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D as Blasversatzverfahren der Z eche M onopol.
Von Bergwerksdirektor Bergassessor E. F r o m m e ,  Kamen.

Scit etwa 1 >/2 Jahren beschiiftigt man sich auf der 
Schachtanlage Grimberg der Zeche Monopol mit der 
Durchfiihrung eines groB angelcgten Versuches unter
tage, die Versatzberge in die ausgekohlten Hohl- 
raume zu blasen, anstatt sie, wie bisher, in Fórder
wagen an die Gewinnungspunkte heranzufahren, dort 
auf die Schiittelrutschen zu stiirzen und aus diesen mit 
der Schaufel in die zu versetzenden Raume zu werfen. 
Die Anregung zu diesem Versuch hat das einwandfreie 
Arbeiten einer pneumatischen Fórderanlage iibertage 
gegeben, mit der die anfallenden Waschberge mit 
gutem Erfolg zur Halde geblasen wurden. Nach Ober- 
windung geringer Anfangsschwierigkeiten ist das Ver- 
fahren heute so weit durchgebildet, daB seine weitere 
Einfuhrung gute Erfolge zu bringen verspricht.

Beschreibung der Anlage.

Die pneumatische Versatzanlage auf Schacht 
Grimberg besteht aus folgenden Hauptteilen: 1. dcm 
PreBlufterzeuger, 2. der PreBluftleitung, 3. der Auf- 
gabevorrichtung und 4. der Fórderleitung.

Der PreBlufterzeuger (Abb. 1) ist ein stehen- 
der Kolbenkompressor mit 2 Zylindern von je 925 mm 
Kolbendurchmesser und 400 mm Hub, der S000 m3 
Luft stundlich anzusaugen und auf 0,1-0,6 at zu ver- 
dichten vermag. Ihn treibt ein Elektromotor von 200 PS 
an, der mit Strom von 5000 Volt gespeist wird. Der

Abb. 1. PreBlufterzeuger.

Maschinenraum befindetsich auf der III., 750-m-Sohle, 
rd. 1200 m vom Schacht entfernt, unmittelbar am 
Hauptąuerschlag. Er ist etwa 1 0  m lang, 6  m breit 
und 5 m lioch. Die angesaugte Luft wird dem durch 
diesen Querschlag einziehenden Frischwetterstrom 
entnommen, ohne daB diese Entnahme irgendwelche 
Stórungen der Wetterfiihrung im Hauptąuerschlag 

verursacht.

Ais P reB luftle itung dienen schniiedeeiserne 
Rohre von 300 mm 1. W. und 3 mm Starkę. Sie leiten 
die gepreBte Luft zu der Aufgabevorrichtung, und 
zwar bei dem groBen Rohrdurchmesser und dem ge-

Abb. 2. Aufgabevorrichtung.

ringen Uberdruck auf groBe Entfernungen mit nur 
ganz geringen Luft- und Druckverlusten, wie durch 
Messungen festgestellt worden ist.

Uber der Aufgabevorrichtuug (Abb. 2) be- 
findet sich ein Wipper, der die Versatzbergc aus den 
Fórderwagen in einen Trichter von 5 Wagen Fas- 
sungsvermógen stiirzt. Aus diesem rutschen die Berge 
auf den unterhalb angeordneten Drehtellcr a, von dem 
sie ein feststehender, verstellbarer Abstreicher in einen 
auf einem wagrecht liegenden Hohlzylinder sitzenden 
kurzeń Einfalltrichter abstreicht. In diesem Hohl
zylinder dreht sich das Zellenrad b, eine Walze mit
6  sternartig angeordneten Wanden, dessen Zweck die 
Durchsćhleusung des Versatzgutes in die Fórder
leitung ist. Diese lauft unter dem Zellenrad her und 
ist durch einen Stutzen mit dem Hohlzylinder ver- 
bunden. Die Aufgabevorrichtung laBt sich durch die 
Einstellung des Abstreichers sowie der Umlaufzahl 
des Drehtellers und des Zellenrades regeln und wird 
durch den PreBluftmotor c von 6  PS angetrieben.

Erwahnt sei hier, daB dem Betriebsfiihrer der 
Schachtanlage, H eringhaus, ein Verfahren geschutzt 
worden ist, das die Durchschleusung des Versatzgutes 
aus dem Aufgabetrichter in die Tragleitung in der 
aus den Abb. 3 und 4 ersichtlichen Weise wesentlich 
einfacher zu lósen versucht. Ein endgiiltiges Urteil 
iiber diese Vorrichtung kann noch nicht abgegeben 

werden.
Ais Fórderle itung  dienen in den Strecken guB- 

eiserne Rohre von 250 mm 1. W. und 14 mm Dicke, 
im Abbau selbst leicht ein- und auszubauende sowie zu 
bewegende diinnwandige Blechrohre.

Wahrend die Lange der PreBluftzufiihrungsleitung 
oder der Abstand der Aufgabevorrichtung vom Kom- 
pressor bei dem geringen Druckabfall schon ziemlich
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1. óstliche Teilsohle von Flóz Róttgersbank zu der Auf- 
gabevorrichtung. Hier' werden die Versatzberge der 
Fórderleitung zugefuhrt und darin von dem Luftstrom 
mit einer Oeschwindigkeit yon 50 60 m/s in den Ab- 
baubetrieb befórdert.

Augenblicklich werden zwei 40 m hohe Streben in 
dem 1,70 m machtigen Flóz Róttgersbank verblasen, 
das durch ein Bergemittel von 0,3 m in eine Ober- und 
eine Unterbank geteilt ist und dessen Hangendes aus 
stellenweise sehr ge-

Abb.3 . Ansicht der Aufgabevorrichtung von Heringhaus.

groB (1-2 km) werden kann, ist dic Lange der Fór- 
derleitungen begrenzt, und zwar nach den gemachten 
Erfahrungen auf etwa 300-400 m. Daruber hinaus 
sinkt die Blasleistung zu stark. Die Lange der Forder
leitung wird naturgemafi erheblich beeinfluBt vori der 
Anzahl der darin eingebauten Kriimmer, weil diese 
die Blasleistung stark yermindern.

Die Aufgabevorrichtung muB also mit dem Fort
schritt des Abbaus alle 300-400 m verschoben wer
den, was bei ihrer Einfachheit ohne Schwierigkeiten 
móglich ist, wahrend der Kompressor selbst jahrelang 
stehenbleiben kann, weil die Leitungsverluste vom 
Kompressor bis zur Aufgabevorrichtung 
bedeutungslos sind.

Das Blasversatzgut besteht aus 
Wasch- und Haldenbergen bis zu 80 mm 
KorngróBe. Fiir die bisherigen Blas- 
betriebe geniigen die vorhandenen 
Waschberge. Bei weiterer Ausdehnung 
des Verfahrens wird man mit den \erfug- 
baren Wasch- und Haldenbergen nicht 
mehr auskommen. Man kann dann das 
Versatzgut durch Sand und durch 
Schlackensand strecken, der sich auch 
ohne Zusatz gut verblasen liifit. AuBer
dem kann man die Klaubeberge iiber- 
tage auf 80 mm KorngróBe brechen.
SchlieBlich wird man dazu iibergehen, 
samtliche in der Grube bei der Aus- 
richtung und der Unterhaltung anfallenden Berge 
untertage zunachst auf 80 mm KorngróBe abzusieben, 
wobei schatzungsweise 50-60 o/o Blasgut anfallen wer
den. Aber selbst der Einbau von Brechwerken unter
tage vor der Aufgabevorrichtung wurde keine erheb
lichen Kosten und Schwierigkeiten bereiten.

Die ganze Anordnung der BIasversatzanlage ist 
aus Abb. 5 zu ersehen. Von dem auf der III. Sohle 
stehenden Kompressor verlauft die Luftleitung durch 
den 1. siidlichen, 15 m hohen Aufbruch iiber dic

brachem Schieferton 
besteht. Die Forder
leitung des untern 
Strebs ist augenblick
lich rd. 160 m lang 
und hat 1 Kriimmer, 
die des obern Strebs 
hat 3 Kriimmer bei 
130 m Lange. Der 
untere Streb wird ver- 
blasen mit einem Luft- 
druck von 0 ,1  —0,15 at 
bei einer Blasleistung 
von 35 — 40 Wagen

2. ós//. Teilso/i/etfS\
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Abb. 5. Anordnung der Blasversatzanlage.

Abb. 4. Schnitt durch die Aufgabevorrichtung 

von Heringhaus.

mit je 6001 Inhalt, wahrend die Blasleistung bei dem obern 
Streb trotz der kiirzern Leitung und eines Luftdruckes in 
der Leitung von 0,4-0,45 at wegen ihres ansteigenden 
Verlaufes und der eingebauten 3 Kriimmer wesentlich 
schlechter ist und je h nur 30-35 Wagen betragt.

Im Streb selbst werden ais Blasrohre diinn- 
wandige, billige Blechrohre von 4 m Liinge yerwandt, 
die ineinandergesteckt sind und leicht ab- und vor- 
gebaut werden kónnen. Ihre Lebensdauer betragt 
6 - 8  Wochen, wahrend die guBeiserne Tragleitung in 
ihren geraden Stiicken mehrere Jahre gebrauchsfiihig 
bleiben wird. Bisher war kcin Ersatz der Rohre er- 
forderlich und auch nur ein sehr geringer VerschleiB 
in ihnen festzustellen.

Die Geschwindigkeit des VerschleiBes wird in 
erster Linie durch die Beschaffenheit des Versatzgutes 
bestimmt. Asche, Sand und almliches hartes, scharf- 
kantiges Gut begiinstigen die Abnutzung, wahrend sie 
bei riąssen, tonhaltigen Waschbergen nur ganz gerihg 
ist. Starker macht sie sich an den Kriimmern geltend. 
Zur Behebung der hier aufgetretenen Schwierigkeiten
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sind Krummer eingebaut worden, in denen sich die am 
starksten verschIeiBcnden Teile auswechseln lassen. 
Die ursprtingliche Annahme, daB diesen Schwierig- 
keiten am besten durch dic Wahl von Krummern mit 
móglichst gro Bem Radius begegnet werden kónnte, hat 
sich ais falsch erwiesen. Die richtige Lósung scheint 
zu sein, das Versatzgut auf eine ebene, im Krummer 
so angeordnete Stahlplatte aufprallen zu lassen, daB 
die Abprallrichtung genau in der Richtung des andern 
Kriimmerschenkels vcrlauft.

Rohrvcrstopfungen kommen nur selten vor. Feine, 
fcuchte Waschberge neigen zwar zum Anhaften an 
den Rohrwandungen, jedoch lassen sich die Rohre 
durch eine gcschickte Mischung von groben und 
feinen Waschbergen leicht offen halten. Am besten 
sind grobkórnige Gruben- und Haldenberge zu ver- 
blasen.

Der Blasversatz hat sich bisher auf die in Abb. 5 
gekennzeichneten Flózflachen erstreckt, die rd. 400001 
Kohle enthielten.

Man kann annehmen, daB der ausgekohlte Hohl- 
raum in Floz Róttgersbank vor dcm Einbringen des 
Versatzes bei der schlechten, druekhaften Beschaffen- 
lieit des Gebirges um etwa 10 p/u durch Senkung des 
Hangenden verringert worden ist. 55-60 o/o des Hohl- 
raumes werden pneumatisch und 15°/o von Hand 
versetzt, und zwar mit den aus dem Floz und beim 
NachreiBen der Strecken fallenden Bergen. Bei dem 
Blasbetrieb in Floz Róttgersbank ist also mit einer 
Gesamtsenkung von 25-30 % zu rechnen, wahrend 
sie bei rei nem Handversatz unter gleichen V crhiilt- 
nissen etwa 50p'o betragt.

Dieser gute Versatz erfordert naturgemaB auch 
inehr Berge, und zwar wird der Bedarf 20-25o/o 
gróBer ais beim Handversatz sein. Kommt es nach 
Lage der Verhaltnisse weniger auf die Dichtigkcit des 
Versatzes an, dann hat man natiirlich die Mengen- 
bemessung der Berge ganz in der Hand.

Das Vcrsatzgut fliegt mit groBer Geschwindigkeit 
in den ausgekohlten Hohlraum hinein und fiillt ihn 
dicht aus. Der AbschluB nach den Strecken wird durch 
Bergemauern und Holzpfeiler, nach dem KohlenstoB 
durch versetzbare, an Stempelreihen angelehnte Holz- 
schilde bewirkt. Irgendeinc Behelligung der vor dem 
KohlenstoB arbeitenden Leute durch das Verblascn, 
etwa durch starken Luftzug oder durch Staubentwick- 
lung, tritt nicht ein, im Gegenteil, die Bewetterung 
wird durch die Blasluft erheblich verbessert, was einen 
fiir tiefe Gruben beachtlichen Vorteil bedeutet. Bei 
dem Austreten der Versatzberge aus dem Blasrohr 
gelegentlich auftretende Funken sind auch von der 
Bergbehórde ais unbedenklich bezeichnet worden, 
weil derartigc kaltc Funken Schlagwetter nicht zu 
ziinden vermógen und auBerdem das Auftreten von 
Schlagwettern in dem starken, dem frischen Wetter- 
strom des Hauptąuerschlages entnommenen Blasstrom 
ausgeschlossen ist.

Kosten des Verfahrcns.

Naehstehend sind die Kosten des Verfahrens je 
1113 verblasener Berge zusammcngestellt.

Die Stromkosten betragen bei einem PreBluft- 
druck von 0,5 at, dem eine Motorleistung von 185 kW 
entspricht und bei dem etwa 7000 in3 Luft je h ange- 
saugt werden, unter Annahme eines Strompreises von

185 ■ 0,04

0,106 Pf. Da erfahrungsgemaB 1 m3 Berge rd. 300 m3 
angesaugter Luft erfordert, stellen sich die Strom
kosten auf 300 0,106= 0,32 M/m3.

Dic Arbeiterkosten setzen sich wie folgt zu- 
sammen. Zur Bedienung der Blaseinrichtung sind
4 Mann erforderlich, und zwar 1 Mann zum Sturzen 
der Berge, 1 Mann zur Bedienung der Aufgabc- 
vorrichtung und 2 Mann im Streb zum Vor- und 
Abbau der Leitungen, zum Einbau der Bretterwaride 
und zum Versetzen der aus dem Floz und beim 
Streckenvortrieb anfallenden Berge. Der Kompressor 
selbst benótigt keine besondere Bedienung, weil seine 
An- und Abstellung durch den Warter des unmittel- 
bar daneben gelegenen Haspels erfolgt. Die Kosten 
je Arbeiter sind mit 1 2  M je Schicht eingesetzt, so 
daB die gesamten Arbeiterkosten 48 M je Schicht be
tragen. Verblasen werden in der Stunde 7000 : 300 

23 m3. Nimmt man an, daB die Blaseinrichtung in 
der Schicht 6  h in Betrieb ist, so werden in der Schicht 
6-23 138 nr1 verblasen, auf die 48 M Arbeiter
kosten entfallen, so daB sich 48:138 = 0,35 Mjm3 er- 
geben.

Die Instandsetzungskosten sind mit 500 M 
monatlich nicht zu niedrig angesetzt. In den 25 Ar- 
beitstagen des Monats werden in 3 Schichten taglich 
je 6  -23 m3 verblasen, so daB sich die Instand

setzungskosten auf --- 0,048 M /m 3 er-
2.0 • J - O • 2.0

rechnen.
Die Kapitalkosten, bestehend aus den An- 

schaffungskosten und den Betragen fiir Verzinsung 
und Tilgung, ergeben sieli aus der nachstehenden 
Zusammenstellung:

Beschaffung Verzinsung und T ilgung

JC % JC

Kompressor . . . 22 000 15 3200

M o t o r ...................... 12 000 10 1200

Luftleitung . . . 3 800 10 380

Fórderleitung . . 4 500 25 1120

Aufgabevornchtung 3 000 50 1500

Maschinenkammer 24 000 5 1200

zus. 8600

oder
8600

0,04 MjkW auf 1 m3 angesaugter Luft
7000

300-3.6.23 = 0 -0 6 9  ^ m - 
Auf 1 m3 Blasversatz entfallen also M

Stromkosten................... 0,32
Lohnkosten................... 0,35
Instandsetzungskosten . . 0,048
Kapitalkosten............ 0,069

mithin insges. 0,787

Demgegeniiber setzen sich die Kosten des bisher 
iiblichen Handversatzes aus folgenden Einzelbetragen 
zusammen, bei deren Berechnung von den nachstehen
den Erfahrungszahlen ausgegangen worden ist. Die 
Kohlengewinnung im 1 0 0 -m-Streb sei so eingeteilt, 
daB in der einen Schicht abgekohlt, in der andern ver- 
setzt wird, und zwar in der Weise, daB 2 Mann die 
Berge heranschaffcn und sturzen und 3 Mann die 
Berge im Streb versetzen und daB in der dritten 
Schicht 4 Mann dic Rutsche einsćhlieBlich des An- 
triebsmotors umlegen. Die Kosten je Arbeiter und 
Schicht sind mit 12 J l angenommen; die Versatz- 
leistungen erreichen durchschnittlich 10 Wagen oder
6  m3 je Mann und Schicht, die Kosten von 1000 m3 
PreBluft vor Ort mógen 3,60 M betragen.



432 G 1 ii c k a u f Nr. 14

Die Luftkosten belaufen sich bei einem stiind- 
lichen Luftverbrauch des Rutschenmotors von 250 m3 
auf 3,60 : 4 - 0,90 M. Die Versatzleistung der 
Rutsche betragt, wenn, wie iiblich, 2 Mann Berge 
kippen und 3 Mann im Streb die gekippten Berge ver- 
setzen, 5 • 6  = 30 m3 in der Schicht. Da die Rutsche 
in der Schicht nur 6  h lauft, werden stiindlich 30 : 6
- 5 m3 versetzt und fiir 0,90 : 5 0,18 M Luftkosten
verursacht.

Die Kosten je Arbeiter stellen sich bei 6  m3 
Versatzleistung je Mann und Schicht und 12 M Kosten 
je Arbeiter auf 12 : 6  = 2 M/m3.

Die Instandsetzungskosten einer Rutschen- 
einrichtung von 100 m Lange sind auf jahrlich 1500 M 
oder taglich 1500 : 300 5 M geschiitzt. Die Rut-
schenleistung betragt taglich 30 m3, so dafi sich die 
Instandsetzungskosten je m3 auf 5 : 30 0,166 M be
laufen. Hiervon hat man nur die Halfte, also 0,083 M 
einzusetzen, weil die Rutsche mit 50 o/o ihrer Leistung 
der Bergefórderung und mit 50 o/o der Kohlenforde- 
rung dient.

Die Kapitalkosten setzen sich zusammen:
100 m Rutsche 2000 Verzinsung/100 o/o 2000 M 
Rutschenmotor 600 M\ und Tilgung( 30o/0 180 M

zus. 2180 M
jahrlich oder 7,26 M taglich. Bei 30 m3 Tagesleistung 
verbleiben an Kapitalkosten 7,26 : 30 = 0,242 M/m3 
oder, da auch hier nur 50o/0 dem Bergeeinbringen zu 
belasten sind, 0 , 1 2 1  M.

Die Kosten des Handversatzes betragen also
an:

M
Lu ftkos ten ................. 0,18
Arbeiterkosten . . . .  2,00 
Instandsetzungskosten . 0,083 
Kapitalkosten . . . . 0,121 

zus. 2,384.

Man wird die Kosten fiir das Umlegen der Rutsche 
nicht mit 50 o/o den Kosten des Handversatzes zu- 
schlagen konnen, obwohl diese Verteilung an sich zu- 
treffend ware, weil die Rutsche in der einen Schicht 
dem Bergeversatz und in der andern der Kohlen- 
fórderung dient, denn auch nach der Einfiihrung des 
Blasversatzes kann auf die Schiittelrutsche zur Kohlen- 
abfórderung nicht verzichtet werden. Die Kosten fiir 
das Umlegen einer Rutsche von 100 m betragen, da ein 
Mann 25 m Schiittelrutsche einschlieBlich der Her
stellung des Motoranschlusses und der Verlegung der 
Luftleitung in der Schicht umlegen kann, 4 12= 48 M, 
wovon auf den Bergeversatz 24 M zu verrechnen sind, 
so dafi sich bei einer Tagesversatzleistung von 30 m3 
auf 1 m3 Bergeversatz der Betrag von 0,80 M ergibt.

1 m3 Handversatz kostet demnach 2,38 M gegen- 
iiber 0,78 M fiir 1 m3 Blasversatz, jener ist also mehr 
ais dreimal so teuer wie dieser.

Die praktische Auswirkung dieser starken Ver- 
billigung des Versatzes zeigt folgendes Beispiel. Eine 
Kompressoranlage, wie die beschriebene, vermag 
taglich, da sie in allen 3 Schichten arbeiten kann,
3 • 6  • 23 - 414 m3 Berge zu verblasen, wodurch 
414 ■ 0,78 - 322,92 M  Kosten entstehen. Dieselbe 
Menge wurde mit Handversatz eingebracht 414 ■ 2,38
— 985,32 M kosten. Die tagliche Ersparnis betragt also 
985,32 - 322,92 - 662,40 M. Dem Versatz von 414 m3 
entsprechen etwa 600 t Kohle. Mit 414 m3 Versatz- 
bergen kann ein Flózraum versetzt werden, aus dem

600 t Kohle gewonnen worden sind. Die Selbst- 
kostensenkung durch den Blasversatz betragt also
662.4 : 600 1,10 M je t Kohle.

Die Richtigkeit dieser Rechnung wird auch durch 
die in dem Blasbetrieb tatsachlich erzielte Leistungs- 
steigerung bewiesen. In Betrieben, die den Blasbetrie- 
ben gleichartig sind, werden mit Handversatz nicht 
mehr ais 6  Wagen entsprechend 3,3 t Hauerleistung 
erzielt, dagegen in den Blasbetrieben 8--9 Wagen oder 
4,4-4,95 t Leistung, d.s. 33-50o/0 mehr. Bei Kosten 
je Arbeiter von 12 M und einer Durchschnittsleistung 
bei der Kohlengewinnung von 3,3 t betragen die 
eigentlichen Kohlengewinnungskosten 12 : 3,3 = 3,70 
M/t. Steigt die Hauerleistung um 33o/0 von 3,3 auf
4.4 t, dann ermafiigen sich die Gewinnungskosten auf
12 : 4,4 - 2,73 M, also von 3,70 auf 2,73 oder um
0,97 M. Dieser Satz deckt sich ungefahr mit der oben 
errechneten Ersparnis, die durch den Blasversatz zu 
erzielen ist.

Bei einer Fórderung von 3000 t taglich oder 
9000001 jahrlich, wie sie auf der Schachtanlage Grim- 
berg angestrebt wird, wurden unter der Annahme, 
dafi nur 50 o/o der versetzten Berge geblasen werden
— ein Anteil von 80o/o wiirde ohne weiteres móglich 
sein —, 450000 ■ 1,10 495000 M jahrlich eingespart
werden.

Will man eine ganze Grube von 3000 t taglicher 
Fórderung auf Blasversatz umstellen, was fiir die 
beiden Schachtanlagen Grillo und Grimberg der Zećhe 
Monopol beabsichtigt ist, dann benotigt man, unter 
der Annahme, dafi mit einem Kompressor-Aggregat 
nur 600 t Kohle taglich versetzt werden konnen, 4-5 
derartige Aggregate, dereń Anschaffungskosten bis 
zur betriebsfertigen Aufstellung in der Grube auf 
50000 M zu veranschlagen sind.

Fiir Grillo und Grimberg sind statt je eines 
Kolbenkompressors 2 Kapselgeblase bestellt worden, 
weil diese bei mindestens gleichem Wirkungsgrade 
weniger Platz und Wartung benótigen und ihre Be- 
schaffung nur etwa halb so viel kostet wie die eines 
gleich starken Kolbenkompressors.

Die Ansaugleistung der bestellten Kapselgeblase 
betragt aber nicht 8000 m3/h, wie die des vorhandenen 
Kolbenkompressors, sondern 12000 m3/h. Welche
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Abb. 6. Vorrichtung der Floze Otto, Emil und Rudolf der 

Schachtanlage Grim berg zum  Pfeilerruckbau m it BIasversatz.

Blasmehrleistungen mit diesem Prefilufterzeuger zu 
erzielen sind, lafit sich im voraus nicht sicher 
beurteilen. Uberhaupt ist es erstaunlich, wie wenig 
die physikalischen Gesetze der pneumatischen Fórde
rung theoretisch erforscht sind, z. B. die Beziehungen 
zwischen Luftmenge, Luftdruck, Rohrdurchmesser, 
Aufgabemenge usw. Selbst die wenigen fiir diese
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Fórderverfahren bekannten Sonderfirmen stiitzen ihre 
im allgemeinen sehr geringen Erfahrungen fast allein 
auf praktische Yersuche. Ais sicher darf aber ange-

nommen werden, daB sich mit der anderthalbfachen 
Luftmenge erheblich mehr Berge in der Zeiteinheit 
verblasen lassen, daB also die Wirtschaftlichkeit des 
Verfahrens noch groBer, ais oben nachgewiesen, sein 
wird.

Man kann von einem Kompressor aus nicht gleich
zeitig 2 Betriebe verblasen, die Berge wurden durch 
die Leitung mit dem geringsten Widerstand fliegen, 
und die andere Leitung wiirde sich bald zugesetzt 
haben. Man muB also mit Hilfe einfacher Rohrweichen 
getrennte Leitungen nach den einzelnen Betrieben 
fiihren, wie es in Abb. 5 dargestellt ist.

Auf Grimberg sollen mit dem vorhandenen Kom
pressor zunaehst die 3 Streben von 40, 40 und 80 m im 
Flóz Róttgersbank in der bisherigen Weise weiter der- 
art verblasen werden, daB der Verhieb der Kohle nach 
der Feldes- oder Abbaugrenze hin erfolgt. Weitere 
von diesem Kompressor zu bedienende Blasbetriebe 
werden in den FIózen Otto, Emil und Rudolf von dem 
die III. und die IV. Sohle verbindenden Gesenk aus 
(Abb. 6 ) fiir Pfeilerriickbau mit Blasversatz vor- 
gerichtet.

Unter Verwendung der beiden neuen Kapsel- 
geblase soli dieses neue Verfahren ferner auf Grim
berg auf der IV. Sohle in Flóz Otto (Abb. 7) und auf 
Grillo auf der V. Sohle in der 2. óstlichen Abteilung 
in den FIózen Emil und Rudolf angewandt werden.

Abb. 8  zeigt das Profil durch diese, Abteilung, in dem 
die mit Blasversatz abzubauenden Teile der Flóze Emil 
und Rudolf gekennzeichnet sind.

Abb. 9 stellt das Wesen des neuen Abbauverfah- 
rens, des Pfeilerriickbaus mit Blasversatz dar. Von den 
in Abstanden von 110 m niedergebrachten 5Gesenken 
aus werden zuniichst im Flóz nach der Stunde im Ab- 
stand von 110 m streichende Strecken 300 m weit nach 
Westen — diese Grenze ist durch eine Gebirgsstórung 
bedingt — und 250 m nach Osten bis zur Abbaugrenze 
dieser Abteilung aufgefahren und hier durch Aufhauen 
miteinander verbunden. Die in dieser Weise zum Ab
bau vorgerichteten Flózteile enthalten bei 1 m Flóz- 
machtigkeit 550 • 520 1,3^ rd. 3700001 anstehender 
Kohle. Der Abbau soli von den Abbaugrenzen der 
Abteilung aus riickwarts, moglichst in breiter Front 
erfolgen, die Kohle in den Streben selbst in -Schiittel- 
rutschen befórdert und in den Fiillstrecken auf Fórder- 
bandern zum Gesenk gebracht werden.

Bei der Giite des Blasversatzes wird der Ab
bau in der geplanten Weise unbedenklich erfolgen
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Bandfórderung in der 2. óstlichen Abteilung,

V. Sohle, Schacht Grillo.

kónnen, ohne daB zu starkę Druckerscheinungen bei 
der gegenseitigen Annaherung der Streben sowohl im 
Abbau ais auch in den Querschlagen zu befurchten

sind. Trotzdem wird das 
Zusammentreffen der Stre
ben etwa 50 m seitlich von 
den Abteilungsąuerschlagen 
zweckmaBig verlegt. Der 
Verhieb in moglichst brei
ter Front nur in einer Rich
tung, und zwar in der Rich
tung nach der Grenze des 
Grubenfeldes hin, ist viel- 
leicht am richtigsten. Mit 
Hilfe des Blasversatzes 
wird sich die Zusammen- 
fassung des Abbaus so weit 
treiben lassen, daB man 
schlieBlich 1 Flóz, hóchstens 
2 Flóze gleichzeitig abbaut.
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Damit wird eine sehr weit gehende Vereinfachung und 
Verbilligung des ganzen Untertagebetriebes erreicht.

Andere Verfahren.

Maschinentechnisch ist die Móglichkeit gegeben, 
den Kompressor saugend anstatt blasend wirken zu 
lassen und ihn zum Fortsaugen der Kohle aus dem 
Streb zu verwenden, ein Verfahren, das bei klein- 
stuckig fallender Kohle unter IJmstanden groBe Vor- 
teile verspricht und dessen Durchfiihrung im Auslande 
bereits im groBen erfolgt ist1.

Kurz hingewiesen sei noch auf das Verfahren von 
O llrogge , dem Leiter der maschinentechnischen Ab- 
teilung der Zeche, nach dem die Versatzberge aus der 
Schiittelrutsche mit Hilfe von Druckluft in die aus- 
gekohlten Hohlraume geblasen werden. Es handelt

Abb. 10. E inblasen des Bergeversatzes mit PreBluft 

nach dem Verfahren von O llrogge.

sich also um eine Art von Versatzmaschine. Dem 
beschriebenen Verfahren, das auBer dem eigentlichen 
Versetzen in erster Linie die Befórderung der Versatz- 
berge von einer zentralen Aufgabestelle bis zum Streb 
und im Streb selbst bewerkstelligt, ist dieses Verfahren 
nicht gleichzusetzen.

Das Wesen des Ollrogge-Verfahrens lassen die 
Abb. 10 und 11 erkennen. In Abb. 10 stellt a eine 
Rutsche oder ein Fórderband dar, das an dem Berge
austrag das Blasrohr b triigt. Diesem wird durch dic 
Luftleitung c die zum Herausblasen des Versatzgutes 
notwendige PreBluft zugefuhrt. Das in Abb. 11 in 
groBerm MaBstabe wiedergegebene Blasrohr hat oben 
die Óffnung cl, durch die das Versatzgut iiber die 
Zunge e in den Luftstrom gelangen kann, der es mit

Abb. 11. Blasrohr von Ollrogge.

groBer Geschwindigkeit in den zu versetzenden Hohl- 
raum blast. Durch die Durchschnittsverengung / ent- 
steht eine injektorartige Wirkung, so daB an der 
Stelle cl keine PreBluft austreten kann. Die Zungc e 
ist beweglich angeordnet, damit sich das Verhaltnis 
von Luftmenge und Versatzgut beliebig andern laBt.

Zurzeit werden auf der Zeche auch mit diesem 
Blasverfahren eingehendc Versuche durchgefiihrt, 
durch die festgestellt werden soli, bei welchcn Ab- 
messungen und bei welchen Druckluftspannungen 
die giinstigsten Blasleistungen zu erzielen sind. Ober 
die Ergebnisse wird demnachst berichtct werden.

' G e o r g e :  A pneumatic coal-conveying plant, Iron Coal Tr. Rev. 1927, 

S, 671.

Auch dieses Verfahren bietet zweifellos be- 
deutende Vorteile. LaBt man aus einer Diise von 
38 mm Durchmesser PreBluft von 1 atii ausstrómcn, 
so werden mit dem so erzeugten Blasstrom ;wahr- 
scheinlich 20 m3 Berge je h verblasen werden kónnen. 
Aus einer Diise von 38 mm Durchmesser strómen aber 
bei 1 atii je h 1200 m:; angesaugtcr Luft aus, so daB 
bei 20 m3 Blasleistung je m3 Berge 60 m3 angesaugter 
Luft verbraucht werden. Bei PreBluftkosten von 
3,60 M je 1000 m3 entstehen also nur Luftkosten von

1000 0,216 M jc m3 Berge; das ist fraglos ein

auBerordentlich giinstiger Betrag. Wesentlich un- 
gunstiger stellt sich allerdings dic Wirtschaftlichkeit 
dieses Blasverfahrens dar, wenn man von folgender 
Betrachtung ausgeht: Eine Grube mit einer taglichen 
Forderung von 2000 t benótige je t 200 m3 PreBluft 
oder 400000 : 24 rd. 16000 m3/h. LiiBt man dic 
Schwankungcn der PreBluftverbraucher in den ein
zelnen Stunden des Tages unberucksichtigt, dann 
beansprucht eine derartige Blasversatzeinrichtung 
1200 : 16000 7,5 ®/o der gesamten Kompressor-
lcistung. Daher erscheint die Bcfurchtung ais gerecht- 
fertigt, daB die umfangreichcre Anwendung dieses 
BIasversatzverfahrens entweder erhebliche Nachteile 
fiir die gesamte PreBluftwirtschaft untertage im 
Gcfolge hat oder aber eine starkę VergróBerung 
der PrcBluftcrzeugungsanlagen iibertage erforderlich 
macht.

Zusammenfassung.

Das beschriebene Blasversatzverfahrcn stellt einen 
bedeutsamen bergtcchnischen Fortschritt dar, dessen 
Grófic in der Leistungssteigerung bei der Kohlen
gewinnung um 3 0 - 4 0 'und in einer Erniedrigung 
der Selbstkosten um 1-1,10 M je t Kohle iiberzeugend 
zum Ausdruck kommt. Das Verfahren ermóglicht die 
auBerste Zusammenfassung des Abbaus, wahrend 
dessen Fortschreiten bisher die Unmóglichkeit der 
rechtzeitigen Nachfiihrung des Bergeversatzes bald 
eine Grenzc setztc. Der Abbau schwacher Flózc in 
flacher Lagerung wird vieifach nur mit Blasversatz 
móglich und wirtschaftlich sein. Die Gute des Ver- 
satzes ist dem Handversatz weit iiberlcgcn, was sich 
im Abbau selbst und in den Abbaustrecken in einer 
Ersparnis an Holz- und sonstigen Materialkosten so
wie an Lohnkosten auswirken inuB. Ubertage wird 
der Versatz eine Verringcrung der Bergschaden zur 
Folgę haben. Die Móglichkeit einer beliebig raschen 
Einbringung des Versatzes gestattet dic beste Aus- 
nutzung des Gebirgsdruckes fiir die Hereingewinnung 
der Kohle. Die starkę Zusammenfassung des Abbaus 
erlaubt, die gesamte Kohlengewinnung auf wenige 
Betriebe zu beschriinken, was neben vielen andern 
groBen Vorteilen vor allem die Verwendung der bei 
Bewegung groBer Mengen auBerst wirtschaftlichen 
Fórderbiinder rechtfertigt.

Bei dem beschriebenen Blasverfahren handelt es 
sich um den ersten derartigen Versuch, der ais durch
aus gelungen bezeichnet werden kann und dessen 
Ausbau weitere, heute noch nicht zu iibersehende 
Vorteile zu bringen rerspricht.
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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 i e g m a n n ,  Essen.

(SchluB.)

Die Waschflussigkeit.

Auf jeder der geschilderten Anlagen war nicht 
nur das Ammoniakwasser, sondern auch das zum 
Waschen verwandte Benzol verschieden. Es liegt aber 
auf der Hand, daB es auBerordentlich wichtig ist, 
welche Art von Benzol zum Waschen benutzt wird, 
denn die Hauptleistung bei dem beschriebenen 
Phenolgewinnurtgsverfahren besteht ja in dem Uber- 
destillieren des Benzols, wobei dieses so gut wie rest- 
los vom Phenol befreit werden soli.

Beschaffenheit der W aschflussigkeit.

Das Waschergebnis hiingt wesentlich davon ab, 
daB ein phenolfreies Benzol verwandt wird. Im Be- 
triebe hat sich ergeben, daB der Phenoigehalt des 
Benzols unter 0,5 g/l bleiben muB. Auf der Henrichs- 
hiitte in Hattingen, wo die Oberdestillierung des 
Benzols mit Abdampf erfolgte, war man bestrebt, ein 
moglichst leicht siedendes Benzol zu verwenden. Das 
Benzol hatte einen Siedepunkt von 77,5°; bis zu 80IJ 
gingen 44»/o und bis zu 85° 96»/o iiber. Die Aus
waschung mit diesem Benzol war gut. Es besteht nur 
die Gefahr, daB bei hóhern Waschtcmperaturen (70°) 
schon zu groBe Verluste durch Verdunstung eintreten. 
Auf der Anlage in Dorstfe ld wurde zunachst mit 
einem sogenannten Vorlaufbenzol gearbeitet, womit 
man ebenfalls ein befriedigendes Waschergebnis er
zielte. Da hier jedoch die Temperaturen, besonders 
wahrend des Sommers, sehr hoch waren, muBte man 
spiiter von seiner Benutzung Abstand nehmen und zu 
einem normalen 90er Benzol iibergehen.

Bei der Anlage Mathias Stinnes findet ein 
ungereinigtes 90er Benzol Verwendung, da sich bei 
der fortwahrenden Destillierung von selbst ein reines 
Erzeugnis ergibt. Die leichten Teile des Benzols gehen 
durch die Entliiftung fort und werden hier durch 
Kiihlcr niedergeschlagen und so więdergewonnen. Die 
schweren Teile des Benzols bleiben bei der Destillation 
in den rohen Phenolólen, und deshalb bildet sich von 
selbst eine enge Fraktion des Benzols, dereń Zusam
mensetzung wahrend des dauernden Betriebes gleich- 
bleibt. Das mit dcm Wasser in Lósung fortgefuhrte 
Benzol hat dabei dieselbe Beschaffenheit wie das zum 
Waschen benutzte. Namhafte Teile der verwandten 
Waschflussigkeit gehen also nicht verloren. AuBerdem 
liat man festgestellt, daB sich Benzol in kaltem Wasser 
weniger lóst ais in warmem und daB das hóher- 
siedende Benzol ebenfalls weniger in Wasser lóslich 
ist ais niedrig siedendes. Von diesem Gesichtspunkt 
ist auch fur die Anlage auf der Zeche Konig Ludwig 
mit gutem Erfolg ein Benzol gewiihlt worden, das 
schon beinahe dem Toluol entspricht und folgende 
Zusammensetzung zeigt: bis 1 0 0 ° gehen iiber 15°/o, 
bis 110“ 7 4 0 /0 , bis 114,5° 90 o„ und bis 118° 95%.

Unterschiede zwischen der Leistung der ver- 
schiedenen Benzole konnten nicht festgestellt werden, 
und zwar hauptsiichlich wohl deshalb nicht, weil die 
Waschflussigkeit in keinem der geschilderten Falle bis 
an die Grenze ihrer Leistung ausgenutzt wurde. Die 
Anstellung eines Vergleiches ist im iibrigen auch des
halb schwierig, weil der verschiedene Pyridingehalt

dabei beriicksichtigt werden muBte. Im Extraktions- 
benzol findet sich immer etwas Pyridin, das aus dcm 
Wasser herausgelóst wird. Diesem Pyridingehalt ist es 
wohl zu verdanken, daB die Extraktion besser verlauft, 
ais sich nach den Versuchen mit reinem Benzol er- 
warten lieB. Fiir die Anlage auf den Jacobischach- 
ten hatte Dr. Raschig vorgeschlagen, von vornherein 
Toluol zu nehmen und zu versuchen, bei moglichst 
hoher Temperatur damit auszuwaschen. Verwandt 
wurde hier ein Toluol mit einem Siedepunkt von 105° 
und folgenden Kennzahlen. Es gingen iiber bis:

°c % °C o/o

1 1 0 28 130 94
115 74 150 96
1 2 0 86 170 98

Es handelt sich also um ein nicht sehr scharf abge- 
nommenes Erzeugnis, wie es auf der Kokerei anfallt. 
Wenn auch die Lósungsmóglichkeit eines solchen 
Waschmittels wic Toluol im Ammoniakwasser etwas 
geringer ist, so ergeben sich doch beim Betriebe damit 
erhebliche Schwierigkeiten. Fiir die scharfe Trennung 
des Toluols vom Phenol braucht man sehr viel mehr 
Dampf ais bei der Vcrwendung von Benzol. AuBerdem 
muB der Betrieb weit sorgfaltiger gehandhabt werden, 
weil die Siedepunkte von Toluol und Phenol naher 
beicinander liegen. Da iiber die Verwendung des 
Toluols zum Auswaschen des Phenols keine Er
fahrungen vorlagen, wurden mit dem zur Verfiigung 
stehenden Ammoniakwasser Auswaschversuche im 
Laboratorium angestellt, die ergaben, daB ein 
90«/oiges Benzol besser auswascht ais Toluol. Im  Be
triebe trat dieser Unterschied in der Leistung nicht in 
Erscheinung, weil man auch hier die Grenze der 
Leistungsfiihigkeit des Waschmittels noch nicht er- 
reichte.

Das Auswaschen mit Toluol ist aber schlieBlich 
auch aus einem andern Grunde aufgegcben worden. 
Der wichtigste Grundgedankc des Hauptpatentes ist, 
daB man das Ammoniakwasser an einer Stelle des 
Betriebes mit Benzol waschen soli, an der Lósungs- 
verluste der Waschflussigkeit praktisch nicht in Be- 
tracht kommen, namlich vor den Abtreibern der 
Ammoniakfabrik. Die mit dem Wasser in Lósung fort- 
gefiihrten Benzolmengen miissen in diesem Falle bei 
der Abtreibung des Ammoniaks mit durch den Ab- 
treiber und durch den Siittiger wieder zuriick in die 
Gasleitung gelangen. Bei der Auswaschung des Leicht- 
óls werden dann auch diese Benzolmengen wieder- 
gewonnen, natiirlich entsprechend dem Wasęhyer- 
mógen der Waseher. Bei der Verwendung von Toluol 
ist nun zu befiirchten, daB das Toluol nicht mit de;m 
Ammoniak zusammen abgetrieben wird, sondern mit 
dem Abwasser der Kolonne ablauft und seinen Weg 

in den Vorfluter niinmt.

Bei den verschiedenen Untersuchungen des Ab- 
wassers der Kolonnen wahrend des Betriebes der 
Phenolanlagen hat man festgestellt, daB bei Kolonnen, 
die liingere Zeit nicht gereinigt worden sind, die 
Gefahr besteht, daB Teile des Benzols, besonders die
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schwersiedenden, mit dem Wasser verlorengehen. 
Wenn es sich hier auch nur um Spuren handelt, -die 
praktisch nicht ins Gewicht fallen, so wurde doch bei 
der Verwendung des hóhcrsiedenden Toluols der 
Verlust an Waschfliissigkeit sehr erheblich werden 
konnen.

M itte lbare W iedergew innung der Wasch- 
flussigkeit.

Die Frage: Wie verhalt sich die Waschfliissigkeit 
bei diesem ganzen Vorgang, bei dem eine vor- 
handene Umlaufmenge dauernd zum Waschen benutzt 
und durch Destillation wieder aufnahmefahig gemacht 
wird? spielte bei den ganzen Versuchen eigentlich die 
Hauptrolle. Im besondern galt es, festzustellen, welche 
Mengen der Waschfliissigkeit vom Wasser aufgenom- 
men werden, welchen Weg sie machen und in 
welchem Grade sie ais wiedergewonnen zu betrachten 
sind. Nachdem man zunachst nur fiir die Lósung des 
Benzols im Wasser einen Wert gefunden hatte, der 
dem im Schrifttum fiir reines Wasser angegebenen 
entsprach (etwa 0,6-0,7 g/l), muBte man einsehen, 
daB dieser Wert fur Ammoniakwasser nicht stimmen 
konnte, weil der betriebsinaBige Abgang von Benzol 
aus der Anlage, umgerechnet auf durchgesetzes 
Wasser, erheblich gróBer war. Da durch die Ent- 
liiftungen der Vorrichtungen nach Einbau der Kuhler 
Benzolgase nicht mehr entweichen konnten, muBte 
man den Verlust im abgehenden Wasser suchen. Erst 
nachdem man ein besonderes Verfahren fiir die Be- 
stimmung des Benzols im Wasser gefunden hatte, 
gelang es, den betriebsmaBigen Verlust mit dem durch 
Analyse festgestellten in Einklang zu bringen. Nun
mehr ergab sich, daB, je besser das Benzol mit dem 
Wasser in Beriihrung kam, desto gróBer auch die im 
Wasser gelóste Benzolmenge war. Bei einem guten 
Waschergebnis muB man damit rechnen, daB 1,2 bis
1,4 g Benzol im Ammoniakwasser bleiben. Bei einem 
Wasserdurchsatz von 120-150 m3;/24 h werden daher 
taglich aus der Anlage 140-200 kg Benzol fortgefiihrt, 
iiber dereń Verbleib man sich Rechenschaft geben 
muB. Durch eine groBe Reihe von Untersuchungen 
auf den einzelnen Anlagen und unter den verschieden- 
sten Verhaltnissen hat man nun nachweisen konnen, 
daB das Benzol tatsachlich den Weg nimmt, der die 
Voraussetzung fiir die Anwendung des ganzen Paten- 
tes iiberhaupt bildet. Das Benzol findet sich sowohl 
in den Abtreiber- ais auch in den Siittigergasen wieder 
und ist auch im Vollgas anzutreffen. Mit welchem 
Erfolg es praktisch wiedergewonnen wird, hangt 
natiirlich von den Betriebsverhaltnissen auf den ein
zelnen Kokereien ab. Mit einem gewissen Verlust, 
etwa entsprechend dem Waschergebnis der Leicht- 
ólwascher, muB inan natiirlich immer rechnen. Der 
Versuch, durch genaue Bestiminung des Ausbringens 
an Benzol in der Benzolfabrik vor dem Beginn und 
wahrend des Betriebes einer Entphenolungsanlage 
den durch diese hervorgerufenen Zuwachs an Benzol 
praktisch zu ermitteln, hat sich ais nicht durchfiihrbar 
erwiesen, weil die Schwankungen des Ausbringens in 
der Benzolfabrik gewóhnlich schon so erheblich sind, 
daB die aus der Phenolanlage stammenden, verhaltnis- 
maBig kleinen Mengen nicht mit irgendwelcher 
Genauigkeit festgestellt werden konnen.

Ein Beispiel, welchen Weg das Benzol nimmt, 
bietet die Anlage auf der Zeche Mathias Stinnes. Hier 
wird das Ammoniak nicht in Form von Salz gewon-

nen, sondern nur konzentriertes Ammoniakwasser her- 
gestellt. Auf diesem scheidet sich eine Ólschicht ab, 
das sogenanntc Ammoniakól, das wahrend des Be
triebes der Phenolanlage zu etwa 50% aus Benzol 
besteht. Wenn auch somit das Benzol unmittelbar 
wiedergewonnen wird, verbleibt doch ein gewisser 
Verlust, weil sich die urspriingliche Menge nach ge- 
nauer Aufnahme durch Wagen nicht wieder erreichen 
laBt. Der Verlust betragt, bezogen auf die durch- 
gesetzte Wassermenge, 0,5-0,6  g/l oder 0,1—0,15 o/0 
von der in 24 h uberdestillierten Benzolmenge, was 
bei einem Rohbenzolpreis von 30 Pf./kg einem Be
trage von taglich 15-18 M entspricht, der im Hinblick 
auf die sehr betrachtliche Leistung der Destillation nur 
gering ist und von dem Verfahren ohne weiteres 
getragen werden kann, ohne daB es dadurch etwa 
unwirtschaftlich wiirde.

Unm itte lbare W iedergew innung der Wasch- 
fliissigkeit.

Mit der Wiedergewinnung des Benzols kann man 
nur dann rechnen, wenn das entphenolte Wasser in 
geschlossener Leitung unmittelbar auf die Ammoniak- 
abtreiber gelangt. Das ist aber nicht iiberall der Fali, 
besonders dann nicht, wenn beim indirekten Verfahren 
nur das Kondensat gewaschen wird. Auf der Zeche 
Dorstfeld liegen die Verhaltnisse z. B. so, daB das ge- 
waschene Kondensat zunachst in eine Grube zuriick- 
flieBt, aus der es dann Pumpen iiber die Gaswascher

______Be/7£o//7#///ęes err/p/jesro/fes ę&sru&sser
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Abb. 8. Anlage zur G ew innung  von Benzol aus Ammoniak

wasser nach W eindel.

schicken. Das angereicherte und mit Ruhrwasser ver- 
setzte Ammoniakwasser gelangt wieder in eine Grube 
und wird von hier auf den Hochbehalter gepumpt. 
Erst von da aus lauft es zur Ammoniakfabrik. Auf 
diesem langen Wege sind so viele Stellen, an denen 
sich das Benzol verfliichtigen kann, daB nicht mit noch 
nennenswerten Mengen im Abtreiber zu rechnen ist. 
Um auch fiir solche Falle die Waschfliissigkeit nicht 
zu verlieren, hat man nach Wegen gesucht, das
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Benzol in der Entphenolungsanlage unmittelbar 
wiederzugewinnen. Das von Dr. W eindel vor- 
"geschlągene Verfahren lag eigentlich auf der Hand, 
nachdem man die Erfahrungen mit der Bestimmung 
des Benzols im Wasser gemacht hatte. Wenn sich 
das Benzol beim Ablassen des Wassers aus der 
warmen Entphenolungsanlage so schnell vęrfliichtigt, 
.braucht man hierbei nur etwas nachzuhelfen, um auch 
dic letzten Reste aus dem Wasser auszutreiben und 
die dabei cntstehenden Gase aufzufangen und nieder- 
zuschlagen. Dieser Gedanke liegt auch der in Abb. S 
wiedergegebenen Einrichtung zugrundc, die auf der 
Zeche Dorstfeld im AnschluB an die Entphenolungs
anlage betrieben worden ist. Das mit Benzol in Be- 
riihrung gewesene Wasser gelangt nach Vorwarmung 
durch den Warmeaustauscher a auf den Abtreiber 
wobei es auf groBe Oberflache gebracht und das im 
Wasser eingeschlossene Benzol beim Durchrieseln von 
einem Einbau zum andern entspannt wird. Durch Zu- 
satz von ein wenig direktem Dampf oder eine einfache 
Vorwarmung laBt sich die erforderliche Temperatur 
von etwa 75° leicht aufrechterhalten; auBerdem wird 
durch den Kompressor c Luft von unten her in den 
Abtreiber hineingedriickt, die durch das Wasser auf- 
steigt und die Benzoldampfe mit fortfuhrt. Die auf
steigenden Gase werden in den Ktihler cl geleitet und 
niedergeschlagen. Sie strómen in den Scheidebehal- 
ter e, wo sich waBriges Kondensat und Benzol 
trennen. Das ammoniakhaltige Kondensat flieBt zur 
Anlage zuriick und das Benzol wieder in den Lager- 
behalter. Dic bis zu einem gewissen Grade dauernd 
mit Benzol gesattigte Luft geht zum Kompressor zu- 
riick und wird von neuem durch den Abtreiber ge- 
schickt, bleibt also im Kreislauf, so daB hier keinerlei 
Verluste zu befiirchten sind. Die Anlage arbeitet sehr 
gut; man findet bei ihrer richtigen Bemessung den 
gesamten Abgang von Benzol an dieser Stelle wieder. 
Die Untersuchung des Benzols hat ergeben, daB es 
dieselbe Zusammensetzung wie das Waschbenzol auf- 
weist. Will man die Dainpfkosten sparen, so kann man 
auf die Vorwarmung yerzichten, muB dann aber etwas 
mehr PreBluft zufuhren und gewinnt nicht mehr 95 o/o 
des im Wasser enthaltenen Benzols, sondern nur noch 
etwa 80 o/o zuriick. Hat das zulaufende Wasser also 
noch einen Gehalt von 1,4 g/l Benzol, so bleiben im 
ersten Falle weniger ais 0,1 g/l, im zweiten 0,28 g/l 
gelóst. Dieser Rest nimmt den Weg iiber Abtreiber 
und Sattiger in das Gas und wird in der Benzolfabrik 
wiedergewonnen.

Auch die Firma Koppers hat fiir die unmittelbare 
Wiedergewinnung einen Vorschlag gemacht, der, 
wenn auch in kleinerm MaBstabe, auf der Zechc 
Mathias Stinnes erprobt worden ist. Der Gang des 
Verfahrens ist wie folgt. Das von der Entphenolungs
anlage ablaufende Wasser wird noch einmal durch 
einen Wascher geleitet und mit einem Schweról ge- 
waschen, das sich sehr stark mit dem Waschbenzol 
anreichern, also sehr lange zum Waschen benutzen 
laBt. Dann muB das Leichtbenzol hieraus in der 
Benzolfabrik abgetrieben werden. Da das Abtreiben 
nur gelegentlich zu erfolgen braucht, kann man eine 
fiir solche Zwecke immer vorhandene Destillierblase 
der Benzolfabrik dazu verwenden. Bei der Wahl eines 
geeigneten Waschóls entstehen keinerlei Ólverluste im 
Wasser, und es gelingt auf diese Weise, das Wasser 
bis zu einem Restgehalt von 0,4-0,5 g vom Benzol zu 
befreien.

Da diese Anlagen zur Wiedergewinnung des 
Benzols nur geringen Aufwand erfordern, ist es zu 
iiberlegen, ob man nicht von vornherein eine solche 
Einrichtung mit vorsieht, die den Vorteil bietet, 
daB man von den Zufalligkeiten des Betriebes ider 
Ammoniak- und Benzolfabrik unabhangig wird. Die 
Kosten fiir die Wiedergewinnung betragen etwa 
3-5 Pf. fur 1 kg Benzol.

Das gewonnene Rolipltenolól.!

Der Wert des bei der Benzolauswaschung anfallen- 
den Erzeugnisses richtet sich nach seiner Zusammen
setzung. Nach den Vorversuchen wuBte man, daB 
auBer Phcnol auch noch ein gewisser Teil der Im 
Ammoniakwasser enthaltenen Pyridinbasen mit- 
gewonnen wurde. Praktisch ist dieser Anteil aller- 
dings geringer geblieben, ais man erwartet hatte.

Beim Auswaschen eines Aminoniakwassers mit 
3,2 g Phenol je 1 auf einen Restgehalt von 0,8 g/l 
fallen 75°/o =* 2,4 kg Phenol auf 1 m3 durchgesetztes 
Wasser an, d. h. bei 125 in3 Wasser in 24 h z. B. 300 kg. 
Tatsachlich ist die gewonnene Menge immer noch 
etwas gróBer, weil meist das Benzol nicht rcstlos ab
getrieben wird und anderseits auch eine erhebliche 
Menge im Wasser enthaltener Ole und tecriger Stoffe 
vom Benzol mit ausgewaschen wird. Das gewonnene 
Erzeugnis ist also nicht rein, d. h. nicht 100-, sondern 
hóchstens 60-80 o/o ig. Auch bei den Anlagen, in denen 
das Wasser weitgehend vorgereinigt und dann erst 
gewaschen wird, laBt sich ein vól!ig reines Produkt 
nicht erzielen. Die beste Vorreinigung hat zurzeit dic 
Anlage Kónig Ludwig. Durch sorgfaltige Destilla- 
tion gelingt es hier, ein 85o/0iges Phenolól her- 
zustellen, das folgende Zusammensetzung hat:

o/o
Phenol............................................ 85
Benzol............................................ 6
P y r id in ........................................4
T e e r .............................................5

100

Das Erzeugnis von der Zeche Mathias Stinnes 
weist eine ahnliche Zusammensetzung auf:

o/o
P h e n o l ....................................... 75
Benzol............................................ 15
P y r id in ........................................4
T e e r ........................................______ 6

100

Der Phenolanteil darin besteht aus folgenden Be-
standteilen:

%
Karbolsaure...................................21
Orthokresol...................................40
Metakresol...................................9
Parakresol und hóhere Homologen__30

1 0 0

Das Erzeugnis der Zeche Dorstfeld hat eine ahn
liche Zusammensetzung, jedoch eine etwas geringere 
Bewertung gefunden. GróBere Mengen sind hier im 
Gegensatz zu den beiden vorher genannten Anlagen 
nicht hergestellt worden. Auf der Kokerei der Jacobi- 
schachte hat der Phenolanteil nur 45-55 o/0 betragen, 
was mit dem starken Gehalt des Ammoniakwassers 
an teerigen und óligen Stoffen zusammenhangt.
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Das in den Versuchsanlagen gewonnene Roh- 
phenolól ist sehr gut verkauflich und bereits wert- 
vo!ler a!s Rohbenzol (zurzeit ungefahr 30 Pf./kg). Ent- 
sprechend seinem hohen Phenolgehalt verdient es den 
Namen Phenolol mit Recht. Wie weit seine Zu- 
sammensetzung durch den Grad der Auswaschung aus 
dem Wasser bestimmt wird, bedarf noch der Fest
stellung durch weitere Untersuchungen. Es ist jedoch 
anzunehmen, daB der wertvo!lste Teil des Phenols, 
die Karbolsaure, wegen ihrer gróBern Wasserlóslich- 
keit schwerer auszuwaschen ist ais die Reihe der 
Kresole, so daB der im Wasser verbleibende Rest
gehalt an Phenol wahrscheinlich in der Hauptsache 
aus Karbolsaure bestehen wird. Man kann also den 
Wert des Erzeugnisses unter Umstanden durch eine 
geringe Verbesserung des Waschergebnisses wesent
lich erhóhen.

Ferner ist die Frage noch offen, wieviel von dem 
Pyridingehalt des Wassers im Phenolol mit anfallt. 
Untersuchungen auf einigen Anlagen haben er
geben, dafi in einem Falle 0,30 g, in einem andern Falle
0,126 g in 1 1 Arnmoniakwasser enthalten waren. Man 
fand aber auch Werte von 0,06 g/l. Von diesem Pyri
dingehalt konnten bei der Benzolauswaschung ;im 
besten Falle nur 25»/o gewonnen werden. Der Gehalt 
des Phenolóls an Benzol ist verhaltnisinafiig willkur- 
lich. Nachdem sich herausgestellt hat, daB der Preis 
fiir das gesamte Erzeugnis etwa dem fiir das ver- 
wandte Waschbenzol entspriclit, wird man keine be
sondern Anstrengungen zur Verringerung des Benzol- 
gehaltes machen, wenn dadurch etwa aufiergewóhn- 
lich hohe Dampfkosten erwaclisen.

Der Wert des gewonnenen Erzeugnisses ist fiir die 
Wirtschaftlichkeit des gesamten Verfahrens ausschlag- 
gebend. Fiir eine Anlage mit 125 m3 Wasser in 24 h 
und einem Phenolgehalt von 3,2 g/l ergibt sich unter 
Zugrundelegung der fiir die Anlage Mathias Stinnes 
ermittelten Zahlen folgende Wirtschaftlichkeitsberech- 
nung.

1. Leistung der Anlage. 125 m3 Ammoniak- 
wasser in 24 h werden mit 31 m3 25°/o Benzol ge- 
waschen und der Phenolgehalt von 3,2 g/l wird auf
0 ,8  g herabgesetzt, so dafi man 2,4 g je 1 Durchsata 
erhalt.

2. Die E innahmen errechnen sich aus dem Preis
von 30 Pf. fiir ein 75»/oiges Phenolol. 2,4 kg auf 1 m3 
Wasser ergeben in 24 h 300 kg 100o/oiges oder 400 kg 
75»/oiges Phenolol. Die Einnahmen betragen daher 
taglich 400-0,3 120 JL

3. Fiir die Ausgaben sind folgende Preise maB- 
gebend: 1 t Dampf 2,70 M>, 1 t Rohbenzol 280 M, 
1 kWh 0,05 JL  Die Ausgaben setzen sich zusammen 
aus:

a) Betriebsausgaben: Jb
Dampfverbrauch 8  t • 2 , 7 ......................... 21,60
Kraftverbrauch durch Pumpen . . . .  2,00
Benzolverlust im Wasser 0,5 g/l = 62,5 kg 17,50
Benzol im Phenolol, 15 °/o - 60 kg . . . 16,80
Lohne . .................................................. 8,00
Unterhaltungsarbeiten.........................  1,10

67,00
b) Verzinsung und Tilgung, 15 % von

50000 J 6 ........................................ rd. 20,50

Gesamtausgabe 87,50 

Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von 120 M 
gegenuber.

Die vorstehenden Zahlen sollen nur einen Anhalt 
geben, mit welchen Uberschiissen eine gut arbeitende 
Anlage iiberhaupt rechnen kann. Die auf den Ver- 
suchsanlagen gewonnenen Erfahrungen (s. die Uber
sicht auf Seite 400) lassen erkennen, daB die Her- 
stellungskosten fiir 1 t Phenolol sehr verschieden sein 
kónnen. Sie hangen von den Betricbsverhaltnissen, in 
der Hauptsache von den aufgewendeten Dampfmen- 
gen und den verschiedenen Kosten des Dampfes ab.

Phenolol oder Plienolatlauge.

Aus der Kostenzusammcnstellung gelit hervor, 
daB der Dampfverbrauch zum Abdestillieren des 
Benzols die Hauptausgabe bildet. Deshalb war von 
vornherein vorgesehen, auch das andere Verfahren zur 
Regenerierung des Benzols, namlich das Waschen mit 
Natronlauge, zu priifen, bei dem die Dampfkosten fort- 
fallen. Aus diesem Grunde kann man hier zum Waschen 
einegróBere Benzolmenge verwenden; allerdings miifite 
sich an das Auswaschen des Benzols mit Natronlauge 
eine besondere Einrichtung zur Gewinnung der 
Pyridinbasen anschlieBen. Eine Berechnung dieses 
»Verfahrens iiber Natronlauge« ergibt dann eine 
hóhere Wirtschaftlichkeit; der Grofiversuch muli 
jedoch erst zeigen, wieweit die Rechnung mit den 
Bctriebsergebnissen ubereinstimmt. Auf der Zeche 
Mathias Stinnes ist nach Durchfiihrung einiger Vor- 
versuche zu diesem Zweck ein von der Firma Koppers 
vorgeschlagener neuer Wascher aufgestellt worden. 
Aus einer amerikanischen yeróffentlichung1 ist be
kannt, daB man dort bereits seit langerer Zeit nacli 
diesem Verfahren betriebsmiiBig und, wie es scheint, 
mit gutem Erfolg arbeitet. Allerdings wird von dem- 
selben Verfasser spater empfohlen, nicht Motoren- 
benzol, sondern leichte Teeróle zu verwenden. Aus 
der Bcgriindung dazu geht hervor, dafi beim Betriebe 
der amerikanischen Anlage ahnliche Schwierigkeiten 
aufgetreten sind wie bei derjenigen auf der Zeche 
Mathias Stinnes2. Hier ist es nach den ersten Ver- 
suchsergebnissen gelungen, eine 30<>/oige Natronlauge 
auf 40 o/o mit Phenol anzureichern. Der Wert des 
Erzeugnisses liifit sich jedoch noch nicht angeben und 
daher auch iiber die Wirtschaftlichkeit kein end- 
giiltiges Urteil fallen.

Fiir die Frage, welchen Weg man bei der 
Gewinnung der Phenole gehen soli, sind aber nicht 
nur die reinen Herstellungskosten, sondern ebenso- 
sehr die Absatzmóglichkeit und der erzielbare Preis 
maBgebend. Dieser Punkt ist besonders wegen der 
Zusammendrangung der Kokereien im Emschergebiet 
wichtig. Ais Abnehmer fiir die Plienolatlauge kommen 
nur wenige Stellen in Betracht, und das Erzeugnis 
vertnigt keine hohen Frachtkosten. Bei einer allge
meinen Einfiihrung des Verfahrens im Emschergebiet 
wurden dem Abnehmer so grofie Mengen Atznatron 
angeboten werden, dafi dafiir keine Verwendung be- 
stande, da bei der Herstellung der reinen Phenole 
die nach der Zersetzung der Kohlensaure entstehendc 
Sodalauge kaustifiziert und wieder in den Prozefi 
zuriickgeleitet wrird. Man muB daher bei der Ent- 
scheidung, welches Verfahren am zweckmafiigsten ist, 
auch die Abnehmer hóren und sich mit ihnen ver- 
stiindigen. Jedenfalls kann man nicht damit rechnen,

1 C r a w f o r d :  Conveming eliraination andrecovery ol phenols from 

crude ammonia liąuors, The Blast Furnace and Steel Plant 1926, S. 112 und 154.

2 Chem. Z g . 1927, S. 796.
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daB die mitgclieferte Lauge auch mitbewertet wird. 
An Stelle der Dampfkosten wurden also Kosten fur 
die Lauge entstehen. Diese laBt sich aber nur in 
konzentrierter Form verwenden, weil es sonst nicht 
gelingt, sie geniigend mit Phenol anzureichern. Jeden- 
falls haben die mit dem Absatz der Phenolatlaugen 
aus den Benzolfabriken gemachten Erfahrungen 
gezeigt, daB es schwierig ist, den Absatz der weniger 
hochwertigen Lauge sicherzustellen. Wenn man des
halb das Phenol in der Form der Phenolatlauge 
gewinnen miiBte, wurde voraussichtlich nichts anderes 
iibrigbleiben, ais im Ruhrgebiet eine Stelle zur Ab
nahme der Phenolatlauge zu schaffen. Nach den bis- 
herigen Ergebnissen besteht jedoch kein zwingender 
Grund, zu dieser Arbeitsweise iiberzugehen, weil auch 
das mit Destillation arbeitende Verfahren in den 
meisten Fallen wirtschaftlich ist. Dr. Weindel vertritt 
allerdings die Ansicht, daB der Anreiz zur Einfiihrung 
der Phenolgewinnung zu gering sei, weshalb man zur 
Herstellung von Phenolnatronlauge iibergehen miisse. 
Uber seine Vorschliige, die Phenolgewinnung wirt
schaftlicher zu gestalten, wird er demniichst selbst hier 
berichten.

Der richtige Weg diirfte in der Mitte liegen. Dort, 
wo die Destillation noch wirtschaftlich ist, wird man 
diese anwenden und im andern Falle versuchen, durch 
die Einfiihrung des Phenolatverfahrens auch noch 
wirtschaftlich zu arbeiten. Vielfach sind bei den Koke
reien gewisse Bindungen vorhanden, die sich aus ihrer 
Zugehórigkeit zu Konzernen, Verkaufsvereinigungen 
oder aus sonstigen Geschaftsbeziehungen ergeben, so 
daB man die Wahl der Arbeitsweise den Werken selbst 
iiberlassen kann. Die bisherigen Versuche sollten nur 
klarstellen, daB sich das Verfahren zur Phenol
gewinnung betriebsmaBig mit Erfolg durchfiihren 
laBt, was fiir ein Erzeugnis dabei zu gewinnen ist 
und welchen Wert dieses hat. Selbstverstandlich 
haben die hier kurz gekennzeichneten Ergebnisse 
nicht schon zu einer endgiiltigen Gestaltung des Ver- 
fahrens fiihren konnen, sondern sie bedeuten nur den 
ersten Schritt auf dem bezeichneten Wege.

Phenolbilanz.

Wahrend des Betriebes der Versuchsanlagen ist 
ein amerikanisches Patent1 bekanntgeworden, dem 
folgender Gedanke zugrundeliegt: >:Ammoniumpheno- 
late sind, besonders in Gegenwart eines Uber- 
schusses von Ammoniakdainpfen, bei mindestens 
98° C so gut wie restlos fliichtig. Wird daher Gas- 
wasser, das gegebenenfalls mit Ammoniak anzu
reichern ist, auf eine Temperatur iiber 98° C erhitzt, 
so entweichen mit dem freien Ammoniak auch die 
Phenole so gut wie rest!os.« Da ahnliche Bedingungen, 
wie sie hier angegeben werden, bereits in den 
Ammoniakabtreibern herrschen, wird damit die Frage 
aufgeworfen, ob nicht gewóhnlich ein groBer Teil der 
Phenole in das Gas zuriickgelangt, wahrend nur ein 
Rest mit dem Abwasser geht, und ob nicht durch 
die Auswaschung des Gaswassers mit Benzol gerade 
die Phenole erfaBt werden, die nicht in das Abwasser 
gehen, sondern in die Gasleitung. Die Nachpriifung 
des amerikanischen Patentgedankens in den Labo- 
ratorien der Zeche Mathias Stinnes und der Firma 
Koppers hat ergeben, dafi die Behauptungen des 
Patentes bestimmt nicht zutreffen. Aus weitern Unter-

1 Patent Nr. 1566795 vora 22. Dez. 1925 von Le R o y ,  H e f f n e r  und 
Tiddy.

suchungen im Betriebe iiber den Weg, den die Phenole 
von ihrer Entstehung bis zum Ablauf mit dem Ab
wasser der Kokerei nehmen, geht ebenfalls hervor, 
dali sic fast restlos im Wasser bleiben und mit dem 
Abwasser in die Vorflut gelangen. Fiir einzelne Koke
reien ist eine regelrechte Bilanz der Phenole auf- 
gestellt worden. Das Vorkommen der Phenole im 
Teer war vorher geniigend bekannt, ebenso wie im 
Benzolwaschól und im Kiihlwasser der Waschól- 
kiihler. Beide Stellen kommen fiir die hier vorgesehene 
Gewinnung der Phenole nicht in Betracht. Die 
Phenole des Waschóls werden ja teilweise auch jetzt 
schon in Form von Phenolat ausgeschieden. Die 
Untersuchungen des Laboratoriums der Emscher- 
genossenschąft hatten auch nachgewiesen, dafi nur ein 
Bruchteil der Phenole in den Klaranlagen fiir das 
Ammoniakabwasser mit dem ausgefallten Kalk- 
schlamm zuriickgehalten wird. Dr. W eindel hat 
aufierdem das Ammonsalz auf Phenolgehalt gepriift 
und iiber seine Feststellungen berichtet1. Es blieb 
also nur noch das Gaswasser bei den verschiedenen 
Verfahren der Nebenproduktengewinnung zu unter- 
suchen.

Auf Grund friiherer Erfahrungen hat man an- 
genommen, daB bei der Herstellung von 1000 t Koks
0,5 t Phenol anfallen, d. h. im Gasrohwasser wieder- 
zufinden sind. Aus der nachstehenden Ubersicht geht

z
Kohie

Nr.

usamm

Wasser

%

ensetzi

Asche

%

in g

Flilcht.
Bestand-

telle

%

Teer

ke

Auf 1 t Koks

Leicht- | Oas- 
61 wasser

kg m3

entfalle

Am
moniak

kg

n

Phenol

kg

1
2
3
4

12,25
11,86
12,36
12,32

6,67

7,09
6,43
7,37

22,57
24,16
24,68
28,41

35

39
44

49

14.8
14.8
14.7
15.7

0,52
0,40
0,65
0,66

4,4
3,0
4,8
7,2

0,85
0,67
1,03
2,27

Wie man sieht, liegt das Mittel bei 1,2 t Phenol 
jedenfalls niiher an 1 ais an 0,5. Die Kennzahlen der 
Kohle lassen erkennen, daB die untersuchten Arten 
etwa dem Durchschnitt der Ruhrkohle entsprechen.

Bei dem indirekten Verfahren der Nebenproduk
tengewinnung hat man nun festgestellt, daB 90-95«o 
der uberhaupt in das Gaswasser gelangenden Phenole 
bereits im gesammelten Kondensat der Kiihler vor- 
handen sind. Da dieses Kondensat mindestens noch 
eine Temperatur von 60 70° aufweist, erscheint es 
fiir das PhenoIgewinnungsverfahren ais vorziiglich ge- 
eignet. Bei der an sich sehr wirtschaftlichen Behand
lung dieses konzentrierten Wassers mufi man jedoch 
auf gewisse Vorteile verzichten, die in der Behandlung 
des gesamten Ammoniakwassers vor der Ammoniak
fabrik liegen. Man darf namlich nicht vergessen, daB 
die Verfahren zur Phenolgewinnung von dem Gc- 
danken ausgegangen sind, das Abwasser dadurch 
yom Phenol zu befreien, daB es an geeigneter Stelle 
des Betriebes zuriickgehalten wird. Wenn man das ge- 
samte Gaswasser mit Benzol wascht und dabei noch 
eine Vorreinigung des Wassers vorsieht, dann er
geben sich folgende sehr ins Gewicht fallende Vor- 
teile: 1. Die Ammoniakabtreiber werden nicht mehr so 
stark verschmutzt wie bisher und verbrauchen weni
ger Dampf. 2. Das anfallende Ammonsalz ist reiner, 
weiBer und farbbestandiger ais bisher; scheinbar fallt 
es auch etwas grobkórniger aus. 3. Die Schadlichkeit 
des Abwassers ist erheblich geringer, weil aufier dem

1 W e i n d e l :  Die Ursache der Farbungen des Kokerei-Aramonsulf&ts, 

Brennst. Chem. 1927, S. 104.
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Phenol auch noch die teerigen und óligen Stoffe weit- 
gehend herausgeholt worden sind.

Auf diese Vorteile wird man nur dann verzichten, 
wenn die Konzentration des Phenols im gesamten 
Gaswasser so gering ist, daB sich das Verfahren nicht 
lohnt. Vielleicht ist es auch móglich, durch geeignete 
BetriebsmaBnahmen an Wasser zu sparen und da
durch die erforderliche Konzentration des Phenols im 
Wasser doch wieder zu erzielen. Ein Beispiel dafiir, 
wie stark die Schadiichkeit des Abwassers durch das 
Auswaschen der Phenole mit Benzol herabgesetzt 
werden kann, bieten folgende Zahlen:

Probenahme
durch

Abwasseramt

am 25. Mai 1927; 

die Entphenolungs- 
anlage war nicht 

in Betrieb

am 4. Jun i 1927, ais 

die Entphenolungs- 
anlage 4 Tage 
in Betrieb war

Reaktion
alkalisch

mg/l mg/l

Am m oniak (N H 3) . 75 124

Organischer Stick
stoff ...................... 63 45

Phenole . . . . 1 550 550
Atherextrakt . . . 1 600 400
Oxydierbarkeit (Ka- 

liumpermanganat) 11 440 4310

Auf einer Anlage, bei der nur das Kondensat durch- 
gesetzt wird, ist dagegen die Oxydierbarkeit nicht um 
2/3, sondern nur um rd. 1/3, namlich von 15000 auf 
9600 mg zuruckgegangen, weil hier nur die Halfte des 
gesamten Gaswassers gewaschen wird. Auch bei der 
sehr weit gehenden Reinigung des Kokereiabwassers 
auf biologischem Wege wird die Oxydierbarkeit nur 
auf 500-800 mg herabgesetzt.

Aus dieser Gegeniiberstellung geht aber auch 
hervor, wie groB der EinfluB der iibrigen mit 
Ather ausziehbaren Bestandteile fiir die Schadiichkeit 
des Abwassers ist. Zwei Grenzfiille mógen dies noch 
beleuchten:

Phenol Alkalitat, K M n 0 4
Nr. im  Abwasser bezogen auf C aO zur Oxydation

mg/1 mg/l mg/l

1 1850 350 6 500
2 153 12 45 000

Hier ist die Schadiichkeit des Wassers mit ganz ge- 
ringein Phenolgehalt und geringer Alkalitat um ein 
Vielfaches hóher ais die eines Abwassers mit nor- 
malem Phenolgehalt. Wenn man also selbst nur die 
Stoffe, die zu dieser Schadiichkeit des Abwassers 
fiihren, herausholt, wird man eine wesentliche Ver- 
besserung erzielen. Durch einfaches Absitzenlassen in 
den Klarbecken gelingt dies offenbar nicht, obwohl der 
ausfallende Kalkschlamm bekanntlich eine erhebliche 
Menge dieser Bestandteile mit zu Boden reiBt. Hier 
ware deshalb eine grundliche Reinigung durch Zusatz 
von Kohlenschlamm in der friiher geschildcrten Weise 
das geeignetere Mittel.

Wahrend sich alle Verfahren zur Gewinnung der 
Ncbenprodukte, sowohl die direkten ais auch die halb- 
direkten und indirekten, bei denen das Kondensat des 
Gases getrennt aufgefangen wird, fiir die Phenol- 
gewinnung eignen, muBte man damit rechnen, daB 
dies fiir das Stillsche Verfahren nicht zutraf. Hier 
wird das Gas durch eine groBe Umlaufmenge von 
Ammoniakwasser heruntergekiihlt, so daB das Kon
densat gar nicht getrennt anfallt und das Phenol nur 
in entsprechender Yerdiinnung vorhanden sein kann.

Die Verhaltnisse sind hier noch nicht ganz geklart, 
was aber keine groBe Rolle spielt, weil das Stillsche 
Verfahren im Emschergebiet bisher nur vereinzelt in 
Anwendung steht.

Konzentration des Phenols im Gaswasser.

Um ein Bild iiber die Konzentration des Phenols 
im Gaswasser der nach den verschiedenen Verfahren 
arbeitenden Kokereien zu erhalten, hat das Labora
torium der Emschergenossenschaft das Gaswasser 
und Abwasser samtlicher im Emschergebiet liegenden 
Kokereien untersucht. In der zweiten Halfte des 
Jahres 1926 waren 85 Kokereien in Betrieb, von denen 
41 nach dem indirekten, 34 nach dem halbdirekten und 
10 nach dem direkten Verfahren arbeiteten. Welche 
Phenolmengen von den einzelnen Gruppen geliefert 
werden, geht aus der nachstehenden Zusammen- 
stellung hervor.

Kokereien Verfahren
Gaswasser 

m 3/24 h

Phenol

kg/24 h

41 indirekt 7178 13 496
34 halbdirekt 3845 10161
10 direkt 395 1 037

Man sieht daraus, daB die indirekten und halb
direkten Verfahren bei weitem uberwiegen und auch 
den gróBten Anteil an Phenol liefern. Die Gaswasser- 
mengen sind nicht gemessen worden, sondern beruhen 
auf Angaben der verschiedenen Betriebe, so daB es 
zweifelhaft ist, wieweit sie wirklich zutreffen. Aus 
diesen Zahlen errechnet sich ein jahrlicher Anfall von 
Phenol im Gas- oder im Abwasser von 9000 t.

Von besonderm Belange war es, festzustellen, 
welche von diesen Anlagen sich fiir die Einfiihrung 
der Phenolgewinnung eignen wurden. Nach dem 
Phenolgehalt des Abwassers kann man folgende fiinf 
Gruppen von Anlagen unterscheiden:

Phenolgehalt insgesamt

g/l t/Jahr

mehr ais 4 350
3-4 2410
2-3 3100
1 - 2 3110

weniger ais 1 75

9045

Das Destillationsverfahren ist nach den bisherigen 
Erfahrungen noćh bis zu einer Konzentration des 
Phenols von etwa 2 g/I wirtschaftlich. Demnach 
konnte man die ersten drei Gruppen, das sind 64 °/o, 
nach dem Destillationsverfahren betreiben, soweit man 
nicht vorzieht, hier schon das Phenol in der Form 
der Phenolatlauge zu gewinnen. Zur vierten Gruppe 
mit 1-2 g/l, die auch einen erheblichen Anteil des 
Phenols liefert, gehóren 22 nach dem indirekten und
7 nach dem halbdirekten und direkten Verfahren ar- 
beitende Anlagen. Bei den 22 indirekten wiirde man 
sich darauf beschranken miissen, das Kondensat zu 
behandeln, worin man nach friiherer Mitteilung be
reits 90 0/0 der anfallenden Phenole vorfindet. Bei den 
iibrigen Anlagen ist die Konzentration so gering, daB 
sich das Verfahren nicht lohnt. Immerhin wiirde man 
etwa 80-85 0/0 des Gaswassers oder des Kondensates 
behandeln kónnen.

Zurzeit ist eine ganze Reihe von neuen Zentral- 
kokereien im Bau oder geplant, wodurch sich das 
bisher gewonnene Bild unter Umstanden verschieben
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wird. Wie weit es gelingen wird, die Gesamtmenge 
der Phenole zu gewinnen, laBt sieli daher nicht mit 
Bestimmtheit voraussagen. Nach erneut eingeleiteten 
Ermittlungen scheint sich das Bild jedoch nicht 
wesentlich zu verandern. Die Zusammenfassung 
mehrerer Kokereien zu einer groBen Zentralkokerei 
ist im iibrigen dem Verfahren nur giinstig, weil die 
Wirtschaftlichkeit dadurch gesteigert wird.

Neue Vorschlage.

Wie bereits friiher ausgefiihrt w.orden ist, be- 
deuten die bisher gewonnenen Erfahrungen nur den 
Anfang zu einer wirtschaftlichen Gewinnung der 
Phenole. Allmahlich werden sich zweifellos noch 
besser arbeitende Verfahren herausbilden. Schon jetzt 
liegen zahlreiche Anregungen zur Erhóhung der Wirt
schaftlichkeit vor. Einige Finnen haben Vorschlage 
fiir verbesserte Waseher gemacht, so z. B. die Firmen 
Borrmann, Dr. Otto, Kubierschky und Cheminova. 
Dr. W eindel empfiehlt eine Riihrwerkskolonne, bei 
der das Gegenstromprinzip unbedingt gewahrt bleiben 
soli. Aber alle diese Sonderausfiihrungen sind verhalt- 
nismaBig teuer in der Anschaffung und im Betrieb. 
Bestenfalls wiirde man dadurch den Wascherfolg um 
einige Hundertteile steigern, die Gesamtwirtschaftlich- 
keit dagegen nicht heben. Auch ganz neue Verfahren 
sind bereits vorgeschlagen worden. So hat die Firma 
Adolf Ott in Recklinghausen angeregt, die Phenole 
aus dem Abwasser mit Hilfe aktiver Kohle unter ent- 
sprechender Erwarmung herauszuholen. Die Ergeb
nisse einer auf der Zeche Schlagel und Eisen 3/4 er- 
richteten kleinen Versuchsanlage haben jedoch zu
nachst nicht befriedigt.

Ein mehr Aussicht auf Verwirklichung bietendes 
Verfahren besteht darin, daB zur Extraktion nicht 
Benzol, sondern Teerólfraktionen mit einem spezi- 
fischen Gewicht von mehr ais 1,0 und einem Siede
punkt von etwa 230-350° C verwendet werden sollen, 
nachdem sie durch zweckmaBig in der Warme vor- 
genommene Behandlung mit Alkalilaugen vom Phenol 
und auch gegebenenfalls mit Siiure von Basen befreit 
worden sind. Dieses Verfahren soli folgende Vorteile 
aufweisen. Das Ammoniakwasser braucht fiir die Aus
waschung nicht vorgewarmt zu werden, die Aus
waschung soli 90 "o und mehr betragen. Verluste der 
Waschflussigkeit im Wasser spielen fur die Wirtschaft
lichkeit nur eine untergeordnete Rolle. Sie konnen ver- 
mieden werden, wenn man das ablaufende Wasser in 
derselben Weise nachbehandelt, wie man es bei der 
Anwendung des Benzols zurzeit vorreinigt, also durch 
Zusatz von Adsorptionsmitteln. Die Emschergenossen
schaft hat W eindel beauftragt, diesen Vorschlag zu
nachst laboratoriumsmaBig zu priifen. Die Ergebnisse 
sind sehr gut. Besonders beachtenswert ist dabei ein 
von Weindel empfohlener liegender Waseher, bei dem 
das Gegenstromprinzip unbedingt durchgefiihrt ist 
und bei dem die 3 Fliissigkeiten, Gaswasser, Waschól 
und Natronlauge, entsprechend ihrem spezifischen Ge
wicht iibereinander geschichtet werden. Uber diese 
Untersuchungen kann jedoch erst berichtet werden,

wenn die Ergebnisse einer gróBern Versuchsanord- 
nung vorliegen. Voraussetzung fur das Verfahren ist 
die Herstellung von Phenolat mit folgender getrennter 
Gewinnung der Basen.

Zusammenfassung.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Gewin
nung des Phenols aus dem Kokereiabwasser der Ruhr
zechen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Auswaschung des Phenols aus dem Ammoniak- 
Rohwasser mit Benzol hat auch im GroBbetriebe 
den erwarteten Erfolg gehabt. Man kann die Aus
waschung praktisch bis auf einen Restgehalt von 
0,7-0,8 g/l treiben.

2. Fiir das Verfahren braucht man eine Menge von 
mindestens 25% Benzol, bezogen auf die zu 
waschende Wassermenge.

3. Im Wasser bleiben 1,2-1,4 g Benzol je 1, die ent- 
weder mittelbar in der Benzolfabrik oder unmittel
bar durch besondere Einrichtungen wiedergewon- 
nen werden. Unter Einrechnung dieser Wieder- 
herstellungskosten gehen dann noch etwa 25°/o, 
d. h. 0,3-0,4 g/l, verloren.

4. Das Verfahren laBt sich wirtschaftlich noch durch- 
fiihren, wenn das im Gaswasser enthaltene Phenol 
mindestens eine Konzentration von 2 g/l hat. Die 
Wirtschaftlichkeit hangt beim Destillationsver- 
fahren vom Dampfverbrauch und von den jeweili- 
gen Dampfkosten ab.

5. Bei der allgemeinen Einfiihrung des Verfahrens auf 
den Kokereien des Emschergebietes kann man 
damit rechnen, daB jahrlich etwa 5000 t Phenol 
gewonnen werden.

6. Fiir ein 75 o/o iges rohes Phenolól erzielt man einen 
Preis von 30-32 Pf./kg. Der Markt fiir Phenol 
ist geniigend aufnahmefahig.

7. Es steht zu erwarten, daB das Verfahren noch ver- 
vollkommnet wird.

Wenn es auch nicht immer gelungen ist, vóllig 
liickenlose Reihen von Untersuchungen durchzu- 
fiihren, weil die Zeit dazu nicht zur Verfiigung stand, 
so kann man doch das Verfahren der Auswaschung 
des Phenols aus dcm Gaswasser jetzt schon mit ge- 
niigender Sicherheit beurteilen. Bei der Frage nach 
seiner Wirtschaftlichkeit muB man beriicksichtigen, 
daB es zunachst nur darauf ankam, iiberhaupt ein 
Mittel zur Beseitigung der durch das Abwasser der 
Kokereien verursachten Phenolschwierigkeiten zu 
finden, selbst wenn das Verfahren noch Aufwendun- 
gen verlangt. Steht die Sache aber jetzt schon so, 
daB man sogar mit einer bedingten Wirtschaftlichkeit 
rechnen kann, so ist das Verfahren doch wohl ais 
brauchbar anzusprechen. Der Grad seiner Wirtschaft
lichkeit wird ja iiberhaupt immer schwanken, weil er 
sich nach den Preisen der Erzeugnisse und der Wasch
flussigkeit richtet. Ais die Versuche begonnen wurden, 
war z. B. die Bewertung der Waschflussigkeit hoher 
ais die des ausgewaschenen Erzeugnisses, wahrend 
jetzt der Preis fiir das Rohphenolól den fiir das Roh- 
benzol iibersteigt.

Bergbau und Hiittenwesen Italiens im Jahre 1926.
Im  italienischen Bergbau wurden im  Jahre 1926 (1925) bau, 10813 (11010) auf den Schwefelerzbergbau und 8972

49630 (47 289) M ann beschaftigt; h ie m m  entfallen 16443 (8652) Mann auf den Kohlenbergbau. Der Gesamtwert der

(14 375) M ann oder annahernd ein Drittel auf den Bleierzberg- bergbaulichen G ew innung  bezifferte sich im  Berichtsjahr auf
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765 M ili. L. gegen 734 M ili. L. im Jahre 1925. (100 L. wurden 

in Berlin im Durchschnitt 1925 mit 16,72 Jt, 1926 mit 16,35 

notiert.) Uber die Oew innungsziffer der wichtigsten Mine- 

ralien gibt fiir das Jahr 1926 im Vergleich mit 1925 und 1913 

die Zahlentafel 1 AufschluB. D ie G ew innung  von m ine

ralischen Brennstoffen ist darin nicht enthalten, sondern 

wird weiter unten besonders behandelt.

Z a h l e n t a f e l  1. Bergwerksgewinnung.

Erzeugnis
1913 1925 1926

± 1926 
gegenl925

t t t t

Alaunstein . . . . 5 976 1 500 1 600 + 100

Antimonerz . . . . 1 822 1 823 2 613 + 790
Asphaltstein. . . . 171 097 272 990 312 790 + 39 S00

B aryte ........................... 12 970 226 000 35 000 _ 191 000

B a u x i t e ...................... 6 952 195 000 90 500 __ 104 500

B orsaure ...................... 2410 3 636 3 655 + 19
E ise n e rz ...................... 603 116 495 905 504 556 + 8 651

„ (manganhaltig) — 17 345 18 230 + 885

Eisenkies...................... 317 334 533 737 594 479 + 60 742

Kupfererz . . . . 89 487 10120 13 346 + 3 226

Bleierz ..................... 44 654 51 362 57 315 + 5 953
Zinkerz ...................... 158 278 177 085 177 932 + 847

G o ld e r z ...................... 2 047 2100 1 980 — 120

Manganerz . . . . 1 622 14 984 14010 — 974

Quecksilbererz. . . 109 379 217 152 228 424 + 11 272

Schwefelerz . . . . 2 452474 1 774 275 1 773 270 — 1 005

G r a p h i t ...................... 11 145 9 937 9 605 — 332

Rohpetroleum . . . 6 572 7 896 5 405 — 2 491

Q u e lls a lz ...................... 17 727 215 129 237 526 + 22 397

S te in sa lz ...................... 41 323 63 9S4 67 610 + 3 626

Den ersten Platz unter den M ineralien nim m t Schwefel- 

erz ein, dessen Gew innungsziffer in der Berichtszeit m it 1,77 

M ili. t gegen 1925 unverandert blieb; gleichzeitig verminderte 

sich die Belegschaft von U  010 auf 10S13 Mann. Schwefelerz 

wird hauptsachlich im  Bezirk Caltanisetta (Sizilien) gewonnen, 

auf den 1925 allein 239 von den insgesamt in Italien vorhan- 

denen 255 Gruben entfielen. Eisenkies steht mit 594 000 

(534000) t der Menge nach an zweiter Stelle. Rd. 439000 t 

oder 82°/o der Gesamtgew innung lieferte 1925 der Bezirk 

Florenz, der m it 475 000 t rd. 93 %  der gesamten Eisenerz- 

gew innung Italiens (513000 t) umfaBte. 1926 bezifferte sich 

die Eisenerzgewinnung auf 523 000 1. An sonstigen Er-

zeugnissen verdienen noch Asphaltstein (313000 t), Queck- 

silbererz (228 000 t) und Zinkerz (177 000 t) genannt zu 

werden. Eine nennenswerte Steigerung der Gew innung 

gegen 1925 wurde nur bei Eisenkies (+61 0001) und Asphalt

stein (+  40000 t) erzielt, wahrend in Baryten und Bauxiten 

ein erheblicher Riickgang ( — 191 000 bzw. — 105 000 t) zu 

verzeichnen ist.

An mineralischem Brennstoff wird in Italien haupt

sachlich Braunkohle gefordert, der Gew innung von Stein

kohle kommt keine groBe Bedeutung zu.

Die Zahl der Kohlenbergwerke betrug 1925 insgesamt 

74; hiervon forderten 58 Braunkohle, 2 Braunkohle und 

bitum inósen Schiefer und 14 Steinkohle. Von der gesamten 

Braunkohlengew innung im  Jahre 1925 (1,11 M ili. t) lieferten 

die Bezirke Florenz und Rom 718000 bzw. 299000 t oder 

zusammen 92 % , wahrend Fettflammkohle nur im Bezirk 

Triest und Anthrazit hauptsachlich (1925 rd. 78 °/o) im Bezirk 

Iglesias (Sardinien) gewonnen wurden.

D ie Zahl der insgesamt im  Kohlenbergbau beschaftigten 

Personen betrug 1926 (1925) 8972 (8652) gegen 3941 im 

letzten Vorkriegsjahr. Uber die Gew innung von Kohle, 

Koks, PreBkohle usw. unterrichtet die Zahlentafel 2.

Hiernach wurden im  Berichtsjahr 1,40 M ili. t Kohle 

gewonnen und 592 000 t metallurgischer Koks hergestellt. 

Im  Vergleich mit 1913 ergibt sich eine VerdoppIung der 

Kohlengew innung und eine Zunahm e der Kokserzeugung 

um  93086 t oder 18,68%. Gegen das Vorjahr liegt bei 

Kohle eine Steigerung um  rd. 104000 t oder 8,03% , bei 

Koks eine solche von 79000 t oder 15,47% vor. Neben 

Kohle findet ais Brennstoff bzw. zur Yerschwelung noch

Z a h l e n t a f e l  2. Gew innung von mineralischen 

Brennstoffen 1913 — 1926.

Jahr

Steinkohle 

Fettfiamm-! Anthra- 
kohle zit 

t t

Braun
kohle

t

Bitu-
minóser
Schiefer

t

Metal
lurgischer

Koks

t

PreB
kohle

t

1913 - ’_L 1 120 697 319 2 640 498 442 896091

1914 _ 1 440 778 308 1 540 453 043 968 600

1915 — 9314 939 027 4 741 448 720 694 009

1916 — 18 544 1 282 819 4 477 515 561

1917 20 250 25 194 1 656 963 19 750 447 387

1918 — 32 332 2 117 145 21 920 371 405

1919 1 400 22 281 1 123 297 10 563 302 737

1920 123 460 28 402 1 571 735 16 325 95 727

1921 91 310 22 926 1 026 035 3 030 34 022

1922 168 929 26423 745 402 5 476 167 953
1923 164 060 9 640 953 460 5 662 275 235

1924 115 160 14 825 917 491 2 887 309 971

1925 174 220 14 302 1 105 474 2 700 512 264

1926 193 552 15 708 1 181 342 10 200 591 528

Torf in Italien in gróBerm Umfange Verwendung; so wurden 

in den Jahren 4925 und 1926 je 90000 t Torf im  Werte von

4,3 bzw. 4,4 M ili. L. gestochen. Uber den Kohlenverbrauch 

Italiens unterrichten fur die Jahre 1913 bis 1926 die nach

stehenden Zahlen.

Z a h l e n t a f e l  3. Kohlenverbrauch 1913 — 1926.

Auf den Auf den

Jahr
Insges. Kopf der 

Bev51kerung Jahr
Insges. Kopf der 

Bevólkerung

t t t t

1913 11 343 085 0,32 1920 7 282 839 0,19
1914 10 487 545 0,29 1921 8 408 823 0,22

1915 9 243 021 0,26 1922 9 879469 0,25

1916 9 276 562 0,25 1923 10164 598 0,26

1917 6 682 222 0,18 1924 12 077 349 0,31

1918 7 953 162 0,22 1925 11 620 545 0,29

1919 7 300 335 0,20 1926 13 428 884 0,33

Danach hat der Verbrauch im Berichtsjahr erheblich 

zugenomm en; er war m it 13,43 Mili. t um 1,81 Mili. t oder 

15,56% gróBer ais 1925. Der Verbrauch auf den Kopf der 

Bevólkerung stellte sich im Jahre 1913 auf 0,32 t; im Berichts

jahr wurde er m it 0,33 t erstmalig uberschritten. Uber die 

G ew innung  von Nebenerzeugnissen bei der Destillation von 

Asphalt, Torf und Kohle in den Jahren 1913, 1925 und 1926 

werden im  folgenden einige Zahlen geboten.

Z a h l e n t a f e l  4. G ew innung  von Nebenerzeugnissen.

1913

t

1925

t

1926

t

± 1926 
gegen 1925

t

B e n z in ...................... 2 800 1 345 6 681 + 5336

Reinpetroleum . . . 3 600 1 528 7 280 + 5752
B e n z o l ........................... 260 1 139 1 414 + 275

11 274 18 412 16011 -  2401

S c h w e r ó l ...................... 4 205 176 704 + 528

S c h m ie r ó l ..................... 1 076 5 792 + 4716

M in e r a ló l ...................... 2 400 3 205 + 805

Schwefels. Ammoniak . 7 882 9 215 + 1333

Da die geringe Fórderung an heimischer Kohle bei 

weitem nicht ausreicht, den Brennstoffbedarf zu decken, ist 

Italien in starkem Mafie auf E infuhr auslandischer Kohle 

angewiesen, woriiber nachstehend nahere Angaben gebracht 

werden.

Die Zahlen uber die Gesamteinfuhr entstammen ita- 

lienischen Quellen; da solche iiber die G liederung nach 

Herkunftslandern nicht liickenlos zur Verfiigung stehen, 

muBten die entsprechenden Angaben den AuBenhandel- 

statistiken der einzelnen Lander entnommen werden. Dar

auf durfte es zuruckzuftihren sein, daB die Summę der 

Landerangaben mit der in der vorstehenden Ubersicht an- 

gegebenen Gesamteinfuhr nicht durchweg iibereinstimmt. 

Unter den Brennstofflieferanten Italiens steht nach wie vor
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Z a h l e n t a f e l  5. Brennstoffeinfuhr insgesamt und aus 

GroBbritannien.

Einfuhr Davon aus GroBbritannien
Jahr insges. Kohle Koks PreBkohle

t t t t

1913 10 834 008 9 801 998 71 456 253 067
1914 9 758 877 8 763 689 65 599 225 331
1915 8 369 029 5 881 365 52 649 166 808
1916 8 065 041 5 801 745 178 357 276 176
1917 5 037 497 4 207 422 181 618 246 253
1918 5 840 922 4118 630 105 323 47 423
1919 6 226 451 4 715 535 65 940 154 914
1920 5 619 978 2 951 846 16 659 153 093
1921 7 470 484 3 437 381 31 679 63 668
1922 9 103 007 6 443 528 103 761 145 371
1923 9 167 269 7 714 598 86 396 119 292
1924 11 220 775 6 813 832 144 632 177 098
1925 10 506 008 6 920 047 204 852 147 627
1926 12 240 571 3 193 441 30 742 71 024
1927 14 000 0001 6 901 260

Jahr
Steinkohle

t

Koks

t

1919 103 537 33 007

1920 1 405 706 113 444

1921 2 797 456 82 993

1922 2616315 94 047
1923 1 348 000 33 000
1924 3 797 000 102 000

1925 1 910918 2 024

1926 2 721 037 4 068
1927 3 031 389 17 734

Daneben erhielt Italien in f r e i e r  A u s f u h r  in den 

Jahren 1925, 1926 und 1927 aus D e u t s c h l a n d  noch die 

folgenden Brennstoffmengen.i.

s c h l a n d s n a c h I t a l i e n .

1925 1926 1927

t t t

331 196 1 628 001 1 130 794

113 028 297 674 250441

20 668 108813 22 422

7 928 37 341 22 693

S te in ko h le ........................... 331 196
K o k s ......................................  113 028

PreBsteinkohle . . .

PreBbraunkohle . . .

Deutschland konnte danach 1926 durch den Ausfall der 

britischen Kohle die Ausfuhr an Steinkohle nach Italien von 

331 000 t in 1925 auf 1,63 M ili. t erhóhen; fur 1927 ist da

gegen eine Abnahme um  500 000 t auf 1,13 Mili. t festzu-

stellen.

A u s f u h r  v o n  a m e r i k a n i s c h e r  W e i c h k o h l e

n a c h  I t a l i e n .

Jahr t Jahr t

1915 2 978 633 1922 126 075

1916 1 762 920 1923 594 476

1917 569 626 1924 884 640

1918 1925 790 572

1919 1 659 205 1926 1 566 764

1920 2 426 057 1927 326 274

1921 1 574 329

Auch die Ver.Staaten lieferten 1926 1,6 M ili. t Kohle, 

wahrend sie 1927 nur noch 326 000 t auf den italienischen 

Markt brachten.

Ais Brennstoffyersorger Italiens ist neuerdings auch 

Polen aufgetreten; so erhóhte sich die polnische Kohlen- 

ausfuhr nach Italien von 81 000 t in 1925 auf 984 000 t in 

der Berichtszeit und weiter auf 1,16 M ili. t im Jahre 1927. 

In den letzten Monaten 1927 ist jedoch eine erhebliche Ab

nahme der polnischen Lieferungen zu verzeichnen. Nach- 

stehend ist die Entw icklung der monatlichen Kohlenausfuhr 

Polens nach Italien wiedergegeben.

S t e i n k o h l e n a u s f u h r  P o l e n s  n a c h  I t a l i e n  

i m  J a h r e  1927. 

t

1 GeschStzt.

GroBbritannien an erster Stelle. Sein Anteil an der Gesamt- 

einfuhr g ing  jedoch von 90%  in den Jahren 1913 und 1914 

auf 63 %  im  Durchschnitt 1924 und 1925 zuriick; im  Be

richtsjahr konnte England infolge des Bergarbeiterausstandes 

nur noch 3,2 M ili. t oder 2 6 %  liefern, im  Jahre 1927 betrug 

der Anteil bei 6,9 M ili. t wieder rd. 50 % . Die Hauptursache 

des_ Ruckgangs der englischen Kohlenlieferungen in der 

Nachkriegszeit ist in dem Versailler Friedensvertrag zu 

suchen, durch den Deutschland Zwangslieferungen an Kohle 

und Koks nach Italien auferlegt wurden, die weit iiber die 

vor dem Kriege von uns nach diesem Lande ausgefiihrten 

Brennstoffmengen hinausgehen. 1913 bezog Italien aus 

D e u t s c h l a n d  neben 892000 t Kohle noch 183000 t Koks 

und 133000 t PreBkohle, in den letzten beiden Jahren muBten 

wir, wie die nachstehenden Zahlen erkennen lassen, 2,7 und

3,0 Mili. t Kohle sowie 4000 bzw. 17 700 t Koks liefern. 

Z w a n g s l i e f e r u n g e n  D e u t s c h l a n d s  n a c h  I t a l i e n .

Januar . 
Februar. 
M a rz . . 
A p r il. . 

M ai . . 
Jun i . .

210 839 
167 614 
110590 
93 887 

99 471 
79 608

t

Juli . . . 92 312 
Augus t .  . 105  570 
September. 72 531 
Oktober. . 53 350 
November. 45 310 
Dezember . 31 602

Die Ausfuhr F r a n k r e i c h s  an Kohle und Koks nach 

Italien hielt sich im Jahre 1926 mit 500 000 bzw. 250 000 t 

auf der vorjahrigen Hóhe. Im Jahre 1927 lieferte Frankreich 

456 000 t Kohle und 201 000 t Koks, es steht damit an 

zweiter Stelle unter den Bezugslandern fur Koks; den ersten 

Platz hat mit 302 000 t in 1926 und 268 000 t in 1927 

Deutschland inne.

Z a h l e n t a f e l  6. Brennstoffausfuhr Frankreichs nach Italien.

Jahr
Kohle

t

Koks

t

PreBkohle

t

1913 49 685 92 438 11 594

1914 16 394 43 146 5 600

1915 2 748 22 772 —

1916 1 397 2 837 —

1917 9 000 , 20

191S 1 613 482 1 101 8 722

1919 84 822 2 858 ,

1920 14 952 267 .

1921 49 019 188 296
1922 59 022 192 880 .

1923 107 092 269 060 8 735
1924 26 961 242 912 .

1925 502 941 252 554

1926 499 042 249 831 .

1927 455 851 200 531 •

Auch der Saarbergbau erhielt fiir seine Feinkohle ziem- 

lich gute Auftrage aus Italien, doch wurden die Lieferungen 

durch zeitweiliges Ausfuhrverbot der franzósischen Regierung 

behindert. Insgesamt kamen im Jahre 1926 581 000 t Kohle 

zur E infuhr. Geringere Brennstoffmengen erhielt Italien 

im Berichtsjahr noch aus Jugoslavien (127000 t), RuBland 

(90 000 t), Belgien (58000 t) und Holland (49000 t).

Da die Kohlenvorkommen Italiens auBerst gering sind

— sie umfassen an sichern Vorraten nur 1 M ili. t Steinkohle 

und 51 M ili. t Braunkohle —, sind der Steigerung seiner 

Kohlenfórderung sehr enge Grenzen gesetzt. In dem Aus

bau seiner Wasserkrafte steht Italien ein Mittel zur Ver- 

fugung, seine Abhangigkeit vom Ausland in der Kraft- 

wirtschaft zu vermindern. Schon vor dem Kriege war der 

Ausbau der Wasserkrafte in Italien in vollem Gange. Bei 

seinem Beginn waren annahernd 1 M ili. PS installiert, die 

etwa 2500 M ili. kW /h lieferten. Inzwischen ist die Zahl der 

installierten Pferdekrafte auf 3,2 M ili. kW/h gewachsen und 

der Stromverbrauch hat sich gleichzeitig schatzungsweise 

auf 8500 M ili. kW/h gesteigert.

Auf der bergbaulichen Gew innung Italiens baut sich 

eine Reihe w e i t e r v e r a r b e i t e n d e r  I n d u s t r i e n  auf, die 

nach ihrer Erzeugung im Jahre 1913, 1925 und 1926 in der 

Zahlentafel 7 aufgefiihrt sind.

D a die fiir die Entwicklung einer metallurgischen 

Industrie wichtigsten Vorbedingungen, ausreichende Fórde-
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Z a h l e n t a f e l  7. Huttengewinnung.

Erzeugnis 1913 1925 1926
± 1926 
gegen 
1925

Rohe isen . . . t 426 755 481 799 513 425 +31 626
Fertigeisen . . t 142 820 106163 104 322 — 1 841
Eisen-

verbindungen t 4 700 54 483 45 111 — 9 372
Stahl . . . . t 933 500 1785 532 1779 519 — 6 013
Kupfer . . . t 2 091 1 076 687 — 389
Blei . . . . t 21 674 24 475 23 590 - 885
Zink . . . . t 6 478 7 636 + 1 158
A lum in ium  . . t 874 1 881 1 929 + 48
Quecksilber. . t 1 004 1 834 1 871 + 37
Antimon . . . t 76 352 393 + 41
G old  . . .  kg 27 59,8 53,6 — 6,2
Silber . . .  kg 13 094 9 977 16154 + 6177
Rohschwefel . t 386310 263 591 271 393 + 7 802
Asphalt . . . t 56 750 92 510 . .

rung von Eisenerz und Kohle, in Italien fehlen, sind seiner 

Eisenindustrie von vornherein enge Orenzen gezogen.

E i s e n e r z g e w i n n u n g 1 1913-1926.

Jahr t Jahr t

1913 603116 1920 389 966
1914 706246 1921 285 458
1915 679 970 1922 314410
1916 946 604 1923 360 099
1917 998 632 1924 237 668
1918 694 677 1925 513250
1919 613 093 1926 522 786

1 Einschl. manganhaltiges Eisenerz.

Trotzdem besteht in Italien eine nicht unbedeutende 

Eisen- und Stahlindustrie. Uber Erzeugung, AuBenhandel 

und Verbrauch an Roheisen in den Jahren 1913 bis 1926 

unterrichtet die folgende Zusammenstellung.

Z a h l e n t a f e l  8. Roheisenerzeugung 1913—1926.

Hersteilung von

Jahr
Koks

Holz-
kohlen-

Elek-

tro-

Roh
eisen

E infuhr1
Aus
fuhr1

Ver-
brauch

roheisen insges.

t t t t t t t

1913 420 283 6312 160 426 755 240039 1809 664 985
1914 378 912 4 110 2318 385 340 237 178 1250 621 268
1915 369 431 4 279 3 800 377 510 247 301 1401 623 410
1916 443 464 6 630 16911 467 005 305 550 974 771 581
1917 410224 4 440 56 524 471 188 319 967 433 790 722
1918 244110 7 578 61 888 313 576 119 606 301 432 881
1919 198 825 11 828 29 057 239 710 223 811 441 463 080
1920 52 274 11 239 24 559 88 072 170 296 1010 257 358
1921 26 955 8137 26289 61 381 75 978 922 136 437
1922 140211 2 987 14 401 157 599 136222 778 293 043
1923 218 039 2510 15 704 236253 132189 1526 366916
1924 291 491 270 12211 303 972 201 134 6171 498 935
1925 466 532 330 14 937 481 799 265 608 2445 744 962
1926 489 155 360 23 910 513 425 177 468 2645 688248

1 Einschl. Eisenverblndungen.

Der in den ersten Nachkriegsjahren eingetretene betracht- 

liche Ruckgang der E ue ug u rg  — von 314 000 t in 1918 auf

U M S C
Yersuche zur Aufarbeitung von Kokereiteer 

nach dem Dubbs-Verfahren,

Von Dr.-Ing. F. M u l l e r ,  Bochum.

(M itteilung aus dem KokereiausschuB.)

Zur Oew innung einwandfreier Unterlagen, ob sich fiir 

die Aufarbeitung eines normalen Kokereiteers auch die 

Anwendung von Spaltverfahren lohnt, sind Kleinversuche 

m it einem der bekanntesten und erfolgreichsten Verfahren, 

dem von Dubbs, angestellt worden. Die Universal O il

61 000 t in 1921 — wurde in den letzten Jahren wettgemacht; 

seit 1922 ist eine standige Zunahm e der Roheisenherstellung 

zu verzeichnen. Sie stieg von 482 000 t 1925 auf 513000 t 

im Berichtsjahr und uberschritt damit die Erzeugung von 

1913 um  87000 t oder 20,31% . Von der 1926 (1913) ins- 

gesamt hergestellten Menge entfallen 489000 t (420000 t) 

oder 95,27% (98,48 % ) auf Koksroheisen, 24 000 t (160 t) 

oder 4 ,66%  (0,04% ) auf Elektroeisen und 360 (6312 t) 

auf Holzkohlenroheisen. Die Roheiseneinfuhr blieb mit 

177000 t hinter der des Vorjahrs um 88000 t oder 33,18% 

zuriick; gegen 1913 ergibt sich ein M inderbezug von 63000 t. 

Der Roheisenverbrauch erfuhr 1926, nachdem er im Jahre 

1925 mit 745 000 t gegen das Vorjahr um  246000 t oder 

49,31% gestiegen war, einen Ruckgang um -57 000 t; im 

Vergleich mit 1913 ist dagegen noch ein Mehrverbrauch 

von 23 000 t festzustellen. An Fertigeisen wurden im Be

richtsjahr 104000 t, an Eisenverbindungen 45000 t hergestellt.

Uber die Entw icklung der Stahlerzeugung Italiens in 

den letzten 12 Jahren gibt die Zahlentafel 9 AufschluB.

Z a h l e n t a f e l  9. Stahlherstellung 1915—1926.

Hersteilung von Davon waren
Jahr Stahl- StahlguB- Stahl Elektrostahl

blócken stiicken insges.
t t t t %

1915 991 320 17 920 1 009 240 26 943 2,67
1916 1 245 084 24 402 1 269 486 32 677 2,57
1917 1 296 200 35 441 1 331 641 47 744 3,59
1918 931 535 60 994 992 529 71 924 7,25
1919 692 577 39 246 731 823 88 824 12,14
1920 726 631 47 130 773 761 119 378 15,43
1921 671 287 29 146 700 433 125 323 17,89
1922 956479 24 940 981 419 130123 13,26
1923 1 099 549 42 212 1 141 761 195 305 17,11
1924 1 324 232 34 621 1 358 853 171 195 12,60
1925 1 727 284 58 248 1 785 532 222 772 12,48
1926 1 729 916 49 603 1 779 519 246 878 13,87

Wahrend im letzten Vorkriegsjahr nur 934 000 t Stahl 

hergestellt wurden, waren es 1926 1,78 M ili. t, das bedeutet 

eine Steigerung um  mehr ais 90 % . Zu dieser giinstigen 

Entwicklung hat die zunehmende Verwendung des elek- 

trischen Stroms bei der Hersteilung von Stahl in nicht un- 

erheblichem Umfang beigetragen. 1915 betrug die Her- 

stellung von Elektrostahl 27 000 t, 1926 dagegen 247 000 t.

Unter den sonstigen Erzeugnissen der weiterverarbei- 

tenden Industrie sind 1926 noch Blei (24 000 t), Z ink (8000 t) 

und Quecksilber (1900 t) zu nennen. In der Schwefel- 

gew innung nim mt Italien einen hervorragenden Platz unter 

den Landern der Erde ein; seine letztjahrige Oew innung in 

Hohe von 271000. t blieb um  115 000 t oder 29,75 %  hinter 

der des Jahres 1913 zuriick.

GroBere Bedeutung kommt noch in Italien der Gew innung 

von Steinen und Erden in Steinbriichen zu; es wurden im 

Jahre 1926 (1925) in den italienischen Steinbriichen 69074 

(66 828) M ann beschaftigt. Der Wert der gewonnenen 

Erzeugnisse betrug 661 (604) M ili. L. Hiervon entfallen 

allein 198 (138) M ili. L. auf die Oew innung von Marmor 

und 175 (181) M ili. L. auf die Kalksteingewinnung.

H A U .

Products Co. in Chikago, die Eigentiimeriii des Dubbs- 

Verfahrens, hat die Durchfiihrung der Versuche in ihrem 

Betriebe in M cCook Station in Illinois ubernomrnen, und 

der Hauptvertreter dieser Gesellschaft in London, Dr. 

Henny, hat sein und seiner Gesellschaft Einverstandnis 

m it der nachstehenden Bekanntgabe der Versuchsergeb- 

nisse erteilt.

Das durch eine Reihe von Patenten geschtitzte Dubbs- 

Yerfahren1, das die nachstehende Abbildung erlautert, ar- 

1 E g l o f f ,  Petroleum 1925,.$.383.
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beitet nach Angabe der F irm a so, daB das zu verarbeitende

01, durch unm ittelbar befeuerte Heizschlangen getrieben, 

in eine Reaktionskammer gelangt, in der der gebildete 

Koks ausgeschieden und gesammelt w ird. Das entstandene 

Riickstandól kann man ununterbrochen aus der Reaktions

kammer ablassen, wahrend die entwickelten Dampfe in 

einen Dephlegm ator steigen, in dem die schweren Bestand

teile niedergeschlagen und in die Heizvorrichtung zuriick- 

gesandt, die zunachst n icht kondensierten Dampfe dagegen 

in die Kiihler gefiihrt werden. D ie Destillate gelangen in 

ein AufnahmegefaB und werden vbn dort ununterbrochen 

in die Vorratsbehalter abgelassen. Der Arbeitsdruck be

tragt 8,5-11,5 atu.

Die hierbei gewonnenen Erzeugnisse sind: Druck - 

destillat, R iickstandól, Koks und unkondensierbare Gase. 

Das Druckdestillat destilliert man mit D am pf, um das er- 

haltene Benzin auszutreiben. Ais Riickstand vcrbleibt Gas-

ol, das verkauft oder dem zur Yerarbeitung gelangenden

a Rohstoffbehalter, b Rohstoffpumpc, c Heifiolpumpe, 
d Reaktionskammer, e Dephlegmator, f  Druckdestillatbehalter, 
g Gasbehalter, h Scheider, i Riickstandbehdtter, k Heizrohren, 
I Kiihlschlangen, m Rohstoff-Speiseleituiigen, n Dampfleitung, 

o, D riickleitung.
Aufbau einer Dubbs-Anlage.

Rohstoff wieder zugefiigt werden kann. Die unkonden- 

sierbaren Gase dienen zur Beheizung der Heizschlangen. 

Der gewonnene Petrol- oder Pechkoks stellt ein gang- 

bares Handelserzeugnis dar.

Alle Anlagen gelangen nach Mustermodellen zur Aus- 

fiihrung, und zwar fiir eine tagliche Leistung fiir 80, 150 

und 300 m 3 je Einheit. Etwa 200 solcher Einheiten fiir 

alle móglichen Rohstoffe stehen nach Angabe der Gesell

schaft zurzeit in Betrieb oder im  Bau.

Der untersuchte Teer war besonders zahflussig ge- 

wahlt worden und durch folgende Werte gekennzeichnet: 

spezifisches Gew icht 1,163, H ,0  4»/o. Es gingen iiber: bis 

zu 300" 19 o/o} bis 3990 390/0.

Die Ergebnisse der Spaltung in der Versuchsanlage 

der Universal O il Products Co. lassen sich wie folgt zu- 

sammenfassen. Bei einem Spaltdruck von 3,4 atu und bei 

einer Abanderung des Dubbs-Verfahrens dergestalt, daB 

kein Riickstandól verblieb,- erhielt man 8,2o/o Ausbeute an 

Rohleichtól (bis 210°). In dieser Menge waren 390/0 alkali- 

losliche Bestandteile und 5 0/0 Basen enthalten. Die Aus

beute an phenol- und pyridinfreiem Rohmotortreibstoff 

betrug daher 4,6%  des Rohteers. Der Siedebeginn der 

Rohleichtólfraktion lag bei 72—75°; das spezifische Ge

wicht war rd. 0,95. D ie Pechkokserzeugung belief sich 

auf 47,9 Ge w.-o/o des Rohteers, die Gasentw icklung bei der 

Spaltung des Rohteers auf rd. 10 m 3 je 100 kg  Rohteer.

Ahnlich waren die Ausbeuten, wenn man den Rohteer zu- 

niichst bis auf Pechkoks destillierte und das Destillat allein 

der Spaltung unterwarf.

In Ubereinstimmung mit den Angaben der genannten 

Gesellschaft ergibt sich daraus, daB die geringe Ausbeute 

an Motortreibstoff aus dem vorliegenden Kokereiteer seine 

wirtschaftliche Behandlung nach dem fiir Erdól anerkannt 

geeigneten Dubbs-Spaltverfahren ausschlieBt. Bemerkens- 

wert ist die starkę Zunahme an alkalilóslichen Bestancl- 

teilen, dereń Ursache nicht ohne weiteres klar sein diirfte. 

Die Zersetzungserzeugnisse hatten durchweg aromatischen 

Charakter. Ungesiittigte Verbindungen waren bei der 

Destillation in reichlicher Menge entstanden.

Die Versuche haben demnach ergeben, daB im vor- 

liegenden Fali die Druckspaltung von Kokereiteer nicht 

w irtschaftlich durchzufuhren gewresen ist. Diese Fest

stellung diirfte mehr oder minder fiir alle Kokerei- oder 

Hochtemperaturteere gelten, wie dies ja auch von den in 

Betracht kommenden Firmen bereits ais richtig anerkannt 

worden ist.

Die bei der Ausbildung und Gesellenprufung der Zechen- 

werkstattlehrlinge im Bezirk der Arbeitskammer fur den 

Kohlenbergbau des Ruhrgebietes erzielten [Ergebnisse.

Von Oberbergamtsdirektor Dr. A. W e i s e ,  Dortmund.

Uber die im Jahre 1921 erfolgte vor!aufige Reglung der 

Ausbildung und Gesellenprufung der Zechenwerkstattlehr- 

linge im Bezirk der Arbeitskammer fiir den Kohlenbergbau 

des Ruhrgebietes in Essen ist von mir hier berichtet worden1. 

Nachdem seit dem Inkrafttreten der freiwillig vereinbarten 

Richtlinien des Lehrlingswesens 6 Jahre verflossen sind, 

erscheint es ais zweckdienlich, die Ergebnisse der neuen 

Reglung wahrend der Jahre 1922 bis 1927 bekanntzugeben.

Die Befugnis zur Ausbildung von Lehrlingen steht den 

im Bergbau angestellten Handwerksmeistern zu, die das 

24. Lebensjahr vol!endet und die Meisterpriifung abgelegt 

haben. Daneben kann das Oberbergamt diese Befugnis 

auf W iderruf auch Personen verleihen, die zwar keine 

Meisterpriifung abgelegt, aber wenigstens 5 Jahre hindurch 

persónlich das Handwerk selbstandig oder ais Werk- 

meister oder in ahnlicher Stellung ausgeubt haben und 

mindestens 35 Jahre alt sind.

Das Oberbergamt hat von dieser Befugnis bisher in 

399 Fallen Oebrauch gemacht, die, nach Jahren und Berufen 

geordnet, aus der Zahlentafel 1 zu ersehen sind.

Z a h l e n t a f e l  1.

Lehrmeister Vom Oberbergamt zugelassen

fur 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Schmiede . . . 101 11 _ 9 3
_

124

Schlosser . . . 55 8 4 9 3 2 81

Schreiner . . . 65 7 — 6 2 — 80

Elektriker . . . 61 8 4 5 1 — 79

M a le r ..................... 16 2 — — — — 18

Klempner . . . 14 — — — — — 14

Maurer . . . . — 2 — 1 — — 3

insges. 312 38 8 30 9 2 399

Daraus ergibt sich, daB die Zechen die erforderlichen 

Zulassungsantrage in der Hauptsache bereits im  Jahre 1922 

bei der Einfiihrung der neuen Ausbildungsart gestellt haben. 

Ferner geht daraus hervor, da8 der Schwerpunkt der hand- 

werklichen Ausbildung bei den Schmieden und in etwas 

kleinerm, jedoch gleichmaBigem Umfange bei den Schlossern, 

Schreinern und Elektrikern liegt. In sehr erheblich geringerm 

MaBe folgen die Maler, Klempner und Maurer.

In dem Zeitraum  von 1922 bis 1927 ist die Gesellen

prufung nach den Richtlinien von 1366 Zechenwerkstatt-

1 Oluckauf 1922, S. 839; vgl. ferner W e i s e :  Ausbildung und Gesellen
prufung der Zechenweękstattlehrlinge im Bezirk der Arbeitskammer fur 
den Kohlenbergbau des Ruhrgebietes in Essen, 3. Aufl., 1926; W e ł s e :  

Die Ausbildung und Gesellenprufung der Zechenwerkstattlehrllnge Im Be

zirk der Arbeitskammer fiir den Kohlenbergbau des Ruhrgebietes in Essen, 

Reichsarbeitsbl. 1927, II, S. 327.
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lehrlingen bestanden, von 142, also von 9 ,4% , nicht be- 

standen worden. AuBerdem hatten 18 Lehrlinge ihre im  Jahre 

1927 begonnene Gesellenpriifung bis Jahresende 1927 noch 

nicht abgeschlossen.

Die Prufungsergebnisse sind in der Zahlentafel 2 zu- 

sammengestellt. Der Erfolg ist ais durchaus befriedigend 

zu bezeichnen, da 41,4%  der Lehrlinge die Oesellenpriifung 

mit G u t und Sehr gut sowie weitere 29,2 %  mit Geniigend 

bis G ut bestanden haben.

Z a h l e n t a f e l  2.

Priifungs-
ergebnis

Zahl der erfolgreichen Priiflinge 

1922 |192311924| 1925|1926 i 1927
ZUS.

Sehr gut . . . . _ 10 9 9 ■ - 4 32
G u t ...................... 44 102 69 126 125 68 534
Geniigend bis Gut 36 68 59 94 75 67 399
Geniigend . . . 65 83 56 SO 72 45 401

insges. 145 263 193 309 272 184 1366

Aus der Zahlentafel 3 sind die Zahlen der insgesamt 

und der ais Facharbeiter angelegten Arbeiter, und zwar fiir 

das Jahr 1922 im Oberbergamtsbezirk Dortm und und fur die 

Jahre 1924 bis 1927 im  niederrheinisch-westfalischen Stein- 

kohlenbezirk1 zu ersehen.

Das Jahr 1923 ist infolge der Begleiterscheinungen der 

Ruhrbesetzung statistisch nicht zu erfassen. D ie Verminde- 

rung der Belegschaft seit 1922 ist eine Folgę der Stillegung 

und Zusam menfassung von Zechen sowie der Rationali- 

sierungsmaBnahmen, die sich auf alle Zechen erstreckt

1 Die Zahlen fiir den niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbezirk 
werden yon der Bergbehordc erst seit 1924 crboben.

W I R T S C H A
AuBenhandel der Ver. Staaten in Eisen und Stahl 

in den Jahren 1913 bis 1927.

Im Verhaltnis zu seiner gewaltigen Herstellung an 

Eisen- und Stahl ist der AuBenhandel der Ver. Staaten in 

diesen Erzeugnissen nur gering. Lediglich die Kriegs- und 

Nachkriegsjahre, d. h. die Jahre 1915 bis 1920, wiesen in 

folge der groBen Lieferungen an Kriegs- bzw. Wiederaufbau- 

stoffen wesentlich hóhere A us f u h r z a h l en  auf. M it einer 

Hóchstziffer von 6,41 M ili. t im Jahre 1917 kam der Ausland- 

versand etwa der Friedensausfuhr Deutschlands, des ehemals 

bedeutendsten Ausfuhrlandes in Eisen- und Stahlerzeugnissen, 

gleich, wahrend vor und nach den oben genannten sechs 

Ausnahmejahren die amerikanische Ausfuhr iiber 2,93 M ili. t 

(im Jahre 1912) nicht hinausging. Am  niedrigsten war sie 

m it 1,55 M ili. t 1914, aber auch die Ausfuhr des Jahres 1925 

stand m it 1,76 M ili. t verhaltnismaBig tief. In den letzten 

beiden Jahren lag sie bei 2,17 bzw. 2,18 M ili. t nicht nennens- 

wert hóher. Gegeniiber der keine Aufwartsentwicklung

Z a h l e n t a f e l  1. AuBenhandel der Ver. Staaten 

in Eisen und Stahl in den Jahren 1913—1927.

Jahr
Ausfuhr

l .t

Einfuhr

l.t

1913 2 722 61S 317 259
1914 1 545 984 286164

1915 3 530 334 282 397
1916 6 098 711 319 871
1917 6 414 120 321 668

1918 5 372 425 162 421
1919 4 395 044 317013
1920 4 927 S00 410 857

1921 2 209 S64 123 615
1922 1 985 733 654 606

1923 1 992 595 734 599
1924 1 805 153 556 637
1925 1 762 571 943 240
1926 2 167 213 1 110 049
1927 2 180 969 750 467

Z a h l e n t a f e l  3.

Jahr Angelegte
Arbeiter

davon
Facharbeiter

Verhaltniszahl

1922 533 208 33 592 6,3

1923 Ruhrbesetzung
1924 463 330 29 070 6,3
1925 433 567 27 324 6,3
1926 384 255 25 168 6,5
1927 407 037 26 238 6,4

Durchschnitt 444 279 28 278 6,4

haben. Dabei zeigt sich, daB der Anteil der Facharbeiter 

an der Gesamtzahl der angelegten Arbeiter nicht gesunken, 

sondern, wenn auch nur sehr wenig, gestiegen ist, und zwar 

ais Folgę der Rationalisierung, die an das Konnen der 

Arbeiterschaft hohere Anforderungen ais friiher gestellt hat. 

D ie Zahl der Facharbeiter im niederrheinisch-westfalischen 

Steinkohlenbergbau beziffert sich im  Jahresdurchschnitt 1922 

bis 1927 auf 28 278. Nach uberschlagiger Annahme diirfte 

fiir etwa zwei Drittel der Facharbeiter eine handwerksmaBige 

Ausbildung zweckmaBig sein. Danach muBte der Nachwuchs 

fiir rd. 18852 Facharbeiter ausgebildet werden, so daB im 

Jahresdurchschnitt etwa 570 Facharbeiterlehrlinge der Ge- 

sellenprufung zuzufuhren waren. Da sich die Zahl der nach 

den Richtlinien des Lehrlingswesens in Bergwerksbetrieben 

ausgebildeten Facharbeitergesellen im  Jahresdurchschnitt auf 

228 gestellt hat, ergibt sich, daB bisher 40 %  des Jahres- 

bedarfs der Zechen an Facharbeitern mit handwerklicher 

Vorbildung nach MaBgabe dieser Richtlinien ausgebildet 

worden sind und die Gesellenpriifung abgelegt haben.

F  T L I C f i  E S.
zeigenden Ausfuhr weist die E i n f u h r  im ganzen eine 

steigende R ichtung auf. Diese beginnt nach dem Tiefstand 

des Jahres 1918, w ird 1921 durch einen jahen Riickgang 

unterbrochen, um dann weiter anzuhalten und nach noch- 

maligem starken Abfall im Jahre 1924 1,11 Mili. t 1926 zu 

erreichen; im verflossenen Jahr ist die Ausfuhr wieder um 

rd. ein Drittel auf 750000 t zuruckgegangen.

Uber den AuBenhandel in Eisen und Stahl nach E r 

z e u g n i s s e n  unterrichtet fur die Jahre 1923 bis 1927 die 

Zahlentafel 2. Danach waren die Hauptausfuhrerzeugnisse 

im  letzten Jahr Kesselróhren, WeiBbleche und Schrot, 

die samtlich seit 1923 mehr oder weniger starkę Steigerungen, 

und zwar Kesselróhren von 193000 auf 258000 1, W eiB

bleche von 124000 auf 254000 t und Schrot von 66000 auf 

238000 t aufweisen. Stahlschienen, die 1923 noch mit 2670001 

das Hauptausfuhrerzeugnis darstellten, gingen auf 176000 t 

zuriick; ebenso verminderte sich die Ausfuhr an Draht- 

erzeugnissen ganz betrachtlich. D ie E infuhr stand im letzten 

Jahr unter dem EinfluB stark verringerter Roh- und Alt- 

eisenbeziige. Erstere beliefen sich nur auf 133000 t gegen- 

uber 446000 t im  Vorjahr und 368000 t 1923, letztere auf 

60000 t gegeniiber 162000 t 1923. Dagegen ist die Baueisen- 

einfuhr von 11 000 t 1923 auf 162000 t im  Jahre 1927 ge

stiegen. Ferner sind nach 1924 neu eingefiihrt worden und 

haben besondere Bedeutung erlangt: Stahlbarren, Bander 

und Streifen und GuBróhren. Einzelheiten sind der folgenden 

Zahlentafel zu entnehmen.

W ie sich die A u s f u h r  n a c h  E r d t e i l e n  u n d L a n d e r n  

v e rte i 11, ist aus Zahlentafel 3 zu ersehen. M it nahezu der 

Halfte entfallt die Ausfuhr auf Nord- und Mittelamerika, 

und zwar in der Hauptsache auf Kanada, das beispiels- 

weise im letzten Jahr 76,52% der gesamten auf Nord-und 

Mittelamerika entfallenden Mengen aufnahm . Seine Beziige 

haben sich von 761000 t im Jahre 1923 auf 833000t im 

Jahre 1927 erhóht, wogegen die Ausfuhr nach Kuba in der

selben Zeit von 1720001 auf 92000 t gesunken, die Mexikos 

etwa gleich geblieben ist. Unter den asiatischen Landem,
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Z a h l e n t a f e l  2. Eisen- und Stahlaus- und -einfuhr der Ver. Staaten in den Jahren 1923— 1927.

1923 

1 .1

1924 

1. t

1925 

1. t

1926 

1. t

1927 

1. t

A u s f u h r :
R o h e is e n ................................ 32318 41 478 32 674 25 208 50 992
E isenm angan ........................... 4 295 3 165 5 496 793 1 641
Schrot ...................................... 65 678 97 447 82 573 104 738 238 303
Blócke, Brammen usw. . . . 111 881 95 657 87 478 100 956 9S613
D r a h t e is e n ........................... 40 867 18 760 21 203 19 646 16128
S ta h lb a r r e n ........................... 160 463 101 123 115 639 142 716 117 270
E is e n b a r re n ...................... 12 660 5 055 4 615 5 171 3 872
Eisen- und Stahlplatten . . . . 115 459 85 543 104 450 138 25S 139 632
verzinkte Bleche . . . 114 748 108 148 160 270 178 636 152 175
Schwarzbleche aus Stahl . . . 139 103 148 742 95 431 175 740 152 497
Schwarzbleche aus Eisen 14 157 11 003 14 768 19 252 17 163
Bander, Streifen . . . . 38 240 34 141 40 933 46 912 43 160
W e iB b le c h e ........................... 124 452 160 994 161 383 250 782 254 131
B a u e is e n ........................... 122 066 102 408 104 339 157 121 148 069
E isenko ns truk tio nen ...................... 78 529 70 784 73 460 77 853 68 637
Stahlschienen...................................... 267 409 208 829 151 690 187 557 175 539
Schienenbefestigungen usw. . 39 586 36 112 35 367 41 771 35 S06
Kesselróhren ................................ 193 640 213 514 239 670 287 822 258 476
D r a h t ................................................ 92 231 37 052 35 596 31 311 35 482
S ta ch e ld ra h t...................................... 74 843 90 443 71 115 50718 52 393
Drahtgewebe und -siebe . . 1 962 1 628 1 951 1 989 2 268
D rah tse ile ...................................... 6 257 4 186 4 369 4 779 4 569
D r a h t n a g e l ........................... 45 979 21 664 9 837 11 743 9 993
andere N a g e l ................................. 8 758 7S86 9 229 7 924 8 453
H u f e is e n ...................................... 951 963 706 661 563
Bolzen, Schrauben, M u t t e r n ................................................. 18 905 17 493 16 956 13 220 12218
G u B r ó h r e n ........................... 28 057 29 051 32 193 34111 27 964
Rader und Achsen . . . 20 591 22 329 19 936 16 679 16661
E isenguBstiicke ...................... 10 044 8 456 10412 8 838 11 727
S tah lg uB s tiicke ................................. 4 734 5 876 4 209 7 566 7 004
Schm iedestucke................................. 3018 1 716 2 170 2 644 4 868
andere E r z e u g n is s e ........................... . 714 13 507 12 453 14 098 14 702

insges. 1 992 595 1 805 153 1 762 571 2 167213 2 180 969

E i n f u h r :

R o h e is e n ................................................. 367 820 209 109 441 425 445 773 133 06S
Eisenmangan1 ................................. 88 571) 47 922 75 724 43 932 34 023
Siliziumeisen2 ...................................... 11 550 11 988 4 555 13 125 7 753
Chromeisen3 ........................................... _ _ _ 525 435
Schrot ................................................. 162 026 66 841 99 815 86 725 60 203
Stahlblócke, B r a m m e n ...................................... 22 667 39 021 27 083 30 825 13 702
E ise n b ra m m e n ........................................... ..... _ _ __ 348 91
D r a h t e i s e n ........................................... 3 948 6 849 7 989 10 074 17 990

Schienen und V e rb in d u n g ss tu c k e ...................................... 29 705 43 357 36 871 62 776 16 145
B a u e is e n ........................................... 10 672 43 244 77 293 121 099 161 848
Kessel- und andere B l e c h e ................................................. 1 S20 3 276 818 4 946 4 035
Sageblatter . ...................... 2 732 2 788 3 663 10671 15 804

S ta h lb a r r e n ................................................................. — _ 58 811 103 473 91 497

E is e n b a r re n ................................................................. 7 760 4 354 11 738 5 623 4 220

Bander, Streifen . . . . _ _ — 28 407 33 773

Rohren usw. aus S chw e iB e isen ........................................... 4 960 54 469 82 864 ' 31 073 50 088
Nagel und S c h r a u b e n ........................................................... 1 093 351 2 758 5 354 1 064

W e iB b le c h e ................................ 10 032 1 036 383 2 160 5 665

Bolzen, Schrauben, M u t t e r n ................................................. 216 164 105 360 356

Rundeisen-!und - s t a h ld r a h t ................................................. 3 8S9 3 277 4 053 4 330 3 962

S ta ch e ld ra h t................................................................................. _ — — 3 056 4 027

Flachdraht..................................... 1 480 2 088 2 190 3 678 2 543

Telephon- und Telegraphendraht aus Stahl . . . . — — — 1 128 35

D rah tse ile ....................................................................................... 956 13 654 2 127 2 492 2 178

anderer D r a h t ............................................................................ — — — 1 485 1 145

G u B r ó h r e n ................................................................................. _ _ 5 83 873 81 769

GuB- und Schm iedestucke ...................................................... 2 703 2 849 2 975 2 73S 3 048

insges. 734 599 556 637 943 240 1 110049 750 467

Mangangehalt. 1 Siiiziumgehalt. 3 Chromgehalt. 4 EinschlieBlich GuBróhren. Unter *Rohren usw. aus SchweiBeiBen* mit enthalten.

dereń Gesamtbeziige in den letzten Jahren ziemlich gleich 

geblieben sind, ragt im  besondern Japan hervor. Es hat 

jedoch ais Bezieher amerikanischen Eisens und Stahls an 

Bedeutung erheblich verloren; die E infuhr g ing von 3640001 

1923 auf 278000 t im letzten Jahr zuruck. Sudamerika laBt, 

von einem leichten Ausfall im abgelaufenen Jahr abgesehen, 

steigenden Bedarf fur Eisen- und Stahlerzeugnisse aus den 

Ver. Staaten erkennen. Die von ihm  eingefuhrten Mengen 

schwankten zwischen 233000 1 1923 und 373000 1 1926.

Hauptbezugslander waren im letzten Jahr Argentinien mi 

82000 t, Brasilien mit 71000 t und Kolumbia mit 59000 t. 

Die Ausfuhr nach Europa ist verhaltnismaBig gering, doch 

erfuhr sie innerhalb der letzten fiinf Jahre eine erheb

liche Steigerung von 106000 auf 197000 t. Davon ent

fielen im vergangenen Jahr 67000 1 auf GroBbritannien 

(63000 t im  Jahre 1923) und 42000 (3000) t auf Italien.

Naheres uber die Ausfuhr nach Landern bietet die 

folgende- Zahlentafel.
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Z a h le n ta fe l  3. Eisen- und Stahlausfuhr der Ver. Staaten nach Landern in den Jahren 1923—1927.

Empfangslander 1923 
1 t

1924 
1. t

1925 
1.1

1926 
1.1

1927 
1. t

Nord- und  M it te la m e r ik a  und  W e s t in d ie n
in s g e s ............................................................................ 1 070 830 878 392 944 459 1 107 964 1 088 577

davon:
Kanada, Neufundland................................................... 760 614 550 593 616362 834 858 832 984
K uba................................................................................ 171 900 165 637 146 823 94 708 92 486
M ex iko ........................................................................... 84 583 108512 102 412 100 837 81 656
Guatemala...................................................................... 6 169 13 686 7 600 10 125 6 124
Salvador........................................................................... — — 15 393 16 277 7140
Panama........................................................................... 8 903 13 544 14 625 9 015 18 881
iibriges Mittelamerika.................................................... 16911 7 653 14 924 14 292 13 222
Britisch-Westindien........................................................ 11 082 7 458 9 862 10 580 12 384
iibriges Westindien........................................................ 10 668 11 309 16 458 17 272 23 700

S i id a m e r ik a in s g e s .................................................... 233 032 273 551 319 563 373 102 348 899
davon:

A rge n tin ie n ................................................................. 53 744 55 388 S7 296 60 105 82 380
Brasilien........................................................................... 50 536 68 139 46016 62 542 70 635
C h ile ................................................................................ 33 893 31 854 44 940 61 642 44 641
Kolumbien...................................................................... 28 562 39 288 77 336 71 142 59 080
P e ru ................................................................................ 27 384 28 177 17 895 • 37 819 32 207
Venezuela...................................................................... 16 177 24 874 35 231 68116 44 918
iibriges Sudan ie r ika .................................................... 22 736 25 831 10 849 11 736 15 038

E u ro p a  in sg e s .............................................................. 105 638 105 251 143 296 144154 197 326
davon:

Frankreich...................................................................... 7 115 2 625 9 047 10 393 4 586
I t a l i e n ........................................................................... 2 986 22 511 41 767 23 486 41 832
Rum anien ...................................................................... ■ — — 1 995 2 591 2 457
RuBland........................................................................... — — 3 562 3 073 8102
europaische Tiirkei........................................................ — — 1827 3 032 3711
GroBbritannien............................................................. 63 080 56 855 52 261 68 809 66915
iibriges E u ropa ............................................................. 32 457 23 260 32 837 32 770 69 723

A s ien  und  O ze a n ie n  in sg e s ................................. 552 862 463 555 327 182 523 833 526 268
davon:

China................................................................................ 52 327 57 126 56 816 46 054 53 843
I n d ie n ........................................................................... 24 394 23 675 25 750 37 097 28 215
Japan und K o re a ........................................................ 363 954 277 204 132 891 260 361 278 207
Kwangtung...................................................................... 18 240 17 204 1 802 20 247 18 969
Australien...................................................................... 41 144 23 148 22 543 33 353 26 672
Britisch-Malaien............................................................. — — 6 719 15 520 8 444
Hollandisch-Ostindien.................................................... — — 25 194 41 028 35 259
Philippinen...................................................................... 35 049 48 909 46 896 57 554 63 334
iibriges Asien und O zean ien ..................................... 17 754 16 289 S 571 12 619 13 325

A f r ik a in s g e s ................................................................. 15 378 34 190 28 072 18 160 19 899
davon:

Britisch-Sudafrika........................................................ 13 264 31 287 23 208 9 393 10 403
Agypten........................................................................... 1 08S 1 965 3 314 5 761 4 554
Portugiesisch-Ostafrika............................................... 1 026 93S 981 2 299 3 827
iibriges A f r i k a ............................................................. — — 569 707 1 115

Oesamtausfuhr 1 992 595' 1 805 1532 1 762 571 2 167 213 2 180 969

1 Einschl. 14855 1 .1 nach allen ubrigen LSndern. - Einschl. 50214 1.1 nach allen iibrigen L3ndern.

Uber die E in fuh r nach Landern stehen keine mit 132000 t und GroBbritannien mit 126000 t. Ferner
vollstandigen Angaben zur Verfiigung. An erster Stelle waren Kanada mit 93000 t, Holland mit 91000 t und
unter den Bezugslandern stand 1926 Deutschland mit Indien mit 82000 t an der Versorgung der Ver. Staaten
271000 t, es folgten Belgien mit 231000 t, Frankreich beteiligt.

Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl.

Monats- 
durchschnitt 
bzw. Monat

Deutscl

insges.

t

Rohe

land

arbeits-
tSgflich

isen

davon Rl 
Westf

insges.

t

einland-
ilen

arbeits
taglich

t

Deutsch

insges.

t

Rohs

land

arbeits
taglich

t

tahl

davon Rhi 
Westfa

insges.

t

“lit land- 
len

arbeits
taglich

t

Walz

Deutscl

insges.

t

werkse

land

arbeits
taglich

t

rzeugniss

davon Rh 
Westf

insges.

t

e

einland-
slen

arbeits
taglich

t

Zahl der 
in Betrieb 

befind- 
lichen 

Hochofen

1913' . . . 
19132 . . .
1926 . . .
1927 . . . 
1928: Jan.

Febr.

1 609 09S 
908 933 
803 627 

1 091 S77 
1 180576 
1 122 384

52 901 
29 883 
26421 
35 897 
38 083 
38 703

684 096 
684 096 
646 936 
S62 705 
941 994 
887 312

22 491 
22 491 
21 269 
2S 363 
30 387 
30597

1 577 924 
1 014 788 
1 028 470 
1 359224 
1 469 424 
1 323 657

61 S79
39 796
40 332 
53 303 
56516 
52 946

842 670 
842 670 
823 294 

1 0S1 903 
1 201 693 
1 093 013

33 046 
33 046 
32286 
42428 
46 219 
43 721

1 391 579 
908 746 
856340 

1 072 231 
1 098 014 
1 040 875

54 572 
35 637 
33 582 
42048 
42 231 
41 635

765 102 
765 102 
674 804 
827 970 
S59 241 
833 794

30 004 
30 004 
26 463
32 469
33 048 
33 352

313

109
114 
116
115

i Deutschland in seinem frfihern, * in seinem jetzigen Gebietsumfang.
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Kohlengewlnnung des Deotschen Reiches Im Februar 1928.

Bezirk

Februar

Stein
kohle

t

Braun
kohle

t

Koks

t

PreB
steinkohle

t

PreBbraun- 
kohle (auch 
NaBpreB- 

stelne) 

t

Januar und Februar

Stein
kohle

t

Braun
kohle

t

Koks

t

PreB
steinkohle

t

PreBbraun-
koh!e(auch
NaBpreB-

steme)

t

Niederschlesien 
Oberschlesien 
Halle . . . 
Clausthal1 . 
Dortmund 
Bonn5 . . .

PreuBen5 . . 
Bayern5 . . 
Sachsen . . 
Baden . . . 
Thuringen . 
Hessen . . 
Braunschweig 
Anhalt. . . 
iibrig. Deutschl

517 404 
1 501 734 

4 670 
48910 

9 651 3212 
851 1953

890 206

6 394 6064 
237 952

3 768 031

82 793 
116.115

8 069 
2 422 139 

209 222

15 112 
21 269 
4 775 
8 731 

248 927 
39 272

204 537

503 806 
16 836

878 220

1 043 613 
3 166 866 

9 594 
101 154 

19 549 288 
1 753 162

12 575 234 
159 

340 292

10401

11 290 795 
242 092 
964 077

491 563 
33 589 

307 541 
89 033

2 838 338 

18 778

39 746

338 086

4 495 
30 484

7 162

1 819

! 603 399 
18 200 

274 968

221 845

63 565 
4 185

25 623 677 
327 

701 103

21 519

1 846 344

13 180 952 
501 780

7 736 304

177 095 
243 851

16 774 
4 951 321 

435 345

31 508 
51 569 
9 226 

18154 
533 382 
81 741

418181

3 096 440 
35 314

1 781 026

23 265 3S0 
509084 

2 010 559

977 102 
70 032̂  

638 137 
170 724

5 824 386 

37 579

80 548

725 580

9 659 
62 393

14 8346

3 936

5 330 961 
38 637 

549 445

446 051

129 030 
10 240

Deutsches Reich
(jetziger Oebiets- 
urafang ohne 
Saargebiet) 1913  

(alter Gebiets- Q 
umfang) ly ló

12 926 0S6

77 346 170 

15608956

13 418 690

6836190

6836190

2 896 862

2309464

2522639

382 046 3 !86 162 26 346 626 27 641 0186 5 942 513: 816 402°

1 Die Gewinnung des Obemkirchener Werkes ist zu einem

2 Davon entfallen auf das eigentliche Ruhrrcvier . . . .
9 Davon aus linksrheinischen Zechen des Ruhrbezirks . .

‘ Davon aus Oruben links der Elbe 3782903 t.

* Ohne Saargebiet.
0 Einschl. Berichtigungen aus dem Yorraonat.

442749 1649769 23512856 14 211 756 

475923 1649769 32145071 14211756

Drittel unter >Obriges Deutschland* nachgewiesen.

4813968 

5247510

Februar 

. 9604688 t 

. 426 522 t

911004

974211

6 504 36t

3420956

3420956

Jan. und Febr. 

19456 647 t 
869904 t

R u h r b e z i r k  insges. 10031210 t I 20 326551 t

Die Entwicklung der Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen Monaten des Berichtsjahres im Vergleich 
mit der Oewinnung im Monatsdurchschnitt der Jahre 1913 und 1924 bis 1927 geht aus der folgenden Ubersicht hervor.

Durchschnitt
bzw.

Monat

Stein
insges.

t

kohle

1913=100

Deutsche

Braur
insges.

t

s Reich (j 

kohle

1913=100

etziger Oe 

Kc 
insges. 

t

bietsumfar

>ks

1913=100

g ohne S 

PreBste 
insges. 

t

largebiet)

inkohle

1913=100

PreBbra
insges.

t

unkohle 

1913 100

1913.......................
1924 .......................
1925 .......................
1926 ........................
1927 ........................
1928: Januar. . .

Februar . .

11 729 430 
9 897 396

11 051 843
12 107 977
12 799 800
13 420 540 
12 926 086

100,00
84,38
94,22

103,23
109,13
114,42
110,20

7 269 006
10 386 433
11 643 718
11 595 880
12 567 143 
14 221 885
13 418 690

100,00
142.89 
160,18 
159,52
172.89 
195,65 
184,60

2 638 960 
2 073 732 
2 366 448 
2 274 783 
2 688 378 
3045 651 
2 896 862

100,00
78,58
89,67
86,20

101,87
115,41
109,77

540858 
363 290 
465 884 
491 799 
414 264 
433 184 
382 046

100,00
67,17
86,14
90,93
76,59
80,09
70,64

1 831 395
2 449 979 
2 805 287
2 863 170 
3038 565
3 318 202 
3 186 162

100,00
133,78
153.18 
156,34 
165,92
181.18 
173,97

Deutschlands AuBenhandel in Erzen, Schlacken und Aschen Im Januar 1928.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Ble

Einfuhr
t

ierz

Ausfuhr
t

Eisen
Mangan

Einfuhr
t

• und 
erz usw. 

Ausfuhr 
t

Schwefel

Einfuhr
t

ties usw.

Ausfuhr
t

Kupf
Kupfersl

Einfuhr
t

srerz, 
ein usw. 

Ausfuhr 
t

Zinl

Einfuhr
t

terz

Ausfuhr
t

1913 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . .
1927 . . . .  
1928: Jan. . .

11 915
2 939 
4 156
3 794 
7 722

372
608

1146
1679
1238

1 334 156 
1 040 626 

862 792 
1 548 441 
1 183 214

231 308 
36 828 
32 251 
36 634 
31 641

85 329 
77 718 
65 930 
79312 
70905

2351
972
902

2963
2262

2 300 
7 187 

11 865 
21 574 
23 065

2102
1759
2512
331
120

26106 
7 699

13 334
14 519 
17 968

3 728 
6136 
9 223

17 737
18 350

Deutschlands AuBenhandel In Erzeugnissen der Huttenindustrie im Januar 1928.

Monatsdurchschnitt 
bzw. Monat

Eisen u

Einfuhr

t

nd Eisenlegic 

Aus

t

rungen

uhr
davon

Reparatlons-
lieferungen

t

Kupfer und 
Kupferlegierungen

Einfuhr i Ausfuhr 

t i  f

Blei und 
Blellegierungen

Einfuhr ! Ausfuhr 

t t

Nicke
Nickelleg

Einfuhr

t

und
ierungen

Ausfuhr

t

Zink
Zinklcg

Einfuhr

t

und
erungen

Ausfuhr

t

1913.......................
1925 .......................
1926 .......................
1927 .......................
1928:Januar . . .

51524 
120 715 
105 123 
241 403 
262392

541 439 
295 731 
445 652 
377 553 
363 026

8309
5752

21 397
22 865 
16 025 
27 140 
29 102

9 228
10 259
11 849 
9 764

10 262

7010
i l  558 
7 809 

13 102 
18 832

4814
1809
2345
2030
1939

285
232
177
315
398

201
71
72 

117 
116

4 877 
11 176 
9 370 

13 349 
11 285

11508 
2 295 
2 597
2 959
3 559
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Deutschlands AuBenhandel in Nebenerzeugnissen 

der Steinkohle im januar 1928.

Die Nebenproduktengewinnung bei der Kokserzeugung 
stellte sich wie folgt:

Januar 

Einfuhr Ausfuhr 
192711928 1927' 1928

Menge in t

Steinkohlenteer................................. 1983 1246 2 195 4 523
Steinkohlenpech................................. 2101 992 6 248 8 453
Leichte und schwere Steinkohlenteer-

óle, Kohlenwasserstoff, Asphalt
naphtha .......................................... 6613 9555 15 380 12 148

Steinkohlenteerstoffe....................... 475 875 2103 2 288
Anilin, Anilinsalze............................ 23 21 162 172

Wert n 1000 JC

Steinkohlenteer................................. 270 100 276 480
Steinkohlenpech................................ 313 87 968 760
Leichte und schwere Steinkohlenteer-

óle, Kohlenwasserstoff, Asphalt
naphtha .......................................... 2705 3331 2 033 1 873

Steinkohlenteerstoffe....................... 170 348 914 893
Anilin, Anilinsalze............................ 36 34 208 213

i Ohne Reparationslieferungen.

Uber die Zwangslieferungen Deutschlands an Neben
erzeugnissen im Januar 1927 und 1928, die in obiger Zahlen
tafel enthalten sind, unterrichtet die folgende Zusammen- 
stellung.

Menge 

1927 1 1928 
t 1 i

Wert 

1927 ! 1928
1000 M 1000 M

Steinkohlenteer................................. _ 2081 226
Steinkohlenpech............................ 186 5264 462
Leichte und schwere Steinkohlenteer-

óle, Kohlenwasserstoff, Asphalt
naphtha .......................................... 49 199 36

Steinkohlenteerstoffe....................... 2 363 48
Anilin, Anilinsalze............................ 6 13 16

Der Steinkohlenbergbau Deutsch-Oberschlesiens 

im Januar 1928

Jahr 
bzw. Monat

Kohlen-
Koks
erzeu

gung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Belegschaft

insges.
arbeits
taglich

Steln-
kohlen-
gruben

Koke
reien

PreB-
kohlen*
werke

1000 t

1922 . . . 736 30 120 10 47 734 3688 153
1923 . . . 729 29 125 10 48 548 3690 154
1924 . . . 908 36 93 17 41 849 2499 136
1925 . . . 1189 48 89 30 44 679 2082 16S
1926 . . . 1455 59 87 35 48 496 1918 194
1927 . 1615 64 103 19 51 365 2004 160
1928:

Januar . 1665 67 124 30 53 859 2127 186

Rohteer . . .
Teerpech . . .
Rohbenzol . . 
schw. Ammoniak 
Naphthalin . .

Januar1927 
t

. 4917 
70

. 1597 

. 1655 
80

Januar1928 
t

5 425 
55 

1 767 
1 859

58

Der Steinkohlenbergbau Niederschlesiens im Januar 1928

Monats- 
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlen-
forderung

arbeits- 
msges. j tJ(tllch

Koks
erzeu
gung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Durchschnittlich 
angeiegte Arbeiter In

Stein- .. . PreB- 
kohlen *?.“ *• kohlen- 
gruben werken

1000 t | 1
1913 461 18 80 8 27 529 1288 59
1923 444 17 79 11 43 744 1652 86
1924 466 18 74 9 36 985 1580 69
1925 464 18 77 9 29 724 1289 85
1926 466 18 75 15 27 523 1335 135
1927 487 19 77 15 26 863 1222 127

1928: Jan.. . 526 20 94 16 26 467 1217 138

lanuar

Jahr Kohle Koks PreB
kohle

t t t

Gesamtabsatz (ohne Selbst- \ 1927 463 256 74 224 15 202
verbrauch und Deputate) . \ 1928 455 600 96 504 16060

davon

innerhalb Deutschlands . . *
1927
1928

438 368 
419 574

55 699 
79 386

14 943
15 319

nach dem Ausland. . . . [ 1927
1928

24 888 
36 026

18 525 
17 118

259
741

davon nach

Ósterreich........................ 1927
1928

445
225

2 103 
1 645

—

der Tschecho-Slowakei . j
1927
1928

24 033 
35 671

13 991
14 568

259
741

dem sonstigen Ausland .
1927
1928

410
130

2 431 
905 —

Die Nebenproduktengewinnung bei der Kokserzeugung 
stellte sich wie folgt:

Januar
1927

t
Rohteer..........................................  3038
Rohbenzol (Leichtól bis zu 180 ° ) . 999
T eerpech...................................... 1
R ohnaphthalin ............................  5
schw. A m m o n ia k ........................1036

1928
t

2871
997 

1

998

Januar 1927 Januar 1928

Kohle Koks Kohle Koks

t t t t

Gesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
Deputate) . . . . 1 550 906 102 591 1 543 548 134 619

davon
innerhalb Deutsch-
Oberschlesiens . . 464 357 49 332 504 391 42 844

nach dem iibrigen
Deutschland . . . 1 034 489 44 689 981 110 78 039

nach dem Ausland . 52 060 8 570 58 047 13 736
und zwar nach:

Poln.-Oberschlesien . — 1647 — 694
Deuisch-Ósterreich 19993 4869 4 920 8281
der Tschecho-Slowakei 31897 719 52797 2279
U ngarn ................... — 616 285 2090
den iibrigen Landem . 170 719 45 392

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Huttenraannischen 
Vereins in Oleiwitz.

1 Nach Anęaben des Vereins fiir die bergbaulichen Interessen Nieder
schlesiens zu Waldenburg-Ailwasser.

Der Kohlenverbrauch Belgiens.

Im Anfang des Jahrhunderts war Belgien ein Kohlen- 
ausfuhrland, d. h. seine eigene Oewinnung ging uber seinen 
Verbrauch hinaus; jedoch bewegte sich dieser UberschuB, der 
im Jahre 1904 noch 2,5 Mili. t betragen hatte, in absteigen- 
der Richtung, so daB er 1908 nur noch weniger ais 1 Mili. t 
betrug. In den folgenden Jahren genugte die Eigenfórderung 
des Landes nicht, seinen Kohlenbedarf zu decken; in stei- 
gendem Mafie muBte es daher fur seine Brennstoffver- 
sorgung auf das Ausland zuruckgreifen. 1913 uberschritt 
der Verbrauch bei 26 Mili. t schon um 3,2 Mili. t die 
Fórderung, die sich damals auf 22,8 Mili. t stellte. Im 
ersten Nachkriegsjahr erzielte Belgien unter den damaligen 
ungeregelten Verhaltnissen des Kohlenmarktes wieder einen 
AusfuhruberschuB von 1,2 Mili. t, 1921 belief sich dieser 
sogar auf 2,4 Mili. t. Mit der Einbeziehung Luxemburgs 
in das belgische Zollgebiet trat jedoch 1922 ein Um- 
schwung ein, und in den folgenden Jahren ging der Verbrauch 
trotz starker Zunahme der Fórderung wesentlich uber diese
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Jahr Fórderung Verbrauch‘ ± Fórderung 
gegen Verbrauch

1904 22 761
1000 t 

20 228 + 2533
1905 21 775 20 991 + 781
1906 23 770 22 805 + 965
1907 23 705 23 243 + 462
1908 23 558 22 583 + 975
1909 23 518 23 755 -  237
1910 23 917 24126 -  209
1911 23 054 24 844 -  1700
1912 22 972 26 081 - 3109
1913 22 842 26 046 -  3204
1919 18 482 15 267 + 1215
1920 22 389 22 812 - 37
1921 21 750 19313 + 2437
1922 21 208 25 639 - 4431
1923 22 922 28 310 -  2638
1924 23 362 31 520 - S158
1925 23 097 30 402 - 7305
1926 25 260 32 640 -  7380
1927 27 320 35 547 -  8227

1 Unter Beriicksichtigung der Zu-  bzw. Abnahme der Vorr3te. 1 t ein- 
bzw. ausgefiihrter Koks wurde mit 1,3 t, PreBkohle mit 0,9 t auf Kohle 

umgerechnet.

hinaus, so daB sich Einfuhriiberschusse bis zu 8,2 Mili. t 
ergaben. Fur 1927 berechnet sich der Verbrauch auf 
35,5 Mili. t, dem eine Eigenfórderung von 27,3 Mili. t gegen- 
iibersteht, woraus sich ein EinfuhriiberschuB von 8,2 Mili. t 
ergibt. Auch wenn man Luxemburg, das im Jahre 1913 
einen Brennstoffverbrauch von 4,2 Mili. t aufwies, auBer acht 
laBt, zeigt sich, daB Belgien, also hier in seinen alten 
Grenzen verstanden, trotz der fortschreitenden ErschlieBung 
der Campine wieder zum Kohleneinfuhrland geworden ist. 
Im einzelnen unterrichtet iiber die Entwicklung der Fórde
rung und des Kohlenverbrauchs Belgiens die nebenstehende 
Zusammenstellung.

Der »Moniteur des interets materiels*, dem wir die 
vorstehende Zahlentafel entnehmen, knupft daran die Be- 
merkung, daB der letztjahrige EinfuhriiberschuB der hóchste 
in der Geschichte der belgischen Brennstoffwirtschaft ist. 
Er fiihrt dieses beunruhigende Abhangigwerden vom Aus- 
land auf die Einfuhrung des Achtstundentages zuriick, dessen 
starre Anwendung bereits viele Gruben zur Stillegung ihres 
Betriebes gezwungen habe. Solle die SchlieBung von Zechen 
nicht noch einen gróBern Umfang annehmen, so sei eine 
sachgemaBe Auslegung des Oesetzes iiber den Achtstunden- 
tag unbedingt erforderlich.

Der Familienstand der Bergarbeiter im Ruhrbezirk.

Zeitpunkt
Beleg-

schafts-
zahl'

Hausstandgeld-
empfanger

in °/o der 
insges. ] Gesamt- 

ibelegschaft

Kindergeld-
empfanger

j in °/o der 
insges. ! Gesamt- 

belegschaft
insges.

Zahl der Kinder

aufl Arbeiter j auf 1 Haus- 
der Gesamt-; standgeld- 
belegschaft | empfanger

auf 1 
Kindergeld- 
empfanger

Ende Dez. 1921 . . 557 076 337 917 1 60,66 252 248 i 45,28 628 939 1,129 1 1,86 2,49
„ „ 1922. . 561 598 350 959 62,49 259 185 46,15 617 200 1,099 1,76 2,38
„ „ 1924. . 469 129 309 416 65,96 229 449 48,91 502 400 1,071 1,62 2,19
„ „ 1925. . 396 121 273 015 i 68,92 202 303 51,07 428 600 1,082 1,57 2,12
„ „ 1926. . 410 978 268 907 65,43 201 098 | 4S,93 419 198 1,020 1,56 2,08
„ „ 1927. . 397 284 262 719 66,13 194 287 48,90 406 060 1,024 1,55 2,09

1 Diese der Lohnstatistik entnommenen Angaben decken sich nicht ganz mil den in der Produktionsstatistlk festgesteiiten Arbeiterzahlen, da der 

Kreis der erfaBten Betriebe ein anderer ist.

Die Kosten der Erwerbslosenfiirsorge im Deutschen Reiche 
wahrend der Jahre 1924 bis 1927.

Nach Feststellungen des Reichsarbeitsblatts beliefen sich 
die g e s am t en  A u f w e n d u n g e n  fur die Arbe i t s- 
losen- und K u r z a r b e i t e r u n t e r s t u t z u n g  im ver- 
gangenen Jahre auf 746 Mili. Jt. Von dieser Summę machten 
die Unterstiitzungen 547 Mili. Jt oder 73,31 °/o aus. Gegen
uber 1926 haben sich die Aufwendungen um 475 Mili. Jt 

oder 38,88 °/o ermaBigt, hingegen ist im Verhaltnis zu 1924 
eine Steigerung um 123,91 °/o und gegen 1925 eine solehe 
um 175,69 °/o eingetreten.

A u f w e n d u n g e n  fur  d i e  A r be i t s l o s en-  und 
K u r z a r b e i t e r u n t e r s t u t z u n g .

Kosten der Arbeitsnach- 
weisamter einschl. der 

Kosten der Arbeitsver-
m i t t l u n g ......................

Unterstiitzungen . . . 
Krankenversicherung der 

Arbeitslosen . . . . 
Zuschiisse und Darlehen 

fur Notstandsarbeiter . 
S ons tig e s ...........................

19241 1925 1926

Mili. Jt

1927'
|von der 
Summę %

30,70
259,50

31,40
200,10

55,70
981,00

63,90
547,10

8,56
73,31

26,30 17,70 96,20 60,70 8,13

14,20
2,60

16,10
5,40

79,60
8,60

68,10
6,50

9,13
0,87

333,30

100,00

270,70

81,22

1221,10

366,37

746,30

223,91

100,00zus.

1924 =  100

1 Teilweise geschatzt.

Der durchschnittliche A u f w a n d  fi ir e i nen  A r 
be i t s l o s e n  zuzuglich der auf ihn entfallenden Familien-

zuschlage erhóhte sich werktaglich von 1,52 Jt 1924 auf
2,81 Jt 1927 oder um 84,87 °/o. Die jahrlichen Aufwen
dungen stiegen in derselben Zeit von 457 auf 843 Jt, die 
monatlichen von 38,1 auf 70,3 Jt. Naheres ist aus nach- 
stehender Zahlentafel zu ersehen.

D u r c h s c h n i t t l i c h e r  A u f w a n d  fur  e i nen 
A r be i t s l o s en .

jahrlich monatlich werktaglich

M Jt Jt 1924=100

1924 451 38,1 1,52 100,00
1925 705 58,8 2,35 154,61
1926 727 60,6 2.42 159,21
1927 843 70,3 2,81 184,87

Die Mittel, welche die Erwerbslosenversicherung zur 
Durchfuhrung ihrer Aufgaben benótigt, werden grundsatzlich 
durch Beitrage der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgebracht. 
Kann der Bedarf aus diesen Beitragen und aus dem ange- 
sammelten Notstock, dessen Bestand sich am 1. Februar 1928 
auf 91,1 Mili. Jt belief, nicht gedeckt werden, so tritt das 
Reich mit Darlehen ein. Die Finanzierung geschieht folgender- 
maBen: ein Neuntel des Fiirsorgeaufwands und ein Drittel 
der Verwaltungskosten der óffentlichen Arbeitsnachweise 
tragen die Errichtungsgemeinden, ein Drittel der Verwaltungs- 
kośten der Landesarbeitsamter die zustandigen preuBischen 
Provinzen und auBerpreuBischen Lander, wahrend das Reich 
die Kosten des Reichsamts fiir Arbeitsvermittlung ubernahm. 
Der ubrige Teil des Fiirsorgeaufwands (8/s) und der Ver- 
waltungskosten (%) wird durch Arbeitgeber- und Arbeit- 
nehmerbeitrage aufgebracht. Soweit die Beitrage nicht 
reichen, treten Je zur Halfte Beihilfen des Reichs und der 
Lander ein, dagegen diirfen die Beitrage 3 °/o des Arbeits- 
entgelts der Arbeitnehmer nicht ubersteigen. Bis zur end-
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19241 1925

Mili

1926 

. M

19271
von der 
Summę 

%

Beitrage der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer . . 

Leistungen der Gemeinden 
Beihilfen des Reichs . .

„ der Lander . . 
Sonstiges .......................

222,4
34,1
74.6
74.6 
6,7

165,0
36,2
0,2
0,2
7,7

523,6
148,4
258,3
243,0

6,5

682,3
53.8 

116,0
52.8 
3,4

75,12
5,92

12,77
5,81
0,38

zus. 412,4 209,3 1179,8 908,3 100,00
1 Teilweise geschatzt.

gultigen Eingliederung der Landesarbeiłsamter besteht diese 
Kostenverteilung weiter.

Ober d i e A u f b r i n g u n g  d e r M i t t e l  fur die Arbeits
losen- und die Kurzarbeiterunterstutzung gibt die neben- 
stehende Ubersicht nahern AufschluB.

Aufgebracht wurden im Jahre 1927 908 Mili. wovon 
682 Mili. M oder 75,12 °/o auf Beitrage der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer entfallen. Die Beihilfen des Reichs beliefen 
sich auf 116 Mili. M, d. s. 12,77 %, wahrend die Gemeinden 
53,8 Mili. J l oder 5,92 °/o und die Lander 52,8 Mili. M oder
5,81 % dazu beisteuerten.

GroBhandelsindex des Statistischen Reichsamts (1913 =  100). (Neue Berechnung.)

Agrarstoffe

rt Z.51N m
C W

-C C o> bc
> 5

.2 c 
= ii 
o «
° £ *

Industrielle Rohstoffe und Halbwaren

TS 
§ *- 4, 
Łł TS E

C  4*
O
*.5 <U C

H  3

u- OJ
5U

O.T3 
eu C
CL 3

Industrielle
Fertigwaren

ZUS.

■ 4,

■a'1 
O w
C-O

1  fct/l z.

O t l
u

ZUS.

142,00
140,33
129,71
131,86

128,54
135,93
132,51
130,24

177,OS 
172,40 
162,23 
160,19,

156,20
156,73
149,46
147,31

134,40
133,60

134.40
135.40

172,50
172,90

156,10
156,80

E x
co T3 
CJ c
C~

1924
1925
1926
1927 

1923: Jan. .
Febr.

3 J5
Q £

115,1
127,13
130,54
153,75

102,06 155,23 104,26 
120,18 162,20 122,44 
120,88 145,73| 114,60 

142,85:146,13 

146,60; 140,90

111,53

144,60 102,10
140,501102,80 142,801141,00

119,62
132,99
129,32
137,80

132,20
130,10

130,99
135,79
131,48
129,17

130,00
129,70

151,47
132,90
132,49
131,38

130,80
130,70

122,92
128,70
124,16
125,03

126,00
126,60

110,85
122,58
116,98
107,48

105,90
104,00

208,29
186,50
150,37
153,05

159,00
158,60

124.90 
124,70 
114,83 
133,63

167.90 
160,30

130,33
127,32
122,96
124,20

125.70
125.70

90,88
88,30
86,28
83,34

81,90
82,40

131,74
138,03
131,09
125.79

114.80

34,50
93,88
62,66
47,07

48,30
U2;60|40,30

140,09
158,60
151.50 
150,13

151.50 
149,70

143,72
153,03
144.59 
158,02

157.60 
158,00

137,26
141.57 
134,38
137.58 

138,70 
137,90

Yerkehr in den Hafen Wannę im Februar 1928.

Februar Januar-Februar

1927 1928 1927 1928

Eingelaufene Schiffe . . 355 332 703 606
Ausgelaufene Schiffe . . 358 337 710 609

Outerumschlag im
t t t t

W esthafen ................... 209 747 167 360 414 843 303 772
davon Brennstoffe 209097 166189 412 732 300903

Guterumschlag im
O s th a fe n ................... 15 224 15 077 27 718 27 730

davon Brennstoffe 4385 1280 5425 1880

Gesamtguterumschlag 
da von Brennstoffe

224 971 182 437 442 561 331 502
213482 167469 418 157 302783

Gesamtguterumschlag in 
bzw. aus der Richtung
Duisburg-Ruhrort (Inl.) 35 190 31 335 70 312 62 828

„ „ (AusI.) 151 698 98 909 304 188 178 361
E m den ........................ 16 967 7 160 32 573 10 456
Bremen....................... 14 682 34 913 22 297 59 625
Hannover................... 6 434 10 120 13 191 20 232

QOterverkehr im Dortmunder Hafen im Februar 1928.

Februar Januar-Februar

Zah 
ScI 
. e 
i  »> 
•° ^

der
iffe

leer

Oesamt-
guter-

verkehr

t

davon
waren

t

Zah 
Sch 
, c

der
iffe

leer

Oesamt-
gfiter-

verkehr

t

davon
waren

t

A n g e k o m m e n
von

Holland . . 
Belgien . . . 
Emden . . . 
Bremen. . . 
Rhein-Herne- 
Kanalu.Rhein 

Mittelland- 
Kanal . . .

247
5

46
7

65

48

1
2

40

4

7

132 264 
1 974 
9 195 
1 105

31 215

21 969

Erz: 

126 880

3 495

21 578 

20 381

504
20
65
14

100

72

1
2

58

10

14

276 369 
8110 

11563 
3 361

42 930

34 109

Erz: 

262 509 
276 

3 655

23 852 

31 394

zus. 418 54 197 722 172 334 775 85 376 442 321 686

A b g e g a n g e n
nach Kohle: Kohle:

Holland . . 24 — 22 631 5 998 86 1 41 354 7 824
Belgien . . . 94 1 10 445 1 400 104 1 15 177 1 400
Emden . . . 6 31 2 246 1 590 21 57 5 216 3 875
Bremen. . . 5 — 1 399 575 5 — 1 399 575
Rhein-Herne-
Kanalu.Rhein 7 322 4 001 3 553 12 500 5 850 4 078

Mittelland-
Kanal . . . 11 19 4 675 4 428 21 24 8 707 7 952

ZUS. 147 373 45 397 17 544 249 583 77 703 25 704

11928 243 119 454 145
umschlag\ 1927 292 044 594 604

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse1.

Der Markt in Teererzeugnissen war wenigzufrieden- 
stellend. Karbólsaure und Naphtha fanden bei fallenden 
Preisen nur schleppenden Absatz. Das Geschaft in Pech 
war trotz festerer Preise flau, lediglich die Westkiiste zeigte 
eine schwache Belebung. Die Ausfuhr war gering. Teer 
war dagegen immer noch bei sehr bestandigen Preisen gut 
begehrt.

Nebenerzeugnis
In der Woche endigend am 

23. Marz | 30. Marz

Benzol (Standardpreis) .
s

l/l>/2 —1/2
R e inbenzo l................... 1/6-1/7
Rein-Toluol................... 1 Gall. 1/9-1/10 1 1/9
Karbólsaure, roh 60% . 1 J t 2/5 »/2 | 2/4

„ krist. . . . 1 lb. /6>/4
Solyentnaphtha I, ger., 

Norden....................... 1 Gall.
1

/9'/2
Solyentnaphtha I, ger., 

Suden ....................... 1 Jt

1
/10

Rohnaphtha,................... 1 U /81/2
K r e o s o t ....................... 1 I83k
Pech, fob. Ostkuste . . 1 l.”t. 57/6

„ fas. Westkiiste . . 1 j j 65
Teer................................. 1 j j 62/6
schwefelsaures Ammo

niak, 20,6 % Stickstoff 1 J t

1
10£ 13 s

Derlnlandbedarf an schwefel sauerm Ammon i ak  hat 
sich weiter gebessert; die Preise festigten sich. Das Aus- 
fuhrgeschaft war zu 13 £  12 s Iebhafter.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt 

in der am 30. Marz 1928 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 
Die Marktlage hat in der verflossenen Woche keine Besse
rung erfahren. Eher bewirkten die anhaltenden Arbeits- 
streitigkeiten eine allgemeine Unsicherheit, die nicht allein 
das Inlandgeschaft ungunstig beeinfluBte, sondern sich auch 
in der Zuruckhaltung der Auslandskundschaft auBerte. So 
konnte Schlesien mit Erfolg ais Wettbewerber auftreten und 
von einer Nachfrage der finnischen Staatseisenbahnen in 
30000 t Kesselkohle 22000 t fur sich buchen, wahrend nur 
8000 t an schottische Gruben vergeben wurden. Ein etwa 
gleich groBer Auftrag der belgischen Staatseisenbahnen 
konnte dagegen restlos hereingebracht werden. Er verteilte 
sich mit je 10000 t auf zweite und ungesiebte Tyne-Kessel- 
kohle und mit 5000 t auf kleine besondere Kesselkohle fur 
April/Juni-Verschiffung zu gegenwartigen Preisen. An Nach-

1 Nach Colliery Ouardian.
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fragen befanden sich zurzeit im Umlauf eine Lieferung von 
10000 Durham-Oaskohle fiir die Gaswerke in Heisingfors, 
ein Auftrag uber 6000 t Gas- oder Kokskohle fur die Oas- 
werke von Randers, 1500 t Gaskohle fiir die Gaswerke von 
Kjoge und 24000 t beste oder besondere Durham-Gaskohle 
fur die Gaswerke von Neapel. Mit Ausnahme von Koks, 
der uberreichliche Vorrate aufwies und dessen Preise in
folgedessen fiir GieBerei- und Hochofensorlen von 17—17/3 
auf 16/6—17 s und fur Gaskoks von 21—21/6 auf 20/6—21 s 
nachgaben, blieben samtliche Notierungen fiir Kohle un- 
verandert.

2. F r a ch t en ma rk t .  Die Lage des Chartermarktes 
war allenthalben still, die Frachtsatze neigten durchweg zur

Abschwachung. In Cardiff herrschte trotz des aufgelegten 
Schiffsraums Uberangebot. Fur Verschiffungen nach Sud- 
amerika haben die Frachtsatze einen seit einigen Jahren nicht 
mehr verzeichneten Tiefstand erreicht, und auch die Satze 
fur Mittelmeerverfrachtungen und Belieferungen der Kohlen- 
stationen gaben nach. Dagegen war das Kiistengeschaft 
wenig verandert. Am Tyne war der Chartermarkt ebenfalls 
sehr gedriickt, das westitalienische wie auch das nord- 
europaische Geschaft waren schwacher, wahrend der Markt 
fur die baltischen Lander zwar schleppend, aber nominell 
fest war. Angelegt wurden fur Cardiff-Le Havre 3/6 s, 
-Alexandrien 9/3 s, -La Plata 10/3 s und fiir Tyne-Rotterdam 
3/6 s, -Hamburg 3/73A s.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 22. Miirz 1928.

la. 1024625. Dipl.-Ing. Karl Viertel, Halle (Saale). 
Klassiervorrichtung fur Erze u. dgl. 22. 6.26.

la . 1024946. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde- 
burg-Buckau. Stauchsiebsetzmaschine. 17.1.27.

5 a. 1024433. Simon Hegewald, Karlstadt (Main). 
Schlagvorrichtung fur Bohr- und Rammwerkzeuge. 4. 2. 28.

5c. 1024566. Manfred Becu, Mikultschiitz (O.-S.).
Grubenausbauelemente mit Stegschnitt. 28.12.27.

5 d. 1024405. Paul Stratmann & Co., G. m. b. H., Dort
mund. Wettergardine. 22.2.28.

20 d. 1024462. August Nymphius, Dortmund. Rad- 
satzfuhrung fur Fórderwagen. 21.2.28.

241. 1024761. The Bueli Combustion Company Ltd., 
London. Brenner fur pulverfórmige Brennstoffe. 4.12.23. 
OroBbritannien 13.12.22 und Australien 3.2.23.

35 a. 1024660. Rudolf Gallwas, Beuthen (O.-S.). 
Leitungsbremsschuh. 13.2.28.

35a. 1024774. Peter Luck, Biersdorf (Westerwald), und 
Paul Sturm, Daaden (Westerwald). Zwanglaufig gefuhrter 
Fórderschlitten fur Schachtteufung. 1.2.28.

42k. 1025095. Eisen- und Stahlwerk Hoesch A.O., 
Dortmund. Vorrichtung zur Rotbruchprufung von Metallen. 
7. 6. 27.

47 f. 1024446. Firma Bucher-Guyer, Niederweningen 
(Schweiz). Rohrverbindung, besonders fiir im Erdboden' 
einzubettende Rohrleitungen. 16.2.28. Schweiz 27.1.28.

61 a. 1024948. Oeorg Haertel Komm.-Ges., Berlin. 
Maskenapparat fiir Oasatmung (Sauerstoff) sowie fiir 
Wiederbelebung. 27. 8. 27.

81 e. 1024544. Albert Ilberg, Mórs-HochstraB. Aus 
kleinen Stucken zusammensetzbares Fórderband zum For
dem von Kohle, Erz usw. in der Grube. 27.7.26.

81 e. 1024682. Werner Handelsgesellschaft, Dussel
dorf. Vorrichtung zum AbschluB der Enden von unter 
Druck stehenden Rohren. 20. 2. 28.

81 e. 1024980. Wilhelm Meyer, Oberhausen (Rhld.). 
Keilverbindung fur Schiittelrutschen. 10.11.27.

87b. 1024626. Fried. Krupp A.O., Essen. AnlaBventil 
fiir PreBluftwerkzeuge. 18. 8. 26.

87 b. 1024824. Oustav Diisterloh, Sprockhóvel (Westf.). 
AnlaB- und Stilisetzvorrichtung fur PreBluftwerkzeuge. 1.7.27.

Patent-Anmeldungen,
die vom 22. Marz 1928 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

4 a, 49. P. 55121. Bernhard Perrevoort, Recklinghausen. 
Trager fur Grubenlampen. 25.4.27.

5c, 9. Sch. 82289. Hanns Schaefer, Essen. Oestalt- 
anderungsfahiger Bergwerks- und Tunnelausbau aus Kunst- 
steinplatten. 17.7.26.

10 a, 24. D. 45434. Deutsche Petroleum-A.G. und Dr.- 
Ing. Dr. Bruno Hilliger, Berlin-Charlottenburg. Verfahren 
zum Schwelen von bituminósen Stoffen. 2. 5. 24.

10 b, 9. K. 101116. Koks-und Halbkoks-Brikettierungs-
G. m. b. H., Berlin-Wilmersdorf. Verfahren zum Erzeugen 
von Halbkoks durch Verschwelen von Steinkohlebriketten. 
14.10. 26.

12 e, 5. M. 98275. Metallbank und Metallurgische Ge
sellschaft A.G., Frankfurt (Main). Elektrische Gasreinigungs- 
kammer mit wagrechtem Oasdurchgang. 10.2.27.

12e, 5. M. 100061. Metallbank und Metallurgische 
Gesellschaft A.G., Frankfurt (Main). Elektrischer Oasreiniger 
mit Elektrodenerschiitterungsvorrichtung. Zus. z. Pat. 392046. 
9. 6. 27.

12 e, 5. M. 100132. Metallbank und Metallurgische 
Oesellschaft A.G., Frankfurt (Main). Isolationsschutz fur 
Hochspannungsisolatoren elektrischer Gasreinigungsanlagen, 
besonders fur die Braunkohlenbrikettindustrie. 18.6.27.

121, 4. K. 94643. Kaliwerke NeustaBfurt-Friedrichshal 
A.G., Sehnde. Verfahren zur Verarbeitung von Hartsalz 
und SyWinit. 18.6.25.

12r, 1. Z. 14319. Zeche Mathias Stinnes, Essen. Ver 
fahren zur Destillation von Waschól. 17.3.24.

19 a, 24. K. 93309. Dr.-Ing. eh. Otto Kammerer, Berlin 
Charlottenburg, und Wilhelm Ulrich Arbenz, Berlin-Zehlen 
dorf-Mitte. Baggergleis. Zus. z. Pat. 457312. 12.3.25.

19 a, 28. K. 104156. Dr.-Ing. eh. Otto Kammerer, Berlin 
Charlottenburg, und Wilhelm Ulrich Arbenz, Berlin-Zehlen 
dorf-Mitte. Oleisruckmaschine fur schwere Baggergleise 
Zus. z. Anm. K. 102227. 7.5.27.

20a, 12. G. 69469. Gesellschaft fur Fórderanlagen Ems 
Heckel m. b. H., Saarbrucken. Seilschwebebahn mit selbst 
tatigen Seilklemmvorrichtungen. 12.2.27.

20a, 12. K. 103567. Wilhelm Kaye, Halle (Saale) 
Vorrichtung zum selbsttatigen Zuklappen der nach unten 
aufschlagenden Seitentiiren von HangebahnfórdergefaBen 
28 3 27

20d, 8. Z. 16072. Paul ZurstraBen, Ettlingen (Baden) 
Mit Drehgestellen versehenes, durch Seilzug bewegtes 
Schienenfahrzeug, besonders Fórderwagen. 31.5.26.

20h, 4. C. 35438. Carlshiitte, A.O, fiir EisengieBerei 
und Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Einrichtung 
zum Abbremsen von Fórderwagen o. dgl. bei selbsttatigem 
Wagenumlauf. 26.9.24.

20 k, 9. A. 49535. Wilhelm Ackermann, Linden (Ruhr). 
Fahrdrahtaufhangung, besonders fiir elektrische Gruben- 
bahnen. 16.12.26.

241,7. 1.26561. International Combustion Engineering 
Corporation, Neuyork. Feuerraum fiir Kohlenstaubfeue- 
rungen o. dgl. 17.8.25. V. St. Amerika 17.9.24.

241, 7. W. 71313. Dr. Theodor Wuppermann, Schle- 
busch-Manfort. Kohlenstaubfeuerung mit unter dem EinfluB 
der Temperaturveranderungen unabhangig vom tragenden 
Teil des Mauerwerks frei beweglichen Mauerwerksteilen. 
18.12. 25.

26 d, 8. A. 43263. »L’Air Liquide« Ste Ame pour 1’Etude 
et l’ExpIoitation des Procedes Georges Claude, Paris. Reini- 
gung von Koksofen- und ahnlichen Gasen. 16.10.24. Frank
reich 17.11.23.

26 d, 8. C. 40498. Ernst Chur, Kóln. Entfernung von 
Phenol aus heiBen Destillationsgasen. 6.10.27.

35a, 9. B. 125941. Bamag-Meguin A.O., Berlin. Kubel- 
aufzug. Zus. z. Pat. 449764. 12.6.26.

40a, 32. K. 97704. Fried. Krupp A.G., Orusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. Verarbeitung von komplexen Erzen 
und Zwischenprodukten. 26.1.26.

40 c, 1. Sch. 76509. Firma J. Karl F. A. Schutte, Alt- 
dorf (Schweiz). Vorrichtung zur elektrolytischen Erzeugung 
von Blech oder sonst geformtem Metali aus Erzen oder 
anderm metallhaltigem Rohgut. 29.12.25.

40c, 10. N. 24923. Firma Jakob Neurath, Wien. Ver- 
fahren zur elektrolytischen Gewinnung von bleifreiem Zinn
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aus Zinn und Blei enthaltenden Legierungen. 18.8.25. 
Ósterreich 19.9.24.

46d, 14. L .64505, Dipl.-Ing. Paul Schmidt, Miinchen. 
Verfahren zur Energiegewinnung und Energievertei!ung bei 
der Braunkoh!enverarbeitung. 13.11.25.

47f, 1. I. 27735. J. A. John A.O., Erfurt. Abzweig- 
rohrstiick fur Luftleitungen, Luftheizungen, Entstaubungs- 
anlagen u. dgl. 25.3.26.

61 a, 19. D. 52574. Dr.rlng. eh. Alexander Bernhard 
Drager, Liibeck. Luftfiihrung in Atmungsvorrichtungen. 
21.3. 27.

80a, 25. M. 99026. Maschinenfabrik Buckau A.G. zu 
Magdeburg, Magdeburg-Buckau. Lagerung der Steuerwelle 
bei Brikettstrangpressen. 30. 3. 27.

80b, 8. A. 47079. Contor feuerfester Materialien G. m. 
b. H., Vallendar. Verfahren zur Herstellung von Silika- 
steinen. 20.2.26.

81e,52. H. 105871. Gebr. Hinselmann G.m .b. H., Essen. 
Schuttelrutschenantrieb. 19. 3.26.

85 e, 9. Sch. 67198. Elise Schulze, Dortmund. Abscheider 
zum Trennen verschieden schwerer Flussigkeiten aus Ab- 
wassern mit Vorrichtungen zum Schalten des Durchflusses. 
26.2.23.

87b, 2.D.52631. Gustav Diisterloh, Sprockhovel (Westf.). 
Stillsetzvorrichtung fur PreBluftschlagwerkzeuge, namentlich 
fur Abbauhammer. 29. 3. 27.

87 b, 2. M. 90555. Maschinenbau-A.G. H. Flottmann
& Comp., Herne (Westf.). Steuerung fiir PreBluftwerkzeuge 
mit einem dem Steuerkórper zugeordneten Stufenschieber. 
Zus. z. Pat. 450176. 15.7.25.

Deutsche Patente.

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

ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 
das Patent erhoben werden kann.)

10a (5). 456415, vom 3. Oktober 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. Kel lner & Fl othmann
G. m. b. H. in Dusse l do r f .  Um.steuervorrichtu.ng fu r die 
Gas-, Luft- und Abgasventile gasgefeuerter Ofen, z. B. regene- 
rativ behtizter Kokskammerofen.

Zum Óffnen und SchlieBen der Ventile dienen bei der 
Vorrichtung Trommeln, Seilscheiben, Kettenrader o. dgl., 
die lose auf ihrer Antriebswelle angeordnet und mit ihr 
durch Schaltrader gekuppelt werden. Diese sind ebenfalls 
lose auf der Antriebswelle angeordnet und eilen ihr vor oder 
nach. Dazu ist die Ubersetzung zwischen dem Antriebs- 
ritzel fur das Schaltrad und einem lose auf der Antriebs
welle sitzenden, mit dem Schaltrad verbundenen Zahnrad 
anders ais die Ubersetzung zwischen dem Antriebsritzel 
fiir die Welle und dem auf ihr befestigten Zahnrad ge- 
wahlt. Die Drehbewegungen der Welle kónnen auf die 
Stellteile durch eine Kurvenscheibe, eine Fuhrungsrolle, 
eine federnde Schaltklinke oder ein Mitnehmerrad iiber- 
tragen werden, wobei sich die GróBe der Drehbewegung 
andern laBt.

12 e (2). 456416, vom 22. April 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. A u g u s t  Mu s e r  in 
F r a n k f u r t  (Main)- N i ede r r ad .  Vorrichtung zur nassen 
Reinigung oder zum Absorbieren von Gasen.

In einem stehenden Gehause ist eine um eine senk
rechte Achse umlaufende Trommel gelagert, dereń Mantel 
aus parallel zur Trommelachse verlaufenden Staben gebildet 
ist und die durch wagrechte Zwischenwande in mehrere 
iibereinander liegende Abteile geteilt ist. In dem Zwischen- 
raum zwischen dem Trommelmantel und dem Gehause sind 
zwischen den Zwischenwanden Schalen angeordnet, denen 
Kuhlwasser zugefuhrt wird, das uber den innern Rand der 
Schalen zwischen die Mantelstabe der Trommel flieBt und 
durch diese zerstaubt sowie gegen die Gehausewandung 
geworfen wird. Den untern Schalen wird die Waschflussig- 
keit (z. B. Teer) zugefuhrt, die ebenfalls von den Trommel- 
staben zerstaubt wird. Das unten in das Gehause einge- 
fiihrte, das Gehause oben verlassende Gas wird durch die 
Schalen gezwungen, in wagrechter oder annahernd wag- 
rechter Richtung zwischen den umlaufenden Staben hin
durch zickzackfórmig in die Trommel und aus ihr zu strómen. 
Eine oder mehrere der Schalen lassen sich mit einer Sammel- 
rinne versehen und durch eine absperrbare Leitung mit einer 
Abfuhrungsleitung verbinden.

241 (4). 456237, vom 12. Marz 1925. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. I n t ernat i ona l  Com-

b u s t i o n  E n g i n e e r i n g  C o r p o r a t i o n  in Neuyork  
(V. St. A.) Verfahren zur Herstellung eines Brennstaubluft- 
gemisches vor Einfiihrung desselben in eine Feuerkammer. 
Prioritat vom 11. Marz 1924 ist in Anspruch genommen.

Brennstaub und Luft sollen in der dem jeweiligen 
Bedarf entsprechenden Menge unmittelbar in eine Misch- 
kammer eingefuhrt und durch eine unabhangig von der 
Brennstoff- und Luftzufuhr regelbare Umlaufleitung innig 
gemischt werden. Das Gemisch wird alsdann entsprechend 
dem jeweiligen Bedarf aus der Mischkammer zur Feuerung 
befórdert.

26d (1). 456370, vom 9. August 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. E d o a r d o  Mi che l e  
Sa l e r n i  in Par is .  Î orrichtung zum Niederschlagen von 
Teerol aus heifien Schwelgasen. Prioritat vom 20. Dezember
1923 ist in Anspruch genommen.

Die Vorrichtung hat mehrere von einem mit Zu- und 
Ableitungen fur die Gase und Ableitungen fur die nieder- 
geschlagenen Óle versehenen Gehause umschlossene lang- 
gestreckte Kammern, in denen winkelfórmige Platten so 
versetzt zueinander angeordnet sind, daB sie die Gase in 
einem schlangenfórmigen Weg durch die Kammern fuhren. 
Die Platten sind an einer Seite an ihren Tragern und an 
Abstandstucken so befestigt, daB sie mit der andern Seite 
an der auBen gekiihlten Wand der Kammer anliegen und 
alle Platten einer Kammer zwecks Reinigens gleichzeitig 
aus der Kammer gezogen werden kónnen.

26 d (6). 456371, vom 27. Januar 1927. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. Ar thur  Beuthner in 
Bad Harzburg.  Horden von Hochreinigern fur die Gas- 
reinigung.

Die Horden werden durch wagrechte Roststabe ge
bildet, die auf gegeniiberliegenden Seiten von in wag
rechten Ebenen drehbar gelagerten Wellen befestigt sind. 
Die Roststabe benachbarter Wellen sind in wagrechter und 
die auf beiden Seiten jeder Welle befestigten Stabe in senk
rechter Richtung gegeneinander versetzt, so daB die Stabe 
jeder Welle uber oder unter den Zwischenraumen der Stabe 
der benachbarten Wellen liegen.

35 a (9). 456374, vom 14. November 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 2. Februar 1928. Gu t e h o f f n u ng s -  
hi i t te O b e r h a u s e n  A.G. in O b e r h a u s e n  (Rhld.). 
Kohlenzuflufiregler fiir  Gefafiforderanlagen.

Die am Fullort vor dem Bunkerauslauf angeordnete 
Schurre, dereń VerschluBschieber durch das ankommende 
FórdergefaB geóffnet wird oder eine auf dieser Schurre 
liegende Platte ist schwenkbar gelagert und wird durch das 
zu fullende GefaB nach oben geschwenkt, wenn das GefaB 
sich beim Fullen infolge der auftretenden Langung des 
Fórderseiles senkt. Durch das Schwenken (Anheben) der 
Schurre oder der Platte wird die Oeschwindigkeit des iiber 
die Schurre oder Platte rutschenden Gutes abgebremst. 
Die Verbindung zwischen GefaB und Schurre oder Platte 
kann durch ein in die Bahn des GefaBes ragendes Hebel- 
gestange bewirkt werden.

35 a (9). 456425, vom 9. Mai 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 2. Februar 1928. Be r nh a r d  W a l t e r  in 
G 1 e i w i t z. Fdrderkiibel fur Schachtforderungen.

Der Boden des Kubels ist in diesem verschiebbar an
geordnet und wird durch eine Feder in einer solchen Lage 
gehalten, daB er die obere Óffnung des Kiibels verschlieBt. 
Durch das Gewicht des in den Kubel fallenden (einlaufen- 
den) Fórdergutes wird der Boden unter Spannung der auf 
ihn wirkenden Fcder allmahlich bis zu seiner untersten Lage 
abwarts bewegt.

35a (9). 456481, vom 29. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 9. Februar 1928. Gesel l schaf t  fiir Fórder- 
a n l a g en  E r ns t  Hecke l  m. b. H. in Saarbrucken .  
Mejl- und Fiilleinrichtung fur Schachtfdrdergefafie o. dgl.

Die Einrichtung besteht aus einer geneigt liegenden 
Rinne, einem endlosen Platten- oder Kastenband und einem 
oder mehreren Aufhalteblechen fur das der Rinne oder dem 
Band zugefuhrte Gut, die ensprechend der der Rinne o. dgl. 
zugefuhrten Gutmenge so nach dem Fullort bewegt werden, 
daB das Gut móglichst geschont wird. Die Aufhaltebleche 
kónnen an einem oberhalb der Rinne o. dgl. parallel zu 
dieser angeordneten endlosen Fórderband befestigt sein 
und von der Yorrichtung (z. B. einem Wipper) angetrieben
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werden, durch die der Rinne o. dgl. das Fórdergut zuge- 
fiihrt wird.

35 a (9). 456530, vom 6. Juli 1926. Erteilung bekannt
gemacht am 9. Februarl928. W i emann  & Co . ,Masch i nen
fabrik,  Eisen- u. Metal l gieBerei  in Bochum (Westf.). 
Befestigung von Fiihrungsschienen fur Forderkorbe am Schacht- 
einbau. Zus. z. Pat. 379545. Das Hauptpatent hat angefangen 
am 21. Februar 1922.

Die Befestigung wircT durch ein zwischen den Einstrich- 
balken des Schachtausbaus und den Fiihrungschienen an- 
geordnetes Auflegestiick bewirkt, das die Form eines vier- 
eckigen Rahmens hat. Dieser umgreift mit obern und untern 
ais Bundę ausgebildeten wagrechten Teilen den Einstrich- 
balken und mit wulstartigen seitlichen Erhóhungen die 
Fiihrungsschiene so, daB diese unmittelbar auf dem Ein- 
strichbalken liegt. Der obere Teil des Rahmens laBt sich 
konsolartig ausbilden. Die beiden senkrechten Seitenteile 
des Rahmens, zwischen denen die Fiihrungsschiene liegt, 
konnen nach oben und unten abgeschragt, lappenartig er- 
breitert sowie mit Hohlzapfen versehen sein. Diese Zapfen 
ragen in Aussparungen des Einstrichbalkens, dienen zum 
Durchfiihren der Befestigungsschrauben und verhindern ein 
Verschieben des Auflegestuckes auf dem Einstrichbalken.

35 a (22). 456426, vom 9. Juni 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. Gu t e h o f f n u n g s -  
hi i t te O b e r h a u s e n  A.O. in O b e r h a u s e n  (Rhld.). 
Durchflufiregler fiir  Umkehrmaschinen, besonders Forder- 
maschinen.

Der DurchfluBregler hat fur Vorwarts- und Riickwarts- 
fahrt je einen besondern Regler mit Pumpe. Regler und 
Pumpen sind dabei so angeordnet, daB bei Vorwartsfahrt 
die Pumpe fur die Ruckwartsfahrt und bei Ruckwartsfahrt 
die Pumpe fur die Vorwartsfahrt ausgeschaltet ist.

35 a (23). 456591, vom 12. Juni 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 9. Februar 1928. M a s c h i n e n f a b r i k  
West f a l i a-Dinnendahl  A.O. in Bochum.  Ubertreib- 
sicherung fiir  Schachtforderung. Zus. z. Pat. 439858. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 24. Januar 1925.

Auf dem Forderkorb, der mit einer Fangvorrichtung 
ausgeriistet ist, sind.Hobel, ReiB- oder Schneidzahne an
geordnet, die beim Ubertreiben zur Wirkung kommen und 
ohne Beschleunigung einer zusatzlichen Masse die allmah- 
liche Verzógerung des Forderkorb.es herbeifiihren. Die 
Schneidhobel o. dgl. konnen beim Ubertreiben mit beson
dern im Schacht angeordneten Ubertreibbalken in Eingriff 
gelangen oder durch ortfeste, federnde Anschlage mit den 
Spurlatten in Eingriff gebracht werden.

38h (2). 456482, vom 2. August 1923. Erteilung be
kanntgemacht am 9. Februar 1928. I. O. Farbenindust r i e 
A.G. in F r a n k f u r t  (Main). Verfahren zum Konservieren 
von Holz.

Das Holz wird mit Losungen von wasserlóslichen Salzen 
von Oxynitrodiphenylmethamen allein oder in Mischung mit 
andern Verbindungen getrankt.

38 h (2). 456483, vom 10. Mai 1924. Erteilung be
kanntgemacht am 9. Februar 1928. 1. G. Farbenindust r i e 
A.G. in F r a nk f u r t  (Main). Verfahren zum Konservieren 
von Holz. Zus. z. Pat. 456482. Das Hauptpatent hat an
gefangen am 2. August 1923.

Das Holz soli mit Losungen von wasserlóslichen Salzen 
solcher mehrkerniger aromatischer Oxynitrokohlenwasser- 
stoffe getrankt werden, in denen die Benzolkerne unmittel
bar oder durch Vermittlung beliebiger Atome oder Atom- 
gruppen mit Ausnahme der Methylengruppe miteinander 
verbunden sind.

61 a (19). 456500, vom 13. November 1925. Erteilung 
bekanntgemacht am 9. Februar 1928. Dr.-Ing.eh. Alexander 
Bernhard Drager  in Liibeck. Exzentrisch zum Schau- 
glas einer Gasschułzmaske drehbar gelagerter Wischer.

Der Wischer ist biegsam und im Schauglas der Maskę 
in unmittelbarer Nahe des Innenrandes der Schauglasfassung 
drehbar gelagert. Er kann z. B. aus einer hochkant zum 
Schauglas stehenden schmiegsamen, mit einem Samtleder- 
streifen o. dgl. umhiillten Blattfeder bestehen und in oder 
nahe der Mitte seiner Lange an einem im Schauglas dreh
bar gelagerten Arm schwingbar befestigt sein.

61 a (19). 456501, vom 14. Februar 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 9. Februar 1928. Dr.-Ing. eh. Alexander 
Be r n h a r d  D r a g e r  in Li ibeck.  Tragvorrichlung fiir  
Atmungsgerate.

Die Tragvorrichtung hat zwei iiber die Schultern zu 
legende, lósbar an den untern Ecken des Gerates oder 
dessen Tragplatte befestigte Tragriemen, von denen jeder 
aus zwei winklig gegeneinander beweglichen Teilen besteht. 
Die zur Verbindung der beiden Teile jedes Riemens dienen
den Teile sind durch einen lósbaren Quersteg (Riemen- 
schnalle) miteinander verbunden. Einer der oder beide 
Tragriemen konnen auch lósbar am Oberteil des Gerates 
oder dessen Tragplatte befestigt sein.

61 a (19). 456502, vom 10. Marz 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 9. Februar 1928. Dr.-Ing. eh. Alexander  
Bernhard Drager in Liibeck. Kopfkappe fiir Atmungs- 
oder Gasschuizmasken.

Die Kappe hat eine die Schadeldecke des Tragers ab- 
deckende, jedoch im mittlern Teil nicht beriihrende Schutz- 
kappe, die lósbar mit der iiber sie hinweglaufenden Kopf- 
riemen- oder -banderanordnung der Maskę fest oder lós
bar verbunden wird. Zum Befestigen der Schutzkappe an 
der Kopfkappe konnen zwei Drehriegel o. dgl. verwendet 
werden, die einen solchen Abstand voneinander haben, daB 
der Scheitelriemen der Kopfriemen- oder -banderanordnung 
der Maskę zwischen sie eingelegt wird.

80a (18). 456452, vom 10. Juli 1920. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. J ean  Reo l  in Lyon.  
Briketipresse mit oberm und unterm Preflhebel. Prioritat vom 
20. April 1914 ist in Anspruch genommen.

Der untere PreBhebel der Presse wird durch den An
trieb um eine heb- und senkbare Achse geschwenkt, die 
gelenkig mit einem hydraulischen Kolben verbunden ist. 
Die gelenkige Verbindung ist dabei so ausgebildet, daB sie 
eine Beweglichkeit, besonders eine nach links gerichtete 
Verschiebung der Achse des untern PreBhebels gestattet. 
Dadurch soli es ermóglicht werden, die Abwartsbewegung 
des untern PreBstempels mit Hilfe einer Steuerung zu be- 
schleunigen.

80 a (20). 456402, vom 8. Mai 1927. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. Ju l es Sauvet i nSomai n  
(Frankreich). Speisevorrichtung fiir  Walzenpressen zur Her
stellung kugelformiger Brikeite u. dgl. Prioritat vom 12. Mai 
1926 ist in Anspruch genommen.

Die Vorrichtung besteht aus einer iiber dem Zwischen- 
raum der PreBwalzen parellel zu diesem angeordneten, in 
einem spitzen Winkel zu der einen Walze stehenden Gleit- 
flache, die in ihrer Lange, d. h. in Richtung der Walzenachse 
aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist. Die Teile der 
Gleitflache sind um eine gemeinsame, parallel zu den Walzen- 
achsen liegende Achse schwenkbar und konnen unabhangig 
von einander geschwenkt werden, so daB sich der Winkel, 
den die Flachenteile mit der einen Walze bilden, andern laBt.

81 e (58). 456455, vom 9. November 1926. Erteilung 
bekanntgemacht am 2. Februar 1928. F ó r s t e r s c h e  
Maschinen- und Armaturen-Fabrik A.G. in Essen- 
A l t enessen .  Auf Kugeln verlagerte Forderrinne.

Die die Forderrinne tragenden Kugeln sind in Lauf- 
rahmen angeordnet, von denen der obere mit der Rutsche 
fest verbunden ist. Mit einem der beiden Laufrahmen ist 
ein die Kugeln seitlich begrenzendes Flach- oder Profileisen 
verbunden, das mit einem sich iiber die ganze Lange der 
Laufbahn erstreckenden Langsschlitz versehen ist, dessen 
Hohe mindestens gleich dem Kugelhalbmesser ist. Die 
Kugeln treten daher mit einer Kalotte durch den Schlitz 
hindurch und werden durch ihn gefuhrt. Auf der gegen- 
iiberliegenden Seite des Laufrahmens ist dem Schlitz gegen- 
iiber eine Fuhrungsleiste fur die Kugeln angeordnet. Das 
geschlitzte Flach- oder Profileisen und die Leiste verhindern 
infolgedessen das Heraustreten der Kugeln aus dem Lauf
rahmen. Falls ais Profileisen ein Winkeleisen verwendet 
wird, dient der eine Schenkel dieses Eisens ais Laufbahn 
fiir die Kugeln.

81 e (58). 456456, vom 29. Juli 1926. Erteilung be
kanntgemacht am 2. Februar 1928. M a s c h i n e n f a b r i k
G. H a u s h e r r ,  E. H i n s e l m a n n  & Co.  G. m. b. H. in 
Essen.  Auf Kugeln gelagerte Schiittelrutsche.
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Die Kugeln sind in kammartig ineiriandergreifenden 
obern und untern Laufbahnen so iibereinander und zur 
Seite der Rutschenwangen angeordnet, daB bei dachartig

nach innen gebogenem Rand der obern Laufbahn der 
Flansch der untern Laufbahn die Laufflache fur die obere 
Kugel und die obere Oegenlage fiir die untere Kugel bildet.

B U C H E R S C H A  U.
Geologische Untersuchung des kohlenfiihrenden Tertiars 

Antioquias im westlichen Teil der Zentralkordillere 
Kolumbiens zwischen Rio Arnia und Sacaojal. Aus- 
gefiihrt in den Jahren 1920-1923 im Auftrage der 
Regierung des Departements Antioquia (Ferrocarril de 
Antioquia) vori Dr. phil. Dipl.-Ing. Emil Grosse. 361 S. 
mit 105 Abb., 16 Taf. und i geologischen Kartę. Berlin
1926, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen).

Das in deutscher und spanischer Sprache nebeneinander 
gedruckte umfangreiche Werk stellt das Ergebnis der geo
logischen Untersuchung eines erheblichen Teiles der west
lichen Zentralkordillere zwischen Arma und Sacaojal dar, 
die auf Veranlassung der Regierung des Departements 
Antioquia in den Jahren 1920-1923 ausgefiihrt worden ist. 
In 6 Abschnitten gibt der Verfasser eine iibersichtliche 
Darstellung des Grundgebirges, des kohlenfiihrenden 
Tertiars von Antioquia, des jungtertiiiren Deckgebirges, der 
tertiaren intrusiven Andesite und Basalte, der Tektonik und 
der wichtigsten sonstigen nutzbaren Lagerstatten (Gold- 
silber, Gold, Eisen, Kalk, Kaolin, Schwefel und SoIquellen). 
Dabei wird die petrographische Beschaffenheit der Ge
steine nicht nur sehr eingehend beschrieben, sondern auch 
noch durch zahlreiche Mikrobilder erlautert. Mit besonderer 
Ausfiihrlichkeit ist die Kohlenforination behandeit, der ein 
alttertiares Alter zugeschrieben wird. Unterstutzt durch 
zahireiche von ihm selbst aufgenommene Profile und Licht- 
bilder schildert Grosse zunaehst den geologischen Aufbau 
des aus Konglomeraten. Sandsteinen, Schiefertonen und 
Kohlenflózen bestehenden Tertiars. Es folgen die wich
tigsten Einzelheiten der Kohlenlagerstatten, wie die Flóz- 
folge, die Zahl der Flóze und ihre Machtigkeit, die Bau- 
wiirdigkeit Und der chemische Charakter der Kohle. Die 
Kohle selbst ist ais bituminós und meist nicht backfahig 
anzusprechen und entspricht etwa der oberbayerischen 
Pechkohle. Stellenweise sind die Flóze durch die Kontakt- 
wirkungen durchgebrochener Eruptiygesteine in Fett-, 
Mager- und Anthrazitkohle umgewandelt worden. Ebenso 
wie die Zahl der Flóze schwankt (zwischen 4 und 10), ist 
auch ihre Machtigkeit sehr yerschieden; sie bewegt sich 
zwischen 0,6 und 5 m. Dic Gesamtmachtigkeit des 
kohlenfiihrenden Tertiars wird zu rd. 1900 m angegeben. 
Das dem Jungtertiar angehórende, bis 1000 m machtige 
Deckgebirge besteht im Norden aus gewóhnlichen Sedi- 
menten, im Siiden dagegen aus Tuffen und basaltischen 
Deckenergiissen. Sehr bemerkenswert sind die tektonischen 
Verhaltnisse des Tertiars, die zwei Phasen der Faltung 
des altern und jtingern Tertiars zu Mulden und Satteln 
erkennen lassen. Diese Falten sind infolge eines -aus- 
gesprochenen Ost-Westschubes stellenweise durch das 
Grundgebirge iiberschoben worden, so daB sich in weiter. 
Gebieten eine richtige Schuppenstruktur herausgebildet 
hat. Volkswirtschaftlich beachtenswert sind die Kohlen- 
bercchnungen des Verfassers. Hiernach miissen die 
friihern Angaben, nach denen die Kohlenvorrnte dieses 
Gebietes nur rd. 1 Milliarde t betragen sollten, sehr er
heblich berichtigt werden. Der Verfasser berechnet die im 
Untersuchungsgebiete anstehenden Kohlen auf rd. 4,4 Mil- 
iiarden t, wovon rd. 500 Mili. t durch Stollenbetrieb ab- 
zubauen sind.

Der sehr eingehende, klar geschriebene Text wird 
durch gute Karten, zahlreiche Profile und photographische 
Abbildungen der Landschaft wirksam unterstutzt. Be
sondere Anerkennung verdient die ausgezeichnete vier- 
blattrige geologische Kartę in Vielfarbendruck mit zahl- 
reichen Profilen im MaBstab 1:50000, die sowohl fiir die 
Befahigung des Verfassers ais Feldgeologe ais auch fiir 
seinen BienenfleiB beredtes Zeugnis ablegt. Alles in allem

eine vortreffliche, den Bergmann, Geologen und Wirt- 
schaftler gleicherweise fesselnde 'Arbeit, die das Ansehen 
des Deutschtums im Auslande heben wird.

Dr. Kukuk.

Geologische Kartę von PreuBen und benachbarten Landern 
im MaBstab 1:25000. Hrsg. von der PreuBischen Geo
logischen Landesanstalt. Lfg. 260 mit Erlauterungen. 
Berlin 1926, Vertriebsstelle der PreuBischen Geo
logischen Landesanstalt.

Blatt Hage.  Gradabteilung 21, Nr. 24. Geologisch- 
agronomisch aufgenommen von Dodo W ildvang . Er
lautert von Dodo Wi l dvang  und G. Górz .  35 S. mit 
2 Abb. und 1 Ubersichtskarte.

Blatt Westermarsch.  Gradabteilung 21, Nr. 29. 
Geologisch-agronomisch aufgenommen von Dodo 
Wi l dvang .  Erlautert von Dodo Wi l dvang  und
G. Górz.  36 S. mit 2 Abb. und 1 Obersichtskarte.

Blatt Norden.  Gradabteilung 21, Nr.30. Geo- 
logisch-agronomisch aufgenommen von Dodo Wi ld- 
vang. Erlautert von Dodo Wi l dvang  und G. Górz.
36 S. mit 2 Abb. und 1 Ubersichtskarte.

Blatt Pewsum.  Gradabteilung 21, Nr. 35. Geo
logisch-agronomisch aufgenommen von Dodo Wild- 
vang. Erlautert von Dodo W i l dvang  und G. Górz.  
38 S. mit 5 Abb. 1 Obersichtskarte und 1 Taf.

Blatt Loppersum.  Gradabteilung 21, Nr.36. Geo
logisch-agronomisch aufgenommen von Dodo Wild- 
vang.  Erlautert von Dodo Wi l dvang  und G. Górz.
36 S. mit 2 Abb. und 1 Ubersichtskarte.

Blatt Loquard.  Gradabteilung 21, Nr.41. Geo
logisch-agronomisch aufgenommen von Dodo Wild- 
vang.  Erlautert von Dodo Wi l d v ang  und G. Górz.
36 S. mit 2 Abb. und 1 Ubersichtskarte.

Blatt Em den. Gradabteilung 21, Nr. 42. Geo
logisch-agronomisch aufgenommen von Dodo Wild- 
vang.  Erlautert von Dodo Wi l dvang  und G. Górz.
36 S. mit 2 Abb. und 1 Ubersichtskarte.

Die Lieferung umfafit mit den genannten Blattern 
den nordwestlichen Teil der ostfriesischen Halbinsel, d. h. 
das Gebiet, das im Westen an den tiefeingreifenden Dollart- 
busen grenzt. Drei Elemente setzen den Boden wagrecht 
und senkrecht zusammen: Geest, Moor und Marsch. Die 
Geest  wird meist oberflachlich von Decksand gebildet, 
unter der in wechselnder Tiefe der Geschiebelehm liegt. 
Die Ausdehnung des M oores, das fruher fast die ganze 
Geest iiberzog, hat sich heute durch den Menschen in 
erheblichem MaBe yerringert. Es tritt nur noch in Rest- 
flecken auf und findet sich in groBer Ausdehnung unter 
der jungen Marsch, dadurch andeutend, daB hier alter 
Festlandsboden dem vordringenden Moor zum Opfer ge- 
fallen ist.

Der Kampf des Landes mit dem Meer und das da
durch bedingte kennzeichnende Profil des Marschbodens 
wird in den Begleitworten ausfiihrlich besprochen und 
durch Abbildungen erlautert. So erhalt man einen klaren 
Einblick in diese ganz besonders geartete Landschaft, die 
auf den ersten Blick vóllig eintónig und ohne jede Ab- 
wechslung zu sein scheint, wahrend sie bei naherm Zu- 
sehen eine Fiille bemerkenswerter Probleme bietet: die 
Frage der Kiistensenkung an der Nordsee iiberhaupt, ihre 
Zeitlichkeit, die zerstórende und wiederaufbauende Arbeit 
des Meeres, der Kampf des Menschen gegen die Natur usw.

Dem vorwiegend landwirtschaftlichen Charakter des 
Gebietes entsprechend, nehmen die bodenkundlichen und 
landwirtschaftlichen Erlauterungen einen breitern Raum ein.
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Die geologisch-agronomische Aufnahme der Kartę und der 
bodenkundliche Teil der Erlauterungen geben die allge
meinen Orundlagen fiir die Beurteilung des Bodens und 
seine Bearbeitung. Die landwirtschaftlichen Erlauterungen 
versuchen ein Bild der Landwirtschaft selbst zu geben, 
wie sie sich auf den Hauptbóden, den Marsch-, Sand- und 
Moorbóden, entwickelt hat. Sie beschranken sich dabei 
nicht auf die rein geologischen Grundlagen, sondern be
rucksichtigen ais weitere wichtige Faktoren vor allem auch 
das Klima und die Wasserverhaltnisse. Organisation der 
landwirtschaftlichen Betriebe, Anbauverhaltnisse, Ernte- 
ertrage usw. werden ausfiihrlich besprochen.

Handbuch fiir den deutschen Braunkohlenbergbau. Von
Bergassessor G. Klein,  Verwaltungsdirektor der Sek-
tion IV der Knappschafts-Berufsgenossenschaft zu
Halle (Saale). Unter Mitwirkung von Dr. G. Berg u. a.
(Die deutsche Braunkohlenindustrie, Bd. 1.) 1. Bd. 3.,
vollstandig neubearb. Aufl., 511 S. mit 404 Abb. und
16 Taf. Halle (Saale) 1927, Wilhelm Knapp. Preis geb.
43M.

Gegenuber der zweiten Auflage1 weist die Neu- 
bearbeitung zunachst die Neuerung auf, dali sie im vor- 
liegenden ersten Bandę nur die erste Halfte des Gesamt- 
textes nebst den dazu gehórigen Zeichnungen und Tafeln 
bringt und die zweite Texthalfte nebst Abbildungen usw. 
dem spiiter erscheinenden zweiten Bandę vorbehalt. Diese 
Teilung ist an Stelle der friihern (in je einen Text- und 
einen Tafelband) gewahlt. worden, damit die Herausgabe 
der fertigen Abschnitte nicht unnótig lange hinausgezógert 
wiirde.

Bei dem uinfangreichen inhalt des ersten Bandes laBt 
sich durchweg das Bestreben erkennen, den neusten Stand 
von Wissenschaft und Technik zur Darstellung zu bringen. 
Das Buch gliedert sich in einen wissenschaftlichen und einen 
technischen Teil.

Im wissenschaf t l i chen Tei l  ist der 1. Abschnitt 
»Entstehung und Klassifikation der Tertiarkohlen«, friiher 
verfaBt von H. Potonie,  von seinem Nachfolger W. 
Gothan neu bearbeitet und weiter ausgcbaut worden. 
Der 2. Abschnitt »Eigenschaften der tertiaren Braunkohlen« 
(von E. Erdmann ,  f  1925) bringt u. a. eine dankenswerte 
Erganzung durch eingehendere Behandlung der Selbst- 
entziindung, der physikalischen und chemischen Unter- 
scheidungsmerkmale von Braunkohle und Steinkohle so
wie des genetischen Zusammenhanges beider Kohlenarten. 
Ebenso weisen der 3. Abschnitt »Geologie der Braunkohle, 
Allgemeiner Teil« von K. Ke i l hack ,  und der 4. Abschnitt 
»Geologische Skizzen der einzelnen 8raunkohlengebiete«, 
wiederum behandelt von einer gróBern Zahl besonders 
landkundiger Geologen (G. Berg,  F. Beyschlag,  M. 
Brauhauser,  G. Fl iegel ,  C. G a g e l f ,  E. Geini t z ,
A. Jentzsch f ,  K. Kei lhack,  M. K-ernaul, O. v. Lin sto w, 
K. Oebbeke ,  K. Pietzsch,  A. Steuer,  H. St i l le.  W. 
WeiBermel ) ,  zeitmaBige Erweiterungen und eine Reihe 
neuer Profile und sonstiger Abbildungen auf. Im 5. Ab
schnitt hat G. Fl iegel  die Braunkohlenvorrate des Deut
schen Reiches, die in den friihern Auflagen nicht besonders 
behandelt waren, gemaB dem gegenwartigen Stande unserer 
Kenntnisse nach den einzelnen Braunkohlenbezirken ge- 
ordnet aufgefiihrt und fiir das ganze Reichsgebiet iiber- 
sichtlich zusammengestellt.

Ais 6. Abschnitt sind die friiher von Be i ser t f  dar- 
gestellten rechtlichen Verhaltnisse im deutschen Braun
kohlenbergbau von W. de la Sauce neu bearbeitet und 
erheblich erweitert worden. Hier werden behandelt: 1. das 
Verfiigungsrecht iiber die Braunkohle (Grundeigentiimer- 
bergbau, Staatsvorbehalt und Regalitat, Bergbaufreiheit, 
unbefugte Aneignung anstehender Kohle, óffentlich recht- 
liche Belastungen des Bergwerkseigentums), 2. die Rechts- 
verhaltnisse der Mitbeteiligten eines Braunkohlenberg-

1 O luckauf 1917, S. 303.

werks, 3. Bergwerkseigentum und Kohlenabbaugerechtig- 
keit.

Der technische Teil, wie friiher bearbeitet von
G. Klein,  umfaBt in dieser Auflage nur die ersten drei 
Abschnitte, und zwar die Aufsuchung der Braunkohlen- 
lager, die Wahl des AufschluB- und Abbauverfahrens sowie 
den unterirdischen Betrieb, wogegen die Abschnitte 4-9: 
Tagebau, Fórderung und Fahrung, Wasserhaltung, Wetter- 
versorgung und Beleuchtung, Betriebsleitung, Verwaltung 
und Arbeitsverhaltnisse der Braunkohlenbergwerke, nebst 
einem dritten, wi rtschaf t l i chen Teil (von W. de la 
Sauce) den Hauptinhalt des zweiten Bandes bilden werden.

Die vorliegenden Abschnitte des technischen Teiles 
sind gegen friiher bedeutend vervollstandigt und auf den 
neusten Stand gebracht worden durch eingehende Be- 
trachtungen iiber die Wahl des AufschluB- und Abbau- 
verfahrens und durch Beschreibung wichtiger Neuerungen, 
vornehmlich beim Abbohren der Felder, beim Schacht- 
abteufen, Grubenausbau und Abbau in Wort und Bild, wie 
auch unter weitgehender Beriicksichtigung von Leistungen 
und Kosten.

Die in Mappenform angefiigten 16 Tafeln bilden eine 
wertvol!e Beigabe. Hervorgehoben seien: die neu be- 
arbeitete geologische Kartę der deutschen Braunkohlen- 
ablagerungen, Sonderkarten des mitteldeutschen, des 
Niederlausitzer und des oberbayerischen Braunkohlen- 
bezirks bzw'. Pechkohlenreviers, ferner Abbildungen 
neuerer Abteufeinrichtungen, Fiillortanlagen, Vorrich- 
tungs- und Abbauplane nebst Zusammenstellungen von 
Leistungen und Kosten.

Alles in allem stellt sich der vorliegende erste Band 
der Neuauflage, der iibrigens auch in iiuBerlicher Hinsicht 
mancherlei Verbesserungen aufweist, ais ein namentlich 
fiir den fortschrittlich eingestellten Braunkohlenfachmann 
unentbehrlich erscheinendes neuzeitliches Lehr- und Nach- 
schlagewerk dar, das aufs wiirmste empfohlen zu werden

Werkstoff-Handbuch Stahl und Eisen. Hrsg. vom Verein 
deutscher Eisenhiittenleute. Mit dcm Werkstoffaus- 
schuB des Vereins deutscher Eisenhiittenleute bearb. 
von Dr.-Ing. Karl Daeves. 330 S. mit Abb. Diisseldorf
1927, Verlag Stahleisen m. b. H. Preis einschlieBlich 
Ringbuchdecke 24 J(j.

Zur Festigung der Gemeinschaftsarbeit zwischen Er- 
zeuger und Verbraucher hatte der Verein deutscher Eisen
hiittenleute schon seit liingerer Zeit die Herausgabe eines 
Handbuches geplant. Es sollte in knapper, verstandlicher 
Darstellung zuverlassige Zahlenwerte iiber die Werkstoffe 
und ihre Eigenschaften, iiber ihre Verwendungszwecke 
und Beanspruchungen bieten und dainit sowohl dem Ver- 
braucher ais auch dem Erzeuger Nutzen bringen. Das Buch 
liegt jetzt vor und ist, wie vorweggenommen sei, ausge- 
zeichnet gelungen, soweit es sich bei dem ersten Versuche 
erwarten lieB. Da ein Buch der iiblichen Art mit obigem 
Inhalt in ganz kurzer Zeit wieder veraltet sein wiirde, weil 
gerade auf dem Werkstoffgebiete tiiglich Fortschritte in 
Wissenschaft und Betrieb zu verzeichnen sind, ist die Form 
des Ringbuches mit auswechselbaren Einzelblattern gewahlt 
worden, in das neuersćheinende Blatter jederzeit nach 
den entsprechenden Ordnungsnummern eingefiigt werden 
kónnen. Das Buch wird also stets die neusten Zahlenwerte 
und Forschungsergebnisse bereithalten. Der Stoff ist zu
nachst in 4 groBe Gruppen geteilt worden: 1. Die Eigen
schaften und ihre Priifung, 2. Stahlsorten bestimmter Her
stellung und Zusammensetzung, 3. Stahlsorten fiir bc- 
slimmte Verwendungszwecke, 4. Stahlbehandlung und 
-priifung. Die Einzelblatter sind móglichst gleichartig ab- 
gefafit, das Zahlenmaterial ist in ubersichtlichen Tafeln 
oder klaren Schaubildern zusammengefaBt; am Schlusse 
jedes Blaltes sind die hauptsachlichsten Arbeiten aus dem 
Schrifttum zusammengestellt, jeder Werkstoff oder jeder
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Bearbeitungsvorgang ist von einem besondern fachmanni- 
schen Verfasser behandelt worden. Hier hat man offen- 
sichtlich alles getan, was móglicli war, um dem eisen- 
hersteljenden und eisemcrarbeiteiiden Ingenieur ein wirk- 
lich zweckmliBiges Ausktinftsbuch in die Hand zu geben. 
Vielleicht noch vorhandene Unvollkommenheiten konnen 
durch die Mitwirkung der Benutzer des Buches leicht 
beseitigt werden, da die einzelnen Blatter ja leicht aus- 
zuwechseln sind. Die Ausstattimg des Buches ist sehr gut.

B. Neu mann.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
(Die Schrlftleitung behalt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Deutscher AusschuB fiir technisches Schulwesen (Datsch). 
LehrmitteWerzeichnis L 18 Fruhjahr 1928. Berlin, zu 
beziehen durch den Deutschen AusschuB fur technisches 
Schulwesen.

Deutsche Ausstellung Oas und Wasser Berlin 1929, 19. April 
bis 21. Juli. Veranstaltet vom Deutschen Verein von 
Oas- und Wasser-Fachmannern gemeinsam mit dem 
Ausstellungs-, Messe- und Fremden-Verkehrs-Amt der 
Stadt Berlin. 32 S.

B ó s e n k o p f ,  Franz: Der Brunnenbau. Mit zahlreichen 
Beispielen ausgefiihrter Brunnenbauten und dereń Be
rechnung. 178 S. mit 141 Abb. und 6 Taf. Wien, Julius 
Springer. Preis geh. 10 Jt, geb. 11,20 JC.

Bo o t s g e z e l ,  J. J . : Steenkool, haar ontstaan, vervanging 
en veredeling. Met en inleidend woord van C. L. 
van Nes.  437 S. mit 346 Abb. und 2 Taf. Deventer,
A. E. Kliiwer. Preis geh. 13,50 II., geb. 15 fl.

D oe l t e r ,  C., und Le i tme i e r ,  H.: Handbuch derMineral- 
chemie. Unter Mitwirkung zahlreicher Mitarbeiter. 4Bde.
4. Bd. 11. Lfg. (Bogen 41-50.) 160 S. mit Abb. Dresden, 
Theodor Steinkopff. Preis geh. 8 Jt.

AEO. Technischer Jahresbericht 1927. Hrsg. von der All
gemeinen Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin. 112 S. mit 
253 Abb.

Fe i g ,  J., und S i t z l e r ,  F.: Arbeitsrechtliche Oesetze und 
Verordnungen des Reichs nach dem Stand vom 1. Januar 
1928. (Das neue Arbeitsrecht in erlauterten Einzel- 
ausgaben, Bd. 10.) 3. Aufl. 601 S. Berlin, Franz Vahlen. 
Preis geb. 9 Jt.

F r i e d m a n n ,  Walter: Die Verfliissigung der Kohle nach 
Fr. Bergius. Eine technologische, wirtschaftschemische 
Studie. 60 S. Berlin, Allgemeiner Industrie-Yerlag O. m.

I m h o f f : Der EinfluB der Temperatur auf die nótige OróBe 
der Schlammfaulraume. (Sonderabdruck aus dem Tech- 
nischen Oemeindeblatt, Jg. 30, Nr. 21 vom 5. Februar 
1928.) 7 S. mit 4 Abb.

Internationale technisch-wissenschaftliche Veranstaltungen 
nach dem Stande vom 1. Febrtiar 1928. Hrsg. vom 
Deutschen Verband Technisch-Wissenschaftlicher Ver- 
eine E. V. 11 S. Berlin, Selbstverlag des Deutschen 
Verbandes Technisch-Wissenschaftlicher Vereine. Preis 
in Pappbd. 1 Jt.

Kri immer,  Adolf: DietiirkischenBodenschatze. Zusammen- 
gestellt unter Benutzung des im Kriege von deutscher 
Seite gesammelten Materials, beurteilt auf Orund eigener 
Landesbereisung. Hrsg. von der PreuBischen Geo
logischen Landesanstalt. (Archiv fiir Lagerstatten- 
forschung, H. 37.) 17 S. mit 2 Taf. Berlin, Im Vertrieb 
bei der PreuBischen Geologischen Landesanstalt.

Manuskripte, Inkunabeln, Holzschnitt- und Kupferstichwerke, 
alte Naturwissenschaften, Medizin, Techn i k  und 
B e r g b a u l i t e r a t u r ,  deutsche und franzosische 
illustrierte Biicher des 18. und 19. Jahrhunderts, deutsche 
Literatur, Erstausgaben der Moderne, moderne Luxus- 
und Pressendrucke, Kunstliteratur, Bibliographie. 
Auktion 78 am 16., 17. und 18. April 1928. 177 S. mit 
Abb. und 16 Taf. Berlin, Paul Graupe.

Mu l l e r ,  W.: Englands Industrie am Scheidewege. Eine 
sozial- und wirtschaftspolitische Reisestudie. 182 S. mit
17 Abb. Berlin, VDI-Verlag O .m .b.H . Preis geh. 6,80^, 
geb. 8,50 Jt, fiir VDI-Mitglieder 6 Jt, bzw. 7,65 Jt.

S c h m i d t ,  Max Georg: Geschichte des Welthandels. (Aus 
Natur und Geisteswelt, Bd. 1006.) 5. Aufl. 165 S. Leipzig,
B. G. Teubner. Preis geb. 3 Jt.

S i e b e n ,  Kurt: Grundplan der wissenschaftlichen Betriebs- 
fuhrung im Bergbau. 148 S. mit Abb. Berlin, VDI-Verlag. 
Preis geh. 10,50 Jt, fiir VDI-Mitglieder 9,50 Jt.

S t e n b oc k -Fe rmo r ,  Graf Alexander: Meine Erlebnisse 
ais Bergarbeiter. 207 S. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf. 
Preis geh. 3,50 Jt, in Leinen 5 Jt, in Halbleder 7,50 Jt.

S t en s i o ,  Erik A.: The Downtonian and Devonian
Vertebrates of Spitsbergen. T. 1: Family Cephalaspidae. 
(Skrifter om Svalbard og Nordishavet, Nr. 12.) Resultater 
av de Norske Statsunderstottede Spitsbergenekspeditioner. 
Utgitt pa Bekostning av den Norske Stat og Statens 
Forskningsfond av 1919 red Spitsbergenkomiteen. A.Text. 
391 S. mit 103 Abb. B. Plates. 112 Taf. Oslo, I Kommisjon 
hos Jakob Dybwad.

S tum  per ,  R .: Die Chemie der Bau- und Betriebsstoffe 
des Dampfkesselwesens. 309 S. mit 101 Abb. Berlin, 
Julius Springer. Preis geb. 24 Jt.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U.
(Eine Erkidrung der Abkurzungen ist in N r .l auf den Seiten 34-37 MirSffentilcht. ' bedentet Text- oder Tafciabbtldungen.)

Mineralogie und Geologie.

Status of l e a ched  ou t e r o p s  i n ve s t i g a t i o n .  II. 
Von Blanchard und Boswell. Engg.Min.J. Bd.125. 3.3.28. 
S. 373/7*. Untersuchung von Erzen aus der Oxydationszone 
von Lagerstatten. Farbę des Limonits. Praktische Folgerungen.

C on tr i b u t i o ns  a 1’ e t ude  p e t r o g e n e  ti que et 
microscopi ąue des sables de diverses format ions 
et h o r i z o n s  i m b i b e s  de pet ro l e .  Von Latin. Ann. 
Roum. Bd. 11. 1928. H .l. S. 1/30*. Petrographische Unter
suchung zahlreicher Erdólfunde aus verschiedenen geolo
gischen Formationen. Zusammenfassung der Ergebnisse.

D ie  Zechs te i nsa l z l age rs t a t t e  im obern Aller- 
tale bei Wefensleben-Belsdorf .  Von Zwanzig. (Forts.) 
Kali. Bd.28. 15.3.28. S. 76/9. Die tektonischen Verhaltnisse 
des obern Aliertales. (Forts. f.)

D ie  A n w e n d b a r k e i t  der  g e o p h y s i k a l i s c h e n  
L a g e r s t a t t e n - U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n ,  insbe- 
sonde re  der e l ek t r i s c he n  u nd  ma g n e t  i schen 
Methoden.  Von Krahmann. Ann.Roum. Bd.U. 1928. H .l. 
S. 55/93*. Die Gesamtheit der praktisch-geophysikalischen 
Untersuchungsverfahren. Nahere Beschreibung und ausge- 
fuhrte Untersuchungen des elektromagnetischen Leitfahig- 
keitsverfahrens. Die Untersuchungen mit Hilfe elektrischer 
Wellen und die Erforschung elektrischer Erdstróme oder 
Eigenpotentiaie. Wesen und Anwendungsgebiet der seis-

mischen Bodenforschung. Geothermische und Radioaktivitats- 
Untersuchungen. Schrifttum.

Bergwesen.

A co l l i e ry  g r o u p  in F i f esh i re .  I. Coli. Engg. 
Bd.5. 1928. H.49. S. 101/8*. Beschreibung der Tagesanlagen 
und der auf elektrischen Betrieb umgestellten Gruben. 
Kraftzentrale. Kesselanlagen. Fórdermaschinen. Sieberei.

The El T en i e n t e  coppe r  mi ne ,  R a n c a n g u a ,  
Ch i l e .  Min. J. Bd. 160. 10.3.28. S. 198/9. Geschichte. 
Bildung der Kupfererze. Gestalt der Lagerstatten. Berg- 
bauliche Anlagen. Erzaufbereitung. Kosten.

A m e r i k a n i s c h e  B o h r k r a n t y p e n .  Von Wirth. 
Ann. Roum. Bd.U.  1928. H. l .  S. 37/45. Die beiden in 
Amerika fast ausschlieBlich gebrauchlichen Bohrkrane. Ein
gehende Beschreibung der Drehspulbohrung. Bohrkosten 
und Bohrdauer. Vergleich der Bohrverfahren.

Be i t r age  zur  D y n a m i k  der StoBbohrvorrich- 
tungen.  Von Jamróz. Ann. Roum. Bd. U . 1928. H. 1. 
S. 47/53*. Erórterung der dynamischen Bedingungen, denen 
das Bohrgestange beim Tiefbohren nach dem Schlagbohr- 
verfahren unterliegt.

L e s o n d a g e r o t a t i f .  Von Mardarescu. Ann. Roum. 
1928. H. 1. S. 95/9*. Kennzeichnung des Verfahrens. Arbeits- 
weise.
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C e m e n t i n g  oi l  we l l s  to s h u t  o u t  g r o u n d  
.water. Von Hough. Engg. News Rec. Bd.100. 8.3.28. 
S. 392/4*. Beschreibung verschiedener Verfahren zum 
wasserdichten AbschlieBen von Bohrlóchern durch Einfuh- 
rung von Zement.

R e c o v e r y  of c o l l a p s e d  s h a f t  at B u c k l e y  
C o l l i e r i e s .  Von Williams. Iron Coal Tr. Rev. Bd.116.
16.3.28. S. 384/5*. Beschreibung der zur Aufwaltigung des 
Schachtes unternommenen Arbeiten.

C a v i n g  me t h o d s  in genera ł .  Von Mitke. Engg. 
Min.J. Bd. 125. 3.3.28. S. 364/8*. Allgemeine Merkinale 
der genannten Abbauverfahren. Senkung derTagesoberflache. 
Anwendungsmóglichkeiten. Umfang des Betriebes. Hohe der 
Forderung. Kosten. Abarten der Verfahren.

D er A b b a u  wenig macht iger  Kal i l agerstat ten 
ohne  P a r a 11 e I s t r e c k e n u n d  de r  p f e i l e r l o s e  
Fir s t e n sch ra gb a u im M a g d e b u r g e r  Bergrevier .  
Von Hassę. Kali. Bd.22. 15.3.28. S. 73/6*. Durchfiihrung 
und Vorteile der genannten Abbauart.

The p r o b l e m  of w o r k i n g  the Lower  Dysa r t  
seam by i n t e n s i ve  m i n i n g  me t hods .  Von King. 
Coli. Guard. Bd.136. 16.3.28. S. 1033/5*. Flozprofile. Be
sprechung des angewandten Abbauverfahrens. Abbau- und 
Streckenfórderung. VorteiIe des Verfahrens.

S c h r a me n  und  Ke rben  d u r c h  B o h r a r b e i t .  
Von Maercks. Bergbau. Bd.41. 15.3.28. S. 125/30*. Bau
art, Anwendung und Wirtschaftlichkeit des Bohrschramers 
der Maschinenfabrik Beien in Herne.

M o d e r n  machinę min i ng methods.  Von Hancock. 
Coli. Engg. Bd. 5. 1928. H.49. S. 119/22*. An Hand von 
Beispielen wird die Anwendungsweise der Gewinnungs- 
maschinen im Kohlenabbau erlautert.

Some Canad i an  metal  mine blast i ng practices. 
Von Marvin. Explosives Eng. Bd. 6. 1928. H. 3. S. 96/9*. 
Besprechung verschiedener im kanadischen Erzbergbau ge- 
brauchlicher Bohr- und Sprengverfahren.

S t o B d a m p f e i n r i c h t u n g  fi ir Fó rder se i l e .  Von 
Hort. Gliickauf. Bd. 64. 24. 3. 28. S. 365/72*. Grundsatzliche 
Ausbildung der StoBdampfeinrichtung. Wirkung der StoB
dampfeinrichtung im Federungsschaubild. Bauart und Be- 
wahrung der ersten betriebsmaBigen Ausfiihrung.

H a u l a g e  sa fety devices. Von Rogers. Coll.Guard. 
Bd.136. 16.3.28. S. 1042/3*. Aufhaltevorrichtung fiir durch- 
gehende Fórderwagen. Einrichtung zur Verminderung des 
Auspuffgerausches von PreBiuftmaschinen.

The m e c h a n i c a l  e a u i p m e n t  of a 3,000—7,500
H. P. e l ec t r i c  w i n d ę  r. Coli. Engg. Bd. 5. 1928. H.49. 
S. 109/11*. Die neue elektrische Fórdermaschine der Carlton 
Main Colliery. Beschreibung des Fahrtreglers »Lilly«.

The v e n t i I a t i o n  of m i ne s  c o n s i d e r e d  f r o m  
the e n g i n e e r i n g  s t a n d p o i n t .  II. Von Briggs. Coli. 
Engg. Bd. 5. 1928. H.49. S .97/100*. Verluste bei den ver- 
schiedenen Bewetterungsverfahren. Uberwachung der Wetter- 
fuhrung.

D ie  Schagwet terexp los i on auf der Gabrielen- 
żeche in Ka r w i n  und die Gewa l t i gung  der Grube.  
(SchluB.) Mont. Rdsch. Bd.20. 16.3.28. S. 157/66*. Weiterer 
Verlauf der Gewaltigungsarbeiten. Hergang der Exp!osion. 
Die Arbeiten mit den Rettungsgeraten.

The C w m  C o l l i e r y  exp l o s i o n .  Iron Coal Tr. Rev. 
Bd.116. 16.3.28. S. 379/81*. Amtlicher Bericht uber den 
Hergang und die Ursachen des Grubenungliicks vom
I. Marz 1927.

Rock-burst s .  Von Beringer. Min.Mag. Bd.38. 1928.
H. 3: S. 149/54*. Untersuchung der Ursachen von Gebirgs- 
schlagen. MaBnahmen zu ihrer Verhutung.

U n d e r g r o u n d  i 11 u m i na t io n. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd.116. 16.3.28. S. 382/3. Lampen zum Anzeigen des Gas- 
gehaltes der Grubenwetter. Die Vorziige und Nachteile von 
Hutlampen. Ihre Behandlung in der Lampenstube. Schwierig
keiten bei der Verwendung in dunnen Flózen.

C h r u s h i n g  r o l l s  f o r o r e  a n d  rock .  — T h e i r  
deve l opment .  Von Miller. Engg.Min. J. Bd.125. 25.2.28. 
S. 331/6*. Besprechung verschiedener Bauarten von Erz- 
und Steinbrechern.

A new  s l u i ce  box  for  t in sav i ng.  Von Raeburn. 
Min. Mag. Bd.38. 1928. H .3. S. 144/8*. Beschreibung und 
Betriebsweise einer neuen Kastenschleuse zur Gewinnung 
von Zinnkonzentraten.

C o n t r o l  of f l o t a t i o n .  Von Gaudin. Engg. Min.J. 
Bd.125. 10.3.28. S. 417/9. Besprechung der bei_ der
Schwimmaufbereitung von Erzen erforderlichen Uber- 
wachungsmaBnahmen.

Some notes  on the t rend  of c o a l  c l e a n i n g  
pract i ce.  Von Chapman. Coll.Guard. Bd.136. 16.3.28, 
S. 1031/2. Erórterung der VorteiIe der Trockenaufbereitung 
gegenuber der nassen Aufbereitung von Kohle. Anwendungs- 
bereich beider Verfąhren.

Das neue L a b o r a t o r i u m  fi ir A u f b e r e i t u n g  
an der  B e r g a k a d e m i e  Fre i berg .  Von Madei. Gluck- 
auf. Bd.64. 24.3.28. S .384/6*. Beschreibung des Gebaitdes 
und der in ihm aufgestellten Maschinen und Gerate.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Hor i zonta l  r e t u r n- t ub u l a r  boi lers. Von Eames. 
Power. Bd.67. 14.2.28. S.281/5*. Beschreibung einer Neu- 
anlage und bemerkenswerter Einzelheiten. Weitere Ver- 
besserungsmóglichkeiten.

Des i g n  and  a p p l i c a t i o n  of t r a v e l i n g- g r a t e  
stokers.  Von Marsh. Power. Bd.67. 21.2.28. S .328/31*. 
Die Bauweise von Róhrenkesseln mit Unterwind-Wander- 
rostfeuerung. Brennstoffe.

D e s i g n  and a p p l i c a t i o n  of forced draft chain 
grates.  Von Marsh. Power. Bd.67. 6.3.28. S.414/7*. Die 
Bauweise von Wanderrostfeuerungen mit kunstlicher Wind- 
erzeugung. Erfahrungen mit verschiedenen Brennstoffen.

B u r n i n g  p u l v e r i z e d  l igni te in a Texas power 
plant .  Von Morrison. Power. Bd.67. 6.3.28. S. 410/3*. 
Beschreibung einer neuzeitlichen Kesselanlage fur Braun- 
kohlenstaubfeuerung. Betriebsergebnisse. Trocknung der 
Braunkohle. Befórderung des Staubes.

B u r n i n g  hog  fue l  in the Pac i f i c  Nor t hwes t .  
Von Le Fever. Power. Bd.67. 7.2.28. S .248/9*. Beschrei
bung einer mit Holzabfallen und Sagemehl geheizten neu- 
artigen Kesselanlage. Erfordernisse fur den wirtschaftlichen 
Betrieb.

The »Buel l« system of pu l ve r i s ed  coal  firing. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd.116. 16.3.28. S.377*. Beschreibung 
und Betriebsweise des »Buell<-Brenners.

F o r m e l m a B i g e  Z u s a m m e n h a n g e  z w i s c h e n  
He i zwe r t  und  L u f t b e d a r f  s owi e  H e i z we r t  und  
A b g a s m e n g e  im Koh l ens t aub feuer ungsbe t r i eb .  
Von d’Huart. Zentralbl. Hutten Walzw. Bd. 32. 21.3.28. 
S. 177/83. Fruhere Untersuchungen auf diesem Gebiete und 
Aufstellung neuer Formeln.

Schu t z  der  R u B b l a s e r  gegen  die E i nwi rkung 
de r  h o h e n  T e m p e r a t u r e n  in de r  F e u e r u n g .  
Feuerungstechn. Bd. 16. 15.3.28. S. 61/3*. Geschutzte RuB
blaser fiir Wasserrohr- und fur Heizrohrkessel.

Te mpe r a t u r -  und  Luf  {messungen  an e i nem 
W a nd e r r o s t .  Von Deinlein. (SchluB.) Z. Bayer. Rev. V. 
Bd. 32. 15.3.28. S. 57/8*. Verbrennungsdiagramme. SchluB- 
folgerungen.

D e r  w i r t s c h a f t l i c h e  L u f t i i b e r s c h u B .  Von 
Schlicke. Warme. Bd.51. 17.3.28. S. 184/5*. Schaden zu 
geringen Luftiiberschusses. Feuerraumtemperatur. Kosten- 
berechnung von Ausmauerung und Rost. Betriebsstunden 
bei verschieden groBen Luftuberschiissen. Ersparnisse bei 
gróBerm LuftiiberschuB.

C o m b u s t i o n  c on t r o l  f o rmu l as .  VIII. Esta- 
b l i s h i n g  an e q u i t a b l e  bonus .  IX. M e t h o d s  of 
c o n t r o l l i n g  b o i l e r  ope r a t  i on. Von Uehling. Power. 
Bd.67. 7.2.28. S. 242/4. 21.2.28. S. 322/5. Errechnung eines 
gerechten Pramiensystems. Vergleich des analytischen Ver- 
fahrens der Uberwachung des Kesselbetriebes mit zwei 
andern Verfahren. Vorzuge und Nachteile.

The s t eam g e n e r a t o r  in service.  Von Burgess. 
Power. Bd.67. 7.2.28. S.245/7*. Beschreibung einer mit 
Kohlenstaubfeuerung ausgestatteten neuzeitlichen Dampf- 
kesselanlage.

O p e r a t i n g  expe r i ence  wi t h  h i g h  and h i gh  
temperature steam. Von Orrok. Power. Bd.67. 21.2.28. 
S. 339/41. GedrMhgte Ubersicht iiber die mit hohen Tempera
turen und HocHdruckdampf in verschiedenen amerikanischen 
und europaischen Anlagen erzielten Betriebsergebnisse und 
gemachten Erfahrungen.

P r i m i n g  and  impu r i t i e s  in feed water .  Von 
Ewell. Power. Bd.67. 28.2.28. S .370/2*. Untersuchungen 
iiber den EinfluB von Verunreinigungen im Kesselwasser 
auf die Bildung nassen Dampfes.

S t eam p i p ę  v i b r a t i on .  Von Ingham. Coli. Engg. 
Bd.5. 1928. H.49. S. 123/4. Gefahren und Ursachen des 
Vibrierens von Dampfleitungen. MaBnahmen zur Verhiitung.

D a m p f v e r b r a u c h s m e s s u n g e n  an einer 12000- 
kW-Zoe l l y-Damp f t u r b i n e  i n  d e r  s t a d t i s c h e n  
Zen t ra l e  Leiden.  Von Dresden. Warme. Bd.51. 15.3.28.
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S. 181/3*. Hauptabmessungen' der eingehausigen Turbinę. 
Beschreibung der Verluste. Ubersicht iiber die Ergebnisse.

D e v e I o p m e n t s  in E u r o p e a n  s t eam t u r b i n ę  
des ign .  Von Tupholnie. Power. Bd.67. 6.3.28. S. 419/21*. 
Kurze Ubersicht iiber die neuere Entwicklung der Dampf- 
turbinen in Europa.

Jeanne t t e  t e s t i ng  p l ant .  Power. Bd. 67. 21. 2. 28. 
S. 326/7*. Kurze Beschreibung der zur Priifung von Pumpen, 
Ejektoren, Kondensatoren usw. dienenden Anlage.

Elektrotechnik.
F o r t b i l d u n g  des T u r bo i n d u k t o r s .  Von Pohl. 

Elektr. Wirtsch. Bd. 27. 1928. H. 453. S. 105/9*. Neuerungen 
an der ais A. E.G.-Induktor bekannten Rotorbauart fur Turbo- 
generatoren. Versuchsergebnisse einer neuen selbsttatigen 
Schnellentregung.

G r a p h i s c h e  D a r s t e l l u n g  der Spannungs-  
a n d e r u n g  von T r a n s f o r ma t o r e n .  Von Mittelmann. 
El. Masch. Bd. 46. 18.3.28. S. 264/5*. Darstellung der 
Spannungsanderung ais Funktion des cos cp in einem recht- 
winkligen Koordinatensystem durch eine Ellipse.

The m e a s u r e m e n t  of e l ec t r i ca l  energy.  I. 
Von Moore. ColLOuard. Bd.5. 1928. H.49. S. 115/8*. Be
sprechung der verschiedenen Arten von Meflgeraten. MeBver- 
fahren, die fur die Anwendung auf Bergwerken geeignet sind.

A. C. mo t o r s  for co l l i e r i es .  V. Von Olliver. Coli. 
Engg. Bd.5. 1928. H.49. S.125/7. Die Verwendungsmóglich- 
keit der A.C.-Motoren bei den yerschiedenen Bergwerks- 
maschinen.

E l ec t r i c  e q u i p m e n t  for p o w e r  shovel s .  Von 
Stoetzel. Engg. Min.J. Bd. 125. 10.3.28. S. 410/5*. Be
sprechung von elektrischen Einrichtungen fiir den Antrieb 
von Schaufelbaggern. Motoren, Anlasser.

P a r a l l e l  o p e r a t i o n  of c o m p o u n d  generators.  
Von Blackmon. Power. Bd.67. 21.2.28. S. 332/5*. Be
sprechung der Spannungskurven und verschiedener Schal- 
tungsmóglichkeiten zweier Verbundgeneratoren.

Hiittenwesen.
E i n f l u B  v e r s ch i e de ne r  Schrot t- und Roh- 

e i s e n v e r h a l t n i s s e  au f  d ie W i rt s ch af 11 i chk e i t 
d e s S i e m e n s - M a r t i n b e t r i e b e s .  Stahl Eisen. Bd.48.
15.3.28. S. 329/38*. Arbeitsplan. Untersuchungsverfahren. 
Ergebnisse beim Arbeiten mit yerschiedenen Schrott- und 
Roheisenarten. Folgerungen.

P o w d e r e d  coal  for m a l l e a b l e  i ron.  Iron Age. 
Bd.121. 1.3.28. S.600/1*. Die Verwendung der Kohlenstaub- 
feuerung zur Erzeugung von hammerbarem Eisen. Vorteile. 

M e t a l l i c  f l ow  d u r i n g  r o l l i n g .  Iron Age. Bd.121.
8.3.28. S. 666/7* und 710. Untersuchungen uber das Ver- 
halten der Metalle beim Walzen. Bedeutung der Zwillings- 
kristalle. Rekristallisation.

An i m p r o v ed  h a r d n e s s  tester. Iron Age. Bd.121.
1.3.28. S. 602/3*. Beschreibung und Arbeitsweise einer 
neuen Hartepriifungsmaschine fiir Slahl u. dgl.

W hy  sonie d r i l l  rod s tee l s  fai l .  Von Harder. 
Iron Age. Bd. 121. 23.2.28. S. 532/4*. Bemerkenswerte 
Fehler an Diamantbohrstahlen. Untersuchungsergebnisse.

T e m p e r i n g  c han ges  in c a r b o n  steels.  Von 
Hay und Higgins. IronCoalTr. Rev. Bd.116. 16.3.28. S.375/7*. 
Untersuchungen uber den EinfluB von Temperatur und Zeit 
beim Tempem von Stahl.

S i n t e r i n g  a var i e ty of mater i a l s .  Von Tournier. 
Iron Age. Bd.121. 16.2,28. S. 466/7* und 510. Beschreibung 
einer Anlage zum Sintern magnetischer Konzentrate. Das 
Sintern eisenhaltiger Erze.

M a k i n g  l ow-grade  ores of use. Von Tournier. 
Iron Age. Bd.121. 8.3.28. S.66S/70*. Stammbaum einer 
Anlage zum Sintern von Eisenerzen. Leistungsfahigkeit. Ent- 
wicklungsmóglichkeiten.

The W a e l z  z i n c  proces  s. Min. Mag. Bd. 38. 1928. 
H.3. S. 177/80*. Beschreibung des Verfahrens.

T h e r m i c  r e d u c t i o n  wi t h  me t a l s  of B o l i v i a n  
t in concen t r a t e s .  Von Fink und Mantell. Engg. Min. J. 
Bd. 125. 25. 2. 28. S. 325/8*. Reduktion von Zinnoxyd durch 
Aluminium. Reduktion durch andere Metalle. Beeinflussung 
des Schmelzpunktes von Zinnoxyd durch Eisen- und Wis- 
mutoxyd.

Chemische Technologie.
A gene r a ł  r e v i ew of l ow- t e mp e r a t u r e  c a r 

bon  i sa t i on .  YonSinnatt. (SchluB statt Forts.) Coll.Guard.

Bd. 136. 16.3.28. S. 1043/4. Ausbeute und Zusammen- 
setzung des nach den verschiedenen Verfahren gewonnenen 
Teers. Gasausbringen.

D i s t i l l  a t i on  a basse t em p e r a t u r e  des agglo- 
meres de hou i l l e .  Von Weiss. Chimie Industrie. Bd.19. 
192. H.2. S. 195/204*. Geschichtlicher Ruckblick. Bericht 
iiber neue Versuche. Anthrazit und Magerkohle. Backende 
Kohlen mit 13 — 14% fliichtigen Bestandteilen. Trockene 
Kohlen mit langer Flammenbildung und Braunkohlen.

Uber  die Au s s i c h t e n  und die En tw i ck l ungs-  
m ó g l i c h k e i t  d e r  B r a u n k o h l e n g a s e r z e u g un g .  
Von Heller. Braunkohle. Bd.27. 17.3.28. S .201/7*. Um- 
stellung auf Gasfernversorgung. Anforderungen an einen 
neuzeitlichen Schwelofen. Betrachtungen uber Schwelgas. 
Aussichten fiir eine gute Entwicklung der Braunkohlen
gaserzeugung.

Ube r  die B e u r t e i l u n g  von A n l a g e n  zur  Ver- 
g a su ng  und  En t g a s u n g .  Von Peischer. Gas Wasser- 
fach. Bd. 71. 17.3.28. S. 247/52. Wirkungsgrad, oberer und 
unterer Heizwert. Bestimmung des Warmeverbrauchs ver- 
schiedener Ofenanlagen. Beriicksichtigung des Einflusses 
der Spaltungswarme der Kohle. EinfluB der Gasart auf den 
Warmeiibergang. Heizflachenleistung.

D a n g e r  f r om h y d r o ge n  s u l p h i d e  i n oi ls.  
Min.J. Bd. 160. 10.3.28. S. 217. Die Verbreitung von 
Schwefelwasserstoff im Rohol. Gesundheitliche Gefahren. 
SchutzmaBnahmen in Ólraffinerien.

Chemie und Physik.

E l e k t r o l y t i s c h e r  D r u c k z e r s e t z e r  fur die Er
z e u g u n g  von W a ss e r s t o f f  und  S a u e r s t o f f  bei 
h o h em  Druck ohne Kompressoren.  Von Noeggerath. 
Z. V. d. I. Bd. 72. 17.3.28. S. 373/8*. Bisherige Ergebnisse. 
Vorgange bei der Druckelektrolyse. EinfluB von Druck und 
Temperatur auf Spannung und Leistung. Vorteile gegeniiber 
der atmospharischen Elektrolyse. Móglichkeiten der prak
tischen Anwendung.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  o f f e n t l i c h e n  Las t en  des Ruhrbergbaus .  
Von Meis. Gluckauf. Bd. 64. 24.3.28. S. 372/84*. Oesamt- 
steuerbelastung des Ruhrbergbaus. Reichs-und Staatssteuern, 
Gemeindesteuern, einmalige und sonstige Steuern. Steuer- 
liche Belastung einzelner Gesellschaften. Realsteuersatze der 
Betriebsgemeinden. Steuern und Gewinn.

P E R S Ó N L I C H E S .
Ubertragen worden sind:
dem mit der Verwaltting einer Oberbergratstelle bei 

dem Oberbergamt in Clausthal beauftragten Ersten Bergrat 
Redepenn i ng vom Bergrevier Nord-Hanno.ver unter Er- 
nennung zum Oberbergrat eine Mitgliedstelle bei dem ge
nannten Oberbergamt,

dem mit der einstweiligen Verwa!tung des Bergreviers 
Schmalkalden beauftragten Bergrat Stel l i ng unler Ernen- 
nung zum Ersten Bergrat die Bergrevierbeamtenstelle des 
genannten Bergreviers.

Der Erste Bergrat Fahndr i ch ist von dem Bergrevier. 
Schmalkalden an das. Bergrevier Nord-Hannover versetzt 
worden.

Zu Bergraten sind ernannt worden: 
der Bergassessor Schoenemann bei dem Bergrevier 

Nord-Bochum,
der Bergassessor Kurt B r and  bei dem Bergrevier 

Bottrop,
der Bergassessor Treut ler bei dem Bergrevier Gelsen

kirchen.
Der Bergrat Ma en i cke  ist vom 1. April ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Geschafts- 
fiihrer der Kaliprufungsstelle und Kalilohnprufungsstelle erster 
(nstanz in Berlin beurlaubt worden.

Der Erste Bergrat von Schwein i t z  bei dem Bergrevier 
Górlitz ist in den Ruhestand getreten.


