Zahl 
der Schutzkasten entsprechend vermehrt, womit allerdings  
der durch die kleinern Einzelte ile erreichte Vorteil  wieder  
aufgegeben würde. Aus diesen Gründen halte ich eine Ver
kleinerung der Einzelteile  und damit der Grundfläche des 
Schutzkastens nicht für erstrebenswert oder vorteilhaft. Die 
Faustformel »Pfei lerlänge =  Flözmächtigkeit« hat schon 
ihre Berechtigung,  wenngleich es natürlich Ausnahmen gibt, 
die die Regel bestätigen. Je mächtiger das Flöz ist, desto  
größer muß der Schutzkasten sein, desto zahlreicher und 
schwerer werden seine Einzelte ile und desto mehr ver
schiebt sich das Bild des Arbeitsaufwandes zugunsten der 
Reihenstempel.

Spackeier schlägt vor, die einzelnen Wanderkasten 
durch Bauschienen miteinander zu verbinden. Dadurch 
würde, ähnlich wie beim Reihenstempel,  eine gerade 
Bruchkante entstehen. Leider ergaben sich bei einem 
frühem Versuch erhebliche Schwierigkeiten dadurch, daß 
die Zwischenschienen öfter  unter den gut fallenden Bruch 
gerieten und, wollte  man sie nicht verlorengeben, mühsam 
wieder ausgegraben werden mußten. Deshalb haben die 
Versuche mit Zwischenschienen nicht befr iedigt,  es wäre 
aber wertvoll ,  zu erfahren,  ob an anderer Stelle  bessere 
E rfo lge  damit erzielt sind.

Welche Schutzkasten man auch nehmen mag, mit 
großer oder kleiner Grundfläche, aus Kantholz, Trägem  
oder Schienen, mit oder ohne Auslösevorrichtung, ein Nach
teil haftet ihnen, abgesehen von dem in der Regel großem  
Zeitaufwand für Umsetzen, immer an: Schutzkasten und 
Strebausbau, g le ichgült ig  w ie  sie im einzelnen aussehen 
mögen, bestehen aus grundverschiedenen Bauelementen und 
bieten demgemäß dem Hangenden einen ebenso unter
schiedlichen Widerstand. Trotz aller Bemühungen wird es 
nur selten ge lingen,  Strebausbau und Schutzkasten in ihrer 
Nachgiebigkeit  oder Starrheit einander vö l l ig  anzugleichen. 
Wenn aber zwei Ausbaumittel von verschiedener Wider
standsfähigkeit  dicht nebeneinander stehen, wie  es bei 
Schutzkasten und Strebausbau der Fall ist, dann ergibt 
sich eine Beanspruchung,  die zu einer Verschlechterung  
des Hangenden zwischen Kohlenstoß und Bruchkante, also 
gerade im eigentlichen Streb, führen kann. Diese Span
nungen zwischen Schutzkasten und Strebausbau, in deren 
F olge  Schubwirkungen auftreten können, fallen bei Reihen
stempeln fort. Reihenstempel und Strebausbau bestehen 
aus gleichen Bauelementen, bieten also dem Hangenden  
gleichmäßigen Widerstand und tragen dazu bei, das 
Hangende über dem Arbeitsraum zu schonen und keinen 
besondern Beanspruchungen durch unterschiedliche Nach
g iebigkeit  auszusetzen.

Trotz  dieser Einwendungen g e g en  den Wanderkasten  
als solchen und trotz der außerordentlich guten Er
fahrungen bei der G ew innung von bisher über 2 5 0 0 0 0  t 
Kohlen aus Reihenstempelbetrieben der Zeche Friedrich-
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Heinrich muß ich zugeben und betonen, daß der Wander
kasten auch in Zukunft se ine Bedeutung behalten wird und 
daß Reihenstempel nur in Sonderfällen verwandt werden  
können, wenn die von mir ausführlich dargelegten Vor
aussetzungen, nämlich festes  Liegendes,  gut  brechendes  
Hangendes und starker starrer Strebausbau geg eb en  sind.

Bergassessor A. F u l d a ,  Lintfort.

Den vorstehenden Äußerungen Fuldas stimme ich, ab 
gesehen von der Frage der Grundfläche der Wanderkasten,  
zu. Wie meine obigen Zeilen zeigen, erkenne ich die Bedeu
tung seiner Versuche und die vorteilhafte A n w endu ngsm ög 
lichkeit der Reihenstempel unter gee igneten  Bedingungen  
durchaus an. Warnen w oll te  ich nur vor einer Ver

al lgemeinerung der Erfahrungen Fuldas, worin er mir bei
pflichtet; in dieser Klärung der Meinungen liegt der Wert  
der Aussprache. S p a c k e i e r .

Plan m äß ige  Bau fe ld gesta ltun g .

Der unter der vorstehenden Überschrift als Mitteilung  
aus dem Ausschuß für »Betriebswirtschaft« (neuerdings  
»Bergwirtschaft«) veröffentlichte Aufsatz von Dr. K. L e h 
m a n n 1 ist eine im besondern durch den letzten Abschnitt  
über »Feldesbereinigung« erweiterte W iedergabe der Aus
führungen des Verfassers in den Ausschußsitzungen vom
11. Februar und 4. März d. J.

' Glückauf 74 (1933) S. 893.

W I R T S C H A F T L I C H E S
G ew in n u n g  und B e le g s c h a f t  d e s  o b e r sc h le s is c h e n  

S te in k o h len b erg b a u s  im  A ugust  19381.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlen
förderung

| ‘Ä

Koks
erzeu
gung

Preß-
kohlen-

her-
stellung

Belegschaft 
(angelegte Arbeiter)

stein" Koke- Preß
kohlen- | rejen kohlen- 
gruben | 1 werke1000 t

1933 . . . . 1303 52 72 23 36 096 957 225
1934 . . . . 1449 58 83 21 37 603 1176 204
1935 . . . . 1587 64 98 22 38 829 1227 207
1936. . . . 1755 70 130 22 39 633 1327 150
1937 . . . . 2040 81 161 23 44 153 1581 158

1938: Jan. 2181 87 176 26 47 763 1669 173
Febr. 2097 87 159 20 48 291 1716 171
März 2317 86 176 20 48 603 1725 152
April 2036 85 166 16 49 350 1714 138
Mai 2160 86 170 17 49 745 1712 141
Juni 2077 87 163 18 50 155 1739 143
Juli 2231 86 168 24 50 437 1759 149
Aug. 2295 85 164 30 50 736 1740 157

Jan.-August 2174 86 168 21 49 385 1722 153

A u gust Januar-August
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t

Gesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
D e p u t a t e ) ................... 2 094 449 129 577 16 174 310 1 133 398

davon
innerhalb Oberschles. 513113 37061 4 008061 291 468
nach dem übrigen
Deutschland . . . . 1392870 84 812 10551230 767645

nach dem Ausland . 188466 7704 1615019 74 285
1 Nach Angaben der Bezirksgruppe Oberschlesien der Fachgruppe 

Steinkohlenbergbau in Gleiwitz.

Durchschnittslöhne (L e is tung s lö h ne)  je  verfahrene Schicht  
im mitteldeutschen B ra u n k o h len b erg b a u 1.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Bei der K ohlengewinnung  
beschäftigte  Arbeiter  

T agebau Tiefbau  
Jl Ji

G esam t
belegschaft

1933 ........................... 6,41 7,18 5,80
1934 ........................... 6,28 7,35 5,88
1935 ........................... 6,40 7,51 5,95
1936 ........................... 6,42 7,62 6,03
1937 ........................... 6,50 7,88 6,16

1938: Januar . . 6,48 7,94 6,24
Februar . . 6,43 7,70 6,03
März . . . 6,45 7,74 6,06
April . . . 6,77 8,19 6,36
Mai . . . . 6,79 8,10 6,31
Juni . . . . 6,84 8,51 6,60
Juli . . . . 6,82 8,38 6,55
August . . 6,79 8,30 6,50

1 Angaben der Bezirksgruppe Mitteldeutschland der Fachgruppe Braun
kohlenbergbau, Halle.

Gasabgabe der Kokereien des Ruhrgebiets.

Sept. 1938 
1000 m 3

Abgabe an und durch Ferngasgesel lschaften 297 674
davon Ruhrgas....................................................... 230501

Thyssengas.............................................. 66 501
Unmittelbare A b g a b e .............................................. 276 226
davon an eigene Werke..................................... 232360

an fremde Werke................................ 28017
an Gaswerke (Städte u. Gemeinden) 15606
an Sonstige.............................................. 243

Gesamtabgabe 573 900

Güterverkehr im H afen Wanne im 1. —3. Vierteljahr 1938.

Güterumschlag 1937
t

1938
t

W e s t h a f e n ......................................... 1 798 069 1 747 945
davon Brennstoffe.................. 1 717 179 1626689

O sth a fe n .............................................. 83 335 154 095
davon Brennstoffe.................. 30156 21655

insges. 1 881 404 1 902 040
davon Brennstoffe 1747335 1648344

In bzw. aus der Richtung  
Duisburg-Ruhrort (Inland) . 440 140 425 532
Duisburg-Ruhrort (Ausland) 881 738 959 678
E m d e n .............................................. 328148 292 800
B r e m e n ......................................... 91 799 53 814
H annover ..................................... 139 580 164 213

Güterverkehr im Dortmunder Hafen  
im 1.—3. Vierteljahr 1938.

Insges.  
1937 1938 

t t

Davon  
1937 1938 

t t

A ngekom m en von
B e l g i e n .......................
H o l l a n d .......................
E m d e n .......................
B r e m e n .......................
Rhein-Herne-Kanal  

und Rhe i n . . . .  
Mittelland-Kanal . .

114 723 
345 559 

1 555 256 
10 538

492 857 
106 732

219 355 
194 582 

1890 512 
51 894

791 269 
90 457

Erz
104 684 178 796
288 005 124 955 

1513 325 1832 796

19 521 17 138 
79 262 64 983

zus.

A b g eg a n g en  nach
B e l g i e n .......................
H o l l a n d .......................
E m d e n .......................
B r e m e n ........................
Rhein-Herne-Kanal  

und Rhein. . . . 
Mittelland-Kanal . .

2625 665

85 865 
192 166 
310 379 

63 585

124 472 
72 774

3238 069

39 891 
95 519 

390 272 
84 798

157 999 
124 783

2004 797 2218 218 

Kohle  
54 420 16 080 
61 456 11 690 

218 219 245 437 
56 817 78 849

73 573 110 607 
63 562 105 362

zus.

G esam tgüterumschlag

849 241 893 262 

3474 9 0 6  4131 331

528 047 568 025
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Deutschlands A u ßenh a nde l1 in Kohle  im August  19382.

M onats
durchschnitt  
bzw. Monat

1913 . .
1930 . .
1935 . .
1936 . .
1937 . .

1938: Januar 
Februar 
März 
April 
Mai . 
Juni . 
Juli . 
August

Januar-August

Steinkohle  

Einfuhr j Ausfuhr  

t t

878 335 
577 787 
355 864 
357 419 
381 952

392 577 
391 003 
413 325 
412 326 
412616  
424 587 
379 083 
401 547

2 881 126 
2 031 943 
2 231 131
2 387 480
3 219 077

2 759 138 
2 622 592 
2 986 632 
2 651 254 
2 558 289 
2 793 294 
2 778 472 
2 502 813

403 387 2 691 564J

Koks 

Einfuhr | Ausfuhr  

t t

49 388 
35 402 
62 592 
55 282 
45 818

40 162 
51 666
49 496 
38 979 
34 290 
55 770
50 280 
64 867

534 285 
664 241 
550 952 
598 635 
732 739

583 632 
509 141 
456 043 
325 689 
374 594 
407 973 
498 159 
442 647

48 189 ! 439 361

Preßsteinkohle  

Einfuhr Ausfuhr  

t t

2 204
2 708 
7 794
7 634 
9 433

12 804
8 381
9 493
3 723 
5 680
5 846
6 967 
8 148

191 884 
74 772 
68 272 
70 249 
85 814

58 751 
67 069 
77 381 

131 192 
117 938 
125 838 
90 753 

125 572

7 630 99 178

Braunkohle
Einfuhr

t

Ausfuhr
t

582 223 
184 711 
138 369
137 008 
153 064

157 766 
167 262 
150 941 
119 299 
157 684 
132189  
131 039
138 570

5029
1661

174
27
43

62
32
46
20

3
5

17

144 344 23

Preßbraunkohle
Einfuhr

t
Ausfuhr

t

10 080
7 624 
6 136 
6 600 
9 762

9 934 
11 056

8 224
3 536 
6 250 
2 691
4 502
5 141

6417

71 761 
142 120 
100 624 
93 822 
95 450

69 057 
52 970 
36 952 

102 046 
126 314 
91 773 

100 948 
93 079

83 945

1 Solange das Saarland der deutschen Zollhoheit entzogen war (bis zum 17. Februar 1935), galt es für die deutsche Handelsstatistik als außerhalb 
des deutschen Wirtschaftsgebiets liegend — D e Zahlen stellen bis auf weiteres den Außenhandel des Altreichs (also ohne Land Österreich) dar. Der 
Warenverkehr zwischen dem Altreich und dem Land Österreich wird seit dem 1. April 1938 jedocli nicht mehr als Außenhandel nachgewiesen. — 2 Mon. 
Nachw. f. ausw. Handel Deutschlands. — 8 In der Summe berichtigt.

E i n f u h r  
Steinkohle insges.  . 

davon aus: 
Großbritannien . 
Niederlande. . . 

Koks insges.  . . . 
davon aus: 

Großbritannien . 
Niederlande. . . 

Preßsteinkohle insges  
Braunkohle insges.  

davon aus: 
Tschechoslowakei 

Preßbraunkohle insges  
davon aus: 

Tschechoslowakei 
A u s f u h r  

Steinkohle insges.  . 
davon nach 

Frankreich . 
Niederlande.
Italien . . . 
Belgien . . . 
skandinav. Länder 
Tschechoslowakei 
Schweiz . . . .
Spanien..................
Brasilien . . . .  

Koks insges.  . . . 
davon nach: 

Luxemburg . . . 
Frankreich . . . 
skandinav. Länder
Schweiz...................
Italien...................
Tschechoslowakei 
Niederlande . . 

Preßsteinkohle insges  
davon nach: 

Niederlande. . 
Frankreich . . 
Belgien . . . .  
Schweiz. . . .

Braunkohle insges  

Preßbraunkohle insges  
davon nach: 

Frankreich . . . .
Schweiz.......................
Niederlande. . . . 
skandinav. Länder .

374 725

266836
65591
55519

77 573 
30698 

8 070 

162 063

162063 
12 743

77 399

401 547

285503 
59980 
64 867

75 183 
42059 

8 148 

138 570

138570 
5 141

3905

3 502 759 , 2 502 813

724 208 
558681 
816 000 
492919 
173045 
94 629 
71417 
56 793 
55244 

812 620

231 488 
194367 
147911 
69331 
10053 
14 533 
30 716 
82 932

20 233 
5692 
7476 
73981

3
98 704

41539 
23373 
6033 
4605

407554 
469487 
683229 
257590 
115429 
89648 
84 775
65835 

442 647

121 570 
69214 
69 759 
77186 
4453 

13993 
21830 

125 572

20051
356

3355
17358

17

93 079

20 241 
28731 
5957 

12336

Januar-August
1937

t

2 991 015

2149304 
501 265 
362 064

93028 
223932 

68 366 

1 180 405

7 180405 
77 537

70498

25 931 241

5647 151 
4 507 145 
5367497 
3416 594 
1033083 
713223 
576 116 
381 352 
534 489

6 076 687

7 795 761 
1 583353
976551 
479785 
102091 
107678 
260214 
695 336

211280 
29647 
52505 
45 736

341

800 570

244 746 
168388 
97142 

113428

1938
t

W agenste l lung  in den w ic h t ig em  deutschen  
B ergbaubezirken im Septem ber  1938.

(W agen  auf 10 t Ladegewicht zurückgeführt.)

3 227 094

2336956 
.504 903 

385 510

56 852 
260 804 

61 042 

1 154 750

7 154 750 
51 334

40902

21 532 511

4 143056 
3978118 
5528 752 
2495804

968 132 
654 469 
566626 
85597 

460 168 
3 514 887

924 561 
732578 
611 916 
432397 
77212 
96860 

198461 
793 424

208 710 
14 267 
35516 

121 460
185

671 560

175683
159809
97696
65399

Insgesamt Arbeitstäglich

Bezirk gestell te  W agen ± 1938 
geg .1937

%1937 1938 1937 1938

S t e n k o h 1 e
Insgesamt . . . . 1 188 524 947 479 45712 36 442 -2 0 ,2 8

davon
Ruhr....................... 733622 557 309 28216 21435 - 24,03
Oberschlesien . . 218003 160099 8385 6 158 -26,56
Niederschlesien . 41 100 34 913 1 581 1343 - 15,05
Saar............................ 96191 110492 3700 4250 + 14,86
Aachen................... 58225 51989 2239 2000 - 10,67
Sachsen ................... 26 703 20273 1 027 779 -24,15
Ibbenbüren, Deister
und Obernkirchen 14 680 12404 564 477 -15,43

B r a u n k o h e
Insgesamt . . . . 409 429 373 117 15 749 14 349 -  8,89

davon
Mitteldeutschland 189436 164 154 7287 6313 - 13,37
Westdeutschland'. 8194 8527 315 328 +- 4.13
Ostdeutschland . . 103279 86 455 3973 3325 -16,31
Süddeutschland . 10265 11 249 395 432 +  9,37
Rheinland . . . . 98255 102 732 3779 3951 +- 4,55

1 Ohne Rheinland

Ste inkohlenversand des  Ruhrbezirks auf dem  W asserweg  
im 1. -  3. Vierteljahr 1938.

Monats
durch
schnitt

bzw.
Monat

Rhein-Ruhr-Häfen
davon

Duisburg-
Ruhrorter

Häfen
t t

Kanal-
Zechen-
Häfen

t

Oesamt
versand

t

1933 . . . 956 169 711 209 945 209 1 901 378
1934 . . . 1 105 968 790 265 1 128 817 2 234 785
1935 . . . 1 203 538 867 906 1 129 808 2 333 346
1936 . . . 1 345 685 1 004 266 1 169 142 2 514 827
1937 . . . 1 816 206 1 400 794 1 285 182 3 101 388

1938: Jan. 1 498 455 1 123 605 1 136 074 2 634 529
Febr. 1 505 604 1 158 289 1 150014 2 655 618
März 1 753 669 1 366 964 1 220 084 2 973 753
April 1 450 899 1 122 749 1 030 307 2 481 206
Mai 1 554 728 1 173 478 1 126 002 2 680 730
Juni 1 634 599 1 266 665 1 237 286 2 871 885
Juli 1 750 581 1 335 242 1 282 713 3 033 294
Aug. 1 417316 1 008 514 1 361 026 2 778 342
Sept. 1 144 251 705 461 1 453 436 2 597 687

Jan.-Sept. 1 523 345 1 140 107 1 221 882 2 745 227
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Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im August 1938'.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Deutsc

insges.

t

Roheisen
hland dav?" Rheinland- 

Westfalen
kalender- ;n c „ Po ¡kalender 

täglich insges.  täglich

t i t t

Rohstahl
Deutschland davon Rheinland- 

Westfalen

insg e s - tägneh ¡"«ges. 

t t t t

Walzw erkserzeugnisse2

Deutschland dav°" Rheinland- 
Westfalen

in stres  arbeits- ¡n s „ Pc arbeits- msges.  Sg|jch insges.  täg|ich

t t t t

Za
hl

 
de

r 
in

 
B

et
ri

eb
 

be
fi

nd


lic
he

n 
H

oc
hö

fe
n

1933 . . . . 438 897 14 430 367 971 12 098 634 316 25 205 505 145 20 072 500 640 19 893 383 544 15 240 46
1934 . . . . 728 472 23 950 607 431 19 970 993 036 39 199 781 125 30 834 752 237 29 694 568 771 22 451 66
1935 . . . . 1 070 155 35 183 757 179 24 894 1 370 556 54 101 943 186 37 231 1 022 571 40 365 669 765 26 438 99
1936 . . . . 1 275 261 41 812 908 408 29 784 1 600 664 62 977 1 113041 43 792 1 198 252 47 144 795 179 31 286 110
1937. . . ■ 1 329 864 43 722 933 716 30 698 1 654 069 65 078 1 144 703 45 038 1 261 373 49 628 838 722 32 999 119
1938: Jan. 1 437 857 46 382 1 026 292 33 106 1 812 357 72 494 1 274 100 50 964 1 281 057 51 242 859 721 34 389 126

Febr. 1 348 213 48 151 960 550 34 305 1 770 230 73 760 1 245 586 51 899 1 260 267 52 511 841 466 35 061 129
März 1 540 281 49 686 1 089 438 35 143 1 968 673 72914 1 371 765 50 806 1 427 562 52 873 955 948 35 405 133
April 1 480 334 49 344 1 035 824 34 527 1 818 423 75 768 1 238 837 51 618 1 295 232 53 968 837 431 34 893 137
Mai 1 594 829 51 446 1 119 110 36 100 1 963 912 78 556 1 340 807 53 632 1 420 528 56 821 933 651 37 346 139
Juni 1 555 02t) 51 834 1 095 213 36 507 1 889 719 75 589 1 305 052 52 202 1 375 411 55016 911 523 36 461 139
Juli 1 625 420 52 433 1 133 931 36 578 1 980 862 76 187 1 365 371 52 514 1 443 573 55 522 955 433 36 747 142
Aug. 1 584 798 51 123 1 092 059 35 228 2 017 770 74 732 1 379 901 51 107 1 492 219 55 267 984 6S9 36 470 141

Jan.-Aug. 1 520 845 50 069 1 069 052 35 195 1 902 743 74 985 1 315177 51 830 1 374 481 54 167 909 983 35 861 136
i Nach Angaben der Wirtschaftsgruppe Eisen schaffende Industrie; seit 1935 einschl. Saarland; seit 15. März 1938 einschl. Ostmark. -  2 Einschl. 

Halbzeug zum Absatz bestimmt.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk'.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

W agenstel lung
zu den

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

zurückgeführt)

rechtzeitig gestellt

Brennstoffversand auf dem W asserw ege Wasser
stand 

des Rheins 
bei Kaub 
(normal 
2,30 m)

m

Duisburg-
Ruhrorter2

t

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Okt. 16. Sonntag 90 764 __ 7 700 __ __ __ __ 1,89
17. 424 891 90 764 13 359 17311 18 161 72 692 16 423 107 276 1,80
18. 407 318 90 762 11 669 19721 18 108 78919 16 522 113 549 1,73
19. 414 396 91 427 12 823 20 201 16 399 73 111 17 048 106 558 1,65
20. 414 540 90 632 14 344 21 547 18719 64 275 16 621 99 615 1,61
21. 413 600 91 671 16 255 22 054 17 798 58 070 15 967 91 835 1,58
22. 416 546 91 468 12 581 21 929 17414 90 825 13 852 122 091 1,56

zus. 2 491 291 637 488 81 031 130 463 106 599 437 892 96 433 640 924
arbeitstägl. 415215 91 0703 13 505 21 744 17 767 72 982 16 072 106 821

Okt. 23. Sonntag 91 180 — 7611 — — — — 1,48
24. 419301 91 180 14 765 19 157 15 934 70 847 18 999 105 780 1,46
25. 411 262 91 903 12 991 20 019 13 709 63 536 17 065 94 310 1,42
26. 412 362 92 220 13 022 20 502 11 072 66 030 16 474 93 576 1,38
27. 413 367 92 202 12 936 21 398 12 770 78677 19717 111 164 1,34
28. 403 505 92 171 14 040 20 736 12 961 61 238 15 111 89 310 1,32
29. 425 296 91 730 11 774 20 680 12 784 100 079 12 880 125 743 1,30

zus. 2 485 093 642 586 79 528 130 103 79 230 440 407 100 246 619 883 .
arbeitstägl. 414 182 91 793J 13 255 21 684 13 205 73 401 16 708 103 314

Vorläufige Zahlen. — 2 Kipper- und Kranverladungen. Kalendertäglich.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 28. O ktober  1938 endigenden W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu N ew castle -on -T yne) .  Wie  
die Hafenverwaltungen der britischen Nordostküste  be 
richten, waren die Kohlen- und Koksverschiffungen inner
halb der ersten drei Viertel des laufenden Jahres wesentlich  
niedriger als in der gleichen Zeit des Vorjahrs. Wenn auch 
der britische Markt nach B eilegung der außenpolitischen  
Verwicklungen in den letzten Wochen gut angezogen  
hat, so dürfte das vorjährige Jahresergebnis  doch bei 
weitem nicht erreicht werden. Von großem  Einfluß war 
auch der in diesem Jahr sehr frühzeit ig e insetzende Nebel,  
der eine Ausweitung des Geschäfts  stark behinderte und 
besonders den Verkehr mit den baltischen Häfen, der sich 
im Verhältnis zu den Vorwochen g ut  entwickelt  hatte, 
empfindlich traf. Die Nachfrage nach K e s s e l k o h l e  hat 
sich in solchem Ausmaße g eho ben ,  daß es nicht über
raschen würde, wenn die Preise  in nächster Zeit stark 
anzögen. Bei Käufen aus zweiter  Hand wurden bereits 
geringere Sorten gut bezahlt . Die Northumberlandzechen  
sind auf Wochen hinaus hinreichend mit Aufträgen ver 
sehen. In Durham ließ die A bsatz lage  al lerdings noch ein iges  
zu wünschen übrig, doch waren auch hier die Aussichten 
recht günstig. Der G a s k o h l e n m a r k t  hat sich gleichfalls  
gehoben, doch beruhte die Besserung, dank der durch die 
Jahreszeit bedingten geste igerten  Nachfrage  der öffent-

1 Nach Colliery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

liehen gemeinnützigen Werke, zur Hauptsache auf dem  
Inlandmarkt. Der Außenhandel konnte dagegen nicht 
befriedigen,  zumal das italienische Geschäft fast völlig  
daniederlag und die Aufträge aus Frankreich ebenfalls nur 
schleppend eingingen. K o k s k o h l e  war reichlich an- 
geboten. Trotz der erhöhten Nachfrage der inländischen 
Kokereien blieb die Absatzlage der Zechen sehr gedrückt. 
Von Skandinavien lagen einige günstige Anfragen vor, doch 
konnten neue Geschäfte kaum zum Abschluß gebracht 
werden. B u n k e r k o h l e  g ing in den bessern Sorten etwas  
lebhafter ab, obw ohl die Preise trotz heftiger Anfechtungen  
nicht ermäßigt wurden.  Geringere Sorten waren dagegen  
reichlich auf dem Markt vorhanden, und die Notierungen  
trugen in Ermangelung von Abschlüssen nur nominellen  
Charakter. Die bisherigen günstigen Absatzverhältnisse für 
K o k s  setzten sich auch in der vergangenen W oche unver
mindert fort. Alle Sorten wurden gleich gut abgenommen.  
Bevorzugt gefragt war Gaskoks.  Bis über Jahresschluß  
hinaus sind die W erke hinreichend mit Aufträgen versehen.  
Die Notierungen blieben für alle Kohlen- und Kokssorten  
der V orwoche gegenüber  unverändert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem britischen Kohlen
chartermarkt trat in den Geschäftsabschlüssen eine gew isse  
Stockung ein, da einerseits die Reeder weitere Zu
geständnisse  hinsichtlich der Frachtsätze ablehnten und 
anderseits die Ausfuhrhändler nicht gewillt  waren, die 
augenblicklichen Sätze oder gar noch höhere zu bezahlen.  
Im großen und ganzen scheint sich die Lage jedoch im
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Sinne der Reeder günstig zu entwickeln,  obw ohl diese  
immer noch über zu niedrige Frachtsätze Klage führen. Am 
besten und beständigsten erwies sich der Handel  mit dem  
Baltikum, der auch eine günstige Nachfrage nach Verlade
raum für Koks zeigte.  Das Mittelmeergeschäft  war dagegen  
recht schwankend und neigte zu Preisabschwächungen.

Auch die Abschlüsse  mit den britischen Kohlenstationen  
gingen nur zögernd ein, während der Küstenhandel un
verändert blieb. Für verschiedene Richtungen brachten die 
Verwicklungen im Fernen Osten eine g ew isse  Unsicherheit  
mit sich. Angelegt  wurden für Cardiff-Genua durchschnitt
lich 5 s 6 1 /2  d und für Tyne-Elbe  4 s 2i / 4  d.

P A
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 20. Oktober 1938.

la .  1447316. Humboldt-Deutzmotoren AG., Köln- 
Deutz.  Vorrichtung zum Entschiefern von Kohle o. dgl. 
24 .4 .37 .  Österreich1.

5b.  1447680. Julius Pillath, Gelsenkirchen. Bohr
hammer mit abnehmbarem Gummipolster und umlegbarem  
Vordergriff. 23 .7 .3 8 .

20e. 1447460. Stahlwerke Brüninghaus AG., W est 
hofen (Westf.) . Kupplung für Förderwagen. 19 .7 .38 .

26 d. 1447857. Friedrich Goldschmidt,  Essen-Alten
essen. Benzolwascher.  10. 8 . 38.

35 a. 1447336. Dinglerwerke AG., Zweibrücken (Saar
pfalz). Befestigung von Treibscheibenfuttern bei Förder
maschinen. 26. 8 . 38.

46 d. 1447753. Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und 
Eisengießerei, Bochum. Schüttelrutschenmotor. 11.3 .38.  
Österreich.

Patent-Anmeldungen,
die vom 20. Oktober 1938 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

1 a, 22/01. G. 93224. Gesel lschaft für Förderanlagen  
Ernst Heckei  mbH.,  Saarbrücken. Vorrichtung zum teil
weisen Abziehen bestimmter Festgutteile  aus einem be 
wegten Gutstrom fester Teile.  3 .7 .3 6 .

1 c, 9. K. 142242. Fried. Krupp Grusonwerk AG.,  
Magdeburg. Veifahren zum Vorbereiten von Mineral
gemischen für die Schaumschwimmaufbereitung. 14 .1 .36 .

5c,  9/01. M. 133162. F. W. Moll Söhne, Witten (Ruhr). 
Hölzerner,  schichtenweise zusammengesetzter  gebogener  
Grubenausbauteil  für einzeln stehende Ausbaurahmen.
1 1 . 1.36.

5 c, 10/01. M. 134137. Anton Mayer, Petrvald, Schl. 
(Tschechoslowakei) .  Grubenstempel.  3 . 4 .3 6 .  T schecho 
slowakei 6 . 4. 35.

5d, 7/20. B. 176803. Erfinder, zugl . Anmelder: Rudolf  
Battig, Essen-Bredeney. Verfahren zum Auslösen von 
Explosionsbekämpfungseinrichtungen. 28. 12. 36.

10a, 19/03. K. 149003. Erfinder: August Köppers,  
Bochum. Anmelder: Heinrich Köppers GmbH.,  Essen.  
Einrichtung zum Absaugen der Füllgase von Koksöfen.  
27. 12.37. Österreich.

10a, 24/04. H. 151 176. Erfinder: Dr.-Ing. Otto Ernst 
Grünwald,  Sürth (Rhein). Anmelder: Hum boldt-D eutz 
motoren AG., Köln-Deutz, und Preußische Bergw erks
und Hütten AG., Zweigniederlassung Steinkohlenbergwerke  
Hindenburg, Hindenburg (O.-S.). Kontakterhitzer zur 
Wärmebehandlung von Schüttgut. Zus. z. Pat. 651180. 
30. 3. 37. Österreich.

26a, 8/01. D. 76391. Erfinder: Wilhelm Klapproth,  
Berlin-Charlottenburg. Anmelder: Didier-Werke, Berlin- 
Wilmersdorf. Heizraum für außenbeheizte,  senkrechte  
Kammeröfen. 21 .10 .37 .  Österreich.

2 6 d, 13/20. R. 89417. Ruhrchemie AG., Oberhausen-  
Holten. Verfahren zum Abscheiden gasolreicher G as
gemische zur Gewinnung von Treibstoffen aus Koksofengas
o. ähnl. Gasen. 9 .1 2 .3 3 .

35a, 9/09. H. 137979. Ernst H ese  und Anni Schilling, 
Herten (Westf.) . Schwenkbühne. 4 .1 1 .3 3 .

81 e, 7. H. 141236. Hauhinco Maschinenfabrik G. H aus
herr, Jochums & Co., Essen. Ausziehbares Förderband.  
18. 9. 34.

81 e, 22. E. 47735. Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik  
und Eisengießerei, Bochum. Mitnehmerfördervorrichtung.
14. 12. 35.

81 e, 22. E. 47785. Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik  
und Eisengießerei, Bochum. Fördervorrichtung. 2 7 .12 .35 .

81 e, 22. E. 48698. Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik  
und Eisengießerei, Bochum. Kratzförderer. 27 .8 .3 6 .

1 Der Zusatz »Österreich« am Schluß eines Gebrauchsmusters und einer 
Patentanmeldung bedeutet, daß der Schutz sich auch auf das Land Öster
reich erstreckt.

E R I C  H  T
Deutsche Patente.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5 c ( 1 0 01). 665590 vom 6 . 7. 35. Erteilung bekannt
gemacht am 8 . 9. 38. H e r m a n n  S c h w a r z  KG. in 
W a t t e n s c h e i d .  Nachgiebiger Orubenstempel. Zus. z. Pat. 
66 4 1 4 8 .  Das Hauptpatent hat angefangen am 1 8 .1 1 .3 3 .

Bei dem Stempel ist  nach dem Hauptpatent am obern 
Ende des untern äußern Teiles eine Keilkammer vorgesehen,  
die durch ein Schloß so  abgestützt  ist, daß sie  unter dem 
Gebirgsdruck nicht nachgibt. Mit H ilfe  eines Lösemittels,  
durch das das Schloß w e it  g e ö f fn e t  werden kann, gibt die 
W andung der Keilkammer federnd nach, und der Keil wird  
entlastet. Der Keil ist ferner auf der äußern Fläche mit 
untereinanderliegenden Aussparungen versehen,  in die zu 
seinem Lüften eine Stange eingeführt werden kann, die  
auf das Schloß der Keilkammer aufge leg t  wird. Um zu 
verhindern, daß durch die im Bruchbau, namentlich beim 
Rauben der zum Abstützen des Hangenden vorübergehend  
verwendeten Holzpfeiler,  auftretenden schlagartigen Er
schütterungen der unter Anspannung stehende Keil sich löst 
oder sogar mit großer G ew alt  herausgeschleudert wird,  
ist nach der Erfindung an dem untern äußern Teil  des 
Stempels für den Keil ein bei dessen Eintreiben und Selbst
anzug nachgebendes Gesperre angeordnet,  das zwangläufig  
in Abhängigkeit von den zum Rauben des  Stempels not
wendigen Maßnahmen freigegeben wird.

Das obere Ende der Sperrklinke des Gesperres kann bis 
zur Höhe des unrunden Bolzens des Schlosses der Keil
kammer verlängert sein und mit dem Bolzen in Eingriff  
stehen, so  daß die Klinke beim Drehen des Bolzens im 
Öffnungss inne außer E ingr if f  mit  der Verzahnung des Keils 
gebracht wird, in die sie eingreift. Am Ende der Stange, 
die man zum Rauben des Stempels in den Aussparungen der 
hintern Fläche des Keiles einführt,  ist ferner ein zahnartiger 
Ansatz so angeordnet,  daß er das bis über die Höhe des un
runden Schloßbolzens verlängerte Ende der Sperrklinke aus 
ihrer Sperrlage herausdrückt, wenn er in eine der Aus
sparungen des Keiles eingeführt wird.

5c ( 1 0 0 i ) .  665720, vom 27. 7. 34. Erteilung bekannt
gemacht am 15. 9. 38. H e i n r i c h  T o u s s a i n t  in B e r l i n -  
L a n k w i t z  und B o c h u m e r  E i s e n h ü t t e  H e i n t z m a n n  
& C o.  in B o c h u m .  Zweiteiliger eiserner Grubenstempel.

Der Stempel,  der nachgiebig ist, hat einen im untern 
Stempelteil verschiebbaren obern Stempelteil.  Letzterer 
wird durch einen Keil festgehalten, der in einer am Kopf 
des untern Stempeltei ls vorgesehenen taschenartigen Er
weiterung angebracht ist und mit einer nachgiebigen Brems
einlage auf den untern Stempelteil  wirkt. Die den Keil 
aufnehmende Erweiterung des untern Stempelteils  besteht 
aus einem Stahlgußkörper, der eine Verlängerung des aus 
einem gewalzten Profil  hergestellten untern Stempelteils 
bildet. Der Stahlgußkörper kann durch mehr als zwei rund 
um ihn verlaufende Rippen verstärkt sein, von denen min
destens eine ungefähr in der Mitte der Erweiterung liegt. 
Der Körper ist mit dem untern Stempeltei l  verschweißt.  
Er ist sehr dünnwandig  und trotzdem so starr, daß er durch 
den Gebirgsdruck nicht verformt werden kann und daher 
beim Rauben des Stempels keine Schwierigkeiten entstehen.

10a (15 ) .  665577, vom 27. 1. 31. Erteilung bekannt
gemacht am 8 . 9. 38. C a r l  S t i l l  G m b H ,  in R e c k l i n g 
h a u s e n .  Verfahren und. Vorrichtung zum gleichzeitigen 
Verdichten von Kohle innerhalb der Ofenkammer und Her
stellen von Hohlkanälen in der Kohlebeschickung.

Die in den Ofenkammern befindliche Kohlenmasse wird 
neben und zwischen senkrechten, durch die Ofendecke in 
die Ofenkammer eingesetzten Formstangen, die zum Her
stellen der Hohlkanäle in der Kohlebeschickung dienen, 
durch umlaufende Schrauben,  die die Kohle abwärts und 
seitlich verdrängen und stets einen Abstand von den Form
stangen haben, um diese herumgepreßt.  Dann werden die
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Formstangen aus der Kohlenmasse gezogen.  Die Preß
schrauben sind an dem untern Ende von umlaufenden  
Wellen befestigt und bew egen  sich mit ihrer H ilfe  durch 
die ganze Höhe der Kohlenmasse.

Die Wellen mit  den Verdichtungsschrauben und die 
Formstangen w erden in dem Maße, in dem die Kohle sich 
beim Einfüllen in deii O fen  aufschichtet,  aus ihrer tiefsten 
Stellung nach oben aus dem O fen herausgezogen, dabei  
eilen die Formstangen mit ihrem untern Ende den Schrauben 
etwas nach. Die geschützte Vorrichtung hat in der Längs
richtung der Ofenkammer miteinander abwechselnde,  &in 
senkrechter Richtung verschiebbare Formstangen un d’ am 
untern Ende umlaufende Wellen mit Verdichtungs
schrauben, die in einem über die Ofendecke verfahrbaren  
Gestell angeordnet sind.

Die Wellen und Formstangen hängen an einem w a a g 
rechten Träger, der in dem Gestell  mit Hilfe  von Ketten 
gehoben und gesenkt w erden kann. Die Wellen sind an 
dem Träger nicht axial verschiebbar, während die Form 
stangen so  axial verschiebbar an ihm aufgehängt sind,  
daß ihr unteres Ende in der tiefsten Stellung tiefer 
liegt als das untere Ende der Schrauben. Die Wellen mit 
der Schraube sind durch einen Auslauftrichter eines Kohle-  
füllwagens hindurchgeführt. Den Auslauftrichtern wird die 
Kohle durch eine Fördervorrichtung, z. B. eine umlaufende  
Zellenwalze, in einer solchen M enge aufgegeben,  daß sie 
sich über die ganze Länge der Kammern in gleichem Maße  
hochschichtet.

81 e (3)  665671, vom 30. 5. 36. Erteilung bekannt- 
gemacht am 15. 9. 38. H o e s c h A G .  in D o r t m u n d .  Blech
las dien verbin düng zum Verbinden zweier oder mehrerer 
nebeneinander angeordneter endloser Stahlförderbänder an 
den Längskanten.

Die Laschen der Verbindung bestehen aus einzelnen  
Blechstreifen, die aus Bandstahl auf passende Länge ab
geschnitten, gruppenweise  zu zwei oder mehr nahe bei
einander, jedoch unter Belassung eines Zwischenraumes  
von mindestens 5 mm angeordnet und mit den einzelnen  
Bändern durch N ie tung verbunden werden. Der Zwischen
raum zwischen den Laschen wird durch eine nachgiebige  
Bahn aus Gummi, Balata o. dgl .  abgedeckt. Dadurch ist 
es möglich, die Laschen so lang zu machen, daß sie den 
im Betriebe auftretenden Biege- und Verdrehungsbean
spruchungen gewachsen sind. Die  Blechstreifen können für  
einen Diagonalverband so  angeordnet werden,  daß sie sämt

lich oder zum Teil  schräg zu den Längskanten der Förder
bänder verlaufen.

81 e (53) .  665 544, vom 19. 12. 36. Erteilung bekannt
gemacht am 8. 9. 38. F l o t t m a n n  A G . in H e r n e  (W estf .) .  
Schüttelrutschengetriebe. Erfinder: Friedrich Appelberg in 
Bochum.

Das Getriebe, das dazu dient, die gleichförm ige  Dreh
bewegung eines umlaufenden Motors in die ungleichförm ige  
hin und her gehende B ewegung der Schüttelrinne umzu
wandeln, besteht aus einem Zahnräderpaar mit einem kreis
runden und einem unrunden (elliptischen) Zahnrad. Die  
beiden Zahnräder haben eine exzentrisch zu ihrer Mittel-  
(Symmetrie-) achse liegende Drehachse, und zwar hat diese  
Achse bei beiden Rädern denselben Abstand von der Mittel-  
Sym m etrie - )  achse. Jedes der beiden Räder kann durch den 
Motor angetrieben werden und daher auch zum Antrieb der  
Rinne Verwendung finden. Zum Antrieb der Rinne dient  
eine Kurbel an einer Zugstange; die Kurbel ist auf der  
Drehachse des jew ei l ig  zum Antrieb der Rinne dienenden  
Zahnrades befestigt.  Die Beschleunigung, die der Rinne 
durch die Zahnräder erteilt  wird, ist bei ihrem Rückgang  
wesentlich kleiner als beim Vorwärtsgang, so daß die Zeit 
für den letztem größer ist. Dadurch wird dem Fördergut  
längere Zeit  die Beschleunigung auf gezwungen. Durch die  
schnellere Verzögerung sowie durch das plötzliche Zurück
reißen der Rutsche w ird  die Vorwärtsbewegung des Gutes  
begünstigt.  Außerdem wird die größte Geschwindigkeit  
beim Rückgang früher erreicht, so daß die Geschwindigkeit  
am Ende des Rückganges niedriger ist.

81 e (54) 665672, vom 15. 10. 37. Erteilung bekannt
gemacht am 15. 9. 38. B r o n i s l a w  R a d o s z  in C z e l a d z  
bei Sosnowiec (Polen) .  Antrieb von Nebenrutschen durch 
die Hauptrutsche. Der Schutz erstreckt sich auch auf das  
Land Österreich.

Mit dem Antrieb der Hauptrutsche ist jede der quer 
zu der Hauptrutsche arbeitenden Nebenrutschen durch ein 
Gelenkstück verbunden. In der Längsmitte steht es mit 
einem um eine ortsfeste, senkrechte Achse schwingbaren  
Arm in gelenkiger Verbindung. Die gemeinsame Schwing
achse der beiden Arme liegt auf der Geraden, die die  
Bolzen, an denen die Gelenkstücke an den Nebenrutschen  
angreifen, miteinander verbindet. Die Arme und die G e 
lenkstücke bilden ein zwischen Haupt- und Nebenrutsche  
geschaltetes Gelenkviereck.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A U 7
(E i n e  E r k l ä r u n g  d e r  A b k ü r z u n g e n  ist in N r . l  a u f  d e n  Seiten 2 3 — 26 veröffentlicht. * b edeutet Text- o d e r  T afelabbildungen.)

Mineralogie  und G eo log ie .
Les g i s e m e n t s  h o u i l l e r s  d e  la  V e n d é e .  Von Vié. 

Génie Ci v. 58 (1938)  S. 326 /28* .  Die Kohlenvorkommen in 
der Vendée; g eo log ische  Stel lung, Lagerungsverhältnisse,  
Bergbau.

The m o d e  o f  d é p o s i t i o n  o f  c o a l  s e a m s :  
a m i c r o s c o p i c  s t u d y .  Von Boddy.  Coll ierv Guard. 157 
(1938) S. 665/68*.  Kohlenpetrographische Untersuchungen  
dreier Flöze. Die Vertei lung der Gefügebestandteile .  Der  
Wert kohlenpetrographischer Flözprofile  für die Kenn
zeichnung und Gleichstellung von Flözen.

D ie  J o d v e r t e i l u n g  in d e n  d e u t s c h e n  S a l z l a g e r 
s tä tten .  Von Roeber. Kali 32  (1 9 3 8 )  S. 209 /11 .  Anreiche
rung, Isolierung und quantitative Bestimmung des Jods. 
Die Lagerstätten und ihr Jodgehalt .  (Forts ,  f.)

D ie  V e r b r e i t u n g  d e r  S ü ß  w a s s e r m u s c h e l n  im  
P ro f i l  d e s  A a c h e n e r  S t e i n k o h l e n g e b i r g e s .  Von 
Hahne. Z. Dtsch. Geol.  Ges. 90  (1 9 3 8 )  S. 508/14*.  Prüfung  
der im Aachener Bezirk gefundenen Muscheln auf ihre 
Auswertbarkeit für stratigraphische Zwecke.

Bergw esen .
Le r a d iu m .  S o u r c e s  d e  p r o d u c t i o n .  — T r a i t e 

m ent  d e s  m i n e r a i s .  Von Prost. Rev. Univ. Mines 81 
(1938) S. 741/51*. Die  Radium vorkom m en der W elt  und 
die Verarbeitung der radiumhaltigen Erze in verschiedenen  
Ländern. Höhe und Wert der Gewinnung.  Schrifttum.

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,d0 
für das Vierteljahr zu beziehen.

B r i t i s h  c o a l  m i n i n g  in 1937. Colliery Guard. 157 
(1938)  S. 668 /71*  und Iron Coal Trad. Rev. 137 (1938)  
S. 573/75 .  Auszug aus dem Jahresbericht des Secretary for  
Mines. Allgemeiner Überblick über die Entwicklung des  
englischen Kohlenbergbaus im Jahre 1937. Fortschritte der 
Mechanisierung. (Forts,  f.)

C o p p e r  m i n i n g  in N o r t h  A m e r i c a .  Von Gardner,  
Johnson und Butler. Bull. Bur. Mines 405 (1938)  2915*.  
Eingehende Darstel lung des Kupferbergbaus in den Ver
einigten Staaten, in Kanada und Mexiko.  Geschichtliche  
Entwicklung. Geologische  Verhältnisse, Mineralbestand und 
U m fan g  der Vorkommen. Schürf- und Aufschlußarbeiten.  
Abbauverfahren,  Ausbau, G ewinnung und Förderung.  
Kostenangaben.

P l a n m ä ß i g e  B a u f e l d g e s t a l t u n g .  Von Lehmann. 
Glückauf 74 (1938)  S. 893 /900*.  Baufeldgröße und F eldes 
ausnutzung. Baufeldgestaitung: Einzelschachtanlage oder  
Verbundbergwerk. Feldesberein igung durch Vereinigung  
von kleinern Bergwerksfeldern zu gro ßem  Wirtschafts
einheiten.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e s  S t r e b a u s b a u s  in  F l ö z  B 
d e r  Z e c h e  E w a l d  1/2 m i t  R ü c k s i c h t  a u f  d a s  A b 
f a n g e n  g e f ä h r l i c h e r  G e b i r g s b e w e g u n g e n .  Von 
Philipp. Bergbau 51 (1938)  S. 339/42*.  Beschreibung des 
Abbauverfahrens,  des neuartigen Strebausbaus in Eisen und 
des Versatzverfahrens.

La t a i I l e ,  l e  r o u l a g e  e t  l ’ e x t r a c t i o n  d a n s  le  
L i m b o u r g ,  la  R u h r  e t  la  H a u t e - S i l e s i e .  II. Von Pauc. 
Rev. Ind. Miner. 18 (1938)  I, S. 3 5 1 6 6 * .  Allgemeine An
gaben über die Verbreitung von G roßförderwagen.  Ver
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breitung und Bauarten von G roßförderwagen im polnischen 
und im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau; Ver
gleich zwischen den polnischen und deutschen Aus
führungen.

M e t h o d s  f o r  t h e  d e t e c t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  
o f  c a r b o n  m o n o x i d e .  Bur. Mines Techn. Pap. 582  
(1938)  30 S.*. Die verschiedenen Verfahren und Geräte zur 
Anzeige und Bestimmung von Kohlenoxyd. Grundlagen und 
Genauigkeit der Verfahren. Praktische Arbeitsweise.  
Schrifttum.

R e v i e w  o f  a c c i d e n t s  d u r i n g  1937. Iron Coal Trad. 
Rev. 137 (1938) S. 581 82. Statistische Übersicht über Zahl, 
Art und Ursachen der Unfälle  im englischen Kohlenbergbau  
auf Grund des amtlichen Berichts.

P r e p a r a t i o n  o f  t h i n  s e c t i o n s  o f  c o a l .  Von 
Thiessen, Sprung und O ’Donnell.  Fuel 17 (1938)
S. 307/15*. Mikroskopische Untersuchungen an ver
schiedenen amerikanischen Kohlen über ihre Verkokungs
eigenschaften. Herstellung der polierten Kohlestückchen 
und der Dünnschliffe .

F l o t a t i o n  f o r  r e c o v e r y  o f  s c h e e l i t e  f r o m  
s l i m e d  m a t e r i a l .  Von Leaver und Royer. Bur. Mines  
Techn. Pap. 585 (1938) 24 S.*. Untersuchungen über die 
Gewinnung von Scheelit aus Aufbereitungsschlämmen mit 
Hilfe der Flotation. Arbeitsweise und Erprobung der 
Laboratoriumsversuche auf einer Versuchsanlage.

Ü b e r  d i e  V e r w e n d u n g  s c h n e l l t r o c k n e n d e r  
A n s t r i c h m i t t e l  im B e r g b a u .  Von Mönnig.  Bergbau 51 
(1938)  S. 342/44. Beschreibung einiger Anstrichstoffe und 
Hinweise für ihren richtigen Gebrauch.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

H i l f s g e s t e u e r t e  S i c h e r h e i t s v e n t i l e  in D a m p f 
k e s s e l n .  Von Meyer. Wärme 61 (1938) S. 719/21*. Gründe  
für ihre Einführung und Beschreibung der Wirkungsweise  
ausgeführter Bauarten.

E r f a h r u n g e n  ü b e r  d i e  K o n s e r v i e r u n g  v o n  
K ü h l t ü r m e n  m i t  w a s s e r l ö s l i c h e n  S a l z e n .  Von Lang. 
Wärme 61 (1938) S. 749/51. Heutiger Stand der H olz 
imprägnierung. Gesammelte Erfahrungen über die Schutz
behandlung von Kühltürmen.

E in  H o c h d r u c k - K u g e l g a s b e h ä l t e r .  Von Heßler.  
Wärme 61 (1938) S. 721/23*. Beschreibung des Behälters.  
Prüf- und Überwachungstätigkeit  durch technische Über
wachungsvereine.

Chemische Technologie .

N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  G a s 
e r z e u g u n g  im J a h r e  1937. I. Von Jordan. Brennstoff-  
Chem. 19 (1938) S. 380/85*. Die Entwicklung der G as
erzeugung an Hand der 1937 erteilten Reichspatente.

N o t e s  on  t h e  s a m p l i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  c o a l .  
Von Fieldner und Selvig.  Bur. Mines Techn. Pap. 586 
(1938) 48 S*. Das Probenehmen und die Untersuchung  
von Kohlen. Die Ausführung der Probenahme unter- und 
übertage. Die Bestimmung der Feuchtigkeit, des Aschen
gehaltes , des Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen, des 
Schwefelgehaltes,  des Gehaltes an Kohlenstoff, W asser 
stoff und Stickstoff und des Heizwertes.  Die Genauigkeit  
der Verfahren. Die Einteilung der Kohlen.

R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  in c o a l  p r e p a r a t i o n  and  
u t i l i s a t i o n .  Von Fieldner. (Forts.) Fuel 17 (1938) S. 300 
bis 307. N euere Gesichtspunkte der Hoch- und Tieftem pe
raturverkokung. Überblick über den Stand der Hydrierung  
in England und Deutschland. Schrifttum.

D i e  E x t r a k t i o n  d e r  B r a u n k o h l e  m i t  o r g a 
n i s c h e n  L ö s u n g s m i t t e l n .  Von Weiler. Chem.-Ztg. 62 
(1938) S. 761/62. Extraktion ohne und mit Druck. Die  
Raffination des Rohbitumens.

C r u c i b l e  s w e l l i n g  t e s t  f o r  c o a l .  Iron Coal Trad. 
Rev. 137 (1938) S. 584*. Beschreibung einer von der 
Britisch Standard Institution angegebenen Tiegelprobe zur 
vergleichsweisen Bestimmung des Treibdruckes von 
Kohlen.

D i e  S y n t h e s e  v o n  A c e t y l e n  a u s  K o h l e n s t o f f  
u n d  W a s s e r s t o f f .  Von Fischer und Richter. Brennstoff- 
Chein. 19 (1938) S. 377/80*. Versuche durch Kühlung des 
Reaktionsgefäßes mit Wasser und flüssiger Luft. Ergeb
nisse.

Gesetzgebung und Verwaltung.

W e l c h e  R e c h t e  h a t  d e r  U n t e r n e h m e r  b e i  V e r 
t r a g s b r u c h  e i n e s  G e f o l g s c h a f t s m i t g l i e d e s ?  Von

Weigelt.  Braunkohle 37 (1938) S. 762/64. Begriffsbestim
mung des Vertragsbruches. Anspruch auf Vertrags
erfüllung. Fristlose Entlassung.  Schadensersatz.  Einbehal
tung des Lohnes oder der Arbeitspapiere. Bußfestsetzung  
und strafrechtliche Folgen bei Vertragsbruch. Bestrafung  
durch die sozialen Ehrengerichte.

Wirtschaft und Statistik.

B e r i c h t  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e n  K o h l e n -  
S y n d i k a t s  ü b e r  d a s  G e s c h ä f t s j a h r  1937/38. Glück
auf 74 (1938) S. 900/03. Allgemeiner Überblick über die 
Beschäftigung der Weltwirtschaft. Steinkohlenförderung,  
Absatz und Ausfuhr.

E n t w i c k l u n g s z a h l e n  f ü r  d e n  d e u t s c h e n  u n d  
m i t t e l d e u t s c h e n  B r a u n k o h l e n b e r g b a u  v o n  1923 
bis 1937. Von de la Sauce. Braunkohle 37 (1938) S. 757 
bis 762. Statistische Übersicht über Zahl der Betriebe, 
Rohkohlenförderung, Belegschaftsstärke, Jahresleistung je 
Mann der Gesamtbelegschaft.  Die Entwicklung der 
Leistung je Lohnschicht in den einzelnen Betriebszweigen.

D e r  s ä c h s i s c h e  W i r t s c h a f t s r a u m .  Von Philipp. 
Techn. u. Wirtsch. 31 (1938) S. 267/69. Übersicht über 
die wirtschaftliche Bedeutung Sachsens für das Reich: 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Textil-Maschinen- und 
Kraftwagenindustrie,  Kohlenbergbau, Erzbergbau und 
Hüttenwesen. Sachsen als Ausfuhrland.

D i e  E i n g l i e d e r u n g  d e r  G a s w e r k e ,  Z e c h e n - u n d  
H ü t t e n k o k e r e i e n  in d i e  d e u t s c h e  E n e r g i e w i r t 
s c h a f t .  Von Stief und Demski.  Gas- u. Wasserfach 81 
(1938) S. 738/42. Grundlegende Energiebetrachtungen  
Genaue Erfassung der bisherigen energiewirtschaftlichen 
Erkenntnisse und ihre Anwendung auf die deutsche Eisen
gewinnung. Die Gaswirtschaft der H ochofenwerke und 
Hüttenkokereien. Vergangenheit ,  G egenw art  und Zukunft 
der deutschen Gaswirtschaft.

T h e  C a n a d i a n  m i n e r a l  i n d u s t r v .  Von Pryor. Min. 
Mag. 59 (1938/39), S. 211/18*. Statistische Übersicht über 
die Entwicklung und den Stand des kanadischen Bergbaus. 
Gegenstand, Größe und Wert der bergbaulichen Gewinn- 
nung. H öhe des angelegten Kapitals. Zahl der be
schäftigten Arbeiter. Schilderung der Lage des Bergbaus 
im allgemeinen und seiner Zukunftsaussichten.

D i e  B e w e r t u n g  s t i l l g e l e g t e r  A n l a g e n .  Von 
Schnitzler. Techn. u. Wirtsch. 31 (1938) S. 270 72. Der 
Einfluß wirtschaftlicher und technischer Bedingtheiten.  
Die sti l lgelegten Anlagen in der Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung.

P E R S Ö N L I C H E S
Zu Bergräten sind ernannt worden:
der Bergassessor Dr.-Ing. II ln er  vom Bergrevier 

Eisleben, der Bergassessor R e i c h a r d t  vom Bergrevier 
Beuthen-Süd, der Bergassessor K a h l e y ß  vom Bergrevier 
Buer, der Bergassessor P a w l i k  vom Bergrevier Magde
burg, der Bergassessor B e r n h a r d t  vom Oberbergamt 
Breslau, der Bergassessor H e l l e r  vom  Bergrevier 
Bochum 2 (ab 1. N ovem ber beim Reichskommissar für die 
Preisbildung).

Bei der Preußischen G eolog ischen  Landesanstalt in 
Berlin sind ernannt worden:

der Bezirksgeologe  und Professor Dr. K e g e l  zum 
Landesgeologen und Professor,  der außerplanmäßige  
G eo lo g e  Dr. S t a e s c h e  zum B ezirksgeologen .

Versetzt worden sind:

der beim Bayerischen Oberbergam t München kom
missarisch beschäftigte Bergrat H o p f n e r  an das Berg
revier Bottrop,

der Bergrat D e n n e r t  vom Bergrevier Bottrop an das 
Oberbergamt Clausthal.

Überwiesen worden sind:

der Bergassessor L i n z  dem Bergrevier Bochum 1, der 
Bergassessor N i c o l a s  dem Bergrevier Bochum 2.

Der Bergassessor S c h o l t z e  ist zur kommissarischen  
Beschäftigung in das Reichswirtschaftsministerium berufen 
worden.


