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D ie Arbeiten der Em schergenossenschaft 
zur G ew innung des Phenols aus dem Am m oniakwasser der Ruhrzechen.

Von Regierungsbaumeister a. D. H. W iegm ann, Essen.

Uber dic Bedeutung der Beseitigung des Phenols 
aus dem Oaswasser der Kokereien sowie iiber die 
miihsame und langwierige Arbeit zur Auffindung eines 
einigennaBen wirtschaftlichen Gewinnungsverfahrens 
ist hier schon eingehend berichtet worden1. Nachdem 
liunmchr die bereits langere Zeit laufenden Versuche 
zu einem gewissen AbschluB gekommen sind, diirfte 
eine Mitteilung daruber von Belang sein, wie die 
von der Emschergenossenschaft auf verscliiedenen 
Kokereien errichteten und gemeinsam mit den 
betreffenden Werksleitungen betriebenen Plienol- 
gewinnungsanlagen gearbeitet haben und welche 
Folgerungen sich aus diesen ersten Ergebnissen 
ziehen lassen.

Das Verfaluen zur Oewinnung von Phenolen 
durch Auswasclning des Gaswassers verdankt seine 
Entstehung nicht etwa dcm Bestreben, ein neues 
Nebenerzeugnis herzustellen und daraus betracht- 
lichen Gewinn zu erzielen; denn selbst, wenn seine 
wirtschaftliche Durchfuhrung gelingt, ist der zahlen- 
uiaBige Gewinn wegen der in Betracht kommenden 
kleinen Mengen gegenuber dem Erlós der Kokereien 
aus ihrer sonstigen Erzeugung verschwindend gering. 
Das Verfahren hat lediglich die Not geboren. Mit 
dem Anwachsen von Zahl und Leistung der Kokereien 
im Ruhrbezirk sind auch die Unzutraglichkeiten 
entstanden und gewachsen, die das Abwasser der 
Kokereien, besonders der Ammoniakfabriken, in der 
Vorflut und namentlich im Rheinstrom verursacht. 
Es galt daher unbedingt, einen Weg zur Vermcidung 
dieser Schaden zu finden, oline die Betriebe allzusehr 
mit ertraglosen Ausgaben zu belasten. Dabei spielt 
die aufierordentliche Zusanunendrangung von etwa 
90 Kokereien auf dem verhaltnismafiig kleinen Ent- 
wasserungsgebiet der Emscher eine wichtige Rollc. 
Es geniigt nicht, daB die eine oder andere Kokerci 
durch irgendwelche MaBnahmen ein móglichst phenol- 
armes Abwasser erzielt, sondern es kommt darauf an, 
die gesamte Phenolinenge, die mit dem Abwasser der 
Kokereien in die Emscher gelangt, so zu verringern, 
daB dem Emscherwasser seitens der Kokereien nicht 
mehr gelóste Stoffe zuflieBen ais vor dem Anwachsen 
der Kokserzeugung. Dies laBt sich aber nur durch 
eine Ai beitsweise erreichen, die gleichmaBig auf allen 
Kokereien des Emschergebietes anwendbar ist.

Das Verfahren, das zu  d iesem  Zweck zur Ver- 
f iig u ng  stand u n d  das a u f  Grund eines V orsch lages 

der Phenolkommission der Em schergenossenscha ft

1 P ru 8 : Neuerungen in der Abwasser- und Schlammbehandlung auf 

Zechen des Ruhrbezirks, Gluckauf 1925, S. 500; W e i n d e l :  Die Ent- 
phenolung des Abwassers von Nebenproduktenaniagen und ihre wirt

schaftliche Bedeutung, Oluckauf 1927, S. 401.

auf mehreren Kokereien erprobt werden sollte, laBt 
sich entsprechend den zusammengehórigen Patent- 
anspriichen1 kurz wie folgt kennzeichnen: Das
Ammoniakwasser wird bei einer Temperatur von 
40-60° C mit Benzol, Toluol oder einer andern gc- 
eigneten Waschfliissigkeit gewaschen, das mit Phenol 
angereicherte Wasclnnittel abgetrieben und ais Riick- 
stand Rohphenol gewonnen, wahrend das Benzol in 
den Waschkreislauf zuruckkehrt. Statt das Benzol 
abzutreiben, kann man es auch mit Natronlauge aus- 
waschen und auf diese Weise wieder verwendungs- 
fajiig machen.

Fiir die Durchfuhrung der Versuche war es not
wendig, die Mitwirkung der Zechen und der aus- 
fiihrenden Firmen weitgehend in Anspruch zu nehmen. 
Nicht zuletzt ist es gerade auf deren gute Zusainmen- 
arbeit zuruckzufuhren, daB die Aufgabe, die Phenoie 
mit einigennaBen wirtschaftlichen Mitteln aus dem 
Gaswasser zu gewinnen, erfolgreich gelóst werden 
konnte. Es ware der Emschergenossenschaft aber 
nicht moglich gewesen, die an fiinf Stellen geplanten 
GroBversuche zu leiten, wenn sie dazu nicht eine 
besonders saclnerstandige Hilfe in der Person von 
Dr. W einde l gewonnen hatte, der seit November 
1926 die Ergebnisse der Versuche uberwacht und 
vielfach Anregungen fiir Verbesserungen gegeben hat. 
DaB es sich dabei um ein ganz neues Gebiet handelte, 
wurde allmahlich offenbar, ais man sich fiir die Be- 
urteilung der Anlagen eine ganze Reihe von Unter- 
suehungsverfahren erst selbst schaffen muBte. Zu 
erwahnęn sind hier besonders die Verfahren zur Be- 
stimniung der Phenoie sowie zur Bestimmung 
fliich tiger Kohlenwasserstoffe im Am m oniak
wasser2. Von den Phenolbestimmungsverfahren hat 
sich das von Dr. U lrich und Dr. Kather (Chinolin- 
verfahren) am stiirksten durchgesetzt. Bei wichtigen 
Entscheidungen empfiehlt es sich, auBer der Bestim
mung mit Benzol-Chinolin das Atherverfahren anzu- 
wenden, da dieses zwar zeitraubend, aber zurerkissig 
ist. Die Ergebnisse beider mussen iibereinstimmen.

Die eigentliche Aufgabe bestand darin, an 
mehreren groBen Versuchsanlagen von verschiedener

1 Die nachstehend aufgefuhrten Patente sind von der Emscher-
genossenschaft fur das Oebiet des rhelnisch-westfSłischen Steinkohlen- 
gebietes ubernommen worden: Klasse 12q, Oruppe 14, Nr. 387375; 

Klasse 12k, Oruppe 1, Nr. 370151 ; Klasse 12k, Giuppe 1, Nr. 397466;
Klasse 12k, Oruppe 1, Nr. 375309; Klasse 12k, Oruppe 1, Nr. 399676;
Klasse 12k, Oruppe 1, Nr. 418 623; Klasse 12q, Oruppe 14, Nr. 436522.

2 U l r i c h  und K a t h e r :  Die Bestimmung der Phenoie im Roh-

ammoniakwasser der Kokereien und Gasanstalten, Z. angew. Chem. 1926, 

S. 229; B a ch  und U the:  Ober die Bestimmung des Pbenolgehalts in Gas- 
wSssern und Abw2ssern von Kokereinebenproduktenanlagen, Brennst. Chem. 

1927, S. 120. W e i n d e l :  Die Bestimmung fluchtiger Kohlenwasserstoffe, 

erscheint demnSchst in der Zeitschrift Brennstoff-Chenaie,
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Bauart und Arbeitsweise festzustellen, ob es im Dauer- 
betriebe móglich ist, das Ammoniakwasser, bevor es 
zur Ammoniakfabrik geht, bis auf einen gewissen 
Restgehalt von den Phenolen zu befreien; weiterhin, 
welchen Vorteil dieses Auswaschen aus dem Gas- 
wasser fiir das Abwasser der Kokereien und damit fiir 
die Vorflut uberhaupt hat und ob diese Art der Phenol- 
gewinnung vielleicht sogar wirtschaftlich gestaltet 
werden kann. Dabei war besonders nachzuweisen, ob 
der Grundgedanke des Hauptpatentes, namlich das 
Auswaschen des Wassers mit Benzol an einer Stelle

a Rohwasserbehalłer, b Filter, c Rein wasser bek alter, d Warmeaustauscher, e Misch- 
pumpe,f Scheidegefafi, g Pampę, h Destilliereinrichtung, i Benzolbehalter, kScheide- 

gefafl, l Destillierblase, m Phenolsammelbehalter, n Kjihler, o Phenolbehaller. 
Abb. 1. Schema der Entphenolungsanlage auf der Zeche Dorstfeld.

des Betriebes, wo Verluste der Waschfliissigkeit prak
tisch nicht auftreten konnen, tatsachlich zutrifft. 
AuBerdem sollte festgestellt werden, welche Einrich
tung sich bewahrt hat oder wie eine Anlage auf Grund 
der gewonnenen Erfahrungen aussehen wird und mit 
welchen Bau- und Betriebskosten dann zu rechnen ist.

Beschreibung der ausgefuhrten Anlagen.

Anlage auf der Zeche Dorstfe ld  2/3.

Die von der Bamag-Meguin-A. G. errichtete An
lage ist in Abb. 1 schematisch wiedergegeben. Auf 
Grund der eigenen Versuche der Bamag sollte durch 
diese Einrichtung eine besonders innige Mischung des 
Wassers mit der Waschfliissigkeit durch das Schleu- 
dern in den Zentrifugalpumpen erzielt werden. Um 
auch hierbei das Gegenstromprinzip fiir den Wasch- 
vorgang auszunutzen, wahlte man mehrere Pumpen. 
Das dem Behalter a zulauf ende Wasser wird zuerst in 
der Vorreinigung von den schwebenden Teer- und 
Olteilchen dadurch gereinigt, daB es durch das im 
Wasser schwebende Filter b von feinstem Kohlen- 
schlamin stromt. Zur Verhiitung, daB Kohlenteilchen 
mitgehen, wird das Wasser auBerdem noch durch 
porige Tonfilter geschickt. Vom Reinwasserbehalter c 
aus lauft es durch den Warmeaustauscher d zur ersten 
Mischpumpe e, wobei gleichzeitig Benzol zugesetzt 
wird, das schon einmal gewaschen hat und hier seine 
groBte Anreicherung an Phenol erfahrt. Das Wasser- 
Benzolgemisch wird durch die Pumpe in den Scheide- 
behalter / gepumpt, aus dem das abgeschiedene

Wasser zur zweiten Pumpe g gelangt, wahrend das 
angereicherte Benzol zur Destilliereinrichtung h flieBt. 
In der zweiten Pumpe wird das Wasser zum zweiten 
Małe gewaschen, und zwar mit Frischbenzol aus dem 
Benzolbehalter i. Das nunmehr im zweiten Scheide- 
behalter k abgeschiedene Wasser ist fertig gewaschen 
und stromt zur weitern Verarbeitung auf Ammoniak 
in den Betrieb zuriick, wahrend das sich ebenfalls 
abscheidende Benzol zur ersten Pumpe geht. Die 
Destilliereinrichtung h besteht aus einer ununter- 
brochen arbeitenden Destillierpfanne (Bauart Raschig) 

mit aufgesetzter Rektifizierkolonne 
und Dephlegmator. Die Benzoldampfe 
werden durch die Warmeaustauscher 
und Kiihler cl niedergeschlagen, und 
das flussige Benzol geht in den Ben
zolbehalter zuriick, aus dem der Kreis
lauf des Benzols von neuem beginnt. 
Um das ablaufende Phenol móglichst 
frei von Benzol zu bekommen, hat 
man auBerdem die kleine Destillier
blase l nachgeschaltet, die nur nach 
Bedarf arbeitet. Auch das hier ab- 
getriebene Benzol gelangt wieder in 
den Benzolbehalter i, wahrend das 
zuriickbleibende Rohphenolól dem 
Phenolsammelbehalter m zugefiihrt 
wird. Abb. 1 entspricht nicht mehr 
ganz den tatsachlichen Verhaltnissen 
der Anlage, da noch eine dritte 
Pumpe mit zugehórigem Scheidege- 
faB aufgestellt und der Warmeaus
tauscher durch zwei Kiihler ersetzt 
worden ist.

Anlage auf der Zeche Mathias 
Stinnes 1/2.

Auch bei dieser von der Firma Heinrich Koppers 
aufgestellten Vorrichtung (Abb. 2) sollte das vom 
Hochbehalter a zuflieBende Ammoniakwasser von 
Teer und Ol weitgehend befreit werden, und zwar 
durch den ersten Wascher b, in dem eine ruhende 
Benzolsaule steht. Das vorgereinigte Wasser wird 
dann in dem mit Abdampf oder Frischdainpf be- 
triebenen Warmeaustauscher c auf die gewiinschte 
Temperatur gebracht und tritt oben in den zweiten 
Wascher d ein, der mit Siebbóden ausgestattet ist. 
Hier tropft das Wasser von Siebblech zu Siebblech, 
wahrend im Gegenstrom das Benzol um die Siebbleche 
herumflieBt. Das fertiggewaschene Wasser geht in 
den Zwischenbehalter e, von dem es mit Hilfe der 
Pumpe / auf die Abtreiber der Ammoniakfabrik 
geschickt wird. Das in dem eigentlichen Phenol- 
wascher mit Phenol angereicherte Benzol flieBt zur 
Destilliereinrichtung. Die Firma Koppers hat hierfiir 
eine dreistufige Destillierblase gewahlt. Die Einrich- 
tungen zum Niederschlagen des Benzols sind ahnlich 
wie die auf der Anlage Dorstfeld. Auch hier sind 
einige Abanderungen vorgenommen worden, iiber die 
noch naher berichtet wird.

Anlage auf der Zeche Kón ig  Ludw ig, 
Schacht 4.

Diese Anlage hat ebenfalls eine Vorreinigung (a in 
Abb 3) nach Art derjenigen auf der Zeche Dorstfeld; 
die Filter b bestehen hier aus Sagemehl. Die iibrige 
Anlage ist von der Firma Still errichtet worden. Das
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a Hochbehdlłer, b Teerwascher, c Warmeauslauschcr, d Phenolwascher, e Zwischenbehalter, 
f  Pampę, g  Scheideflasche, h Destillierblase, i  Warmeaustauscher und Kuhler, k Benzolbehdlter,

l  Leerlaufbehalter, m Benzolbehdlter, n Phenolbehalter.
Abb. 2. Phenolgew innungsanlage, Bauart Pott-Hilgenstock, auf der Zeche Mathias Stinnes.

yorgereinigte Wasser wird mit einer Pumpe durch 
den Warmeaustauscher oder Benzolkuhler c auf den 
ersten Wascher d gedriickt und hier durch eine 
Verteileinrichtung móglichst gleichmaGig auf den 
Querschnitt des Waschers, der 2 m Durchmesser hat, 
verteilt. Das Waschbenzol wird ebenfalls von einer 
Pumpe in den Wascher gedriickt, und zwar durch 
eine Reihe von gegenstandigen Diisen, die das 
Benzol zerstauben sollen. Das Ammoniakwasser vom 
Wascher d geht dann mit natiirlichem Gefalle zum 
Wascher e und wird hier in derselben Weise mit 
Benzol gewaschen, wobei man frisch abgetriebenes 
Benzol ver\vendet, wahrend das in dem Wascher d 
benutzte Benzol schon einmal zum Waschen benutzt 
worden ist. Das vom Wascher d abfliefiende stark 
gesattigte Benzol wird mit 
Hilfe einer Pumpe durch 
den Warmeaustauscher zur 
Abtreibevorrichtung / ge- 
driickt. Die Benzoldampfe 
dienen zum Vorwarmen des 
Wassers und des Benzols. Sie 
werden durch den Kuhler c 
niedergeschlagen und stró- 
men zum Behalter fiir Rein- 
und Abtreibebenzol g. Das 
zuriickbleibende Phenol flieBt, 
nachdem es erforderlichen- 
falls in der Nebenkolonne h 
nochinals voin Benzol befreit 
und in dem Kuhler i gekiihlt 
worden ist, zu dem kleinen 
Sammelbehalter k, von dem 
aus es in den Lagerbehalter ge- 
druckt wird. An dieser Anlage 
ist, abgesehen vom Benzolkuh
ler oder Warmeaustauscher, 
nicht viel geandert worden.

Anlage auf 
den Jacobischachten.

Bei der Errichtung der 
Anlage durch die Bamag- 
Meguin-A. G. hat Dr. 
Ra sch i g in Ludwigs- 
hafen ais Berater mitge- 
wirkt. Die in Abb. 4 wie- 
dergegebene schematische 
Zeichnung entspricht in- 
sofern nicht mehr den tat- 
sachlichen Verhaltnissen, 
ais die Vorreinigung des 
Wassers zwar geplant, 
aber noch nicht ausge- 
ftihrt worden ist. Das vom 
Hochbehalter a kommen- 
de Wasser lauft zunachst 
durch den mit Raschig- 
ringen gefiillten Wascher b 
und darauf zur Ammo- 
niakfabrik, wahrend das 
Benzol unten in die Wasch- 
kolonne eintritt und nach 
Anreicherung mit Pheno- 
Ien zur Destilliereinrich- 
tung c geht. Die Diimpfe 
strómen durch den Warme

austauscher d und den nachgeschalteten Kuhler e. Das 
abgeschiedene Kondensat, das Reinbenzol, fliefit zum 
Sammelbehalter / und geht von da aus in die Kolonne 
zuriick. Auch hier kann man das ununterbrochen ab- 
flieBende Phenolól in einer Destillierblase (h) von 
den letzten Benzolspuren befreien.

Weitere Anlagen.

Eine gemeinsam mit der Firma Dr. Otto fiir die 
Zeche G raf Schwerin entworfene Anlage ist nicht 
zur Aufstellung gelangt, weil die Verhaltnisse dort 
zu ungiinstig und inzwischen die fiir die Versuche 
zur Verfugung stehenden Mittel so knapp geworden 
waren, dal3 sie zweckmaBig fiir die Umanderung der 
bestehenden Anlagen Yerwendung fanden.

___P/7e/7a//73///ęes ę&s/it&sser
...__ f/r/p/jeno/Ses (jffsru&sser

ffenzo/
Pheno/
/fi/Mwssser

a Vorreinigung, b Filier, c Benzolkuhler, d erster, e zweiter Wascher, /  Abtreibevorrichtung, 
g  Behalter f i ir  Abtreibebenzol, h Nebenkolonne, i  Phenolkuhler, k Phenolbehalter, l  Behalter 

fu r schwachgesattigtes, m fu r  stark gesattigtes Bemol.
Abb. 3. Entphenolungsanlage auf der Zeche Kónig Ludwig.
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_ P/jeno/fo/f/ges Gaswasser 
_£n/p/ieno/feó Qas/va&ser 
„ 8 en z  o/
_ BenzoZ-Pheno/

-P/ieno/
_/fuh/rvasóer

_D am pf

a Hochbehalter mit Vorreinigung, b Wascher, c Destitliereinrichtung, d Warme- 
austauscher, e Kuhlcr, /  Benzol-Sammelbehalter, g Phenolbehalter, h Destillierblase,

i Ben.zolkiih.ler, k Phenolkiihler.
Abb. 4. Phenolgew innungsanlage auf den Jacobischachten.

Die Bamag-Meguin-A. G. hat schlieBlich auf der 
Henrichshiitte  eine Anlage errichtet, die fast genau 
derjenigen auf der Zeche Dorstfeld entsprieht. Da man 
ais Berater gelegentlich ebenfalls Dr. Weindel hinzu- 
gezogen hatte, konnten auch die hier gewonnenen 
Erfahrungen mitberiicksichtigt werden.

Betriebsergebnisse der Versnchsanlagen.

Die wichtigsten Kennzahlen der yerschiedenen 
Anlagen sind in der nachstehenden Ubersicht zu- 
sammengestellt, aus der gleichzeitig der erzielte wirt- 
schaftliche Erfolg hervorgeht.

V orrei nigung.

Bereits bei den von der Bamag-Meguin-A. G. auf 
der Henrichshutte ausgefiihrten Vorversuchen fand

eine Vorreinigung des Ammoniak- 
wassers vor seiner Auswaschung 
mit Benzol statt. Die Firma hatte 
deshalb auch fur dic von ihr ge- 
baute Anlage auf der Zeche Dorst
feld zwei Filter mit Koksfiillung auf- 
gestellt, von denen eins in Betrieb 
sein sollte, wahrend das andere 
żur Aushilfe diente. Das Koksfilter 
sollte teerige Bestandteile, neutrale 
Ole und Verunreinigungen des 
Ammoniakwassers sowie die im- 
mer vorhandenen anorganischeii 
Schwebestoffe dadurch zuriickhal- 
ten, dafi sich diese Stoffe an der 
Oberflache des Koks niederschlu- 
gen. Nachdem das Filter ganz 
kurze Zeit gewirkt hatte, gingen 
jedoch die Schutzstoffc hindurch; 
man hiitte also das Filter auBer- 
gewóhnlich oft reinigen und neuen 
Koks einbringen miissen. Fiir die 
Anlage der Zeche Mathias Stinnes 
hatte die Firma Koppers zunaehst 
ebenfalls eine Vorwaschung vor- 
gesehen, d. h. das ankommende 
Wasser sollte zuniichst durch eine 
ruhende 01- oder Benzolschicht 
gehen, diese sich sehr schnell mit 
Phenol bis zum Gleichgewicht an- 

reichern und darauf nur noch Verschmutzungen. 
neutrale Ole usw. von dem Wascher aufnehmen. 
Diese Einrichtung hat sich insofern bewahrt, ais 
das Wasser gut gereinigt wurde und das Benzol 
ziemlich groBe Mengen von Schmutzstoffen auf- 
nahm. Durch die Regenerierung dieses Benzols 
entstanden aber erhebliche Kosten, und da das Am- 
moniakwasser auf der Zeche Mathias Stinnes bereits 
sehr gut gereinigt ankommt, verzichtete man hier 
spiiter auf die Vorreinigung. Auch bei dieser Vor- 
waschung mit Benzol ge iang  es nicht, ganz reines 
Phenol zu erhalten. Richtiger war es daher, die beiden 
vorhandenen Wascher ais Phenolwascher zu betreiben, 
weil dadurch die Ausbeute an Phenol zunehmen muBte 
und gleichzeitig das Waschbenzol besser ausgenutzt 
werden konnte.

1 D a m p f p r e ls  1 ,30  ./i/t.
- I n  d ie s e r  S p a l t e  Is t  a u c h  d e r  A b g a n g  d e s  B e n z o ls  m it  d e m  P h e n o lo l  v e r r e c h n e t ,  d e r  d u r c h  d ie  E in n a h m e n  w ie d e r  h e r e in k o m m t .

5 D ie  A n la g e k o s le n  s in d  b e i a l le n  A n la g e n  g le ic h m S B ig  m i t  5 00 00  .M e in g e s e tz t  w o r d e n ,  w o z u  b e i d e r  Z e c h e  D o r s t fe ld  n o c h  6000 .U f u r  d ie  B enzo l-  

w ie d e r g e w in n u n g  k o m m e n .

Zeche
Bau-
firma

Art der 
Anlage

Dorstfeld 2/3
Bamag-
Meguin

D r e is t u f ig e  

P u m p e n  m it  

S c h e łd e b e h S I te m
Ł n lt' 12 0

K I5 r u n g  m it  

K o h le n s la u b ,  

F i l l e r r in g e

275,00 113,70

Konig 
Ludw ig  2

2 W a s c h e r  

o h n e  F i i l l u n g  

u n d  E ln b a u t e n

K o n 

d e n s a t

K I2 r u n g  m it  

K o h le n s t a u b ,  

S a g e m e h lf i l t e r

in*

direkt

Wasser

A r t  ,
M e n g e  

j m 3/24  h  g / l

P h e n o l-

g e h a l t

Vor-
reinigung

Benzo l-

w ie d e r-

ge w in-

n u n g

Betriebskosten fur 1 t Phenolol

D a m p f

Jt,

: B e n zo l-  

v e r lu s t

Son-

stiges'-

G esa ra t-

k o s te n

W e r t

d e s

P h e n o l-

o le s

J łl t

A b -

schre i-

b u ng s-

s u m m e

J6lt

38,00 153,00 300,00

Jacobi-
schachte

Bamag-

Meguin

R a s c h lg - K o lo n n e  

u n d

- D e s t i l l ie r p fa n n e

A m -  

m o n ia k - : 

w a s s e r  |
120 4,5

Mathias 
Stinnes 1/2

Koppers
2  K o lo n n e n  

m i t  S ie b b ó d e n

Am - 

moniak- 125 
w a s s e r

halb-
direkt

K la r u n g  m it  

K o h le n s ta u b  

is t v o r g e s e h e n

in-

direkt

305,00 112,20
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Bei der Untersuchung der Gaswasser auf Phenol- 
gehalt hat man immer wieder festgestellt, daB ihr 
Reinheitsgrad stark schwankt. Fast alle enthalten 
schwebende Ol- und Teerteilchen sowie anorganische 
Stoffe in so feiner Verteilung, dafi sie sich in den 
gebrauchlichen Teergruben, Behaltern usw. selbst 
nach tagelangem Stehen noch nicht absetzen oder 
abscheiden.

Fiir die Reinigung des Kokereiwassers von den 
genannten Schmutzstoffen uncl Ólen gibt es aber ein 
Verfahren, das in anderer Anwendung, z. B. ais so- 
genanntes Kohlenbreiverfahren, aus der Abwasser- 
technik bekannt ist und dessen Anwendung beim 
Ammoniakwasser in Verbindung mit der Entpheno- 
lung unter das obengenannte Patent Nr. 418623 fallt. 
Der Gedankc des Verfahrens ist, dem Ammoniak
wasser fein verteilte Kohle zuzufugen, die sich lang- 
sam absetzt, die Óle und Schmutzstoffe adsorbiert und 
mit zu Boden zieht, also. gleichsam eine Flotation 
mit umgekehrtem Endzweck. Durch diese Reinigung 
wird auch die letzte Triibung des Gaswassers beseitigt, 
wahrend alles, was in Losung darin enthalten ist, un- 
verandert bleibt. Das Verfahren ist bei der Anlage 
in Dorstfęld nach Aufgabe der ungeeigneten Koks- 
filtcr und bei der Anlage auf der Zeche Kónig Ludwig 
zur Anwendung gekommen. Im ersten Falle wird die 
Kohle dem zulaufenden Wasser dadurch zugefuhrt, 
daB dieses mit Hilfe eines Ejektors die Kohle mitreifit. 
In einem Klarraum sollen sich dann die Kohlenteilchen 
langsam wieder absetzen und von dem am Boden 
stehenden Ejektor von neuem erfaBt werden, bis sie 
geniigend angereichert sind. Bei der Anwendung 
dieses Verfahrens muB man darauf bedacht sein, das 
zum Phenolwascher ablaufende Wasser von den feinen 
Kohlenteilchen frei zu bekommen. Eine leichte 
Triibung des behandelten Wassers ruhrt daher, daB 
dic lettigen Kohlcnbestandteilc in kolloider Form eine 
sehr gute Schwcbefahigkeit haben. Dic Filterung 
dieser »Trube:<, z. B. durch Sagemehl, laBt das Wasser 
voIlig klar und blank werden. Auf Dorstfęld wird das 
Wasser noch durch mehr er e porige Tonrohrfilter 
geleitet. Bei der Anlage auf der Zeche Kónig Ludwig 
besteht die Móglichkeit, mit einer kleinen Pumpe, die 
den Kohlenschlamm aus der Spitze der Vorklarung 
abzieht und wieder in den Einlauf zuriickbefórdert, 
ein beliebiges Gemisch von Wasser und Kohlenteil- 
chen herzustcllen. Zur Nachklarung dienen hier iiber 
dem Reinwasserbehiilter liegende Sagemehlfilter. Fiir 
die Reinigung mit zugesetztem Kohlenstaub yerwendet 
man am zweekmaBigsten den in der Wiische anfallcn- 
den Staub, wobei nur darauf zu achten ist, daB nicht 
allzu grobe Teile darin enthalten sind, die zu schnell 
zu Boden fallen. Im iibrigen scheint gerade ein Staub 
von verschiedener Kornzusammensetzung giinstig zu 
sein. Untersuchungen uber dic Schwcbefahigkeit der 
einzelnen KorngroBen des Staubes und auch der zer- 
kleinerten NuBkohle haben ergeben, daB eine Kohle 
von der fiir Staubkohlenfeuerungen iiblichen Korn
zusammensetzung am besten arbeitet. Dic Kohle kann 
sich bis zu 100°/o mit den herausgefangenen Bestand- 
teilen anreichern, so daB sich zum SchluB eine weiche 
Pastę von beinahe teerartigem Charakter bildet. Fiir 
eine gute Wasserreinigung genugen im Betriebe etwa
10 ein3 Kohlenschlamm je 1 Gaswasser und weniger. 
Im Laboratoriumsversuch reicht schon eine Menge 
von 1 cm3 aus. Der Riickstand laBt sich verbrennen

oder der Kokskohle beimengen, da es sich ja nur um 
sehr kleine Mengen handelt. AuBer diesen Verfahren 
ist noch eine Reihe von andern Vorschliigen erprobt 
worden, von denen sich z. B. die Anwendung von 
regelrechten Teerscheidern, wie sie etwa bei der Gas- 
reinigung iiblich sind, bewahrt hat. Hieriiber soli 
demnachst besonders berichtet werden.

Die geschilderte Vorreinigung ist von sehr erheb- 
lichem praktischem Wert. Einerseits erreicht man 
dadurch, daB dem Waschbenzol fiir die spatere 
Waschung des Wassers nur noch die Aufgabe zufallt, 
dic gelósten Bestandteile herauszuholen. Man wird 
also dabei mit einer geringsten Menge Waschfliissig- 
keit auskommen. Anderseits sind die gewonnenen 
Phenole reiner, und man beseitigt an dieser Stelle 
schon Verschmutzungen und Óle, die sich nach den 
Erfahrungen der Emschergenossenschaft im Abwasser 
der Kokerei sonst durch die Ammoniakfabrik und die 
nachgeschaltcte Kalkkliiranlage hindurch bis in die 
Vorflut rerfolgen lassen.

Die Auswaschung.

Die Erzielung einer guten Auswaschung des im 
Ammoniakwasser nur in geringen Mengen gelósten 
Phenols stellt eine recht schwierige Aufgabe dar. Da 
der Phenolgehalt meist nur zwischen 1,5 und 4 g/l 
schwankt, war es von vornherein klar, dafi das Aus- 
waschen im GroBbetriebe erhebliche Schwierigkeiten 
bereiten und kaum zu so guten Ergebnissen fiihren 
wurde, wie sie sich im Laboratorium durch mehrfaches 
Ausschutteln erzielen lassen. Durch verschiedene 
Vcrsuche wurde festgestellt, daB sich ein geeignetes 
Waschbenzol beim Ausschutteln des Ammoniak- 
wassers bis zu 15, im Hóchstfalle bis zu 20 g Phenol 
je 1 anreichern kann, d. h. 1 Teil Waschbenzol vermag 
ungefahr die zehnfache Menge Phenol aufzunehmcn, 
wie in der gleichen Menge Ammoniakwasser enthalten 
ist, oder die Menge der Waschfliissigkeit braucht nur 
ein Zehntcl der Wassermenge zu betragen. Dieses 
giinstigste Verhaltnis ist jedoch bei den Versuchen an 
keiner Stelle erreicht worden. Das beste Verh;iltnis 
war 25 o/o Benzol, bezogen auf durchgesetztes Wasser.

Der Wascherfolg hangt in der Hauptsache von 
folgenden Umstiinden ab: 1. Die Auswaschung geht 
besser im warmen ais im kalten Wasser vonstatten.
2. Je inniger die Beriihrung der beiden Fliissigkeiten, 
desto besser ist der Wascherfolg, wobei auch eine be
stimmte Beriihrungsdauer gewahrleistet sein muB.
3. Je reiner das Ammoniakwasser ist, desto giinstiger 
gestaltet sich die Auswaschung und desto weniger 
Waschfliissigkeit wird benótigt. 4. Am geringsten ist 
der Bedarf an Waschfliissigkeit, wenn man beim Aus- 
waschen das Gegenstromprinzip durchfiihrt.

Wie weit diese einzelnen Faktoren ausschlag- 
gebend sind, rnuBte erst durch die Versuche fest
gestellt werden. Da bei der Anwendung der Destilla- 
tion des Waschbenzols ein OberschuB an Warme vor- 
handen ist, war das Bestreben, zunachst das Wasser 
soweit wie móglich anzuwarmen. Dadurch wollte man 
eininal die Auswaschung fórdern und ferner eine 
besserc und schnellere Trcnnung der beiden Flussig- 
keiten, Ammoniakwasser und Benzol, erzielen. Auf 
den Anlagen der Zechen Dorstfęld und Kónig Ludwig 
wird nicht das gesamte Gaswasser verarbeitet, son
dern das Kondensat der Kuhler, weil hier die Phenole 
ihre starkste Konzentration im Wasser haben. Dieses 
Kondensat hat meistens noch eine Temperatur von
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60-70° C, bedarf also keiner Vorwarmung. Spater 
stellte sieli sogar heraus, daB bei der Dorstfelder 
Anlage wahrend des Sommers das Wasser gekiihlt 
werden muBte. Auf der Anlage der Jacobischachte 
erfolgt die Vorwarmung des Wassers durch das ver- 
dampfte Benzol; der Grad der Vorwarmung steht 
also in Abhiingigkeit von der durchgesetzten Wasser- 
menge und von der verdampften Benzolmcnge. Bei 
der Anlage Mathias Stinnes 1/2 war ein Wiirmeaus- 
tauscher vorlianden, der sich sowohl mit Abdampf 
ais auch mit Frischdampf betreiben lieB, mit dessen 
Hilfe man also jede beliebige Temperatur im 
Arnmoniakwasser herstellen konnte. Hier sind daher 
auch besondere Versuche unter gleichbleibenden 
sonstigen Verhaltnissen mit veranderlichen Wasch- 
temperaturen angestellt worden. Dabei hat sich 
gezeigt, daB die A u s w a sch u n g  bei einer Temperatur 
von 60° besser ist ais bei 40°, daB jedoch der Wasch- 
erfolg dadurch weniger stark beeinfluBt wird ais 
durch die andern genannten Bedingungen. Eine Er
hohung der Temperatur iiber 60° kommt aber nicht 
in Frage, weil bei Anwendung eines nicht zu hoch 
siedenden Benzols in den Wiischern schon bei Tempe
raturen, die iiber 60° liegen, starkę Verdunstungs- 
erscheinungen auftreten. Es bilden sich Gase, in 
der Hauptsache Benzoldiimpfe, die das ruhige Ar
beiten in den Waschkolonnen unmóglich machen, so 
daB die Benzol- und Wasserstande schwanken und 
die Destilliereinrichtung stoBweise einmal zu viel und 
gleich darauf zu wenig Benzol bekommt. Bei siimt- 
lichen spatern Versuchen hat man daher mit Tempe
raturen zwischen 40 und 60° gearbeitet.

Von der auf der Anlage Dorstfe ld  angewandten 
Mischung der Waschfliissigkeit mit Wasser durch 
Krciselpumpen versprach man sich besondere Vor- 
teile. Die Bainag-Mcguin-A. G. hatte auf Grund ihrer 
Versuche in Hattingen zugesichert, daB das Phenol 
aus dem Wasser bis auf einen Restgehalt von 0,8 g 
ausgewaschen werden konnte. Dieser Wascherfolg 
war von der Bamag auf den Anlagen in Dorstfeld 
und Hattingen zwar erreicht worden, aber mit einem 
sehr erheblichen Aufwand an Benzol, bei dem auch 
die iibrigen Anlagen denselben Wascherfolg auf- 
wiesen. Eine Uberlegenheit der Pumpenmischung hat 
sich somit nicht ergeben, im Gegenteil ist zu befiirch- 
ten, daB das Arnmoniakwasser infolge der Emulgie- 
rung beider Fliissigkeiten grófiere Mengen Benzol 
aufnimmt und aus der Phenolanlage mit fortfuhrt ais 
bei den einfachen Waschkolonnen, in denen sich die 
Fliissigkeiten nur beriihren.

Die Trennung der Emulsionen geht zwar bei hoher 
Temperatur sehr schnell und gut vor sich, da man 
jedoch aus andern Griinden mit hoher Temperatur 
praktisch nicht arbeiten kann, wird das Pumpenmisch- 
verfahren immer mit gróBern Verlusten an Wasch- 
fliissigkeit zu rechnen haben ais die iibrigen Arbeits- 
weisen. AuBerdem ist die Beriihrungsdauer bei der 
Durchmischung mit der Pumpe nur sehr gering; man 
miiBte daher schon zu einem ganzen Satz von Pumpen 
greifen, wenn man diesen Nachteil vermeiden wollte. 
Die Anlage auf Dorstfeld war zunachst nur mit 2  Pum
pen ausgestattet, eine dritte mit zugehórigem Scheide- 
behalter wurde nachtraglich noch eingebaut. Zur 
Feststellung, welche Betriebsweise den besten Wasch
erfolg ergab, stellte man folgende Versuche an; 
1. Das Wasser wurde hintereinander dreimal mit

Frischbenzol gewaschen; 2 . die letzte Pumpe erhielt 
Frischbenzol, wahrend den beiden andern Pumpen 
bereits angereichertes Benzol zugefiihrt wurde; 3. die 
Pumpen 1 und 2  beschickte man mit Frischbenzol, 
die Pumpe 3 mit angereichertem Benzol.

Ein wesentlicher Unterschied der Arbeitsverfahren 
lieB sich nicht nachweisen, jedoch ist zu bedenken, daB 
die Anreicherung des Phenols im Benzol nur 50o/0 
der móglichen Anreicherung betrug, d. h. daB dic 
Waschfliissigkeit in allen Fallen nur schlecht aus- 
genutzt wurde, die Anwendung des Gegenstrom- 
prinzips daher nicht zur vollen Auswirkung kommen 
konnte. Eine Nachpriifung im Laboratorium ergab, 
daB bei Verwendung des Ammoniakwassers und 
Benzols von der Dorstfelder Anlage im Gegenstrom- 
prinzip unbedingt ein besserer Wascherfolg zu er-
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Abb. 5. Stundliche Auswaschung aus 4 m 3 Kondensat 

mit 1,4 m 3 Benzol auf der Zeche Dorstfeld 

(jede Pumpe erhielt 12%  Frischbenzol).

zieleń war ais im Gleichstrom. Abb. 5 zeigt scliema- 
tisch den Verlauf der Auswaschung. Man sieht daraus, 
daB sich das Benzol auf 13 g mit Phenol anreichern 
laBt. Wollte man diesen Wert auch bei den weitern 
Pumpen erreichen, so miiBte man die Bcnzolmenge 
verringern. Die erste Pumpe wiirde 10%, die zweite 
5% und dic dritte 2,5% Benzol erhalten. Bei einer 
so geringen Menge von 2-5o/0 Benzol ist es aber 
ausgeschlossen, daB die Fliissigkeitsteile geniigend 
mit den Benzolteilchen in Beriihrung kommen. Daher 
wird man bei dieser Betriebsweise mit einer Gesamt- 
menge von 30-35 o/o Benzol rechnen miissen, wenn 
sich die Waschwirkung nicht verschlechtern soli.

Nachdem eine Yorreinigung mit Kohlenstaub ein- 
gerichtet und eine Reihe von Abiinderungen durch- 
gefiihrt worden war, konnte das beste Waschergebnis 
bei Anwendung einer Benzolmcnge von 35%, bezogen 
auf das durchgcsetzte Arnmoniakwasser, erzielt wer
den. Der Phenolgchalt wurde dabei von 3,6 auf 0,9 g 
herabgesetzt, was einem Waschergebnis von 75% 
entspricht. Bei der gleichartigen Anlage auf der 
Henrichshutte  in Hattingen erziclte man bei dem- 
selben Benzolzusatz unter Zugrundelegung der Tages- 
durchschnittsproben ein ganz ahnliches Ergebnis, 
namlich eine Auswaschung von 3,2S g/l bis auf einen 
Restgehalt von 0,86 g/l.

Auf der Anlage der Kokerei Kónig Ludw ig wird 
das Arnmoniakwasser in zwei stehenden Waschern 
hintereinander im Gegenstrom mit Benzol aus-
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gewaschen. Kennzeichnend fur diese Anlage ist, daB 
sowohl das Wasser a[s auch das Benzol aus Lager- 
behaltern durch Pumpen entnommen werden und 
nach jeder Waschung auch zu besondern Lager- 
behaltern wieder zuruckstrómen. Man benótigt daher
5 Pumpen, wozu noch zwei Aushilfspumpen kommen. 
Samtliche Pumpen werden von einer Welle aus an- 
getrieben und sind durch Leitungen so miteinander 
yerbunden, dafi man sie gegenseitig auswechseln kann. 
Der besondere Vorschlag der Firma Still ging dahin, 
das Benzol auf den grofien Quersclmitt der Wiischer 
von 2 , 2  m Durchmesser dadurch zu verteilen, dafi man 
es unter Druck durch gegenstiindige Diisen im Wasser 
zerspritzte, wodurch eine leichte, sich gleichmaBig 
verteilende Emulsion entstand. Das Wasser war eben
falls moglichst gut auf den Querschnitt zu verteilen, 
im iibrigen aber sollten die beiden Fliissigkeiten frei 
durch den Waseher gehen, ohne durch Einbauten 
gefiihrt zu werden. Nur fur die bessere Trennung des 
Gemisches war jeweils ein Siebboden mit einer Lage 
von Raschigringen vorgesehen. Das Zerstiiuben unter 
Wasser war bereits friiher auf der Zeche Mathias 
Stinnes bei andern Versuchen mit gutem Erfolg an- 
gewandt worden. In der Waschkolonne werden sich 
etwa folgende Vorgange abspielen: Entsprechend den 
verschiedenen spezifischen Gewichten und den durch- 
gesetzten Mengen stellt sich ein bestimmter Stand der 
Fliissigkeiten ein. Das zerstiiubte Benzol steigt im 
Wasser in die Hóhe, bis es diesen Stand erreicht, 
wahrend das Wasser von oben her durch eine Benzol- 
siiule bis zum Wasserstande hindurchtropft. GemaB 
den Druckverhaltnissen steigt das Benzol in kleinen 
Blaschen nach oben, die mit abnehmender Spannung 
an Ausdehnung zunehmen. Wiirde man sie auf diesem 
Wege aufprallen lassen konnen, so wiire die Móglich- 
keit gegeben, die grófier werdenden Blasen wieder zu 
zerteilen. Ein dahingehender Versueh der Firma Still 
hatte jedoch keinen Erfolg. Wahrscheinlich vereinigen 
sich die aufsteigenden Benzoltropfen, wenn sie auf 
ihrem Wege aufgehalten werden, mit andern, so 
dafi man das Gegenteil von dem erreicht, was beab- 
sichtigt war.

Die Nebenerzeugnisse werden nach dem indirekten 
Verfahren gewonnen. Zur Phcnolgewinnung wusch 
man nur das Kondensat der Kiihler mit Benzol. Das 
Waschergebnis war nicht ungiinstig. Bei einer 
Temperatur von 50° C wurde der Phenoigehalt des 
Ammoniakwassers von 3,2 auf 0 ,8  g herabgesetzt, also 
ein Wascherfolg von rd. 75 o/o erzielt. Dazu waren 
allerdings 40 o/o Benzol notwendig, und zwar einer- 
seits deshalb, weil die Pumpen bei geringern Benzol- 
mengen nicht auf den erforderlichen Druck kamen, 
d. h. nicht allen Zcrstauberdiisen gleichmaBig Benzol 
zuflofi, anderseits aber wohl auch deshalb, weil die 
Beriihrungsdauer der beiden Fliissigkeiten bei dieser 
Arbeitsweise nur sehr kurz sein kann. Ein gewisser 
Nachteil der Anlage besteht auch darin, dafi die 
zahlreichen Pumpen eine dauernde gute Aufsicht 
erfordern. Der Wascherfolg zeigt aber, dafi man bei 
zweckmafiiger Bauart gute Ergebnisse erzielcn kann.

Auch bei der Anlage auf der Zeche Mathias 
Stinnes 1 / 2  waren die Wiischer zu grofi gewiihlt 
worden. Hier hatte die Firma Koppers auf Ver- 
anlassung der Emschergenossenschaft Siebboden in 
die Waseher eingebaut, entsprechend einem Vor- 
schlage von Oberingenieur Ke lting , der damit auf

der Zeche Lothringen gute Erfahrungen gemacht 
hatte. Der Anordnung liegt der Gedanke zugrunde, 
dafi sich das Wasser beim obern Eintritt in die 
Kolonne auf einem Tellcr mit umgebogenem Rand 
anstauen und durch eine Anzahl von Lóchern durch- 
tropfen soli bis auf einen in kurzem Abstand dar
unter liegenden weitern Teller, wo abermals ein Auf- 
stauen und Durchtropfen erfolgt, usw., so dafi sich 
immer wieder neue Wassertropfen bilden. Das Benzol 
soli um diese tellerartigen Einbauten oder Siebboden 
herumgefiihrt werden und sich langsam von unten 
nach oben vorwarts bewegen. Dabei tropft dann das 
Wasser jedesmal durch eine Benzolschicht hindurch; 
es wird also gut verteilt und durch die dauernde 
Wiederauffangung die Beriihrungsdauer der beiden 
Fliissigkeiten moglichst verlangert. Zunachst war der 
eine Waseher, wie bereits beschrieben, ais Vorreiniger 
gedacht, wahrend zur Auswaschung nur der zweite 
Waseher dienen sollte; man hatte jedoch die Loch- 
weite der Siebboden nicht richtig gewiihlt, so dafi das 
Waschergebnis zunachst nicht befriedigte. Bei einer 
Temperatur von 65° C und unter Verwendung von 
35 o/o Benzol erzielte man eine Auswaschung von 
rd. 60 o/o, d. h. der Phenoigehalt des Wassers wurde 
von 3,5-4,0 auf 1,2-1, 6  g/l herabgesetzt. Da der 
Querschnitt des Wiischers offenbar reichlich grofi war, 
stellte die Firma Koppers noch einen weitern mit nur 
900 mm Durchmesser auf, mit dem eine ganze Reihe 
von Versuchen vorgenonimen wurde. Zunachst war 
der Wiischer mit Raschigringen von 65 mm ausgefiillt. 
Bei einem Durchsatz von 125 m3 Wasser in 24 h 
und 35o/o Benzol erhielt man folgende Werte:

Temperatur Zulauf Ablauf Wascherfolg

°C er/l g/l %

65 4,14 1,70 56,5

45 4,14 1,45 64,7

Das Waschergebnis war auch hier nicht besser ge
worden. Man ging daher mit der Wassermenge etwas 
zuriick auf 100 m3 in 24 h und erzielte beim Zusatz 
von 45o/o Benzol und einer Waschtemperatur von 65° 
eine Auswaschung von 4,10 auf 1,1 g = = 72,3 0/0 . Das 
liefi darauf schlieBen, dafi durch die Verringerung der 
Wassermenge die Auswaschung voraussichtlich besser 
werden wiirde. Am gunstigsten stellte sich das Wasch
ergebnis bei einem Durchsatz von 75 m3 Wasser. 
Daraus ging hervor, daB fiir jeden Querschnitt einer 
Kolonne nur ein bestimmter Wasserdurchsatz den 
besten Wascherfolg gewahrleistete. Man arbeitete 
daher bei den weitern Versuchen mit 75 m3 Wasser 
in 24 h. Die Kolonne wurde ohne Raschigringe 
betrieben und nur das Wasser oben und das Benzol 
unten in einfachster Weise verteilt. Das Ergebnis war 
bei gleichbleibender Temperatur von 65° C wie folgt:

Benzolmenge Zulauf Ablauf Wascherfolg

0/0 Z/l g/l «lo

40 3,17 1,44 54,6

50 2,84 1,20 57,7

Ein weiterer Versuch fand dann mit einer Fiillung
von Brechkoks II und bei gleichbleibender Benzol- 
menge von 40 0/0 statt.

Temperatur Zulauf Ablauf Wascherfolg

°C er/l g/l %

65 2,79 1,14 59,1

26 3,05 1,39 54,5
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Der Koks wurde daraufhin wieder heraus- 
genomnien und die Kolonrie mit Raschigringen von 
35 mm gefiillt. Bei Verwendung derselben Wasser- 
menge und Herabsetzung der Benzolmenge auf 35 o/o 
gestaltete sich die Auswaseliung bereits wesentlich 
giiustiger.

Temperatur Zulauf Ablauf Wascherfolg

°C R/l g/l O/o

65 3,30 0,88 72,0

50 3,08 0,87 71,8
35 2,95 1,02 65,6
20 3,07 1,31 57,5

SchlieBlich wurde noch ein Versuch mit einge- 
bauten Siebbóden angestellt, dic in einem Abstand von 
200 mm verlegt und dereń Lochweiten nach den Vor- 
versuchen nunmehr richtig gewahlt waren, wobei man 
folgende Werte erhielt:

Temperatur Benzol Phenol Auswaschung

°C % Zulauf Ablauf o/o

65 50 2,07 0,61 70,5

40 2,39 0,74 69,0

25 2,49 0,95 61,8

50 50 2,38 0,77 67,7

40 2,98 1,07 64,1

25 2,87 1,24 56,8

ohne Erwar- 50 2,13 0,88 58,6

niung 40 3,13 1,50 52,4

25 2,87 1,50 47,7

Daraus geht hervor, daB dic mit Siebbóden aus- 
gestattete Kolonne schon bei Anwendung von 25 o/o 
Benzol ein gutcs Waschergebnis gehabt hat. Da die 
ganzc Kolonne 6  m lioch war und der eigentliche 
Waschweg nur 4 m betrug, konnte man annehmen, dafi 
bei einer Verlangerung des Waschweges der Kolonne 
oder durch Anordnung einer weitern Kolonne das 
Waschergebnis noch giinstiger sein wurde. Man baute 
nunmehr auch den gróBern ursprunglichęn Wascher 
um und bestimmte den Durchgang der Wassermenge 
sowie die Stauhóhe auf den Siebbóden durch Versuche 
in der Kolonne, weil die Berechnung versagt hatte. 
Bei einer Lochweite von 5 mm ergab sich fiir einen 
Durchsatz von 75 in3 Wasser eine Stauhóhe von
11 mm und fur 200 m3 eine solche von 39 mm. Auch 
hier stellte man fest, dafi unter sonst gleichbleiben- 
den Verhaltnissen das beste Waschergebnis bei einer 
bestimmten Wassermenge erzielt wurde, namlich bei 
ungefahr 200 m3/24 h. Der Phenolgehalt des Wassers 
sank dabei von 3,31 auf 1,15 g/l, was einem Wasch- 
erfolg von 65,7«/o entspricht. Nunmehr schaltetc man 
den grofien Siebbodenwascher von 200 cm Durch- 
messer und den kleinen Wascher (90 cm) hinter- 
einander, wodurch sich der Waschweg und die Be- 
ruhrungsdaucr der Fliissigkeiten erheblich vergrófier- 
ten. Die Ergebnisse waren bei ~100 m:! Wasserdurch- 
satz und 65° C:

Benzol

%

Phenol 

vor der nach der 
Auswaschung | Auswaschung 

g/l ! g/i

Wascherfolg

%

40 2,51 0,45 82,1

30 2,91 0,66 77,1

25 2,75 0,75 72,7

40

(aber ohne 
Erwarm ung)

2,53 0,84 66,8

Diesen Betriebsverhaltnissen entspricht die nach- 
stehende Auswaschkurve (Abbv6 ).

Bei dieser Arbeitsweise wurde das beste Wascli- 
ergebnis iiberhaupt erzielt. Aufierdem ist aus dem 
Versuch zu entnehmen, dafi die gute Verteilung der 
Fliissigkeiten und ihre Beruhrungsdauer fiir die Er- 
zielung einer guten Auswaseliung wichtiger sind ais
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/. 2. Wssc/jer
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/m  2 
Gasroasser t
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Abb. 6. Stundliche Auswaschung aus 5 m 3 Ammoniakwasser

mit 12 m 3 Benzol auf der Zeche Mathias Stinnes 1/2.

dic Erwarmung; anderseits spielt diese, wie bereits 
oben ausgefiihrt, fiir die schnelle und gute Trennung 
der Fliissigkeiten eine erhebliche Rolle, so dafi man 
praktisch wohl bei Temperaturen von 50 bis hóchstens 
60° am besten fahren wird. Man konnte auf die Er
warmung iiberhaupt yerzichten, wenn man dafiir die 
Benzolmenge auf etwa das Doppeltc erhóhen wurde. 
Da die Hauptbetriebsausgaben der Anlage aber in 
den Dampfkosten fur die Destillation des Benzols 
bestehen, wird man bei dem Weg uber dic Regenerie- 
rung der Waschfliissigkeit durch Abdampfcn immer 
wieder versuchen miissen, die Menge der Wascli- 
fliissigkeit so gering wie móglich zu haltcn. Anders 
liegen natiirlich die Verhaltnisse, wenn man das 
Benzol nicht destilliert, sondern mit Natronlauge aus- 
wascht.

Fiir dic Anlage auf den Jacobischachten hatte 
Dr. Raschig auf Grund seiner Laboratoriumsrer- 
suchc vorgeschlagen, eine Wascherkolonne von 1 ni 
Durchmesser zu wahlen, sie so hoch wie móglich zu 
machen und mit Raschigringen von 15 mm zu fiillen. 
Damit sollte ein Waschergebnis von nahezu 90 o/o 

erreicht werden, wenn man ais Waschfliissigkeit statt 
Benzol Toluol wahlte und die Waschtemperatur auf 
70-80° erhóhte. Diese Laboratoriumsversuche konn- 
ten leider im Grofiversuch nicht nachgepriift werden, 
weil das Ammoniakwasser der Jacobischachte so stark 
mit teerigen und óligen Stoffen durchsetzt war, dafi 
Verstopfungen in der Kolonne auftraten. Auch bei 
einer mit ganz kleinen Raschigringen gefiillten 
Kolonne stellte sich ein Wasser- und Benzolstand ein; 
das Wasser wird also im obern Teil durch das Benzol 
durchtropfen, wahrend das Benzol im untern Teil 
durch das Wasser aufstcigt. In der Trennungszoiic 
beider Fliissigkeiten werden sich die Verschmutzungen 
stark anreichern und infolgedessen dic Wasser- und 
Benzolstśindc unter Umstanden andern, so dafi sieli 
die eingestellten Durchsatzmengen nicht aufrecht- 
erhalten lassen. Man hat sich dadurch zu helfen ge- 
sucht, dafi man die Kolonne abliefi und mit Benzol
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fiillte, um so die Raschigringc wieder rein zu spiilen. 
Dies lialf jedoch immer nur fur kurze Zeit, und man 
muBte schlieBlich die Ringe herausnehmen und 
gróBere von 35 mm einfiillen.

Das Ammoniakwasser der Jacobischachte ist sehr 
reicli an Phenol (4 5 g/l). Dic Nebenerzeugnissc

______P/7e/7o//?s///ffes fa s/itffjser
_..._£f7/p/re/7o//es fasw&sser
___ Beozo/
-----8ef7zo/-/*/?e/7o/
____/*/7e/7o/

../fu/j/ruasser 
_______Osw/?/'

a Vorreinigung mit Kohlensiaub, b Hoehbehiilter, c Vorwiirmer, 
d und e Waschkolonncn, f  Mefigefdfi, g  Benzo/samme/behalter, 

h Benzolpumpe, i  Benzolzwischenbehalter, k Mefigefdfi, 
l Destilliereinrichtung, m und n Kiihler, o Phenolsammelbehalter, 

p Kiihler f i ir  die Entliiftu/igsgase, p Scheidebehdlter.
Abb. 7. Schema einer Phenolgew innungsanlage 

nach dem Vorschlage der Emschergenossenschaft.

werden hier nach dem lialbdirckten Verfahren (Collin) 
gewonnen, was eine gute Auswaschung ermoglichen 
muBte. Der beste Wascherfolg von 70n/u wurde bei 
der Fiillung der Kolonne mit kleinen Ringen fest

gestellt, wahrend bei den gróBern Raschigringen das 
Ergebnis nur 60 o/o betrug. Bei einem Phenolgehalt 
des Wassers von 4,2-4,S g/l hatte sich das Benzol 
(35o/o) auf 12,8 g/l angereichert, war also an der 
Grenze seiner Aufnahmefahigkeit angelangt. Das 
Phenol wurde daher auch nur bis auf 1,6-1, 8  g/l aus- 
gewaschen. Eine gróBere Benzolmenge vermag aber 
weder die Kolonne noch die Destilliereinrichtung zu 
yerarbeiten. Um ein besseres Waschergebnis zu er- 
reichen, muBte man noch eine zweite Waschkolonne 
aufstellen. Da jedoch nunmehr die Kolonne ohne 
Stórung arbcitet, wahrend sich friiher dauernd Un- 
regelmaBigkeiten gezeigt haben, ist das Gesamtaus- 
bringen an Rohphenolól jetzt besser ais vorher. Der 
Gehalt des gewonnenen Erzeugnisses an neutralen 
Olen (mehr ais 50o/0) liiBt aber erkennen, dali das 
Wasser immer noch auBerordentlich schmutzig ist, so 
daB man zur Verwendung der kleinen Raschigringe 
erst zuriickkehren kann, wenn eine Vorreinigung ein
gebaut worden ist.

Auf Grund der bei den Versuchsanlagcn gesammel- 
ten Erfahrungen diirfte der in Abb. 7 schematisch 
wiedergegebene Aufbau einer Phenolgewinnungs
anlage zweckmaBig sein.

Das Beispiel von den Jacobischachten lehrt iibri- 
gens am eindringlichsten, daB man bei dem Vergleich 
der Leistungen der verschiedenen Einrichtungen sehr 
yorsichtig sein muB. Die Ergebnisse der einen Anlage 
lassen sich nicht ohne weiteres auf die andere iiber- 
tragen, zum mindesten schon deshalb nicht, weil die 
Konzentration des Phenols im Ammoniakwasser ver- 
schieden ist. Selbst auf derselben Anlage schwankt 
der Phenolgehalt erheblich. Deshalb kann man auch 
die Ergebnisse derselben Anlage niemals durch eine 
einzige Zahl ausdrucken, sondern muB auBer dem 
Wascherfolg in Hundertteilen wenigstens noch den 
Anfangs- und Endgehalt an Phenol im Wasser mit 
angeben.

Aus den oben angefiihrten Zahlen erkennt man, 
wie wichtig es ist, iiber ein unbedingt zuverliissiges 
Verfahren zur Bestimmung des Phenolgehaltes im 
Wasser zu verfiigen sowie alle Bestimmungen nach 
demselben Verfahren auszufiihren. Wenn auch bei ver- 
schiedenem Phenolgehalt des Wassers verschiedene 
Wascliergebnisse zu erwarten sind, so hat sich docli 
gezeigt, daB wesentliche Unterschiede bei der 
Waschung des gesamten Gasrohwassers oder des 
Kiihlerkondensates allein nicht festgestellt werden 
konnten. (SchluB f.)

Schaubildliche D arstellung der Leistungszahlen von Grubenbetrieben.
Von Professor Dr.-Ing. eh. Fr. H e r b s t ,  Essen.

Die auf die Tonne Fórderung berechncten 
Arbeitskosten A im Bergbau kann man durch die 
nachstehende einfache Gleichung1 ausdrucken, wenn 
man mit H die Anzahl der Hauer, mit S die Anzahl 
der sonstigen Arbeiter nebst den Angestellten und 
Beamten, mit L|, und Ls die entsprechenden Lóhne und 
mit F die tagliche Fórderung in t bezeichnet:

H • Lh + S • L. H • Lh S • Ls
A = --- ------9 = --- - +

F F F
1 Die verwlckeltere Form, die S c b a e f e r  (Oluckauf 1928, S. 13) dieser 

Gleichung gibt, ist fur den vorliegenden Zweck nicht erforderlich.

Dieser Wert kann verringert werden: 1. durch 
Herabdriickung der Lóhne L|, und L„ 2. durch Ver- 
ringerung des Wertes fiir H, 3. durch Verringerung 
des Wertes fiir S, 4. durch Erhóhungder Fórderung F.

Der erste Weg, der in friihern Zeiten gangbar 
war und es bei der Vereinbarung einer »sliding scale« 
auch heute noch sein kann, kommt unter unsern 
heutigen Verhaltnissen kaum in Frage.

Das zweite Mittel — Verringerung der Zahl der 
Hauer — ist bei gleichbleibender Gesamtfórderung
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gleichbedeutend mit VergróBerung der Hauerleistung 
F : H, bedeutet also eine solche Leistungssteigerung.

Dagegen hat das dritte Mittel — Verringerung der 
iibrigen Belegschaft — mit der Fórdermenge F nichts 
zu tun, solange diese gleichbleiben soli.

Der vierte Weg — Erhohung der Fórderung (bei 
gleichbleibender Hauerleistung) — hat fiir das erste 
Olied auf der rechten Seite der obigen Gleichung 
keine Bedeutung, da ja die GróBe H in gleichem Ver- 
haltnis mit F steigen muB, der Wert H : F (und F : H) 
sich also nicht andert. Dagegen ist er fiir die bessere 
Ausnutzung der iibrigen Belegschaft sowie der Ange- 
stellten und Beamten von gróBter Bedeutung, wie der 
stjindige Kampf der Syndikatszechen um die Beteili- 
gungsziffern eindringlich zeigt.

Eine schaubildliche Darstellung dieser Verhalt- 
nisse erscheint ais zeitgemaB, da sie nicht nur im 
Zuge des heutigen Strebens zur Veranschaulichung 
von Rechnungsergebnissen durch das Bild liegt und 
der Betriebsleitung den Uberblick erleichtert, sondern 
auch dazu beitragen kann, die ganzen Zusammenhange 
durchsichtiger zu machen. Sie soli daher im folgenden

<; 70

\ \ 1
‘\ c 1
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A 11—j
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Abb. I . Durchschnittsleistungen und Vomhundertzahlen;

W irkung einer Verringerung der Belegschaft.

unter Benutzung einfacher Grundgedanken der Geo
metrie und der Mischungsrechnung angeregt werden. 
Fiir den weitern Ausbau dieser Darstellungsform, 
z. B. im Sinne ihrer Ausdehnung auf Kostenermitt- 
lungen und -vergleiche, bietet die Nomographie 
mancherlei Móglichkeiten.

Abb. I zeigt auf der untern Wagrechten AB des 
Rechtecks ABCD die GróBe der Gesamtbelegschaft; 
die Unterteilung lieB sich hier wegen des beschrankten 
Raumes nur knapp halten, kann aber bei vergróBerter 
Darstellung beliebig verfeinert werden. Die linkę 
Senkrechte AD ist in Hundertteile geteilt, damit sich 
Prozentrechnungen schaubildlich ausfuhren lassen, 
und zwar aus dem gleich zu erórternden Grunde von 
oben nach unten. Die rechte Senkrechte BC hat eine 
Teilung nach den Hauerleistungen b, die hier bis zu
5 t vorgesehen sind. Sie kann auBerdem zur Ablesung 
der taglichen Gesamtfórderung verwertet werden; 
dann muB aber der MaBstab fiir diese Teilung, wie 
unten zu Abb. 4 ausgefuhrt werden wird, fur eine 
bestimmte Belegschaft jeweils besonders ausgerechnet 
werden.

Nunmehr soli auf die hauptsachlich in Betracht 
kommenden Berechnungsfalle eingegangen werden.

I. Ais einfachste Ermittlung ergibt sich zunachst 
diejenige der Durchschnittsleistung der Gesamtbeleg

schaft l bei gegebener Hauerleistung b. Da

+ s) ansteigt von 0 bis b, ergibt jede bis zur Verbin- 
dungsschragen vom Nullpunkt A nach G gezogene 
Zwischenordinate EH ohne weiteres die Durch
schnittsleistung EH e, die bei Verwendung von 
Millimeterpapier in Tonnen abgelesen werden kann. 
Zur Haueranzahl h gehórt also die Durchschnitts
leistung e. In der Tat ist ja, da in dem Dreieck ABG 
die Proportion besteht:

h : (h + s) = e : b ; h • b = (h + s) • e, 

d. h. jede Seite dieser Gleichung driickt die Gesamt- 
fórderung aus (vgl. die geschrafften Rechtecke I — IV 
in Abb. 4).

2. Will man die Zahl h der Hauer in Hundert- 
teilen c der Gesamtbelegschaft ausdriicken, so kann 
man denselben Gedankengang benutzen, indem man 
von der linken Grenzteilung ausgeht: zieht man die 
Diagonale DB, so wird der von dieser auf der Hauer- 
Ordinate abgeteilte obere Abschnitt PF desto langer, 
je mehr die Ordinate nach rechts (oder die Grenz- 
ordinate BC nach links) riickt, d. h. je mehr sich der 
Haueranteil der Grenzzahl 100 o/o nahert. Zahlt man 
also die Anteilzahlen von oben noch unten, so kann 
man auf der Hauer-Ordinate sofort von F nach P 
den Haueranteil c an der Gesamtbelegschaft in Hun- 
dertteilen ablesen.

3. Verringert sich die Belegschaft durch Verbesse- 
rung des Betriebes bei gleichbleibender Fórderung 
um das Stuck BBj f, so riickt die Grenzlinie BC nach 
BiCx und die Hauerleistung b muB auf diese durch 
das Ziehen der Wagrechten GGi iibertragen werden. 
Die neue Durchschnittsleistung erhalt man also durch 
das Ziehen der Linie AG1; deren Schnittpunkt HŁ mit 
der Linie EF diese Leistung e! ergibt.

Das Schaubild laBt auBerdem ohne weiteres er
kennen, in welchem MaBe die Leistung durch eine 
Vermehrung der Hauer starker gesteigert werden kann 
ais durch eine Verringerung der »unproduktiven« 
Leute: die Lange HiHo ist im Verhaltnis des Hauer- 
anteils an der Gesamtbelegschaft kleiner ais die auf 
die gleiche Steigerung der Durchschnittsleistung 
fiihrende Lange GiG. Mit zunehmendem Haueranteil 
verringert sich diese Wirkung. Anderseits wirkt sich 
mit wachsendem Haueranteil und entsprechender Ver- 
schiebung der Ordinate EF nach rechts (oder der 
Grenzordinate BC nach links) eine Erhohung der 
Hauerleistung, also ein Wandern des Punktes G in 
senkrechter Richtung, immer kraftiger aus.

4. Gelingt es, bei gleichbleibender Fórderung F 
die Hauerleistung F : H zu steigern, so bedeutet dies 
Verringerung der Zahl der Hauer, d. h. Verschiebung 
der Linie EF (Abb. 2) nach links, beispielsweise um
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das Stuck EEŁ g. Da die Starkę s der iibrigen Beleg
schaft gleich bleiben soli, ergibt sich gleichzeitig 
eine Verschiebung der Linie BC nach links um das 
gleiche Stuck. Auf der neuen Senkrechten B2C2 muB 
die neue Leistung aufgetragen werden. Diese erhalt 
man, da h-b“ (h-g)-b ł ist, wieder durch Anwen
dung der Regel von der Verwandlung eines Rechtecks 
in ein anderes mit gleichem Inhalt, indem man IE, 
und durch K zu dieser Linie die Parallele zieht, die 
EjFj in Kt schneidet. Durch die Ubertragung der 
Lange E ^ i  auf die Linie B2C2 mit Hilfe einer durch 
Kx gczogenen Wagrechten, die B2C2 in G2 schneidet, 
und Verbindung von A mit G2 erhalt man dic neue 
Durchschnittsleistung EXHS = e2.

5. Wird sowohl die ubrige Belegschaft verringert 
ais auch die Hauerleistung erhóht, so treten (Abb. 2) 
die getrennt betrachteten Verschiebungen der Linie BC 
nach links zusammen auf, so daB diese nach B3C3 riickt 
und der Punkt G 2 sich entsprechend nach G3 ver- 
schiebt; die neue Durchschnittsleistung ergibt sich 
dann in EjHj-^es. Die Vomhundertzahlen fiir das 
Anteilverhaltnis der Hauer an der Gesamtbelegschaft 
werden wieder von Fi aus ais q  und c2 abgelesen.

6 . Ein anderer Fali liegt dann vor, wenn die 
Móglichkeit besteht, die durch eine Vcrringerung der 
Belegschaft entbehrlich gewordenen Leute ais Hauer 
anzulegen. In dieser Hinsicht herrscht vielfach eine 
gewisse Unklarheit, indem z. B. bei Vereinfachungen 
der Forderung oder Verringerung der Streckenunter- 
haltung zunachst die damit yerbundenen Ersparnisse 
an Lóhnen eingesetzt und dann auBerdem noch auf 
die Móglichkeit hingewiesen wird, die entbehrlich 
gewordenen Leute »produktiv« zu beschaftigen. Diese 
Móglichkeit ist aber offenbar nur dann gegeben, wenn
a) die abgebauten Leute auch tatsachlich zu Hauern 
geeignet sind (diese Frage wird man zwar bei 
schwierigen Aufwaltigungsarbeiten, zu denen man die 
tiichtigsten Leute heranziehen muBte, ohne weiteres 
bejahen kónnen, nicht aber im Fallc des Freiwerdens 
von jugendlichen Bremsern, Kupplcrn usw. oder von 
altern Zimmerhauern), b) fiir dic dadurch erhóhte 
Forderung auch Absatz vorhanden ist.

Einer solchen Umschichtung der Belegschaft ent- 
spricht Abb. 3, die erkennen laBt, daB EjFj um das
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Eine dritte Losung wiire noch, daB die durch dic 
Verkiirzung der Belegschaft erzielte Kostenersparnis 
ermóglicht, friiher fur unbauwiirdig gęhaltene Flóze 
in Angriff zu nchmen, so daB dann zwar die Gesamt- 
fórderung infolge der Verringerung der Hauerleistung 
gleiclibleibt, dic Zahl der Hauer aber gesteigert wer
den muB und die Gesamtstarke der Belegschaft gleich 
bleibt. Die Abb. 2 und 4 veranschaulichen diesen Fali:
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Abb. 3. Anlegung entbehrlich gewordener Leute ais Hauer, 
Verringerung der Hauerleistung durch Abbau 

minderwertiger Floze.

Stuck g! nach rechts (auf E2F2) verschoben und da
durch die entsprechende Linkswanderung von BC 
nach B ^ ,  wieder ausgeglichen worden ist; infolge
dessen ist die Gesamtleistung EiH = e auf E2H 5 e4 
gestiegen.

Be/egsc/jaf/szah/en

Abb. 4. Verschiedene Darstellung der Oesamtforderung, 
yerschiedene Belegschafts- und Hauerzahlen sowie -leistungen.

die Oesamtforderung ist mit 1500 t dieselbe geblie- 
ben, die Hauerleistung EtK ■--- b durch Vermehrung der 
Hauer auf h2 auf E2K2 b2 gesunken.

Abb. 4 liiBt gleichzeitig die Umkehrung der 
in den vorhergegangenen Schaubildern behandelten 
Darstellung erkennen: aus der Gesamtstarke der Be
legschaft und der Tagesfórderung ergibt sich dic 
Durchschnittsleistung ê , dereń Schnittpunkte H und 
H 5 mit den Hauer-Ordinaten die Punkte darstellen, 
durch die von A aus die Schragen AG und AG, 
gezogen werden miissen, damit man auf der Greriz- 
linie BC die Hauerleistungen b und b2 ablesen kann. 
Soli mit einer verringerten Belegschaft dieselbe 
Gesamtfórdermenge erreicht werden, so muB BC bei- 
spielsweise nach BjCj verschobcn und durch M zu 
NBj die Parallele MM: gezogen werden, wodurch man 
in BiMi die neue Durchschnittsleistung e3 erhalt. Die 
Schnittpunkte der Wagrechten NjMj mit den Hauer- 
Ordinaten E1 F1 und E2F2 liefern dann die Punkte Hc 
und Ht, durch die man die Schragen von A aus ziehen 
muB, um auf B ^  die erforderlichen neuen Hauer
leistungen b abtragen zu kónnen. Will man umgekehrt 
aus den angenommenen Hauerleistungen b und b2 
die erforderlichen Hauerzahlen ermitteln, so miissen 
dic diese darstellenden Ordinaten durch die Schnitt
punkte H8 und H9 von NiM: mit den Schragen AG 
und AG4 gezogen werden usw.

Die Zahlen fiir die tagliche Forderung, die auf BC 
(Abb. 4) neben den Hauerleistungen abgetragen sind, 
unterscheiden sich von diesen dadurch, daB sie Ge- 
samtleistungen darstellen und infolgedessen nicht ein-, 
sondern zweidimensional zu werten sind, d. h. sich in 
Wirklichkeit auf das Rechteck beziehen, das durch 
Vervielfachung der Durchschnittsleistung mit der 
Belegschaftsstarke erhalten wird. Sie kónnen also 
nur so lange (scheinbar) eindimcnsional abgelesen 
werden, wie die Belegschaftsstarke unverandert bleibt. 
Allerdings liifit sich der jeweilig neue MaBstab bei 
veranderter Belegschaft rasch finden, da man nur 
durch M, wie es in Abb. 4 geschehen ist, die Parallele 
zur Verbindung von N mit dem jeweiligen neuen FuB- 
punkte Bi von BC zu ziehen braucht, um die Grund-
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lagen fiir die neuen Mafistiibe auf den neuen Grenz- 
ordinaten BjCj, B2C2 usw. zu erhalten, so dafi aiso 
nunmehr B ^  (B2C2) 1500 t bedeutet.

Ferner laBt Abb. 4 die Gesamtfórdermenge in 
Yerschiedenen Rechtecken erkennen: dic mit gleicher 
Schraffung versehenen Rechtecke, die der Ubersicht- 
lichkeit halber durch die rómischen Ziffern I — IV in 
den Ecken gekennzeichnet sind, haben gleichen Inhalt 
und stellen alle die Gesamtfórderung dar.

Die Schaubilder geben gleichzeitig bestimmte 
Zahlenwerte. Diese beziehen sich auf eine Belegschaft 
von 1700 Mann; die Grundzahl h fiir die Hauer ist 
mit 600, die Grundleistung der Hauer mit 2,5 t an- 
genommen. Abb. 1 laBt die Ermittlung des Hauer- 
anteils c an der Belegschaft mit rd. 36 o/o, diejenige 
der Durchschnittsleistung e mit rd. 0,88 t, ihre Er- 
hohung durch Verringerung der Belegschaft um 
220 Mann auf rd. 1,01 t ( e j  erkennen. Abb. 2 zeigt 
das Sinken des Haueranteils auf rd. 31 o/0 (q ) durch 
Verringerung der Hauerzahl von 600 (h) auf 500 (ht), 
das Steigen auf rd. 35,So/0 (c2) bei gleichzeitiger Ver- 
ringerung der iibrigen Belegschaft um 220 Leute (von 
s2 auf s3), die bei gleichbleibender Gesamtleistung 
erforderte Steigerung der Hauerleistung von 2,5 auf

3,0 t, die Erhóhung der Gesamt-Durchschnittsleistung 
auf rd. 0,94 t (e2) ohne und auf rd. 1,09 t (e3) m it 
Verringerung der sonstigen Belegschaft. Abb. 3 liefert 
den Wert fiir die Erhóhung des Haueranteils c6 auf 
rd. 48,2 o/o fiir den Fali, dafi die ersparten 220 Mann 
der sonstigen Belegschaft ais Hauer angelegt werden 
kónnen; in diesem Falle verschiebt sich die Hauer- 
Ordinate um h2-h gŁ 2 2 0  nach rechts, und die 
Durchschnittsleistung steigt auf e4 rd. 1,21 t.

Abb. 4 zeigt rechts einen besondern Mafistab fiir 
die Gesamtfórderung, die mit 1500 t angenommen ist. 
Die Verringerung der Belegschaft um 300 Mann setzt 
bei gleicher Gesamtfórderung eine Steigerung der 
Leistung von 0,88 t (e5) auf 1,07 t (e3) voraus. Der 
ersten Leistung entspricht die Hauerleistung b2 ~ 
1,82 t; lafit sich mit der ursprunglich angenommenen 
Hauerleistung b 2,5 t rechnen, so kann sich die Zahl 
der Hauer von 820 (h2) auf 600 (h) verringern.

Die Ermittlung der yerschiedenen Grófien wird 
wesentlich erleichtert durch yerschiebbare Anordnung 
der Ordinaten und Ersatz der schragen Linien durch 
gespannte Faden, wie es in Abb. 5 fiir den Fali einer 
geniigend steil stehenden Zeichnungsebene dargestellt 
ist. Das mit Millimeter- oder sonstiger Einteilung 
yersehene Papier wird in einen Rahmen gespannt, auf 
dessen FuBleiste a sich die Hauer-Ordinate b und die 
Grenzordinate c, die beide aus Holzleisten mit Ein-

teilung bestehen, verschieben lassen. Die Hauer- 
Ordinate b tragt eine Doppelteilung, die auf der 
Mittellinie sowohl die Vomhundertzahlen fiir den 
Haueranteil an der Belegschaft (von oben nach 
unten) ais auch die Zahlen fur die Durchschnitts- 
leistungen der Gesamtbelegschaft (von unten nach

d o  PO —v 40 SO 30 fOO
Se/egsc/73/ /  c/er /!6 /. (S ch /c fit/c istu ng  c ,) 

iOO SO *— 60 40 20 O
Be/egsc/?ę/y der Ab/. 3  (<Sc/i/c/7//eis/c/ng C j)

Abb. 6. G rundlage der Durchschnittsrechnung.

oben) abzulesen erlaubt. Dic Grenzordinate c ist mit 
dem Gleitstab d yerbunden, auf dem sich der die 
Rollen j i und js tragende Klemmschlitten e bewegt. 
Uber diese Rollen liiuft der Faden g fiir die Ermitt
lung der Durchschnittsleistungen, den das Gewicht I: 
gespannt halt. Fiir die Ablesung der Hauer-Anteil- 
ziffern dient der Faden i, der iiber die Rolle / 3 liiuft 
und durch das Gewicht k gespannt wird. Die Mittel
linie der Hauer-Ordinate sowie die linkę Kante der 
Grenzordinate miissen auf die jeweilige Hauer- oder 
Belegschaftsziffer eingestellt werden.

8 . Soli die D urchschn itts le is tung  yerschie- 
dener Schachtanlagen, Betriebsabteilungen, 
Steigerreviere u. dgl. yeranschaulicht werden, so 
mufi die in der Aufbereitung yielfach angewandte Dar- 
stellung der Abb. 6  zugrundegelegt werden. Die Ab
teilung A hat fur sich allein die Durchschnittsleistung 
Cj, die Abteilung B die Durchschnittsleistung c2 auf- 
zuweisen. Der Gesamtdurchschnitt yerschiebt sich
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Abb. 7. Schaubild einer Durchschnittsrechnung 

fiir 5 Abteilungen.

desto mehr von c, auf c2, je mehr der Anteil bb ab- 
und der Anteil ba zunimmt. Der gekennzeiclmeten 
Grenzordinate BC entspricht also eine Zusammen- 
setzung aus ba Leuten der Abteilung A und bb Leuten 
der Abteilung B. Die Gesamtleistung der Abteilung A
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wird durch das Rechteck I, diejenige der Abteilung B 
durch das Rechteck II veranschaulicht. Die Gesamt- 
leistung c3 beider Abteilungen ergibt das mit der Wag
rechten durch den Punkt F nach oben begrenzte Recht
eck III. Liegen also umgekehrt die Rechtecke I und II 
aus der schaubildlichen Auftragung der Betriebs- 
zahlen vor, so erhalt man die Punkte H und G un'd 
demgemafi auch den Sclmittpunkt F durch die Ver- 
langerttng der obern Rechteckseiten bis zu den ent- 
gegengesetzten Grenzordinaten und die Verbindung 
der erhaltenen Schnittpunkte.

Soli der Durchschnitt aus einer Reihe von Abtei
lungen dargestellt werden, so muB man immer je 2 
zusammenfassen und die so erhaltenen neuen Durcli- 
schnittswerte wieder mit den weitern Rechtecken in 
entsprechendc Beziehung setzen. Ein Beispiel gibt 
Abb. 7. Die Schragen fiir die Ermittlung des Durch- 
schnitts je zweier benachbarter Rechtecke liefern nach
einander die Schnittpunkte, durch welche die Wag
rechten zu ziehen sind, dereń Ordinaten die Durch- 
schnittsleistungen q  (fiir I und II), c2 (fiir I- III), c:! 
(fiir I — IV) und c4 (fiir I V) darstellen; der letzte

Schnittpunkt liefert mit c4 den Gesamtdurchschnitt. 
In dem gewahlten Beispiel ist q  = 1,183 t, c2 1,155 t, 
c3 = 1 , 1 6 8  t und c4 1 , 2 0 1  t.

Das durch die Abb. 7 erlauterte Verfahren kann 
in gleichcr Weise auch zur Veranschaulichung von 
Durchschnittszahlen fiir Holz- und Materialkosten, 
Aschengehalte von Kohlensorten, Mischungsrech- 
nungen aller Art, z. B. auch fur die Ausgleichung der 
Temperaturen und Gasgehalte verschiedener Wetter- 
stróme u. dgl., verwendet werden.

Zusam menfassung.

Die fiir die Betricbsuberwachung erwiinschte 
rasche Erfassung der Beziehungen zwischen Hauer- 
und Durchschnittsleistung einer Belegschaft je nach 
der Hauerleistung und -zahl sowie der vomhundert- 
rnaBige Anteil der Hauer an der Gesamtbelegschaft 
laBt sich durch einfache schaubildliche Auftragung 
ermóglichen, dereń Einzelheiten erlautert werden.

AnschlieBend wird die schaubildliche Ablesung 
von Durchschnittszahlen verschiedener Art aus einer 
Anzahl von Einzelwerten gezeigt.

N achw eis und B estim m ung der Stickoxyde in den Sprengstoff-N achschw aden.
Von Dr. L. W e i n ,  Leiter des chemischen Laboratoriums 

der Oberschlesischen Hauptstelle fiir das Grubenrettungswesen und der Versuchsstrecke zu Beuthen (O.-S.).

In den Nachschwaden von Chloratsprengstoffen, 
Dynamiten und Ammonsalpetersprengstoffen, auch von 
Wetter-Ammonsalpetersprengstoffen, konnen unter Um- 
standen erhebliche Mengen von Stickoxyden auftreten. 
Sie riihren bei den Chloratsprengstoffen von der un- 
volIstandigen Zersetzung der ihnen beigemischten Nitro- 
abkómmlinge des Toluols oder Naphthalins her. Bei 
den Dynamiten und Ammonsalpetersprengstoffen geben 
das Nitroglyzerin und der Ammonsaipeter zur Bildung 
von Stickoxyden dann Veranlassung, wenn sie nicht 
richtig detonieren, sondern abbrennen (auskochen), was 
bei ungeniigender Ztindung (untaugliche Sprengkapseln) 
vorkommen kann. Die Salpetersauremolekiile des Nitro- 
glyzerins geben in diesem Falle infolge zu niedriger 
Temperatur den Sauerstoff nicht vóllig frei, so daB sie 
nur bis zum Stickstoffoxyd und Stickstoffdioxyd redu- 
ziert werden. Ahnlich verhalt sich der Ammonsaipeter. 
Wahrend er bei vollstandiger Detonation nach der 
Gleichung

2 NH4N 0 3 = 2 N2 + 0 2 + 4 H20

in Stickstoff, Sauerstoff und Wasser zerfallt, wird bei un- 
volIstandiger Detonation auch die Reduktion des Stick- 
stoffs unvollstandig. Es bilden sich Stickoxyde, die aus 
einem Gemenge von Stickstoffmonoxyd, -dioxyd und 
-trioxyd bestehen. B e rthe lo t 1 gibt hierfiir folgende 
Zersetzungsgleichungen an:

2 NH 4 N 0 3 = N2 + 4 H20  + 2 NO (Monoxyd),
2 NH4 N 0 3 = 3/2 N2 + 4 H20  + N 0 2 (Dioxyd),
3 NH 4 N 0 3 = 2 Nj + 6  H20  + N20 3 (Trioxyd).

Das Stickstoffmonoxyd, NO, gewóhnlich Stick- 
oxyd genannt, ist ein farbloses Gas und hat bei 0° C 
und 760 mm Barometerstand das spezifische Gewicht 
1,0367 (Luft = 1 )2. 11 Gas wiegt unter denselben Ver- 
haltnissen 1,3402 g. Das Gas ist auBerst unbestandig

1 Es ca l e s : Ammonsalpetersprengstoffe, 1909, S. 45.

- L u n g e  und B er i :  Chcmiscli-technische Untersuchungsmethoden, 
1921, Bd. 1, S. 182.

und verwandelt sich an der Luft oder bei Gegenwart 
von Sauerstoff sofort in Stickstoffdioxyd, N 02, ein 
rotbraun gefarbtes Gas, das entsteht, wenn man Stick- 
stoffmonoxyd mit seinem halben Volumen Sauerstoff 
zusammenbringt: 2 NO + Oa = 2 N 02. Sein spezifisches 
Gewicht (Luft = 1) ist 1,589. 1 1 Gas wiegt 2,055 g.
Beim Stickstoffdioxyd liegen die Verhaltnisse nicht ganz 
einfach, weil die Nachschwaden meist viel Wasser ent
halten. Ein Hydrat des N 0 2 ist nicht bekannt, obwohl 
sein Dampf bei feuchter Luft saure Reaktion annimmt. 
Aus diesem Grunde bezeichnet man das N 0 2 auch mit 
dem Namen Untersalpetersaure. Mit wenig kaltem 
Wasser zersetzt sich N 0 2 in Salpeter- und Salpetrige 
Saure, die wiederum bei hoherer Temperatur in Salpeter- 
saure und Stickoxyd (s. oben) zerfallt. Ais Endprodukt 
ergibt sich also auch auf diesem Wege wieder Stick- 
stoffdioxyd. Das Stickstofftrioxyd, N 20 3, ist ein farb
loses Gas, das schon bei gewóhnlicher Temperatur in 
Monoxyd und Dioxyd zerfallt.

Aus vorstehendem erhellt, daB die Stickoxyde in 
den Nachschwaden in der Hauptsache aus Stickstoff- 
dioxyd bestehen. Da dieses ein starkes Lungengift ist 
und auf das Lungengewebe zerstórend einwirkt, kann 
sein Nachweis in den Nachschwaden wunschenswert 
sein. Hierfiir gibt es eine ganze Reihe von chemischen 
Reaktionen, und zwar meistens Farbenreaktionen, die 
auf Oxydation oder Reduktion beruhen. Am beąuemsten 
und daher am meisten zu empfehlen sind die Nachweise
1. mit Jodzinkstarkelósung und 2. mit dem Peter GrieB- 
schen Reagens. Beide bieten den Vorteil, daB sie auch 
zum quantitativen Nachweis des N 0 2 verwendet werden 
konnen.

Die Jo d z in k s ta rk e ló su n g  ist eine vollstandig 
farblose, nur wenig schillernde Flussigkeit, die durch 
Spuren von Stickstoffdioxyd dunkelviolett, durch gróBere 
Mengen tief dunkelblau gefarbt wird. Die Blauung 
kommt dadurch zustande, daB das N 0 2 den Jodwasser-
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stoff des Jodzinks zu freiem Jod oxydiert, das mit der 
Starkę die blaue Jodstarke bildet. Der Nachweis kann 
in der Weise gefiihrt werden, daB man in eine beliebig 
groBe Wetterflasche 10 — 20 cm3 der Jodzinkstarkelósung 
gibt, die Flasche mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe 
luftleer macht und sie nach dem SchuB an Ort und 
Stelle durch kurzes Óffnen des Hahnes mit den 
Nachschwaden fullt und kraftig schuttelt. Ist eine grófiere 
Menge von Stickstoffdioxyd vorhanden, so farbt sich 
die Jodzinkstarkelósung fast sofort tief blau. Geringere 
Mengen, ja auch Spuren geben nach mehr oder weniger 
langem Schiitteln eine schwach bis stark dunkelviolette 
Farbung. Den Nachweis kann man noch mehr ver- 
einfachen, wenn man sich eines Jodka lium starke-  
pap iers bedient, das man mit Wasser befeuchtet 
und in dem Nachschwadenluftgemisch schwenkt. 
Auch Spuren von N 0 2 farben das Papier blau oder 
violett.

Noch empfindlicher ais Jodzinkstarke ist das Peter 
GrieBsche Reagens in der Abanderung von Ilosway 
v. Islowa. Man bereitet es wie folgt1: 1. 0,5 g Sulf- 
anilsaure werden in 150 cm3 verdiinnter Essigsaure 
(spezifisches Gewicht 1,040—1,042) gelóst. 2. 0,2 g 
festes AIpha-Naphthylamin kocht man mit 20 cm3 
Wasser, giefit die farblose Losung von dem blauvioIetten 
Riickstand ab, versetzt sie mit 150 cm3 verdunnter 
Essigsaure und gieBt dann beide Lósungen zusammen. 
Die Mischung gibt man in eine braune Flasche, um 
sie vor Licht zu schiitzen. Solange sie farblos ist, 
eignet sie sich fiir den Gebrauch. Bei der Aufbewahrung 
farbt sie sich aber allmahlich rótlich und ist dann un- 
verwendbar, bis man sie mit etwas Zinkstaub geschiittelt 
und filtriert hat, damit sie wieder farblos wird. Zur 
Ausfuhrung der Bestimmung gibt man wie oben 20 cm3 
der Reagensfliissigkeit in die Wetterflasche. Bei Gegen- 
wart von Stickstoffdioxyd farbt sie sich sofort, bei 
Anwesenheit von nur geringsten Spuren nach mehr 
oder weniger langem Schiitteln prachtvoll rot. Nach 
der Tiefe der Farbę und nach der SchnelUgkeit, mit 
der die Farbung eintritt, kann man auf die vorhandene 
N0 2 -Menge schlieBen.

Diese beiden Nachweise kónnen auch zur genauen 
Mengenbestimmung des Stickstoffdioxyds dienen. An 
Stelle der Jodzinkstarkelósung verwendet man dann 
aber besser eine frisch bereitete Losung von 1 g Jod- 
kalium im 20 cm3 Wasser, der man 1 —2 cm3 Jodzink
starkelósung zufiigt. Hat man die Nachschwaden langere 
Zeit mit dieser Losung geschiittelt, dann laBt man die 
blau gefarbte Losung in ein Glaskólbchen oder auch 
in eine kleine Porzellanschale Iaufen und spiilt die 
Wetterflasche mehrmals mit geringen Wassermengen 
nach. Darauf titriert man die blaue Losung mit 
Normalfunfzigstel-Natriumthiosulfatlósung bis zur Farb- 
losigkeit, am besten unter Verwendung einer Preglschen 
Mikrobiirette, die mit Hilfe einer Lupę die genaue 
Ablesung von 0,01 cm3 gestattet.

Fiir die Berechnung der N 0 2-Mengen aus dem 
Verbrauch der Natriumthiosulfatlósung war die Frage 
von Wichtigkeit, ob das Stickstoffdioxyd durch die 
Oxydation des Jodwasserstoffs zu Stickstoffoxyd (NO) 
oder zu Stickstoff (N) reduziert wird. Dariiber ist in 
dem mir zur Verfugung stehenden Schrifttum nichts 
zu finden. Salpetrige Saure wird durch Jodwasser- 
stoff unter Abscheidung von Jod zu Stickoxyd reduziert;

1 T r e a d w e l l :  Analytische Chemie, 1907, Bd. 2, S. 255.

so berichten T re ad w e ll1, S c h m id t2, K lu t 3 und 
andere. Es liegt nun die Annahme nahe, daB sich 
auch das N 0 2 zu NO reduziert. Dies ist aber nicht 
wahrscheinlich, und zwar aus folgender Uberlegung. 
Schuttelt man ein stickstoffdioxydhaltiges Luftgemisch 
mit einer Jodkaliumlósung und nimmt man an, daB 
hierbei das N 0 2 zu NO redoziert wird, so miiBte 
dieses durch den vorhandenen Luftsauerstoff sofort 
wieder zu Dioxyd oxydiert werden, um aber nur wieder 
neue Mengen Jod auszuscheiden, hierbei wieder in NO 
iiberzugehen und den Kreislauf immer wieder von 
neuem zu beginnen. SchlieBlich miiBte also so viel 
Jod ausgeschieden werden, wie Luftsauerstoff zur fort- 
wahrenden Oxydation des NO vorhanden ist. Dem
nach miiBten ganz geringe Mengen von NO? ausreichen, 
um verhaltnismafiig grofie Mengen Jod auszuscheiden. 
Das ist aber in Wirklichkeit nicht der Fali. Im Gegen- 
teil handelt es sich bei N 0 2-Bestimmungen in Nach
schwaden meist nur um die Ausscheidung von ganz 
geringen Mengen, meist nur Spuren von Jod.

Der Nachweis, daB das N 0 2 bei der Oxydation 
des Jodwasserstoffes bis zum S tick s to ff reduziert 
wird, laBt sich auf gasvolumetrischem Wege in ver- 
haltnismafiig einfacher Weise erbringen. Erhitzt man 
Arsenige Saure in einem Kólbchen mit starker Salpeter- 
saure (1,40), so entsteht nach der Gleichung

As20 3 + 2 H N 0 3 + 2  H20  = NO + N 0 2 + 2  H 3As04 
ein Gemenge von Stickstoffmonoxyd und Stickstoff- 
dioxyd. Mifit man hiervon in einer Biirette eine be- 
stimmte Raummenge ab und schuttelt man es in der 
Gaspipette mit einer 10%-igen Jodkaliumlósung, so 
tritt eine starkę Raumverminderung ein. Diese betragt 
beispielsweise bei einer

abgemessenen Gasmenge von 102,0 cm3 
nach Absorption des N 0 2 . 73,8 cm3 (Gj)

(Raumverminderung = Ci) . . 28,2 cm3.

Die Raumverminderung ware nicht móglich, wenn das 
N 0 2 nur zu NO reduziert wurde. Denn

2 N 0 2 = 2 NO + 0 2 (zur Oxydation des JH 

2  Raumt. 2 Raumt., verbraucht)

d. h. 2  Raumteile N 0 2 geben ebenfalls 2  Raumteile NO. 
Eine Raumverminderung muB aber notwendigerweise 
eintreten, wenn N 0 2 zu N reduziert wird, weil

2 N 0 2 N2 +2 0 2 (zur Oxydation des JH

2  Raumt. 1 Raumt., verbraucht)

1 Raumteil von zweien also verschwindet.
Aus dem Gasreste Gj, nach obigem Beispiel 73,8 cm3, 

der nun aus einem Gemisch von NO und N bestehen 
mufite, wurde das NO durch Absorption mit Hilfe kalt 
gesattigter Ferrosulfatlósung oder kalt gesattigter, mit 
reiner Schwefelsaure stark angesauerter Kaliumbichromat- 
lósung entfernt. Der Gasrest G 2 = 28,4 cm3 enthielt 
reinen Stickstoff. Sauerstoff war nicht vorhanden. Auch 
beim Verbrennen mit Wasserstoff ergab sich keine 
Raumverminderung, Stickoxydul, N20, war also eben
falls abwesend. Die Raunwerminderung Ci = 28,2 cm3 
und der Gasrest G 2 = 28,4 cm3 stimmten hinreichend 
genau uberein.

Der Berechnung des N 0 2 aus der Menge der bei 
der Titration verbrauchten Normalfunfzigstel-Natrium- 
thiosulfatlósung mussen also die Gleichungen:

1 Analytische Chemie, 1919, Bd. 1, S. 330.

3 Pharmazeulische Chemie, 1919, Bd. 1, S. 398.
Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle, 1916, S. 33.
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1. 2 N 0 2+8 H J= N 2 + 4 H20  + 4 J2
2 . J2 + 2 Na2S20 3 = 2 Na J + 2 Na2S4O 0 

zugrundegelegt werden.
1 g-Atom Jod = 1 g-Molekiil Natriumthiosulfat- 'A g- 

Molekiil Stickstoffdioxyd. '/so g-Molekiil Natriumthio- 
sulfat ist daher gleich >/2oo g-Molekiil N 0 2 oder 1 cm3

— Na2S20 3= 0,23004 mg N 02=0,11194 cm3 N 0 2.
50

Die quantitative N 0 2-Bestimmung mit Hilfe des 
Peter GrieBschen Reagens ist kolorimetrisch, d. h. 
sie wird durch Vergleichung des Farbtons mit Lósungen 
bekannten Gehaltes vorgenommen. Man bedarf hierzu, 
abgesehen von dem genannten Reagens, einer Natrium- 
nitritlósung von genau bekanntem Gehait, die man wie 
folgt bereitet. Man lóst 0,0687 g reines Silbernitrit in 
einem 100-cm3-K6Ibchen in heiBem destilliertem Wasser, 
fiigt ungefahr 0,1 g reines Natriumchlorid hinzu, also 
etwas mehr ais erforderiich ist, das Silbernitrit in Chlor- 
silber und Natriumnitrit umzusetzen, verdunnt nach dem 
Erkalten bis zur Markę mit Wasser, schiittelt gehórig 
durch und laBt stehen, bis sich das Silberchlorid voll- 
standig abgesetzt hat. Nun pipettiert man 10 cm3 der 
klaren Lósung in ein zweites 100-cm3-Kólbchen und 
verdiinnt bis zur Markę mit salpetrigsaurefreiem Wasser. 
1 cm3 dieser Lósung entspricht dann 0,01 cm3 N 02. 
Nimmt man zur ersten Lósung nicht 0,0687, sondern 
nur 0,0334 g Silbernitrit, dann entspricht 1 cm3.der 
Endiósung 0,01 mg N 0 2.

Zur Ausfuhrung der Bestimmung bringt man die 
in der Wetterflasche befindliche rote Probelósung in 
einen bei 100 cm3 mit einer Markę versehenen Glas- 
zylinder, spiilt einige Małe mit destilliertem Wasser 
nach und fiilit dann bis zur Markę mit Wasser auf. 
In eine Anzahl gleicher Glaszylinder bringt man je 
20 cm3 des GrieBschen Reagens und fiilit ebenfalls 
bis zur Markę mit Wasser auf. Zum Vergieich mit 
der Probelósung gibt man in 3 Zylinder 0,1, 0,5 und

1 cm3 der beschriebenen Nitritlósung, ruhrt mit einem 
Glasstab um und wartet einige Minuten, bis die ein- 
getretene Rotfarbung nicht mehr nachdunkelt; 5 min 
geniigen. Man vergleicht nun die Farbę der Probe
lósung mit den Farben der Normallósungen. Liegt sie 
zwischen denjenigen der mit 0,1 und 0,5 cm3 Normal- 
lósung beschickten Glaser, so wiederholt man den Ver- 
such unter Anwendung von 0,2, 0,3 und 0,4 cm3 der 
Normallósung. In ahnlicher Weise verfahrt man, wenn 
die Farbę der Probelósung zwischen den Farben der mit 
0,5 und 1 cm3 Normallósung beschickten Glaser liegt. 
Bei gleichem Gehalt der Lósungen erhalt man selbst- 
verstandlich gleiche Farbung. Ist die Rotfarbung der 
Probelósung so dunkel, daB die kolórimetrische Be
stimmung nicht mehr sicher ausgefiihrt werden kann, 
so muB die Probelósung mit Wasser verdiinnt und 
das Ergebnis mit der betreffenden Verdunnungsziffer 
vervielfacht werden. .

Nach diesem zweiten Verfahren konnen Stickstoff- 
dioxyd-Mengen von 0,001 mg oder 0,001 cm3 mit 
hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Soli der 
Prozentgehalt festgestellt werden, so ist die untersuchte 
Gasmenge auf den sogenannten Normalzustand, d. h. 
auf den bei 0 °C  und 760 mm Barometerstand vom 
Gas eingenommenen Raum umzurechnen.

Zusam m enfassung .

Die in den Sprengstoffnachschwaden, namentlich 
bei unvolIstandiger Detonation auftretenden Stickoxyde 
bestehen in der Hauptsache aus dem braungefarbten 
Stickstoffdioxyd N 02.

Empfindliche Reagenzien auf N 0 2 sind Jodzink
starkelósung, die durch Spuren von N 0 2 violett, und 
das Peter GrieBsche Reagens, das dadurch prachtvoll 
rot gefarbt wird.

Es wird gezeigt, wie sich mit Hilfe dieser beiden 
Lósungen eine einwandfreie und sichere Gewichts- und 
Raumbestimmung des N 0 2 durchfiihren laBt.

D ie Braunkohlenteer- und Steinkohlenteerdestillation im Jahre 1926'.
D ie  B r a u n k o h l e n t e e r d e s t i l l a t i o n  —  Schiefer- und 

Torftcer werden !<aum mehr in Deutschland destilliert — 

zeigt am stiirksten den Aufschwung der Destillationsindu- 

strie. Der Hauptgrund hierfiir liegt in dem fortschreitenden 

Bestreben der deutschen Industrie, die AufschlieBung der 

Braunkohle immer wirtschaftlicher zu gestalten.

Die Zahl der Betriebe hat sich von 11 auf 16 erhóht, 

wenn man von den Betriebsstiitten ausgeht. Ihre Ver- 

mehrung ist dam it zu crklaren, dafi auBer einem Betrieb, 

der die Braunkohlenteerdestillation neu aufgenommen hat,

4 Steinkohlenteerdestillationen im Jahre 1926 nebenbei auch 

zur Bearbeitung kleinerer Mengen von Braunkohlenteer 

iibergegangen sind. Es sind 4 Werksgruppen vorhanden, von 

denen eine im Erhcbungsjahr neu gegriindet worden ist. 

Von den Betriebsstiitten liegen 10 in PreuBen, davon 7 in 

der Provinz Sachsen; je 2 Destillationen haben Bayern 

und Sachsen, je 1 Thiiringen und Hessen aufzuweisen.

In den Braunkohlenteerdestillationen waren im  Er- 

hebungsjahr durchschnittlich 1700 berufsgenossenschaft- 

lich versicherte Personen beschaftigt —  rd. 250 weniger 

ais 1925 —  m it einem Gesamtverdienst von 3,5 M ili. M .  
Wahrend vor dem Kriege die Bearbeitungsmenge 80000 t 

nicht iiberschritten hat, ist sie —  nach H inzutritt der wah- 

rend des Krieges entstandenen GroBanlage in Rositz — 

1925 auf 128000 t gestiegen. 1926 erreichten die bearbeiteten 

Stoffe 181000 t. An Rohstoffen wurden 1926 demnach 41 o/o

1 Nach Wirtsćhaft und Statistlk.

mehr verarbeitet ais im Vorjahr, von denen nur eine ganz 

geringe Menge aus dem Ausland bezogen wurde. Aus den 

insgesamt verarbeiteten Mengen, von denen 95o/o auf Teer 

und 5<>/o auf Halbfabrikate entfielen, wurden 162000 t Er- 

zeugnisse hergestellt, m ithin 47o/o mehr ais 1925.

Der Hauptanteil an der Gesamtgewirinung entfiel auf 

die Gas-, Heiz-, Treib- und Solaróle mit 71 o/o; die Zunahme 

gegeniiber dem Vorjahr belief sich auf 680/0. Verschiedene 

Betriebe haben zugunsten dieser Erzeugnisse ihre Schmier- 

ólfabrikation eingeschriinkt, so daB die Herstellung von 

Schmierol aus Braunkohlenteer auf weniger ais ein Drittel 

der Menge des Vorjahrs gesunken ist. Besondere Beachtung 

verdient die Steigerung der Paraffinerzeugung um 38%  gegen 

das Vorjahr, weil m it den im Jahre 1926 hergestellten 170001 

der groBte Teil des gesamten Inlandbedarfs gedeckt er- 

scheint. D ie Herstellung von Braunkohlenbenzin zeigte 

gleichfalls einen bemerkenswerten Fortschritt, sie ist um 

44o/o hoher ais im Jahre 1925. Die bearbeiteten Rohstoffe 

wie die Erzeugnisse weisen in der Hauptsache eine hohere 

Bewertung auf; niedrigere Werte gegen das Vorjahr zeigen 

das Braunkohlenbenzin, auBerdem Paraffin, dessen Wert- 

tninderung groBtenteils durch den Auslandpreis begriindel 

ist. Bei der Beurteilung der Werte muB aber beachtet 

werden, daB in den einzelnen Positionen dieser Statistik 

Waren verschiedenster Qualitat zusammengeschlossen sind, 

so daB die sich ergebenen Durchschnittswerte keinen 

Anhalt fiir die tatsachliche Preisgestaltung geben konnen.
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Aus den W ertangaben soli lediglich ersichtlich werden, 

welche W ertsteigerung die yerarbeiteten Rohstoffe durch 

die Verarbeitung erfahren haben.

D ie  G e w i n n u n g  der  S t e i n k o h l e n t e e r d e s t i l l a -  

t i o n e n  zeigt gegeniiber dem Vorjahr mengenmaBig nur 

eine geringe Verschiebung, wahrend wertmafiig sieli der 

EinfluB des englischen Kohlenstreiks deutlich bemerkbar 

macht. D ie Destillation ist in erster Linie vom Geschafts- 

gang der Kokereien abhangig, aus denen hauptsachlich 

der Rohteer bezogen wird. Im 1. H alb jahr 1926 ist an- 

gesichts der grofien Koksbestande der Betrieb bei den 

Kokereien und infolgedessen auch bei den Steinkohlen- 

teerdestillationen gering gewesen. Dies geht auch daraus 

hervor, daB trotz des im 2. H a lb jahr einsetzenden leb- 

haftern Geschaftsgangs eine erhebliche Uberholung der 

VorjahrzahIen nicht melir erfolgen konnte.

In 140 Betriebsstattcn wurden wahrend des Jahres 1926 

Steinkohlenteer, Wassergasteer und Olgasteer destilliert. 

Bei den 10 Betrieben, um die sich die Betriebsziffer gegen 

1923 vermehrt hat, handelt es sich um Destillationen 

kleincrn Umfangs, fast ausnahmslos um Dachpappen- 

fabriken, die ihren Bedarf an Teerprodukten" selbst lier- 

gestellt haben. In PreuBen sind im Jahre 1926 94 Betriebe

—  gegen 84 im Vorjahr — gezahlt worden, von denen 24 

in der Rheinprovinz, 22 in Westfalen, 11 in Brandenburg und 

10 in Oberschlesien lagen. D ic Zahl der Destillationen in 

den iibrigen Landem  des Reiches ist bis auf kleine Ver- 

schiebungen unverandert geblieben. D ic Steinkohlenteer- 

•destillationen haben im Berichtsjahr 3550 berufsgenossen- 

schaftlich versicherte Personen beschaftigt und diesen ins

gesamt 8,05 M ili. fflt an Lohnen und Gehaltern bezahlt. 

D ic in der Steinkohlentcerdestillation verbrauchten R o h 

stoffe iibertrafen dic Vorjahrziffer um 3,6o/o, die ge- 

wonnenen Erzeugnisse die entsprechende Menge des Vor- 

jahrs um 3°/o.

Zur Verarbeitung kamen wic im Vorjahr 1,2 M ili. t 

Teer, von denen 78,3 “o Kokereiteer, 21,4 «/o Gasteer und 

0,3o;o Wassergas-, Olgas- und Steinkohlenurteer waren. Bei 

den beiden Hauptsorten hat sich das Verhaltnis gegeniiber 

dem Vorjahr etwas verschoben; der Verbrauch an Kokerei- 

teer ist anteilmaBig etwas zuriickgegangen, der Verbrauch 

an Gasteer etwas gestiegen. Die Verweiidung von Stein- 

kohlenurteer (Tieftemperaturteer) hat sich gegen das

Vorjahr zwar verdoppelt, bleibt aber fiir die Gesamt- 

bearbeitung ziemlich unbedeutend. Es ist aber nicht aus- 

geschlossen, daB Mengen von Steinkohlenurteer von den 

Betrieben zusammen mit dem verarbeiteten Kokerei- oder 

Gasteer angegeben sind, weil der Steinkohlenurteer haufig 

mit den iibrigen Teeren yermischt zur Verarbeitung kommt. 

AuBerdem wurden 90500 t Halbfabrikate gegen 73000 t im 

Vorjahr yerarbeitet. Irgendwelche Schliisse auf die Entwick- 

• lung der Teerindustrie in einer bestimmten R ichtung konnen 

daraus nicht gezogen werden, weil die Verarbeitung von 

Halbfabrikaten yon den jeweiligen Betriebsverhaltnissen 

abhangig ist. D ie yerarbeiteten Halbfabrikate yerteilten 

sich zu ungefahr gleichen Teilen auf Rohbenzole, schwere 

Teeróle und andere Erzeugnisse. Von ersteren stammten 

wie im Vorjahr 16000 t aus Kokereien, 10000 t (das ist das 

Doppelte der Vorjahrmenge) aus Gasanstalten und der 

kleine Rest aus Ólgasanstalten. Der Verbrauch an leichten 

Teerólen hielt sich auf der Hohe des Vorjahrs, an schweren 

Teerólen wurden im Berichtsjahr 23o/o mehr yerarbeitet 

ais im Vorjahr, an Rohnaphthalin, Rohanthrazen und Riick- 

standen 29u/o. An Rohphenolen wurde die Halfte des 

Vorjahryerbrauchs, an sonstigen Teerprodukten dagegen 

doppelt soyiel yerarbeitet. Von den gesamten zur Vcr- 

arbeitung gebrachten Rohstoffen und Halbfabrikaten 

stammte nur 1 o/0 aus dem Ausland. Der W ert der ver- 

brauchten Materialien betrug insgesamt 95,2 M ili. %)l, yon 

denen 81 M ili. jDI auf Teer entfielen. Gegen 1925 war 

dieser Betrag um 41 o/o hoher. Die W ertsteigerung yer- 

teilte sich auf fast alle yerarbeiteten Stoffe, dereń Preise 

in der zweiten Hiilfte des Erhebungsjahres stark anzogen. 

Zu bemerken ist, dali die Rohmaterialwerte gróBtenteils 

nicht auf Marktpreisen oder Bórsennotierungen beruhen, 

sondern yon den Firmen erst aus den Fertigerzeugnissen 

zuriickerrechnet worden sind. Das geht auch daraus 

hervor, daB der Gesamtwert der Erzeugung fast in gleichem 

MaBe, und zwar um 39°/o gegen 1925 gestiegen ist; er 

erreicht einen Betrag von 136 M ili. PM.
MengenmaBig machte das Teerpech mit 562000 t fast 

die Halfte der Gesam tgew innung der Steinkohlenteer- 

destillationen aus; es blieb aber trotz der Mehryerarbeitung 

von rd. 30 000 t Rohteer um 14 000 t hinter der Vorjahrs- 

ziffer zuriick, wohl deswegen, weil praparierte und 

destillierte Tecre in weit groBerer Menge —  34o/0 mehr — 

hcrgestellt wurden ais 1925, was mit der fortschreitcnden

D ie  B r a u n k o h l e n t e e r - ,  S ch i e f e r t ee r -  u n d  T o r f t e e r d e s t i l l a t i o n  i n  d e n  J a h r e n  1913, 1925 u n d  1926.

± 1926

1913 1925 1926 gegen 1925

»/o

Zahl der B e tr ie be ................................................................. 11 11 16 + 45,45
davon waren m it Paraffinfabriken verbunden 10

Zahl der durchschnittlich beschaftigt gewesenen berufsgenossen-
schaftlich versicherten Personen ................................. 683 1 950 1 694 -  13,13

Lohne und Gehalter dieser P e r s o n e n ..................... . . . 1000./* 809 3 080 3 510 + 13,96

Verarbeiteter Braunkohlen-, Schiefer- und Torfteer . 1 t 
\ W ert 1000./*

78 592 
4 322

128 861 
9 224

181 465 
15 187

+ 40,82 
+ 64,65

J a h r e s e r z e u g u n g :

Paraff inole, wie Gasole,T reibole usw. einschl. Solarole
1 t 
I W ert 1000 J i

48 518 

5 609

68147 
8 213

114 671 
14 957

+ 68,27 

+ 82,11 
4- 43,57

B e n z in ....................................................................................... 1 t 3 381 4 854
1 W ert 1000 J t 935 1 307 -! 39,79

S c h m ie r ó le ............................................................................ 1 t 
\ W ert 1000 J i

• 3 934 
731

1 127 
237

-  71,35
-  67,58

R o h p a r a f f in ............................................................................ ( t 
\ W ert 1000 Jt

12 785 
3 819

•

Sonstige Braunkohlenteer-, Schieferteer- und Torf- (
| W ert 1000 Jt

9 251 

245
22 476 

1 971
24 660 

1 547

+ 9,72 
-  21,51

teerprodukte, wie Kreosotol, Kreosotnatron, Gou- 
dron, Pech, Teerkoks usw .............................................

In den angeschlossenen P a r a f f i n f a b r i k e r wurde
y e r a r b e i t e t :

R o h p a r a f f in ............................................................................ 1 t 
1 W ert 1000 Jt

12 698 
3 819

• •

e r z e u g t :

Gereinigtes P a r a f f in ............................................................ f t 
( W ert 1000 Jt

6 766 
3 118

12164 
7 629

16 752 
9 791

+ 37,72 
+ 28,34
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D ie  S t e i n k o h l e n t e e r - ,  W a s s e r g a s t e e r -  u n d  Ó l g a s t e e r d e s t i l l a t i o n  i n  d e n  J a h r e n  1913, 1925 u n d  1926.

±1926
1913 1925 1926 gegen 1925

%

Zahl der B e triebe ................................................................. 95 130 140 + 7,69
Zahl der durchschnittlich beschaftigten berufsgenossenschaftlich ver-

sicherten P e r s o n e n ...................................................... ............... 2 960 3 443 3 549 + 3,08
Lohne und Gehalter dieser P e r s o n e n ...................... . . . 1000. M 4 662 7 327 8 048 + 9,84

V e r b r a u c h  der Teerdestillationen zum Zweck der Verarbeitung:

Teer insges...............................................................................
( t 1 224 606 1 204 200 1 234 106 + 2,48
\  Wert 1000 J t 34 037 56 467 80 838 + 43,16

davon

Kokereiteer, einschl. Dickteer, Teerverdickungen usw. 1 t 
( Wert 1000 J l
i ‘

995 660 
25 980

956 983 
43 061

965 799 

61 391

+ 0,92 
+ 42,57

Steinkohlengasteer (Gasanstaltsteer), einschl. D ick 218711 245 007 264 573 + 7,99

teer, Teerverdickungen usw........................................... ) Wert 1000 J l 7 610 13 274 19212 + 44,73

W assergasteer"...................................................................... ( t 
i Wert 1000 J t  
i t 
\ Wert 1000 J t

Wert 1000 Jt

528
26

• •

Ó lg a s tee r .................................................................................
9 707 1 385' 22201 + 60,29

421 93' 157' + 68,82

S te inkoh lenurteer................................................................. • 825

39

1 514 
78

+ 83,52 
+ 100,00

Halbfabrikate der Teerdestillation usw,, von ander- t
t Wert 1000 J t

97 104 73 344 90 447 + 23,32

warts bezogen, insges...................................................... 6 490 10 870 14 284 + 31,41

davon

R o h b e n z o le ............................................................................
1 t 
\ Wert 1000 J t

16 935 
1 832

22 466 
5 813

26 876 
7 206

+ 19,63 
+ 23,96

Leichte Teeróle (Rohbenzole aus Teeren usw.) . .
( t 
1 Wert 1000 Jt

4 287 

433
4 986 

590

5 329 
869

+ 6,88 
+ 47,29

Schwere Teerole (einschl. Karbol-, Kreosot-, Schwer- f ‘ 45161 23 793 29 276 + 23,04

óle, Rohanthrazenole u s w . ) ...................................... t Wert 1000 J t 1 801 2 068 3 399 + 64,36

Rohnaphthalin, Rohanthrazen und sonstige soge- f t 18 838 12771 16440 + 28,73

nannte R iickstande............................................................ [ Wert 1000 J t 804 633 1 200 + 89,57

R o h p h e n o ie ............................................................................
f t 4 288 3 830 1 931 -  49,58

l Wert 1000 J t 1 339 1 363 659 -  51,65

Sonstige Teerprodukte einschl. Rohpyridin. . . .
i  t 
t Wert 1000 J l

7 595 
282

5 498 
403

10 595 
950

+ 92,71 
+ 135,73

Gaswasser (Arnmoniakwasser), auch konzentriert, von / t 1 040 826 297 -  64,04

anderwarts bezogen, umgerechnet auf Ammoniak \ W ert 1000 J l 481 77 115 + 49,35

E r z e u g u n g :
-  2,37 
+ 61,92Teerpech (einschl. Weichpech u s w . ) ...........................

1 t 
l Wert 1000 J l  
( t 
| Wert 1000 J l

609 179 

22 769

575 784 
28 250

562 148 
45 743

Praparierter Teer, destillierter T e e r ...........................
107 845 

4 952

132 740 

9 403

177 681 
16 226

+ 33,86 
+ 72,56

Schwere Steinkohienteeróle (einschl. Karbol-, Kre 1 t 401 610 401 309 384 183 -  4,27

osot-, Naphthalinole u s w .) ........................................... \ Wert 1000 J t  
1 t 
l W ert 1000 J l

17 523 37 337 45 395 + 21,58

R o h n a p h th a lin .......................................................................
30 141 

1 371 | 40 713 33 969 -  16,56

R e in n aph th a lin .......................................................................
1 t 
1 Wert 1000 J t

20 281 
1 995

3 129 3 505 + 12,02

Anthrazen, roh. gereinigt und rein, umgerechnet auf i t 4 163 3 174 2 496 -  21,36

R e in a n th r a z e n ................................................................. | W ert 1000 J l 1 030 .
+ 55,12( t 361 560

Pyridinbasen............................................................................ \ W ert 1000 J t 1 253 1 958 + 56,26

Phenol (kristallisierte K a r b o ls a u r e ) ...........................
( t 
1 Wert 1000 J t

2 739 3 048 3 503 + 14,93

2 180 2 300 2618 + 13,83

Kresole (sogenannte 90-, 95- oder lOOprozentiee ( t 4 162 6186 6 496 + 5,01

K a rbo lsau re )......................................................................

Rohphenoie, zum  Absatz b e s t im m t ...........................

\ Wert 1000 J t  
1 t 
* Wert 1000 J t

1 655 
505 
151

2 131 
1 322 

481

2 204 

916 
392

+ 3,43
-  30,71

-  18,50 
+ 59,16

Benzol, roh, gereinigt und r e in ......................................
1 t 
t Wert 1000 J t

15 795 19712 31 373

2 574 6 531 11 060 + 69,35

Toluol, roh, gereinigt und r e i n ......................................
1 t 
1 Wert 1000 J l

2 062 2 214 1 213 -  45,21

528 907 554 -  38,92

Xylol, LSsungsbenzol (Solventnaphtha), Schwer- 1 t 5 290 6 568 6 423 -  2,21 
-  2,75 

+ 22,70
benzole, roh und gerein ig t............................................ t Wert 1000 J l  

( t 
\ Wert 1000 J l

968 1 959 
1 317

1 905 
1 616

C um aro n h a rze ....................................................................... , 80 145 + 81,25

Andere Erzeugnisse der Teer-, Teeról- und Benzol- 1 ‘ 4 418 10114 27 962 + 176,47

v e ra rbe itu ng ....................................................................... 1 Wert 1000 J l  
t

234 
11 201

749 
7 963

2 816 
11 090

+275,97 
+ 39,27

A rnm on iakw asse r ......................................Gehalt an Reinammoniak t 208 143 170 + 18,88

Wert 1000 J l 99 91 38 — 58,24
V

t 3 002 997 875 -  12,24

Schwefelsaures A m m o n iak ......................Gehalt an Reinammoniak t 737 242 212 -  12,40

Wert 1000 J t 747 195 172 — 11,79
-  19,30V

t 1 158 575 464

S a lm iakge is t.................................................! Gehalt an Reinammoniak t
6 Wert 1000 J l

261

369

144
114

118
74

-  18,06 
-  35,09

1 Einschl. Wassergasteer.
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geblieben. Die Darstellung von Pyridinbasen stieg von 361 t 

auf 560 t, die der Phenole und Kresole von 10600 t im Vor- 

jahr auf 10900 t. Betrachtlich war die Zunahme der Benzol- 

erzeugung in den Steinkohlenteerdestillationen, die zum 

gróBten Teil davon herriihrt, daB die Menge der ais Halb- 

fabrikate bezogenen Rohbenzole gegen 1925 stark ge

stiegen ist. Von den 31000 t, die nur einen geringen Teil 

der Gesamterzeugung an Benzolen darstellen, waren unge

fahr zwei Fiinftel Motorenbenzol. Die Toluolherstellung 

ist fast auf die Hśiifte der Vorjahrziffer zuriickgegangen, 

fiir Xy lo l und ahnliche Produkte blieb die Produktionshóhe 

in den beiden Vorjahren nahezu unverandert. D ie Zahlen 

fiir Toluol und Xy lo l stellen keineswegs die deutsche G e

samterzeugung dar; die Hauptmengen werden in andern 

Industrie!! gewonnen.

U M S C H  A U.
Kohlenstaubfeuerung in Flammroliren ohne Ziindkammer.

Uber die Ergebnisse von zehntagigen Versuchen an 

einem Schiffszylinderkessel haben J e f f e r s o n  und E v a n s  

an die Society of Naval Architects and Marinę Engineers 

einen ausfiihrlichen Bericht erstattet1, aus dem hervorgehi, 

dali es bei richtiger Ausbildung des Brenners móglich ist, 

auch ohne Vorschaltung einer besondern Z iindkam m er 

Kohlenstaub in Flamm rohren zu verbrennen. Der Kessel 

ist spater auf dem Dainpfer ;>Mercer« eingebaut worden 

und soli sich inzwischen auf mehreren Reisen bewahrt 

haben.

Schon im  Jahre 1920 hatte die Emergency Fleet Cor

poration versucht, die Staubfeuerung unter Anwendung der 

iiblichen Strom linienbrenner einzufiihren. Die Ergebnisse 

waren jedoch wenig befriedigend; die hóchste erreichte 

Feuerraumbelastung betrug 40 k g /m 3 285000 kcal/m 3 

bei einem Gesam tw irkungsgrad des Kessels, des Ober- 

hitzers und des Lufterhitzers von nur 54o/o.

Die Fortschritte der Staubfeuerungstechnik in den 

Jahren 1920 bis 1925 haben gezeigt, daB es, besonders durch 

Ausnutzung der Durchw irbelung der Flamm en sowie durch 

sehr feine Verm ahlung der Kohle und Anwendung vorge- 

warmter Luft m óglich ist, bei gleich vollstandiger Ver- 

brennung den F lam m enw eg von 6-7,5 m beim S trom 

linienbrenner auf 2,5- 3 m zu verkiirzen. Die erste Versuchs- 

einrichtung bestand aus einer Fuller-Bonnot-Einzelmuhle und 

Fuller-Lehigh-Brunnenbrennern; obw oh l diese vor allem 

wegen der vielen Rohrleitungen fiir den Schiffsbetrieb ais 

nicht sonderlich geeignet erschienen, wahlte man sie, um 

die Verbrennung in einem W irbelbrenner im  Gegensatz 

zum Strom linienbrenner priifen zu konnen. W enn die Ver- 

suchsreihe auch nicht zu einer seetiichtigen Ausgestaltung 

fiihrte, ergab sie doch, daB man Kohlenstaub in dem 

kleinen Feuerraum eines Schiffszylinderkessels mit einer 

Feuerraumbelastung von 100 kg /m :l 785000 kcal/m 3 und 

68,7o/o W irkungsgrad ohne Oberhitzer und Lufterhitzer zu 

verfeuern vermag.

Hauptsachlich stellten sich folgende Schwierigkeiten 

ein. Der Brennstoff verteilte sich nicht g leiclunafiig auf 

die 12 Brenndiisen. Da die gesamte Verbrennungsluft ais 

Tragerluft aufgegeben wurde und durch die M iih le strómte, 

beeinfluBte jede Reglung der Luftrnenge auch die Wirbel- 

b ildung und die Feinheit des Staubes. Inzwischen hatte 

die Peabody Engineering Corporation den in der nach

stehenden Abb ildung  wiedergegebenen Brenner entwickelt, 

der besser die gestellten Anforderungen zu erfiillen schica.

Dieser wurde in Verbindung m it einer schnellaufenden 

Schlagerm iihle fiir die zweite Versuchsreihe ausgewalilt, 

wobei man eine verh;iltnismaBig magere Kohle bei maBigen 

Belastungen (300000—465000 kcal/m 3), aber m it gutem 

W irkungsgrad (71 -78 o/o) verfeuerte. Da die M iihle eine

1 Power 1927, S . 1031.

starkę Abhangigkeit der Feinheit von der Kohlensorte und 

Belastung zeigte, wurde sic durch eine Kennedy-Rohrmiihle 

ersetzt, die man fiir alle folgenden Versuche beibehielt.

Nach einer sechswóchigen Reihe von Vorversuchen, die 

zur richtigen Einstellung und zur Schulung der Bedienungs- 

mannschaft dienten, fand vom 27. Ju li bis 6. August 1927 ein 

240siiindiger Dauerversuch statt, bei dem jeweils wahrend

48stiindiger Zeitabschnitte die verfeuerte Kohlenmenge 545, 

635, 725, S I5 und 9.10 kg /h  betrug. Nahe der M ittellm ie 

jedes der 3 Flamm rohre wurden der hintere Boden und die 

H interwand der Verbrennungskammer durchbohrt, so daB 

man dic F lamme beobachten und Gasproben entnehmen 

konnte. D ie vorgewarmte Tragerluft wurde teils durch die 

durchbohrten Wellenzapfen der M iih le , teils aus einer Hilfs- 

leitung angeśaugt. Ein besonderer Verteiler fiihrte das 

Staub-Luft-Gemisch den 3 Brcnnern zu.

W ahrend des Versuchs m it 910 kg/h bereiteten die 

Lager des Triigerluftgeblases Schwierigkeiten, so daB sich 

der erforderliche Luftdruck nicht aufrechterhalten liefi und 

dieser Versuch nicht so gut ausfiel wie die andern. Den 

Hauptubelstand bildete aber dic zeitweise sehr hohe (bis 

zu 18o/o) Feuchtigkeit der Kohle, die eine Verm inderung 

der M iih lenleistung zur Folgę hatte, wenn diese auch 

weiterarbeitete. Deshalb muBten zweimal fiir kurze Zeit 

die Ólbrenner angeziindet werden, wobei der gesamte 

01verbrauch noch nicht 11,5 kg  betrug. D ie Ergebnisse 

der fiinf 48stiindigen Versuche enthalt die nachstehende 

Zahlentafel. Besonders beachtenswert sind die W erte der 

Feuerraumbelastung, die in gleicher Hohe weder im Schiffs- 

noch im Landbetrieb erreicht worden sind. W ahrend der

Verwendung des praparierten Teeres fiir den StraBenbau 

zusammenhangt.

Die Fabrikation an schweren Steinkohlenteerólen ist 

etwas zuriickgegangen. Auch hier ist die Ursache wohl 

die gesteigerte Erzeugung an praparierten Teeren, die in 

der Hauptsache aus ó l  und Pech bestehen. Mehr ais die 

Halfte der schweren Ole, 214000 t, waren Impragnieróle; 

der Rest entfiel m it 70000 t auf Benzolwaschóle, 50000 t 

auf Heizóle, 20000 t auf Anthrazcnóle, 12000 t auf Treib- 

óle, die verbleibenden Mengen auf sonstige Schweróle. Die 

Naphthalingew innung war um  17o/o geringer ais im Vor- 

jahr; von den hcrgestellten 34000 t waren 54o/o rohes, 32o,'o 

reines und 141>/0 gepreBtes Naphthalin. Das hergestellte 

Anthrazen betrug etwa vier Fiinftel der Vorjahrziffer, der 

Gehalt an Reinanthrazen ist in beiden Jahren unveriindert
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V e r s u c h s e r g e b n i s s e .

Bauart des Kessels: 3 Flammrohre, getrennte Verbrennungskammern, riickkehrende Heizrohre 
Bauart der M iih le : Kennedy-Rohrmiihle m it Luftsichtung
Bauart des Brenners: Yereinigter Kohlenstaub- und Ól-W irbelstrombrenner von Peabody

Heizflache: Heizflache der Siederohre .................................................................................m 2 185
„ „ V e rb re nnungskam m e rn ........................................................... m 2 25
„ „ F la m m ro h r e .................................................................................m 2 25

G esam th e iz f la c h e ...................................................................................................... m 2 235

Lufterhitzer: Róhren-Abhitze-Luftvorwarmer; H e iz f l a c h e ...................................................m 2 58,50

Feuerraum1: F la m m ro h re ................................................................................................................. m 3 5,65
V erbrennungskam m ern ............................................................................................m 3 7,67

O esam tfeue rraum ...................................................................................................... m 3 13,32

T e ilve rsuch snum m er............................................................................................................... 1 II III IV V

Kohle: Bitum inose Fórderkohle (Cambria County, Pa.)
Dauer des V e rsuche s ................................................................................. . . h 48 48 48 48 48

Stundliche Leistung, verfeuerte Kohle je m 3 Verbrennungsraum . . kg/m3/h 41,1 47,0 54,4 61,3 67,3

„ „ Heizwert je m 3 Verbrennungsraum . . . 330 000 375 000 435 000 497 000 533 000

„ „ verbrannte Kohle je m 2 Heizflache . . . 2,30 2,64 3,05 3,44 3,77

Kohlenanalyse, Durchschnittswerte:
Feuchfigkeit................................................................................................. 2,1 2,9 2,6 2,4 2,8

Fester K o h le n s to f f ................................................................................. 72,1 70,9 71,7 72,2 70,0

Fluchtige B es tand te ile ............................................................................ . . % 20,1 20,1 20,0 20,4 21,1

A s c h e ............................................................................................................ . . °/o 5,7 6,1 5,7 5,0 6,1

H e izw e r t...................................................................................................... 8040 7960 7990 8100 7940

Herdriickstande und Flugasche:

Gesamtgewicht der Asche im  verfeuerten Brennstoff . . . . - kg 1491 1833 1981 1960 2620

Schmelztemperatur der Asche, D u rch schn itt................................ . . °C 1300

Verbrennliches in der Asche und F l u g a s c h e ........................... -35

Unverbrennliches in der Asche und F lugasche ........................... . . % ~65

Heizwert der Asche und F lu g asche ................................................ 2880

Rauchgase in der Rauchkammer:
17,10 16,26c o 2 ............................................................................................................ . . % 16,18 16,71 17,01

o 2 ............................................................................................................ . . °/o 2,65 1,97 1,72 1,57 2,78

C O  ............................................................................................................ 0,005 0 0,037 0,079 0,013

Temperatur am Kesselende...................................................................... . . ° c 261 288 315 331 338

. . ° c 213 234 261 278 281

Druck der Tragerluft hinter dem V entila to r..................................... . . mm  W.-S. 41 41 50 56 56

Temperatur der Tragerluft
63 57 56 56 42am Aufgabeende der M i i h l e ........................................................... . . °C

am Eintritt in den V e n t i I a to r ........................................................... . . °C 66 61 61 64 65

am V e r t e i l e r ............................................................................................ . . °C 62 64 60 60 59

13 — — 26 31

Temperaturen:
. . °C 31 30 27 24Trocknes Thermometer vor dem L u f te r h it z e r .......................... 32

. . ° c 92 93 94 94 92

. . » c 101 103 102 100 97

12,44 11,90 11,73 11,79 12,15

. . o/o 14,36 10,28 8,99 7,87 15,62

Kraftverbrauch:
2,26 2,90. . kW 2,11 2,24

0,19
0,30

2,37

kW
. . kW

0,15
0,31

0,13
0,33

0,12
0,33

0,07
0,21

. . kW 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Sum m ę kW 20,57 20,73 20,83 20,71 21,18

Dampf und W asser:
12,44 ; 12,50. . atu 12,87 12,35 12,40

99. . °C 98 98 97 99

Temperatur des Dampfes im  D rosse lka lo r im e te r..................... . . °C 153,0 153,2 153,2 153,6 153,8

0,20 0,19 0,19 0,18 0,16

Verdampfung:
. . kg/m2/h 24,4 28,6 32,3 36,0 37,2

. . kg/m2/h 21,65 25,3 28,5 32,0

Wirtschaftiiche Ergebnisse:
10,61 10,81 10,54 10,46 9,86

8,73

9,00
Verdampfungsziffer, bezogen auf Normaldampf 640 kcal . . 9,42 9,58 9,34 9,J1

9,549,64 9,80 y,5v

Warmebilanz, bezogen auf Rohkohle
. . °/o 74,89 77,06 74,72 73,35 70,26

o/o
. . °/o

0,17
3,62

0,24
3,64

0,22
3,78

0,21
3,71

U, 2.5 
3,85

„ C O - B i ld u n g ...........................
„ „ Verbrennliches in Schlacke und Flugasche . •

Heizwert der R o h k o h l e ......................................................................

O/o

. . o/o 

. . o/o 
%

. . o/o

6,95
0,02

7,45
6,90
8040

7,53
0

6,43
6,10
7960

8,43
0,18
7,22

5,45
7990

9,10
0,26
8,57

4,80
8100

9,84
0,04

11,16
4,60
7940

1 Der gesamte Feuerraum des leeren Kessels betrug 13,69 ra», wovon ein Ring aus feuerfesten Steinen an der Mfladung jedes Flamrarohres 

0,37 m® fortnahm.
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ietzten 48 h crreichte man durch die W irbe lung  der Flamme 

und den hohen Anteil auliergewóhnlich feinen Staubes 

533000 kcal/m 3/h. (Zum  Vergleich sei bemerkt, daB in den 

Lokomotivfeuerungen der Allgemeinen Elektrizitatsgesell- 

schaft und der Firma Henschel & Sohn Feuerraumbelastun- 

gen von 2500000 kcal/h und bei einem von H o ł d  und mir 

auf der Zeche Friedrich Ernestine angestellten Versuch 

503000 kcal/m-yii erzielt worden sind.)

D ie Asche, die noch einen ziem lich hohen Gehalt an 

Verbrennlichem aufwies, g ing  groBtenteils ais Flugstaub 

durch den Schornstein. N ur die grobem  Flugkoksteilchen 

lagerten sich in den Ziigen ab.

Zum  Vergleich wurden an demselben Kessel noch 

kurze Versuche mit 5 handelsiiblichen Olbrennern vorge- 

nommen. N ur einer zeigte bei Verdam pfung von weniger 

ais 36,6 kg/m-Zh einen bessern W irkungsgrad ais die Staub- 

feuerung, dereń giinstige Ergebnisse demnach einen W eg 

weisen, wie man in altern Anlagen mit Flammrohrkesseln 

eine bessere Ausnutzung zu erzielen vermag.

Dipl.-Ing. W . S c h u l t e s ,  Essen.

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Sitzung vom 7. M arz 1928. Vorsitzender: Abtcilungs- 

direktor Professor F l i e g e l .

Den einzigen Vortrag des Abends, und zwar iiber Be- 

z i e h u n g e n  der  je t z ig e n  S e d i m e n t a t i o n  i n den  

T r o c k e n g e b i e t e n  S i i d a f r i k a s  z u m  K l i m a ,  hielt 

Geheim rat Erich Ka i s e r ,  M iinchen.

Er g ing  davon aus, dafl Studien in den grolien Wiisten- 

gebieten der Erde eine w irkliche Bedeutung nur dann 

hatten, wenn sic auf die K larung der allgemeinen Gesetze 

der Sedimentation und Abtragung in ahnlichen Gebieten 

der geologischen Vorzeit hinarbeiten.

D ie Trockengebietc der Erde lassen sich nach ihren 

klimatologischen Verhaltnissen gliedern in ex t r em- ,  nor- 

ma l -  und s e m i a r i d e  Gebiete. In den e x t r e m a r i d e n  

Gebieten yerdunsten die gesamten Niederschlage wieder. 

Sic treten ganz episodisch auf, haben dann aber oft eine 

verhangnisvolle W irkung , da manchmal 50-60 mm in 

einem GuB fallen. Dann bilden sich gewaltige Schlamm- 

stróme, die sich schwemmkegelartig weithin ausbreiten. 

Diese Schwemmkegelablagerungen, die regellos gróbere 

eckigc oder nur kantengerundete Gcsteinbrocken in einer 

feinern, teilweise tonigen Grundmasse enthalten, konnen 

gelegentlich einen moranenartigen E indruck machen. Man 

bezeichnet diese Ablagerungen ais F a n g l o m e r a t e .  In den 

n o r m a l a r i d e n  Gebieten tritt im Laufe des Jahres e i ne  

ausgesprochene Regenzeit auf, in den s e m i a r i d e n  sind 

es dereń zwei.

H insichtlich der G liederung Siidafrikas nach k lim a

tologischen Gesichtspunkten kann man etwa sagen, daB 

der Anstieg von der Westkiiste bis zum  Rande des Hoch- 

landes extremarid, der westliche Teil des inuern Hoch- 

landes normalarid ist. Der weiter nach Osten gelegenc 

Teil des innern Hochlandes ist ais sem iarid zu bezeichncn 

und der óstliche Rand sowie dic Abdachung nach Osten, 

zum  lndischen Ozean, ais hum id.

W ie  verhalten sich nun Aufschuttung und Abtragung 

in den verschiedenen Gebieten? Im auBersten Westen, 

nahe der Kiiste, findet sich zunachst ein Gebiet starker 

Abtragung, und zwar von Abtragung durch den W ind . 

Sonst ist die cxtremaride Zonę ein Gebiet starker Auf- 

schuttung, und zwar in Form  der schon erwiihnten 

Schlammstróme, der Fanglomerate. Diese Aufschiittung 

zeigt sich besonders stark in den an der Grenze zum  innern 

Hochland gelegenen intermontanen Becken. Weiter nach 

Osten hin, in der normalariden Zone, herrscht fernerhin 

starkę Aufschiittung. Sie hat aber weniger den Charakter 

der Fanglomerate ais den der gleichmafiigern Sandauf- 

schiittung (Typus der Kalahari). Die semiaride Zone ist 

ein Gebiet starker Tiefenverwitterung, aber noch ohne 

Abtragung, wahrend im hum iden Gebiet des Ostens starkę

Abtragung und Fortfiihrung des Materials durch die Fliisse 

herrschen, so daB jegliche T iefenverwitterung fehlt.

W ollte  man Aufschiittung und Abtragung durch eine 

Kurve darstellen (Abtragung u n t e r ,  Aufschiittung iib e r  

der N ullin ie), so w iirde diese im Westen unter Nuli be- 

ginrien (W indabtragung), im cxtremariden Gebiet rascli 

ansteigen, das HóchstmaB etwa an der Grenze von extrem- 

zu normalarid erreichen und dann langsam nach Osten 

wieder abfallen, im humiden Gebiet dabei wieder unter die 

Nullinie absinkend.

Besonders zu erwahnen ist noch die Zone intensiver 

O b e r f l a c h e n v e r k r u s t u n g ,  dereń Hauptgebiet im  nor

malariden Klimabereich liegt, die jedoch nach Westen in 

das extremaride Gebiet ubergreift. Es handelt sich zweifel- 

los um eine k l i m a t i s c h  bedingte Erscheinung.

Im Gegensatz zu den bisher betrachteten k l i m a t i s c h  

bedingten Erscheinungen stehen die durch das Gestem be- 

dingten, die man ais e d a p h i s c h  bezeichnen kann, und 

von denen der Vortragendc einzelne in Siidafrika auf- 

tretende Beispiele erlauterte.

Sucht man Parallelen zwischen den sudafrikanischen 

Verhaltnissen und Ablagerungen der geologischen Vorzeit, 

so stellt vielleicht das Rotliegende eine Ablagerung vom 

Typus der Fanglomerate dar, d. h. der Schlammstróme mit 

ihrem blocklehmartigen Charakter, wahrend der Buntsand- 

stein eine Ablagerung vom Typus der Kalahari-Sandbildun- 

gen mit ihren dazwischen gelagerten Feinsand- oder Ton- 

schichten darstellt.

Vor allzu enger Vergleichung m it den gegenwartigen 

Verhaltnissen an der Erdoberflache ist aber zu warnen. 

Es mufi immer gepriift werden, ob auch w irklich die Ge- 

samtsumme der B ildungsbedingungen gleich war. Von 

ganz besondere Bedeutung fiir die B ildung der terrestri- 

schen Ablagerungen der geologischen Vorzeit ist das Vor- 

handensein oder Fehlen einer Vegetationsdecke. F iir alle 

terrestrischen Sedimente, die v o r  dem Vorhandensein einer 

Vegetation gebildet worden sind, w ird man auch in humiden 

Gebieten fanglomeratartigen Charakter annehmen miissen.

Der Vortragende erlauterte seine Ausfiihrungen an 

zahlreichen Lichtbildern, die er teils wahrend seiner Ietzten 

Reise in Siidafrika (1927), teils fruher aufgenommen hatte.

In der B e s p r e c h u n g  gab Geheim rat W a l t h e r ,  

Halle, aus seiner Kenntnis fast aller W iisten der Erdober- 

flachc eine Reihe von Erganzungen und Bemcrkungen /u 

den Ausfiihrungen des Vortragenden. Er wies auf die in 

den W iisten sich bildenden grolien Fastebencn hin, die zum 

Teil ais die Oberkante einer A u f s c h u t t u n g ,  zum  Teil ais 

A b t r a g u n g s e b e n e  erscheinen. Er erórterte weiter die 

Frage: wie machtig konnen die Ablagerungen in den 

rezenten W iisten werden? Die Frage ist w ichtig m it Riick- 

sicht darauf, daB sich in fossilen W iisten oft Machtigkeiten 

von mehr ais 1000 m finden. Zur Erklarung dieser groBen 

Machtigkeiten w ird oft auch dic Fernverfrachtung durch 

groBe, aus niederschlagsreichen Gebieten komm ende Fliisse 

m it herangezogen werden mussen, Verhaltnisse, wie sie 

heute in Transkaspien herrschen und wie sie fiir die Bunt- 

sandsteinwiiste anzunehmen sind. W alther wies ferner auf 

einen besonders krassen Fali einer Pseudo-Wustenbildung 

hin, der ais ausgepragte e d a p h i s c h e  Erscheinung zu 

deuten ist: eine weite Aschenebene in einem groBen Ein- 

sturzkrater eines ostjavanischen Vulkans bietet vóllig das 

Bild einer W iiste, und zwar bei 2000 mm jahrlicher Regen- 

menge und inmitten tropischer Vegetation. Zu  erklaren ist 

das Auftreten dieser .W iistenerscheinungen inmitten des 

tropischen Regenwalds nur durch das vollstandige Ver- 

sickern des gesamten Niederschlages in den porósen Aschen; 

es handelt sich also hier um eine ausgepragt e d a p h i s c h e  

und nicht um eine klimatische Erscheinung.

Geh. Bergrat P o m p e c k j ,  Berlin, bezeichnete es ais 

dringend erwiinscht, daB in den Trockengebieten der Erde 

zusammen mit den sich dort bildenden terrestrischen Ab

lagerungen auch die in den benachbarten Schelfgebieten
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entstehenden marinen Sedimente eingehend untersucht 

werden, damit auch hier der EinfluB des Trockenklimas 

erforscht wird.

Professor Bo r n ,  Charlottenburg, g ing auf die Ablage- 

mngsverhaltnisse im deutschen Rotliegenden ein. Zweifellos 

bestehen enge Parallelen zwischen der Aufschiittung der 

intermontanen Senken Stidafrikas und derjenigen der Rot- 

liegendzeit. Typisch fiir diese ist das zentrifugale Trans- 

gredieren der hohern Schichten und das schlieBliche Er- 

sticken der Berge im Schutt. Einige Unterschiede bestehen

allerdings. So ist im Rotliegenden eine weitgehende Klassi- 

fizierung des Schuttes, eine Aufbereitung nach der Korn

gróBe, dagegen weniger eine Ablagerung vom Typus der 

Fanglomerate vorhanden, und wahrend die Abtragungs- 

gebiete in Siidafrika zum grofien Teil K orras ionsersche i-  

nungen zeigen, fehlen solche im Rotliegenden. 'H ierzu be- 

merkte Geheimrat Ka i s e r  in seinem SchluBwort, daB auch 

in Sudafrika Korrasionserscheinungen nur im Westen, da

gegen nicht im Innem  des Trockengebietes auftreten.

P. W o l d s t e d t .

W I R  T S C M A F T L I C H E S .
Der Steinkohlenbergbau Deutsch-Oberschleslens 

im Jahre 19271.

Kohlen-
forderunpr Koks-

PreB-
kohlen-

Belegschaft

Jahr 
bzw. Monat insges.

arbeits
taglich

erzeu-
gung

her-
stellung

Stein-
kohlen-

Koke-
relen

PreB-
kohlen-

1000 t
gruben werke

1926:
insges. . . 17 461 1049 421
Durchschn. 1 455 59 87 35 48 496 1918 194

1927:
Januar . . 1 617 67 109 40 50412 2076 256
Februar . . 1 562 66 95 38 50 724 2018 258
Marz . . . 1 696 64 100 32 50 794 1931 240
April . . . 1 388 58 87 24 49 912 1927 205
Mai . . . 1 523 61 92 12 49 926 1913 184
Juni . . . 1 410 61 90 16 50 188 1911 175
Juli . . . 1 661 64 97 23 50 877 1973 174
August . . 1 737 64 107 23 51 608 1995 171
September . 1 699 65 108 3 52 532 2011 41
O ktober. . 1 734 67 118 — 52 883 2068 —

November . 1 668 69 115 0,3 53 283 2116 43
Dezember . 1 681 66 121 16 53 243 2110 171

zus. 19 377 1238 229
Durchschn. 1 615 64 103 19 51365 2004 160

Oesamtabsatz (ohne 
Selbstverbrauch und 
Deputate . . . .

davon 
innerhalb Deutsch- 
Oberschlesiens . .

nach dem iibrigen 
Deutschland . . 

nach dem Ausland 

und zwar nach: 
Polti.- Oberschlesien 
Deuisch- Ósterreich 
der Tschecho-Slowakei 
Ungarn . . . .  
den Batkansłaaten 
den balt. Randstaatet 
Danemark . . .
Italien.................
Skandinavien . . 
den iibrigen Landem

Dezember 1927

Kohle

t

Koks

t

1 587 395 125 355

490 093

1 033 659 
63 643

12648
50965

75

15 i

43 507

70009 
11 839

7 371 
5778 
2814 
1298 
205 
253

120

Jan.-Dez. 1927 

Kohle Koks

t I t

18 299 243 1 222 090

5 373 097

11 921 525 
1 004 621

141636 
861 220 

730 
15 
30 

950

40

Die Nebenproduktengew innung bei der Kokserzeugung 

stellte sich wie folgt:

Rohteer . . . 
Teerpech . . . 

Rohbenzol . . , 
schw. Ammoniak 
Naphthalin . . ,

Dezember

t

. 5238 
52

. 1713 

. 1848 
90

Jan.-Dez.

t

55 967 
688 

18377 
18 830 

771

Kohlengewinnung Ósterreichs im Jahre 1927.

Dezember J anuar-Dezember

Revier 1926 1927 1926 1927

t t t t

Niederósterreich: Steinkohle:

St. Pólten . . . . 200 1 969 28 320 8 203
Wr.-Neustadt . . . 15213 15 197 128 611 167317

ZUS. 15413 17 166 156 931 175 520

Niederósterreich: Braunkohle:

St. Pólten . . . . 11 132 17 183 92 885 133 137
Wr.-Neustadt . . . 4 857 5 563 82 325 55 555

Oberósterreich:
W e i s ........................... 49 474 55 363 492437 535 332

Steiermark:
Leoben ...................... 79936 73 000 817 548 829 416
O r a z ........................... 85 079 83 635 882 024 886 151

Karnten:
Klagenfurt . . . . 10902 16 343 117019 119506

Tirol-Vorarlberg:
H a l l ........................... 2915 3 198 26 906 35 550

Burgen land...................... 49 732 40 360 455 677 482 582

zus. 294 027| 294 645 |2 966 821 3 077 229

503 843

572 626 

145 621

21342 
47641 
24 045 
33043 
11812 

872 
717 

2182 
3260 

707

Kohlengewinnung und -auBenhandel der Tschecho-Slowakei 

im Jahre I927.

Die Kohlengew innung der Tschecho-Slowakei weist im 

Berichtsjahr gegenuber 1926 eine Zunahme a u f; diese betragt 

bei Braunkohle 1,2 M ili. t oder 6 ,53%  und bei Steinkohle 

168 000 t oder 1,16% . Auch die Kokserzeugung sowie die 

PreBbraunkohlenherstellung stiegen gegen das Vorjahr, und 

zwar um 528000 t oder 27,07%  bzw. 14000 t oder 7,20% , 

wahrend die Herstellung von PreBsteinkohle hinter der Er

zeugung im Vorjahr um  22000 t oder 11,85% zuruckblieb. 

Im einzelnen unterrichtet uber die Kohlengewinnung der 

Tschecho-Slowakei in den letzten drei Jahren die nach

stehende Zusammenstellung.

K o h l e n g e w i n n u n g  d e r  T s c h e c h o - S l o w a k e i .

1925

t

1926

t

1927

t

±  1927 
gegen 1926 

%

Steinkohle . . 12754 456 14 507 596 14 675 977 + 1,16

Braunkohle . . 18 789 098 18 799 278 20 027 796 + 6,53

Koks . , . , 1 997 131 1 949 643 2 477 406 + 27,07

PreBsteinkohle . 156 345 181 79S 160 255 -  11,85

PreBbraunkohle 212 339 197 548 211 767 + 7,20

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Huttenraannischen 

Yerelns in Oleiwitz.

Die auf Mahren und Schlesien entfallenden Fórder- 

mengen, die in der voraufgegangenen Zahlentafel ein- 

begriffen sind, werden in der nachstehenden Zusam m en

stellung eingehender behandelt.

Hiernach lieferte das Ostrau-Karwiner Revier 10,34 M ili. t 

Steinkohle sowie 1,87 M ili. t Koks oder 70,48 %  der gesamten 

Steinkohlengewinnung bzw. 75,62 %  der gesamten Koks

erzeugung der Tschecho-Slowakei.
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K o h l e n b e r g b a u  i n  M a h r e n  u n d  S c h l e s i e n .

Revier

B
e
tr

ie
b
e
n
e

W
e
rk

e Ar-
beiter-
zahl

Fórderu

1925

t

ig  oder Ei

1927

t

zeugung

± 1927 
gegen1925 

%

S t e i n k o h l e :
Ostrau-Karwin . . 38 39 139 9 221 228 10 343 310 + 12,17
Rossitz-Oslawan 4 2 344 357 508 466 849 + 30,58
Mahren-Triibau-

Boskowitz . . . 2 103 5 982 7 122 + 19,06

zus. 44 41 586 9 584 718 10 817 281 + 12,86
K o k s :

Ostrau-Karwin . . 8 3 046 1 536 994 1 873 300 + 21,88 
+ 29,04Rossitz-Oslawan . 1 49 18 343 23 670

zus. 9 3 095 1 555 337 1 896 970 + 21,97

P r e B k o h l e :
Ostrau-Karwin . . 2 48 96 890 108 760 + 12,25
Rossitz-Oslawan 1 18 48100 51 120 + 6,28

ZUS. 3 66 144 990 159 880 + 10,27
B r a u n k o h l e :

Sudmahren . . . 9 682 204 867 208 679 + 1,86
Sorgsdorf Schlesien 1 2 894 879 -  1,68

zus. 10 684 205 761 209 558 + 1,85

Kohleneinfuhr der Schweiz im Jahre 19271.

D ie nachstehende Zusam menstellung bietet einen Uber- 

blick uber die Versorgung der Schweiz m it mineralischem 

Brennstoff in den Jahren 1913 und 1921 bis 1927 sowie in 

den einzelnen Yierteln des letzten Jahres.

Uber den A u B e n h a n d e l  der Republik in Kohle, Koks 

und PreBkohle nach Landern gibt die folgende Zahlentafel 

AufschluB.

K o h  1 e n a u B e n h a n  d e 1 d e r  T s c h e c h o - S l o w a k e i .

Herkunfts- bzw. 
Empfangsland

1925

t

1926

t

1927

t

±  1927 
gegen 1926 

%

S t e i n k o h l e : E i n f u h r :

Polen . . . . 643 756 593 684 537 917 -  9,39
Deutschland 899 548 875 483 1 187 568 + 35,65
andere Lander . 1 081 6 358 941 -  85,20

zus. 1 544 385 1 475 525 1 726 426 + 17,00
K o k s :

Deutschland 183 890 202 100 238 342 + 17,93
Polen . . . . 638 49

andere L and e r . 1 222 1 612 1476 -  '8,44

zus. 185 750 203 761 239818 + 17,70

B r a u n k o h l e  . 29161 28 913 24101 -  16,64
P r e B k o h l e 1. . . 29176 24 698 -  15,35

S t e i n k o h l e : A u s f u h r :

Ósterreich . . 1018 804 1 121 421 1 300 288 + 15,95
Ungarn . . . 233 049 207 557 172 200 -  17,03
Deutschland 144 092 767 617 305 292 -  60,23
Jugoslaw ien 15 595 25 284 13 428 -  46,89
Polen . . . . 6525 5 570 3711 -  33,38
GroBbritannien — 454 000 —

andere Lander . 2 800 219 770 90311 -  58,91

ZUS. 1 420 865 2 801 219 1 885 230 -  32,70
B r a u n k o h l e :

Deutschland 2 349 518 2 171 765 2 642 860 + 21,69
Ósterreich . . 314 349 289 036 266 439 -  7,82
Ungarn . . . 9 779 7 550 7 798 + 3,28
GroBbritannien — 98 749 .

andere Lander . 804 281 893 2 631 - 99,07

zus. 2 674 450 2 848 993 2 919 728 + 2,48
K o k s :

Ósterreich . . 249 130 191 458 240 902 + 25,82

Ungarn . . . 103 533 213 805 300 440 + 40,52
Polen . . . . 43 610 35 127 144 776 + 312,15
Rum anien . . 10 399 12 680 16 497 + 30,10
Jugos law ien . . 6 729 10 875 27 827 + 155,88
Deutschland 619 25 519 .

andere Lander . 445 25 963 27 497 + 5,91

ZUS. 414 465 515 427 757 939 + 47,05
P r e B k o h l e :

Deutschland 146 680 117 296 154 852 + 32,02
Ósterreich . . 1 809 10 797 *

andere Lander . 2106 4 343 4 306 -  ' 0,85

zus. 150 595 132 436 159 158 + 20,18

1 Ausschl. aus Deutschland.

Jahr
Steinkohle

t

Koks

t

PreBkohle

t

Roli-
braunkohle

t

1913 1 969 454 439 495 968 530 1528
1921 1 066 313 241 388 315 986 765
1922 1 256 664 455 778 482 001 1079
1923 1 746 353 487 219 520 027 702
1924 1 693 987 437 201 434 175 523
1925 1 721 322 469 961 509 420 1058
1926 1 638 881 493 833 532 216 206
1927:

1. Vierteljahr 504 293 86 720 87 470 258

2- „ 482 577 101 528 127 051 70

3- 515 857 226 633 141 442 171

4- „ 479 740 109 700 133 553 103

zus. 1 982 467 524 581 489 516 602

Im  abgelaufenen Jahre weist die E infuhr der Schweiz 

an S t e i n k o h l e  bei 1,98 M ili. t gegen 1926 mit 1,64 Mili. t 

ein Mehr von 344 000 t oder 20,96%  auf. Dam it wurde das 
Ergebnis des letzten Friedensjahres erstmalig in der Be

richtszeit um  ein Oeringes iiberholt, und  zwar um  13 000 t

Einfuhr 
der Schweiz

4. Vier 

1926 

t

teljahr

1927

t

1 .-

1926

t

4. Vierte 

1927 

t

jahr
±  1927 

gegen 1926 

t

S t e i n k o h l e :  

Deutschland . 120 858 115 281 390 350 478 443 + 88 093
Frankreich . . 98 782 220 993 744 504 875 209 + 130 705
Belgien . . . 44 276 41904 159 505 143 565 _ 15 940
Holland . . . 36 467 29 268 104 806 128 478 + 23 672
GroB 

britannien . 98 38 363 64 369 178 937 + 114 568
Po l en . . . . 116 529 33 884 174 962 177 703 + 2 741
Tschecho- 

Slowakei. . 20 47 345 132 213

andere Lander — - 40 - - 40

zus. 417 030 479 740 1 638881 1982467 + 343 586

B r a u n k o h l e :  

Deutschland . 15 22 17 28 + 11

Frankreich . . 25 — 107 127 + 20

Tschecho- 
Slowakei . . 20 81 81 447 + 366

andere Lander — — 1 - - 1

zus. 60 103 206 602 + 396

K o k s :  

Deutschland . 91 024 71 706 304 025 346609 + 42 584

Frankreich . . 16 841 24 198 98 995 107 963 + 8 968
Belgien . . . 2 409 1 670 11 702 6 661 — 5 041

Holland . . . 18 861 11 773 53 754 54 073 + 319
GroB

britannien 1 256 1 488 301 1 187

Polen , . . 3 235 154 3 984 1 353 2631

Italien . . . 143 182 398 521 + 123

Yer. Staaten . 1 _ 11 900 3150 — 8750

Ósterreich . . 5 623 17 7 545 3 700 _ 3 845

andere Lander 20 — 42 250 + 208

zus. 139 413 109 700 493 833 524 581 + 30748

P r e B k o h l e :  

Deutschland . 102 369 100 501 355 033 360 634 + 5 601

Frankreich . . 10 750 24 938 115 544 98230 _ 17314

Belgien . . . 4 731 6 062 39 639 21 489 _ 18150

Holland . . . 4 828 2 052 21 197 9 063 — 12134

GroB

britannien . 169 169

Tschecho- 
Slowakei . . 

andere Lander 527
-

21

613 100

21

513

zus. 123 205 133 553 532 216 489516 — 42 700

1 Nach der AuBenhandelsstatistik der Schweiz.



31. Marz 1928 G l i i c k a u f 419

oder 0 ,66% . Deutschlands Anteil an der Oesamteinfuhr, 

der sich 1913 auf 80,76%  belief und 1925 und 1926 infolge 

Einbeziehung des Saarbezirks in das franzósische Zollgebiet 

auf 16,21 bzw. 23 ,82%  zuriickgegangen war, erfuhr in der 

Berichtszeit eine Steigerung auf 24,13% . W ahrend 1926 

745 000 t oder 45,43%  der Gesamtmenge aus Frankreich 

und dem Saarbezirk kamen, waren es 1927 875 000 t oder 

44,15%. Der Anteil Polens an der Gesamteinfuhr ging 

von 10,68% 1926 auf 8 ,96%  in der Berichtszeit zuriick. 

Die Lieferungen aus GroBbritannien verzeichnen bei 179 0001 

oder 9,03%  der Gesamtmenge (1926 3,93% ) eine Steigerung 

auf das 2,8fache. Danach hatte GroBbritannien den Stand 

vor dem britischen Bergarbeiterausstand (1925 10,81 % ) an- 

nahernd wieder erreicht. Auf Belgien entfielen 144 000 t 

oder 7,24%  (9,73% ) und auf H o lland 128000 t oder 6,48%  

(6,39 % ).

Auch d e r K o k s b e z u g  der Schweiz hat in der Berichts

zeit eine weitere Steigerung erfahren; diese betragt gegen

das Vorjahr 31 000 t oder 6,23% . Der Anteil der einzelnen 

Lander an der gesamten Kokseinfuhr gestaltete sich wie 

folgt: Deutschland 66,07% (1926 61,56%), Frankreich 20,58% 

(20,05 % ), Holland 10,31 %  (10,89 % ), Belgien 1,27% (2,37 % ); 

aus den Ver. Staaten, die 1926 noch rd. 12000 t oder 2,41 %  

lieferten, kamen 1927 nur noch 3150 t oder 0,60% . G leich

zeitig verminderte sich die Einfuhr aus Ósterreich von 7500 t 

oder 1,53%  auf 3700 t oder 0,71% .

Gegeniiber den vorgenannten Brennstoffen zeigt der 

Bezug an P r e B k o h l e  eine Abnahme um  43 000 t oder

8,02 % . An diesem Riickgang sind vorwiegend Belgien 

(— 18000 t), Frankreich (—17000 t) und Holland ( — 12000 t) 

beteiligt; nur Deutschland hat eine Erhohung seiner 

Lieferungen, und zwar um 5600 t aufzuweisen. Von der 

Gesamtmenge wurden 361 000 t oder 73,67 %  (1926 66,71 % ) 

aus Deutschland, 98000 t oder 20,07% (21,71 % ) aus Frank

reich und 21000 1 oder 4,39%  (7,45% ) aus Belgien 

eingefuhrt.

Brennstoffversorgung (Empfang1) GroB-Berlins im Jahre 1927.

Steinkohle, Koks und PreBkohle aus Rohbraunkohle u. PreBbraunkohle aus

England
W est
falen

Sach
sen

Poln.- | Dtsch.- 

Oberschlesien

Nieder
schle
sien

insges.

PreuBen 

Roh- | PreB- 

braunkohle

Sachsen und 
Bohmen 

Roh- | PreB

braunkohle

insges.
Gesamt-
empfang

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

137 872 44 221 1910 165 174 28 969 378147 1 1032 178 5792 2025 181 707 559 853

29 907 107 833 1045 2209
Tschecho-
Slowakei

162 902 44 306 348 202 7 937 169 942 584 3 634 182 097 530 299

41 410 136 825 1 873 4803 196496 48 890 430 297 6 281 223 773 86023 2 490 241 146 671 443

141 465 129 094 960 1040 187 252 45 025 504 836 8 265 233 066 — 3 160 244 491 749 327

67 343 148 111 894 20 237 179 42 720 497 696-< 7 534 219 748 — 4 183 231 465 729 161

35 358 95 364 531 — 187 334 39 995 3592825 6 371 132 131 — 2 760 141 262 500 544

41 490 127 763 1 460 — 260 260 57 436 488 409 5 111 197 555 5003 2195 205 361 693 770

50 401 132 374 429 ;— 176 125 73 379 432 708 3 238 183 700 54P 3 019 190 498 623 206

60 666 120 558 672 — 181 403 87 354 450 653 4 381 184 764 — 2 671 191 816 642 469

28331 115 549 635 — 152 221 93 608 390 344 2 593 164 862 — 2 795 170 250 560 594

36 597 114 545 691 _ 143 918 44 965 340 716 2 532 172 048 - 2 537 177 117 517 833

42 754 123 955 717 176 502 42 804 386732 1 777 157 440 1 702 160 919 547 651

31 703 81 784 517 — 175 109 38 262 327 375 1 779 172 575 55 3 343 177 752 505 127

27 864 125 104 701 — 140 886 37 246 331 801 3 001 205 493 - 2 759 211 253 543 054

605 382 1 451 026 10 080 5863 2214685 651 684 4940849*,= 52 863 2 247 155 96983 33 614 2 343 330 7 284 179

50 449 120 919 840 60S 184 557 54 307 411 737 4 405 187 263 808 2 801 195 278 607 015

8,31 19,92 0,14 0,10 30,40 8,95 67,83 0,73 30,85 0,13 0,46 32,17 100,00

Monats-
durch-
schnitt
bzw.

Monat

1913
1926

1927: 
Januar . . 
Februar . 
Marz . . 

April . . 
M a i. . . 
Jun i. . . 
Juli . . . 
August 
September 
Oktober . 

November 
Dezember

zus.

Monats- 
durchschnitt 

vom Oesamt- 
empfang %

Abziiglich der abgesandten Mengen. Einschl. Sachsen. 3 Nur Bóhmen. 4 Einschl. 1429 t Koks aus Amerika. 1 Einschl. 700 t Koks aus Amerika.

Bergbau- und HOttengewinnung Kanadas im Jahre 1927.

Nach amtlichen Schatzungen des D om in ion Bureau of 

Statistics wurden in Kanada im  Jahre 1927 die folgenden 

Mengen an Brennstoffen, M ineralien und Metallen gewonnen.

1926 1927

Bergbaugewinnung
16722126Kohle . . . . . . sil. t 16 457 484

Naturgas . . . 1000 cbfuB 18 431 252 21 910 000

Petroleum . . . . . FaB 364 603 495 000

Asbest . . . . 279 389 272 923

Feldspat. . . . . . sh. t 34 382 31 000

G ip s ......................
G lim m er . . .

878 283 890 000

2 451 3 000

Quarz . . . . . . sh .t 218121 250 000

S a l z ...................... 262 547 256 000

Talkum, Speckstein . . sh. t 15 767 15 000

Huttengew innung
1 825 241G o l d ...................... Feinunzen 1 748 364

S ilber...................... Feinunzen 22 435 531 22 210 936

Nickel . . . . 65 714 294 66 435 799

Kupfer . . . . 132 345 152 140 223 717

B l e i ...................... . . lbs. 284 120946 308 742 826

Z i n k ...................... 161 897 466 160108 800

Kobalt und Platin . . $ 2 699 799 2 979 324

andere Metalle . . . S 164 604 164 751

Roheisen- und Stahlerzeugung Kanadas im Jahre 1927.

D ie R o h e i s e n e r z e u g u n g  Kanadas hat von 738000 1.1 

im  Jahre 1926 auf 697000 t, d. i. um 41000 t oder 5,53%  

abgenommen. Der Riickgang ist auf die Stillegung einiger 

Hochofenwerke in der zweiten Jahreshalfte zuruckzufuhren, 

wo die Monatserzeugung bis auf 38000 t im Oktober und

R o h e i s e n g e w i n n u n g  K a n a d a s  n a ch  M o n a t e n  

(ohne Eisenverbindungen).

M onat
1926

l.t

1927

l.t

Januar . . . . 56644 51 717

Februar . . . . 49 746 50 695

53 251 75 637

67 607 77 240

72 762 78 987

J u n i ...................... 70 854 69 437

J u l i ..................... 67 232 50997

August . . . . 58 780 63 234

September . . . 64 187 52470

Ok t ober . . . . 79124 38 097

November . . - 52347 37 989

Dezember . . . 53 971 50 2501

ganzes Jahr 737 503 696 750

1 OescbStzt.
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November sank. W ahrend in den ersten 6 Monaten im 

Durchschnitt 67000 t erblasen wurden, verringerte sich 

diese Menge in den letzten 6 M onaten auf 49000 t. Die 

H ochstgew innung fallt in den M onat Mai, wo sie m it 79000 t 

der Hochstgew innung des Vorjahrs (im  Oktober) entspricht. 

Im  Monatsdurchschnitt stellte sich die letztjahrige Erzeugung 

auf 58000 t gegen 61000 t im  Vorjahr.

Im  Gegensatz zur Roheisenerzeugung hat die S t a h l -  

h e r s t e l l u n g  im  Berichtsjahr ein wesentlich gunstigeres 

Ergebnis aufzuzeigen. Sie stieg von 777 000 t auf 894 000 t, 

d. i. um 117 000 t oder 15,09 °/o. Ausschlaggebend hierfiir 

waren im  besondern die Monate Marz, April, Mai, die eine 

Erzeugung von 107000 t, 109000 t und 97 000 t aufweisen. 

Am  kleinsten war die G ew innung  mit 54 000 t im  M onat 

September. Im  Monatsdurchschnitt wurden im  Berichtsjahr 

75000 t Stahl gewonnen gegen 65 000 t im  Jahr zuvor.

S t a h l e r z e u g u n g  K a n a d a s  n a c h  M o n a t e n .

Monat
Roh-

blocke

l.t

1926 
Gufi- 

stiicke 

1.1.

Stahl 
insges. 

1.1

Roh-
blocke

l .t

1927
GuB-
stucke

l.t .

Stahl

insges.

l . t

Januar . . . 66 221 2315 68 536 55 898 2 653 58 551
Februar . . 50 207 2 950 53157 52 144 3 476 55 620
Marz . . . 54 641 3 924 58 565 102 141 5 240 107 381

April . . . 76 046 3 890 79 936 104 540 4 567 109 107
M ai . . . . 85 604 3 909 89 513 92 227 4 484 96 711
Jun i . . . . 77 684 3 593 81 277 55 443 4 497 59 940
Jul i  . . . . 62 396 2 451 64 847 52 776 2 474 55 250

Aug us t . . . 43 546 2128 45 674 74 319 3 160 77 479

September . 57 164 1 673 58 837 52 010 2 240 54 250

Oktober . . 61 415 2127 63 542 54 190 2 181 56 371
November 52 116 2195 54 311 78 436 2 294 80 730
Dezember 56310 2183 58.493 80 250' 2 500' 82 750

ganzes Jahr 743 550 33 338 776 888 854 374 39 766 jS94 140

1 OeschStzt.

Die Entw icklung der Roheisen- und Stahlherstellung 

seit dem letzten Friedensjahr ist aus der folgenden Zahlen

tafel zu ersehen, in der zur Vergleichbarkeit m it den Vor- 

jahren der Roheisenerzeugung des Jahres 1927 schatzungs- 

weise noch 30 000 t Eisenverbindungen zuzuschlagen sind. 

M it Ausnahme der drei Kriegsjahre 1916 bis 1918 sow ie des 

Jahres 1920 in bezug auf Stahl, bleiben samtliche Jahres- 

ergebnisse mehr oder weniger stark hinter dem von 1913 

zuriick. W ahrend Roheisenerzeugung und Stahlherstellung 

im allgemeinen etwa gleich hoch sind, erhob sich die Stahl- 

gew innung in der Kriegszeit m it 1,69 Mili. t im  Jahre 1918 

ganz erheblich uber die Roheisenerzeugung (1,11 M ili. t); 

auch 1925 ergibt sich eine Spanne von 160000 t zugunsten 

von Stahl, die sich 1926 ins Gegenteil verkehrt, im Berichts

jahr aber erneut m it 167000 t in die Erscheinung tritt. Die

R o h e i s e n -  u n d  S t a h l e r z e u g u n g  K a n a d a s  

i n  d e n  J a h r e n  1913— 1927.

Jahr

Roheisen 
(einschl. Eisen- 
verbindungen) 

i . t

Stahl
(RohblScke 

und GuSstucke) 

l . t

1913 1 015 118 1 042 503
1914 705 972 743 352
1915 825 420 912 755
1916 1 069 541 1 286 509
1917 1 085 981 1 562 289
1918 1 106 564 1 694 977
1919 862 866 927 641
1920 998 814 1 109 922
1921 615 765 669 548

1922 401 994 481 137

1923 908 781 884 482

1924 619 449 660 860

1925 596 475 756 483

1926 795 271 776 888

1927' 696 7503 894 140

' Monat Dezember geschStzt.
- Ohne Eisenverbindungen, die auf etwa 30000 t zu veranschlagen sind.

geringe Erzeugung im Jahre 1922 ist der durch die Aus- 

stande im  amerikanischen W eichkohlenbergbau entstandenen 

Brennstoffknappheit zuzuschreiben.

Durchschnittslóhne (Leistungslohne) je verfahrene Schicht im 

mitteldeutschen Braunkohlenbergbau.

Im  Grubenbetrieb
beschaftigte Arbeiter bei Gesamt-

Monat der Kohlengew innung belegschafl

Tagebau Tiefbau

J t J l J t
1926: Januar . . 7,10 7,15 5,92

April . . . 7,25 7,24 5,98
Juli . . . 7,40 7,28 6,06
O k tobe r . . 7,47 7,38 6,13

1927: Januar . . 7,52 7,43 •6,20
Februar . . 7,57 7,55 6,22
Marz . . . 7,66 7,54 6,27
April . . . 7,76 7,64

7,75
6,31

Mai . . . 7,84 6,43
Jun i . . . 7,88 7,76 6,54

Juli . . . 7,74 7,82 6,51
August . . 7,96 7,80

7,90
6,54

September . 8,00 6,65
O k tob e r . . 8,19 7,93 6,75
November . 8,31

S,49
8,35 7,08

Dezember . 8,45 7,08

1928: Januar . . 8,39 8,47 7,03

Lebensalter der Beamten im Ruhrbergbau.

Nach einer Erhebung des Zechen-Verbandes ergeben 

sich fur die yerschiedenen Altersstufen bei den technischen 

und kaufmannischen Beamten im  Januar 1928 folgende 

Yerhaltniszahlen.

Lebensalter
Beamte

0/0 | °/o

Insges.

°/o

unter 20 J ahr en . . . . 0,55 3,81 1,55
iiber 20 bis 25 Jahre . . 1,51 9,34 3,92

„ 25 „ 30 „ . . 8,94 18,31 11,81
„ 30 „ 35 „ . . 12,03 19,11 14,21
„  35 „ 40 „ . . 16,19 17,14 16,48

„  40 „ 45 „  . . 19,65 12,58 17,48
45 50)J JJ 'j y j  JJ 17,96 8,58 15,08

„  50 „  55 „  . . 14,23 6,44 11,85
„ 55 „ 60 „ . . 6,40 2,94 5,34

, ,  60 , ,  65 ,, 2,09 1,41 1,88

„  65 Jahre . . . . 0,45 0,30 0,41

Durchschnittsalter Jahre 43 36 41

Kohlenzufuhr nach Hamburg, Altona und Harburg in 19271.

M onat

A u s  dem 

Ruhr- 
gebiet

A u s

GroB
britannien

t

Von der 
Oberelbe

Zus.

tt t

Januar . . . . 481 424 256 265 3 753 741 442

Februar . . . . 372 398 208 871 1 530 582 799
M a r z ...................... 342 785 263 605 470 606860

A p r i l ...................... 279 492 197 372 1 695 478559

M a i ...................... 323 386 244 592 3 355 571 333

J u n i ...................... 355 020 233 678 2 254 590952

J u l i ............................... 401 314 295 957 1 250 698 521

August . . . . 406 540 257 174 1 999 665 713

September . . . 379 421 245 340 1 258 626019

Oktober . . . . 426 538 300 870 1 168 728 576

November . . . 439 239 292 168 700 732 107

Dezember . . . 429 700 263 981 450 694 131

zus. 1927 4 637 257 3 059 873 19 882 7717012

1926 5 164 372 1 135 772! , 6 300 144

1925 3 029 757 3 224 9692 . 6 254 726

1913 3 718 562 5 76S 7522 9 487314

1 Nach Ermittlungen des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikats 

sowie der Statistischen Amfer Hamburg und Altona und der Hafeninspektion 

Harburg. - Angabe des Vereins der Importeure englischer Kohlen.
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Fórderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks

er

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

W agenstellung Brennstoffversand
Wasser
stand 

des Rhelnes 
bel Caub 

(nonnal 
2,30 m)

m

Zechen, Kokereien und PrąS- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 101 Ladegewicht 

zuruckgefiihrt)

j eefehK

Dulsburg-
Ruhrorter-

(Klpper-
leistung)

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

f

prlvate
Rheln-

t

insges.

t

Marz 18. Sonntag \ — 5 181
'

— — ___ ___

19. 399 021 /151 088 11 723 27 400 — 45 990 33 651 8 047 87 68S 1,82
20. 404 640 83131 10 250 26 449 _ 42 468 36 232 9 804 88 504 1,76.
21. 401 118 86520 11 228 27 227 ---- 39 455 48 546 10 287 98 288 1,73
22. 401 909 82 393 10 986 26 386 ---- 41 838 40 979 9 152 91 969 1,69
23. 397 451 80 62S 10 725 26 389 ---- 44 081 35 568 9 831 89 480 1,68
24. 388 235 85 188 8 462 26 255 ■ — 40 787 48 472 8 012 97 271 1,65

zus. 2 392 374 568 948 63 374 165 287 - 254 619 243 44S 55 133 553 200
irbeitstagl. 398 729 81 278 10 562 27 548 — 42 437 40 575 9189 92 200 .

‘ Yorlaufłge Zahlen.

Roheisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs im jahre 1927.

Monats-
durch-
schnitl
bzw.

Monat

1913. .
1922. .
1923. .
1924. .
1925. .
1926. . 
1927:

Jan. . , 
Febr. . 
Marz . 
April . 
Mai . . 
Juni . . 
Juli . . 
Aug. . 
Sept. . 
Okt. . . 
Nov.. . 

D ez.. ,

1927
insges.

Monats
durch
schnitt

Roheisenerzeugung

ms-

ge-
samt

t

212 322 

139 943 
117 222 
181 101 
195 337 

209 297

227 707 
207 780 

229 779
224 555
237 615 
223 809

225 227
238 238

229 120
230 173 
221 217

228 139

2 723 359 

226 946

davon

2  c 
E v 
o.» 
j= <u

t

Ł! c l«3 c
Oł T3 

o q  co ; - o  y* 
o "o 3

O
t t

196 707 
133 231 
113 752 

176238 
190 784 
202 265

220 541 
202 868
221 214 
215 709 

229449 
218219, 
218923: 

229 089]
220 131
2 2 1 353: 
215 767
222 489i

14 335 
6 640 

3116 
4 623
3 176 

6 493

6 401 
4912 
6 790 
7161
6 436
4 465 
4 623
7 387
7 839
8 820 
4 830 
4 570

1280
72

354

240
1377

539

765

1775
1685
1730
1125
1681
1762

1150

620

1080

2 635 752 74234:13373

219 646! 6 186 1114

Stahlerzeugung

ins-

ge-
samt

t

98 519 
116 164 
100 099 
157 190 

173 689 
186 976

195 334 
184 177 

203 007
206 047 
210 176 
203 203 
202 987 

215 860
212 976 
215 139
207 402
213 864

2 470172

205 848

davon

P-S
o 2

t

o _
-C iz  j=
a
i/i 3* m

UJ

i t

97 849 
115 658 

99 456 
514 830 1836 
171 036 2156 
184 5694794

192 445 

181 431 
200219

203 016
208 332 
200 472 

200 407 
214 3S9
209 880 
211 721
204 229 

211 448

670 

506 
643 
524 
497 

613

763 

666 
699 

601 
1555 289 
2616 115 
2484 96 
935 i 536 

23691727 

2510:908 
2421 752 

1817:599

2126
2080

20S9
12430

2 437 989 25 432;6751

203 ló ó ^ l  19|563

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 23. Marz 1928 endigenden W oche1.

1. K o h l e n  m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 

Obwohl die Arbeiterunruhen in Northumberland im Ver- 

haltnis zur Vorwoche etwas nachgelassen haben, ubten sie 

doch insofern einen merklichen EinfluB auf die Stimmung 

am Kohlenmarkt aus, ais in den weitesten Kreisen ein 

Gefuhl der Unsicherheit vorherrschte. Zieht man dazu in 

Betracht, daB der auslandische W ettbewerb wie aus den 

zahlreichen Abschlussen hervorgeht, scharfer war denn je, 

so kann die allgemeine Lage nicht gerade ais sehr erfreulich 

fiir den englischen Kohlenmarkt bezeichnet werden. Den- 

noch hielt man aber von Erzeugerseite hartnackig an den 

vorvvóchigen Preisen fest und war nicht dazu zu bewegen, 

irgendwelche Zugestandnisse zu machen. Der AbschluB 

der schwedischen Staatseisenbahn m it dem polnisch-ober- 

schlesischen Bergbau auf Lieferung von 93000 t beste 

Kesselkohle bedeutet fur den englischen Markt eine groBe 

Enttauschung. Der Preis soli sich bei jener Lieferung auf

1 Nach Colliery Ouardian.

11 s fob. Danzig  stellen. An Northumberland-Kesselkohle 

wurden 10000 t zu 18 s 9 ‘/2 d cif. Cristiansand und an be

sonderer Durham  Bunkerkohle 8000 1 zu dem niedrigen 

Preis von 19 s 2 d cif. M alm ó abgenonimen. Dagegen 

fiel eine Lieferung auf 10000 t, die April und Mai zur Ver- 

schiffung kommen sollen, an Deutschland. Erfolgreicher 

waren die englischen Handler hinsichtlich des Abschlusses 

mit den Oaswerken in Genua, die 12000 t Holmside-Gas- 

kohle zu 22 s 3 d cif. und 12000 t besondere Wear-Gas- 

kohle zum Preise von 22 s 8 d cif. besteliten. An Nach- 

fragen lagen wahrend der Berichtswoche vor: 600001 Kessel

kohle fiir die litauische Eisenbahn, 6000 t beste Gaskohle 

oder beste Durham-Kokskohle fiir die Gaswerke in Aarhus 

und 35000 t beste Kesselkohle fur die norwegischen Staats- 

eisenbahnen. Letztere Lieferung fiel jedoch an Polnisch- 

Oberschlesien, dessen Angebot um  2 s niedriger gewesen 

sein soli. D ie Kohlenpreise haben sich durchweg auf der 

vor\vóchigen Hohe gehalten. Auf dem Koksmarkt herrschte 

fur alle Sorten das Angebot vor. Das Geschaft gestaltete 

sich recht lebhaft, doch lieBen die Preise um 3 d/t nach.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Der verhaltnismaBige Mangel an 

Schiffsraum sowohl am Tyne ais auch an der Nordoslkiiste 

hatte im allgemeinen keinen EinfluB auf die Frachtsatze, 

da die Nachfrage sich nach allen Richtungen nur in be- 

scheidenen Grenzen hielt. Das Kustengeschaft und das 

Geschaft m it den baltischen Landem  blieb sehr ruhig. Die 

geringe Besserung im Mittelmeergeschaft war nur von kurzer 

Dauer und anderte nichts an der Tatsache, daB die all

gemeine Lage auf dem Chartermarkt schlechter ist ais in 

den letzten vierzehn Tagen. Auch in Cardilf war bei reich- 

lichem Angebot keine Besserung des Geschafts zu ver- 

zeichnen. Das Sudamerikageschaft schien sich bei neuer

dings ermaBigten Frachtsatzen zu beleben, dagegen waren 

die Anforderungen nach den Kohlenstationen auBerst gering 

und neigten zu weitern Preisabschwachungen. Angelegt 

wurden fur Cardiff-Genua 7 s 4V4 d, -Le Havre 3 s 6 d und 

-Alexandrien 9 s 6 d. Fur Tyne-Rotterdam stellten sich die 

Frachtsatze durchschnittlich auf 3 s 4 !/2 d.

Londoner Prelsnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Der Markt f u r T e e r e r z e u g n i s s e  war sehr ruhig und das 

Geschaft auBerst lustlos. Naphtha war schwach, Pech nur 

an der Westkiiste etwas fester. Im allgemeinen legt man 

sich Zuruckhaltung auf, ausgehend von der Meinung, daB 

sich die Preise in nachster Zeit gunstiger gestalten werden. 

Kreosot wurde kaum gehandelt. Teer zeigte auf Grund 

der gróBern Nachfrage die Neigung, fester zu werden, auch 

Benzol war in allen Sorten bestandig.

Fiir s c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k  haben sich die Ab- 

rufe im  Inland gut behauptet. Das Auslandgeschaft lieB 

in geringem MaBe nach, doch biieben die Preise unverandert.

1 Nach Colliery Ouardian.



422 G l u c k a u f Nr. 13

P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-EIntragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 15. M&rz 1928.

5b . 1023532. Ludw ig Meyer, Bochum. Schutzvor-
richtung zur Verhiitung des Einatmens von Gesteinstaub.

9. 2. 28.
5b . 1023759. Karl Kolsch, Eiserfeld (Sieg). Bohr- 

staubableiter. 13.2.28.
5b . 1023939. Robert Amm elounx, Metallwarenfabrik, 

Menden (Kr. Iserlohn). Staubschutzkappe m it Saugrohr fiir 
Gesteinbohrmaschinen im Bergwerk. 20. 2. 28.

5b . 1023942. Gebr. H inselmann O .m . b. H ., Essen.
Abbaueinrichtung zur Hereingew innung und Abbeforderung 

von Kohle. 18.3.26.
5b . 1024109. Maschinenfabrik W estfalia A .G ., Gelsen

kirchen. Stangenpicke fiir Schrammaschinen. 27.6.27.
42 f. 1023825. Alfred Bauer, Kóln-Lindenthal. Full- 

trichter fur selbsttatige Kohlenstaubwaagen u. dgl. 13.2.28.
47 c. 1024254. Kirchbachsche Werke Kirchbach & Co., 

Cosw ig  (Sa.). Reibkórper fiir Bremsen u. dgl. 14.12.25.
47 f. 1023967. Gebr. Brune, Bochum. Isolierung von 

Rohren fur Warme- und Kalteanlagen. 28.1.28.
78e. 1023545. Rheinisch-Westfalische Sprengstoff-A.G., 

Koln. Zeitmarken fiir elektrische Zunder. 15.2.28.

Patent-Anmeldungen,

die vom 15. Marz 1928 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

5b, 31. M . 96648. Maschinenfabrik Westfalia A .G ., 
Gelsenkirchen. Schrammaschine, bei der zwischen Vor- 
schubgetriebe und Antriebsmotor eine sich bei Uberschrei- 
tung des normalen W iderstandes selbsttatig losende Kupp

lung eingeschaltet ist. 20.10.26.
10a, 4. E. 33488. W ilhe lm  Eichberg, Bad Schmiede- 

berg, Bez. Halle (Saale). Regenerativkoksofen. 22.12.25.
lOa, 5. S. 69651. Friedrich Siemens A .G ., Berlin. Um- 

stellw inde fiir den Betrieb von Regenerativofen. 16.4.25.
lOa, 12. H . 112143. Paul Hoffmann, Essen. Koksofen- 

tiirdichtung. 6. 7. 27.
12 e, 2. D . 48917. Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft 

m. b. H ., Berlin-Halensee, und Dr.-lng. Alfred Theil, Berlin- 
Schmargendorf. F ilterzur Feinreinigung heiBerGase. 1.10.25.

12g, 5. R. 68156. Dr. Berthold Redlich, Feldkirchen 
b. M iinchen. Verfahren zur Herstellung kolloidaler Losungen. 

13. 7.26.
12 i, 13. N. 26539 und 26540. Dr.-lng. J. E. Noeggerath, 

Berlin. Druckzersetzer fiir die Erzeugung von Druckgasen, 
bzw. elektrolytischer Druckzersetzer. 28.10.26.

20 c, 9. A. 47142. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, 
Berlin. Vorrichtung zur Entleerung von Transportwagen 
fiir Schuttgut, besonders Kohlenstaub. 2. 3. 26.

21 h, 15. R. 66953. Emil Friedrich RuB, K5ln. Elektri- 
scher W iderstandsofen. 8 .3 .26.

21 li, 15. T. 32292. Dr. Gottfried Triimpler, Kusnacht 

(Schweiz). Verfahren zur Erhitzung von Korpern auf elektri- 
schem W ege. 27 .8.26 . Schweiz 1.11.25.

21 h, 20. R. 59693. Dr. Berthold Redlich, Feldkirchen 
b. M iinchen. Verfahren zur Herstellung von Kohleelektroden 
mit Metallarm ierung. 5.11.23.

23 b, 1. A. 49110. A llgemeine Gesellschaft fur Chemische 
Industrie m .b . H., Berlin-Schóneberg. Verfahren und Vor- 
richtung zur kontinuierlichen Behandlung von Kohlenwasser- 
stoffen. 1.11.26.

23b, 3. 1.30367. I.G . Farbenindustrie A .G ., Frankfurt 
(M ain). Verfahren zur Bleichung von M ontanwachs. 17.2.27.

24 c, 3. K. 102469. Gebr. Kórting A .G ., Hannover-Linden. 
SelbstschIuBventil fur Gasfeuerungen. 11.1.27.

24c, 5. K. 85110. Carlos Krag, Dresden-A. Rekupe
rator aus quadratisch profilierten Rohren. 3 .3 .23 .

24c, 6. S. 80456. Friedrich Siemens A .G ., Berlin. Rege- 

nerativgas-Gleichstromofen. Zus. z. Pat. 418799. 29. 6. 27.
241 ,7 . Z . 16793. Zeitzer EisengieBerei und Maschinen- 

bau-A.G., Zeitz. Mauerwerk fiir die durch stehende Rohren 
gekuhlten W andę von Kohlenstaubfeuerungen. 4 .5 .27.

26d, 8. S. 75137. Gewerkschaft Kohlenbenzin, Berlin. 
Verfahren zur Entschweflung von Gasen zur Vorbereitung 

ihrer Uberfuhrung in synthetische Brennstoffe. 30. 6 .26. 
Frankreich 4.3 .26.

35 b, 6. A. 48208 und 48691. Allgemeine Elektrizitats- 
Gesellschaft, Berlin. Steuerung fiir Kubel- und Zweiseil- 
greiferwindwerke. 6. 7. und 4 .9 .26 .

35 b, 6. D. 50018. Gustav Diisterloh, Sprockhovel (Westf.). 
Steuerung von Lasthebemagneten. 15.3.26.

40a, 4. B. 123233. Emile Bracq, Achicourt les Arras 
(Pas de Calais). Mechatiischer Ofen zum Rosten von 
schwefelhaltigen Erzen und anderm Róstgut. 16.12.25. 
Frankreich 9.3.25.

40 a, 32. G . 66524. Dr. W illiam  Guertler, Berlin-Char- 
lottenburg. Verfahren zur direkten Erzeugung von Messing 
aus gemischten Kupfer-Zink-BIeierzen. 11.2.26.

40a, 44. B. 114764. Franz Bischitzky, Aussig (Elbe). 
Gew innung von Z inn aus Legierungen und mechanischen 
Gemengen. 5. 7. 24.

40a, 46. W . 72280. Dr. Alexander Wacker Gesellschaft 
fur elektrochemische Industrie m. b. H., M iinchen. Her
stellung von Vanadinlegierungen auf aluminothermischem 
W ege. 9 .4 .26.

61 a, 19. H . 99815. Hanseatische Apparatebau-Geseli- 
schaft vorm. L. von Bremen & Co. m. b. H., Kiel, Werk 

Belvedere, und Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft 
m. b. H., Berlin. Sauerstoffatmungsgerat. 23.12.24.

74 b, 4. W . 76743. A lw in  W ilm es und Heinrich Winkel- 
m ann, Dortm und. Vorrichtung zum  Anzeigen von schad
lichen Gasen mit Hilfe eines Diffusionskórpers. 2.8 .27.

74 c, 2. G . 63378. M ax Grauert, Berlin-Steglitz. An
ordnung zur Ferniibertragung von Befehlen. 5 .2 .25.

74 c, 10. H . 108976. Ferdinand HeB, Gelsenkirchen. 

Vorrichtung zum Registrieren des Fórdervorganges bei der 
Schachtforderung. 23.11.26.

81 e, 89. L. 66320. Alfred Loebell, Berlin-Siidende, und 
Albert Lampe, Berlin-Steglitz. Fórdergerat. Zus. z. Pat. 

446640. 20.7.26.
81 e, 106. A. 52238. Amme-Luther Werke Braunschweig 

der »Miag« M iih lenbau und Industrie A .G ., Braunschweig. 
Fahrbarer Kratzer m it drehbarem Oberwagen. Zus. z. Anm. 

A. 51291. 17.10.27.

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht 

worden Ist, lSuft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeits- 

klage gegen das Patent erhoben werden kann.)

5b  (41). 456347, vom 1. Dezember 1923. Erteilung 

bekanntgemacht am 2. Februar 1928. C l e m e n s  A b e l s  

und P a u l  Vo B  in Ber l i n .  Briickenverfahren mit Schaufel- 
radbagger fu r den Braunkohlenbergbau. Zus. z. Pat. 429548. 

Das Hauptpatent hat angefangen am 7. September 1921.

Unter einer den Tagebau uberbriickenden Briicke ist 
ein Gew innungsgerat mit einer Fórdereinrichtung aufge
hangt, die aus zwei in leichten Geriisten eingebauten, sich 
aneinander anschlieBenden Bandforderern besteht. Von 
diesen ist der obere, langere m it seinem oberhalb der 

Haldenschuttkante liegenden Ende in senkrechter Ebene 
schwenkbar an der Briicke aufgehangt, wahrend der untere, 
kurzere, an seinem untern Ende das Gewinnungsgerat 
tragende Fórderer m it seinem nach der Halde zu gerichteten 
Ende gelenkig und langsverschiebbar auf dem Gerust des 
obern Fórderers aufliegt, wenn dieser heb- und senkbar an 

der Briicke aufgehangt ist. An das obere Ende des obern 
Fórderers kann sich ein dritter in der Briicke gelagerter 
Fórderer anschlieBen, der zum Einfallen der gewonnenen 
Kohle in Fahrzeuge dient.

lO a  (1). 456162, vom 15. Januar 1926. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. Dr. C. O t t o  & Co.

G.  m.  b. H.  in B o c h u m .  Stetig betriebener senkrechter 
Kammerofen. Zus. z. Pat. 446323. Das Hauplpatent hat an

gefangen am 26. September 1924.

In dem untern Schachtfortsatz der Kammern des ge- 
schutzten Ofens sind Druckausgleichmittel (Sicherheitsklap- 
pen o. dgl.) vorgesehen, durch welche die bei dem wechsel- 
weisen Abziehen des Koks entstehenden Drucksteigerungen 
in der Ofenkammer ausgeglichen werden.

lO a (5). 456266, vom 16. Dezember 1926. Erteilung 

bekanntgemacht am 2. Februar 1928. Dr. C. O t t o  & Co.

G . m .  b. H.  in B o c h u m .  Steuerorgan f iir  die Zu- und Ab- 
fuhrung der Yerbrennungsmedien f iir  mit O as beheizte Rege- 
nerativ-Ófen. Zus. z. Pat. 455538. Das Hauptpatent hat an

gefangen am 17. Dezember 1925.

Das geschutzte Steuermittel (-organ) hat Ventile, welche 
die verschiedenen Verbindungen zwischen den Regenera-
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'oren, den Heizziigen und dem Abhitzekanal herstellen. 
GemaB der Erfindung sind die Ventile durch Drosselklappen 

ersetzt.

lO a (11). 456148, vom 28. Marz 1925. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. D o n n e r s m a r c k h u t t e  

O b e r s c h l e s i s c h e  E i sen-  u n d  K o h l e n w e r k e  A .O . in 

H i n d e n b u r g  (O.-S.). Koksofenbeschickungsmaschine.
Die Maschine hat einen Stampfkaslen, der an der nach 

dem OFen zu gerichteten Stirnwand mit einer durch eine 
zweiflugelige Tur versch!ieBbaren Austragóffnung versehen 

Ist. Jeder Fliigel der Tiir besteht in der Breite aus zwei 
durch Scharniere m iteinander verbundenen Teilen, die bei 
geóffneter Tiir in gestrecktem Zustande die Seitenwande 
des Stampfkastens bis an den Ofen verlangern. Die innern 
Teile beider Flugel gentigen zum  VerschlieBen der Austrag- 
óffnung des Kastens. An den die Flugelteile der Tur ver- 
bindenden Scharnieren kónnen Anschlage vorgesehen sein, 
die verhindern, daB die Flugelteile iiber die gestreckte Lage 
hinausgedreht, d. h. beim Hineindriicken des Kokskuchens 
in die Ofenkammer nach auBen geknickt werden.

lO a (12). 456095, vom 15. April 1925. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. W i l l i  H e n c k e  i n  

H a m b u r g .  Streichverschlufi f i ir  Ofenliiren.
Der gasdichte VerschluB, besonders fiir Koksofentiiren, 

die unm ittelbar auf dem Mauerwerk aufliegen, w ird durch 
ein Bindemittel bewirkt, das sich unter der Einw irkung der 
Ofenhitze m it dem Baustoff des Ofens verbindet und er- 
hartet. Das Bindemittel, z. B. im  bildsamen plastischen 
Zustand befindliche Schamottmasse, w ird vor die zwischen 

einem Dichtungsrand der Tiiren und dem Ofenmauerwerk 
vorhandenen Fugen so eingestrichen, daB die Fugen von 
der Masse ausgefiilit werden und ein Rahmen gebildet 
wird. Beim wiederholten Einsetzen der Tiiren werden etwa 
entstehende undichte Stellen m it dem Bindemittel nach- 
gefullt oder verstrichen, bis der aus dem Bindemittel ge- 

bildete Rahmen die Tiir vollkommen abdichtet. Im  O fen
mauerwerk kann eine Nut ausgespart sein, in die der D ich
tungsrand der Tur eingedruckt und auBerhalb des Dichtungs- 
randes das Bindemittel eingestrichen wird.

lO a  (13). 456149, vom 7. August 1924. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. J o s e p h  B e c k e r  in 

P i t t s b u r g ,  P e n n s .  (V. St. A.). I/erfahren und Ofen zur 
Verkokung von Kohle.

Die Kohle soli unter B ildung von Wassergas in mit 
Heizwanden versehenen Kammern verkokt werden, deren 
Querschnitte sich nach unten verringern. Sobald die Ver- 
kokung der im untern Teil der Kammern befindlichen Masse 
praktisch vollendet ist, wird Dam pf in diesen Teil einge- 
fuhrt, bis die gesamte in den Kammern befindliche Kohlen- 

masse praktisch vollstandig verkokt ist. Die Heizgase lassen 
sich am untern Ende der Heizwande einfuhren, so daB der 
diinnere Teil der Kohlenmasse zuerst der H itze ausgesetzt 
wird. Der Querschnitt der zwischen den Kokskammern 
liegenden Heizwande kann nach oben abnehmen. Bei dem 
geschutzten Ofen sind senkrechte Dampfiiberhitzungskanale 

vorgesehen, die an den Stirnseiten des Ofens vor bzw. hinter 
den Heizwanden liegen.

lO a  (26). 456267, vom 8. Januar 1924. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. K a r o l i n ę  D o b b e l -  

stein geb. B u B m a n n ,  Ro l f ,  A l i n i t a ,  O t t o  und I r m-  

g a r d  D o b b e l s t e i n  in Essen .  Schwelvorrichtung. Zus. 

z. Pat. 455679. Das Hauptpatent hat angefangen am 19. De

zember 1923.

Durch das Hauptpatent ist unter anderm eine Schwel- 
v_orrichtung geschiitzt, die aus einer drehbareti, in scheiben- 
fórmige Kammern geteilten Trommel besteht, in deren 

Kammern das Schwelgut im Verlauf einer U m drehung der 
Trommeln verschwelt wird. Nach der Erfindung sind am 
Umfang der Trommel mehrere mit Ableitungen versehene, 
voneinander getrennte Sammelraume fiir die Schwelgase 
hintereinander angeordnet.

13 a (27). 456228, vom 28. Oktober 1926. Erteilung 

bekanntgemacht am 2. Februar 1928. N. V. C a r b o - U n i o n  

I n dus t r i e  M a a t s c h a p p i j  in R o t t e r d a m .  Feuerraum- 
kessel mit Beheizung mit fein verteiliem Brennstoff besonders 
Kohlenstaub. Prioritat vom 5. November 1925 ist in An- 

spruch genommen.

D ie Seitenwande und die Decke des Feuerraumes sind 
mit zwei Rohrreihen ausgekleidet, deren Rohre verhaltnis- 
maBig weit voneinander entfernt sind. Die auBern Rohre 
sind mit breiten seitlichen Flugeln versehen und die innern 
gegenuber den auBern Rohren versetzt. Sie iiberdecken die 
Kanten der Flugel der benachbarten Rohre der auBern Rohr
reihen. D ie Rohre der an den W anden angeordneten Rohr
reihen kónnen annahernd wagrecht liegen und in gewellte 
Sammelkammern munden, die mit den Kesseltrommeln ver- 
bunden sind. Ferner kónnen sie zu zwei oder mehr Oruppen 
vereinigt sein, deren jede eine Sammelkammer hat. Die 
Brenner kónnen durch die Decke des Feuerraumes hindurch
gefuhrt und so angeordnet sein, daB ihre W andungen durch 
Rohre der auBern Rohrreihe, an denen die seitlichen Flugel 
fortgelassen sind, abgedeckt werden.

14 g (5). 456100, vom 17. November 1926. Erteilung 

bekanntgemacht am 26. Januar 1928. H u g o  K l e r n e r  in 

G e l s e n k i r c h e n .  Einrichtung zur Yerhiitung des Durch• 

schlagens des Zylinderdeckels bei Schiitlelrutschenmotoren.
In dem Zylinderdeckel, der den hintern, nicht m it Druck- 

mittel gespeisten Raum des Arbeitszylinders der Motoren 
abdeckt, ist ein in die AuBenluft miindender Kanał mit 
einem sich nach dem Zylinderraum hin óffnenden Ruck- 
schlagventil vorgesehen. Durch diesen Kanał tritt bei der 
durch das Gew icht der Schuttelrutsche bewirkten Bewegungs- 
umkehr des Arbeitskolbens Luft hinter diesen, wodurch bei 
Undichtheit des Kolbens das Auftreten eines Unterdruckes 
hinter dem Kolben verhindert wird.

21 h (20). 456341, vom 24. Mai 1923. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. M e t a l l b a n k  u n d  

M e t a l  l u  r g i  s ch e G e s e l l s c h  af  t A .G . in F r a n k f u r t  

(M ain). Kohlenelektrode mit Metalleinlagen f iir  elektrische 
Ofen.

Die Metalleinlagen der mantellosen Elektrode bestehen 

aus radial stehenden Blechen, die sich iiber die ganze Lange 
der Elektroden erstrecken. Die Bleche bewirken eine gleich- 
maBige Warmezu- und -ableitung zu bzw. aus der ganzen 

Elektrode.

23 b (5). 456312, vom 29. Januar 1927. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. H e r m a n u s  J o h a n n e s  

J a n s e n  j u n .  in S c h i e d a m  (Holland). Verfahren und 
Yorrichtung zum Kracken von Kohlenwasserstoffen, wie Minę- 
ralólen, Teer u. dgl.

Die zu krackenden Kohlenwasserstoffe (Teer, O le o. dgl.) 
sollen in fliissigem oder dampffórmigem Zustande durch 
eine auf Kracktemperatur erhitzte, geschmolzene, aus Metali 
(z. B. Blei) oder Metallsalzen (z. B. Zinkchlorid) bestehende 
Masse, die sich in einem langen, geschlossenen, wagrechten 
Behalter befindet und nur an dem DampfauslaBende des 
Behalters eine kleine freie Oberflache hat, mit einer so 
groBen Oeschwindigkeit hindurchgefuhrt werden, daB die 
Dampfe den gebildeten Kohlenstoff suspendiert mitfuhren. 
Falls Blei zur B ildung des Schmelzbades verwendet wird, 
kann dieses mit einer Schicht von geschmolzenem Zink
chlorid o. dgl. bedeckt werden.

24 k (4). 456117, vom 27. August 1924. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. E m i l e  J e a n  E r ne s t  

S o l o m i a c  in S a i n t - M a n d e  (Frankreich). Plaltenluft- 
erhitzer mit liegenden Kandlen. Die Prioritat vom 31. August 

1923 ist in Anspruch genommen.

In dem plattenfórmigen Kórper des Erhitzers, durch 
dessen durch Zw ischenwande aus Eisenblech gebildete 
Kanale die Heizgase und die zu erhitzende Luft im Gegen- 
strom gefuhrt werden, sind senkrecht zur Strómungsrichtung 
der Oase und der Luft in geringen Abstanden schachbrett- 
artig neben- und ubereinander ais Warmeleiter_ dietiende 
Metallstangen angeordnet, die durch die die Kanale bilden- 

den W andę hindurchgefuhrt sind.

24 k (4). 456189, vom 12. Juni 1924. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. G e o r g e s  M a r i e  

G e r o u i l l e  de  B e a u v a i s  in P a r i s .  Taschenlufterhitzer. 
Prioritat vom 13. Juni 1923 und 11. Februar 1924 ist in An

spruch genommen.

Der Erhitzer besteht aus parallelen, durch an ihren 
Randern angeordnete U-fórmige Zwischenlagen aus Profil- 
eisen in Abstand yoneinander gehaltenen Platten. Die 
Platten und Zwischenlagen sind durch klammerartige S- 
oder doppel-U-fórmige federnde Blechstreifen, die uber die
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Platłen greifen, lósbar m iteinander verbunden. D ie Blech- 
streilen konnen mit den Zwischenlagen aus einem Stuck 
bestehen oder so an ihnen befestigt sein, daB sie die 
Platten des Erhitzers gegen die Zwischenlagen driicken.

35 a (22). 456427, vom 25. Dezember 1926. Erteilung 

bekanntgemacht am 2. Februar 1928. J a k o b  I v e r s e n  in 

B e r l i n .  Antrieb fiir die Bremse von Fordermaschinen.
Das vom Teufenzeiger ausgelóste Fallgewicht lost zuerst 

die zwanglaufige Verbindung zwischen der Bremse und dem 

Bremshebel, zieht alsdann die Bremse an, lóst darauf die 
Verbindung des Fallgewichtes m it der Bremse und bringt 
zum SchluB die zum  Verbinden des Bremshebels m it der 
Bremse dienende K upp lung in Eingriffsbereitschaft, um ein 
selbsttatiges Kuppeln des Bremshebels mit der Bremse so
fort zu ermóglichen. Das Kuppeln des Bremshebels m it 
der Bremse erfolgt dann selbsttatig durch Umlegen des 
Bremshebels in die Stellung »Bremse fest*. Vor dem Er- 
reichen seiner tiefsten Stellung kann das Fallgewicht einen 
W iderstand einschalten, der die Bewegung des Bremssteuer- 
gestanges oder des Bremshebels in dem die Bremse lósen- 
den Sinn erschwert.

42 e (27). 456324, vom 5. M ai 1926. Erteilung be

kanntgemacht am 2. Februar 1928. S t e i n i e  & H a r t u n g  

O .m . b. H . in Q u e d  1 i n b  u rg . Vorrichtung zum Anzeigen 
der Fullhohe von Schuitgut in geschlossenen Behaltern.

Die Vorrichtung besteht aus einem schwimmerartig 
wirkenden glatten Kórper, der m it einer auBerhalb des 
Behalters angeordneten Anzeigevorrichtung verbunden ist 

und zwecks Erleichterung des Auftriebes in eine drehende, 
kreisende oder schwingende Bewegung versetzt wird. Der 
Kórper kann die Form eines Kegels haben, der mit der 
Spitze nach unten gerichtet ist und dessen AuBenflache 
steiler ais die Bóschungsflache des in dem Behalter befind- 
Iichen Schuttgutes ist.

46d (5). 456127, vom 15. Oktober 1926. Erteilung 

bekanntgemacht am 2. Februar 1928. M a s c h i n e n b a u -

A .O . H . F l o t t m a n n  & C o m p .  in H e r n e  (Westf.). 

Schwungradloser Schiittelrutschenmolor.
Der M otor hat zwei achsrecht hintereinander ange- 

ordnete, auf einer gemeinsanien Kolbenstange befestigte 
Arbeitskolben von verschiedenem Durchmesser. Die AuBen
flache des gróBern Kolbens wird zwecks Erzeugung des 
den Ruckhub der Rutsche, d. h. der Bewegung der Rutsche 
entgegen dereń Fórderrichtung auf seiner AuBenflache 
beaufschlagt, wahrend der kleinere Kolben zwecks Be
wegung der Rutsche in der Fórderrichtung auf seiner AuBen
flache beaufschlagt wird. Am  Ende der Bewegung der 
Rutsche in der Fórderrichtung wird eine Verzógerung der 
Bewegung des gróBern Kolbens dadurch hervorgerufen, 
daB er nach AbschluB des Auspuffes die hinter ihm befind- 
liche Luft zusammendruckt und durch Voreinstrómung beauf

schlagt wird. D ie  GroBe des Zusammendriickens der Luft 
kann dabei durch einen in seinem Querschnitt verander- 
lichen Zweigkanal des Auspuffkanals geregelt werden, der 
hinter dem Auspuff, d. h. zwischen diesem und dem 
Zylinderende in den Zylinder mundet.

46 d (5). 456174, vom 11. Februar 1926. Erteilung 

bekanntgemacht am 2. Februar 1928. P e t e r  ł b a c h  in 

K ó n i g s w i n t e r .  Wasserabscheider, besonders fu r Drucklufł. 
Zus. z. Pat. 415496. Das Hauptpatent hat angefangen am 

16. Januar 1923.

In gewisser Entfernung unter dem Sieb, das in dem 

Wasserabscheider gemaB dem Hauptpatent am untern Ende

eines in ein Gehause eingebauten, von oben nach unten 
von der Druckluft durchstrómten Rohres angebracht ist, ist 
eine Prallplatte angeordnet, die von einem am untern End.e 
des Rohres befestigten ringfórm igen Sieb getragen wird.

81 e (127). 455795, vom 26. Jun i 1927. Erteilung be

kanntgemacht am 19. Januar 1928. A T G  A l l g e m e i n e  

T r a n s p o r t a n l a g e n - O .  m .b . H . in L e i p z i g .  Abraum- 
fdrderbriicke mit in den Briickentrager eingehangter Gewin- 
nungseinrichiung.

Der Briickentrager ist auf dem auf dem Deckgebirge 
ruhenden Unterwagen oder auf dem von diesem Wagen 
getragenen Gerust des Baggers langsverschiebbar gelagert, 
und die Oew innungseinrichtung (Baggereimerleiter, Schaufel- 
rad o. dgl.) ist an einem im Briickentrager verfahrbaren 

W agen aufgehangt, der starr m il dem Gerust des Baggers 
verbunden ist. Infolgedessen n im m t der W agen an Ver- 
schiebungen der Briicke in der Langsrichtung nicht teil, 
sondern behalt seine Stellung bei, d. h. bleibt stehen, wobei 
sich die Briicke unter ihm verschiebt.

81 e (127). 455863, vom 10. Oktober 1922. Erteilung 

bekanntgemacht am 26. Januar 1928. A T O  A l l g e m e i n e  

T r a n s p o r t a n l a g e n - G .  m. b. H.  in L e i p z i g - G r o G -  

z s c h o c h e r .  Abraumforderbriicke.
Der Briickentrager der Briicke ist auf dem ihn tragen- 

den Unterwagen so raumbeweglich gelagert, daB jegliche 
Unterschiede in der Hóhenlage der Oleise fur die Unter
wagen und bei nicht parallelen Gleisen die Unterschiede 
in der Entfernung der Oleise voneinander selbsttatig aus- 
geglichen werden. Zwecks selbsttatiger Ausgleichung der 
verschiedenen Entfernung kann der Briickentrager auf einem 
der Unterwagen langsverschiebbar gelagert sein, wahrend 
der Trager zwecks selbsttatiger Ausgleichung der Hohen. 

unterschiede der Oleise auf beiden Unterwagen mit Hilfe 
von Kugelzapfen o. dgl. gelagert ist.

87 b (2). 455988, vom 26. M ai 1926. Erteilung be

kanntgemacht am 26. Januar 1928. M a s c h i n e n b a u - A . G .  

H F l o t t m a n n  & C o m p .  in H e r n e  (Westf.). Prepiuft- 
werkzeug.

Das Werkzeug hat einen das An- und Abstellen be- 

wirkenden Kórper, dem die erforderliche Bewegung durch 
den MeiBel m it Hilfe eines Hilfskórpers erteilt wird. Der 
An- und Abstellkórper steuert die Zufuhrung  des frischen 

Betriebsmittels (Druckluft) zum  Steuergehause des Werk- 
zeuges und kann ein Stufenkolben sein, an dessen kleinerer 
Stirnflache eine in den FrischlufteinlaBkanal eingeschaltete 
Kugel anliegt. Der zwischen den MeiBel und den Abstell
kolben geschaltete H ilfskórper kann aus einem Stift (Stange) 
bestehen, der durch eine Feder gegen den MeiBel gedriickt 

w ird und einen kolbenartigen Kopf hat. Durch den Kopf 
wird die Zufuhrung von frischem Druckmittel zur gróBern 

Stirnflache des Abstellkolbens unterbrochen und diese Flachę 
m it der AuBenluft verbunden, wenn der MeiBel sich in 
Arbeitsstellung befindet, d. h. fest auf den ArbeitsstoB ge- 
druckt ist. Alsdann werden der Abstellkolben und die an 
der kleinern Stirnflache anliegende Kugel durch das frische 
Betriebsmittel so bewegt, daB die Kugel dem Betriebsmittel 
den Zutritt zum  Steuergehause freigibt. Beim Abheben des 

MeiBels vom ArbeitsstoB w ird der Stift durch die auf ilm 
wirkende Feder so bewegt, daB sein Kolben dem frischen 

Druckmittel den W eg  zur gróBern Stirnflache des Abstell
kolbens freigibt und diese Stirnflache von der AuBenluft 

absperrt. Infolgedessen wird der Abstellkolben durch das 
Druckmittel so verschoben, daB die Kugel die Zufuhrung 
des Druckmittels zum Steuergehause unterbricht.

B U C H E R S C H A  U.
The Location o f M inerał Fields. Modern procedure in the 

investigation of minerał areas and the subseąuent 

verification of their extent etc. Von M . H . H a d d o c k ,  

F. G . S., A. M . I. M in. E. 295 S. mit 213 Abb. London

1926, Crosby Lockwood and Son.

Dieses Buch w ill nach dem Untertitel eine Ubersicht 

iiber neuzeitliches Vorgehen bei der Untersuchung von 

Bergbaufeldern und bei dem darauf fuBenden Nachweis von

Inhalt, Form  und Ausdehnung der Lagerstatten geben- 

Dieser Untertitel ist insofern etwas irrefiihrend, ais die 

ersten Abschnitte Aufgabensamm lungen iiber altbekannte 

Probleme enthalten, wie Bestimmung des Einfallens und 

Streichens von Schichten und Verwerfungen, ihrer Tiefe 

und Machtigkeit, von Durchschlagen und Scharungslinien, 

Entwerfen von Schichten- (Hohen-) linien unter- und iiber- 

tage, bergmannisches Kartieren und Konstruktion auf
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Hóhenkarten von Ausbissen, Dam m en, Einschnitten mu! 

Halden auf unregelmaBigem Untergrund.

Hierbei werden die mathematischen Formeln meist ent- 

wickelt, bei geoinetriscben Konstruktionen wird aber zwar 

der W eg gezeigt, dagegen die Begriindung den Vorkennt- 

nissen des Lesers iiberlassen. Die zugehórigen Abbildun- 

gen von recht vcrschiedenem Werte sind zum  Teil an- 

schauliche perspcktivische Zeichnungen, zum  Teil ziemlich 

rohe und unklare, sogar zeiclmerisch falsche Skizzen. Der 

Abschnitt iiber B o h r l o c h v e r m e s s u n g  bringt alte und 

nęue Lotungsverfahren, iibergeht aber die altern deutschen 

Stratameter und die neuzeitlichen Anschiitzschen Geriite, 

ebenso die O rientierung von Bohrkernen. Sehr eingehend 

werden V e r w e r f u n g e n  und F a l t u n g e n  behandelt, in 

guten Skizzen planmaBig dargcstellt und fiir gegebene 

Falle die AusmaBe des Verwurfs berechnet. In der ange-  

wa n d t e n  G c o p h y s i k  macht sich ebenso wie bei dem 

Abschnitt Bohrlochvermessung eine Vernachlassigung der 

doch mit an erster Stelle stehenden deutschen Arbeiten 

zuguusten der auslandischen Verfahren geltend. W ahrend 

hier neben den bekannten und bewiihrten auch seltener 

gebrauchte Gerate besprochen werden, erscheint ais Vcr- 

treter der Schweremessungen nur ein uraltcs M odeli der 

Drehwagc. Der neuzeitliche magne.ische Vertikal-Intensi- 

tiitsmesser fehlt —  allerdings ist er mit dem Buche etwa 

gleichaltrig —  und ebenso ein immerhin verbreitetes deut

sches elektromagnetisches Induktionsverfahren. D ie letzten 

drei Abschnitte bringcn wieder rein lehrhaften Inhalt iiber 

s p h a r i s c h e  T r i g o n o m e t r i e  und a s t r o n o m i s c h c  Geo-  

g r a p h i e ,  iiber Ausfiihrung und Berechnung von Tr i- 

a n g u l a t i o n  1. und 2. O rdnung  und iiber den A n s c h l u B  

der Grubenvermessung an das Tagcsnetz durch tonnlagigc 

und seigere Schachte.

Ein Inhaltsverzeichnis beschlielit das W erk, das ais 

Lehrbuch fur unsere Verhiiltnisse kaum  ais geeignet er

scheint, dagegen dem Mann in der Praxis vielcrlei Beispiele 

/tir Losung auftretender Probleme an die Hand gibt.

Dr. B a r n i t z k e .

Vorlesungen iiber technische Mechanik. Von Dr. pliil. 

Dr.-Ing. August F o p p l ,  Professor an der Technischcn 

Hochschule in M iinchen, Geh. Hofrat. 3. Bd.: Fes t i g-  

k e i t s l e h r c .  10. Aufl., bearb. von Dr.-Ing. O tto  F o p p l ,  

Braunschweig. 451 S. m it 114 Abb. Leipzig  1927,

B. G . Teubner. Preis geb. 16,60 M.

Diese VorIesungen sind eines der groBen Standard- 

werke des Ingenieurfaches, und es erscheint daher eigent- 

lich ais iiberfliissig, iiber die Bedeutung dieses Buches etwas 

zu sagen. Es behandelt sowohl die einfachen ais auch vor 

allem die schwierigen Fragen der gesamten technischen 

Mechanik. Gerade wenn dem Ingenieur in der technischen 

Pra.\is einmal besondere Aufgaben entgegentreten, dereń 

er mit seinem iiblichen Rustzeug nicht Herr werden kann, 

wird er nach einem W erke wie dem » F o p p l «  greifen und 

dort auch stets H ilfe finden.

So ist auch der vorliegende, von O . F o p p l  bearbeitete 

Band iiber Festigkeitslehre zu beurteilen. Im  groBen und 

ganzen hat der Bearbeiter die Fassung von A. Foppl bei- 

behalten, nur einige Abschnitte neu eingefiigt und andere 

erganzt. Stellenweise sind die Erganzungen wohl etwas 

sehr spezieller Art (z. B. § §  12— 14b ) ; man wiirde solche 

Erganzungen in der R ichtung der praktischen Priifung der 

Baustoffe dann eigentlich auch bei andern Kapitelu ein- 

zufiigen haben.

DaB das Buch aufs beste empfohlen werden kann, 

bedarf kaum  der Erwahnung.

Dr.-Ing. K ó g l e r ,  Freiburg.

Die Maschineneiemente. Von Richard V a t e r ,  weil. Geh. 

Bergrat, ordentlicher Professor an der Technischen 

Hochschule Berlin. 5., erw. Aufl. bearb. von Dr. Fritz

S c h m i d t ,  pl. a. o. Professor an der Technischen Hoch

schule Berlin. (Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 301.) 

119 S. m it 187 Abb. Leipzig 1927, B. O. Teubner. Preis 

geb. 2 J(.

Wesentliche Anderungen hat das Buch gegeniiber der 

im Jahre 1921 erschienenen 4. Auflage1 nicht erfahren; einige 

bildliche Darstellungen sind verbessert worden und andere 

hinzugekomtnen. Fiir die Abbildungen ware eine einheit- 

liche W iedergabe durch Zeichnungen erwiinscht, wie z. B. 

der in der letzten Auflage im Lichtbild gezeigte Kreuzkopf- 

kórper jetzt in einfacher Schnitt- und Ansichtzeichnung dar- 

gestellt ist.

Einfache Rechnungen sind eingeschaltet worden, z. B. 

wird fiir die Riemenberechnung die einfache Formel N =  

b ■ R • n empfohlen und fiir N =  18 PS, R =  0,30 m und n =  120

18
eine Riemenbreite von b =  ^- ^—^  =  0,50 m berechnet. Die

sich daraus ergebende technische Vorstellung, daB 18 PS 

einen Riemen von 50 cm Breite erfordern, diirfte den An- 

fiinger irrefiihren. W ill das Buch ohne Kenntnis der 

Festigkeitslehre unterrichten, dann miissen solche Rech

nungen fallen.

Der angefiigte SchluBabschnitt iiber Normung sagt 

nur wenig, statt des gewahlten Beispiels einer Schrauben- 

normung hatte leicht ein besseres gefunden werden konnen.

Der W ert des Buches, der nicht verkannt wird, liegt in 

der leicht yerstandlichen Art, mit der es die Kenntnis der 

wesentlichen Maschinenteile yermittelt.

Fiinfte Tagung des A llgemeinen Verbandes der deutschen 

Dampfkessel-Oberwachungs-Vereine am 7. und 8. Sep

tember 1926 zu Ziirich. 132 S. mit 178 Abb. Berlin 1927, 

VDI-Verlag G . in. b. H. Preis geh. 16 J i,  fiir VDI-Mit- 

glieder 14,40 Jt.

Die Kriegs- und Nachkriegszeit hatte es mit sich ge

bracht, dafi die F iihrung im  Kesselwesen an Amerika iiber- 

gegangen war. Dementsprechend erfolgten die meisten 

neuen Anregungen fiir die Entw icklung auf diesem Gebiete 

von dort aus. Darin ist jedoch in den letzten Jahren ein 

erfreulicher W andel zu verzeichnen. Durch die unermiid- 

liche Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis hat 

Deutschland seinen vor dem Kricge behaupteten Platz 

zuriickgewonnen. Ein beredtes Zeugnis fiir die Leistun- 

gen auf diesem Gebiete lieferte die fiinfte Tagung des Ver- 

bandes, dereń Niederschrift eine Reihe von gląnzenden 

Vortriigen aus den vcrschicdenen Gebieten der D am pf

erzeugung wiedergibt.

Eroffnet wurden dic Vortriige mit der Erorterung der 

noch nicht geklarten Fragen iiber die E inw irkung von 

Laugen auf Kesselbleche. Der Vortragende, Professor 

B a u m a m i ,  entwickelte in seiner klaren Weise, welchen 

W eg die Forschung auf diesem schwierigen Gebiet zu 

nehmen habe.

Weitere Vortrage bchandelten die Beratung der Kcssel- 

besitzer in Speisewasserfragen sowie die Frage der Ober- 

wachung von Abgasvorwarmern.

Aus dem Gebiete des Kesselbaus gab der Vortrag des 

Oberingenicurs H o h n  bemerkenswerte Aufschliisse uber 

Dampfkesselvernietungen. Die Berechnung gewolbter 

Boden behandelte eingehend Baurat Kl e i n .  Ferner brachte 

Oberingenieur G e n e r l i c h  Beitrage zur Berechnung der 

neuerdings viel yerwendeten yiereckigen Uberhitzerkasten. 

Beachtenwerte VorschIage zur Erhohung der Kessel- 

leistungen machtc Oberingenieur Neusse l .  Lebhafte Auf- 

merksamkeit fanden die Ausfuhrungen von Direktor Har t -  

m a n n  iiber den neuen Hochdrucksicherheitskessel, dic 

sicherlich dazu beitragen werden, die Bcdenken gegeniiber 

den hohen und hochstcn Spannungen im Kesselbetriebe 

zu beseitigen und ihrer Einfiihrung die Wege zu ebnen,

i O luckauf 1922, S. 550.
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Der Vortrag von Dipl.-Ing. S c h u l t e s  iiber Wasser- 

um lauf der Steilrohrkessel erórterte eine sehr wichtige 

Frage, dereń Losung gerade von der theoretischen Seite 

aus noch kaum  zusammenhangend behandeit worden ist, 

obw ohl sie weitgehenden EinfluB auf die Gestaltung der 

Kessel hat.

Eine Reihe weiterer Vortrage aus dem Fachgebiete 

trug zur Abrundung der Tagung bei.

Alle Fachleute werden gern die Niedersehrift zur Hand 

nehmen und fiir die Ftille der darin niedergelegten Ge- 

danken und Anregungen dankbar sein. Zweifellos ist sie 

ein Beweis fur die tatkraftige Arbeit und die hohen Leistun- 

gen der deutschen Ingenieure auf diesem Gebiet.

H u n d e r t m a r k .

Reichsknappschaftsrecht. Von Hans T h i e l m a n n ,  Senats- 

prasidenten im  Reichsversicherungsamt. 3., neubearb.

Aufl. 374 S. Berlin 1928, Reimar H obb ing . Preis geb.

16 Jt.
Das Buch aus der Feder des Herausgebers der neusten 

Auflage des Kommentars zum  Berggesetz von Klostermann 

und Fiirst ist hier bereits besprochen worden1. Die dritte 

Auflage hat das W erk in allen Teilen erganzt und dem 

Stande vom 1. Dezember 1927 angepaCt; sie g ib t keine 

Erlauterungen, macht aber Versicherten und Arbeitgebern 

das zurzeit geltende Knappschaftsrecht in zuverlassiger 

Zusammenstellung zuganglich. Sie bietet dem, der m it dem 

Knappschaftsrecht zu tun hat, das vollstiindige Riistzeug 

fiir seine Arbeit und erleichtert durch Verweisungen die 

Anwendung der Vorschriften und Bestimmungen in der 

Praxis. Das handliche Buch m it seiner gefalligen Aus- 

stattung kann hiernach bestens empfohlen werden.

S c h 1 ii t er.

» Oliickauf 1Q26, S. 549.

Z  E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist In Nr. /  auf den Selten 34—37 verdffentllcht. ’ bedeułet Text- oder Tafetabblldungen.)

Mineralogie und Geologie.

U b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  R e j u v e n a t i o n  u n d  s e i ne  
B e d e u t u n g  f i i r  d i e  B e u r t e i l u n g  v o n  M i n e r a ł -  
p a r a g e n e s e n .  Von Berg. Z .p r .G e o l. Bd.36. H .2. S.17/9. 
Erórterung der paragenetischen Gesetze. W iederaufleben 
der Bildungsreihe.

N e u e r e  F o r s c h u n g e n  in d e r  G e o c h e m i e .  Von 
Herlinger. Z . angew. Chem . Bd.41. 10.3.28. S. 249/54*.
Schalenaufbau der Erde. Verteilungsgesetze der Elemente. 
Relative Verteilung iiber die Erdschichten. Absolute Haufig- 
keit der Elemente. Energiehaushalt der Erde.

T h e  r e p l a c e a b l e  b a s e s  i n  t he  r oo f s  o f  b i t u m i -  

n o u s  c o a l  s e a m s  o f  c r e t a c e o u s  a n d  o f t e r t i a r y  
age . Von McKenzie Taylor. Fuel. Bd.7. 1928. H .3. S .127/30. 
Untersuchungen uber die im  Hangenden von Kohlenflózen 
der Kreide und des Tertiars aufiretenden Kalzium- und 
Natriumsalze.

T h e  c o n d i t i o n s  a n d  g e o l o g i c a l  e v i d e n c e  of  
b a s e  c x c h a n g e  b e t w e e n  t he  ro o fs  o f  b i t u m i n o u s  
c o a l  s e a m s  a n d  s o l u t i o n s  o f  s o d i u m  c h l o r i d e .  
Von McKenzie Taylor. Fuel. Bd.7 . 1928. H .3 . S. 130/4. 
Untersuchungen iiber die B ildung der Kohlenablagerungen 
an Hand der im  Hangenden auftretenden Salze.

T h e o r e t i s c h e  u n d  p r a k t i s c h e  B e t r a c h t u n g e n  
i i b e r  d a s  D e c k g e b i r g e  d e s  K a r b o n s  n ó r d l i c h  
v o n  Essen .  Von Fiege. Gluckauf. Bd.64. 17.3.28. S.349/50. 
Aufbau und E inteilung der turonen Schichten nórdlich von 
Essen.

D ie  D e c k g e b i r g s p r o f i l e  d e r  S c h a c h t e  Z o l l -  
v e r e i n  11 u n d  B a r b a r a .  Von Riedel. G luckauf. Bd.64.
17.3.28. S. 350/2*. Beschreibung der beiden genannten 
Deckgebirgsprofile.

U b e r  d i e  E i n f u g u n g  d e r  S a l z s t ó c k e  i n  d e n  
Ba u  d e r  N o r d a l p e n .  Von Ampferer. Kali. Bd.22. 1.3.28. 

S. 58/62*.. Nachweis, da8 erst durch die Erkenntnis der 
groBen Uberschiebungen eine richtige E infugung der Salz
stócke in den Bau der Kalkalpen móglich geworden ist.

D ie  Z e c h s t e i n l a g e  r s t a t t e  i m  o b e r n  A l l e r -  
t a l e  b e i  W e f e n s l e b e n - B e l s d o r f .  Von Zwanzig. 
(Forts.) Kali. Bd.22. 1.3 .28. S .62/6*. Ausbildung des 
Anhydrits. Das jungere Steinsalz. (Forts. f.)

U b e r  d a s  B o r n i t v o r k o m m e n  v o n  S a i n t - V e r a n .  
Von W egm ann. Z .p r .G e o l. Bd.36. H .2 . S. 19/28*. G eo lo

gischer Aufbau des Gebietes. Form, Inhalt und Entstehung 
der Erzlagerstatte. (SchluB f.)

R e l a t i o n s  o f  t h e  d i s s e m i n a t e d  c o p p e r  o r e s  
i n  p o r p h y r y  t o  i g n e o u s  i n t r u s i v e s .  Von Emmons. 
Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. S. 797/815*. Entstehungs- 
weise der in Porphyre eingesprengten Kupfererze. Beschrei

bung von Vorkommen in den Ver. Staaten. Beziehungen zu 
Eruptivgesteinen. Aussprache.

G e o l o g y  o f  P i o c h e ,  N e v a d a  a n d  v i c i n i t y .  
Von Westgate und Knopf. Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927.
S. 816/36*. D ie am Aufbau des Gebietes beteiligten Forma- 
tionen. Wirtschaftsgeologische Betrachtungen. Erzvorkommen 
und ihre Bedeutung.

Z u r  K e n n t n i s  u n d  k u n s t l i c h e n  E r z e u g u n g  
d e s  S o n n e n b r a n d e s  a n  B a s a l t e n .  Von Hoppe und 

Kellermann. Z .p r .G e o l. Bd.36. H .2. S .28/31*. Kennzeichen 
und Ursachen des Sonnenbrandes. Chemische Erklarung 
und kiinstliche Erzeugung.

M i n i n g  d i s t r i c t s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  to struc- 
t u r a l  g e o l o g y .  Von Beeson. Trans. A. I. M . E. Bd.75.
1927. S. 757/96*. Untersuchungen iiber die Beziehungen 
zwischen Bergbaubezirken und dem geologischen Aufbau 
der Erdkruste. D ie Verhaltnisse in den Kordilleren. For- 
schungsergebnisse in Utah.

S u b s i d e n c e  a n d  e a r t h  m o v e m e n t s  c a u s e d  
b y  o i l  e x t r a c t i o n  o r b y  d r i l l i n g  o i l  a n d  g a s  
we l l s .  Von Thom. Trans. A. I. M . E_ Bd.75. 1927. S.734/42. 
Senkungen der Tagesoberflache in Ólfeldern. Beispiele. Ur
sachen. Aussprache.

Bergwesen.

M a g n e s i t e  m i n i n g  i n  C a l i f o r n i a .  Von Palmer. 
Trans. A. I. M. E. Bd.75. 1927. S. 743/56*. Geologische und 
lagerstattliche Verhaltnisse. G ew innung  und Aufbereitung. 
Brennen des Magnesits.

A d v a n c e s  in d r i l l i n g  a n d  p r o d u c t i o n  me t h o d s  
Von Boyd. Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. S. 665/76. Er

órterung der Fortschritte in der Tiefbohrtechnik beim Bohren 
auf Erdól. Gew innungsverfahren. Gasverwertung.

I n t a k e  t u n n e l  a t  S a n  D i e g o  b u i l t  b y  n o v e l  
p n e u m a t i c  c a i s s o n  m e t h o d .  Engg. News Rec. Bd.100.
1.3.28. S. 364/6*. Beschreibung des angewandten Senk- 
schachtverfahrens.

D ie  E r f a s s u n g  d e s  D  r u ck 1 u f t v er  b r a u ch es 
u n t e r t a g e  v e r b u n d e n e r  S c h a c h t a n l a g e n .  Von Mul- 
sow. Gluckauf. Bd.64. 17.3.28. S. 333/8*. Beschreibung von 
MeBeinrichtungen zur vollstandigen Erfassung der Druck- 
lufterzeugung und des Druckluftverbrauchs zweier untertage 
verbundener Schachtanlagen. Wirtschaftiiche Vorteile der 
Betriebsumstellung.

M a s c h i n e n w i r t s c h a f t  u n t e r t a g e .  Von Wilson. 
G luckauf. Bd.64. 17.3.28. S. 338/46. M angel der Maschinen

wirtschaft untertage. Gesichtspunkte fiir die Reglung der 
Maschinenwirtschaft: Anlagen, Hilfskrafte, Tatigkeit der 
Maschinenwirtschaftsstelle, Verkehr zwischen der Maschiner.- 
wirlschaftsstelle und den Gruben.

A n e w  S u l l i v a n  c o a l  c u t t e r .  Co ll.G uard . Bd.136.

9 .3 .28 . S. 932*. Kurze Beschreibung der neuen Ketten- 
schrammaschine.

R a t i o n a l i s i e r u n g  i n  d e r  G  r u b e n h o 1 z w i  rt- 

s c h a f t .  W irtsch. Nachr. Bd. 9. 8 .3 .28 . S. 353/9. Anteil der 
Holzkosten an den Selbstkosten. Aufwand an Grubenholz. 
Móglichkeiten der Rationalisierung durch zweckmaBigere 
Verwendung und Befórderung des Holzes. Móglichkeiten 

der W iedergew innung des Holzes. E infuhr von Grubenholz. 
Ersatzmittel.

F i v e  y e a r s ’ e x p e r i e n c e  w i t h  s t e e l  a r c h e s  as 
r o a d w a y  s u p p o r t s .  Von Benett und Gardner. Coll.Ouard. 

Bd.136. 9 .3 .28 . S.935/S*. Iron Coal Tr.Rev. Bd.116. 9.3.28,
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S. 333/5*. Erfahrungen mit eisernem Streckenausbau. Kosten. 
Richten verbogener Streckenbógen.

Z u r  F r a g e  d e r  B e k a m p f u n g  d e s  G e b i r g s -  
d r u c k e s  d u r c h  n a c h g i e b i g e n  G r u b e n a u s b a u  i m  
o b e r s c h l e s i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von Fritsch. 
Z. Oberschl. V. Bd. 67. 1928. H .3 . S. 164/8*. Erscheinungen 
des Gebirgsdruckes. Notwendigkeit moglichst groBer Nach- 
giebigkeit des Streckenausbaus in Stórungszonen. Statische 
Betrachtungen. Beschreibung besonders nachgiebiger Aus- 
bauarten. (SchluB f.)

S u b s i d e n c e  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  d r a i n a g e  i n  
the r e d  i r o n  m i n  es o f  t h e  B i r m i n g h a m  d i s t r i c t ,  
A l a b a m a .  Von Crane. Trans. A. I. M . E. Bd. 75. 1927. 
S. 837/72*. Die E inw irkungen des Abbaus auf die Tages- 
oberflache. Untersuchungen iiber den Verlauf der Bruch- 
linien. MaBnahmen zur Einschrankung der Abbauw irkungen. 
Entwasserung der Gruben. Herkunft des Grubenwassers. 
Oberflachenwasser- und Grundwasserentziehung. EinfluB 
der Niederschlage auf die Wasserfiihrung. Aussprache.

A n s p r u c h e  a n  F o r d e r s e i l e  u n d  i h r e  P r i i f u ng .  
Von Herbst. Z. V .d . I. Bd.72. 10.3.28. S.345/9*. Bedeutung 
groBer Betriebslasten und Eigengewichte fur das Flechten 

und die Verwendung ausreichender Drahtdicken. Dynamische 
Zug- und Biegebeanspruchung. Rostgefahr. Vorschriften fur 
die Priifung und Uberwachung.

» S a f e t y - f i r s t «  s t o p  b l o c k s .  Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 116. 9 .3 .28 . S.346*. Beschreibung einer Aufhaltevor- 
richtung fiir durchgehende Forderwagen in Bremsbergen. 
Aussprache.

Ż u r  F r a g e  d e r  G  e f a h r 1 i ch ke  i t d e r  Un t e r t a g e-  
Ve n t i I a t o r e n. Von v. Rosen. Z .Oberschl. V. Bd.67. 1928.
H. 3. S. 168/70*. Erórterung der Bedingungen fiir eine un- 
beabsichtigte Umkehrung des Wetterstromes bei Anwendung 
von Ventilatoren im NebenschluB.

S t o n e  d u s t  as a m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  s p o n -  
t a n e o u s  c o m b u s t i o n .  Von Jones. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 116. 9 .3 .2 8 . S. 336/7*. Untersuchungen iiber die
Eignung von Gesteinstaub zur Verhiitung der Selbstent- 
zundung von Kohle. Aussprache.

E l e c t r i c  m i n e  l a m p s  a n d  b e t t e r  l i g h t i n g .  Von 

Maurice. Coli. Guard. Bd. 136. 9 .3 .28 . S. 929/31. D ie ver- 
schiedenen Arten der Untertagebeleuchtung m it elektrischen 
Lampen. Entw icklungsgang. Mógliche Verbesserungen.

T h e  d r y  c l e a n i n g  o f  c o a l  f o r  c a r b o n i s a t i o n .  
Von Holmes. Coli. Guard. Bd. 136. 9 .3 .28. S. 933/4. Gegen- 
wiirtiger Stand und wirtschaftliche Bedeutung der Trocken
aufbereitung von Kohle.

Dampfkessel- und Maschinenwescn.

W a s t e  h e a t  r ecovery .  VonG regson . (SchluB.) Engg. 
Bd. 125. 2 .3 .28 . S. 272/3. Moglichkeiten der Abhitzever- 
wertung.

A u t o m a t i c  c o n t r o l  o f  s t e a m  a n d  w a t e r  
t e m p e r a t u r e s .  Engg. Bd. 125. 2 .3 .28 . S. 273/6*. Be
sprechung von Geraten zur selbsttatigen Temperaturreglung 

von Wasser und Dampf.
G r u n d z i i g e  u n d  A n w e n d u n g s g e b i e t e  

der  F e r n m e s s u n g e n .  Von GroB. Stahl Eisen. Bd.48.

8.3.28. S. 297/306*. Mechanische und elektrische Uber- 
tragung. Anzeigegerate, .Schaltungen, Fernleitungen und 
Stromąuellen. Elektrische Ubertragung ohne und m itG ebern. 

MeBzentralen.
E i n e  v e r e i n f a c h t e  u n d  e i n e  g e n a u e  B e r e c h 

n u n g  d e s  S c h o r n s t e i n v e r l u s t e s .  Von Kolbe. Brenn- 

stoffwirtsch. Bd. 10. 1928. H .5 . S. 91/8*. Brauchbarkeit der 
Siegertschen Formel fur Stein- und Rohbraunkohle. Ent
wicklung neuer G leichungen zur Berechnung des Schorn- 

steinverlustes.
R o t a r y  v a r i a b l e - d e l i v e r y  p r e s s u r e  p u m p .  

Engg. Bd. 125. 9 .3 .28 . S.2S8/90*. Beschreibung der Pumpe.

Elektrotechnik.

S c h w e b u n g s e r s c h e i n u n g e n  u n d  R e l a i s v e r -  

s age r  i n  K r a f t u  b e r t r a g u n g s n e t z e n .  Von Thoma. 

E .T .Z . Bd. 49. 15.3.28. S. 417/23*. Untersuchung der
Schwebungserscheinungen nach Abschaltung des Kurz- 

schlusses und Besprechung von AbhilfemaBregeln.
, Be w e r t u  n g v o  n Ó  l a n i  a s s e r n  a u f  G r u n d  d e s  
O l i n h a l t e s .  Von Gramisch. El. Masch. Bd.46. 4.3 .28. 
S. 213/5*. Besprechung der fur die Beurteilung der Belast- 
barkeit von Ólanlą.ssern kennzeichnenden GroBen unter 

nervorhebung der Ó lmenge.

N e u e s  V e r f a h r e n  z u m  R e g e l n  von  As y n c h r o n -  
m a s c h i n e n  m i t  M e h r p h a s e n - K o l l e k t o r m a s c h i n e n .  
Von Heyland. (SchluB.) E .T .Z . Bd. 49. 15.3.28. S. 428/34*. 

Selbsterregte Serien-Mehrphasen-Erregermaschinen. Unter- 
und ubersynchrone Reglung.

Hiittenwesen.

D a s  M e t a l i  h i i t t e n w e s e n  i m  J a h r e  1927. Von 
Tafel. Metali Erz. Bd.25. 1928. H .5 . S. 101/6. Uberblick 
uber die wichtigsten Neuerungen. Die Entwicklung der 
Gewinnungsverfahren und bemerkenswerte neue Anlagen 
bei den einzelnen Metallen.

W a s  b i e t e t  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  M e t a l i -  
k u n d e  d e r  T e c h n i k ?  Von Schenck. Z.M etallkunde. 
Bd. 20. 1928. H .3 . S. 93/103*. Vertiefung der Erkenntnisse 
uber den festen Zustand. Vorgange in reinen Metallen. 
Polymorphie. Oefiigebestandteile in Zwei- und Mehrmetall- 
legierungen. Zustandschaubilder, thermische Analyse. Misch- 
kristallegierungen. Metallische Eigenschaften und ihre Ver- 

wertung.
A u x i l i a r y  c o a l  p o w d e r  f i r i n g  f o r  c u p o l a s .  

Fuel. Bd.7. 1928. H .3 . S. 98/9*. Betriebsergebnisse mit 
Hilfs-Kohlenstaubfeuerungen bei Kuppelófen.

T h e  t h e r m a l  a n d  e l e c t r i c a l  c o n d u c t i v i t y  o f  
s o m e  a l u m i n i u m  a l l o y s  a nd  b r o n z e s .  Von Griffiths 
und Schofield. Engg. Bd. 125. 9 .3 .28. S. 301/3*. Unter- 
suchungsergebnisse uber die Warme- und elektrische Leit- 
fahigkeit einiger A lum inium legierungen und Bronzen.

T h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  l e a d  c a b l e  s h e a t h i n g  
by  c r a c k i n g  a n d  i t s  p r e v e n t i o n .  Von Beckinsale und 
Waterhouse. Engg. Bd. 125. 9 .3 .28. S. 299/300*. Die Ur
sachen fur das ZerreiBen der Bleikabelmantel. Untersuchung 

von Bruchstellen. (Forts. f.)
O b l i q u e  r o l l i n g  o f  s e a m l e s s  t u b e s .  Engg. 

Bd. 125. 2 .3 .28 . S. 269/72*. Untersuchung des Walzvor- 
ganges bei der Herstellung nahtloser Rohre. Mikroskopische 
und makroskopische Beobachtungen. Einschliisse im  Eisen.

Chemische Technologie.

A n e w  l o w - t e m p e r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n  
p r o c e s s .  Fuel. Bd .7 . 1928. H .3 . S. 134/5*. Beschreibung 

der Bonnevie-Retorte.
T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  I o w  a n d  h i g h  t e m p e -  

r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n  o f  c o a l .  Von Shimomura. Fuel. 
Bd.7. 1928. H .3 . S. 119/27. Untersuchte Kohlen. Unter- 

suchungsverfahren und Ergebnisse.
A g e n e r a ł  r e v i e w  of  l o w - t e m p e r a t u r e  c a r b o n i 

s a t i o n .  Von Sinnatt. (Forts.) Coli. Guard. Bd. 136. 9 .3 .28. 
S. 961. A llgemeine Betrachtung. (Forts. f.)

D ie  f l u c h t i g e n  B e s t a n d t e i l e  des  B r a u n k o h l e n -  
s c h w e l k o k s .  Von Dolch und Koch. (Forts. und SchluB.) 

Braunkohle. Bd.27. 3 .3 .28 . S. 169/73*. 10.3.28. S. 185/91*. 
Erórterung und Auswertung der Befunde. Menge des ent- 
bundenen Destillationsgases. Zusammensetzung der Destil- 

lationsgase aus Schwelkoks.
C o r r e l a t i o n  of  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  p r ope r-  

t i e  s o f  c o k e s  w i t h  t h e i r  v a  1 u e  i n  m e t a l l u r g i c a l  

p ro ce sse s . I. Von Braunholtz, Nave und Briscoe. Fuel. Bd.7. 
1928. H .3 . S. 100/17*. Chemisch-physikalische Koksunter-

suchungen uber die E ignung des Koks fur metallurgische 
Verfahren. Prufungseinrichtungen. Verbrennlichkeit_ Porig- 
keit und spezifisches Gewicht. Wasserabsorptionsfahigkeit. 
Kleingefuge der untersuchten Koksarten.

D e u t s c h e  G a s f e r n v e r s o r g u n g .  Wirtsch. Nachr. 

Bd.9. 1.3.28. S .312/6. Problem. Geschichtliche Entwicklung. 

Politische Einfliisse.
V e r s u c h e  m i t  d e m  V e r f a h r e n  d e r  A b w a s s e r -  

r e i n i g u n g  m i t  b e l e b t e m  S c h l a m m  i n  W a l d e n -  
b u r g  (S ch le s .)  Von Jordan. G esundh.Ing . Bd.51. 10.3.28.
S. 150/6*. Schilderung der Bauart, Arbeitsweise und Leistung 

der Versuchsanlage.

Chemie und Physik.

T h e  r e s i n s  o f  W e a l d e n  l i g  n i  te . Von W igginton. 

Fuel. Bd .7 . 1928. H . 3. S. 118. Das chemische Unter- 
suchungsergebnis eines bei Hastings vorkommenden Lignits.

D ie  s t o f f l i c h e  Z e r l e g u n g  d e r  K o h l e  d u r c h  
d i e  S i e b a n a l y s e .  Von Lange. Z .Oberschl. V. Bd.67.
1928. H . 3. S. 140/9*. Die Siebe. Erórterung der fruhern 
Arbeiten auf diesem Gebiete. Siebanalysen oberschlesischer 
Kohlen. Kornform und KorngróBe. D ie Kornanfallmengen.
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Siebanlysen der Kohlenbestandteile. Der Um fang der stoff- 
lichen Zerlegung durch die Siebanalyse. Praktischer Nulzen.

S łe  r e o c h  e m i s c h  e K o h l e n t h e o r i e .  Von W ieluch. 
Z. Oberschl. V. Bd.67. 1928. H . 3. S. 149/54*. Sterische Be- 
grundung der Theorie der anorganischen Kohlenstoffbindung. 

Oraphitoide Anordnung und aromatische Bindungsweise.
W a r m e i i b e r t r a g u n g .  V onJakob . Z . V. d. 1. Bd. 72.

10.3.28. S. 341/4*. W armeiibertragung durch nałiirliche und 
durch kunstliche Konvektion ohne und mit Zustandanderung. 
W armestrahlung -  Gesamtstrahlung. Spektrale Verteiiung 
der W armestrahlung.

Gesetzgebung und Verwaltung.

B e r g b a u s c h a d e n  u n d  E r s a t z p f l i c h t .  Von 
Werneburg. Braunkohle. Bd.27. 3 .3 .28 . S. 164/9. Erórterung 
der einschlagigen Bestimmungen des Berggesetzes.

W irtschaft und Statistik.

D ie  b e d r a n g t e  L a g e  d e s  R u h r b e r g b a u s .  
Von Hugo. Wirtsch. Nachr. Bd .9 . 8 .3 .28. S. 346/8. Absatz, 
SoziaIversicherung, Rationalisierung und Mechanisierung.

D ie  U n f a l l g e f a h r  i m B e r g b a u .  Von Holtermann. 
Wirtsch. Nachr. Bd .9 . 8 .3 .28 . S. 348/52. Fortschritte der 
Verhutung. Entw icklung der Unfallzahlen. Unfallgefahr in 
andern gewerblichen Betrieben. Ursachen der Unfalle. 
Rentenbezuge der Verungluckten.

D e u t s c h l a n d s  K o h l e n h a n d e l s b i l a n z  i m J a h r e

1927. Von Miillers. Wirtsch. Nachr. Bd.9 . 16.2.28. S.237/9. 
Einfuhr, Ausfuhr, Wert.

W i r t s c h a f t s e i n h e i t  O b e r s c h l e s i e n s .  Von 
W esem ann. Wirtschaftsdienst. H . 7. 17.2.28. S. 256/9.
Reaktion der W irtschaft auf den politischen TeilungsprozeB.

B i l a n z e n  d e r  M o n t a n k o n z e r n e .  Von Larsen. 
Wirtschaftsdienst. Bd. 13. 9 .3 .28 . S. 372/6. Ver. Stahlwerke. 
M itteldeutsche Stahlwerke. Krupp. Hoescli. Klockner. Mannes- 
mannrohren-Werke. Buderus-Eisenwerke.

D ie  W e l t k o h l e n k r i s e  i m  L i c h t e  d e r  W e l t -  
g e w i n n u n g  a n  E n e r g i e t r a g e r n .  Von Wernecke. 
Wirtsch. Nachr. Bd.9 . 9 .2 .28 . S .204/06. Berechnungen iiber 
den Ersatz aus Kohle gewonnener Energie durch Petroleum, 

Wasserkraft und Erdgas.
D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  L e i s t u n g s k u r v e  i m 

p o  1 n i s ch  - o b e r s ch 1 e si  s ch e n K o h l e n b e r g b a u .  Von 
Blietek. Z . Oberschl. V. Bd.67. 1928. H .3 . S. 154/64*. Ent

w icklung von drei kennzeichnenden Leistungskurven. Dar
stellung der einzelnen Leistungselemenle. EinfluB des Be- 
triebes iiber- und untertage. Die erreichbare Leistungs- 
grenze.

B e t r i e b s g r ó B e  u n d  P r o d u k t i o n s e r t r a g  i n  
d e r  E i s e n  - u n d  S t a h l i n d u s t r i e  d e r  Ver. S t a a t e n .  
Von Lufft. W irtsch. Nachr. Bd.9 . 16.2.28. S. 240/3. Hoch- 

ofen, Stahl- und W alzwerke, Kokereien, Fertigindustrien.
D e u t s c h l a n d s  V e r s o r g u n g  u n d  A u f i e n h a n d e l  

i n  W a l z w e r k s e r z e u g n i s s e n .  Von Michels. Wirtsch. 
Nachr. Bd.9. 23.2.28. S .277/81. Einfuhr, Inlandverbrauch, 
Produktion der Walzwerke, Ausfuhr nach Sorten und Landern.

D ie  s o z i a l p o I i t i s c h  en  L e h r e n  d e s  K o n f l i k t s  
i n  d e r  G r o f i e i s e n i n d u s t r i e .  Von Albrecht. Jahrb. 
Conrad. Bd.73. 1928. H . l .  S. 76/91. Darstellung und Be- 
urteilung des Verlaufs des Konflikts. Schlichtungswesen.

D e r  d e u t s c h e  A r b e i t e r  i n  der  V o l k s w i r t s c h a f t .  
Von Messmann. Wirtsch. Nachr. Bd.9. 9 .2 .28 . S. 206/11. 
Arbeiterschaft und Gewerkschaften. W ege zur Werksge- 
meinschaft.

E i n  B e i t r a g  z u m  A r b e i t s z e i t p r o b l e m .  Von 

Hauck. Z . Betriebs wirtsch. B d .5 . 1928. H .3 . S. 207/20. 
Kritik der verschiedenen Verfahren. Darstellung der analy- 
tischen Methode von Friedrich. '

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  A r b e i t s z e i t f r a g e  in der  
o b e r s c h l e s i s c h e n  G r o f i e i s e n i n d u s t r i e .  VonTittler. 
Oberschl. W irtsch. Bd.3 . 1928. H .3 . S. 130/3. Darstellung 
und Kritik.

Z u r  i n t e r n a t i o n a l e n  R e g l u n g  d e r  A r b e i t s 
z e i t .  Arbeitgeber. Bd. 18. 15.2.28. S. 71/4. Revision der 

Arbeitszeitkonvention. Der englische VorstoB gegen das 
Abkom men. D ie bisherigen Ratifikationen.

W e r k s g e n i e i n s c h a f t .  Von Vorwerck. Soz. Praxis. 

Bd. 37. 16.2.28. Sp. 145/51. Darlegung des Gedankens der 
Werksgemeinschaft.

G e m e i n s c h a f t  u n d  W e r k s g e m e i n s c h a f t .  Von 
Tónnies. Soz. Praxis. Bd.37. 16.2.28. Sp. 151/4. Ablehnung 
der Werksgemeinschaft.

E i n w i r k u n g e n  d e s  n e u e n  A r b e i t s l o s e n g e -  
s e t z e s  a u f  d i e  L a n d w i r t s c h a f t .  Von Wilmowsky. 

Wirtsch. Nachr. Bd.9. 1.3 .28. S. 317/8. Saisonarbeiter und 
Arbeitslosenversicherung.

W a n d l u n g e n  i n  W e s e n  u n d  A u f g a b e n  der  

S o z i a l p o l i t i k .  Von Albrecht. Jahrb. Conrad. Bd.73. 1928.
H. 2. S. 181/206. Vom Arbeiterschutz iiber das Hilfsdienst- 
gesetz zur Anderung der Sozial- und Wirtschaftsordnung 
selbst. Arbeitsvermittlung, Tarifvertrag, Betriebsrategesetz, 
Kohlenwirtschaftsgesetz. Notwendigkeit der Synthese von 

Organisationsgebundenheit und Persónlichkeitsauswirkung.
S a l z g e w i n n u n g ,  - a u f i e n h a n d e l  u n d  -verbrauch 

d e r  W e i t .  Gluckauf. Bd.64. 17.3.28. S.346/9*. Gewinnung 
an Stein-, Siede- und Solesalz. Salzsorten. Aufienhandel der 
wichtigsten Lander. Salzverbrauch.

D e r  S t a n d  des  P e t r o l e u m k a m p f e s .  Von Mautner. 
Wirtschaftsdienst. Bd. 13. 2 .3 .28 . S. 337/9. Neuere Ent
wicklung im Kampf zwischen Shell und Standard Oil 
Company.

R e v i e w  o f  p r o d u c t i o n  o f  p e t r o l e u m  i n  the 
U n i t e d  S t a t e s  i n  1926. Von Gardner. Trans. A . I. M. E. 
Bd.75. 1927. S. 689/705. Statislische Ubersicht iiber die 
Erdólgew innung. Entwicklung in den einzelnen Staaten.

T he  p l a c e  o f  p e t r o l e u m  in i n d u s t r y .  Von Knapp. 
Trans. A. I. M . E. Bd.75. 1927. S. 710/8. Die wirtschaftliche 
Bedeutung des Erdols fiir die Industrie in den Ver. Staaten.

T h e  t r e n d  o f  t h e  p e t r o l e u m  s i t u a t i o n .  Von 
Pogue. Trans. A. 1. M .E . Bd.75. 1927. S. 719/33*. Petroleum- 
Lagerbestande. Gew innung. Bohrtatigkeit. Gasolingew innung 
und -verbrauch. Ausfuhr. Preise.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.

T h e  L e i p z i g  f a i r .  Engg. Bd. 125. 9 .3 .28. S. 282/6*. 
Besprechung zahlreicher auf der Leipziger technischen Messe 
gezeigter neuer Maschinen und Arbeitsgerate aus der Eisen- 
industrie. (Forts. f.)

P E R S  Ó N L 1 C H E S .
Der Oberbergrat D a h m s  bei dem Oberbergamt in 

Breslau ist zum  Abteilungsleiter ernannt worden.

Versetzt worden sind:

der Bergrat H e r m a n n  von dem Bergrevier Sud- 

Oleiw itz an das Bergrevier Ost-Waldenburg,

der Bergassessor Dr.-lng. Dr. jur. S i e b e n  von dem 

Bergrevier Ost-W aldenburg an das Bergrevier Siid-Gleiwitz. 

Uberwiesen worden sind:

der bisher bei der Geologischen Landesanstalt in Berlin 

beschaftigte Bergassessor R i c h e r t  dem Bergrevier Schmal- 

kalden ais Hilfsarbeiter,

der bisher beurlaubte Bergassessor K a s t  n e r  der 

Geologischen Landesanstalt zur voriibergehenden Hilfe- 

leistung.

Der Bergassessor v o n  R o e h l  ist vom 1. April ab auf 

ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais tech- 

nischer Betriebsleiter der Thuringischen Staatsschieferbriiche 

zu Lehesten (Thiiringen) beurlaubt worden.

Die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst ist 

erteilt worden:

dem Bergassessor J u n g  zwecks Ubertritts in den an- 

haitischen Staatsdienst,

dem Bergassessor S i e b e r t  zur Fortsetzung seiner Tatig- 

keit bei der Firma Hauhinco« Maschinenfabrik G . Hausherr, 

E. H inselmann & Co. G . m. b. H . in Essen.

Bei der Geologischen Landesanstalt in Berlin sind er

nannt worden:

die Landesgeologen und Professoren Dr. K r a u s e  und 

Dr.  v o n  L i n s t o w  sowie die Chem iker und Professoren 

Dr. B ó h m ,  Dr.  L o e b e  und Dipl.-Ing. H e n s e l e r  zu Ab- 

teilungsleitern und Professoren,

der Bergrat Dr. K o h l  zum Abteilungsleiter.


