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D i e  n e u e r n  F o r t s c h r i t t e  i n  T h e o r i e  u n d  P r a x i s  d e r  G e n e r a t o r g a s e r z e u g u n g ,

Von D ipl.-Ing. j .  G w o sd z , Charlottenburg.

(Fortsetzung.)

Z e r s e t z u n g  d e s  W a s s e r d a m p f e s  d u r c h  g l ü h e n 
d e n  K o h l e n s t o f f ,

N e b en  d e r R e d u k t io n  d e r K o h le n sä u re  s p ie lt  u n te r  
den chem ischen  V o rg ä n g e n  im  G ase rzeuge r d ie  Z e r
se tzung  des W asse rd am p fe s  d u rc h  den  g lü hend en  
K o h le n s to f f  d ie  w ic h t ig s te  R o lle . S ie  e r fo lg t, w ie  m an 
a llg em e in  a n n im m t, n a ch  fo lg end en  G le ich ung en :

H | Ö + C  =  H . + C O ......................................... 1.

2 H s0 + C  =  2 H j .+ C Ö j .......................... * . 2 .
D a  je d o ch  d e r W a sse rd a m p f a u f  d as  en ts ta n d e n e  

K o h le n o x y d  w ie  a u ch  d ie  K o h le n sä u re  a u f den  ge
b ild e te n  W a sse rs to ff  u n d  a u f den  g lü h e n d en  K o h le n s to f f  
e in w irk e n  k ö nnen , s in d  d iese b e id e n  V o rg ä n g e  n o ch  d u rch  
d ie  b e id e n  fo lg end en  R e a k t io n e n  m ite in a n d e r v e r k n ü p f t : 

H 20 + C O .± r> C 0 2+ H 2 .....................................3.
C 0 2+ C ± * 2  C O .   .........................................4.

D ie  R e a k t io n  3, d ie  sog. W asse rg a s re ak tio n , t r it t  
b a ld  n a ch  E n ts te h e n  d e r K o m p o n e n te n  au f, u n d  es 
is t  d ah e r n ic h t  m ög lich , d ie  E rg e b n is se  d e r V o rg än g e  1 
und  2 fü r  s ich  d u rch  den  V e rsu ch  zu  erfassen. B e i de r 
U n te rsu ch u n g  d e r E n d p ro d u k te  d e r E in w ir k u n g  von  

W asse rd a m p f a u f K o h le n s to f f  .w ird m a n  es d a h e r s te ts  
m it  d e r  S um m e d e r E rg eb n is se  d e r V o rg ä n g e  1 — 4 zu  
tu n  haben. D ie  R e a k t io n e n  3 u n d  4 s in d  u m k e h rb a r 
und  haben  das B e streb en , b is  zu  e inem  gew issen  G le ic h 
g e w ich tzu s ta n d e  zu  ve r lau fen . W ä h re n d  s ich  d iese r 
b e ‘ d e r  R e a k t io n  3, an  d e r n u r  gas fö rm ige  K o m 
ponen ten , b e te i lig t  s in d , v e rh ä ltn ism ä ß ig  rasch  e in s te llt , 
is t  d ies  b e i d e r R e a k t io n  4,- w ie  aus den vo rau fgehenden  
B e tra ch tu n g e n  h e rvo rgeh t, e rst b e i hohen  T e m p e ra tu re n  

d e r F a ll .
D ie  E in w ir k u n g  v o n  W a sse rd a m p f a u f  K o h le n s to f f  

w u rd e  zu e rs t e ingehender v o n  H a r r i s ,  u. zw . be i T e m 
p e ra tu ren  v o n  6 7 4 -  1125° s tu d ie r t . E r  le ite te  W asse r
d a m p f m it  ve rsch ie d ene r S tröm u n g sg e sch w in d ig k e it 

d u rch  e in  m it  K o h le  b e s c h ic k te s 1 P o r z e lla n ro h r1. 
In  d e r Z a h le n ta fe l 10 s ind  d ie  v o n  H a r r is  g e fundenen  

E rg eb n isse  w iedergegeben . T r o t z  d e r  A n g a b e n  in  d e r 
zw e iten  S p a lte  ü b e r d ie  M eng e  des in  de r M in u te  d u rch  
das R o h r  h in d u rch g e fü h rte n  Gases is t  je d o ch  m ange ls  
e ine r A n g a b e  ü b e r den  R a u m in h a lt  des R e a k t io n s ro h re s  
au ch  ke in e  ann ähe rnde  V o rs te llu n g  ü b e r d ie  E in w ir k u n g s 

daue r zu  gew innen .

1 s. Jo u rn . f. Gasbel. 1894, S. 82; Z. f. P h y s. Chemie, Bd. 44, S. 510, 
Bd. 48, S. 735. In  den B erich ten  is t n ich t angegeben, von welcher A rt 
die verw endete K ohle w ar, ob H olzkohle oder Koks.

Z a h le n ta fe l 10.

V e r s u c h e  v o n  H a r r i s  m i t  W a s s e r d a m p f  u n d  
H o l z k o h l e .

Tem pe G as
k „[H20] [CO] K,

ra tu r strom H aO CO f § c o 2 berechnet
°C 1/min rech] [h2] von Luggin

674 0,9 87,12 0,63 8,41 3,84 1,70 0,49
758 1,S 65,82 2,67 22,28 9,23 0,85 0,70
838 3,28 47,15 7,96 32,77 12,11 0,94 0,98
861 5,3 39,18 11,01 36,48 13,33 0,89 1,07
954 6,3 17,21 32,70 44,43 5,66 2,25 1,41

1010 6,15 3,02 48,20 47,30 1,45 2,12 1.65
1060 9,8 3,68 46,31 48,84 1,25 2,78 1,88
1125 11,3 0,30 48,34 50,73 0,60 0,48 2,11

In  d e r v o r le tz te n  R e ih e  d e r vo rs tehenden  Z a h le n 
ta fe l s in d  d ie  s ich  aus den V e rsu ch szah len  ergebenden  
W e r te  fü r  das V e rh ä ltn is  d e r P r o d u k te  d e r K o n 
z e n tra t io n  d e r b e i d e r R e a k t io n  en ts tehenden  u n d  v e r
s ch w ind en d en  S to ffe  angegeben. L u g g i i i  s tü tz te  s ich  
be i d e r B e re ch n u n g  d e r G le ic h g e w ic h tk o n s ta n te  K  fü r  
.die W asse rg a s re ak tio n  a u f  d iese vo n  H a r r is  ge fundenen  
W e rte . S e ine  fü r  d ie  K o n s ta n te  K  e rm it te lte n  Z ah le n  
s tehen  in  z ie m lic h  g u te r  Ü b e re in s t im m u n g  m it  den  
v o n  s p ä te m  F o rs c h e rn  a u f and e re r G ru n d la g e  e r
m it te lte n  Z ah le n , u n d  m a n  k a n n  d ahe r d a rau s  sch lie ßen , 
daß  s ich  b e i d en  V e rsu ch en  vo n  P la r r is  in  d e r G asphase  
das G le ich g e w ic h t  b e re its  e in g e s te llt  h a tte , w äh re n d  s ich  
jed o ch  d ie  K o h le n sä u re  u n d  das K o h le n o x y d  du rch w eg  
no ch  n ic h t  m it  d e r K o h le  im  G le ich g e w ic h t b e fanden . 
U n te rsu ch u n g e n  d a rü b e r, w ie  s ic h  d e r Z u s ta n d  der 

G asphase  n a ch  E in s te llu n g  a u ch  d ieses G le ich g e w ich te s  
g e s ta lte t, s in d  b ish e r n ic h t  an g e s te llt  w orden .

D ie  E r fo r s c h u n g  d e r b e i d e r  E in w ir k u n g  v o n  W asse r
d a m p f o b w a lte n d e n  V e rh ä ltn is s e  is t  zu n ä ch s t fü r  d ie  
E r k e n n tn is  d e r te ch n isch e n  W asse rgase rzeugung  von  
B e d eu tu n g . M a n g e ls  je g lich e r and e re r A n h a lt s p u n k te  

ü b e r d ie  fü r  d ie  W a sse rg a sb ild u n g  e r fo rd e r lic h e n  T e m 
p e ra tu ren  se tz te  s ich  se it  den  V e rsu ch e n  v o n  H a r r is  d ie  
A n s ic h t  d u rch , d aß  fü r  d ie  W asse rg a she rs te llu ng  im  
B re n n s to f fb e t t  T e m p e ra tu re n  v o n  1 0 0 0 -1 1 0 0 °  a ls  aus
re ich end  anzusehen  seien, w e il d ie  V e rsu ch e  geze ig t 
hä tten , d aß  m an  b e i d iesen  T e m p e ra tu re n  se lb s t m it  
höhe rn  D a m p fg e s ch w in d ig k e ite n  schon  e ine p ra k t is c h
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v o lls tä n d ig e  Z e rse tzung  des W asse rd am p fe s  e rz ie len  
könne . In  w e lch em  M a ß e  jed o ch  se lb s t b e i hohen  T e m 
p e ra tu ren  le tz te re  au ch  v o n  d e r D a m p fg e s ch w in d ig k e it  
a b h än g t, haben  C le m e n t u n d  A d a m s  d u rch  w e ite re  e in 
gehende V e rsu ch e  nachgew iesen1. D ie se  w u rd e n  be i 
T e m p e ra tu re n  v o n  800 — 1300° C  in  ä h n lic h e r  W e ise  
w ie  d ie  frü h e m  K o h le n sä u re v e rsu ch e  m it  ü b e r K o k s  
bzw . H o lz k o h le  s tröm endem  ü b e rh itz te m  W a sse rd a m p f 
d u rch g e fü h rt. D ie  aus dem  R e a k t io n s ro h r  au s tre tend en  
G ase  w u rd en  m it  H i l f e  v o n  C h lo rk a lz iu m  g e tro c k n e t  u n d  
de r W asse rg eh a lt d u rch  W ä g u n g  b e s t im m t. D a s  tro ck n e  

G as  w u rd e  a u f C 0 2, C O , O; H 2 u n d  C H 4 u n te rsu ch t.

Z a h le n  ta fe l 11.

Z e r s e t z u n g  v o n  W a s s e r d a m p f  d u r c h  K o k s  n a c h  

C le m e n t  u n d  A d a m s .

u
u
3

Sfl
fci

Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s Z u s a m m e n s e t z u n g :  d e s

'S  " ’Su> =  i-
3  O g e s a m te n  G a s e s w a s s e r d a m p f f r e i e n  G a s e s
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a - a
u H 20 CO H .. C02 CH4 CO H » C02 CH., 7. 11s.

w
kJ oc s e k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 800 1 99,1 0,40 0,49 0,06 _ 34,4 42,5 4.8
9.8

_ 81,7
4 900 8,5 75,4 8,51 12,78 2,75 0,57 30,4 45,7 2,0 87,9
7 900 1,5 92,9 2,78 3,60 0,61 0,14 36,0 46,6 7,90 1 ,8 92,3

16 1000 7 69,8 9,16 15,8 4,38 0,84 28,6 49,3 13,6 2,6 94,1
20 1000 1 88,7 4,48 5,71 0,91 0,19 38,0 48,5 7,8 1,6 95,9
24 1100 8 34,9 18,8 35,6 9,8 0,90 28,1 53,1 14,6 1,4 97,2
25 1100 2 67,6 9,92 17,6 4,4 0,51 28,9 51,2 12,8 1,5 94,4
26 1100 1 76,8 7,22

51,3
12,41 3,16 0,44 30,5 52,5 13,3 1,9 98,2

30 1200 11 5,0 42,5 0,3 1,0 51,8 42,9 0,3 1,0 96,0
31 1200 4,5 17,0 44,6 37,0 0,5 0,9 52,1 43,1 0,6 1,2 97,0

95,832 1200 2 52,3 24,2 22,3 0,4 0,8 48,6 44,8 0,9 1,5
33 1200 0,9 74,8 10,18 12,8 1,92 0,31 39,3 49,4 7,4 1,2 97,3
36 130Q 4,3 0,0 52,4 45,3 0,4 2,0 50,5 43,7 0,4 1,9 96,5
37 1300 2,2 2,1 51,5 44,3 0,3 1,8 49,2 42,4 0,3 1/7 93,6
38 1300 1,6 7,7 47,8 42,5 0,3 1/7 49,5 43,9 0,3 1,8 95,5
39 1300 1,2 17,4 41,9 38,8 0,3 1,6 49,5 45,8 0,3 1,9 97,6

D ie  Z e it ,  w äh re n d  d e r d e r  W a sse rd a m p f m it  d e r 
g lü henden  K o h le  je w e ilig  in  B e rü h ru n g  w a r, w u rd e  in  
ä h n lic h e r W e ise  w ie  d ie  B e rü h ru n g sd a u e r b e i den  
frü h e m  V e rsu chen  b e s t im m t. D ie  e rm it te lte n  Z ah le n  
können  dahe r au ch  in  d iesem  F a l l  n u r  a ls  N ä h e ru n g s 

w e rte  angesp rochen  w erden . D ie  Z a h le n ta fe l 11 g ib t  d ie  
b e i den  V e rsu chen  m it  K o k s  e rh a lte n en  Z a h le n  im  A u s 
zuge u n d  d ie  Z a h le n ta fe l 12 d ie  E rg eb n is se  d e r-V e rsu ch e  
m it  H o lz k o h le  w ieder.

Z a h le n ta fe l 12.

V e r s u c h e  m i t  H o l z k o h l e  b e i  1100°.

Nr. B erüh
des
Ver

rungs
dauer H ,0 CO c o , CH,

Fixiertes
Gassuchs sek

104 l/S 20,8 39,6 39,0 0,4 0,2 79,2
103 3,4 12,3 43,3 43,4 0,3 0,7 87,7
102 5,6 0,9 50,1 48,1 0,1 0,8 99,1
101 6,9 0,9 50,5 47,3 0,0 1,3 99,1

l  E ffeetives tem peratu res for w ater-gas generation, Bulletin  Nr. 7, 
B ureau of mines. W ashington 1911.

A u s  den  Z a h le n  is t  fo lg endes  e rs ic h t lic h :
1. D ie  G e s ch w in d ig k e it  d e r  Z e rse tzu n g  des W a sse r

d am p fe s  h än g t v o n  d e r N a t u r  des B r e n n 

s to ffs  ab ; b e i H o lz k o h le  is t  s ie  b e d e u te n d  höhe r 
a ls  b e i K o k s  (vgl. V e rsu ch e  24 u n d  101).

2. B e i  d e r  V e rg a su n g  v o n  K o k s  is t  d ie  Z e rse tzung  
des W a sse rd am p fe s  ke inesw egs, w ie  aus den  V e r 
su chen  v o n  H a r r is  v ie lfa c h  gesch lossen  w u rd e , a u ch  
b e i hohen  D a m p fg e s ch w in d ig k e ite n  in  d e r  H a u p t 
sache b e i 1100° beende t. V e rsu ch  N r . 24 ze ig t v ie l
m ehr, d aß  b e i e in e r E in w ir k u n g s d a u e r  v o n  e tw a  
8 sek  n o ch  ü b e r  3 0%  des W asse rd am p fe s  u n ze rse tz t 
s ind . S e lb s t b e i 1300° w a re n  b e i e in e r B e rü h ru n g s 
d a u e r v o n  e tw a  1 sek  n o ch  17%  W a sse rd a m p f
un zerse tz t. D ie  F o rs c h e r  fo lg e rn  aus d en  ge
w on nen en  E rg eb n issen , d aß  be i e in e r O fe n te m 

p e ra tu r  v o n  1200° in  e in e r K o k s s c h ic h t  v o n  1 F u ß  
(30 cm ), d ie  v o n  dem  D a m p fs t r o m  in  1 sek  d u r c h 
s trö m t w ü rd e , k a u m  1/5 des W asse rd am p fe s  
ze rse tz t werde .

D ie  K u r v e  d e r D a m p fz e rse tzu n g  f ä l l t  m it  s te ig end e r 
D a m p fg e s ch w in d ig k e it  ra sch  ab, b is  d ie  le tz te re  e tw a  
d en  v o rs te h en d  angegebenen  W e r t  v o n  1 F u ß / s e k  e r
re ich t. V o n  d iesem  W e r t  an  h a t te  e ine  w e ite re  S te ig e 
ru n g  n u r 1 e ine  langsam ere  A b n a h m e  d e r  g eb ild e te n  
M eng en  an  f ix ie r te m  G as  z u r  F o lg e .

W e n n  au ch  im  v o r lie g e n d en  F a l le  den  vo n  
C le m e n t u n d  A d a m s  e rm it te lte n  Z a h le n  n u r  d ie  B e 
d eu tu n g  v o n  V e rh ä ltn is w e r te n  zu k o m m t, so s te lle n  

s ie  d o ch  e inen  b ea ch ten sw e rten  B e it r a g  fü r  d ie  E r 
k e n n tn is  d e r  b is  je tz t  n o ch  so w e n ig  e r fo rs ch ten  B e 
d in g u n g e n  fü r  d ie  Z e rse tzu n g  des W asse rd am p fe s  an  
g lü hend em  K o h le n s to f f  dar.

D ie se r  V o rg a n g  d e r Z e rse tzung  des W asse rd am p fe s  

an  g lü hendem  K o h le n s to f f  s p ie lt  a b e r n ic h t  n u r  b e i de r 
te ch n isch e n  W asse rgaserzeugung , s o n d e rn  a u ch  b e i de r 
H e rs te llu n g  des g e w ö h n lich e n  G enera to rgases  e ine 
w ic h t ig e  R o lle ,  u n d  es w ir d  im  fo lg end en  geze ig t w e rden , 
d aß  m a n  se ine B e d e u tu n g  fü r  d en  zw e iten  P ro z e ß  b is  in  
d ie  le tz te  Z e it  d u rch  am  G en e ra to r se lb s t ang e s te llte  
V e rsu ch e  k la rzu le g e n  b e s tre b t  gew esen ist.

D i e  A m m o n i a k b i l d u n g  b e i  d e r  V e r g a s u n g  v o n  
s t i c k s t o f f h a l t i g e n  B r e n n s t o f f e n .

D ie  G e w in n u n g  des b e i d e r  t ro ck n e n  D e s t il la t io n  
d e r S te in k o h le  en ts teh end en  A m m o n ia k s  h a t  se it 
lä ng e re r Z e it  in  d e r L e u c h tg a s in d u s tr ie  u n d  in  K o k e re i
b e t r ie b e n  e ine  g roße  w ir ts c h a ft l ic h e  B e d e u tu n g  e rlang t. 
E s  is t  d ahe r w o h l e rk lä r lic h ,  w enn  z a h lre ic h e  w issen 
s ch a ft lic h e  A rb e it e n  d ie  E r fo r s c h u n g  d e r B e d in g u n g e n  

fü r  d ie  A m m o n ia k b ild u n g  b e i d e r p y ro g e n en  Z e rse tzung  
d e r B re n n s to ffe  zu m  G eg e n s tan d  h a tten . E in e  d e r e rsten  
T a tsa ch e n , d ie  fe s tg e s te llt  w u rd e n , w a r, d aß  be i d e r 
t ro ck n e n  D e s t il la t io n  des B re n n s to f fs  n u r  e in  k le in e r 

T e i l  des in  d e r  K o h le  v o  handenen  S t ic k s to f fs  e n tb u n d e n  
ward, w ä h re n d  d e r g rößere  T e i l  im  K o k s  zu rü c k b le ib t .  
S p ä te r  e rk a n n te  m an , d aß  d ie  A m m o n ia k a u s b e u te  in  
hohem  M a ß e  v o n  d e r T e m p e ra tu r  a b h än g t. In  d ieser 
R ic h tu n g  h ab en  besonde rs  d ie  U n te rsu ch u n g e n  vo n  
M a y e r  u n d  A l t m a y e r 1 A u fk lä ru n g  g eb ra ch t. D ie

i  s. Jou rn . f. G asbel. 1907, S. 27 .
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V e rsu ch e  ze ig ten; daß  be i 600° C  n o ch  v ie l  S t ic k s to f f  in  
F o rm  o rg an is ch e r V e rb in d u n g e n  in  d en  T e e r  w a n d e rt 
u n d  d aß  d ie  A m m o n ia k b ild u n g  e rs t b e i 800° ih ren  
H ö h e p u n k t  e rre ich t. B e i 900° m a ch t s ich  e in  A b fa l l  
b em e rk lich , d o ch  h ä lt  t ro tz d e m  d ie  A u s t re ib u n g  des 

S t ic k s to f fs  aus dem  B re n n s to f f  an , w o rau s  zu  sch lie ß en  
is t, d aß  d e r Z e r fa ll  des A m m o n ia k s  b e re its  begonnen  hat, 
w as s ich  a u ch  d u rch  das A n w a ch se n  des e lem en ta ren  
S t ic k s to f fs  k e n n t l ic h  m ach t. E in e n  g en au em  E in b l ic k  
in  d iese  V e rh ä ltn is s e  g ew äh rte  d as  S tu d iu m  des G le ic h 
g ew ich tzu s ta n d e s  d e r R e a k t io n  

2 N H , ± » N 2+ 3  H j 

d u rch  H a b e r  u n d  L e  R o s s i g n o l 1. S ie  fa n d e n  fo lgende  
Z u sam m en se tzu ng  d e r G le ic h g e w ic h tm is c h u n g :

Z a h le n ta fe l 13.

T em peratu r h 2 n 2 n h 3
°C Vol.-% Vol.-% Vol.-%

27 1,12 0,37 98,51
327 64/16 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

H ie rn a ch  k a n n  das A m m o n ia k  be i d en  in  den  E n t 
gasungsö fen  h e rrschenden  T e m p e ra tu re n  n u r  in  sehr 
k le in en  M eng en  b e s tä n d ig  sein. D ie  g roße  Z e r fa llt r ä g h e it  
des A m m o n ia k s  sow ie  se ine ge ringe  K o n z e n t ra t io n  in  
den  D e s t illa t io n sg a se n  is t  d e r  G ru n d  d a fü r , d a ß  be i d e r 
p y rog enen  Z e rse tzu n g  des B re n n s to ffs  n o ch  g rößere  

A m m o n ia k m e n g e n  g ew onnen  w e rd e n  können . S chon 
frü h e r h a tte  m a n  den  E in f lu ß  d e r V e rd ü n n u n g  des A m 

m o n ia k s  d u rch  andere  Gase, n a m e n t lic h  d u rch  W asse r
d a m p f a u f d ie  V e rzö g e ru n g  seines Z e r fa lls  e rkan n t. M o n d  
w a r  b e k a n n t l ic h  d e r erste, d e r d iese T a ts a ch e  fü r  e in  
e rhöh tes A m m o n ia k a u sb r in g e n  b e i d e r  V e rg a su n g  d e r 
K o h le  im  G asg ene ra to r p ra k t is c h  au snu tz te .

B e i d e r  V e rg a su n g  im  G aserzeuger k o m m t auße r 
dem  b e i d e r  D e s t il la t io n  d e r K o h le  a u ch  das  be i d e r 

V e rg a su n g  des K o k s  e n tw ic k e lte  A m m o n ia k  in  B e tra ch t . 
R a u 2 u n d  C h r i s t i e 3 fa ß te n  a u f  G ru n d  ih re r  U n t e r 
suchungen  d en  S t ic k s to f f  im  K o k s  a ls  K o h le n s to f fs t ic k 
s to ffv e rb in d u n g  a u f u n d  leg te n  so d ie  A n n a h m e  nahe, 
daß  aus d e r  le tz te m , ä h n lic h  w ie  b e i ä nd e rn  C N -V e r -  
b indungen , d u rch  d ie  E in w ir k u n g  v o n  W asse rd am p f 

A m m o n ia k  ab g espa lten  w ü rde .
V o r  k u rzem  h a t D r .- In g . S a c h s  a u f A n re g u n g  vo n  

P ro fe sso r B u n t e  e ingehende U n te rsu ch u n g e n  ü b e r den 
E in f lu ß  des W a sse rd am p fe s  a u f d ie  A m m o n ia k a u sb eu te  
be i d e r  V e rg a su n g  fe s te r B re n n s to ffe  im  chem isch 

te ch n isch en  I n s t i t u t  d e r T e ch n is ch e n  H o ch sch u le  zu  
K a r ls ru h e  ange s te llt. N a c h  Sachs h a t d e r  E in f lu ß  des 
W asse rd am p fe s  e ine  d o p p e lte  W irk u n g :

1. E r  s c h ü tz t  d a s  A m m o n ia k  v o r  Z e r fa ll  d a d u rch , 
daß  e r u n te r  B i ld u n g  v o n  K o h le n o x y d  u n d  K o h le n sä u re  
W a sse rs to ff a b sp a lte t, d e r d u rch  E rh ö h u n g  des W asse r
s to ffte ild ru c k e s  das G le ich g e w ic h t z u r  A m m o n ia k se ite

1 H a b e r ,  T h e rm o d y n am ik , 1905, S . 187.
2 S ta h l u. E ise n  1910, S, 1235 ff.
3 D issertation , Aachen 1906.

v e rs ch ie b t;  fe rn e r w ir k t  d e r  u n ze rse tz te  W asse rd a m p f 
a ls  V e rd ü n n u n g sm itte l.

2. D e r  W a sse rd a m p f is t , w enn  d ie  B e fu n d e  v o n  
R a u  u n d  C h r is t ie  r ic h t ig  s in d , z u r  A b s p a ltu n g  des 
S t ic k s to f fs  aus dem  K o k s  a ls  A m m o n ia k  e r fo rd e r lich .

H ie rn a c h  könne  d ie  A m m o n ia k a u sb e u te  be i de r 
p y ro g e n en  Z e rse tzung  des B re n n s to f fs  n u r  d a d u rch  
e rh ö h t w e rden , d aß  m an  den  Z e r fa ll  des g eb ild e te n  A m 
m o n ia k s  ve rh inde re . Im  G egensa tz  zu  M o n d , d e r  d iese 
Z e rse tzung  le d ig lic h  d u rch  E in fü h r u n g  g ro ß e r M engen  

vo n  W a sse rd a m p f e rz ie lte , k am  Sachs b e i se ine r A rb e it  
a u f den  G edan ken , h ie r fü r  au ch  das in  d e r C hem ie  o f t  
an g ew an d te  A b s ch re ck u n g sv e rfa h ren  n u tz b a r  z u  m achen , 

um  im  p ra k t is c h e n  B e tr ie b e  w o m ö g lic h  m it  g e r in g em  
W asse rd am p fm eng en  au szukom m en . F ü r  d iesen  Z w e ck  
v e rw e n d e te  er z u r  A b fü h ru n g  d e r G ase e in  w asse r

g e k ü h lte s  R o h r.

B e i dem  g ro ß en  In te resse , d as  d e r F ra g e  d e r A m 
m o n ia k g e w in n u n g  im  G en e ra to rb e tr ie b e  je tz t  auch  
se itens d e r d eu tsch en  in d u s tr ie lle n  K re is e  en tgegen
g e b ra ch t w ird ,  se ien  d ie  V e rsu ch e  v o n  S achs  h ie r  k u rz  
g e sch ild e rt u n d  ih re  H a u p te rg e b n is se  w iedergegeben. 

D ie  L a b o ra to r iu m sv e rsu ch e  w u rd e n  d u rch g e fü h rt:
a. m it  ve rsch iedenen  M en g e n  g e sä tt ig te n  W asse r

dam p fe s,
b. m it  ü b e rh itz te m  D a m p f,
c. m it  dem  h e iß k a lte n  R o h r ,  ü b e rh itz te m  D a m p f  und  

L u f t .
Z u r  V e rg a su n g  d ie n te  e in  Q u a rz ro h r  v o n  50 m m  

in n e rm  D u rchm esse r, das in  e inem  e le k tr is ch en  O fe n  
a u f ve rsch iedene  T e m p e ra tu re n  e rh itz t  u n d  m it  G as
ko k s  v o n  7 - 8  m m  K ö rn u n g  b e s ch ic k t w u rde . D ie  Z u 
sam m ense tzung  des K o k s  w a r  fo lgende: C  =  85,39, 

H 2 =  0,63, S =  0,65, N  =  1,18, W a sse r =  1,78, A sch e  
=  10,17 % ; H e izw e r t  7048 W E .  M it  H i l f e  e ines e le k tr is ch  
ange tr iebenen  G eb läses w u rd e  L u f t  in  abgem essenen 
M engen  in  das Q u a rz ro h r  e in g e fü h rt, n a chd em  sie  m it  
g e sä tt ig tem  bzw . ü b e rh itz te m  W a sse rd a m p f gem isch t

Z a h le n ta fe l 14.

V e r s u c h e  ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e r  W a s s e r d a m p f 
m e n g e .

W indgeschw indigkeit 10 1/st. N -G ehalt im 
Brennstoff 1,18%.

Ö fen
te m p e ra tu r

°c

S itttig u n g s- 
te m p e ra tu r  

d e r  L u f t

°C

W asse rd am p f
z u sa tz  au f 1 g  

B ren n sto ff

g

X a ls  N H j 
in  %  des 
G esam t-N

700 20 0,043 0
800 20 0,040 1,2
900 20 0,045 4,7
700 60 0,33 0
800 60 0,30 1,8
900 60 0,30 5,0
600 80 0,76 0
700 80 0,78 2,3
800 80 0,68 4,3
900 80 0,64 5,9
600 100 1,55 5,2
700 100 1,51 18,2
800 100 1,34 27,5
900 100 1,31 30,2
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w o rd en  w a r, dessen w ä h re n d  e ine r b e s t im m te n  V e r 
su ch sd au e r v e rb ra u ch te  M enge  g le ic h fa lls  fe s tg e s te llt  
w e rd en  konn te . N a ch d e m  d e r u n ze rse tz t  geb liebene  
W asse rd a m p f aus den  aus dem  R e a k t io n s ro h r  a b 
s trö m en d e n  G asen  n iede rgesch lagen  w a r, w u rd e n  d ie 
G ase  in  S chw e fe lsäu re vo r la g en  vo n  ih rem  A m m o n ia k 

g eh a lt b e fre it .
D u r c h  d ie  e rste  R e ih e  d e r V e rsu ch e  (s. Z a h le n ta fe l 14) 

so llte  fe s 'g e s te llt  w e rden , w ie  k le in s te  M en g e n  von  
W a sse rd a m p f in  d e r  G e b lä s e lu ft  a u f  d ie  A m m o n ia k -  
au sbeu te  e in w irk en . D ie  O fe n te m p e ra tu re n  s ch w an k ten  
zw ischen  600  un d  900°. D ie  v e rsch iedenen  F e u c h t ig 
k e itsg eh a lte  des W in d e s  e rre ich te  m a n  d ad u rch , d aß  
d ie  T e m p e ra tu re n  im  S ä tt ig u n g sa p p a ra t v e rän d e rt 
w u rden . A u s  d e r Z a h le n ta fe l is t  e rs ic h t lic h , d aß  s ich  
g rößere  A u sb e u te n  an  A m m o n ia k  e rs t b e i T e m p e ra tu re n  
v o n  800 -  900° u n d  b e i A n w e n d u n g  g röß e re r W asse r
dam p fm eng en  (etwa 1 - 1  y2 g  a u f  1 g  B ren n s to ff)  er
gaben.

Z a h le n ta fe l 15.

V e r s u c h e  m i t  ü b e r h i t z t e m  W a s s e r d a m p f .  

N -G e h a lt  im  B re n n s to f f  1 ,18% .

W asserdam pf
N als N H ,Ofen auf 1 v B rennstoff

tem pera tu r zum in in %  des
Verdünnen R eaktion G esam t-N

'C g g
600 3,65 1,37 11,6
600 3,68 1,32 8,55
700 3,8 1,37 27,4
700 3,19 1,30 26,4
800 2,6 1,57 58,8
800 2,77 1,38 50,6
800 2,6 2,14 64
800 2,84 1,22 45,6
900 2,73 1,31 35,3
900 3,05 1,34 34,5

Z a h le n ta fe l 15 ze ig t d ie  E rg eb n is se  d e r V e rsu ch e  m it  
ü b e rh itz te m  D a m p f. D ie  A m m o n ia k a u sb e u te n  stiegen  

b is  a u f 64%  b e i 800°, um  d a n n  b e i 900° w ie d e r  z u rü c k 
zugehen. H ie r  ze ig te  s ich  d e u t lic h  d e r sch ü tzend e  

E in f lu ß  des W asse rdam p fe s . A b e r  a u ch  d e r W asse r
s to f f  des G ases d ü r ft e  n ic h t  ohne  E in f lu ß  se in , d en n  da, 
w o  das V e rh ä ltn is  v o n  reag ie rendem  W a sse rd a m p f 
a u f 1 g  B re n n s to f f  am  g rö ß te n  is t , ze ig t s ich  au ch  d ie  
g rö ß te  A m m o n ia k au sb eu te .

T ro tz d e m  b e im  le tz te n  V e rsu ch  b e i 900° d ie  M enge  
des V e rd ü n n u n g sd a m p fe s  a u f 1 g B re n n s to f f  re ch t hoch  
is t , ze ig te  s ich  d o ch  n u r  e ine v e rh ä ltn ism ä ß ig  ge ringe  
A m m o n ia k au sb eu te , w as  v e rm u ten  lä ß t ,  d aß  e in  T e i l  
des g eb ild e te n  A m m o n ia k s  t r o tz  d e r  g rüßen  V e r 
d ü n n u n g  schon  w ie d e r z e r fa lle n  ist.

Z a h le n ta fe l 16 z e ig t  d ie  E rg e b n is se  d e r V e rsu ch e  
m it  dem  h e iß k a lte n  R o h r ,  e in em  d u rch lo ch te n  E is e n 
ro h r  v o n  20  m m  Innendu rch m esse r, in  dem  K ü h l
sch langen  au f-  u n d  ab lie fen . D ieses  R o h r  w u rd e  v o n  de r 

e in en  S e ite  in  das R e a k t io n s ro h r  e in g e fü h rt;  d e r  U m 
la u f  des K ü h lw a sse rs  w u rd e  so ge rege lt, d a ß  das W asse r 
m it  e tw a  80° C  ab lie f. A u f  d iese  W e ise  e r fo lg te

N r.. 37

Z a h le n ta fe l 16.

V e r s u c h e  m i t  d e m  h e i ß k a l t e n  R o h r .  
N -G ehalt im B rennstoff 1,18%.

Gaszusam m ensetxung W asserdam pf
Ofen ;Rest Stickstoff] auf 1 g 

Brennstoff « !tem pe w f?5 S M ittelra tu r zum
V er

dünnen
in Re

C 02 CO H, c n 4 aktion m’S 32C5 o
°C ff R !s •«

700 17,8 10,0 28,2 2,5 1,16 0,81 56,8 1 55,5700 18,1 9,5 29,0 2,3 1,07 0,79 54,3
800 16,8 11,5 26,6 3,1 2,07 1,18 75,2
800 15,8 11,2 27,7 2,4 1,89 1,3 77,1
800 15,7 11,6 26,0 2,7 2,45 1,39 79,2 ■78,9
800 16,i 10,5 28,1 2,4 2,66 1,32 89,2
800 16,7 10,9 28,3 2,2 1,84 1,10 74
900
900

14,1
13,8

14,8
15,2

28,5
27,9

1,6
1,8

2,3
1,75

1,25
1,22

86,1
82,3 } 84,2

e ine  h in re ich en de  A b s ch re ck u n g  d e r Gase. D ie  V e r"  
suche w u rd e n  b e i 700, 800 u n d  900° a n g e s te llt  u n d  
ergaben  M it te la u s b e u te n  v o n  55, 79 u n d  84% . D ie  
W ir k u n g  des h e iß k a lte n  R o h re s  ze ig te  s ich  am  besten  
d a r in , d aß  es ge lang , n o ch  b e i 900°, w o  so n s t s ch on  e in  
Z e r fa ll des A m m o n ia k s  e in g e tre te n  w a r, d ie  besten  
D u rc h s ch n it ts w e rte  zu  e rha lten . B e i d ie se r T e m p e ra tu r  
w a r  s e lb s tv e rs tä n d lic h  a u ch  das  G as  am  besten , u. zw . 

w a r  d e r K o h le n o x y d g e h a lt ,  w ie  d ie  Z a h le n ta fe l ze ig t, 
b e t rä c h t lic h  höhe r a ls  b e im  M o n d v e r fa h re n , b e i dem  
im  a llg em e in en  e in  G as  e rze u g t w ird ,  w ie  es d e r im  
v o r lie g end en  F a lle  b e i 800° e rh a lte n en  Z u sam m en 
se tzung  en tsp r ich t.

W ie  s ich  aus Z a h le n ta fe l 16 e rg ib t, is t  es d u rch  das 

A b sch re ck u n g sv e rfa h ren  ge lungen , b is  zu  8 9%  des G e 
s a m ts t ic k s to ffs  des K o k s  a ls  A m m o n ia k  zu  gewännen. 
S achs  fo lg e r t  d ahe r aus se inen  V e rsu ch en , d aß  de r 
G e sa m ts t ic k s to ff  e ines B re n n s to ffs  b e i d e r  V e rg a sung  
in  G eg e n w a rt v o n  v ie l W a sse rd a m p f in  F o rm  v o n  A m 
m o n ia k  ab g espa lten  w ird . F e rn e r  w e rd e  h ie rd u rch  d ie 
A n s ic h t  R a u s  ü b e r d ie  B in d u n g  des S t ic k s to f fs  im  

K o k s  b e s tä t ig t;  d en n  nu r, w enn  d e r S t ic k s to f f  a ls 
K o h le n s to f fn it r it  im  K o k s  v o rh a n d e n  sei, se i es er
k lä r lic h ,  d aß  sä m tlic h e r S t ic k s to f f  in  G eg e n w a rt von  
W a sse rd a m p f a ls  A m m o n ia k  abg e sp a lte n  werde.

D ie  E rg eb n is se  d e r V e rsu ch e  v o n  Sachs d ü r ft e n  ein 
w e r tv o lle r  B e it ra g  zu r  A u fk lä ru n g  d e r S t r u k tu r  der 
K o h le  d a rste lle n . A b e r  a u ch  d ie  B e s t re b u n g e n  zu r 
bessern A u sw e rtu n g  d e r s t ic k s to f fh a lt ig e n  B re n n s to ffe  
w e rd en  aus ih nen  m a n ch e r le i A n re g u n g  e r fah ren . Sachs 
h a t b e re its  au ch  se lb s t V e rsu ch e  d a rü b e r a ng e s te llt, w ie  

das h e iß k a lte  R o h r  im  p ra k t is ch e n  G en e ra to rb e tr ie b e  
zu  v e rw e rten  sei. H ie rü b e r  so ll w e ite r  u n te n  noch  
b e r ich te t w erden.

M e t h a n  im  G e n e r a t o r g a s .

M a n  w a r  f rü h e r d e r A n s ic h t ,  d aß  das  im  G en e ra to r
gas a u ftre te n d e  M e th a n  aus den  E n tg a su n g sp ro d u k te n  

des B re n n s to ffs  h e rrüh re . A u s  den  V e rsu ch e n  von  
C le m e n t u n d  v o n  Sachs is t  jed o ch  e rs ic h t lic h , d aß  s ich  
das M e th a n  n a m e n t lic h  b e i d e r nassen V e rg a su n g  auch

G lückau f
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aus b e re its  en tgastem  B re n n s to f f  in  v e rh ä ltn ism ä ß ig  
b e t rä ch t lic h e n  M en g en  b ild e t  (vgl. Z a h le n ta fe l 11).

F ü r  d ie  M e th a n b ild u n g  ko m m en  fo lgende  R e a k t io n e n  
in  F rag e :

C  +  2 H 2 =  C H 4 
C O  +  4 H s =  C H 4 +  2 H 20  

2 C  +  2 H jO  =  C H .t +  C 0 2.
D ie  G le ich g ew ich tb e d in g u n g e n  fü r  d iese R e a k t io n e n  

s in d  besonde rs  v o n  M a y e r  u n d  A l t m a y e r 1 s tu d ie r t  

w o rden , d ie  fanden , d a ß  d ie  B i ld u n g  des M e th a n s  be i 
A n w e n d u n g  v o n  K a ta ly s a to re n  am  s tä rk s te n  b e i n ied r ig en  
T e m p e ra tu re n  (250 — 330°) v o r  s ich  geh t, w ä h re n d  es 
b e i h o h e m  T e m p e ra tu re n  zu m  g rö ß te n  T e i l  w ie d e r ze r
fä l l t  (bei 850° b e re its  zu  98,5% ).

C le m e n t u n d  A d a m s  s ch lie ß e n  aus ih re n  V e rsu chen , 
es sei n ic h t  u n w a h rsch e in lic h , d a ß  das M e th a n , das s ich  
be i n ie d e m  T e m p e ra tu re n  n u r  in  G eg e n w a rt v o n  K a t a 
ly sa to re n  b ild e , b e i h o h e m  T e m p e ra tu re n  au ch  ohne 
diese en tstehe. A u c h  D o w s o n  is t  d e r A n s ic h t ,  d aß  be i 
hohe r T e m p e ra tu r  M e th a n  b is  zu  gew issen  M eng en  

d u rch  u n m it te lb a re  V e rb in d u n g  v o n  W a sse rs to ff m it  
K o h le n s to f f  en ts tehen  k ö n n e2. B e i e inem  M e th a n g e h a lt  
v o n  1 -  2 % im  G enera to rgas  is t  es n ic h t  angäng ig , d ie  
U rsa ch e  in  e in e r u n v o llk o m m e n e n  E n tg a su n g  des K o k s  
zu  sehen. D ie  V e rm u tu n g  v o n  D o w so n  u n d  C lem en t 
h a t d ahe r v ie le s  fü r  s ich . M a n  w ir d  ann ehm en  können , 

d aß  d ie  B e d in g u n g en  fü r  das A u f t r e te n  des M e th a n s  im  
G enera to rgas  ä h n lic h  s in d  w ie  d ie  fü r  das des A m m o n ia k s . 
A u ß e r  a u f  d ie  A n w e se n h e it  g röße re r W a sse rd am p f-  bzw . 
W asse rs to ffm en g e n  w ir d  es d a ra u f ankom m en , d aß  d ie  
Gase b e i A u s t r i t t  aus dem  R e a k t io n s ra u m  ra sch  a b 
g e k ü h lt  w e rden , u m  e ine Z e rse tzung  des M e th a n s  zu  
v e rm e id en . D ie se  B e d in g u n g e n  haben  o ffe n b a r b e i den 
L a b o ra to r iu m sv e rsu ch e n  v o n  C le m e n t u n d  A d a m s  sow ie  
be i d en  V e rsu ch en  v o n  Sachs m it  dem  h e iß k a lte n  R o h r  

Vorge legen .

D i e  V e r s u c h e  a m  G a s g e n e r a t o r .

B is  z u m  E n d e  des  v e rflo ssenen  Ja h rh u n d e r ts  s in d  

d ie  V e rsu ch e , d ie  z u m  Z w e ck  e in e r w is sen scha ftlich en  
E r fo r s c h u n g  d e r G a sb ild u n g  am  G aserzeuger se lb s t an 
g e s te llt  w u rd e n , n u r  s p ä r lic h  gewesen. V o n  b le ib en d e r 
B e d e u tu n g  w a re n  w o h l n u r  d ie  A rb e ite n  v o n  E b e l  m e n  

(um 1840) u n d  d ie  v o n  B u n t e  (1878). E b e lm e n s  U n t e r 
su chungen  w a re n  v o rn e h m lic h  a u f d ie  Z u sam m ense tzung  
der G ase  b e i V e ra rb e itu n g  v e rs ch ie d en a rt ig e r  B re n n 

s to ffe  u n d  b e i A n w e n d u n g  g e w ö h n lich e r od e r m it  W asse r
d a m p f a n g e re ich e rte r V e rg a su n g s lu ft  g e r ich te t, w äh rend  
B u n te  in  d e r H a u p ts a c h e  den  E in f lu ß  ve rsch iedene r 
Z u g s tä rk en  a u f d ie  B e sch a ffe n h e it  d e r G ase  v e r fo lg te . 
S p ä te rh in  h a t te  d ie  in  A m e r ik a  au fgenom m ene  H e r 
s te llung  des k a rb u r ie r te n  W assergases n a ch  dem  L o w e 
v e rfa h re n  m e h r fa ch  U n te rsu ch u n g e n  ü b e r d en  E in f lu ß  
de r W in d g e s ch w in d ig k e it  a u f  den  K o h le n o x y d g e h a lt  d e r 
b e im  H e iß b la s e n  d e r B re n n s to f fs c h ic h t  s ich  ergebenden 
Gase g e ze it ig t, d ie  im  b eso nd e rn  n a ch  d e r E in fü h r u n g  
des D e llw ic k -F le is c h e rv e r fa h re n s  v e r t ie f t  w u rd en .

D e r  e rste , d e r d ie  G aszu sam m en se tzu ng  in  den  
e in ze lnen  H ö h e n zo n e n  des B re n n s to f fb e tte s  u n te r  ver-

1 J o u rn . f. G asbe l. 1909, S. JG6 ff.
2 D o w s o n  u n d  L a r t e r .  P ro d u ce r-G a s  1906, S. 26/7.

sch iedenen  B e tr ie b sb e d in g u n g e n  z u  erfassen  b e s tre b t 
w a r, ‘ is t  W e n d t  (1904). S e ine  V e rsu ch e  haben  zum  
e rs ten  M a l  e ine nähere  A u fk lä ru n g  ü b e r  d ie  im  
B re n n s to f fb e t t  he rrschenden  T e m p e ra tu re n  geb rach t. 
W e r t v o ll  is t  auch  e ine  a u f G ru n d  genaue r M essungen  
a u fg e s te llte  W ä rm e b ila n z  d e r G ase rzeu gung  u n te r  v e r
sch iedenen  B e tr ie b sb e d in g u n g en .

In  den  Ja h re n  1 9 0 6 - 1 9 0 8  fo lg te n  d ie  leh rre ich e n  
V e rsu ch e  von  B o n e  u n d  W h e e le r 1, d ie  ü b e r den  
E in f lu ß  w e ch se ln d e r M eng en  v o n  W a sse rd a m p f a u f d ie  
G a sb ild u n g  u n d  den  W irk u n g s g ra d  e ines G aserzeugers  
A u fs c h lu ß  gaben. D ie se  V e rsu che , d ie  an  e in em  H e iz 
gaserzeuger v o n  g roß em  D u rchm esse r a n g e s te llt  w o rd en  
w a ren , w u rd e n  d u rch  V e rsu ch e  v o n  N e u m a n n  e rgänzt, 
d ie  an  e inem  k le in e rn  K ra ftg a se rz e u g e r au sg e fü h rt 
w u rd e n 2. W e ite rh in  s in d  n o ch  d ie  b e re its  o b en  er
w ä h n te n  U n te rsu ch u n g e n  v o n  C le m e n t u n d  G r in e  
aus dem  Ja h re  1908 zu  nennen , d ie  ze ig ten , in  w e lch e r 
G rö ß e  V e rs ch ie d e n h e ite n  in  d en  T e m p e ra tu re n  u n d  in  

d e r G aszu sam m en se tzu ng  se lb s t in n e rh a lb  d e r g le ich en  
H ö h en zo n en  e ines G aserzeugers  v o n  g rö ß e rm  D u r c h 
m esser a u ft re te n  können .

Im  Ja h re  1912 v e rö ffe n t l ic h te  N e u m a n n  d ie  E r 
gebn isse e in e r w e ite rn  A rb e it ,  b e i d e r er s ich  zu m  
e rs ten  M a l das Z ie l g e se tz t h a tte , d ie  V o rg än g e  
im  G asg ene ra to r a u f G ru n d  des zw e ite n  H a u p ts a tz e s  
d e r T h e rm o d y n a m ik  zu  e r fo rs ch en 3. E s  is t  b e re its  
am  A n fa n g  d ieses B e r ic h ts  gesagt w o rd en , d aß  aus dem  
zw e ite n  H a u p ts a tz  d e r  T h e rm o d y n a m ik  in  V e rb in d u n g  
m it  dem  M assengesetz  fü r  d ie  G a s re a k t io n e n  G le ich u n g e n  
a b zu le ite n  s ind , in  denen d ie  K o m p o n e n te n  d e r G as
phase  fü r  d en  G le ic h g e w ic h tz u s ta n d  n a ch  F e s t le g u n g  
e ine r th e rm o d y n a m is ch  u n b e s t im m te n  K o n s ta n te n  d u rch  
den  V e rsu ch  a ls  F u n k t io n e n  v o n  D ru c k  u n d  T e m p e ra tu r  
d a rg e s te llt  s ind . D u rc h  d ie  V e rsu ch e  vo n  N e u m a n n  
so llte  n u n  fe s tg e s te llt  w e rden , w e lch e  U m s tä n d e  im  
p ra k t is ch e n  G en e ra to rb e tr ie b e  v o n  m a ßgebendem  E in 
f lu ß  a u f d ie  E r z ie lu n g  e ines G ases v o n  b e s t im m te r  
Z u sam m en se tzu ng  s ind . Im  besonde rn  s o llte  k la r 
ge leg t w e rden , v 'ie  w e it  s ich  d ie  im  G en e ra to r  u n te r  v e r 
sch iedenen  B e tr ie b sb e d in g u n g e n  (w echse lnden  W in d -  u n d  
D am p fm engen) a u ftre te n d e n  R e a k t io n e n  dem  G le ic h 
g e w ich tzu s ta n d  nähern . Z u  d iesem  Z w e ck  w u rd e n  
D r u c k  u n d  T e m p e ra tu r  sowde d ie  K o m p o n e n te n  d e r 
G asphase  in  ve rsch ie d enen  S ch ich th ö h e n  des G as
erzeugers b e s t im m t. F e rn e r  w 'ar es e r fo rd e r lic h , d ie  
d u rch g eb la senen  W in d -  u n d  W asse rd am p fm en g e n  zu  
messen. D a  d ie  n äh e rn  E rg eb n is se  d ie se r w e r tv o lle n  
A rb e it  in  d e r  L i t e r a t u r  m e h r fa ch  b e h a n d e lt  w o rd en  
s in d 4, so w ir d  es h ie r genügen , d ie  H a u p te rg e b n is se  he r
vo rzuheben . N a c h  N e u m a n n  z e r fä l lt  d e r z e it lic h e  V e r la u f  
d e r R e a k t io n e n , d ie  b e i d e r  G ase rzeugung  im  G e n e ra to r  
s ta t t f in d e n , in  zw-ei A b s ch n it te .  D e r  e rste  T e i l  sp ie lt  
s ich  im  B re n n s to f fb e t t  in  G egem vart d e r  K o h le ,  d e r  
zw e ite  im  fre ie n  G asraum  äp. B e i d e r  z u m e is t  ü b lic h e n  
V e rg a su n g  u n te r  B e im is c h u n g  v o n  W a sse rd a m p f z u r  
V e rg a su n g s lu ft  s in d  n a ch  A u fz e h ru n g  des L u f t -

1 v g l. h ie rü b e r  und  ü b er d ie  W cu d tsc h en  V ersu ch e  G lü c k a u f 1911* 
S. 1559 ff.

2 v g l. Z. d. V er. d. Ing . 1911. S. 892.
3 s. N e u m a n n :  D ie  V orgänge  im  G a sg e n e ra to r  au f G rund  des 

z w eiten  H a u p tsa tz e s  d e r  T h e rm o d y n a m ik , 1912, H a b ilita tio n s sc h rif t.
•i s. S tah l u . E ise n  1913, S. 394: Z. d. V er. d. In g . 1913, S . 291 ff.
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Saue rs to ffs  in n e rh a lb  d e r B re n n s to f fs c h ic h t  zw e i che
m ische  G le ich g e w ich te  m ög lich , n ä m lic h  das G le ic h 
g ew ich t d e r  G ase  u n te re in a n d e r u n d  das  G le ich g e w ic h t 
d e r  G ase  m it  dem  festen  K o h le n s to f f ,  en tsp re ch en d  den 
R e a k t io n sg le ich u n g e n  

C O ,  +  H 2 ± ^ C O  +  H 20  u n d  C  +  C 0 2 ± 5: 2 CO .

E s  is t v o n  vo rn h e re in  e rs ic h t lic h , d aß  d ie  Z u sam m en 
se tzung  des G enera to rgases  in n e rh a lb  des B re n n s to f f 
b e tte s  v o n  dem  V o rw a lte n  d e r e inen  o d e r d e r  ände rn  
R e a k t io n  ab hän g ig  se in  m uß. D a  n a ch  d e r E r fa h ru n g  
d ie  G e s ch w in d ig k e it  d e r  in  d e r  G asphase  s ic h  a b sp ie le n 
den  W asse rg a s re a k tio n  in  G eg e n w a rt v o n  g lü h e n d e r 
K o h le  b ed e u te n d  g rö ß e r is t  a ls  d ie  d e r  R e a k t io n  
C  +  C 0 2 f b f  2 C O , so w a r  es w a h rs ch e in lich , d aß  d e r 
W asse rg a s re a k tio n  b e im  G en e ra to rp ro zeß  d ie  fü h ren d e  
R o l le  zu k om m t. D a  N e u m a n n  im  G egensa tz  zu  se inen  
V o rg än g e rn  a u ch  d ie  K o n z e n t ra t io n  des W asse rd am p fe s  
in  den ve rsch iedenen  Z o n en  des G en e ra to rs  gem essen 
h a tte , v e rm o ch te  er fe s tzu s te lle n , w ie  w e it  d ie  R e a k t io n  

je w e ilig  v o rg e sch r it te n  w a r. E s  ze ig te  s ich , d aß  d ie  
W a sse rg a s re a k tio n  ta ts ä c h lic h  v o rw ie g t ,  w e n n  au ch  
d as  G le ic h g e w ic h t  en tsp re ch en d  dem  A u s d ru c k

Iv =  J n r r j  n ic h t  in  a lle n  F ä lle n  e r re ich t w ird . 
[C O ,] [H ,]

N e u m a n n  fa n d  fe rner, d aß  fü r  den  E in t r i t t  des 
G le ich g ew ich te s  d e r T e ild r u c k  des W a sse rd am p fe s  in  
dem  D a m p flu ftg e m is ch , d en  e r k u r z  a ls  » A n fa n g k o n ze n 
t ra t io n  des W asse rdam pfes«  b e ze ich n e t, u n d  d ie  L u f t 
g e s ch w in d ig k e it  m aßg eb end  s ind .

D ie  V e rsu ch e  N e u m a n n s  b e s tä t ig e n  fe rn e r d ie  a lte  
E r fa h ru n g s ta ts a ch e , d aß  fü r  d ie  G a s b ild u n g  e ine  hohe 
B re n n s to f fs c h ic h t  v o n  V o r t e i l  is t , d a  s ich  d ie  V e rg a su n g  
des fes ten  K o h le n s to ffs ,  d ie  D a m p fz e rse tzu n g  u n d  d ie  
R e d u k t io n  d e r K o h le n sä u re  b is  in  höhe re  B r e n n s to f f 
s ch ich te n  erstre cken . Im m e rh in  is t  d ie  B e sch a ffe n h e it  des 
K ra ftg a s e s  in  hohem  M a ß e  v o n  se ine r Z u sam m en se tzu ng  
in  d e r  u n te rs te n  he iß en  Zone  abhän g ig , da  d ie  V e r 
ände rungen , d ie  d e r  G a ss tro m  in  den  höhe r lie genden  
S ch ich te n  e r fä h r t , n u r  z u sä tz lic h e r A r t  s ind . H ie ra u s  

e rk lä r t  s ich  au ch  d ie  W ic h t ig k e it ,  d ie  d ie  W asse rg a s
re a k t io n  fü r  d ie  gesam te  G aserzeugung  b e s itz t ,  d a  sie 

zu m e is t d ie  G asphase  d e r u n te rs ten  S ch ich t fe s t leg t.

D a s  V e rh ä ltn is ,  in  dem  d ie  G a sb e s ta n d te ile  in  dem  
fü r  d as  G le ich g e w ic h t g ü lt ig e n  A u s d ru c k

K  =  J w f P j  zu e in an d e r stehen , h än g t fü r  e ine
Lv-OgJ l**oj

b e s t im m te  T e m p e ra tu r  in  e rs te r L in ie  v o n  d e r A n fa n g s 
k o n ze n tra t io n  des W asse rd am p fe s  in  dem  e ingeb la senen  

D a m p flu f tg e m is ch  ab. J e  k le in e r  d iese is t , d e s to  
m e h r t r it t  d e r  W asse rd a m p fg e h a lt  gegen das  g e b ild e te  
K o h le n o x y d  zu rü ck . E s  k o m m t d em n ach  n ic h t  n u r  
a u f  E r re ic h e n  des G le ich g e w ic h ts  an , s o n d e rn  d ie  V e r 

hä ltn is se  s in d  so zu  w äh le n , d aß  v o n  den  b e id e n  m ög 
lic h e n  R e a k t io n e n  des K o h le n s to f fs  m it  W a sse rd a m p f 
C  +  H 2 0  =  C O  +  H 2 u n d  C  +  2 H 2 0  = C O s +  H ,  
d ie  e rste  ü b e rw ieg t. H ie r a u f  k a n n  m a n  d u rch  r ic h t ig e  
B e m essung  des e ingeb la senen  W asse rd am p fe s  b e 
s t im m e n d  e in w irk en . R e c h t  k la r  w e rd e n  d iese V e r 
h ä ltn is se  d u rch  d ie  i n  Z a h le n ta fe l 17 a u fg e fü h rte n  V e r 
su ch szah len  e r lä u te rt , in  d e r  d ie  G asphase  d e r u n te rs te n

u n te rsu ch ten  S ch ich t, H e iz w e r t  u n d  T e m p e ra tu r  a ls  
F u n k t io n e n  d e r A n fa n g s k o n z e n tra t io n  des W a sse r
d am p fe s  d a rg e s te llt  s ind . M it  A b n e h m e n  des le t z te m  
s te ig t d e r A n te i l  des K o h le n o x y d s  b e i s in ken d e m  K o h le n 
säure- u n d  W a sse rd am p fg e h a lt ra sch  u n d  d e r H e iz w e r t  
des G ases n im m t b e t rä c h t l ic h  zu . Im  p ra k t is c h e n  
G ase rzeu ge rbe tr ie b  k o m m t es a lso  in  e rs te r L in ie  a u f  

d ie  r ic h t ig e  W a h l v o n  D a m p f  u n d  L u f t  an, d a  hohe  
T e m p e ra tu r  a lle in , w ie  d e r V e rs u c h  7 ze ig t , a u ch  b e im  

E r re ic h e n  des- G le ich g e w ic h ts  in  d e r  G asphase  e ine 
B i ld u n g  v o n  v ie l K o h le n sä u re  u n d  W a sse rd a m p f n ic h t  
au ssch lie ß t.

D e r  s ch äd lich e  E in f lu ß  e in e r z u  re ic h lic h  bem essenen 
D a m p fz u fu h r  w ir d  um som eh r h e rv o r t re te n , je  g e r in ge r 
d ie  S ch ü tth ö h e  is t , d a  d a n n  dem  in  d e r  u n te rn  Z one  
e rzeug ten  G as  d ie  M ö g lic h k e it  fe h lt ,  d en  Ü b e rs c h u ß  
an  W a sse rd a m p f u n d  K o h le n sä u re  in  W a sse rs to ff  u n d  
K o h le n o x y d  um zuse tzen . In  Ü b e re in s t im m u n g  m it  
f rü h e m  F o rs c h e m  fa n d  N e u m a n n , d aß  e in  Z u sa tz  v o n  

e tw a  0,4 k g  W a sse rd a m p f a u f  1 k g  K o h le  das  beste; 
G as  lie fe rt .

Z a h le n ta fe l 17.

Versuch N r. . . . 7 8 9 10 11 12

A nfangskonzentra- 
tion des W asser
dam pfes . . . . 0,335 0,244 0,184 0,140 0,137 0,117

E ingeblasene 
Luftm enge (15°, 
1 a t ) . . . . cbm 36,8 56,3 81,9 113,4 128,0 147,3-

Gas- COs Vol.- % 8,81 8,39 6,88 5,26 4,73 4,11
zu- CO 11,68 16,10 20,22 24,02 25,35 25,84

sam- H a 12,12 11,39 10,31 9,49 9,09
0,28

9,19'
men- CH+ „ 0,23 0,26 0,27 0,28 0,29-
set- HjO „ 22,60 14,35 9,46 5,99 5,28 4,15-
zung N , 44,56 49,51 52,86 54,96 55,27 56,42

T em p era tu '. . °C 1120 1180 1220 1260 1280 1290'
G leichgewichtkon

s tan te  K . . . . 2,05 2,27 2,42 2,57 2,64 2,68
K 1 = [CO][HsO]

[CO’][H,,] 2,47 2,42 2,70 2,88 3,12 2,84

un te re r H eizw ert 
für 1 cbm . . W E 720 863 919 978 1000 1005

vergaster K ohlen
stoff . . . kg /st 7,00 11,36 17,69 25,35 28,60 33,00'

W asserdam pf auf 
1 kg C . . - k g 1,820 1,105 0,708 0,495 0,459 0,379'

D u r c h  d ie  U n te rsu ch u n g e n  is t  fe rn e r k la rg e le g t  
w o rd en , d aß  d ie  W ic h t ig k e it  des K o h le n s ä u re -K o h le n 

o x y d g le ich g e w ic h ts  C  +  C O s ± 5; 2 C O  b e i d e r  G a s
e rzeugung  gegen d ie  W asse rg a s re a k tio n  z u rü c k t r it t ,  d a  
d ie  z u r  V e r fü g u n g  s tehenden  Z e ite n  d en  E in t r i t t  d es  
e rs te m  n ic h t  g es ta tten . N e u m a n n  b e to n t  d a h e r eben
fa lls , d a ß  m a n  d ie  b e i d e r U n te rs u ch u n g  des K o h le n 

s ä u re -K o h le n o x y d g le ic h g e w ich ts  e rh a lte n en  E rg e b n is s e  
n ic h t  u n m it te lb a r  a u f  d ie  V o rg än g e  im  G ase rzeu g e r 

ü b e rtra g e n  d ü r fe  u n d , w ie  m a n  h in zu se tze n  k a n n , u m 
sow en ige r, m jt  je  g röße rm  W a sse rd a m p fz u sa tz  m a n  
a rb e ite t . D e n n  in  den  m it  L u f t  a lle in  b e tr ie b e n e n  
G aserzeugern  w ir d  d ie  E in s te llu n g  d ieses G le ic h g e w ic h ts  
n ic h t  d u rch  e ine a n d e re 's ich  in  d e r  G asphase  a b sp ie le n d e
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R e a k t io n  b e e in f lu ß t. B e im  re in en  L u f t b e t r ie b ,  w ie  er 
j e t z t  b e isp ie lsw e ise  b e i d en  G ase rzeu ge rn  m it  S ch la ck e n 
sch m e lzu n g  d u rch g e fü h r t  .w ird , k a n n  m a n  d ah e r d ie  
v o n  B o u d o u a rd  u n d  d en  ä nd e rn  F o rs c h e m  e rm it te lte n  
Z a h le n  seh r w o h l z u r  B e u r te i lu n g  des G en e ra to rg ang e s  
he ran z iehen .

D a r f  m a n  e in e rse its  d ie  im  v o rs te h en d en  w ie d e r"  
gegebenen  w e se n t lic h e n  E rg e b n is se  d e r  A r b e it  N e u 
m ann s  a ls  e inen  w e r tv o lle n  B e it r a g  z u r  E r fo r s c h u n g  d e r 
im  In n e rn  d e r B re n n s to ffs ä u le  e ines G aserzeugers  s ic h  a b 
sp ie lend en  V o rg ä n g e  ansp rechen , so w ir d  m a n  an d e rse its  
d en  S ch lu ß fo lg e ru n g e n , d ie  e r au s  d e r  Z u sa m m en se tzu n g  
des G ases im  fre ie n  G a s rau m  z ie h t, b is  a u f  w e ite re s  
zw e ife ln d  gegenübe rstehen . B e i s ä m t lic h e n  V e rsu ch e n  
ze ig te  s ich  n ä m lic h  e in e  A b n a h m e  des K o h le n o x y d -  
u n d  e ine Z u n a h m e  des K o h le n sä u re g e h a lte s  n a ch  E i n 
t r i t t  des G ases in  den  fre ie n  G asraum . N e u m a n n  g la u b t , 

d ie se T a tsa ch e  a u f den  Z e r fa ll e in e sT e ile s  des K o h le n o x y d s  
n ach  d e r G le ich u n g  2 C O  C 0 2 +  C  zu rü c k fü h re n  
zu  m üssen. D ie s e r  A n n a h m e  s te h t  a b e r d ie  T a ts a ch e  
entgegen, d aß  d ie  G e s ch w in d ig k e it  d ie se r U m se tzu n g  
b e i T e m p e ra tu re n  v o n  600  — 800°, w ie  sie d ie  G ase 
be im  V e r la ssen  d e r  K o h le n s c h ic h t  h a tte n , seh r 
ge r ing  is t , so d aß  d e r b e o b a ch te te  R ü c k g a n g  des H e iz 
w e rte s  d e r G ase  b is  zu  27 % s ch w e r lic h  a u f d en  Z e r fa ll  des 
K o h le n o x y d s  z u rü c k z u fü h re n  se in  w ird . W o h l h ä t s ich  
au ch  b e i änd e rn  V e rs u c h e n 1 a n  G ase rzeu ge rn  e ine  gew isse 

A b n a h m e  des H e izw e rte s  des B re n n s to f fs  n a ch  V e r 
lassen  d e r B re n n s to ffs ä u le  ergeben , ab e r b e i n o rm a lem  
B e tr ie b e  h a t es s ich  d o ch  s te ts  n u r  u m  e in ig e  P ro z e n t  
g ehande lt. D ie  E r k lä r u n g  v o n  N e u m a n n  h a t d a h e r 
auch  in  F a c h k re is e n  m e h r fa ch  W id e rs p ru c h  h e rv o r
g e ru fen 2, u n d  es b le ib t  a b zu w a rten , o b  N e u m a n n  seine 
A u ffa s su n g  d u rch  w e ite re  V e rsu ch e  zu  s tü tz e n  verm ag .

D u r c h  d ie  v o rs te h e n d  besp rochene  A r b e it  v o n  N e u 

m a n n  w u rd e  au ch  S a c h s  d a zu  angereg t, d ie  Z u sam m en 
setzung  d e r G ase  in  ve rsch iedenen  Z o n en  e ines G as
erzeugers zu  u n te rsu ch en  u n d  d ab e i n a m e n t lic h  a u ch  den  
G rad  d e r A m m o n ia k e n tw ic k lu n g  in  d en  ve rsch iedenen  
H ö h e n  zu  v e r fo lg en . Z u  d iesem  Z w e c k  en tn ah m  er im  
A n s c h lu ß  a n  d ie  oben  b e sp ro ch enen  L a b o ra to r iu m s 
versuche  m it  H i l f e  e ines in n e n  g e k ü h lte n  R o h re s  be i 
e inem  G ü ld n e r-S au g g a sg en e ra to r  G a sp ro b en  aus fü n f  
Zonen. Z o n e  0 la g  20 cm , d ie  Z o n en  I  — I V  be fanden  
s ich  55 ,73 , 92 u n d  1 22 cm  ü b e r  dem  R o s t .  V o r  dem  E in 
t r it t  d e r  G ase  in  d en  S k ru b b e r  (Zone V ) w u rd e n  d iese 
ohne K ü h lu n g  abgesaug t. E s  w u rd e n  zw e i V e rsu ch s 
re ihen  an g e s te llt , u. zw., m it^ K o k s  u n d 'Jm it  A n th ra z it .

Z ah le n ta fe l. 18 ze ig t d ie  E rg e b n is se  m it JK o k s .  H ie ra u s  
is t e rs ic h t lic h , d aß  d ie  A m m o n ia k e n tw ic k lu n g  in  fa s t  
a lle n  F ä lle n  in  Z one  I  am  s tä rk s te n  w a r , w o ra u f  s ie  nach  
oben h in  abnah m . G e r in g  im  V e rh ä ltn is  zu  d en  in  Z one  I  
e rz ie lten  w a re n  im m e r d ie  A m m o n ia k a u s b e u te n  aus 
dem  in  Z one  V  a b g e fü h rte n  Gas. A u s  d ie se r s tä n d ig en  
A b n a h m e  d e r A m m o n ia k a u sb e u te  v o n  u n ten  n a ch  oben  
geh t h e rvo r, d a ß  das A m m o n ia k ,  das s ich  in  d en  u n te rn

1 z. B . von  W e n d t ,  C l e m e n t  u n d  G r  i  n  e u n d  in  le tz te r  Z e it 
au ch  von S a c h s ,  w ie  im  fo lg en d en  a u ig e fü h r t  w ird .

2 J .  H u d l e r  s u c h t d ie  B e o b a c h tu n g  d a m it zu  e rk lä re n , daß  d ie 
K ern g ase , d ie  N eu m an n  w ohl a u ss c h lie ß lich  u n te rs u c h t h a tte ,  s ich  im  
fre ien  G asrau m  m it  den  e inen  h o h en  K o h ie n sä u re g e b a l t au fw e isen d en  
R andgosen  g e m is c h t h ä t te n ;  v g l. F e u e ru n g s te c h n ik  1913, S. 425.

Z a h le n ta fe l 18.

V e r s u c h e  a m  G ü l d n e r g e n e r a t o r  m i t  K o k s .  

N -G e h a lt  im  B ren n s to ff 1,10%.

■ao
Zone

G aaan a ly se
R es t

<o oo
® «n

■ ® 
oSs;1--3 3 S o-i 

B.So
tu
!>

Nr. co 2 CO H 2 ch4 o 2 N
*3 d

« o s
Tl/cbm

Q ä
l

0 5,8 24,9 12,2 0,2 56,9 1071 1000 51,6

1.
I 4,4 26,7 12,5 0,4 0,1 65,9 1067 1000 58,8
II 3,8 28,9 13 0,4 53,9 1 247 1000 39,5
I I I 2,2 30,3 13,8 0,6 53,1 1327 800 27,9
V 4,5 28,1 13,8 0,6 53 1260 800 20,4

o 4,8 29,5 7,8 0,2 57,7 1114 500 29,9
I 3,2 30,5 8,8 0,3 57,2 1179 500 39,8

2. I I 2,2 32 9,5 0,3 56 1 243 500 19,75
I I I 2,2 32 9,6 0,5 55,7 1 263 700 12,35
V 3,7 29,4 8,9 0,3 57,7 1149 700 9,2

o 7,8 22,3 10 0,6 0,8 58,5 986 500 43,8
I 5,9 24,8 10,8 0,6 0,4 57,5 1083 1000 53

3. II 4,1 27,3
29,9

11,3 1,1 56,2 1214 500 34,5
I I I 3,6 12,7 0,8 53 1304 500 14,5
V 5,9 28,2 12 0,8 53,1 1233 500 10,2

I 7,5 20,2 14 0,8 57,5 974 1000 71
I I 6,4 21,7 15.4

17.4
16.5

f 56,5 1056 1000 61,2
4. I I I

IV
5,2
6,9

21
20,3

56,4
55,6

1 085 
1 041

1000
800

36,4
30,1

V 7,4 20,1 16 56,5 1022 800 27,8

I 5,0 27,5 9,3 1,2 57 1 178 500 42
I I 4,8 28,2 10,8 1,0 55,2 1221 500 32,2

5. U I 3,1 30,0 10,8 0,9 55,2 1267 800 18,9
IV 4,9 28,8 9,5 0,9 55,9 1 197 500 16,2
V 4,7 29,0 9,3 0,9 56,1 1198 500 18,75

B r e n n s t o f f  Z u s a m m e n s e t z u n g :

C =-87,49, H ,=  1,0 S =  0,82 N = l,1 0 , W asser = 1 ,3 7 , Asche 
=7,45% , H eizw ert =  7 400 W E, K orn =  60-70  mm.

B re n n s to ffs ch ic h te n , d ie  d e r  V e rg a su n g  in  hohe rm  

M a ß e  u n te r lie g e n  a ls  d ie  o b em , in  g ro ß e m  M en g e n  e n t
w ic k e lt  a ls  in  d en  o b em , b e im  A u f  s te igen  d u rch  den  
g lü h e n d en  B r e n n s to f f  u n d  d u rch  d ie  he iß en  O fen w än d e  
zum  g roßen  T e i l  w ie d e r ze rse tz t w ird . S eh r ä h n lic h  is t 
d as  G e sa m tb ild  d e r V e rsu ch e  m it  A n th ra z it .

Im  H in b l i c k  a u f  d ie  A r b e it  N e u m a n n s  is t  es in te r 
essant, d a ß  a u ch  d ie  V e rsu ch e  v o n  S achs  e ine A b n a h m e  
des K o h le n o x y d g e h a lte s  des G ases n a c h  V e r la ssen  des 
B re n n s to ffb e tte s  e rken nen  lassen. D ie se  A b n a h m e  is t  

je d o ch  im  V e rg le ic h  zu  d en  Z a h le n  N e u m a n n s  gering . 
Sachs s u c h t  d iese  Ä n d e ru n g  des K o h le n o x y d g e h a lte s  
d a m it  zu  e rk lä re n , d aß  sow oh l m it  d e r fr is ch en  B e 
s ch ic k u n g  a ls  a u ch  im  B re n n s to f f  se lb s t im m e r e ine  ge
w isse  M eng e  S a u e rs to ff in  den  G aserzeuger e in g e fü h rt 
w e rde , d ie  d o r t  m it  dem  G as  in  R e a k t io n  tre te  u n d  
d ie  R ü c k b i ld u n g  d e r K o h le n sä u re  veran lasse .

U m  d ie  E rg e b n is se  d e r L a b o ra to r iu m s v e rs u c h e  in  
g röße rm  M a ß s ta b e  an  e inem  G asg ene ra to r n a ch zu p rü fe n , 

fü h r te  Sachs n o ch  w e ite re  V e rsu ch e  an  e inem  he i d e r 
F irm a  B e n z  &  C ie . in  M a n n h e im  b e f in d lic h e n  G as-
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Z a h le n ta fe l 19.

W in d m e n g e  10 cb m /s t.
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COs CO H s CH, Oa
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x o
CO ®
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Koks . . 5,66 5,4 800-850 16,7 13,3 25,5 1,8 0,8 1220 1,24 58,85
3,75 2,3 800 15,6 14,5 20,0 1,1 0,4 1100 1,24 42,9

A nthrazit 3,66 2,3 850-900 6 22,4 13.2
18.2

1,2 2,2 1200 1,27 65.1
74.2

B raun
kohle .

5,71 3 1000 4,4 23,9 0,5 0,5 1238 1,27

6,3 3,4 800 14,6 18,5 21,2 1,9 0,6 1290 0,9 53,95

.« 10 7,5 800 16,8 10,4 — — 1230 0,9 66,43

B rennstoffzusam m ensetzung:
K oks: C =  76,69, H s =  0,81, S =  0,88, N =  1,24, W asser =  

1,5%, Asche =  17,93%, H eizw ert =  6379 W E, K orn =  
30—50 mm.

A nthraz it: C =  85,75, H 2 =  3,48, S =  0,S6, N =  1,27, 
W asser =  1,08, Asche =  5,66%, H eizw ert =  7830 W E, 
Korn =  25—35 mm.

Braunkohle: C = 5 5 ,8 (k  H a = 4 ,1 2 , S =  0,50, N  = 0,9,
W asser =  12,32, Asche =  4,52%, H eizw ert =  4772 W E, 
B riketts.

erzeuger v o n  360 m m  S ch a ch tw e ite  aus, be i dem  d ie  
V e rg a su n g  in  ä h n lic h e r  W e ise  w ie  nach  dem  M o n d v e r 
fa h ren  d u rch g e fü h r t  w u rd e . D e r  H a u p tu n te rs ch ie d  

gegenübe r dem  le tz te m  b e s ta n d  in  d e r A b fü h ru n g  

d e r Gase d u r c h  das h e iß k a lte  R o h r ,  das in  G e s ta lt  
e ines d o p p e lw a n d ig e n  R o h re s  m it  W a sse rk ü h lu n g  von  
d e r G a sa b zu g ö ffn u n g  aus b is  350 m m  ü b e r dem  R o s t  
in  d en  S ch a ch t h in e in rag te . D ie  T e m p e ra tu re n , d ie  in 
d e r B r e n n s to f fs c h ic h t  he rrsch ten , k o n n te n  in  e ine r 

H ö h e  v o n  50 m m  ü b e r d e r U n te r k a n te  des R o h re s  
m itte ls  E in fü h r u n g  e ines e le k tr is ch e n  T h e rm o m e te rs  
d u rch  e in  in  d ie  G e n e ra to rw a n d  g eb oh rte s  L o c h  u n d  
d ie  T e m p e ra tu re n  in  h o h e m  Z onen  d u rch  E in fü h r u n g  
des P y ro m e te rs  v o n  d e r D e ck e  aus gem essen  w erden . 
D ie s  is t  a u ch  in so fe rn  b em erken sw ert, a ls  ü b e r T e m 

pera tu rm essungen  in n e rh a lb  d e r B r e n n s to f fs c h ic h t  be i 
e inem  a u f N e b e n p ro d u k te  b e tr ie b e n e n  G aserzeuger 
b ish e r n ic h ts  b e k a n n t  g ew o rd en  ist. D ie  E rg eb n is se  de r 
V e rsu ch e  (s. Z a h le n ta fe l 19), d ie  Sachs n o ch  a ls  v o r 
lä u f ig  ans ieh t, ze igen im m e rh in , d a ß  schon  an  6 0 - 7 0 ° / o 
v o m  S t ic k s to f fg e h a lt  des B re n n s to f fs  a ls  A m m o n ia k  
gew onnen  w u rd e n , u n d  zw a r  be i b e t rä c h t l ic h  ge r ingerm  

D a m p fv e rb ra u c h  a ls  b e i dem  V e r fa h re n  v o n  M o n d .

(Fo rts , f.)

D i e  R e c h t s l a g e  d e r  V e r l e i h u n g  v o n  S t e i n k o h l e  a n  d e n  p r e u ß i s c h e n  S t a a t  n a c h  d e m  

g e g e n w ä r t i g e n  S t a n d e  d e r  G e s e t z g e b u n g .

Von G crichtsasscssor B e k u h rs ,  juristischem  H ilfsarbeiter beim  Kgl, O berbergam t in Halle.
D e r  p re u ß is ch e  B e rg f is k u s  h a t b is  A n fa n g  d e r n eu n 

z ig e r Ja h re  des v o r ig e n  J a h rh u n d e r ts  in  e inem  reser
v ie r te n  F e ld e  b e i W e t t in  im  S aa lk re is  S te in k o h le n b e rg b a u  
b e tr ieben . In fo lg e  E r lie g e n s  d ieses B e rg b au e s  n a ch  
dem  fa s t v o lls tä n d ig e n  V e rh ie b  d e r an s tehen den  K o h le  
h aben  d ie  S tä d te  W e t t in  u n d  L ö b e jü n  g roße  w ir t 
s ch a ft lic h e  N a c h te ile  e r lit te n . D a h e r  is t  d ie  F ra g e  
a u fg e ta u ch t, o b  s ic h  d e r p reuß isch e  S ta a t (Berg fiskus) 
n ic h t  d o r t  d u rch  neue M u tu n g e n  a u f S te in k o h le  im  
be rg fre ie n  F e ld  im  A n s c h lu ß  an  das re se rv ie rte  F e ld  
B e rg w e rk se ig e n tu m  zu m  Z w e ck  d e r G e w in n u n g  v o n  
S te in k o h le  v e rs ch a ffe n  kann . D ie  R e ch ts la g e  is t  n a ch  
dem  g egenw ärtig en  S ta n d  d e r G ese tzgebung  zw e ife lh a ft  
u n d  s o ll im  fo lg enden  e rö rte rt  w erden .

D u r c h  das A llg e m e in e  B e rggese tz  fü r  d ie  p re u ß is ch e n  
S ta a te n  in  d e r F a s su n g  vom  24. J u n i  1865 w a r  de r 
G ru n d s a tz  d e r B e rg b a u fre ih e it  s ä m tlic h e r im  § 1 a u f
g e fü h lt e r  M in e ra lie n , z u  den en  au ch  d ie  S te in k o h le  
g eh ö rt, a u fg e s te llt . D ie se r G ru n d sa tz  w u rd e  im  besondern  
aus v o lk s w ir ts c h a ft lic h e n  G rü n d e n  d u rch  d ie  sogenann te  
le x  G a m p  vo m  5. J u l i  1905 b e zü g lic h  d e r S te in k o h le  
u n d  d e r S a lze  (S te in sa lz  u n d  K a lis a lz )  b e k a n n t lic h  
in so fe rn  d u rch b ro ch e n , a ls  d ie  A n n a h m e  vo n  M u tu n g e n  

a u f  d iese M in e ra l ie n  u n te r  gew issen e rschw erenden  
B e d in g u n g e n  n u r  n o ch  a u f  d ie  D a u e r  v o n  zw e i Ja h re n  
se it dem  In k ra f t t re te n  d ieses Gesetzes fü r  zu lä ss ig

e rk lä r t  w u rde . In  V e r fo lg  d ieses G esetzes e rg in g  nach  
A b la u f  de r be id en  Ja h re  d ie  N o v e lle  zum  A llg e m e in e n  

B e rggese tz  v o m  18. J u n i  1907. D a n a ch  s te h t d ie  A u f 
su chun g  u n d  G e w in n u n g  d e r S te in k o h le  in  P re u ß e n  
m it  A u sn ah m e  d e r P ro v in z e n  O s tp reu ß e n , B ra n d e n b u rg , 
P o m m e rn  u n d  S ch le sw ig -H o ls te in  a lle in  dem  S ta a t  zu 
(§ 2, A b s . 1, A B G .) .  Z u  b em erken  is t  h ie r, d a ß  s ich  
d iese V o r s c h r i f t  s e lb s tv e rs tä n d lic h  n ic h t  a u f  den  
G e ltu n g sb e re ich  des G eb ie te s  b e z ie h t, in  dem  das  K u r 
fü r s t l ic h  S ächs ische  M a n d a t  v o m  19. A u g u s t  1743 
G ese tze sk ra ft h a t u n d  d ie  S te in k o h le  dem  G ru n d e ig e n 
tü m e r gehö rt. D e r  A b s . 3 des § 2 a. a. O . b e s t im m t 
nu n  w e ite r , d a ß  dem  S ta a t 250 M a x im a lfe ld e r  an  S te in 

ko h le  V o rb e h a lte n  b le iben , um  deren  V e r le ih u n g  der 
S ta a t  b in n e n  d re i J a h re n  n a ch  In k ra f t t r e te n  d e r G e 
se tzesnove lle  a u f G ru n d  d e r e r le ich te r te n  V o rs c h r if te n  
des § 38 b  A B G .  n a ch zu su ch en  h a tte  u n d  a u c h  ta t 
s ä ch lic h  n a chg e su ch t ha t. Im  ü b r ig e n  s o ll a b e r n ach  
§ 2, A bs . 4, der S ta a t  das R e c h t  d e r  A u fs u c h u n g  u n d  
G e w in n u n g  d ieses .M inera ls an  ande re  Pe rso n en  ü b e r
tragen . D ie  O rd n u n g  d iese r Ü b e r t r a g u n g  is t  e inem  

besonde rn  G ese tz  V o rb eha lten , das b ish e r n ic h t  e r
gangen ist.

E s  en ts teh t d ahe r d ie  F ra g e , o b  d e r S ta a t  a u ch  ohne 
B e stehen  dieses G esetzes z. Z., n a ch d e m  ih m  d ie  
v o re rw ä h n te n  250 F e ld e r  in zw is ch en  in n e rh a lb  de r v o r 
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geschriebenen Frist verliehen worden sind, das Recht 
hat, Bergwerkseigentum an Steinkohlenvorkommen im 
bergfreien Felde der vorbezeichneten Provinzen zu 
erwerben, und welche Vorschriften für ein etwaiges 
Mutungs- und Verleihungsverfahren in Betracht kommen. 
Dabei wird es darauf ankommen, zu untersuchen, wie 
das Wort »Aufsuchung« im § 2 ABG. bergrechtlich auf
zufassen ist. Eskens1 meint, es sei in Verbindung mit 
dem Wort »Gewinnung« unzweifelhaft der Fassung 
des § 54 ABG. entlehnt worden und bedeute also nur 
das Aufsuchen des Minerals im bereits verliehenen 
Feld, nicht etwa sei damit das Schürfen nach diesem 
Mineral gemeint; vielmehr bilde die sedes materiae, für 
das alleinige Recht des Staates zu schürfen, die Be
stimmung des § 3 ABG., wonach auch das Schürfen nach 
Steinkohle nur dem Staat zusteht. Ist diese Auffassung 
richtig, so erscheint als Folge, daß der Staat zwar 
nach Steinkohle schürfen darf, daß aber die Verleihung 
eines Feldes nicht möglich ist, weil das Schürfen im 
rechtlichen Sinn mit dem Fund des Minerals abschließt 
und mit »Aufsuchung« im Sinn des § 2 nach Eskens 
nur eine solche im verliehenen Feld gemeint ist. Ob 
Eskens allerdings diese Schlußfolgerung hat gezogen 
wissen wollen, ist mehr als zweifelhaft, weil er offenbar 
auf dem Standpunkt steht2, daß der Staat, wenn er an 
der nach § 2, Abs. 1, ABG. vorbehaltenen Steinkohle Ge
winnungsrechte, sei es durch eigenen Betrieb, sei es durch 
andere Personen ausüben will, zunächst Bergwerks
eigentum erwerben müsse, u. zw. nach den formell und 
sachlich vereinfachten Voraussetzungen der §§ 38a und b 
ABG. Th ie l mann8 ist der Ansicht, daß nach dem 
Wortlaut des Gesetzes der Fiskus auf die ihm im § 2, 
Abs. 1, vorbehaltene Steinkohle Mutung einlegen könne, 
zumal die in § 2, Abs. 4, festgelegte Pflicht des Fiskus, 
weitere Steinkohlenfelder nicht zu erwerben, nur eine 
moralische sei. Ob daraus Bergwerkseigentum erwachsen 
kann, sagt Thielmann nicht. Diese Schlußfolge muß 
jedoch angenommen werden, da bekanntlich mit Ein
legung einer Mutung der Rechtsanspruch auf die Ver
leihung des Mutungsfeldes entsteht, selbstverständlich 
bei Erfüllung der übrigen vorgeschriebenen gesetzlichen 
Voraussetzungen. W esthoff und Schlüter4drücken 
sich noch deutlicher aus; sie meinen, der Staat könne 
über die ihm in § 2, Abs. 3, zugewiesenen 250 Felder 
hinaus im übrigen auf Steinkohle nach den Vorschriften 
der §§ 12-38 ABG. Mutung einlegen. Letzteres kann 
jedoch nicht richtig sein. Denn selbst wenn man dem 
Staat das Recht, auf Steinkohle zu muten, zugestehen 
sollte, so kann er jedenfalls diese Mutung nicht nach 
den §§ .12 ff. einlegen und weiter verfolgen; denn diese 
Vorschriften sind nach ihrer Tendenz (Lage des Fund
punktes, Feldesgröße, Form des Feldes) nur für den 
freien Mutungswettbewerb bestimmt5.

Auch aus wirtschaftlichen Gründen wäre es un
richtig, wenn man dem Staat, der auf Steinkohle außer 
Wettbewerb mutet, für jedes Maximalfeld die Nieder
bringung eines unter Umständen sehr teuern Bohrlochs 
vorschreiben wollte. Das nach § 38 b vorgeschriebene 
Verleihungsverfahren läßt sich für die Schaffung von

1 s .  Z B e r g r .  B d .  49, S .  115.
2 a . a .  O. S . 118 f f . ,  b e s o n d e r s  S. 1SG.
3 s . K o m m e n t a r  z a m  A B G .,  6 . A u f l . ,  B e r l i n  1911, A n m .  z u  § 3 8 a .
j  8. K o m m e n t a r  z u m  A B G .,  2. A u f l .  1907, I I o  z u  § 38 b  u n d  V s  z u  § - •
5 v g l. I tekursb escheid  vom  29. A pril 1908, ZBergr. Bd. 49, S. 551.

Bergwerkseigentum an Steinkohle auch nicht verwenden, 
weil es sich z. Z. nur auf die im § 2, Abs. 2, genannten 
Mineralien (Stein- und Kalisalze) bezieht und seine 
Geltung auf Steinkohle sich nur auf die dem Staat 
bereits verliehenen 250 Maximalfelder beschränkt. 
Die Regierungsvorlage hatte allerdings die Geltung des 
§ 38 b auch für die vorbehaltene Steinkohle schlechthin 
vorgesehen; bei der Beratung des Gesetzes in der Kom
mission und im Plenum des Abgeordnetenhauses ist 
diese Bestimmung jedoch fallen gelassen worden.

Zur Klärung und Entscheidung der aufgeworfenen 
Frage ist vielmehr auf die Begründung und Entstehung 
der Novelle selbst einzugehen. Nach der von der Regie
rung gegebenen Begründung1 hatte die Novelle den 
Zweck, dem Staat und damit der Allgemeinheit die noch 
im Bergfreien vorhandenen Mineralschätze an Stein
kohle und Kalisalzen zum Schutz gegen einige über
mächtige Bohr- und Bergwerksgesellschaften rechtlich 
zu sichern. Nicht weniger, aber auch nicht mehr sollte 
erreicht werden. Der Regierungsentwurf enthielt daher 
in Verfolg dieser Absicht nur die folgenden Bestim
mungen :

Art. II, Ziffer 1: Die Aufsuchung und Gewinnung 
der Steinkohle und der Salze (Stein- und Kalisalz) ist 
dem Staat Vorbehalten. Der Staat kann das Recht 
zur Aufsuchung und Gewinnung dieser Mineralien an 
andere Personen auf Zeit und gegen Entgelt übertragen.

Art. V, Ziffer 1: Die Verleihung dieser Mineralien 
an den Staat soll unter Ausschluß der §§ 12-38 ABG- 
nach Maßgabe des § 38b erfolgen.
Diese Bestimmungen bezogen sich also gleichmäßig 

auf Salz und Steinkohle, so daß auch die letztere in 
gleicher Form wie das Salz an den Staat verliehen 
werden sollte. Erst während der Verhandlungen in der 
Kommission des Abgeordnetenhauses2 wurde der An
trag gestellt, dem Staat 250 Maximalfelder an Stein
kohle — gewissermaßen als Reserve und um seine Stellung 
der Privatindustrie gegenüber zu stärken — zuzuweisen, 
während der verbleibende Rest nach vorheriger Ver
leihung an den Staat von diesem an Dritte unter ge
wissen Bedingungen (Abgaben) zur Ausbeute übertragen 
werden sollte. Über die Form dieses Rechtsvorganges 
konnte in der Kommission keine Einigung erzielt 
werden. Der Antrag3, für die Verleihung dieser übrigen 
Felder die Vorschriften der § § 12 — 38 ABG. in An
wendung zu bringen, wurde zurückgezogen, weil diese 
Bestimmungen, wie bereits oben erwähnt wurde, nur für 
den Mutungswettbewerb Sinn und Zweck haben. Seitens 
des Ministers wurde jedoch in der Kommission die 
scheinbar unwidersprochen gebliebene Behauptung auf
gestellt, daß, nach den Debatten und Abstimmungen zu 
schließen, das Eigentum  an allen Steinkohlenfeldern 
dem Staat, dagegen die Nutzung an Dritte4 über
tragen werden sollte. Beides — die Regelung der Ver
leihung an den Staat und der Weiterübertragung an 
Dritte —  sollte jedoch durch ein besonderes Gesetz er
folgen. Dieses Gesetz ist bisher nicht ergangen.

Aus dem vorstehenden geht hervor, daß für die 
Verleihung der Steinkohle an den Staat z. Z. weder die 
Anwendung der Vorschriften der §§ 12 — 38 noch die

1 v g l .  E s k e n s .  Z B e r g r .  B d .  18, S .  181 ff.
2 v g l .  D r u c k s a c h e  N r .  248, 1907. S .  11 f f .  u n d  20.
3 N r .  13, v g l .  S . 28 u n d  29 d .  s t e n o g r .  B e r i c h t e .
4 v g l .  a .  a .  O . S . 29.
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des § 38b zulässig ist. Es fragt sich daher, ob der Staat 
durch den allgemeinen Vorbehalt im § 2, Abs. 1, nicht 
etwa zum Monopolbesitzer oder zum Regalherrn der 
Steinkohle gemacht werden sollte und daher schon 
ohne Fund, Mutung und Verleihung Eigentümer des 
über die 250 Felder hinausgehenden Kohlenvorkommens 
ist. Das ist jedoch zweifellos nicht der Fall1.

Dies folgt im übrigen auch aus der Erwägung, daß 
die Novelle das von dem Allgemeinen Berggesetz in 
der höchsten Vollkommenheit durchgeführte System 
der Bergbaufreiheit nur insoweit aufheben wollte, als 
es im Interesse der Allgemeinheit iag, und daß daher 
zweifelhafte Bestimmungen der Novelle eng, d. h. 
zugunsten der Bergbaufreiheit auszulegen sind. Die 
Absicht des Gesetzgebers ging also weniger dahin, dem 
Staat an den übrigen Steinkohlenvorkommen Berg
werkseigentum zu verschaffen, als vielmehr durch das 
im § 2, Abs. 1, dem Staat als dem Vertreter der All
gemeinheit vorbehaltene Recht Dritte von dem Erwerb 
des Restvorkommens an Steinkohle auszuschließen 
und die Steinkohle unter Vermittlung des Staates der 
Allgemeinheit vorzubehalten. Daß nur letzteres beab
sichtigt war, folgt auch aus der Beratung des Ge
setzes im Plenum2. Hier führte der Berichterstatter 
der Kommission aus, daß der Staat zwar 250 Felder er
halten habe, im übrigen aber der Rest der Privat
tätigkeit Vorbehalten bleiben solle; der Weg, auf dem 
letzteres zu geschehen habe, im besondern auch die Frage, 
ob die Verleihung des Bergwerkseigentums erst an den 
Fiskus oder sofort an Private geschehen s.ollte, hätte 
in der Kommission nicht gefunden werden können; 
deshalb sei diese Frage einem besondern Gesetz Vor
behalten worden. Im Plenum wurde dann nochmals 
vergeblich versucht, diesen Weg zu finden3. Man war 
sich jedoch darüber einig, daß der Staat mit der Zu
weisung der 250 Felder vollauf genügend bedacht sei 
und daß ihm weitere Felder zum Betrieb eigenen Berg
baues nicht verliehen werden sollten; vielmehr sollte 
die Tätigkeit des Staates in dieser Richtung nur regelnd 
und nicht selbsterwerbend sein; die Felder sollten an 
sich der Allgemeinheit Vorbehalten bleiben; um dieses 
Ziel zu erreichen, ist dem Staat im § 2, Abs. 1, nur ein 
Vorbehaltrecht rein abstrakter Natur gegeben, das 
sich z. Z. nicht in konkretes Bergwerkseigentum für 
den Staat verwandeln läßt4. Der Staat ist daher, 
nachdem ihm die im § 2, Abs. 3, zugewiesenen 250 Felder 
verliehen worden sind, von dem Erwerb sonstiger 
Kohlenfelder ausgeschaltet. Die Absätze 3 und 4 des 
§ 2 stehen in engem Zusammenhang, zumal sie auch 
auf demselben in der Kommission gestellten Antrag 
beruhen; sie können daher nur so verstanden werden, 
daß die Befugnis des Staates, sich Bergwerkseigentum 
zu verschaffen, mit der Zuweisung der 250 Felder ab
schließend geregelt ist.

Aus dem im § 2, Abs. 1, eingeräumten abstrakten 
Vorbehaltrecht kann daher für den Staat kein Berg
werkseigentum geschaffen werden, jedenfalls muß das 
in Abs. 4 vorgesehene Gesetz abgewartet werden. Der 
Bergfiskus könnte daher z. Z. im bergfreien Feld der

1 v g l .  d i e  B e g r ü n d u n g  d e r  N o v e l l e ,  a .  a .  O . S . 193 u n d  395.
2 v g l .  s t e n o g r .  B e r .  d .  61. S i t z u n g  d .  A b g H .  v . 6. M a i  1907.
3 v g l .  s t e n o g r .  B e r .  d .  62. S i t z u n g  v .  7 . M a l  1907, S. 4766 ff.
4 v g l. V o e l k e l ,  Grundzüge des P reußischen B ergrechts, 1914, S . 194.

oben erwähnten Provinzen zwar auf Steinkohle schürfen 
(§ 3 ABG.), aber der erschürfte Fund würde nicht zur 
Verleihung führen können, geschweige denn ein Ge
winnungsrecht des Staates an der Kohle begründen. 
Unter diesen Umständen dürfte es vor dem Erlaß des 
mehrerwähnten Gesetzes für den Bergfiskus nicht 
ratsam erscheinen, im bergfreien Felde nach Steinkohle 
zu schürfen in der Absicht, sich diese verleihen zu lassen 
und selbst Bergbau zu betreiben. Hierin wird auch 
dadurch nichts geändert, daß das Wörtchen »soll« im 
§ 2, Abs. 4, bei rein gesetzestechnischer Auslegung im 
Gegensatz zu dem Wort-»muß« die Auffassung zuläßt, 
daß der Staat zwar im allgemeinen das Bergbaurecht 
an Dritte übertragen muß, daß er es aber in einzelnen 
Fällen je nach den Umständen nicht zu tun braucht, 
sondern selbst Bergbau auf Steinkohle betreiben kann. 
Diese Auffassung ist jedoch nicht richtig. Denn nach 
den Beratungen im Landtage1 wollte man mit »soll« 
dem Staat die Möglichkeit gehen, dritte Personen wegen 
ihrer Qualität (Ausländer, nicht kapitalkräftige Gesell
schaften, Spekulanten) von dem Erwerb von Bergwerks
eigentum ausschließen zu können, indem man mit 
dem Wort »soll« nicht einen Rechtsanspruch dieser 
Personen begründete. Nur aus diesem Grund ist nicht 
das Wort »muß« gewählt worden. Regelmäßig ist daher 
die Steinkohle an Dritte, zu verleihen.

Alle diese Erwägungen schließen jedoch die Mög
lichkeit nicht aus, daß bei der Einbringung des fraglichen 
Gesetzes dem Staat in einzelnen Fällen, wie z. B. zur 
Abrundung des ihm reservierten Wettin-Löbejüner 
Steinkohlenfeldes, einige Felder zum Selbstbetrieb ver
liehen werden. Dieser Möglichkeit gegenüber besteht 
jedoch auch die Gefahr, daß die Ansprüche des Staates, 
selbst wenn sie sich auf einen erschürften Fund stützen 
sollten, von den gesetzgebenden Körperschaften un
berücksichtigt gelassen werden.

Aus diesen rechtlichen Erwägungen dürfte es sich 
daher nicht empfehlen, mit Schürfarbeiten auf Stein
kohle im Bergfreien zu beginnen, sondern entweder das 
im § 2, Abs. 4, erwähnte Gesetz abzuwarten oder bei dem 
Minister vorstellig zu werden, daß dieses Gesetz unter 
Berücksichtigung der fiskalischen Wünsche demnächst 
im Landtage eingebracht wird. Nach einer kürzlich 
durch die Zeitungen gegangenen Nachricht besteht 
übrigens in parlamentarischen Kreisen die Absicht, 
im Herbst des Jahres mit bestimmten Vorschlägen 
bezüglich dieses Gesetzes an die Regierung heranzutreten. 
Diese Absicht ist sehr zu begrüßen, da die Regelung der 
immerhin fraglichen Materie im Interesse aller Be
teiligten und im besondern auch im Interesse der 
deutschen Volkswirtschaft liegt.

Zusammenfassung.
In den vorstehenden Ausführungen wird die Frage 

geprüft, ob der Bergfiskus nach dem heutigen Stand 
der Gesetzgebung durch neue Mutungen auf Steinkohle 
Bergwerkseigentum erlangen kann. Es wird empfohlen, 
mit neuen Schürfarbeiten auf Steinkohle nicht eher zu 
beginnen, bis das im § 2, Abs. 4, ABG. in der Fassung 
der Novelle vom 18. Juni 1907 angekündigte Gesetz 
erlassen ist.

i  A bgeordnetenhau s, S itzu n g  v. 7. Mai 1907, S. 294 ff.
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Die britische Kohlenausîuhr und der Krieg.
Der britischen Kohlenausfuhr kommt sowohl der 

Menge1 als auch dem Werte nach im britischen Außen
handel eine gewaltige Bedeutung zu. Mit 76,7 Mill. 1. t 
mag sie im letzten Jahr mehr als vier Fünftel des 
Gewichtes der Gesamtausfuhr des Landes betragen 
haben- und ging sie weit hinaus über das Gewicht 
der Gesamteinfuhr an schweren Rohstoffen (Erze aller 
Art, Weizen und Mais einschl. Mehl, Zucker, Rohbaum
wolle, Gerste, Hafer einschl. Hafermehl), das sich auf 
22,4 Mill. 1. t belief und damit noch nicht ein Drittel 
der Gewichtsmenge der ausgeführten Kohle erreichte. 
Dabei sind die Bunkerverschiffungen, d. h. die Kohlen
mengen, welche dem]Selbstverbrauch der Dampfer im aus
wärtigen Handel (nicht in der Küstenschiffahrt) dienen 
und sich im letzten Jahr auf 21,4 Mill. 1. t beliefen, noch 
nicht einmal in Betracht gezogen. Die Kohlenausfuhr 
dient nun bei ihrem großen Räumtebedarf in hohem Maße 
der nach Europa gerichteten Güterbewegung als Gegen
gewicht und wirkt dadurch in der Richtung einer starken 
Verbilligung der Schiffsfrachten, was im besondem für 
das britische Wirtschaftsleben von großer Wichtigkeit 
ist. Da die Kohle im Verhältnis zu ihrem Gewicht nur 
einen geringen Wert hat, kommt der Kohlenausfuhr 
dem Werte nach entfernt nicht die gleiche Bedeutung 
im britischen Außenhandel zu wie dem Gewicht nach. 
Immerhin belief sich in 1913 ihr Wert bei 53,7 Mill. £ auf 
10,22 % des Wertes der Gesamtausfuhr Großbritanniens 
an heimischen Erzeugnissen. Bei dieser Stellung der 
Kohlenausfuhr im britischen Außenhandel ist es für das 
'Wirtschaftsleben des Inselreichs von großer Bedeutung, 
in welchem Maße die Versendungen von Kohle ins Aus
land durch den gegenwärtigen Weltkrieg in Mitleiden
schaft gezogen werden.

Zu einem völligen Stillstand wird die Ausfuhr Groß
britanniens an mineralischem Brennstoff kommen, so
weit es sich um die Lieferungen nach den mit ihm im 
Krieg befindlichen beiden Staaten Deutschland und 
Österreich-Ungarn handelt. Diese beiden Länder be
zogen in 1913 an Kohle 9,1 Mill. und 1,2 Mill. t. 
Unmöglich dürfte weiter die Ausfuhr nach Rußland sein 
und auch bleiben, sofern es uns gelingt, unsere Herr
schaft in der Ostsee aufrecht zu erhalten3. Rußland 
erhielt im letzten Jahr an englischer Kohle 6,2 Mill. t. 
Es ist sonach, was den Versand nach diesen drei Ländern 
betrifft, mit einem Ausfall der britischen Lieferungen 
von 16,5 Mill. t zu rechnen, der im Vergleich zur vor
jährigen Gesamtausfuhr an Kohle einen Rückgang um 
22 % bedeuten würde. Daß die Kohlenausfuhr nach 
Frankre ich  sich auf der bisherigen Höhe halten lassen 
wird, ist ausgeschlossen. Einmal steht dem der all
gemeine wirtschaftliche Niedergang im Wege, welcher 
sich im Gefolge des Krieges im ganzen Lande bereits 
eingestellt hat und sich wohl noch weiter steigern wird, 
sodann dürfte aber mit dem weitern Vorrücken unserer 
Heere in Nordfrankreich und mit der Besitzergreifung 
der französischen Küste auch die Einfuhr in die

1 D i e  h i e r  a n g e g e b e n e n  Z a h l e n  u m f a s s e n  K o h l e ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s  
o h n e  U m r e c h n u n g .  ,

2 D ie  b r i t i s c h e  A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k  e r m i t t e l t  n i c h t  d a s  G e s a m t 
g e w i c h t  d e r  e i n -  u n d  a u s g e f ü h r t e n  W a r e n .

3 E s  i s t  d a b e i  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d i e  e n g l i s c h e  K o h l e  a u s s c h l i e ß l i c h  
« a c h  d e m  r u s s i s c h e n  O s t s e e g e b i e t  g e h t ;  d i e  e t w a i g e  H ö h e  d e r  Z u f u h r  
n a c h  d e n  S c h w a r z e m e e r h i l f e n  w a r  n i c h t  z u  e r m i t t e l n .

Departements Pas-de-Calais (350 000 t), Somme 
(14 000 t), Seine - Inférieure (914 000 t), Calvados 
(399 000 t), Eure (98 000 t), Seine-et-Oise (248 000 t) 
und Seine (1,3 Mill. t), die in 1911 an englischer Kohle 
zusammen 3,3 Mill. t erhielten, in Wegfall kommen 
oder doch, da ihnen Kohle nur auf großen Umwegen 
zugeführt werden könnte, auf ein Mindestmaß be
schränkt werden. An einen Ersatz der französischen 
Kohle, deren Lieferung durch die bereits vollzogene oder 
nahe bevorstehende Besetzung der Hauptgewinnungs
gebiete Nord und Pas-de-Calais weitgehend in Frage 
gestellt ist, durch britische Kohle ist nur in geringem Um
fang zu denken, da das Hauptabsatzgebiet der genannten 
beiden französischen Kohlenreviere sich schon zum 
größten Teil in deutschen Händen befindet. Hiernach 
geht die Annahme eines Rückgangs der britischen Kohlen
ausfuhr nach Frankreich auf die Hälfte schwerlich zu 
weit. Nach der jetzigen Kriegslage ist auch die völlige 
Schließung der belgischen Küste für die Einfuhr 
aus England nur eine Frage der nächsten Zeit und 
damit wäre für die britische Kohlenausfuhr mit einem 
weitern Ausfall von 2,1 Mill. t zu rechnen.

Der nächst Frankreich größte Abnehmer von 
britischer Kohle ist Italien, das 1913 10 Mill. t erhielt. 
Trtzdem Italien neutral geblieben ist, wird seine 
Volkswirtschaft bei der geographischen Lage des Landes 
zu den kriegführenden Staaten ebenfalls sehr stark

G liederung der Steinkohlenausfuhr1 Groß
britanniens und Deutschlands nach Em pfangs

ländern im  Jahre 1913 (ohne Bunkerkohle).

Bestimmungsland
Groß

britannien
metr. t

Ägypten . . . .  
Algerien . 1 . . . 
Argentinien . . .
Be lg ien ...........
Brasilien . . . .  
Bulgarien . . . .
C h ile ..............
Dänemark . . . .  
Deutschland . . . 
Frankreich . . . .  
Griechenland . . . 
Großbritannien . . 
Englische Kolonien
Italien ............
Kanarische Inseln. 
Niederlande . . . 
Norwegen . . . .  
Österreich- Ungarn
Portugal...........
Portug. Westafrika 
Rumänien . . . .
Rußland...........
Schweden . . . .
Schweiz............
Spanien...........
Türkei ............
Tu n is ..............
Uruguay . . . .  
Andere Länder . .

lnsges. . 77 919 296 [ 42 955 336
i  S t e i n k o h l e ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s  o h n e  U m r e c h n u n g  z u s a m m e n g e f a ß t .

316 322 
520 373 
858 672 
063 676 
158 862 
57 493 

767 911 
316 071 
116 796 
243 179 
776 874

543 832 
126 520 
132 519 
061 960 
495 379 
225 558 
251 269 
236 755 
286 886 

i 209 360 
: 897 159

869 286 
408 721 
265 434 
806 628 
905 801

Deutschland 

metr. t

126 192 
130 309 
18 295 

7 107 765

118 500 
367 648

5 917 000 
112 942 
16 498 

120 416
1 208 465

7 807 535 
63 661 

13 345 041 
8 330

150 349
2 709 991 

385 763
2 654 435 

316 292 
15 135

254 774
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in Mitleidenschaft gezogen, so daß wir hier mit einem 
Rückgang der Kohlenausfuhr zu rechnen haben, der 
mit zwei Fünfteln oder 4 Mill. t angenommen sei.

Alle ändern Länder, die neben den bereits ge
nannten mit ihrer Kohleneinfuhr aus Großbritannien 
und Deutschland im lctztenjahr in der vorausgegangenen 
Zahlentafel aufgeführt sind, erhielten zusammen
genommen 1913 35,9 Mill. t an britischer Kohle. Es 
ist sicher, daß sie ihre Bezüge nicht auf der bis
herigen Höhe halten werden, da ja der Weltkrieg auch 
auf inr Wirtschaftsleben einen weitgehenden Einfluß 
ausübt. Soweit bisher aus Deutschland große Lieferungen 
nach diesen Ländern erfolgt sind, mag sich in dem einen 
oder ändern Fall für die britische Kohle Gelegenheit 
bieten, ihre Wettbewerberin aus dem Felde zu schlagen, 
doch wird dies nicht zutreffen bei Österreich-Ungarn, 
Belgien und Rußland, die ja, wie wir sahen, jetzt 
schon oder doch in aller Kürze gänzlich der britischen 
Kohle verschlossen sind. Auch der Versand nach Italien 
aus Deutschland wird nach Möglichkeit von uns aufrecht 
erhalten. Wie mit Bestimmtheit verlautet, ist Italien 
eine monatliche Lieferung von 80 000 t Kohle durch uns 
zugesagt worden, was einem Jahresversand von 
rd. 1 Million t gleichkommt, während die letztjährigen 
Lieferungen aus Deutschland nicht mehr als 1,2 Mill. t 
betragen haben. Die Versorgung der Schweiz, die ja 
bisher als Abnehmerin von britischer Kohle überhaupt 
nicht in Frage kam, wird von uns gleichfalls aufrecht 
erhalten; ebenso werden wir uns auch die Sicherung des 
niederländischen Marktes angelegen sein lassen. Aller
dings ist nicht zu verkennen, daß in diesem Land, das 
im letzten Jahr bei einem Gesamtbezug von annähernd 
10 Mill. t zu rd. vier Fünfteln mit deutscher Kohle 
versorgt worden ist, die Aussicht für England, an 
Boden zu gewinnen, noch am größten ist, weshalb 
hier ein Gewinn auf Kosten der deutschen Kohle 
von 1 Mill. t in Ansatz gebracht sei. Ein Ersatz der deut
schen Kohle in Frankreich durch englische ist sehr wenig 
wahrscheinlich, weil die Gebiete, in denen der deutsche 
Brennstoff — es handelt sich zu einem sehr erheblichen 
Teil um Koks — bisher Absatz gefunden hat, in der 
Hauptsache von unsern Truppen besetzt und damit 
der englischen Kohle unerreichbar sind. Auch aus Däne
mark, dem wir im letzten Jahr an mineralischem Brenn
stoff 308 000 t lieferten, wird die britische Kohle die 
unsrige schwerlich verdrängen, da wir ja den Versand 
nach dort uugestört durchführen können, während 
der Zufuhr aus Großbritannien durch die Minen
gefahr eine schwere Behinderung erwächst. Der weit
gehenden. wenn auch nicht völligen Aufrechterhaltung 
unserer Lieferungen nach Schweden dürften sich eben
sowenig Schwierigkeiten entgegenstellen, solange die 
jetzige Lage, daß wir die Ostsee beherrschen, unver
ändert bleibt; dazu ist bereits die Förderung von Liefe
rungen oberschlesischer Kohle nach diesem Land durch 
Einführung eines besonders niedrigen Tarifs in die 
Wege geleitet. Dagegen haben wir damit zu rechnen, 
daß unser Versand nach den Ländern, zu deren Ver
sorgung sich aus Frachtrücksichten oder wegen ihrer 
geographischen Lage nur der Seeweg bietet, völlig in 
Wegfall kommen wird. Diese Länder — es sind dies

neben Norwegen und Portugal vor allem die Mittelmeer- 
und Balkanländer, die englischen Kolonien und die 
südamerikanischen Staaten — erhielten von uns im 
letzten Jahr an mineralischem Brennstoff 1,5 Mill. t 
und aus Großbritannien 25,7 Mill. t. Nimmt man nun 
an, daß ihr Gesamtkohlenbedarf unter der Einwirkung 
des Krieges um ein Viertel zurückgehen und die 
deutschen Lieferungen vollständig an Großbritannien 
übergehen werden, so stände einem Rückgang der 
bisherigen Lieferungen an britischer Kohle um 6,4 Mill. t 
ein Gewinn auf Kosten der deutschen Kohle um 
1,1 Mill. t gegenüber, so daß im Versand nach diesen 
Ländern ein Weniger von 5,3 Mill. t für die britische 
Kohle verbliebe.

Alles in allem genommen dürfte sich für die britische 
Kohlen aus fuhr auf Grund des Vorausgegangenen ein 
Ausfall von etwa 33 Mill. t ergeben. Das ist nicht viel 
weniger als die Hälfte der letztjährig als Ladung 
aus dem Lande, gegangenen Kohlenmenge. .Aber auch 
für die Bunkerverschiffungen ist bei dem Dar- 
niederliegen der Schiffahrt, das sich als Ausfluß des 
Kriegszustandes bereits eingestellt hat und bei großem 
Erfolgen der deutschen Flotte noch steigern wird, ein 
erheblicher Rückgang zu erwarten. Die Bunker
verschiffungen in britischen Häfen beliefen sich, wie 
bereits erwähnt, im letzten Jahr auf 21,4 Mill. t. 
Ein Rückgang auf zwei Drittel (14 Mill. t) erscheint 
keineswegs als zu hoch gegriffen; im Hinblick auf die 
starke Steigerung des Kohlenbedarfs der britischen 
Kriegsmarine sei jedoch nur mit einem solchen auf drei 
Viertel (16 Mill. t) gerechnet. Danach würde sich die 
durch Verminderung der Ausfuhr und Abnahme der 
Bunkerverschiffungen bewirkte Beeinträchtigung der 
Absatzmöglichkeit für den britischen Steinkohlenberg
bau auf rd. 3S Mill. t berechnen.

In dieser Menge erschöpft sich jedoch nicht der dem 
britischen Kohlenbergbau durch den Krieg drohende Ver
lust ; auch der heim ische Verbrauch an mineralischem 
Brennstoff wird stark zurückgehen, dies umsomehr, als die 
Verflechtung Großbritanniens in dieWeltwirtschaft außer
ordentlich weitgeht, so daß seine Gütererzeugung 
nicht nur zu leiden hat unter der mit dem Krieg zu
sammenhängenden allgemeinen Einschränkung des Ver
brauchs im Lande, sondern gleichzeitig auch unter der 
stark geschwächten Kauflust und Kaufkraft der ändern 
Länder, die noch dazu durch den Krieg z. T. völlig, 
z. T. in weitgehendem Maße der Warenzufuhr aus 
England verschlossen sein werden. Das sind vor 
allem die mit England im Krieg befindlichen Staaten 
Deutschland und Österreich-Ungarn, daneben aber auch 
Rußland (durch die Sperrung der Ostsee) und Belgien 
(infolge der Besetzung durch unsere Truppen) sowie 
das durch den Krieg gleichfalls schon stark betroffene 
Frankreich. Bei einem nicht unwahrscheinlichen 
Weiterumsichgreifen des Krieges würden sich dazu 
voraussichtlich noch die Balkanländer und Ägypten, 
vielleicht auch Italien gesellen. Welche Bedeutung 
diese Länder für den britischen Außenhandel haben, 
ist aus der folgenden Zusammenstellung zu ersehen.

Was den unmittelbaren Bedarf des innem Marktes 
anlangt, so werden die Verschlechterung der Erwerbs-
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Verteilung der britischen Ein- und Ausfuhr im 
Jahre. 1912 nach Ländern.

Einfuhr Ausfuhr

Land
Gesamtwert

£

V
on

 
d

e
r 

G
es

am
t

e
in

fu
h

r

Gesamtwert
£

A i—
- E-s w « 3
c  ® t ï  o; j
%

Insgesamt . . . . 
Davon:

744 640 631 100 598 961 130 100

Deutschland . . . 70 048 152 9,41 59 571 964 9,95
Österreich-Ungarn 7 019 030 0,94 6 153 518 1,03
Rußland........... 40 538 532 5,44 21 741 486 3,63
Belgien.............. 23 615 740 3,17 19 556 261 3,27
Frankreich . . . . 45 505 041 6,11 37 531 706 6,27
Niederlande. . . . 21 433 657 2,88 19 363 610 3,23
Schweiz........... 10 627 296 1,43 4 753 581 0,79
Schweden . . . . 13 236 076 1,78 8 104 774 1,35
Norwegen . . . . 6 897 355 0,93 6 029 912 1,01
Dänemark . . . . 2,97 6 171 221 1,03
Italien.............. 8 239 364 1,11 15 010 793. 2,51
Griechenland . . . 2 171 746 0,29 2 604 459 0,43
Bulgarien........... 491 4S4 0,07

■

1 048 626 0,18
Serbien............ 1 715 316 996 0,05
Rumänien . . . . 3 250 415 0,44 3 024 326 0,50
Europäische Türkei 1 360 459 0,18 3 323 435 0,55
Asiatische Türkei . 5 048 856 0,68 4 930 329 0,82
Ägypten........... 25 789 975 3,46 9 597 059 1,60

Verhältnisse und die Steigerung der Kohlenpreise in 
erster I.inie einen Rückgang der Nachfrage für Haus
brandzwecke zur Folge haben, welche nach der folgen
den Zusammenstellung 1913 37 Mill. t beanspruchten.

Verteilung des englischen Kohlenverbrauchs 
im Jahre 1913 nach Verbrauchergruppen.

Verbrauchergruppe

Anteil am 
Gesamt

verbrauch 
in 19031

%

Ver
brauch 

in 1913s

1000 t

Eisenbahnen....................
Küstenschiffahrt.................
Fabriken (factories)............
Gruben ..........................
Eisen- und Stahlindustrie . . 
Andere Metalle und Mineralien 
Ziegelei, Töpferei usw. ] 
Glasindustrie . . .
Chemische Industrie J
Gasanstalten....................
Hausbedarf....................

7,78
1,20

31,74
10,78
16,77
0,60

2,99

8,98
19,16

14 948 
2 306 

60 982 
20 712 
32 220 
1 153

5 745

17 253 
36 812

zus. 100 i 192 129
1 D e in  i m  J a h r e  1905 e r s c h i e n e n e n  B e r i c h t  d e r  l e t z t e n  e n g l i s c h e n  

K o h i e n k o m m i s s i o n  e n tn o m m e n .
2 E r r e c h n e t  u n t e r  Z u g r u n d e l e g u n g  d e s  A n t e i l s  d e r  e in z e l n e n  V e r -  

b r n u c h e r g r u p p e n  i n  1903.

Ebenso dürfte der Verbrauch der Gasanstalten, der 
sich im letzten Jahr auf 17 Mill. t belief, sowie der 
Bedarf der Eisenbahnen von 15 Mill. t und der Küsten
schiffahrt von 2,3 Mill. t eine erhebliche Einbuße er
leiden, die wir mit einem Drittel als nicht zu hoch 
anzunehmen glauben. Für diese vier Verbraucher
gruppen ergäbe sich damit ein Absatzausfall von rd. 
23,8 Mill. t. In den ändern Verbrauchergruppen, im

besondern in den Fabriken (factories) sowie in der Eisen- 
und Stahlindustrie, wird der Rückgang des Bedarfs in 
erheblichem Umfang von der Bedeutung beeinflußt 
werden, welche für diese Wirtschaftszweige der 
Außenhandel hat, wofür die nachstehende Zahlentafel 
einige Anhaltspunkte gibt.

Verhältn is der britischen Ausfuhr zur Pro
duktion im Jahre 1907.

Wert dej-
Ge Ausfuhr

Industriegruppc winnung v. d. Ge
msges. msges. winnung

1000 £ 01 Io
Bergwerke und Steinbrüche . 148 026 42 882 28,97
Eisen und Stahl, Maschinen und

Schiffe.......................... 375 196 105 009 27,99
Andere Metalle................. 93 465 11 674 12,49
Textilindustrie................. 441 544 174 231 39,46
Lebensmittel, Getränke, Tabak 287 446 22 357 7,78
Chemische Industrie........... 75 032 17 053 22,73

Rechnen wir auch hier, was zweifellos sehr mäßig1 ist, 
mit einem Rückgang um ein Drittel, so betrüge der 
Ausfall stark 40 Mill. t.

Wenn man die im Vorausgegangenen dargelegte 
Berechnungsweise gelten läßt, so würde sich auf Grund 
des Rückgangs der Ausfuhr, der Bunkerverschiffungen 
und des heimischen Verbrauchs für den britischen 
Steinkohlenbergbau im jetzigen Krieg auf das Jahr 
gerechnet ein Förderausfall von rd. 100 Mill. t oder mehr 
als einem Drittel der letztjährigen Gewinnung ergeben.

Hiermit ist für die Arbeiter auch eine ent
sprechende Herabminderung des Beschäftigungsgrades 
verbunden, die ein Überangebot von Arbeitskräften be
wirken und damit auch einen Lohndruck hervorrufen 
muß. Nun hat allerdings der Rückgang des Be
schäftigungsgrades im Kohlenbergbau meist keine 
entsprechende Entlassung von Arbeitern zur Folge; in 
der Regel sucht man ihn in seinen wirtschaftlichen 
Wirkungen auf die Arbeiterschaft durch die Einlegung 
von Feierschichten abzuschwächen. In einzelnen Berg
baubezirken, die von der Abnahme der Ausfuhr in 
besonderm Maße betroffen werden, wie vor allem 
Northumberland und Durham, wird man mit diesem 
Mittel zweifellos nicht auskommen, sondern auch in 
großem Umfang zu Arbeiterentlassungen und zur Still
legung von Gruben schreiten müssen. Der britische 
Steinkohlenbergbau beschäftigt mehr als 1,1 Mill. Ar
beiter. Diese gewaltige Menschenmenge dürfte sich in
zwischen bereits eine starke Einschränkung ihrer Be
schäftigung haben gefallen lassen müssen und zu einem 
sehr erheblichen Teil sogar gänzlich arbeitslos geworden 
sein. Aehnlich wird der Arbeitsmarkt auch in ändern 
Erwerbszweigen des Inselreichs liegen, ohne daß sich 
für diese Beschäftigungslosen in nennenswertem Maße 
das Aushilfsmittel des Eintritts ins Heer bietet. 
______  Jü n g s t.

i  I m  A u g u s t  d . J .  i s t  n a c h  Z e i t u n g s m e l d u n g e u  d i e  b r i t i s c h e  A u s f u h r  
a n  h e i m i s c h e n  E r z e u g n i s s e n  h i n t e r  d e m  E r g e b n i s  d e s  e n t s p r e c h e n d e n  
v o r j ä h r i g e n  M o n a t s  u m  19,9 M il l .  £  =  -15 %  z u r ü c k g e b l i e b e n .
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Bericht der Rheinischen Kohlenhandel- und Rhederei-Gesellschaft m. b. H. 

über das Geschäftsjahr 1913/14.
(Im Auszuge.)

Im letzten Geschäftsjahr haben sich die Lagermengen 
der Gesellschaft in Feinkohle stark erhöht, in den übrigen 
höher bewerteten Sorten haben dagegen die Bestände 
nicht zugenommen, sondern sind zurückgegangen. 
Eine Reihe von Hindernissen,, welche sich das ganze Jahr 
hindurch ohne längere Pause ablösten, haben die Gesell
schaft außerstand gesetzt, ihre Bestände in verschiedenen 
Sorten zu verstärken, bei denen die Auffüllung der Lager 
sehr erwünscht gewesen wäre. Ein Haupthindernis in 
der ruhigen Abwicklung der Hafenbezüge sind die wieder
holten Verladestörungen gewesen. Die Störungen der 
Kipper, geringere Lieferung des Syndikats infolge 
stärkerer Inanspruchnahme für die Ausfuhr, ein sich 
besonders im Mai geltend machender Arbeitermangel 
auf den Zechen, empfindlicher Kahnmangel im Juni, 
Nebel und niedriges Wasser im Herbst, mehrmaliges 
Hochwasser und von Neujahr ab starker Frost, der fast 
den ganzen Januar hindurch anhielt und die Kipper
verladung vollständig, die Magazinverladung fast 
ganz lahm legte, alles dies beeinträchtigte den Hafen
verkehr am Niederrhein. Am Oberrhein herrschte die 
Kälte bis in die erste Plälfte Februar, der Main war 
sogar bis Ende des Monats geschlossen.

Während die Duisburg-Ruhrorter Häfen öfters ver" 
sagten und die Kipper trotz fast regelmäßigen Nacht' 
betriebs den Anfuhren nicht gewachsen waren, ist der 
Wagenmangel im Berichtsjahr ausgeblieben. Es 
kann aber nicht von der Hand gewiesen werden, daß die 
Gefahr einer Verkehrsstockung, welche im Eisenbahn
verkehr des Ruhrgebiets durch die neuerlichen Neu
bauten für die nächsten Jahre behoben sein dürfte, jetzt 
in gleichem Maß dem Hafenverkehr droht. Es darf 
kein Zweifel darüber gelassen werden, daß nach Ansicht 
der sachverständigen Interessenten die Hafenverwaltung 
in Duisburg-Ruhrort sich in einigen Jahren den An
sprüchen des Verkehrs wahrscheinlich ebenso wenig 
gewachsen zeigen wird, wie dies mit der Eisenbahnver
waltung der Fall gewesen ist, wenn nicht sofort wesent
liche Hafenerweiterungen in Angriff genommen werden.

Der Rhein - Herne - Kana l mit seinen geringen 
Abmessungen, die Kanalabgaben, die in absehbarer Zeit 
ungleichmäßige Verfügbarkeit von passendem Kahn
raum, langsamere Beförderung infolge des Schlepp
zwanges, vor allem auch die Schwierigkeiten, in den 
Kanalhäfen überhaupt ganze Kähne mit nur wenigen 
Sorten zu beladen imd bestimmte Sorten zu mischen, 
dies alles wird auf absehbare Zeit sehr hinderlich sein, 
den erwarteten Vorteil der Verladung in den Kanalhäfen 
stark schmälern und verhindern, daß die Duisburg- 
Ruhrorter Häfen von ihrem Verlade-Großbetrieb viel 
an die Kanalhäfen abgeben. Auch sonst lassen die Gesell
schaft die Erfahrungen, die sie bei der Verladung in den 
Rhein-Zechenhäfen im allgemeinen gemacht hat, nicht 
mit allzuviel Zuversicht dem neuen Kanal entgegensehen.

Im Juli 1913 sind nach einer Reihe von Jahren die 
im Oktober 1908 aufgehobenen Koh lenausfuhr
tarife  nach Italien, Südfrankreich und nach dem Tessin 
wieder eingeführt worden. Die Sätze dieser Tarife sind 
berechnet auf Grund von 2 c für 1 tkm zuzüglich der 
halben Abfertigungsgebühr des Rohstofftarifs von 35 Pf.. 
für 1 t. Die Ermäßigungen gelten von dem Ruhr- und 
Saargebiet und für Frankreich von oberrheinischen Um
schlagplätzen über Altmünsterol. Während sich die er
mäßigten Frachten für Italien auf den durchfahrenen 
schweizerischen Linien für die vorliegenden schweize
rischen Stationen rückwärts abstufen, ist dies bei den 
vorliegenden Tiroler Stationen nicht der Fall. Durch 
die Eröffnung der Mittenwald-Bahn sind die Frachtsätze 
nach Innsbruck und nahegelegenen Plätzen am 1. Januar 
d. J. durch Wegverkürzung nicht unwesentlich niedriger 
geworden.̂

Die preußische Bahnverwaltung hat im Tarifwesen 
seit einem Jahrzehnt eine derartig konservative Politik 
getrieben, daß sie sich nicht mehr lange einer Nach
prüfung ihrer Spezialtarife und Ausnahme-Frachtsätze 
wird entziehen können, umsoweniger, als sie gegenüber 
den französischen Privatbahnen u. a. in der Herabsetzung 
der Tarife für Brennstoffe im letzten Jahrzehnt be
deutend zurückgeblieben ist. Frachtermäßigungen werden 
von der preußischen Bahnverwaltung zwar auch jetzt 
noch für verschiedene Waren eingeräumt, sie gelten aber 
für die deutschen Nordseehäfen unter Zurücksetzung 
und Bekämpfung großer Interessen von Industrie und 
Schiffahrt am Rheinstrom. Es konnte nicht ausbleiben, 
daß sich schließlich Widerstand dagegen erhob. Zur 
Gegenwehr hat sich jetzt ein »Deutscher F ra ch t
tarifausschuß fü r das Rheingebiet« gebildet, um 
für den Rhein dasselbe zu beanspruchen, was den Nord
seehäfen bewilligt wird.

Der rechnerische Gesamtabsatz der Gesellschaft im 
Geschäftsjahre 1913/14 mit einem Zuwachs von rd. 
350 000 t gegen das Vorjahr beruht in der Hauptsache 
auf einer Mehrabnahme für Rechnung der Steenkolen- 
Handelsvereeniging, deren Lagerbestände dabei aller
dings auch ziemlich gewachsen sind. Nach dem Oberrhein 
hat der Absatz zum erstenmal keine Fortschritte gegen 
das Vorjahr gemacht. Die Abnahme auf die Abschluß
mengen, welche sich wesentlich höher stellten als im 
Vorjahr und eine Zunahme des Absatzes erwarten 
ließen, ergab empfindliche Ausfälle durch Versagen der 
Abnehmer. Im Oktober 1913 scheiterten die Verhand
lungen, die das Kohlen-Syndikat und der preußische 
Fiskus wegen Verlängerung des einjährigen Verkaufsab
kommens geführt hatten. Hierdurch entstand eine Um
werbung der Kundschaft, welche sich dem Absatz der 
Gesellschaft umsomehr bemerkbar machen mußte, als 
auch der gleichzeitige allgemeine wirtschaftliche Rück
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Entwicklung des Gesamtversandes der Gesellschaft in den Jahren 1911/12—1913/14.

1911/12 1912/13 1913/14
S t e i n - B r a u n - S t e i n  B r a u n - S t e in - B r a u n *

Kohle Koks k o h l e n - k o h l e n - Kohle Koks k o h l e n  k o h l e n - Kohle Koks k o h l e n - k o h l e n -
b r i k e t t s b r i k e t t s b r i k e t t a

t t t t t t t t t t t t

1. Strecke............... 1 304 917474 058 203 806 6912 1249 245509 923 214 376 6 546 1 229 009554 324 218 051 6 643
2. Loko Zeche oder

Ruhrhäfen berechn.
Haienmengen........ 586 339 180 75 — 647 785 664 5 891 — 643 666 190 4145 —

3. Von Ruhrort frei
Schiff berechnete
Mengen............... 1 365 510 39 486 160 — 1 954 864 71717 — — 2 081384 74 256 465 —

4. Ab Oberrhein be
rechnete Mengen ... 3 580 053301 007 876 061 — 3 421 634337 045 921 650 3 200 180296 988 1 006 508 —

5. Versand nach
Holland............... 2 480 824 26 338 31 002 — 2 885 707 30 187 61929 — 3 241 215 48 804 38 517 —

zus. 9 317 643841 069 1111104 6 912 10159 235|949 536 1 203 846 6 546 10 395 454974 562 1 267 686 6 643
gang den Bedarf an mineralischem Brennstoff stark 
schmälerte. Besonders im März, als das neue Abschluß
jahr mit niedrigem Preisen vor der Tür stand, versagte 
die Abnahme vollständig, und das Ergebnis dieses 
Monats hatte zur Folge, daß die Versendungen nach dem 
Oberrhein um rd. 26 000 t geringer waren als 1912/13. 
Der außergewöhnlich lange anhaltende Frost und die

daraus folgende Unmöglichkeit, Schiffslieferungen nach 
dem Oberrhein zu senden, machten sich in großen An
sprüchen an die oberrheinischen Lagerbestände der 
Gesellschaft bemerkbar, so daß in einer Reihe von 
Hausbrandsorten zeitweise eine vollständige Ent
blößung der dortigen Lager eingetreten ist.

nach ober 
1911/12

rheinischen
1912/13

Ve
an direkte 
Stationen 
1913/14

rsandte La 
Empfänger 

n
1911/12

düngen (An

ach Hollan 
1912/13

zahl der K 

i
1913/14

ähne)

nach ob 

1911/12

jr rheinische 

1912/13

n Lagern 

1913/14

Kähne bis 2501 t 
„ 500* t 
,, 10001 t 

über 10001 t

5
377

1685
398

5
296

1337
704

5
276

1368
805

1068 
1366 
981 

2 083

987
1353
1 057
2 236

817
1 189 
894

2 447

16 
682 

2 831 
1 184

14
329

1967
2115

8
333 

1908 
2 095

zus. 2 465 2 342 2 454 5 498 5 633 5 347 4 713 4 425 ! 4 344
F ü r  S e n d u n g e n  n a c h  H o l l a n d  b e t r ä g t  d i e  L a d u n g  b i s  125 , 250, 400 u n d  ü b e r  400 t .

Das neue Geschäftsjahr bietet angesichts des dauern
den Darniederliegens von Industrie und Handel und des 
anhaltend wachsenden Wettbewerbs der Außenseiter

z. Z. keine Aussichten dafür, daß der letzt jährige Absatz 
wesentlich überschritten werden wird.

Volkswirtschaft und Statistik.
Erzeugung der deutschen und luxemburgischen Hochofenwerke Im Juli 1914. (Nach den Mitteilungen des Vereins 

Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.)
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Gießerei-Roheisen und Gußwaren 
1. Schmelzung.................... 114 572 29 621 5 808 29 803 3 980 7 217 11090 8 0441 . 2101351

Bessemer-Roheisen................. 17 662 750 664 — — — — — 19 076
Thomas-Roheisen.................... 420 756 — 19 670 — 24 494 21 692 104 068 39 4071 630 082*
Stahl- und Spiegeleisen einschl. 

Ferromangan, Ferrosilizium usw. 119 504 28163 36 612 6 765 12 924
313

—
335ł

— 203 968
Puddel-Roheisen (ohne Spiegeleisen 2 594 7 309 21 508 123 — — 32 1821

zus. Juli 1914 
,, 1913

675 088 65 843 84 262 36 691 41 398 29 222 115 153 47 7861 1095 4431
691 966 86 986 86 588 86 219 26 741 118 688 551 630 1 648 818

+ Juli 1914 gegen 1913........... -16 878 21143-  2 326 -  8130 + 2 4SI — 3 535 • ! -  553 3751
± Jan.-Juli 1914 gegen 1913 . . . -13 214 85 398+ 2 200 -50 322 + 14 499— 37 702 -  671 4451 I— 841 3821

1 B e i  L o t h r i n g e n  i s t  n u r  d i e  E r z e u g u n g  d e r  Z w e i g b e t r i e b e  d e r  S a a r w e r k e  a n g e g e b e n .  V o n  d e n  ä n d e r n  L o t h r i n g e r  u n d  L u x e m b u r g e r  W e r k e n  
w a r e n  b i s h e r  k e i n e  A n g a b e n  z u  e r l a n g e n .
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licrgarbeiterlöline im Oberbergamtsbezirk Dortmund im 2. Vierteljahr 1914.

Zahl der verfahrenen Schichten Reine Vierteljahrsverdienst Schichtverdienst eines
Zahl auf 1 Arbeiter Löhne eines Arbeiters Arbeiters
der ins der der Gruppe ins der Ge der Gruppe der Ge der Gruppe
Ar Gesamt samtbe samtbe

beiter gesamt beleg 1 2 3
gesamt legschaft 1 2 3 legschaft 1 2 3

schaft J t J i M J i •IC J t M J i J i

Obere Bergreviere
Dortmund I I  . .  . 27 950 2 193 480 78 77 77 84 11 282 125 404 473 349 361 5,14 6,134,534,28

III . . . 28 459 2 138 497 75 74 74 81 11 170 099 393 453 336 352 5,22 6,134,544,34
Ost-Recklinghausen . 29 709 2 268 210 76 75 76 82 12 467 668 420 483 365 372 5,50 6,444,814,53
West-Recklinghausen 33 268 2 538 317 76 76 76 79 13 767 986 414 492 362 347 5,42 6,504,744,40
Nord-Bochum . . . 21423 1 653 581 77 76 77 80 8 622 453 402 474 341 346 5,21 6,20 4,434,32
H erne................. 23142 1 777 658 77 75 76 84 9 344 439 403 467 331 375 5,26 6,24 4,384,46
Gelsenkirchen . . . 23 849 1 811 549 76 74 75 85 9 662 062 405 467 335 364 5,33 6,304,484,29
Wattenscheid . . . . 21 300 1 609 680 76 74 75 81 8 307 610 390 453 344 359 5,16 6,144,584,41
Essen II ............ 20 858 1 548 475 74 73 74 78 8 271 746 397 469 335 352 5,34 6,404,534,51

,, III ........... 26 967 2 124 859 79 77 77 87 11 221 741 416 496 357 377 5,28 6,424,644,32
Oberhausen . . . . 21 528 1 671 238 78 77 77 80 8 866 345 412 488 351 355 5,31 6,314,554,41
Duisburg.............. 24947 2 005 262 80 79 81 84 10 360 025 415 476 363 383 5,17 6,00 4,494,58

Summe u. Durchschnitt 303 400 23 340 806 77 76 76 S2 123 344 299 407 475 349 362 5,28 6,274,584,40
Untere Bergreviere

Dortmund I . . . . 19 124 1489463 78 77 76 85 7 588 506 397 463 327 361 5,09 6,044,364,26
Witten................. 13 213 1 025 408 78 75 78 86 5 026 891 380 431 329 364 4,90 5,774,21 4,22
Hattingen........... 9 753 748 613 77 76 73 84 3 628 632 372 429 298 370 4,85 5,654,084,39
Süd-Bochum . . . . 11618 933 647 SO 79 79 88 4 536 285 390 455 335 370 4,86 5,794,244,21
Essen I .............. 17 328 1 337 757 77 76 77 82 6 795 339 392 466 325 347 5,08 6,10 4,244,26
W erden.............. 14 260 1 071 684 75 75 73 81 5 326 611 374 439 310 355 4,97 5,894,234,37

Summe u. Durchschnitt 85 296 6 606 572 77 76 76 84 32 902 264 386 449 322 360 4,98 5,904,234,28
Hamm . . . . . . . 16 487 1 292 596 7S 76 80 82 6 702 513 407 466 381 351 5,19 6,154,754,26

Gesamtsumme u. Durch
schnitt ................. 405 183 31 239 974 77 76 76 83 162 949 076 402 469 345 361 5,22 6,194,524,37

Im vorlierg. Vierteljahr 407 512 31 251 255 77 75 76 83 164 003 886 402 469 3431 360 5,25 6,254,514,34
Im 2. Vierteljahr 1918 . 377 993 31 257 484 83 82 82 87 167 811 799 444 531 373 379 5,37 6,504,534,33

Zahl und Jahresvcrdienst der im deutschen Bergbau bcrutsgeuossenschaltiich versicherten Personen 1908— 1912.

Versicherte Personen J a h r e s v e r d i e n s t  a u f  1 M a n n  i n  d e n  b e t r .  I n d u s t r i e n

Art der Betriebe 1908 1909 1910 1911 1912
1908 1909 1910 1911 ; 1912

J i J i J i J i J t

Steinkohlenförderung..................... 562 034 5S6 767 592 639 600 607| 610 988 1477 1372 1391 1437 1 570
Kokereien.................................. 24 535 24 290 25 130 26 245: 29 177 1450 1416 1453 1485 1 555
Steinkohlenbriketterzcugung........... 2 955 2 SOI 2 901 3 087: 3 005 1193 1136 1142 1194 1251
Braunkohlenförderung................... 54 753 59 139 56 864 57 645 55 412 1237 1229 1248 1260 1332
Braunkohlen-, Schiefer- und Torf-

schwelercien............................. 1 146 1 157 1 146 1 033! 1070 1 183 1186 1175 1249 1281
Braunkohlcnbriketterzeugung........... 15 994 16 756 16 662 17 661 19 021 1082 1106 1 173 1141 1 184
Eisenerzförderung........................ 39 594 37 882 40 123 40 794Î 46 295s 1253 1257 1315 1362 146P
Blei-, Silber- und Zinkerzförderung . . 25 878 25 997 24 132 23 073 22 314 946 938 978 1007 1045
Arsen- und Kupfererzförderung . . . . 16 264 16 015 15 593 13 924, 13 228 1125 1140 1174 1220 1269
Schwefelerz- (Schwefelkies-) Förderung 807 690 827 7621 856 1493 1 341 1148 1358 1283
Wolframerzförderung..................... 103 102 97 133 130 913 1069 1175 1105 1115
Uran-, Zinn-, Kobalt-, Nickel-, Wismut-,

Vitriolerz und Bauxitförderung . . . 701 642 567 525 619 883 919 951 968 1048
Erdölbetriebe (Erdölbohrungen) . . . . 2 737 1 S99 1,813 1 SS2 1565 909' 1315 1216 1151 12S9
Asphaltsteinbrüche........................ 23S: 198 1S6 ■iss; 193
Graphitgruben............................. 21SÍ 166 181 255 309
Salinen........................................ 4 052 3 940 4 000 4 110; 4 056 1163 1203 1190 1213 1251
Salzbergbaubetriebe, einschl. der Be-
. triebe zur Verarbeitung der rohen

Kalisalze.................................. 25 5701 27 445 27 790 30 173; 33S28 1 2411 1286 1341 1392 1432
zus. . 777 579 S05 886! 810651 S22 092; 842 066 - - ! •

1 G e s c h ä t z t .  2 E i n s c h l .  d e r  i m  E i s e n e r z b e r g b a u  L u x e m b u r g s  b e s c h ä f t i g t e n  5 t l 8  P e r s o n e n .

Die Zahl der im deutschen Bergbau berufsgenossen
schaftlich versicherten Personen (ausschl. der in Asphalt
steinbrüchen und Graphitgruben Beschäftigten) stieg von 
777 123 in 190S auf s || 504 in 1912 oder um 64 411 = S,29 %. 
Die Gesamtlohnsumme dieser Personen betrug in 1908

1090,019 Mill. J i ,  in 1912 1263,259 Mill. J t ,  was eine 
Steigerung um 173,24 Mill. J i  ’= 15,89 % bedeutet; die 
Lohnsumme ist danach fast doppelt so stark gewachsen 
wie die Personenzahl.
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Ein- und Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets an Stein- 
und Braunkohle, Koks und Briketts im Juli 1914.

J>
1913

t

li
1914

t

Jan.
1914
t

-  Juli
±  1914 

g e g e n  1913
t

Steinkohle
Einfuhr ............. 1 050 520 1 111 184 5 887165— 191 817

Davon aus:
Belgien ............. 36 205 19 850 142 501— 32 805
Frankreich......... 221 267 1 981— 4 147
Großbritannien .. . 926 561 1 030 210 5 196 488— 109 890
den Niederlanden . 45 010 25 246 289 286— 1 972
Österreich- U ngarn 42 208 35 436 255 975— 40 331

Ausfuhr ............. 3 030 9533 421 14921 590 743+2188 144
Davon nach:

Belgien ............. 505 386 613 361 3 848 215+ 474 759
Brit. M itt........... 5 900 16 670 74 722+ 47 070
Dänemark ......... 21 219 18 907 157 621 + 34 527
Frankreich......... 316 734 411 078 2 557 803 + 650 876
Griechenland...... 4 060 6 868 33 698— 4 518
Großbritannien ... — 21 717 51 665 + 45 985
Italien............... 69 553 96 567 594 471 + 66 150
den Niederlanden . 577 660 681 612 4 131 564+ 32 601
Norwegen .......... 11898 1 325 6 970— 9 021
Österreich- U ngarn 1 165 443 976 581 6 553 396— 175 280
Portugal............ — 5 838 10 075 + 1 745
Rumänien ......... 7 463 18 875 64 912— 29 219
Rußland............ 130 813 259 328 1 724 077 + 771 851
Finnland .......... 2 050 13 913 30 795+ 21 020
Schweden .......... 15 791 41 388 183 065 + 82 507
der Schweiz....... 139 554 145 906 925 489+ 7 768
Spanien ............ — 40 732 200 464+ 50 978
der Türkei......... 840 — 13 501 + 10 756
Ägypten ............ 3 065 10128 60 950 17 610
Algerien ............ 3 260 5 265 83 136+ 41 992
Brit. Indien....... _ 1 103 32 368+ 5 594
Niederl. Indien ... — — 5 500+ 5 500
Argentinien ....... 297 — 3 225— 10 095
Bedarf für fremde

Schiffe .......... 23 742 32 290 177 978+ 1 634
Braunkohle

E infuhr ............. 644122 558 300 3 742 395— 404 638
Davon aus:

Ö sterre i ch- U n ga rn 644 104 558 292 3 742 317— 404 623
Ausfuhr ............. 6 316 3 555 34 880— 1919

Davon nach:
den Niederlanden 780 1 073 5 037— 1 817
Österreich-Ungarn 5 147 2 518 29 646+ 242

Koks
E in fuhr ............. 100 043 57 737 352 879— 706

Davon aus:
Belgien ............. 90 509 39 725 292 071— 17 068
Frankreich......... 190 120 1830— 4111
Großbritannien . .. 1 403 2 699 13 258+ 5 764
den Niederlanden . 5 802 13 249 33 201 + 17 070
Österreich-Ungarn 2 065 1880 11936— 1 778

Ausfuhr .............
Davon nach:

567 474 459 129 3 089 267— 909 003

Belgien ............. 63 274 44 661 425 659— 170 789
Dänemark ......... 3 933 2 838 24 056 8 008
Frankreich......... 212 785 123 238 915 660 677 578
Griechenland...... — 2 850 13 893+ 1 343
Großbritannien . .. 578 — 317 — 5 091
Italien.............. 13 002 19109 97 254— 5 553
den Niederlanden . 22 948 16 312 157 127 12 395
Norwegen .......... 2 995 2 358 32 747 + 8 809
Ö sterreich- Ungarn 92 616 88 919 544 114 — 95 683
Rumänien ......... 2 620 2 238 7 456— 3 741

Jt
1913

li
1914

Jan. - 
1914

- Juli
±  1914

t t t t
Rußland........... 53 620 60 043 308 602 + 16 586
Finnland .......... 1 781 1 150 5 513 _ 1 230
Schweden .......... 13 947 12 972 72 791 _ 23 469
der Schweiz....... 45 819 48 467 232 994 + 13117
Serbien............. 5 663 1 688 18 708 + 4 188
Spanien ........... 5 426 3 308 28 787 + 5 039
der Türkei......... 1 113 800 1 540 2 173
Japan ............... 940 1 633 7 743 + 2 508
Chile ................ 4 440 5 487 68 537 6 316
Mexiko ............. 11 884 6 702 50 440 + 12 389
d. V. St. v. Amerika 4 485 3 640 32 910 + 17 611
dem Austral. Bund 1 990 6115 8 915 + 2 327
Franz. Australien 633 2 294 14 064 + 7 776
Steinkohlen

briketts
E infuhr .............

Davon aus:
2 463 2 449 17 699 -j- 3 701

Belgien ............. 909 1 310 8 307 + US
den Niederlanden . 1 525 1 134 9163 + 3 500

Ausfuhr ............. 197 717 199 210 1 396 710 + 1 299
Davon nach:

Belgien ............. 34 748 26 849 296 552 + 36 823
Dänemark ......... 10177 2 895 51 501 — 5 315
Frankreich......... 25 439 55 614 215192 + 41 020
Griechenland...... 3 52 8 3 283 16 725 + 802
Großbritannien . .. _ _ _ — 16
Italien.............. 17 328 5 258 102 509 + 3 420
den Niederlanden . 23 783 18 990 182 744 — 6 227
Österreich- U ngarn 10187 4 529 38 366 — 66 974
Rußland ............ 36 3 303 9 307 + 1 875
der Schweiz....... 53 770 62 995 377 564 — 28 091
der Türkei......... _ 515 4 490 — 2 515
Ägypten............ 5 730 2 157 25 798 + 9 052
Algerien ........... 8 378 7 820 32 500 + 2 132
Mexiko ............. 2 065 — 7 796 — 1 658
Braunkohlen

briketts
E in fuhr .........:. . 8 722 10 919 75 366 + 6 950

Davon aus:
Österreich- Ungarn 8 694 10 745 74 915 + 6 708

Ausfuhr ............. 56 971 58199 482 689 — 14 086
Davon nach:

Belgien ............. 7 564 5 435 53 046 — 4 048
Dänemark ......... 1929 1 331 31036 + 7 554
Frankreich......... 4 142 3 975 46 405 + 7 455
den Niederlanden . 21 900 22 736 165 550 _ 1 135
Österreich- Ungarn 5 114 4 864 47 267 — 31 146
Schweden .......... 2 180 291 8156 2 626
der Schweiz....... 13 425 19 293 122 541 ■ 4 343

Belgiens Außenhandel in Kohle, Koks und Briketts im 
1. Halbjahr 1914. ________

Einfuhr Ausfuhr
1913 1914 1913 1914

t t ■ t t

Kohle........... 4 482 500 4 522 900 2 400 800 2 474 500
Koks............ 793 500 641 700 676 400 808000
Briketts........ 212 900 219 700 254 700 395 400

Z U S . 5 488 900 5 383 400 3 331 900 3 677 900

Kohlenverbrauch der englischen Kriegsmarine. Als
Ergänzung zu der in Nr. 35, S. 134S, gebrachten Notiz über 
»Die Aufwendungen der deutschen Kriegsmarine für ihre 
Kohlenversorgung« bringen wir nachstehend einige An
gaben über den Kohlenverbrauch der englischen Kriegs
marine. Die Zahlen entstammen dem im Jahre 1904 er
schienenen Bericht der letzten englischen Kohlenkommission.
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Etatsjahr Britische Kohle 
1. t

Fremde Kohle 
1. t

zus. 
1. t

1892 390 000 23 000 413 000
1893 367 000 20 000 387 000
1894 434 000 20 000 454 000
1895 446 000 25 000 471 000
1896 475 000 27 000 502 000
1897 581 000 24 000 605 000
1898 692 000 34 000 726 000
1899 683 000 28 000 711 000
1900 760 700 29 000 789 700
1901 832 600 • 43 000 875 600
1902 879 500 74 000 953 500
1903 940 600 87 000 1 027 600
1904 1 117 000 122 000 1 239 000

Um einen Anhaltspunkt für den gegenwärtigen Kohlen
verbrauch der englischen Kriegsmarine zu gewinnen, haben 
wir die Zahl der von ihr verwandten Pferdestärken im 
Jahre 1904 und im letzten Jahr festzustellen versucht 
und angenommen, daß in dem gleichen Maße wie diese 
Zahl auch der Kohlen verbrauch gestiegen sei. Im Jahre 
1904 wies die britische Kriegsmarine (ausschl. der Torpedo
boote, Unterseeboote, Spezialschiffe sowie der noch auf 
Stapel liegenden Schiffe) 2,6 Mill. PS auf, im letzten Jahr
3.9 Mill. PS; die Steigerung betrug sonach 50%. Legt man 
diesen Satz auch der Zunahme des Kohlenverbrauchs 
zugrunde, so berechnet sich dieser für das letzte Jahr auf
1.9 Mill. 1. t in der jetzigen Kriegszeit dürfte er jedoch auf 
das Jahr berechnet ein Mehrfaches hiervon erreichen. Es 
ist allerdings nicht außer Acht zu lassen, daß die britische 
Marine ebenso wie die deutsche in steigendem Maß zur Öl
feuerung übergeht. Für diese Feuerungsart sind bisher 
ausgerüstet 5 Großkampfschiffe, 16 Kleine Kreuzer, 
100 Zerstörer und 36 Torpedoboote. Die von der briti
schen Kriegsmarine verwandte sog. smoklcss steam coal 
stammt ausschließlich aus dem Kohlenbezirk von Südwales. 
Für Hafen- und ähnliche Zwecke finden daneben auch ge
ringe Mengen nordenglischer Kohle Verwendung. In 1904 
belief sich die Förderung der für die Zwecke der Marine 
geeigneten Kohle in Südwales auf 13 Mill. t; jetzt dürfte 
sie wesentlich höher sein, jedoch steht eine Angabe über 
ihren Umfang nicht zur Verfügung.

Verkehrswesen.
Amtliche Tarifvoränderungen. Oberschlesisch - öster

reichischer Kohlenverkehr. Tfv. 1267. Eisenbahngütertarif 
Teil II, Heft 3, gültig seit 1. Sept. 1913. Am 13. Aug. 1914 
ist im Nachtrag II auf S. 16 die Schnitttafel B des Kilo
meterzeigers berichtigt worden.

Oberschlesisch-rumänischcr Kohlenverkehr. Tfv. 1297. 
Eisenbahngütertarif Teil II, gültig -seit 1. Sept. 1913. 
Seit 15. Aug. 1914 hat die bisherige Versandstation »Sp. 61 
Velsenschächte« die Bezeichnung »Sp. 61 Velsenschächte, 
Kokerei v'clscnschächte« erhalten. Außerdem ist die 
»Sp. 61 /elsenschächte, Kokerei Velsenschächte« als Ver
sandstation in die Abteilung B, Tariftabellen für Stein
kohlenkoks mit Ausnahme von Gaskoks einbezogen worden, 
u. zw. mit den Koksfrachtsätzen von »Kokerei Czerwionka 
(Sp. 62a)« erhöht um 19 c für 1000 kg im Verkehr mit den 
Stationen Campina, Cämpinita, Cämpulung, Caracal, 
Comarnic, Corabia, Craiova, Drägäsani, Filiasi, Pitesti, 
Rämnicul-Välcea, Rosion, Sinaia, Slatina, Tärgul-Jiu, 
Turnul-Mägurele und Turnul-Scverin, sowie um 13 c für

1000 kg im.Verkehr mit allen übrigen Stationen der ge
nannten Abteilung.

Oberschlesisch-ungarischer Kohlenverkehr. Tfv. 1273. 
Ausnahmetarif, Heft I, gültig seit 1. März 1912. Seit 
22. Aug. 1914 ist der Stationsname »Kispest-Pestszen t- 
lörincz« in »Kispest« geändert worden.

Oberschlesischer Staats- und Privatbahnkohlenverkehr. 
Tfv. 1100, Heft 1 und 2, gültig seit 1. Sept. 1913. Ober
schlesisch-sächsischer Kohlenverkehr. Tfv. 1103, gültig 
seit 1. Sept. 1913. Oberschlesisch-sächsischer Dienstkohlen
verkehr. Tfv. 1104, gültig seit 1. Sept. 1913. Ober
schlesischer Staats- und Privatbahnkohlenverkehr. Tfv. 
1100, gültig seit 1. März 1914. Am 25. Aug. 1914 hat die 
Betriebseröffnung des auf freier Strecke zwischen den 
Stationen Birkental und Jmielin an der Hauptbahn 
Myslowitz-Oswiecim gelegenen Gleisanschlusses der Fürsten
grube für den Kohlenversand stattgefunden. Ferner ist 
die Tarifstation »57a Fürstengrube, Heinrichsfreudegrube 
bei Kostow« mit den bereits in Nr. 2 und Nr. 25 der Zeit
schrift »Glückauf« veröffentlichten Frachtsätzen einbezogen 
und die bisherige Tarifstation »57 Jmielin, Heinrichsfreude
grube« gestrichen worden. Die Abfertigungsstation für die 
Kohlentarifstation »57a Fürstengrube, Heinrichsfreude
grube bei Kostow« ist bis auf weiteres die Station Birkental. 
Der im »Tfv. 1104 oberschlesisch-sächsischer Dienstkohlen
verkehr« ausgeworfene Rückvergütungssatz beträgt 594.

Oberschlcsisch-östcrreichischer Kohlenverkehr. Tfv. 
1253, 1265, 1267 und 1269. Eisenbahngütertarif Teil II, 
Heft 1-4, gültig seit 1. Sept. 1913. Oberschlesisch
rumänischer Kohlenverkehr. Tfv. 1297. Eisenbahngüter
tarif Teil II, gültig seit 1. Sept. 1913. Seit 25. Aug. 1914 
hat die Tarifstation »57a Fürsteng'rube« die Bezeichnung 
»57a Fürstengrube, Heinrichsfreudegrube bei Kostow« 
erhalten. Gleichzeitig ist in der Tarifspalte »57 Jmielin 
Heinrichsfreudegrube« die Bezeichnung »Heinrichsfreude
grube« gestrichen worden. Ab 15. Nov. 1914 ist die Tarif
spalte »57 Jmielin« zu streichen.

Oberschlesisch-ungarischer Kohlenverkehr. Tfv. 1273. 
Ausnahmetarif, Heft III, gültig seit 4. März 1912. Ab 1. 
Sept. 1914 bis zur Durchführung im Tarifwege wird die 
Station Köszeg der Köszeg-Szombathelyer Lokaleisenbahn 
mit direkten Frachtsätzen einbezogen. In der Schnittafel 
II des seit 4. März 1912 gültigen Ausnahmetarifs — Heft 
II (S. 24) — ist nachzutragen; 469. y2. Köszeg. K. Sz.
H. E. V. 1624. Ferner ist unter IV. Erklärung der im 
Tarif vorkommenden Abkürzungen, S. 17, nachzutragen: 
K. Sz. H. E. V. = Köszeg-Szombathelyer Lokaleisenbahn 
(Köszeg-szombathelyi helyi erdekü vasut).

Oberschlesisch-ungarischer Kohlenverkehr. Tfv. 1273. 
Ausnahmetarif Heft I - III, gültig seit 4. März 1912. Seit
I. Sept. 1914 bis zur Durchführung im Tarifwege hat die 
Tarifstation Nr. 70 »Fürstengrube« die Bezeichnung 
»Fürstengrube, Heinrichsfreudegrube bei Kostow« — Ab
fertigungsstation Birkental — erhalten. Ferner ist die 
Tarifstation Nr. 50 »Heinrichsfreudegrube« — Abfertigungs
station Jmielin — mit den zugehörigen Frachtsätzen auf
gehoben und im Tarif gestrichen worden. Hiernach sind 
vom gleichen Tage ab bis zur Durchführung im Tarifwege 
als Frachtsätze von Tarifstation Nr. 70 »Fürstengrube, 
Heinrichsfreudegrube bei Kostow« die um 7 h für 1000 kg 
gekürzten Frachtsätze der Tarifstation Nr. 48 »Birkental, 
neue Przemsagrube, cons. Wandagrube« anzuwenden.

Norddeutsch-österreichischer Kohlenverkehr, Tarif 
Teil II, vom 15. Mai 1912. Seit 1. Sept. 1914 ist für Braun
kohle, Braunkohlenbriketts usw. im Versand von Merse
burg nach Gojau ein direkter Frachtsatz in Höhe von 
1840 h für 1000 kg unter den im Haupttarif angegebenen 
Bedingungen eingeführt worden.
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Oberschlesisch-östcrreichischer Kohlenvcrkchr. Tfv. 
1269. Eisenbahngütertarif Teil II, Heft 4, gültig seit
1. Sept. 1913. Ab 20. Okt. 1914 bis auf Widerruf bzw. bis 
zur Durchführung im Tarifwege werden die in der Ab
teilung A (Frachtsätze für Steinkohle usw.) auf den S. 20 
und 41 nach Putna aufgeführten Frachtsätze um 80, nach 
Radautz um 20 h für 1000 kg erhöht.

Westdeutscher Kohlen verkehr. Die im Nachtrag III 
zum Heft 1 enthaltenen Frachtsätze nach der Station 
Krozingen Kyanisieranstalt treten am 1. Nov. 1914 außer 
Kraft. Von diesem Zeitpunkt ab wird die Fracht nach den 
Entfernungen der westdeutsch-südwestdeutschen Güter
tarifhefte 1 und 5 und zu den Frachtsätzen des Ausnahme
tarifs 2 (Rohstofftarif) berechnet.

Wagengestellung zu (len Zechen, Kokereien und Bribett- 
vverken dos Ruhrkohienbezirks (Wagen auf 10 t Lade
gewicht zurückgeführt).

August
1914

R e c h t 
z e i t i g

g e s t e l l t

B e l a d e n
z u r ü c k 
g e l i e f e r t

G e f e h l t
V o n  d e n  b e l a d e n  z u r ü c k -  
g e l i e f e r t e n  W a g e n  g i n g e n  

z u  d e n  H ä f e n

23. 2 506 2 506 _ Ruhrort . . 7 266
24. 14 033 14 033 — Duisburg . . 4 641
25. 17167 14 649 — Hochfeld . . 132
26 17 791 15 869 — Dortmund. . 134
27. 17 909 16 082 —
28. 16 632 14 687 —
29. 17 149 14200 —
30. 3 228 2 322 —
31. 15 181 10 644 —

zus. 1914 121 596 104 992 _ zus. 1914 12173
1913 228 302 219 634 — 1913 47 319

arbeite- f 1914 17 371 14 999 — a r b e i t e -  Î1914 1739
t ä g l i c h ’ { 1 9 1 3 32 615 31376 — t ä g l i c h ’ (1913 6 760

1 D ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  G e s t e l l u n g s z i f f e r  f ü r  d e n  A r b e i t s t a g  i s t  e r 
m i t t e l t  d u r c h  D i v i s i o n  d e r  Z a h l  d e r  A r b e i t s t a g e  ( k a t h .  F e i e r t a g e ,  a n  
d e n e n  d i e  W a g e n g e s t e l l u n g  n u r  e t w a  d i e  H ü l f t e  d e s  ü b l i c h e n  D u r c h 
s c h n i t t s  a u s m a c h t ,  a l s  h a l b e  A r b e i t s t a g e  g e r e c h n e t )  i n  d i e  g e s a m t e  
G e s t e l l u n g .  W i r d  v o n  d e r  g e s a m t e n  G e s t e l l u n g  d i e  Z a h l  d e r  a n  d e n  
S o n n -  u n d  F e i e r t a g e n  g e s t e l l t e n  W a g e n  i n  A b z u g  g e b r a c h t  u n d  d e r  
R e s t  (115 862 D - W  i n  1914, 2 1 5 6 8 7  D - W  in  1913) d u r c h  d i e  Z a h l  d e r  
A r b e i t s t a g e  d i v i d i e r t ,  s o  e r g i b t  s i c h  e in e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  a r b e i t s 
t ä g l i c h e  G e s t e l l u n g  v o n  16 552 D - W  i n  1914 u n d  30  805 D - W  i n  1913.

Patentbericht.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekannt gemacht im Reichsanzciger vom 31. August 1914.
10 a. 611 782. Koksofentür. Fahrendeller Hütte,

Winterberg & Jüres, Bochum. 2. 7. 14.
10 a. 614 783. Koksofentür. Fahrendeller Hütte,

Winterberg & Jüres, Bochum. 2. 7. 14.
10 n. 614 785. Selbstdichtendes Düsenrohr für Koks

öfen. August Kleinholz, Maximilian b. Hamm i. W. 8- 7. 14.
27 b. 614 581. Vorrichtung zur Erzeugung von Vakuum- 

und Druckluft auf einer und derselben Seite einer Luft
pumpe. Georg Brandstetter, Hohenstadt (Mähren) u. 
Richard Freund, Wien; Vertr.: C. Gronert u. W, Zimmer
mann, Pat.-Anwälte, Berlin SW 61. 20. 9. 13.

59 a. 614 525. Vorrichtung zur Regulierung der Förder
leistung an Kolbenpumpen. Seitz-Werke Theo & Geo 
Seitz, Kreuznach. 4. 4. 14.

59 b. 614 404. Zweistufige Kreiselpumpe. Hermann 
Stegmeyer, Charlottenburg, Sophie-Charlottestraße 5. 
24. 6. 14.

87 b. 614 307. Achsiales Ventil für Preßluftwerkzeuge 
w. dgl. Gustav Salomon, Berlin, Köpenickerstr. 36/38.
21. 7. 14.

Deutsche Patente.
la  (30). 277 180, vom 3. August 1910. International 

Haloid Company i_n W ilm ington, Delaware (V. St. A.) 
Verfahren zum  Trennen leichter und schwerer Stoffe von
einander mittels F lüssigke iten. Für diese Anmeldung ist 
bei der Prüfung gemäß dem Unionsvertrage vom 20. März 
1883/14. Dezember 1900 die Priorität auf Grund der An
meldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom
2. Februar 1910 anerkannt.

Das Trennen soll in einer Flüssigkeit, z. B. Tetrachlor
kohlenstoff, vorgenommen werden, die in einer zweiten 
Flüssigkeit, z. B. Wasser, unlöslich ist und einen niedrigem 
Siedepunkt hat als diese. Nachdem die Trennung der leich
tem von den schwerem Stoffen in den Flüssigkeiten erfolgt 
und die zweite Flüssigkeit von der ersten getrennt ist, 
sollen die festen Bestandteile bei einer Temperatur be
handelt werden, die höher als die Siedetemperatur der 
Trennungsflüssigkeit, z. B. des Tetrachlorkohlenstoffs, und 
zweckmäßig um ein Geringes niedriger ist als die Siede
temperatur der zweiten Flüssigkeit, z. B. des Wassers.

12 c (2). 277 181, vom 22. März 1912. Georg Graef, 
in W ittenheim b. Mülhausen i. Eis. Vorrichtung  
zum  K üh len  heißer F lüssigke iten  und zum  A u sk r is ta lli-  
sieren d a r in  gelöster Substanzen.

In einem Trog, durch den die zu kühlende oder aus
zukristallisierende Flüssigkeit in stetem Strom hindurch
geführt wird, ist eine am Umfang mit Schnecken Windungen 
und mit Kratzvorrichtungen ausgestattete doppelwandige 
Trommel eingebaut, durch deren Mantelhohlraum ein 
Kühlmittel im Gegenstrom zu der zu behandelnden Flüssig
keit hindurchgeleitet wird.

35 a (22). 277119, vom 11. Juni 1913. John Francis 
Staley in Exhall (Engl.) und Cyril Frank Jackson 
in Bedworth (Engl.). Sicherheitsvorrichtung fü r  Förder
maschinen. Für diese Anmeldung ist gemäß dem Unions
vertrage vom 2. Juni 1911 die Priorität auf Grund der An
meldung in England vom 2. Juli 1912 beansprucht.

Die auf die Bremse der Fördermaschine oder auf das 
Dampfzuführorgan der letztem einwirkenden Hebel e 
eines von der Fördermaschine angetriebenen Fliehkraft
reglers / sind drehbar an der Muffe des Reglers befestigt, 
über ihre Drehpunkte verlängert und an der Verlängerung 
mit einer Schrägflächc «, versehen. Die Schrägflächen c, 
der Hebel e ragen in die Bahn von Anschlägen c und d, 
die an auf Spindeln a und b geführten Muttem a1 und bx 
vorgesehen sind; oberhalb der die Schrägfläche tragen
den Arme der Hebel e sind feste Anschläge h für an den 
Hebeln befestigte Stifte i  angeordnet. Die Spindeln a und b 
werden von der Fördermaschine angetrieben. Beim Über
schreiten der höchstzulässigen Fördergeschwindigkeit wer
den die Reglerhebel e durch den Regler / angehoben, wobei 
die Stifte i  der Hebel gegen die Anschläge h treffen. In
folgedessen werden die Hebel so gedreht, daß die Bremse 
der Fördermaschine angezogen oder das Dampfzuführ
organ der Maschine geschlossen wird. Wird die Maschine 
so spät ausgerückt, daß die Gefahr des Ubertreibens be
steht, so treffen die Anschläge c oder d der Wandermuttern «,
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oder ä, auf die Schrägfläche ex des entsprechenden Hebels e, 
wodurch dieser so gedreht wird, daß die Bremse angezogen 
bzw. das Dampfzuführorgan geschlossen wird.

40a (45). 277 241, vom 30. Juli 1913. Dr.-Ing. Ro
bert Hesse in Tsumeb (Deutsch-Südwestafrika), 
Dr.-Ing. Günzel von Rauschenplat in Wiesbaden 
und Theo Schmitz in Antwerpen. Verfahren zu r 
Trennung  von B le i und A n tim on , die als metallische oder 
oxydische Produkte (auch vererzi) vorliegen, durch Über
führen des B le ies in  das Ch lorid .

Die blei- und antimonhaltigen Produkte sollen in 
innigem Gemenge und feiner Verteilung mit leicht zersetz- 
lichcn Chloriden von Schwermetallen oder Erdalkalimetallen 
auf eine um mäßige Rotglut liegende Temperatur erhitzt 
werden. Darauf soll das gebildete Bleichlorid durch Aus
laugen mit geeigneten Lösungsmitteln (Wasser oder Salz
lösungen) von dem unverändert gebliebenen Antimon
produkt getrennt werden. Während der Erhitzung des 
Gemenges kann ein Strom von CI- oder HCi-haltigcn 
Gasen durch das Gemenge geleitet werden. Bei der Ver
arbeitung oxydischer Produkte kann dem Gemenge außer
dem eine bedeutende Menge eines nicht reaktionsfähigen 
Halogenids der Alkali- oder Erdalkalimetalle zugesetzt 
werden, oder es können als chlorierende Zuschläge Doppel- 
salzc, z. B. Kamallit, verwendet werden, so daß bei ent
sprechender Überhitzung eine dünnflüssige Schmelze ent
steht, aus der sich nach beendeter Chlorierung der antimon- 
haltige Teil zu Boden setzt, während praktisch alles Blei 
über der darüberstehenden Chloridschmelze in Lösung ge
halten wird und durch Trennung der beiden Schichten 
vom Antimon abgeschieden werden kann.

40 b (1). 277 242, vom 4. März 1913. Siemens &
Halske A.G. in Siemensstadt b. Berlin. Ver
fahren zu r Verbesserung der mechanischen und chemischen 
W iderstandsfähigkeit des N ickels.

Dem Nickel soll ein Zusatz von Tantal gegeben werden.
40 b (2). 277 121, vom 28. Mai 1913. W ilhelm ine

de l’Or geb. Peyjean in Berlin. Harte A lu m in iu m 
legierung. Zus. z. Pat. 265 924. Längste Dauer: 18. De
zember 1926.

Die Legierung besteht aus etwa 77% Aluminium, etwa 
6,8 % Blei, etwa 8,2 % Glas und etwa 7,3 % Zinn. Wenn 
das Zinn aus der Legierung fortgelassen wird, muß der 
Prozentgehalt von Aluminium entsprechend erhöht werden.

40 e (10). 277 157, vom 12. September 1912. Georges 
Michaud und Eugène Delasson in Montreuil s. 
Bois, Seine (Frankr.). Verfahren zur Gew innung von 
Z in n  au f elektrolytischem Wege aus zinnhaltigem  oder z inn -  
tragendem Gut- (z. B . Weißblech). Für diese Anmeldung 
ist bei der Prüfung gemäß dem Unionsvertrage vom 
20. März 1SS3/14. Dezember 1900 die Priorität auf Grund 
der Anmeldung in Frankreich vom 4. November 1911 an
erkannt.

Das Verfahren besteht darin, daß bei der elektroly
tischen Behandlung des zinnhaltigen oder zinntragenden 
Gutes Anoden aus diesem Gut und Kathoden aus dünnen 
Kupferstreifen verwendet werden, deren wirksame Fläche 
ungefähr 2 % der wirksamen Fläche der Anoden beträgt. 
Als Elektrolyt soll dabei eine Lösung von Zinnchlorür 
in wenig Wasser benutzt werden, die bis zur vollständigen 
Lösung des sich bei Gegenwart von Wasser etwa bildenden 
Hydratniedcrsclîlages mit Schwefelsäure, ferner mit einer 
Mischung von 1% Chlormagncsium und 1% Borsäure und 
schließlich mit so viel Wasser versetzt wird, daß der Elektro
lyt ein spezifisches Gewicht entsprechend 20° Be aufweist. 
Dieser Elektrolyt soll in ständigem Umlauf über das zu 
behandelnde Gut geführt werden, wobei er mit Zinn ge
sättigt wird.

50 c (4). 277 247, vom 14. September 1913. Firm a
Binkert & B irchler in Zürich. Brechbacke fü r  Zer
kleinerungsm aschinen. Für diese Anmeldung ist gemäß 
dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Priorität auf

Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 13. September 
1912 beansprucht.

Die Arbeitsfläche der Backe besteht wie bekannt aus 
einzelnen nebeneinanderliegenden kantigen Stahlstäben. 
Diese Stahlstäbe sind gemäß der Erfindung hochkantig 
angeordnet und so gelagert, daß sie um ihre Längsachse 
gedreht und um ihre Querachse um 180° gewendet werden 
können.

59 b (4). 277 075, vom 19. August 1913. Rud. Siegel 
in Bernburg. Vorrichtung zu r Umsteuerung der Ström ungs
richtung bei K re ise lpum pen , ohne Um kehrung der D reh
richtung.

Vor dem Laufrad der Pumpe 
ist ein Drehschieber a angeord
net, der mit zwei voneinander 
unabhängigen Kanälen ver
sehen ist und in bestimmten 
Zeitabschnitten plötzlich die 
Stutzen b und c der Pumpe 
abwechselnd mit deren Saug- 
und Druckraum d bzw. e ver
bindet. Der Antrieb des Schie
bers kann durch einen Motor 
vermittels eines Zahnräder
vorgeleges l, einer Mitnehmerscheibe k und eines Klinken
gesperres i, h, g bewirkt werden, dessen Gewichthebel i  
bei seiner höchsten Lage frei abfällt und vermittels des 
Sperrades g den auf dessen Achse / befestigten Schieber a 
plötzlich um 180° dreht.

74 1» (4). 277 175, vom 28. Mai 1913. Fritz  Färber
in Dortmund. Elektrische Grubensicherheitslampe m it 
einschaltbarem Schlagwetteranzeiger.

Ein flammenbildender Wetteranzeiger bekannter Art 
ist umgekehrt in die Lampe eingebaut, so daß der Brenner 
des Anzeigers bei normaler Lage der Lampe abgedeckt ist, 
beim Umdrehen der Lampe dagegen freigelegt und selbst
tätig angezündet wird.

SO u (10). 277 138, vom 1. Oktober 1912. Adolf Balde- 
wein in Duisburg-Meiderich. Kniehebelpresse m it 
zweiseitigem P reßd ru ck  zu r Herstellung von Briketts, Z iegel
steinen, Kalksandste inen, Schlackensteinen u. dgl.

Bei der Presse wird der Oberstempel, um ein schnelles 
Ausstößen der Preßlinge und ein rasches Wiederfüllen 
der Preßformen zu ermöglichen, wie bekannt, zeitweise 
dürch ein ausschaltbares Zwischenglied vom Kniehebelwerk 
gelöst, so daß er frei abfallen kann. Die Erfindung besteht 
darin, daß der Oberstempel, nachdem er in die Preßform 
eingeschaltet ist, durch einen zweiten vom Kniehebel- 
werk unabhängigen Antrieb so lange abwärts bewegt wird, 
bis er durch das Zwischenglied mit dem Kniehcbelwcrk 
gekuppelt und durch letzteres weiter abwärts bewegt wird.

SO a (24). 277 088, vom 4. Dezember 1913. Ma
schinenfabrik Buckau A.G. zu Magdeburg in 
Magdeburg-Buckau. Form zeug fü r  Brikettstrangpressen  
m it übereinanderliegenden Form en und  abgestumpftem  
Stempel zu r Herstellung übereinanderliegender Industr ie 
briketts.

Die Seitenwände der obern Formen sind so keil- oder 
bogenförmig ausgebildet, daß das oder die oben liegenden 
Briketts durch die Seitenwandungen der Form gestützt 
werden und, daher beim Rückgang des Stempels nicht 
herunterfallen können. Die vorspringenden Stufen des 
Stempels können infolgedessen unten liegen, so daß die 
Kohle frei aus dem Fülltrichter in die Form fallen kann, 
wenn der Stempel in seine hintere Stellung zurück
gezogen ist.

S ie (22). 277 010, vom 17. Februar 1914. Friedrich 
Gustav Harder in Bochum. Seitenkipper fü r  Gruben
wagen.

Auf einer auf das Gleis zu legenden, aus gegeneinander 
verstrebten Seitenwangen a bestehenden Brücke A , die 
an einer Seite mit um die eine Gleisschiene greifenden 
Haken b und auf der Ivippseite mit sich von außen gegen
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bar mit der Brücke A  verbundene Auflauframpe g auf 
die Schienen e, / der Bühne gefahren, bis er gegen einen 
Anschlag l  stößt. Beim Auffahren auf die Bühne drückt 
der Wagen einen federnden Bügel k, an dem der Haken 
des Gesperres B  befestigt ist, so nieder, daß das Gesperre 
gelöst wird. Die Bühne mit dem Wagen kann infolgedessen 
unmittelbar oder mittels eines Handhebels m gekippt 
werden, wobei sie sich nacheinander um die Lappen d, 
um den Kopf der Laufschiene und um die sich in das Stütz- 
lagcr p  legende Achse q dreht und sich mit der Schiene s 
in das Stützlagcr t einlegt. Das Aufrichten der Bühne 
wird mit Hilfe des Handhebels m bewirkt, dessen Dreh
achse n  durch einen Hebel v und eine Kette w mit der 
Bühne verbunden ist. ,

81c (15). 277 218, vom 13. Juni 1913. August
Hirsclielmann in Osnabrück - Eversburg. Vor
richtung zum  Beschicken von Abbauru lschen in  Bergwerken.

die andere Schiene legenden Widerlagern c versehen ist, 
ist eine Kippbühne C  mittels auf die Seitenwangen ruhen
der Lappen d drehbar gelagert und durch ein Gesperre B
fcstgelegt. Auf der Kippbühne ist auf der einen Seite
eine Winkeleisenschiene e und auf der ändern Seite eine 
quadratische Schiene f  sowie in geringer Entfernung von 
dieser ein Winkelcisen i  befestigt. Hinter der Schiene / 
ist die Bühne ferner rechtwinklig nach oben gebogen 
und trägt an dem aufgebogenen Ende zwei Winkeleisen r, s, 
von denen das Eisen r in einer dem Durchmesser der Räder 
der Förderwagen entsprechenden Entfernung oberhalb 
der Schiene / liegt. Endlich sind auf den Seitenwangen a
der Brücke A  Stützlager fi, I für eine an der Bühne vor
gesehene Achse q bzw. für das Winkeleisen s der Bühne 
befestigt. Der zu, kippende Wagen h wird über eine dreh-

Mit der Abbaurutsche b sind eine oder mehrere Neben
rutschen a verstellbar so verbunden, daß sich das Ende

dieser Rutschen an den Abbaustellen dicht über dem 
Liegenden bewegt und das .untere Ende der Rutschen 
immer höher liegt als der obere Rand der Abbaurutsche.

87 h (2). 277 220, vom 4. September 1912. Erncsto
Curti in Mailand. Druckluftwerkzeug.

Der Schlagkolben g 
des Werkzeuges wird wie 
bekannt durch zwei Ver
dichter e und / hin und 
her bewegt, von denen 
jeder auf eine Stirnfläche 
des Kolbens wirkt. Die 
Erfindung besteht darin, 
daß an den auf die vordere 
Stirnfläche des Schlag- 
kolbcns g wirkenden Ver
dichter e ein zwangläufig 
bewegter, einstellbarer 
Steuerschieber io . dgl. an
geordnet ist, durch den 
dem Schlagkolben bei 
jedem Hub frische Luft 
zugeführt wird. Ferner ist 
indem Arbeitskolben des 
Verdichters / ein durch eine Feder in der Schließlage ge
haltenes Ventil d vorgesehen, durch das atmosphärische 
Luft in den Arbeitsraum des Verdichters treten kann, 
und in einem die Arbeitsräume der beiden Verdichter ver
bindenden Kanal a ist mit Hilfe eines Kolbens ein Ventil c 
geführt, das eine Öffnung h des Deckels des Verdichters e 
verschließt und den Arbeitsraum dieses Verdichters gegen 
in die’ Außenluftmündende Kanäle b absperrt. Durch 
das Ventil c sollen die Rückstöße des Schlagkolbens auf
gehoben und durch das Ventil d Luftverluste in dem Ver
dichter / ausgeglichen werden.

Bücherschau.
Handbuch der Gatticrungskunde für Eisengießereien. Von 

Zivilingenieur R. Weber, Fabrikdirektor a. D. 230 S. 
mit 20 Abb. und 2 Taf. Berlin 1914, Hermann Mcußer. 
Preis geh. 5,50 .ft, geb. 0,20 -ft.
Das von einem Praktiker stammende Buch kommt 

einem Bedürfnis der Praxis entgegen, das vielleicht, um 
einen schwachen Punkt vorwegzunehmen, umso voll
kommener erfüllt worden wäre, wenn der Verfasser die 
Gattierungsfrage in Verbindung mit den Festigkeits
eigenschaften behandelt hätte.

Einer kurzen Darstellung der Gewinnung des Roh
eisens folgt ein Abschnitt über die Beeinflussung der Eigen
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schäften des Gußeisens durch die verschiedenen Fremd
körper, der in einigen Punkten nicht ganz mit den neuesten 
Forschungsergebnissen übereinstimmt. So wird vom 
Schwefel gesagt, daß er schlechthin keinen guten Einfluß 
auf die Festigkeitscigenschaften ausübt; indessen geht 
beispielsweise aus den Versuchen von Coe und einer Reihe 
von Festigkeitsprüfungen, die Jüngst in seinem Buch 
»Beitrag zur Untersuchung des Gußeisens« anführt, unzwei
deutig hervor, daß Schwefel die Biege- und Zugfestig
keit ganz beträchtlich steigert und daß auch die Durch
biegung bis zu einem gewissen Grad mit der absoluten 
Festigkeit gehoben wird. Ob indessen die sonstige Wirkung 
des Schwefels dem Gußeisen zuträglich ist, ist eine andere 
Frage. Vom Titan wird ungekehrt gesagt, daß cs die 
Festigkeit und Dehnung ganz bedeutend steigert, während 
doch Versuche verschiedener Forscher und Praktiker vor
liegen, die so gut wie keine Verbesserung der Festigkeiten 
ergeben, so daß die Frage zum mindesten zweifelhaft ist.

Mit vielem Fleiß sind die Durchschnittsanalysen der 
verschiedenen Roheisensorten zu Zahlcntafeln zusammen
gestellt; die englischen hätten dabei vielleicht etwas voll
ständiger und im Sinne der in England üblichen Unter
teilung vertreten sein können. Recht ausführlich und im 
wesentlichen zutreffend sind die ebenfalls in Zahlcntafeln 
zusammengcstellten Angaben über die Grcnzgehalte an 
Fremdkörpern, die man bei den verschiedenen Arten von 
Gußstücken einzuhalten pflegt, und in Verbindung mit 
den Roheisenanalysen bieten die für die verschiedenen 
Gußeisensorten empfohlenen Gattierungssätzc dem Prak
tiker eine brauchbare Unterlage. Auch die allgemeinen 
Hinweise über die Verwendung der Trichter, des eignen 
und fremden Bruches, der verschiedenen Roheisensorten 
und Briketts werden besonders dem kleinen Gießer will
kommen sein.

Der Abschnitt über Kupolöfen und Tiegelöfen bringt 
im wesentlichen das dem Praktiker aus den Druckschriften 
der ausführenden Firmen Bekannte. Die chemische Unter
suchung des Roheisens berücksichtigt die geläufigen Haupt
bestimmungsverfahren der wichtigsten Fremdkörper. In 
Verbindung mit den Gattierungstabcllcn vermißt man 
leider die Anleitung zur Berechnung der Gattierungen.

Alles in allem kann das Buch trotz dieser Lücken, die 
sich vielleicht mit einer engern Umschreibung des Ge
bietes der Gattierungskunde rechtfertigen lassen, durch
aus empfohlen werden. E. Leber.
Theoretische und praktische Einführung in die allgemeine

Elektrotechnik. Handbuch für das Selbststudium.
Bearb. von Ingenieur S. Herzog, Zürich. 428 S. mit
857 Abb. Stuttgart 1914, Ferdinand Enke. Preis
geh. 12 M.
Nach der Absicht des Verfassers soll sein Werk die 

Möglichkeit bieten, sich in kurzer Zeit auf dem Wege des 
Selbststudiums in der Elektrotechnik zurechtzufinden. 
Die einschlägige Literatur verfügt über eine Fülle von 
Erzeugnissen, die gleichen Zwecken dienen sollen, aber nur 
wenige davon erreichen ihr Ziel. Die Schwierigkeit, etwas 
Zweckdienliches auf diesem Gebiet zu schaffen, liegt darin, 
daß heute infolge der vielseitigen Anwendung des elektrischen 
Stromes auch die breite Masse Interesse an der Elektro
technik nimmt und belehrt sein will. Daraus ergibt sich 
die Verschiedenartigkeit in den Vorkenntnissen und Fähig
keiten der Unterweisung Suchenden. Den richtigen Mittel
weg in der Darstellung zu finden, weder zu sehr zu ver
flachen, noch sich zu weit ins einzelne zu verlieren, verlangt 
eine große Geschicklichkeit in der Wältigung des Stoffes. 
Der Verfasser besitzt sie. Es ist ihm gelungen, auf rd. 
400 Seiten den Stoff in knapper, übersichtlicher Form und 
in ziemlich erschöpfender Weise zu behandeln. Die Grund-

Iagen der Berechnungen für Maschinen und Apparate 
werden leicht faßlich vorgeführt, die praktischen Aus
führungen durch zahlreiche, recht gute Abbildungen er
läutert.

Daß der Wunsch auftaucht, den einen oder ändern der 
25 Abschnitte vollständiger zu sehen, ist bei der ersten 
Auflage und der knappen Darstellung kaum zu vermeiden. 
Dies gilt z. B. für die Regelung der Drehzahlen von Gleich- 
und Drehstrommotoren, für die Einphasen- und Kollektor
motoren und bei der Meßkunde für die gebräuchlichen 
Schalttafelgeräte. Periodenumformer und Phasenaus- 
gleichcr fehlen ganz. Auf einen Druckfehler auf Seite 47, 
wo es 3C00 Volt statt 3000 Coulomb = 1 Amperestunde 
heißt, sei aufmerksam gemacht.

Alles in allem kann das in gediegener Ausstattung er
schienene Buch als seinem Zweck entsprechend empfohlen 
werden. R. Goetze.

Deutschland und China. Von Kaufmann J. Kahler in
Plamburg. (Kaufmännische Bücherei, 7. Bd.) 111 S.
München 1914, Georg D. W. Callwey. Preis kart.
1,50
Ein ausgezeichnetes Buch, dessen Lektüre angelegent

lich empfohlen werden kann. Die Ausführungen sind mit 
ruhiger Sachlichkeit von einem erfahrenen Kaufmann 
gemacht — Kahler gehört einer der größten deutschen 
China-Ausfuhrfirmen an —, der sich durch keinerlei 
Stimmungsmache beeinflussen läßt.

Es gefallen sich heute bei uns eine Menge Leute, die 
keine praktisch erworbenen Kenntnisse vom Ausland, 
unsern Kolonien usw. haben, in der Behauptung, daß sich 
der deutsche Kaufmann im Ausland von seinen Berufs- 
genossen aus ändern Nationen überflügeln und an die Wand 
drücken lasse, während das deutsche Kapital aus Mangel 
an Wagemut cs sich nicht genügend angelegen sein lasse, 
deutsches Ansehen und Interesse im Ausland zu fördern. 
Besonders die Verhältnisse in China müssen zur Be
kräftigung derartiger Behauptungen herhaltcn. Die tat
sächlich vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten, die das 
große chinesische Reich bietet* verleiten zu allen mög
lichen Phantastereien, die sich dann in Pressenotizen 
und noch mehr Gelegenheitsreden niedcrschlagen.

An Hand der wichtigsten handelsstatistischen Zahlen 
setzt der Verfasser auseinander, daß der chinesische Markt 
gegenwärtig für die deutsche Industrie als Ganzes noch 
von untergeordneter Bedeutung ist. Das liegt aber nicht 
daran, daß die deutsche Industrie den chinesischen Markt 
etwa vernachlässigt habe, sondern daran, daß heute noch 
drei Viertel der Einfuhr Chinas aus Waren bestehen, die 
Deutschland nicht liefern kann. Die Bedeutung Chinas 
lür Deutschland liegt erst in der Zukunft. 1912 belief 
sich die deutsche Ausfuhr nach China auf rd. 82 Mill. Jl, 
d. i. kaum 1% der Gesamtausfuhr Deutschlands, die in dem 
Jahre einen Wert von 9100 Mill. J( hatte. China kauft eine 
Menge Waren, für die Deutschland entweder selbst auf das 
Ausland angewiesen oder in denen es nicht leistungsfähig 
ist oder worin China Besonderheiten verlangt, für die die 
deutsche Industrie weder eingerichtet noch wettbewerbs
fähig ist, oder aber an denen sie durchaus kein Interesse hat.

Die politischen Verhältnisse Chinas werden vom Ver
fasser eingehend und mit großer Sachkenntnis gewürdigt. 
Ferner schildert Kahler das Militärwesen, die Finanzen 
sowie den heutigen Stand von Chinas Industrie und ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten. Besonders wertvoll sind die 
Hinweise des Verfassers auf die Bedeutung, die China 
für die deutsche Industrie erlangen kann, wenn Kaufleute, 
Banken und Industrie sich zu gemeinsamer Arbeit zu
sammenschließen. W.
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Zeitschriftenscliau.
(Eine Erklärung der hierunter vorkommenden Abkürzungen 
von Zeitschriftentiteln ist nebst Angabe des Erscheinungs
ortes, Namens des Herausgebers usw. in Nr. 1 auf den 
Seiten 45 und 40 veröffentlicht. * bedeutet Text- oder 

Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Die platinverdächtigen Lagerstätten im deut

schen Paläozoikum. Von Krusch. Metall Erz. 8. Aug. 
S. 545/53. Verbreitung des Platins in geographischer und 
geologischer Beziehung. Einfluß der Tektonik auf die 
Verbreitung der Horizonte. Mikroskopische Untersuchung 
der platinführenden Gesteine und ihre Entstehung. Die 
Art der Platinverbindung. Die Platingchaltc der Grau
wacken. (vgl. auch Glückauf 1914, S. 1182/3.)

Bergbautechnik.
Die industrielle Bedeutung des Rohölgcbietes 

von Bitköw (Ostgalizien). Von Olszewski. (Schluß.) 
Petroleum. 5. Aug. S. 1565/9. Das Rohöl und seine Lager
stätte in Bitköw. Ausführung der Bohrungen. Die indu
strielle Bedeutung des Rohölgcbietes.

Modern collieries of Durham, England. Von 
Dean. Coal Age. 8. Aug. S. 224/6*. Kurze Beschreibung 
einiger neuzeitlicher englischer Kohlengruben.

Der gegenwärtige Stand der Theorie der Boden
senkung in Steinkohlenbezirken. Von Willert. 
(Forts.) Bergb. 27. Aug. S. 616/9*. Besprechung der 
Theorien Thiriarts, Jicinskys und Goldreichs. (Forts, f.)

Substitutes for wood tim bering in minc ope- 
rations. Von Smith. Coal Age. 8. Aug. S. 216/21*. 
Die Anwendung der verschiedenen Grubenausbaustoffe 
außer Holz.

Skip-changing pockets at Butte mines. Von 
Rice. Min. Eng. Wld. 25. Juli. S. 147/8*. Beschreibung 
der auf den Butte-Gruben getroffenen Einrichtung zum 
Auswechseln der Fördergefäße und Förderkörbe beim 
Übergang von der Produktenförderung zur Seilfahrt und 
umgekehrt.

Aufhängevorrichtung für Herkunftszeichen bei 
Grubenhunten, Patent Oclwein-Wci ß. Von Oelwein. 
Öst. Z. 1. Aug. S. 436/7*. Die Marke wird über einen 
S-förmigen Haken, dessen einer Schenkel in das Innere 
des Förderwagens reicht, geschoben und kann nur an dem 
leeren Wagen angebracht und von ihm entfernt werden.

Entw icklung und gegenwärtiger Stand der 
Grubenbeleuchtung. Von Schwartz. (Forts.) Bergb. 
27. Aug. S. 615/6. Besprechung von Drahtköiben und 
Glaszylindern. (Forts, f.)

Schlagwetterunterricht fiir  Kalibergleute. Von 
Schürmann. Kali. 15. Aug. S. 384/5*. Der Verfasser 
empfiehlt, seine bekannte Bcobachtungsvorrichtung für 
Lampen in Schlagwettern (s. Glückauf 1914, S. 59) auch 
auf Kalibergwerken zur Anleitung der Bergleute ein
zuführen. Zur Nachweisung von Kohlensäure soll die
selbe Vorrichtung in umgekehrter Stellung dienen.

Die neuere Entw icklung im Bau von Apparaten 
für die Chlorkalium fabrikation. Von Hermann. 
Kali. 15. Aug. S. 377/83*. Beschreibung einer Reihe von 
neuern Vorrichtungen, die zum Lösen des Rohsalzes 
dienen sollen, und Angaben über ihre Wirkungsweise und 
Bewährung. (Schluß f.)

Modern preparation of bitum inous coal at the 
mine. Von Read. Coal Age. 15. Aug. S. 255/60*. 
Neuzeitliche Anlagen zur gesonderten Aufbereitung von 
Kessel- und Hausbrandkohle.

l)am|>fkesscl- und Maschinenwesen.
Über die W irksam keit der elektrotechnischen 

Abteilungen der Dampfkessel - Überwachungs
vereine. (Schluß.) Braunk. 28. Aug. S. 321/4.

Neuzeitliche Wasserwcrks-Pu mp ma sch inen. Von 
Bruman. (Schluß.) Z. Turb. Wes. 10. Aug. S. 347 /50*. Aus der 
Untersuchung der für die Beurteilung der Wirtschaftlich
keit von Wasscrwerkskreiselpumpcn, die von Dampf
turbinen abgetrieben werden, maßgebenden Punkte wird 
geschlossen, daß die Turbopumpe bei großen Förderhöhen 
und Wassermengen der Kolbenpumpe hinsichtlich der 
Brennstoffkosten gleicht, hinsichtlich der Gesamtwirtschaft
lichkeit überlegen ist. Beschreibung zweier Anlagen.

Verbrcnnungs motoren in Wasserwerks
betrieben und ihre w irtschaftliche Bedeutung. Von 
Ullmann. Öl. u. Gasmasch. Aug. S. 66/73*. Wiedergabe 
eines Vortrages in der Versammlung des Vereins der Gas-, 
Elektrizitäts- und Wasscrfachmänner Rheinlands und West
falens am 17. Februar.

Die unmittelbare Umsteuerung der Verbren
nungskraftmaschinen. Von Pöhlmann. (Forts.) ÖI-
u. Gasmasch. Aug. S. 74/9*. Motoren mit gemischter 
Verbrennung. Das Umsteuern der Hilfsmaschinen. 
(Forts, f.)

Da rnpf schau felleistungen bei dem Bau des 
Panamakanals. Von Sanio. Fördcrtechn. 15. Aug. 
S. 192/201*. Bauart und Arbeitsweise der Kanalschaufeln. 
Angaben über die Leistungen. Abfuhr des Baggergutes.

Der heutige Stand des Eimerkettenbagger- 
Baues. Von Meuskcns. (Schluß.) Techn. Bl. 29. Aug. 
S. 265/7*. Beschreibung verschiedener Bauarten. 
(Schluß f.)

Elektrotechnik.
Große Glcichstromdampf maschinen f ürHütten- 

werkc. Von Schömberg. Z. Dampfk. Betr. 28. Aug. 
S. 411/2. Allgemeine Gesichtspunkte. Anschaffungskosten. 
Betriebskosten. Zusammenstellung verschiedener Ma
schinen nach Betriebszweck, Umlaufzahl, Stärke und 
Einzclabmessungen.

Nachtstrom als b illige Betricbskraft fürWässer- 
versorgungen. Von Ludin. El. u. Masch. 16. Aug. 
S. 689/92*. Wasscrversorgungsanlagen, die befähigt sind, 
die Belastungskurve von Krafterzcugungsanlagen konstant 
zu halten. Ausführung von Beispielen (siehe Turbinen
pumpwerke der Stadt Bochum usw.). Stromlieferungsvertrag 
für das Pumpwerk bei Munzingen. Beschreibung der elek
trischen Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung 
der Betriebsverhältnisse.

Über Phasenschieber und ihre Verwendung zur 
Verbesserung des Leistungsfaktors von Dreh
strommotoren. Von Rüdenberg. El. Bahnen. 4. Aug. 
S. 425/32*. Bessere Ausnutzung der Erzeugeranlagen. 
Eingehende Beschreibung der Wirkungsweise der Phasen
schieber. Bauart eines Phasenschiebers der Siemens- 
Scliuckertwerkc. Schaltung der Phasenschieber. Be
schreibung der Regelung an Hand von Kreisdiagrammen. 
(Forts, f.)

Untersuchungen über die J mprägnierung 
hölzerner Leitungsmaste durch Tränkung. Von
Nowotny. El. u. Masch. 9. Aug. S. 677/82*. 16. Aug.
S. 692/4. Beschreibung des Tränkungsverfahrens. Ver
halten der einzelnen Hölzer bezüglich der Aufnahmefähig
keit, Gewichtzunahme usw. unter Beifügung von Zahlen
tafeln und Schaulinien. Tränkungsaufnahme als Funk
tion der Oberfläche unter Beifügung von Formeln für die 
einzelnen Holzarten. Nutzanwendung für die Praxis.
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Hüttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
Streifzüge durch amerikanische Gießereien. 

Von Keller. St. u. E. 27. Aug. S. 1418/24*. Reisebericht, 
erstattet auf der 21. Versammlung deutscher Gießerei
fachleute.;

Das Talbot-Verfahren im Vergleich mit ändern 
Herdfrisch-Verfahren. Von Schuster. Öst. Z. 1. Aug. 
S. 429/36*. Wiedergabe des auf der Hauptversammlung 
des Vereins deutscher Eisenhüttenleute am 3. Mai 1914 
in Düsseldorf gehaltenen Vortrages (vgl. Glückauf 1914, 
S. 770). (Forts, f.),

Aufschwung und Niedergang des Vordcrn- 
bcrger Holzkohlen-Hochofenbetriebcs. Von Prand- 
stclter. (Forts.) Mont. Rdsch. 16. Aug. S. 553/5*. 
Belegschaft und Betrieb des kleinern Ofens. Übersicht 
über die Holzkohlenpreise und die Arbeitslöhne in den 
Jahren von 1824 - 1897. (Forts, f.)

Precipitation of coppcr from solution. Von 
Leist und Frick. Min. Eng. Wld. 25. Juli. S. 152/7. Be
sprechung der verschiedenen Verfahren zur Fällung des 
Kupfers aus Lösungen.

Cyanid in g a furnace product. Von Megräw. 
Eng. Min. J. 25. Juli. S. 147/9*. Das Zyanid verfahren 
auf den Werken der Dcloro Mining & Reduction Co.

The Raritan coppcr refining works at Perth 
Amboy, New Jersey. Von Pulsifer. Min. Eng. Wld. 
8. Aug. S. 233/8*. Beschreibung der Raffinieranlagen und 
der in Anwendung stehenden Verfahren.

Link-Belt malleable foundry at Indianapolis. 
Ir. Age. 6. Aug. S. 308/14*. Die mit Rücksicht auf mög
lichst zweckmäßige und kurze Beförderungswege ausge
statteten Einrichtungen der Beimont-Werke in Indianapolis.

Metallurgical plants near Salt Lake City. Eng. 
Min. J. 8. Aug. S. 241/2*. Übersicht über die Lage und 
Entwicklung der Metallhüttenbetriebe. Beschreibung 
einiger Anlagen.

Anlage und Betrieb eines Klein-Martin-O.fens 
mit Teerölfeuerung; Von Ring. St. u. E. 27. Aug. 
S. 1424/S*. Beschreibung des Entwurfs und der Arbeits
weise eines Klein-Martin-Ofens mit Teerölfeuerung an Hand 
von Betriebszahlen..

Über Eisenprüfung. Von Martell. Techn. Bl. 29. Aug. 
S. 267/9. Besprechung der verschiedenen Prüfungsverfahren.

Beitrag zur Untersuchung von Forijisand. Von 
Schmid. St. u. E. 27. Aug. S. 1428/30. Unter Hinweis 
auf die Unzulänglichkeit der üblichen Formsandprüfungen, 
vor allem auf Grund der bloßen chemischen Analyse, wird 
ein rasch auszuführendes und einfaches Verfahren be
schrieben, das mit mehr Zuverlässigkeit die Beurteilung 
eines Formsandes gewährleistet.

Über die Einw irkung von Schlacken und 
Dämpfen auf die Muffelmassen des Zinkhütten
betriebes und über die Aufnahmefähigkeit des 
Tones an Zn O. Von Proske. (Schluß.) Metall Erz. 
8. Aug. S. 553/62*. Untersuchungen über den Einfluß 
von Druck, Zeit und Temperatur auf die Aufnahmefähigkeit 
der Muffelmasse für Zn O.' Alle drei Faktoren begünstigen 
die Aufnahmefähigkeit des Tones für Zn O und Bildung zu 
Aluminaten. Porosität und Rissebildung begünstigen diese 
Aufnahmefähigkeit besonders.

Steel construction in mining and ore reduction 
plants. Von Tupper. Min. Eng. Wld. 1. Aug. S. 183/90*. 
Die Ausbildung von Stahlkonstruktionen auf Berg- und 
Hüttenwerken sowie Yerladeanlageh.

Electrostatic ore separatio». Von .Clark. Eng. 
Min. J. 8. Aug. S. 264/7*. Die Erzscheidung mit dem 
Separator von Huff.

Arbeiten über Kautschuk und Guttapercha. 
Von Hillen. Z. angew. Ch. Aug. S. 489/94. Der Jahres
bericht behandelt: Gewinnung und Zusammensetzung des 
Kautschuks! Veränderung des Kautschuks beim Lagern. 
Kautschuk und Guttaperchaharze. Stickstoffhaltige Be
standteile des Kautschuks. Unterscheidung verschiedener 
Kautschukarten. Die Kautschuksynthese. Die Regenera
tion des Kautschuks. Vulkanisation. Fabrikation. Ana
lytik. Mechanische und physikalische Prüfungen.

Sicherheitsventile für Gefäße mit verdichteten 
oder verflüssigten Gasen. Von Daude. (Forts.) 
Z. kompr. Gase. Juli. S. 139/44*. Beschreibung ver
schiedener Bauarten. (Schluß f.)

Gesetzgebung und Verwaltung.
Die Besteuerung der Gruben in den ver

schiedenen Ländern. Z. Bgb. Betr. L. 1. Aug. 
S. 337/43. Kurzer Überblick über die gesetzlichen Vor
schriften auf dem Gebiet der Bergwerksbesteuerung der 
einzelnen Länder.

Ausstellung«- und Unterrlchtswesen.
Gas und Wasser auf der Schweiz. Landesaus

steil ung i n Bern. Von Ott. J. Gasbel. 22. Aug. S. 823/6. 
Kurze Besprechung der Ausstellungsgegenstände aus den 
genannten Gebieten. Als Aussteller werden auch das 
Rheinisch-Westfälische Kohien-Syndikat, die Bergwerks
direktion in Saarbrücken und die Braunkohlen-Brikett- 
Verkaufsvercinignng in Köln mit bemerkenswerten Gegen
ständen genannt.

Verschiedenes.
Die neue Schnellfilteranlage der städtischen 

Wasserwerke Halle a. S. Von Schmidt. J. Gasbel.
22. Aug. S. 826/32*. Die Wasserwerkanlagen der Stadt 
Halle. Die für den Bedarf nicht mehr ausreichende Langsam
filteranlage für eine tägliche Leistung von 16 000 cbm. 
Die Schnellfilterversuchsanlage und die mit ihr erzielten 
günstigen Ergebnisse der Enteisenung und Entmanganung. 
(Schluß f.)

Versuche über Druckverlustc in Eisenbeton
rohrleitungen. Von Budau. (Schluß.) Z. Turb. Wes. 
20. Aug. S. 360/3*. Angaben über die weiterhin angc- 
stcllten vergleichenden Untersuchungen der angegebenen 
Art.

Ein praktisches Verfahren zur Lösung von 
Integralen und seine Anwendung auf die Erm itt
lung von statischen Momenten und Trägheits
momenten. Von Slaby. Z. d. Ing. 22. Aug. S. 1348/9*. 
Darlegung des neuen Verfahrens und seine Anwendung auf 
die Bestimmung von statischen Momenten und Trägheits
momenten.

Personalien.
Den Tod lür das Vaterland fanden : 
am 24. August der Bergdirektor Erich Pfeilsticker, 

Leutnant d. R., aus Hohndorf (Bez. Chemnitz), im Alter 
von 32 Jahren,

am 24. August der Bergassessor Paul B rew er, Leut
nant d. R. im Res.-Inf.-Rgt. 29, im Alter von 33 Jahren, 

am 25. August der Kgl. Berginspektor Konrad Bahn, 
Leutnant d. R. im Grenadicr-Rgt. 12, im Alter von 36 Jahren, 

am 26. August der Bergassessor Fritz W it te , Leut
nant d. R. im Inf.-Rgt. 28, im Alter von 30 Jahren, 

am 6. September der Generaldirektor des Allgemeinen 
Knappschafts-Vereins in Bochum, August K öhne, Ober
leutnant d. R. im Res.-Inf.-Rgt. 130, im Alter von 43 Jahren.


