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Wege zur Verbesserung der Koksbeschaffenheit.
Voti Betriebsdirektor A. Tha u ,  Deuben (Bez. Halle).

Hierzu die Tafel 2.

(SchluB.)

B i l d u n g  der Schwundr i sse .

Das AuBere der in Abb. 7 auf Tafel 2 wiedergegebenen 

Wandenden von Koks lafit ohne weiteres auf kalten Ofen- 
gang schlieBen, wobei wenige und enge Schwundrisse ent

stehen. Die Koksstiicke sind vferhaitnismaBig groB, dabei 
aber leicht zerreiblich, da sich nur auf den den Wanden 

zugekehrten Kópfen Zersetzungskohlenstoff niederschlagen 
kann. Abb. 8 zeigt bei heiBem Ofengang gewonnenen 
Koks aus derselben Kohle und denselben Ófen wie Abb. 7. 

Die Schwundrisse klaffen hier weit auseinander, so daB 

die gegeniiber Abb. 7 diinnern Stiicke infolge eines feinen 
Uberzuges von Zersetzungskohlenstoff sehr harte Ober- 
flachen haben.

Der Verlauf der Schwundrisse im Koks steht in un

mittelbarem Yerhaltnis zur gleichmaBigen oder ungleich- 
maBigen Wanderung der Verkokungsnahte, wobei die 
Wanderung von der Beheizung sowie von der Zusammen

setzung und Beschaffenheit der Beschickung abhangt. Den 
besten Koks in dieser Beziehung habe ich aus amerika- 

nischer Fórderkohle des Newriver-Gebietes in Koppers- 

Regenerativófen auf dem Oxelósunder Eisenwerk in 
Schweden erzielt. Die bemerkenswert geradstielige und 
gleichmaBige, wenn auch verhaltnismaBig kleinstiickige 

Form des Koks geht aus Abb. 9 hervor, in der das kurze 
Stiick rechts der auf der Ofensohle ruhenden Beschickungs- 

zone entstammte. Der Koks enthielt zwar nahezu 12% 
Asche, jedoch war er auBerordentlich hart, reich an kleinen 
Poren und nur wenig mit Niederschlagskohlenstoff be- 

deckt; der Kleinkoks- und Staubanfall war auBergewóhn- 
lich gering.

W irkungen  ung le ichmaB iger  Kohlenmischung.

Um diese bei 16% fluchtigen Bestandteilen ais mager 

zu bezeichnende, jedoch sehr leicht backende Newriver- 
Kohle zu strecken und den Aschengehalt des Koks herab- 

żusetzen, habe ich sie mit einer andern amerikanischen 
Kohle von niedrigerm Aschengehalt, aber geringerer Back- 

fahigkeit in Schleudermuhlen gemischt, wobei jedoch die 

Stiickfestigkeit des Koks sehr wesentlich herabgesetzt wurde. 
Auch traten infolge ungenugender Mischung der beiden 
Kohlensorten ćinige bemerkenswerte Erscheinungen auf, 

dereń Erwahnung dazu beitragen kann, das Verstandnis 
fiir die Vorgange in der Koksofenretorte zu klaren.

Durch die ungleichmaBige Mischung der beiden Kohlen

sorten verliefen die Yerkokungsnahte teilweise so regellos,

daB selbst in der Mitte des Ofens noch kein Ausgleich 
vorhanden war und der Kokskuchen sich nicht in zwei 
Halften trennte, wie es sonst im Koksofen stets der Fali 

ist. Ein solches zusammengewachsenes Koksstiick zeigt 
Abb.. 10. Die Stiicke mufiten vor der Verladung erst 

zerschlagen werden, wodurch sich der Kleinkoksanfall 
erheblich erhóhte. Am Verlauf der Schwundrisse ■ laBt 
sich erkennen, daB der Koks in der Nahe der Wandę 
viel starker geschrumpft ist ais in der Ofenmitte. Infolge
dessen gehen hier die Schwundrisse weniger vom Ende 
ais von der Mitte aus. Sie sind ais Folgę von Spannungen 

zu betrachten und fiir die geringe Stiickfestigkeit dieses 
Koks in erster Linie verantwortlich.

Sch wam  m koksb  i 1 du n g.

Infolge mangelhafter Mischung zweier kohlensorten 
treten auch andere Erscheinungen auf, die den ungunstigen 

EinfluB einer gestórten Wanderung der Verkokungsnaht 
noęh deutlicher vor Augen fiihren. So ist in Abb. 11 

ein gutes Gefiige aufweisendes Koksstuck wiederge- 
geben, das sich nach der Ofenmitte und nach oben 
in einen starken Ansatz von Schwammkoks fortsetzt. Die 

Storung in der Wanderung der Verkokungsnaht erklart 
sich daraus, daB die Dichte der Verkokungsnaht den 

Durchtritt des abgetriebenen Gases nach der Wandseite 
vollstandig unterbunden hatte und das Gas sich infolge
dessen in verhaItnismaBig starken Strómen einen Weg 
in der Mitte der Beschickung nach oben suchen muBte, 

was bei der Betrachtung des Koksstiickes einleuchtet. 
Im allgemeinen neigen ja die Mittelenden der Koksstiicke 
zur Schwammbildung, weil das Gas in der Mitte keinen 

oder einen doch nur geringen Widerstand seitens der 
unverkokten Beschickung erfahrt und deshalb fast voll- 
standig nach innen strómen kann. Ein Stiick des Schwamm- 

koksfortsatzes in Abb. 11 zeigt Abb. 12. Dieser Schwamm
koks hat, abgesehen von der PorengróBe, einen wesent
lich andern Gefiigeaufbau ais gewóhnlicher Koks. Die 
Poren stehen namlich im Gegensatz zum normalen Koks- 
gefiige in offener Verbindung miteinander, was darauf 

zuruckgefiihrt werden muB, daB sich das in dicken Strómen 
nach verschiedenen Richtungen drangende Gas einen Weg 

durch die plastische Beschickungszone suchen muBte. 
Die Zellwande der Poren sind ziemlich glatt und zeigen 

fast gar keine eigene Porenbildung, weshalb sich ein 
soicher Koks durch sehr schwere Yerbrennlichkeit aus-
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zeichnet, wozu aber wahrscheinlich auch die durch- 

gehenden Poren beitragen. Der Verfasser versuchte, der- 

artigen im Werk unverwendbaren Koks im Stubenofen 
zu verbrennen, was sich aber ais unmoglich erwies. Die 

Koksstucke wurden nur teilweise gliihend, ohne jedoch 
an der Verbrennung teilzunehmen. Dieses Beispiel bildet 

auch ein einwandfreies Zeugnis dafiir, daB die einfache 
Bestimmung der Porositat des Koks, abgesehen von 

andern physikalischen Eigenschaften, keineswegs fiir seine 
Giite ausschlaggebend sein kann. Die Grundbedingung 

fiir die Leichtverbrennlichkeit bildet nicht die GroBe des 
Porenraumes, sondern die Porenzahl, auf die sich der 
Porenraum verteilt.

K o k s b i l d u n g  au f  der O fe n so h le .

Die oben gemachte Angabe, daB unter normalen Um- 

standen dieVerkokungsnahte die Beschickung gleichlaufend 

mit den Kammerwanden durchziehen, bedarf insofern einer 
Einschrankung, ais die Warme die die Ofensohle be- 

deckende Beschickungszone nicht nur von den Seiten, 
sondern auch von unten beeinfluBt. Den Verkokungs- 

bedingungen unmittelbar auf der Ofensohle wird im all
gemeinen nicht dieihnen gebiihrendeBeachtung geschenkt. 
In der Frage, ob die Ofensohle der Koksofen beheizt 

werden soli, ist man lange geteilter Meinung gewesen. 

Abb. 13 zeigt ein Stiick englischen Koks von der Sohle 
eines 1913 erbauten Hiissener-Abhitzeofens, bei dem die 
Beheizung der Sohle durch einen Brenner im Sohlkanal 

erfolgt, Bei der Verkokung entstehen daher hier zwei 
Teernahte, eine senkrechte. und eine wagerechte, und 

bilden einen rechten Winkel, dessen Scheitelpunkt mit 
fortschreitender Verkokung allmahlich nach oben und 

zugleich nach der Ofenmitte vorriickt. Der von diesem 

Scheitelpunkt beschriebene Weg wird durch die drei 
schragen Querrisse des wiedergegebenen Koksstiickes ge- 
kennzeichnet. Die nach der Abbildung naheliegende An- 

nahme, daB die Solilenbeheizung von giinstigem EinfluB 

auf die GroBstiickigkeit des Koks sei, ist jedoch irrig, 
denn beim Driicken der Beschickung werden die Sohlen- 

stucke vollstandig zerrissen, erschweren das StoBen der 

Ofen und erhóhen den Kleinkoks- und Staubanfall erheb
lich. Das wiedergegebene ganz gebliebene Koksstuck 

bildet denn auch eine seltene Ausnahme, und selbst dieses 
hing nur noch lose zusammen.

Bei einem richtig ęntworfenen und beheizten Koks
ofen soli die Sohlenlage von der einen bis zur andern 

Wand aus jeweils nicht mehr ais fiinf bis sechs Stiicken 

Koks bestehen. Aus Abb. 14 geht die normale Bildung 
der Sohlenlage in einem Koppers-Regenerativofen hervor, 

der den Koks in Schweden aus amerikanischer Kohle 
erzeugt hat. Zwar sind hier zur Veranschaulichung der 

Koksbildung nur drei Stucke ausgesucht und zusammen- 
gesetzt worden, jedoch erkennt man an den Langsrissen, 

daB sich diese Stucke in der Regel noch weiter teilen, 
dabei aber infolge der Abwesenheit von Querrissen fast 

gar keinen Kleinkoks ergeben. Bei dieser Bildung der 
Sohlenstiicke IaBt sich auch die Beschickung ohne be

sondere Beanspruchung drucken. Der in Abb. 14 auf dem 

Mittelstuck sichtbare weiBe Streifen besteht aus Salz, das 
sich aus dem zum Ablóschen benutzten Seewasser nieder- 

geschlagen hat. Beim Koppers-Regenerativofen wird die

Sohle durch den darunter liegenden Langsregenerator auf 
gleichmaBiger Temperatur erhalten, was man bei andern 

Bauarten durch Anordnung des Abzugkanals unter der 
Ofensohle erreicht. Nun konnte man erwagen, die Sohle 

ganz kuhl zu halten, um eine Verkokung von unten yoll

standig zu yerhindern, so daB nur langstielige, quer zu 
den Seitenwanden yerlaufende Stucke gebildet wurden. 

Das ist aber deshalb nicht durchfiihrbar, weil die 
Sohlsteine infolge ihrer starken Beanspruchung sehr 
dick sein miissen und aus der garen Beschickung 

Warme absorbieren, die sie nachher an die Kohlen- 
beschickung unter Bildung senkrecht stehender, ganz 

kurzer Koksstucke wieder abgeben. Man wiirde also nur 

eine ausgesprochene Lage Kleinkoks auf der Ofensohle 
erzielen.

B i e n en korbofen .koks.

Nach Erorterung der Form der Koksstucke soli noch 
kurz auf die Oberflachenbildung eingegangen werden. Sie 
wird durch die Porenform und den Kohlenstoffnieder- 
schlag gekennzeichnet. Der letztere yerleiht den Poren- 
randern die Hartę und gibt dem Koks ein silberglanzendes 

Aussehen; bei zu starkem Niederschlag yerstopft er jedoch 

die Poren durch den vollstandigen Uberzug mit einer 
Graphitiiberglasung, die den Koks schwer verbrennlich 

macht. Zum bessern Verstandnis der nur teilweise ge- 
klarten Umstande bei der Zersetzung der Kohlenwasser

stoffe unter gleichzeitiger Bildung von Graphit sollen 
einige Angaben iiber die Kokserzeugung im Bienenkorb- 

ofen vorausgeschickt werden. Der Bienenkorbofen besteht 

aus einer flachen, kreisformigen Sohle von 2—3 m Durch
messer, uberdacht von 'einem Rundgewolbe, in dessen 
Kuppel sich das Fiilloch befindet. Der Ofen wird nicht 

beheizt, sondern die von dem Sohlmauerwerk absorbierte 
Warme geniigt, um die von unten nach oben yerlaufende 

Verkokung einzuleiten. Durch Luftzugabe wird das Gas 

zum gróBten Teil iiber der Beschickung yerbrannt, so daB 
unter EinfluB der so entwickelten Gaswarme im weitern 
Verlauf der Verkokungsdauer auch eine Koksbildung von 

oben nach unten einsetzt. Entsprechend der Beschickungs- 

hóhe, die seiten 1 m ubersteigt, sind die Stiicke des Bienen- 

korbkoks etwa doppelt so lang wie die des im 500 mm 

breiten Kammerofen erzeugten Koks (s. Abb. 15). hi 
England und Amerika hat es geraumer Zeit bedurft, um 

das dem unansehnlichern Kammerofenkoks von den 
Hiittenleuten entgegengebrachte VorurteiI zu beseitigen. 

Auch heute wird noch vielfach behauptet, der Bienenkorb- 

ofenkoks sei Ieichter verbrennlich, weil die Warme- 
zufiihrung zur Beschickung mangels einer AuBenbeheizung 

selbsttatig aufhort, sobald die fliichtigen Bestandteiie aus 

der Kohle ausgetrieben sind. Sonderbarerweise ist nun 

aber gerade das silberige Aussehen des Koks ein Zeichen 
der Schweryerbrennlichkeit, und wenn man trotzdem fest

gestellt hat, daB der Bienenkorbofenkoks Ieichter yerbrenn- 

lich ist, so beruht das darauf, daB verhaltnismaBig wenige 
Stucke und auch diese nur an einer Seite mit Graphit 
iiberzogen sind. Wie Abb. 15 zeigt, ist der Bienenkorb

ofenkoks fast frei von Querrissen; beim Schrumpfen bilden 

sich fast nur Langsrisse, die von den lebhaft durch- 

ziehenden Gasstromen einen starken Graphituberzug er
halten.
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G r a p h i t n i e d e r s c h l a g .

Eine solclie bemerkenswerte Oberflache von Bienen- 
korbofenkoks, bei der eine starkę, silberglanzende Graphit- 

haut das Porengefiige volIstandig verschlossen hat, ver- 

anschaulicht Abb. 16. Es bedarf wohl kaum eines Beweises, 
dąB diese Oberflache bei der Verbrennung sehr schwer 

angreifbar ist. Entsprechend den Strómungen des Gases 
in den Koksspalten wird der Graphit oft nicht nur ais ein 
diinner Uberzug, sondern in Gestalt besonderer Gebilde 

niedergeschlagen, die z. B. Abb. 17 erkennen IaBt. Dieses 
Stiick Koks von scheinbar tadelloser physikalischer Be- 

schaffenheit bei hohen: Gehalt an festem Kohlenstoff ist 

an der Bildseite nahezu feuerfest. Abb- 18 zeigt ein 
weiteres Stiick Bienenkorbofenkoks, an dessen obererKante 
der Gasstrom standig vorbeigestrichen ist und einen kamm- 
artigen Aufsatz von Graphit erzeugt hat. Eine derartige 

Bildung IaBt sieli verhaltnismaBig seiten beobachten und 
wird nur zur Erórterung der Bedingungen erwahnt, unter 
denen eine Zersetzung der Gasbestandteile erfolgt. Eine 

andere, haufiger bei Bienenkorbofenkoks beobachtete 

Niederschlagsform des Kohlenstoffs sind die sogenannten 
Kokshaare (s. Abb. 19). Ihre Bildung IaBt sich nicht 

einwandfrei erklaren. Da diese Haare fast immer in all- 
seitig geschlossenen Hohlungen auftreten, ist es wohl 

móglich, daB sie sich infolge einer auBerordentlich starken 

órtlichen Uberhitzung aus dem langsam strómenden Gase 
ausscheiden. Nach anderer Ansicht sollen sie sich unter 

der Einwirkung des beim Ablóschen des Koks im Ofen 

entwickelten Wasserdampfes bilden.
Der bei der Graphitbildung hauptsachlich mitwirkende 

Gasbestandteil ist das Metlian. Bei allen zur Ergriindung 
der Zersetzungsbedingungen in kleinem MaBstabe durch- 

gefiihrten Versuchen hat man das Gas unter LuftabschluB 
durch erhitzte Róhren geleitet. Bei der Beheizung des 

Koppers-Regenerativofens wird das Gas durch gemauerte 
Verteilungskanale eingefiihrt, in denen sich selbst bei hoher . 
Temperatur keine Graphitausscheidung beobachten IaBt. 

Tritt aber durch die Anschliisse in diese Kanale etwas 

Luft, die dann eine Teilverbrennung herbeifuhrt, so 
machen sich sofort stórende Graphitniederschlage und 

-verstopfungen bemerkbar. Ob nun infolge der Teil- 
verbrennung fiir die Kohlenstoffausscheidung gunstigere, 

vielleicht katalytische Wirkungen einsetzen, ist noch nicht 
festgestellt worden. Auch im Bienenkorbofen tritt in den 
Schrumpfrissen der Koksstiicke einesolcheTeilverbrennung 

des Gases ein, auf die der reichliche Niederschlag an 
Kohlenstoff in Form von Graphitiiberglasung, Graphit- 

bildungen und Kokshaaren zuriickzufuhren ist. Eine 
vol!standige Verbrennung der Bienenkorbofengase erfolgt 

erst auBerhalb des Ofens an der Luft und im Oberteil 
des Gewólbes, wovon jedoch der Koks unberiihrt bleibi

Die Bedingungen fur einen so reichlichen Kohlenstoff- 

niederschag, wie sie im Bienenkorbkoksofen gegeben sind, 

fehlen zwar im Kammerofen oder sollten wenigstens nicht 

vorhanden sein. Trotzdem lassen sich auch dort dieselben 
Beobachtungen machen. So zeigt Abb. 20 die Oberflache 

eines Koksstiickes aus den Ófen der Zeche Pluto, dessen 
Poren ebenfalls von einer glanzenden Graphithaut voll- 
standig uberzogen und geschlossen sind. Hier liegt die 

Vermutung nahe, daB infolge zu starker Gasabsaugung 
Luft in den Ofen gedrungen ist und durch eine Teil-

verbrennung eine so starkę Kohlenstoffausscheidung herbei- 

gefiihrt hat.

Noch deutlicher geht die Kohlenstoffausscheidung! im 
Kammerofen aus der Graphitplatte in Abb. 21 hervor. 

Derartige Platten bedeckten die Wandę einer durch Salz 
angefressenen englischen Ofengnippe und beeintrachtigten 

die Warmedurchlassigkeit erheblich. Die wiedergegebene 
Flachę war dem Mauerwerk zugekelirtj jedoch darf man 
nicht annehmen, daB diese Graphithaut das Mauerwerk 

vor weiterm Vordringen der Anfressungen geschiitzt hatte. 
Das Gas diffundierte durch die Graphitschicht hindurch 

und griff die Wandę weiter an, wobei sieli die Schicht 
durch stetigen Kohlenstoffniederschlag in demselben MaBe 
verdickte, wie die Anfressungen weiterschritten. Aus 

Abb. 22, welche die der Beschickung zugekehrte Seite 
der etwa 15—20 mm dicken Graphithaut zeigt, IaBt sich 

deutlich auch ihre Porositat erkennen. An dieser Seite 
wird die Schicht durch das Ausdriicken des Koks stets 
glatt und eben erhalten, denn es ist wohl anzunehmen, 
daB auch an dieser Seite Kohlenstoff niedergeschlagen 
wird. Auch Kokshaare kann man zuweilen an den Kópfen 
und in den Schwundrissen des Kammerofenkoks bei sehr 

heiBem Ofengang beobachten, wenn auch nur in ganz 
geringem MaBe. Meist werden solche Gebilde beim 
Driicken und Lóschen des Koks zerstórt, so daB ihr Yor

kom men haufig auf Zweifel stóBt; derartige Erscheinungen 

sind jedoch von mir einwandfrei festgestellt worden.

S ch m e lz th eo r ie .

Ais Beweis fur die Richtigkeit der Schmelztheorie der 
Kohle in den Teernahten beim Verkoken fuhrt Simmers- 

bach 1 die Abbildung eines Koksstiickes an, das Parr 
bei. einem Tiegelversuch gewonnen hat. Dieser zonen- 

weise voriibergehende Schmelzzustand IaBt sich aus der 
Oberflache des in Abb. 23 wiedergegebenen Stiickes 
Bienenkorbofenkoks noch viel deutlicher erkennen, das 

zeigt, wie die plastische Masse in einen in der Be
schickung gebildeten Hohlraum wie fliissige Hochofen- 
schlacke hineingeąuollen ist. Zum bessern Verstandnis 
dieses Umstandes sei noch erwahnt, daB die Bienenkorb- 
ófen auch mit Fórderkohle beschickt werden, bei dereń 
Stiickigkeit sich natiirlich leicht Hohlraume bilden kónnen.

T ie f tempera tu rkoks .

Ais dritte Gattung von Industriekoks ist in den letzten 
Jahren noch der Tieftemperaturkoks hinzugetreten, den 
man ais Mittelding zwischen Kohle und Koks meist ais 

Halbkoks2 bezeichnet. Aus Fórderkohle hergestellt, be
steht er zu 40-60%  aus Koksklein; das Grobe sind 

faust- bis kopfgroBe Stucke (s. Abb. 24). Ihre Form ist 
ganz unbestimmt, was auf der stetigen Bewegung der 
Beschickung im Drehofen beruht. Die Stucke haben eine 
nur geringe Festigkeit und kónnen mit dem FuB zer- 
treten werden. Abb. 25 zeigt ein Flachenbild von Halb
koks, in dem man nur ein unausgesprochenes Gefiige, 
aber zahlreiche Schiefereinschltisse erkennŁ Da die 

Kohle vor dem Eintritt in den Drehofen nicht gemahlen, 
sondern nur leicht gebrochen wird, ubt diese Stiickigkeit 

auf den Gefiigebau ebenfalls eine ungiinstige Wirkung

• Koks-Chemie, 2. Aufl. 1914, S. 31.
• s. Gluckauf 1923, S. 57.
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aus. Da nun die Temperatur zu niedrig ist, um in der 

Drehtrommel eine Bindung des Stickstoffs zu Ammoniak 
herbeizufiihren, verbleibt der Gesamtstickstoff der Kohle 
im Halbkoks; deshalb und auch aus andern Griinden emp- 

fiehlt man den Halbkoks in Staubform ais ein Magerungs- 
mittel fiir gasreiche Kokskohle.

B e e i n f l u s s u n g  der K o k s b i l d u n g .

Im folgenden soli an einigen Beispielen die Móglich- 

keit einer Verbesserung der Koksbeschaffenheit durch ver- 

schiedene Einwirkungen gezeigt werden, wobei voraus- 
geschickt sei, da!3 es sich nur um Versuche handelt, die 

auf betriebsmaBiger Grundlage entweder in einem nor
malen Koksofen oder in den bereits genannten Versuchs- 
koksofen auf dem Gelsenkirchener Hochofenwerk durch- 

gefiihrt worden sind, denn Tiegelversuche lassen sich 
nie maBstablich auf den Betrieb ubertragen und haben 
daher fiir diese Zwecke keinen Wert.

Wie bereits erwahnt wurde, laBt sich Kokskohle, die 

einen mangelhaften Koks ergibt, durch gewisse Zusatze 
wie auch durch die Anwendung bestimmter MaBe fiir 

Temperaturen, Ofenbreite usw. beeinflussen. In erster 
Linie eignet sich hierzu aufbereiteter Kokskohlenschlamm'. 
Sofern es sich nicht um die Herstellung von Elektroden- 

koks handelt, wird man jedoch die Schlam me, auch 

schon um ihre Entwasserung zu erleichtern, der Koks
kohle zusetzen, um dadurch die Koksbeschaffenheit zu 

verbessern. Dabei ist eine innige Mischung die grund- 
legende Bedingung fiir die GleichmaBigkeit des Koks- 

gefiiges, denn die lockere Kokskohle wird viel schneller 
von der Warme durchdrungen ais die dicht gelagerten 

Kohlenteilchen des Schlammes. Die Wanderung der 

Teernahte wiirde also bei schlechter Mischung empfind- 
lich gestórt werden, was, wie bereits ausgefiihrt, unbe- 

dingt vermieden werden muB, damit die Stiickbildung 

des Koks nicht beeintrachtigt wird.

Z u s a t z  von  a u f be r e i t e t em  Sch lamm .

In Abb. 26 ist ein aus Sandkohle hergestelltes Koks- 
stuck wiedergegeben, dessen Porositat eine praktische Ver- 

wendung ausschloB, wie auch die abgegarte Beschickung 

grófitenteils aus Kleinkoks und Staub bestand. Die Kohle 
wurde mit 30%  aufbereitetem Schlamm gemischt und 

dadurch der Gehalt an fluchtigen Bestandteilen auf 2 1 %  
herabgesetzt, der Wassergehalt von 8 auf 14% erhóht. 

Ein Flachenbild des erzeugten Koks zeigt Abb. 27. 
Porengefiige und StiickgróBe sind einwandfrei, jedoch 

lassen die hellen Stellen am Rande des Bildes unverteilten 

Kohlenschlamm erkennen, der in diesem Falle allerdings 
vollstandig verkokt ist, weil er giinstigerweise unmittelbar 

an einer Ofenwand gelegen hat. Wie sehr aber die 
Stórung der wandernden Verkokungsnaht die Ursache 

von Spannungen gewesen ist, ergibt sich aus den Langs- 
rissen in Abb. 27, dereń Verteilung auch bei andern Stiicken 

auf unvermischte Schlammstellen zuriickzufiihren war.

Z u s a t z  von  H a lbkok s .  .

Bei dem Koks in Abb. 28 waren die Mittelenden so 
porós, daB etwa die Halfte verworfen werden muBte.

1 Bilder von Koks aus aufbereitetem Kohlenschlamm s. z. B. Stahl u, Eisen 
1922, S. 1153.

Da die Kohle an und fiir sich Neigung zum Blahen 
aufwies, war eine Zumischung von Magerungsmitteln nur 

in beschranktem MaBe móglich. Die Kohle wurde mit 

10% staubfórmigem Halbkoks versetzt und im 450 mm 
breiten Ofen verkokt. Sie ergab einen Koks, der zwar 
wesentlich besser, aber immer noch zu groBporig war 

und in der Mitte noch kurze Ansatze von Schaumkoks 

zeigte (s. Abb. 29). Die Kohle wurde darauf mit 10 % 
Halbkoksstaub und 10% aufbereitetem Kohlenschlamm 

innig gemischt und dann verkokt, wobei man die linkę 
Ofenwand auf 1200, die rechte aber auf 1350°, in den 

Ziigen gemessen, erhitzte; die Trennungsnaht verschob 
sich dabei seitlich (s. Abb. 30): Der Koks fiel aber ohne 

jeden Ansatz von Schwammgebilde aus, war sehr stuckig 

und wie Abb. 30 erkennen laBt, fast frei von Querrissen. 
Auffallend machte sich hier der EinfluB der Verkokungs- 

geschwindigkeit auf das Porengefiige geltend, das Abb. 31 
von dem kleinern, linken Stiick in Abb. 30, das genau 

in der Mitte zwischen beiden Enden angeschliffen wurde, 
ais Flachenbild wiedergibt. An dem dunklern, der Mitte 

des Ofens zugekehrt gewesenen Ende neigte der Koks 
bereits wieder zu starkerer Porenbildung, ein Zeichen, 

daB die Verkokungsgeschwindigkeit hier bereits nachge- 
lassen hatte. Der Flachenschliff des langern, rechten Koks- 

stiickes aus Abb. 30 zeigt das durchaus regelmaBige und 
einwandfreie Porengefiige eines Koks, der auch den 

hóchsten Anspriichen gerecht wird (s. Abb. 32).

Zusa tze  von  B r a u n k o h l e  und  An th raz i t .

Stiicke einer fast gar nicht backenden Sandkohle, die 
nur unmittelbar an den Ofenwanden zu flachen, bróckeligen 

Stiicken verkokt worden war, in der Mitte aber nur Staub 

hinterlassen hatte, sind in Abb. 33 wiedergegeben. Die 
Kohle wurde dann gestampft eingesetzt, wodurch eine 

Bindung der ganzen Beschickung erzielt werden konnte, 

jedoch war auch dieser Koks noch so bruchig, daB er 
sich kaum verwenden lieB (s. Abb. 34). Die Mittelzone 

der Beschickung bestand aus Schaumkoks. Ferner mischte 
man die Kohle mit Braunkohle und verkokte sie ge

stampft; dabei ergab sich ein Koks, von dem Abb. 35 eine 
Flachę zeigt. Trotz des ziemlich ausgepragten Poren- 

gefiiges war die Zerreiblichkeit zu groB und der Abrieb 

erheblich. Die mit 10%  Anthrazitstaub gemischte Kohle 

lieferte schlieBlich einen einwandfreien Koks (s. Abb. 36), 
dessen AuBeres schon an der auffallenden Schuppenbildung 

erkennen laBt, daB es sich um ein sehr hartes Erzeugnis 
handelt.

Pechzusa tze .

Zum SchluB soli noch kurz iiber eine Reihe von 
Versuchen mit nicht backenden Kohlen berichtet werden, 

die einen niedrigen Gehalt an fluchtigen Bestandteilen 

aufwiesen. Vor einer Anzahl von Jahren wurde mir in 
England von einem Ólfachmann die Verwertung seines 

Patentes angeboten, das darauf hinauslief, minderwertige 

Kohlen unter Zusatz von Dickteer zu verkoken, fiir den 
es an Verwertung fehlte. Wenn das Verfahren damals 
auch kaum zu wirtschaftlich verwertbaren Ergebnissen 

berechtigte, wurden doch einige Versuche durchgefuhrt, 

und zwar wurde der Dickteer zunachst fiir sich allein 

verkokt Dieser in Abb. 37 wiedergegebene Pechkoks 
unterschied sich von dem ihm auBerlich ahnlichen
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Schwammkoks durch ein verhaltnismaBig liohes schein- 

bares spezifisches Gewicht und durch leichte Verbrennlich- 
keit. Da sich Dickteer ohne weiteres nicht mit Kohle 

innig mischen laBt, wurde. er einige Zeit erhitzt und 
dann in ganz durniem Strahl in kaltes, flieBendes Wasser 

abgelassen, wobei aber die beabsichtigte Kornung nur 
sehr unvoIlkommen gelang. Nach Zusatz von 20%  

dieses gekornten Peches wurde die Kohle im Koksofen 

verkokt. Der gewotinene Koks war jedoch porós und 

kaum brauchbar (s. Abb. 38). Das Gefiige lieB auf eine 
mangelhafte Mischung zwischen Kohle und Pech schlieBen. 
Der Pechzusatz wurde dann in fliissiger Form in die 

Kohle eingemischt und dadurch ein gleichmaBigeres Gefuge 
erzielt (s. Abb. 39), die Porositat war aber noch zu groB 

und der Rand der Poren nicht hart genug. Danach 

trocknete man die Kohle, versetzte sie wiederum mit 
20 % fltissigem Dickteerpech und mahlte und mischte 

sie mehrere Stunden im Kollergang. Bei der Verkokung 
ergab sich ein guter Koks, von dem Abb. 40 einen Schliff 

zeigf. Die Stiickfestigkeit lieB trotz der Abwesenheit von 

Querrissen noch zu wiinschen iłbrig, weshalb man den 
Versuch in derselben Weise wiederholte, den Pechzusatz 
jedoch auf 15 %  verringerte. Die normale Verkokung 

lieferte einen Koks, der in seiner physikalischen Be
schaffenheit allen Anspriichen geniigte (s. Abb. 41).

M i sch yo r r i ch  turigen.

Nach meiner aus den Ergebnissen der zahlreichen an- 
gestellten Versuche zurVerbesserungderKoksbeschaffenheit 

gewonnenen Uberzeugung fehlt es fiir die Mischung 
mehrerer Stoffe zur Verkokung noch an einer geeigneten 

Mischvorrichtung. Die meist angewandte und zweifellos 
wirksamste Mischvorrichtung ist trotz ihres hohen Kraft- 

bedarfes die Schleudermiihle (der Desintegrator). Wird 
aber das Kohlengemisch nicht durch lange Schnecken- oder 

Schraubenfórderer zur Schleudermuhle gebracht und dabei 
schon vorher gut durchgemischt, so geniigt die Miihle 
allein nicht, um eine einwandfreie Mischung herbeizufiihren, 
namentlich nicht, wenn es sich um zwei Stoffe von 

verschiedener Kornung und verschiedenem Wassergehalt 

handelt, wie Kohle und Schlamm oder Pech. Die beste 
Mischvorrichtung ist auch heute noch der Kollergang, ob- 
wohl er in der auf die Einheit bezogenen Leistung erheblich 

hinter der Schleudermuhle zuriickbleibt. Anderseits sind 
zufriedenstellende Ergebnisse bei Yersuchen zur Ver-

besserung der Koksbeschaffenheit durch Mischung nur zu 
erwarten, wenn die Teilchen beider Stoffe wirklich gleich 

verteilt nebeneinander gelagert werden.

SchluBbemerkungen.

Die vorstehend beschriebenen Versuche und Be
obachtungen haben sich mit groBen Zwischenraumen 

auf einen Zeitraum von etwa 15 Jahren erstreckt. Nur 
die bemerkenswertesten der von Erfolg begleiteten Ver- 

suche sind angefiihrt worden, soweit sie sich im Licht- 
bild wiedergeben lieBen; zahlreiche andere, bei denen 

es nicht gelang, einen brauchbaren Koks zu erzielen, 
sind unerwahnt geblieben. Die Ergebnisse der bemerkens- 

werten Forschungen von L i e r g 1 sowie die Vorschlage 
von Do Ich 2 konnten in die neuern Versuche noch 

nicht einbezogen werden.
In vielen Fallen ist es móglich, auf Grund planmaBig 

durchgefiihrter Versuche die Beschaffenheit des Koks durch 
entsprechende Erganzung der bestehenden Anlagen, wie 
Einbau einer Schwimmaufbereitung, einer Mischvorrichtung 

usw., zu erganzen, wahrend man sich mit den eigentlichen 
Verkokungsbedingungen bei bestehenden Koksofen mehr 

oder weniger abzufinden hat. Versuche, um die richtigen 
Verkokungsbedingungen fiir gegebene Kohlen zu finden, 

sollten dem Neubau von Koksofen stets vorangehen, wenn 
das Verhalten der Kohle in der Ofenkammer nicht bereits ge- 

nau bekannt ist und zufriedenstellende Ergebnisse gesichert 
sind. Keinesfalls sollten die ermittelten Ausbeutezahlen fiir 

Teer, Ammoniak und Benzol fiir den Bau von Koksofen 
nach althergebrachten Abmessungen allein ausschlaggebend 

sein. Es ist das Verdienst und der Grund fiir den Fort- 

schritt des amerikanischen Kokereiwesens, damit gebrochen 
zu haben. Die Kokereien sind vor allem, heute mehr 
denn je, Kokserzeugungsanlagen und erst in zweiter Linie 

chemische Betriebe.

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

DiezurVerbesserung der Koksbeschaffenheit móglichen 

Wege werden allgemein besprochen und an Hand von 

Schaubildern die Bedingungen erortert, welche die Ver- 
kokung der Kohle beeinflussen. Die Vorgange bei der 
Verkokung werden auf Grund ausgewahlter Koksformen 

erklart und die Versuche beschrieben, bei denen es ge
lungen ist, die Koksbeschaffenheit durch bestimmte Ein- 
wirkungen auf die Kohlenbeschickung zu verbessem.

1 Z. angew. Chem. 1922, S. 264.
» Gluckauf 1922, S. 772.

Fur den Bergbau wichtige Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehórden 

aus dem Jahre 1922.
Von Oberbergrat Dr. W. S c h l u t e r ,  Dortmund, und Amtsgerichtsrat H. Hov, e l ,  Oelde.

(SchluB von S. 816.)

A l l g e m e in r e c h t l i c h e  En ts che idungen .

Die Frage, wieweit die Veranderung wirtschaftlicher 

Verhaltnisse, namentlich die Geldentwertung, einen EinfluB 
auf bestehende Vertrage ausiibt, die sogenannte clausula 

rebus sic s ta n t ibus ,  hat auch weiterhin die Gerichte 

stark beschaftigt. Vom Reichsgericht sind emeut Richt
linien aufgestellt worden, die teilweise von seinen bis-

herigen Grundsatzen abweichen. So sagt es1: Man konne 

den Grundsatz, daB der einen Vertrag nicht zu erfiillen 
brauche, dem die Erfiillung den wirtschaftlichen Ruin 

bringen werde, nicht unter allen Umstanden gutheiBen; 
denn dieser Grundsatz treffe die VertragschlieBenden nicht 
gleichmaBig. Vermógende Schuldner blieben danach zu

> Entsch. d. RO. Bd. 103, S. 177.
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Leistungen verpflichtet, von denen vermogensloseSchuldner 

sich rasch befreien konnten. Es fiihrt dann weiter aus: 
Bei den Vertragsabschliissen -gingen die Parteien davon 

aus, einen redlichen Umsatzvertrag zu schlieBen, in dem 
jeder Teil bereit sei, dem andern eine Leistung zu ge- 
wahren, in der dieser den vo!Ien Gegenwert fiir seine 

Leistung erblicke; jeder Vertragsteil sei allerdings be- 
rechtigt, fiir seine eigenen Interessen zu sorgen und, wenn 

sich der eine oder andere oder beide Teile in den Er- 

eignissen verrechneten, so andere das nichts am Vertrage. 
Anders liege es aber, wenn die Ereignisse die Wert- 
verhaltnisse dermaBen umgestaltet und damit die Werte 

der zugesagten Leistungen im Verhaltnis zueinander so 
verschoben hatten, daB der Schuldner fur seine Leistung 

eine Gegenleistung erhalten wiirde, in der ein Aquivalent, 
das doch nach der Absicht des Vertrages darin liegen 

solle, auch nicht annahernd erblickt werden konnte; der 
Glaubiger wiirde gegen Treu und Glauben verstoBen, 

wenn er unter solchen Umstandeń auf der Leistung be- 
stehe. An einer andern Stelle1 betont das Reichsgericht: 

Allgemein komme es immer darauf an, ob die Grundlage 

des Geschafts im Sinne einer beim GeschaftsschluB zu- 
tagegetretenen Yorstellung der Beteiligten uber den Bestand 
gewisser mafigebender Verhaltnisse hinfallig geworden 
sei. Das sei an sich auch ais Folgę einer bloBen Valuta- 

verschiebung moglich, wenn die Fortdauer der Aquivalenz 
von Leistung und Gegenleistung bei Vertragsschlufl vor- 
ausgesetzt worden sei. Es fahrt fort: Nehme man in

einem Falle nun an, daB die Geschaftsgrundlage der 

Aquivalenz hinfallig geworden sei, so miisse doch der 
Versuch unternommen werden, den Vertrag mit ent- 
sprechender Anderung aufrechtzuerhalten. Bevor der 

' Schuldner wegen grundęatzlicher Verschiebung des Wert- 

verhaltnisses zwischen Leistung und Gegenleistung vom 
Vertrage zurucktrete oder den Vertrag kiindige, habe er 

den Glaubiger zur Erhóhung der Gegenleistung auf- 
zufordern; erst wenn dieser sich weigere, sei er frei. 

Das folgę aus der Vorschrift des § 242 BGB., wonach 
die Riicksicht auf Treu und Glauben die oberste Richt- 

schnur des Vertragsschuldners bilden solle. Ein so folgen- 
schwerer Schritt, wie dieLossagung von einem langfristigen 

Vertrage aus AnlaB einer unabhangig vom Willen beider 
Teile eingetretenen Anderung der Verhaltnisse, durfe nicht 

getan werden, ohne daB dem Gegner Gelegenheit geboten 
werde, sich der neuen Sachlage anzupassen. Das beim Ver- 

tragsschluB vorhanden gewesene Gleichgewicht zwischen 
Sachleistung und Geldleistung sei durch den inzwischen 

erfolgten Verfall der deutschen Wahrung auf das emp- 

findh'chste jgestórt und ein starkes M i6verhaltnis zwischen 
beiden Werten fiervorgerufen worden. Dem Schuldner 

konne unter diesen Umstanden nicht mehr zugemutet 

werden, seine Vertragspflichten schlechthin zu erfullen; 
der Glaubiger, der die veranderte Sachlage dazu ausnutzen 
wiirde, sięh die versprochene Leistung fiir einen geringen 

Teil ilires Wertes zu verschaffen, wurde widerTreu und 
Glauben versto8en. Anders liege die Sache nur dann, 

Wenn daś Geschaft von vornherein einen spekulativen 

Charakter tragc oder das MiBverhaltnis zwischen Leistung 

und Gegenleistung erst durch das Verschulden des Schuld- 
ners hervorgerufen werde.

• Entsch. d. RO. Bd. 103, S. 329.

Endlich sei noch folgende beachtenswerte Entschei

dung des Reichsgerichts1 in einer Pach t inven ta r-  
f r a g e  angefiihrt: Der Klager war Pachter eines

Gutes des Beklagten ; die Pachtzeit lief von 1904 
bis 1922. Der Klager hatte das Gutsinventar zum 
Schatzungswert ohne Zahlung mit der Verpflichtung iiber- 

noinmen, es bei der Beendigung der Pacht zum Schatzungs- 
werte zuriickzugewahren. Bei der Riickgewahr war der 

Verpachter berechtigt, lnventarstiicke abzulehnen, die nach 

den Regeln einer ordnungsmaBigen Wirtschaft fiir das 

Gut iiberfliissig oder zu wertvoll sind. Weiter war aber 
bestimmt, daB bei der Riickgewahr., wenn der Gesamt- 
schatzungswert der iibernommenen Stiicke hóher oder 

niedriger ais der Gesamtschatzungswert der zuriick- 
zugewahrenden Stiicke sei, im ersten Falle der Pachter 
dem Verpachter, im zweiten der Verpachter dem Pachter 

den Mehrbetrag zu ersetzen habe. Bei der Ubergabe- 

verhandlung war der Wert des gesamten eisernen lnventars 

auf 113 802 JL festgelegt worden. Der Klager fordert Ab- 
schatzung des von ihm zuriickzugebenden Inventars nach 
den jetzt geltenden Werten und die Flerauszahlung der 

Summę, um welche die Werte jene 113 802 ^  iiber- 

steigen. Der Beklagte meint dagegen, der Klager sei 
verpflichtet, Stiick fiir Stiick, so wie es iibergeben worden 
sei, zuruckzugeben, und zwar stets Stiicke von gleichen 

innern Werten. Die in der Ubergabeverhandlung be- 
rechneten Taxwerte dienten nur zur Beschreibung der 

einzelnen Stiicke und sollten nur einen Anhalt fiir die 

Beschaffenheit geben. Das Reichsgericht fiihrt zu diesem 
Falle aus: Die Schatzungswerte beim Pachtbeginn und 

Pachtende miiBten verglichen werden, nicht etwa nur 
zur Feststellung der Beschaffenheit der einzelnen Stiicke, 

sondern auch zur Verrechnung und Herauszahlung des 

Uberschusses. Diese Reglung sei jedoch nicht um ihrer 
selbst willen getroffen, sondern um Streitigkeiten durch 
Vereinfachung des Rechtsverhaltnisses abzuschneiden. Der 

leitende Grundgedanke der Grundstiickspacht mit Uber- 

nahme des lnventars zum Schatzungswert sei in den 
§§ 588 Abs. 2 und 589 Abs. 1 und 2 BGB. ausgesprochen. 
Danach gehóre das Inventar zum Gute und solle beim 

Gute bleiben, mit alleiniger Ausnahme der Stiicke, die 

iiberfliissig oder zu wertvoil seien; das gelte auch von 
den Stucken, die der Pachter anschaffe. Diese Verbindung 

von Gut und lnventar sei das Wesentlichste des Vertrags- 
verhaltnisses. Danach konnten dem Verpachter bei der 

Auseinandersetzung nicht Lasten zur Erhaltung des ln- 
ventars beim Gute auferlegt werden, die zu tragen er 

nicht in der Lage sei. Bei dem gewaltigen Sturz der 

deutschen Wahrung wurde die Durchfuhrung der Aus
einandersetzung nach dem Buclistaben des Vertrages 

dem Verpachter die Erhaltung des lnventars beim Gute 
unmóglich machen. Ein Verkauf des Inventars an den 

neuen Pachter konne auch nicht in Frage kommen, da 
ein solcher Verkauf die Verbindung von Gut und In- 

ventar aufhebe und das Gut armer mache. Auch die 
Aufnahme von Hypotheken zwecks Abfindung sei dem 

Verpachter nicht zuzumuten. Jedenfalls sei die Durch- 
fiihrung der Verrechnung nach dem Buchstaben des 

Vertrages bei der Auseinandersetzung infolge des kata- 

strophalen Umschwunges der Geldverhaltnisse ausge-

' Entsch. d. RO. Bd. 104, S. 394.
/
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schlossen. Gold- und Papiermark seien trotz ihrer gesetz
lichen Gleichstellung wirtschaftlich nicht vergleićhbar. 
Zur Losung der Frage seien weder die vertraglichen noch 

die gesetzlichen Bestimmungen ausreichend. Der Richter 
musse demnach selbstschdpferisch die Entscheidung treffen 

und die wirtschaftlichen Interessen beider Parteien nach 
Billigkeit ausgleichen. Folgender Grimdsatz miisse fiir 

die Auseinandersetzung bei Riickgewahr maBgebend sein: 
Wenn der Verpachter Stiicke, die nach den Regeln einer 

ordnungsmaBigen Wirtschaft fiir das Grundstuck tiber- 
fliissig oder zu wertvoll seien, ubernehme, so habe er 

dem Pachter den bei der Riickgewahrschatzung fest- 

gestellten Wert zu erstatten, nicht etwa den Preis, den 
der Pachter fiir jene Stiicke bezahlt habe. Der Wert des 
iibrigen lnventars sei sachgemaB zu schatzen; dabei sei 

nicht schlechthin der wechselnde Marktpreis, sondern auch 
der wirtschaftliche Wert der Inventarstucke, besonders 

der nicht zum Verkauf, sondern zum Wirtschaftsbetriebe 
bestimmten, zu beriicksichtigen. Das Ergebnis dieser 
Schatzung sei mit der Anfangsschatzung derart zu ver- 
gleichen, daB der Sachwert des geschatzten Inventars 

zugrundegelegt, der in Goldmark festgestellte Anfangs- 
schatzungswert also in die heutige Papiermark umgerechnet 
werde. Nicht maBgebend sei der Kurs der Goldmunzen 

und Ooldbarren, sondern die Kaufkraft des Geldes im 
lnlandverkehr. Hiernach sei zu bemessen, ob und was 

der eine Teil dem andern herauszugeben habe. Diese 
Reglung werde im allgemeinen keine unbillige Schadigung 

der Pachterinteressen mit sich bringen. Der Pachter habe 
keinen Anspruch darauf, bei der Auseinandersetzung 
schlechthin den zur Beschaffung eigenen Inventars aus- 

reichenden Betrag ausgezahlt zu erhalten. Die Ertragnisse 
der letzten Jahre hatten etwaige Verluste des Pachters in 

den Kriegsjahren voll ausgeglichen. Sollte dies im Einzel- 
falle aus besondern, vom Pachter nicht verschuldeten 

Ursachen nicht zutreffen, z. B. infolge von Zwangs- 
ablieferung von Vieh und Maschinen, so erfordere die 

Riicksicht auf die auBerordentliche Entwicklung der Ver- 
haltnisse, daB diesen Tatsachen bei der Auseinandersetzung 
Rechnung getragen werde. Zwar seien im vorstehenden 

nicht immer rein rechtliche Grundsatze aufgestellt, sondern 

auch wirtschaftlich-rechtliche, in den Fallen aber, in denen 
das tatsachliche und rechtliche Moment untrennbar ver- 
schmolzen sei, habe das Reichsgericht das Recht, nicht 

nur selbst die Entscheidung zu treffen, sondern auch 
maBgebende wirtschaftlich-rechtliche Grundsatze mit bin- 

dender Kraft aufzustellen. Das Reichsgericht bemerkt zum 
SchluB: Die vorstehenden Grundsatze seien jedoch nicht 

fiir den Fali ausgesprochen, daB der Pachter fiir das ihm 
bei Pachtbeginn iibergebene Inventar eine Vergutung an 

den Verpachter gezahlt oder beim Pachtbeginn das In- 
ventar gekauft und sich zum Ruckverkauf beim Pacht- 

ende verpflichtet habe. ■ ' 'n.
Was ist zu verstehen unter der Klausel[f >>Pre ise 

f re ib le iben  d « ? Ist eine solche Klausel gesiattet? Das 

Reichsgericht1 vertritt den Standpunkt, daB eine solche 
Klausel im Geschaftsverkehr ais zulassig.ąngęsehen werden 

musse, da die heutige Unsicherheit. und Unberechenbarkeit 

aller Verhaltnisse es fur,|'fi^e-̂ 4% jQ )^^{uhn ing:.fąęt 
unausfiihrbar mache, sich in Lieferungsvertragen auf lange

1 Entsch. d. RO. Bd. 103, S. 414-

Zeit hinaus mit der Preisforderung endgiiltig festzulegen, 

langfristige Lieferungsvertrage aber fiir die Wirtschaft 
nicht entbehrlich seien. Weiter fuhrt das Reichsgericht 
aus: Die Klausel »Preise freibleibend" miisse, wenn sich 

im iibrigen aus dem VertragsabschluB nicht Naheres 
ergebe,eng ausgelegt werden. Die Preisabrede sei allerdings 
nicht unbedingt bindend, im iibrigen bindę aber der Vertrag 

schlechthin, namentlich hinsichtlich Menge und Giite des 
Verkauften. Die Unbestimmtheit der Preisabrede tue der 
bindenden Kraft des Vertrages keinen Abbruch. Es sei 
Sache des Verkaufers, nach billigem Ermessen nach § 315 

BGB. den nach den Umstanden angemessenen Preis zu 
bestimmen, falls die Voraussetzungen einer PreiserHolmng 

eintraten. Der Kaufer sei dann verpflichtet, die Ware gegeń 
Zahlung dieses neuen Preises abzunehmen, aber auch 
berechtigt, die Lieferung zu verlangen. Die Interessen 
des Kaufers seien im iibrigen auch gewahrt. Verkaufe 
er nach der Lieferung der Ware, so konne er seine Preise 

der nunmehrigen Konjunktur anpaśsen, verkaufe er auf 
Lieferung, so konne er sich durch die gleiche Klausel 
schiitzen, durch die sein Verkaufer sich ihm gegenuber 

schutze. Die Auslegung, daB die Klausel lediglich besagen 

solle, der Verkaufer sei auf Grund der Klausel nicht 
yerpflichtet, zu einem zunachst vereinbarten Preise weiter- 

zuliefern, der Kaufer brauche aber keinen andern, hohern 

Preis zu zahlen, sei abzulehnen.
Unter der Vereinbarung » f r e ib le i b end  u n te r  

Vorbehal t  der L i e f e r u n g s m o g l  ichke it« und »Be- 
r e c h n u n g  des Kau fp re ises  zum  Pre ise  des 
L ie fe rungs tages  vo rbeha l t e n «  war ein Kauf- 

yertrag zustande gekommen. Auch solche Verabredungen 

sind giiltig. Das Reichsgericht1 bemerkt dazu: Durch 
die genannten Klauseln habe der Verkaufer nicht die 
Berechtigung erhalten, den Kaufer mit der Erfiillung 

des Vertrages willkurlich auf unbestimmte Zeit hin- 
zuziehen. Der Verkaufer sei vielmehr yerpflichtet, den 

Kaufer nach Lieferungsmdglichkeit, d. h. soweit er dazu 
nach dem ordnungsmaBigen Gang seines Geschaftes ohne 

ungewóhnliche Opfer und Schwierigkeiten imstandesęi, zu 
beliefern und hierbei keine spatere Bestellung vor der 
altern auszufuhren. Allerdings sei hierbei der Verkaufer 

in der Lage, in gewissern Umfange mit dem Zeitpunkt 
der Lieferung auch die Hóhe des Kaufpreises zu be
stimmen. Aber es stehe rechtlich nichts im Wege, sowohl 

den Zeitpunkt der Lieferung ais auch die Bestimmung 
des Kaufpreises dem biliigen Ermessen des Yerkaufers 

zu iiberlassen. Alsdann seien Lieferzeit und Kaufpreis 
nach den §§ 242, 157 und 315 BGB. nach den die 
Lięferungsmóglichkęit bedingenden Umstanden deą Falles 
und nadi dem fur den Zeitpunkt der Lieferung zu er- 
mlttelnden Tagespreise zu bestimmen; es sei danach nach 

billigem Ermessen zu yerfahren, wie Treu und Glauben 
mit Riicksicht auf die Verkehrssitte es erfordere.

Auf die Anfrage eines Kaufers bot am 29. Marz 1920 
der Verkaufer die Ware " z u r  prompten Lieferung 
f reibleibend« an. Der Kaufer bestellte darauf unter dem

1. April 1920 die Ware zur sofortigen Lieferung und 
bat um umgehende Sendung der Faktura. Der Verkaufer 

sandte am 12. Mai 1920 Rechnung und yerlangte Zahlung. 
Der KSufer lehnte darauf die Annahme der Ware ab.

> Entsch. d. RO. Bd. 104, S. 114.
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Ist der Kaufer zur Zahlung verpflichtet? Das Reichs- 

gericht1 verneint die Frage. Es fiihrt aus: Der Verkaufer, 
der freibleibend die Ware angeboten habe, sei nach Treu 

und Glauben verpflichtet, auf eine dem freibleibenden 
Angebot entsprechende unverziigliche Bestellung zu ant- 

worten, damit Klarheit iiber die geschaftlichen Beziehungen 

entstande. Die Antwortpflicht eines solchen Verkaufers 
entspreche ebensosehr der Natur der Sache wie der 
Billigkeit und liege im Interesse der Rechtssicherheit. 

Antworte er nicht, so sei sein Schweigen ais Annahme 

zu erachten. Im vorliegenden Falle konne jedoch das 
Schweigen des Verkaufers aus folgendem besondern 

Grunde nicht ais Annahme erachtet werden. Der Kaufer 
habe sofortige Lieferung verlangt. Hier konne man das 

Schweigen des nicht sofort liefernden Verkaufers nicht 
ais Annahme hinstellen. Vielmehr sei die Rechtslage 

dahin aufzufassen, daB der Kaufer einerseits auf eine ihm 

gegeniiber abzugebende Erklarung der Annahme verzichtet 
und anderseits ais Bedingung vorgeschrieben habe, daB 

die Annahme durch sofortige Bewirkung der Leistung 
bestatigt werden musse. Hier sei diese Bestatigung 

unterblieben, also ein Yertrag trotz Schweigens des Ver- 

kaufers nicht zustandegekommen; der Kaufer brauche also 
nicht zu zahlen.

Ferner war streitig geworden, ob eine Vereinbarung, 

daB bei einem Kaufvertrage der Verkaufer eine Verbind- 

lichkeit in bezug auf Preise, Lieferung und Lieferzeit nicht 
iibernehme, und daB eine Streichung des Auftrages wegen 

Preisaufschlages nicht stattfinden solle, gultig sei. Das 

Reiehsgericht2 vertritt hier folgende Ansicht: Es mogę 
dahingestellt bleiben, ob Vertrage, bei denen es vollig der 

Willkiir des Verkaufers iiberlassen sei, ob, wann und zu 
welchem Preise er liefern wolle, ais gegen die guten Sitten 

verstoBend nichtig seien, denn um eine derartige Verein- 
barung handle es sich hier nicht. Die Vereinbarung sei 

vielmehr dahin aufzufassen, daB die Preise nur nach billigem 

Ermessen und nur unter Beriicksichtigung der Verhaltnisse 
erhóht werden diirften, und daB der Verkaufer auch die 

Lieferung nicht willkiirlich verweigern oder hinausschieben 

durfe, sondern liefern miisse, sobald es bei billiger Beriick- 
sichtigung der Verhaltnisse móglich sei. Bei der Verein- 

barung handle es sich nur um eine vertragliche Beruck- 
sichtigung wirtschaftlicher Veranderungen zuguristen des 

Verkaufers, die durch die Unsicherheit der wirtschaftlichen 

Entwicklung hervorgerufen sei und durch sie gerechtfertigt 
werde. Von einer reinen Willkiir auf seiten des Verkaufers 

konne daher keine Rede sein. Eine solche Vereinbarung 

sei also ais rechtsbestandig zu erachten.

Eine Firma bestellte Bleirohr; sie schrieb nach mehr- 

fachem Briefwechsel an den Verkaufer: »Wir teilen Ihnen 
mit, daB wir das Bleirohr bei Ihnen in Nota behalten. 

Ihrer nunmehrigen endgultigen Bestatigung sehen wir mit 

wendender Post entgegen«. Die Bestatigung traf nicht ein, 

und die Bestelleri 11 schrieb dem Verkaufer mehrere Monate 
spater, sie miisse feststellen, bis heute eine Bestatigung 

nicht erhalten zu haben; sie lehnte dann die Ware ab. 

Es kam zum Rechtsstreit. In diesem sagt das Reichsgericht3: 
Wenn eine Vertragspartei um B e s t a t i g u n g  der Ab-

> Entsch. d. R O . Bd. 103, S. 312.
« Entsch. d. RO. Bd. 104, S. 306.
* Entsch. d. RO. Bd. 104, S. 201.

machungen,  um Gegenbestatigung oder ahnliches bitte, 

so sei es Frage des einzelnen Falles, was dies zu bedeuten 
habe. Jedoch lieBe sich allgemein soviel sagen, daB, wenn 

in solchem Falle der Verfasser des Schreibens sich dessen 

vol! bewuBt sei, daB man sich nach allen Richtungen voll 
geeinigt habe, wenn er das sogar ausdriicklich erklare, 
aber auch sonst, wenn daran nach dem Inhalt des Brief- 

wechsels einschlieBIich dieses Schreibens kein Zweifel 

bestehe, die Bitte um Bestatigung nicht wohl etwas 

anderes bedeuten konne ais das Verlangen, GewiBheit und 
einen urkundlichen Beweis des voIlendeten Abschlusses 

in die Hande zu bekommen. So liege der Fali im vor- 
liegenden Rechtsstreit. Nach der vorstehend angegebenen 

Auffassung konne denmach in dem Schweigen des Ver- 

kaufers keine Ablehnung des Antrages Iiegen. Der Kauf- 
vertrag miisse ais zustandegekommen erachtet werden. 

Die Bestellerin sei zur Zahlung verpflichtet. Das Reichs
gericht betont noch: Falls nicht besondere Umstande dafiir 

sprachen, sei stets davon auszugehen.daB in demVerlangen 

nach einer Bestatigung allein die Erteilung einer solchen 
nicht schon zur Vertragsbedingung gemacht werde.

Durch Schreiben vom 30. Sept. 1919 bot der Ver- 
kaufer einen Transformator zum Kauf an. Unter dem

2. Okt. 1919 erklarte der Kaufer die Annahme des Vertrags- 
antrages. Der Verkaufer erhielt dieses Schreiben am 3. Okt. 

1919 und zeigte durch Brief vom 6. Okt. 1919 dem Kaufer 
an, daB er den Transformator anderweit verkauft habe. 

Der Kaufer klagt auf Lieferung. Der Verkaufer wendet 

ein, ein Kaufvertrag sei nicht zustandegekommen, da der 
Kaufer am l.Okt. 1919 bereits hatte annehmen miissen, 

seine Annahmeerklarung vom 2. Okt. 1919 daher verspatet 
sei. Das Reichsgericht' sagt dazu: Ein Kaufvertrag sei 
durch Stillschweigen des Verkaufers zustandegekommen, 

denn in dem Antwortschreiben vom 2. Okt. 1919 sei nach 

§ 150 Abs. 1 BGB. ein neuer Antrag zu erblicken, wenn 

man dieses Schreiben ais verspatet ansahe. Der Kaufer 

habe, wie der Fal! hier liege, nach Treu und Glauben und 
nach der Verkehrssitte voraussetzen diirfen, daB der Ver- 

kaufer trotz deretwaigen Verspatung die Annahmeerklarung 
gutheiBen oder ihn vom Gegenteil alsbald in Kenntnis 

setzen werde. Der Verkaufer habe aber noch iiber den 
Zeitpunkt hinaus geschwiegen, in dem der Kaufer den 

Eingang seiner ablehnenden Antwort auf den in seiner 

verspateten Annahmeerklarung liegenden neuen Antrag 
unter regelmaBigen Umstanden zu erwarten berechtigt 

gewesen sei. Spatestens an diesem Zeitpunkte sei daher 

der Vertrag ais geschlossen anzusehen.

Uber die Frage, unter welchen Umstanden veróffent- 
l i c h t e  a l lgemeine Geschaft sbed ingungen  eines 

Unternehmers den Vertragsgegner auch dann, wenn dieser 

sie nicht kennt, binden, spricht sich das Reichsgericht2 wie 

folgt aus: Es sei allgemein bekannt, dafi Eisenbahnen und 
ahnliche gróBere Verkehrsanstalten Bedingungen heraus- 

gaben und sie ihren Abschlussen zugrundelegten. Die
Rechtsprechung habe anerkannt, daB solche allgemeine

Bedingungen, selbst wenn sie dem Kunden der Anstalt 

nicht bekannt seien, fiir den Kunden bindend seien, sofern 

die Bedingungen ordnungsmaBig veróffentlicht waren und 
nicht solche Bestimmungen enthielten, die eine freiwillige

■ Entsch. d. RO . Bd. 103, S. 11.
• Entsch. d. RO. Bd. 103, S. St.
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Unterwerfung der Kundcn unter sie von vorneherein aus- 

geschlossen erscheinen lieBen und deshalb nicht iiblich 
seien. Aber nicht jeder Geschaftsmann konne derartige 

verbindliche allgemeine Geschaftsbedingungen mit der 

angegebenen Rechtswirksamkeit erlassen. Das wiirde zu 
einer Verwirrung des Geschaftslebens fiihren. Vielmehr 
miisse die Art und der Umfang des Geschaftsbetriebes 

so sein, daB das Publikum mit dem Bestehen solcher 

Geschaftsbedingungen zu rechnen habe; das sei wohl der 
Fali bei Privateisenbahnen, bei gróBern Banken usw. Ob 

der Kreis dariiber hinaus zu erweitern sei, sei nach der 
Verkehrstibung zu bemessen, wobei auch ortliche Ge- 
wohnheiten in Frage kommen miiBten. Ferner miisse die 

Veroffentlichung ordnungsmaBig erfolgt sein. Die All- 

gemeinheit miisse in der Lage sein, von den Geschafts
bedingungen Kenntnis zu nehmen. Die Veróffentlichung 

musse daher durch Zeitungen erfolgen, die von dem in 
Betracht kommenden Kreise gelesen wurden, durch óffent- 

lichen Anschlag an geeigneten Stellen usw. Unter Um
standen miisse auch eine wiederholte Veróffentlichung 

erfolgen. Ein Anschlag im Geschaftsraum der Anstalt ge- 
nuge in der Regel nicht, zumal wenn es sich um einen 

wechselnden Kundenkreis handle. Ein solcher Anschlag 
im Geschaftsraum der Anstalt konne aber dann einem 

einzelnen Kunden gegeniiber ais geniigend angesehen 
werden, sofern der Kunde die Kenntnis vom Inhalt der 

Geschaftsbedingungen hatte erlangen mussen, wenn er sich 
nicht dieser Kenntnis hatte entziehen wollen. Es komme 

eben auf die Art und Weise des Anschlages im Geschafts
raum, auf den in die Augen fallenden Ort, gegebenen- 

falls den gehobenen Druck der Veróffentlichung im 

einzelnen Falle an.
In zwei Entscheidungen1 hatte sich das Reichsgericht mit 

der Frage zubefassen, ob ein wegen unr ich t iger  Angabe 
desKaufpreises in der notariel len Urkundenichtiger 
Kaufvertrag eines Grundstiicks wirksam wird, wenn in 
der Urkunde gleichzeitig die Auflassung erklart und auf 

Grund dieser Auflassung die Eintragung des Kaufers ais 
Eigentiimer ins Grundbuch erfolgt ist. Kaufer und Ver- 

kaufer hatten sich miindlich auf eine Kaufsumme geeinigt 
und schlossen dann den notariellen Kaufvertrag, in dem 

sie eine niedrigere Kaufsumme angaben; in der notariellen 
Kaufvertragsurkunde nahmen sie gleichzeitig die Auflassung 

vor. Auf Grund dieser Auflassung wurde der Kaufer ins 

Grundbuch ais Eigentumer des Grundstiicks eingetragen. 
Das Reichsgericht vertritt den Standpunkt, daB der notarielle 
Kaufvertrag, ais von den VertragschlieBenden nicht gewollt, 

nichtig ist, daB aber damit die Auflassung noch nicht 

nichtig werde, sondern ais besonderes, neben dem Kauf- 
vertrage bestehendes sogenanntes abstraktes Geschaft giiltig 
bleibe, und daB diese Auflassung den tatsachlich gewollten, 
mundlich abgeschlossenen Kaufvertrag mit dem hohern 

Kaufpreise trotz seines Formmangels nach § 313 Satz 2 BGB. 
giiltig mache, denn § 313 Satz 2 BGB. bestimme, daB 

ein ohne gerichtliche oder notarielle Beurkuudung ab- 

geschlossener Vertrag seinem ganzen Inhalt nach giiltig 
werde, wenn die Auflassung und die Eintragung ins 
Grundbuch erfolge. Das Reichsgericht betont weiter: Der 
Fali liege genau so, wenn die VertragschIieBenden sich 

erst bei Abfassung der notariellen Urkunde geeinigt, aber

1 Entsch. d. RG. Bd. 104, S. 102 u. 296.

darin einen niedrigern Preis angegeben hatten; dann sei 
die Vereinbarung der Parteien giiltig geworden, wie sie 

im notariellen Vertrage niedergelegt sei, nur mit dem tat
sachlich vereinbarten hohern Preise. ,

Kann fiir den Geschaftsantei l  einer Gesel lschaft 
mit beschrankter Haftung, den die Gesellschaft selbst 

besitzt, das S t i m m r e c h t ausgeii bt werden ? Das Reichsge
richt verneint die Frage1. Es fiihrt unter anderm aus: In der 
Versammlung der Gesellschafter konne die Gesellschaft 

nicht selbst wieder ais Persónlichkeit auftreten. Der 
Wille der Gesellschaft konne ais solcher unmoglich mit- 

bestimmend sein bei Beschlussen, die gerade erst ergeben 
sollten, was die Gesellschaft wolle. Auch praktisch sei 
eine Abstimmung der Gesellschaft nicht durchzufuhren. 

Gebe man der die Gesellschaft bei der Abstimmung 
vertretenden Person volle Unabhangigkeit, so sei dies 
unertraglich und durch nichts gerechtfertigt; miisse sich 

aber diese Person von den Gesellschaftern durch einen 
MehrheitsbeschluB die Abstimmung vorschreiben lassen, 

so konne sich in den Fallen, in denen qualifizierte Mehrheit 
notig sei, ein falsches Bild ergeben, in den Fallen der 
einfachen Mehrheit sei aber eine Abstimmung der Ge

sellschaft einfluBlos.

§256HGB.schreibt fiir die General versamm lungen 
der Aktiengesel lschaften vor, daB jedem Aktionar auf 

Verlangeneine Abschri ft  der gestellten Antrage zu er- 
teilen ist. Nun war einem Aktionar, trotzdem er darum er- 

sucht hatte, eine derartige Abschrift nicht erteilt worden, aber 
die Antrage stimmten fast wórtlich mit der Tagesordnung 

iiberein, die dem Aktionar zugegangen war. Hat der 
Aktionar ein Anfechtungsrecht? Das Reichsgericht2 ver- 

neint diese Frage. Es betont: An sich liege ein VerstoB 
gegen eine wesentliche Formvorschrift vor. Aber die 
Formvorschriften seien nicht um ihrer selbst willen ge
geben. So sei davon auszugehen, daB VerstoBe gegen 
wesentliche Formvorschriften das weitere Verfahren nicht 

unter allen Umstanden in Frage stellen miiBten; es komme 
vielmehr darauf an, ob der VerstoB in irgendeiner Weise 

auf die BeschluBfassung EinfluB gehabt habe. Zwar sei 
diese Auffassung vielfach bekampft worden, aber die 
gegnerische Auffassung fiihre zu einem fiir das heutige 
ReclitsbewuBtsein unertraglichen Formalismus. Allerdings 

miisse man es mit dem Nachweis der EinfluBlosigkeit 
streng nehmen. Im vorliegenden Falle sei die Mitteilung 

der Antrage vorgeschrieben, damit der Aktionar seine 
EntschlieBung vorbereiten konne und in der Versammlung 

nicht iiberrascht werde. Da nun aber der Inhalt der 
Antrage sich mit dem Inhalt der Tagesordnung gedeckt 
habe, so hatte hier der Aktionar aus der Mitteilung der 

Antrage gar keinen Nutzen ziehen kónnen; er sei durch 
die Unterlassung der Mitteilung gar nicht geschadigt 

worden. Selbst wenn ihm die Antrage mitgeteilt worden 
waren, ware seine Stellung die gleiche geblieben. Die 
Unterlassung der Mitteilung der Antrage sei daher einfluBlos 

geblieben, und der Aktionar konne daraus kein An

fechtungsrecht herleiten.
Ein Schauspieler war Mitglied der Genossenschaft 

Deutscher Biihnenangehóriger gewesen, hatte aber seine 

Mitgliedschaft zum 31. Dez. 1921 gekundigt Die Ge-

i Entsch. d. RO. Bd. 103, S. 66.
* Entsch. d. RO. Bd, 103, S.6.
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nossenschaft hatte mit dem Deutschen Biihnenvereit], ciem 

alle neniienswerten Buhnen Deutsclilands: und Deutśch- 

ósterreichs angehóren, ani 12. Mai 1919 emen Tarifvertrag 

geschlossen, nach dessen § 5 nur Mitglieder der ge

nannten Genossenschaft von den Mitgliedern des;Buhnen- 

vereins angestellt werden und Mitglieder der Genossenschaft 

nur bei-Mitgliedern des Ruhrienverems Stellmig nehmen 

diirfen. Der Sćhauspieler klagte gegen die Genossenschaft 

und den Biihnenverein auf Feststellung,' daB diese nicht 
berechtigt selen, sein Auftreten an den dem BiihńenVerein 

angehórenden Biiltnen zu untersagen. Er ist mit seiner 

Klage in allen Instanzen durchgedrungen. Das Reichs- 

gerichtsurteil1 bringt fólgende Ausfulirungen: Der natiir- 

liche und vori der Reclitsórdnung anerkannte G r u n d s a t z  

de r f rei en W ille n s b e ś t im n n in g  ge lte  a u ch :ifiir  den 

A n sch luB  an Vereine und  O  rga u isa t i o u e n , gldch- 

giiltigwelche Zwecke vón ihhenverfólgt wiirden; esfehlean 

jeder Grundlage, eine Ausnahme fur wirtschaftliche Organi- 

sationen zu machen. Nun'sei nicht zu verkennen, daB diese 

freie Willensbestirnmungsich im Zuśammenleben mit andern 

niciit reibungslos in die Tat unisetzen lasse; sie konne 

auf Widerstand stoBen. Trotzdem musse^es-dem einzelnen 

freistehen, ob er dem Widerstande nachgeben oder trotz des 

Widerstandes unter Umstanden selbst unter Irikaufnahme 

etwaiger Nachteile seinen EntschluB durchsetzen wolle. 

Daran habe auch die neue Zeit, die allerdings die wirt

schaftliche Macht der Organisationen sehr geśtarkt habe, 

nichts geandert; ein Zwang zum AnschłufianOrganisatiónen 

sei nirgends zum Ausdrućk gekommen, namentlich nicht in 

der Reichsverfassung. So mache auch die Gesetzgebung 

iiber die Tarifvertrage; und das Betriebsraterecht keinen 

Unterschied zwischen Organisierten und Nichtórganisierten. 

Anderseits sei anzuerkennen, daB die Organisationen ein 

berechtigtes Iriteresse daran hatten, sieli einen móglichst 

groBen EinfluB zu versehaffen, daB sie auch bei der 

Verfolgung dieses Zieles vor entgegenstehenden Interessen 

Dritter nicht zuriickzutreten brauehten und, wie dies im

Entsch d . RO, Bd. 104, S. 327_

Interessenkampfallgemein zugelassen sei, darauf hinarbeiten 

diirften, uber sie die Oberhand zu gewinnen. So konne 

ilineii auch nicht ver\vehrt werden, einen gewissen Druck 

auf die zum AnschluB an sie nicht Bereiten auszuiiben; 

dabei diirften aber nur erlaubte Mittel zur Anwendung 

kommen uiid'aućh sie nur insoweit, ais sie in ihrer Aus- 

wirkting nicht gegen die guten Sitten verstieBen. In 

dieser Hinsicht sei darah festzuhalten, daB MaBregeln der 

Organisationen żur Uberwindung 'dte;gfcgnensęHeh‘Wider- 

standes dann die guten Sitten verletz!en, wenn die an- 

gewandteń Mittel an sieli unsittlich seien, oder wenn der 

dem Gegner zugefiigte Nachteil so erheblich sei, daB 

dadurch dessen wirtschaftliche Vernichtung herbeigefiihrt 

werde' oder1 wenn der Nachteil, der dem Gegner elrwachse, 

zu detii erstrebten Vorteil :in keinein VefhaltiiiSi;stehe. 

Bei 'dieseii Ansćhauungen niusśe man auch jetzt bleibeii. 

Es sei nicht anzuerkennen, daB der Begriff der gtiten 

Sitten. fiir' den das Anstandsgefiihl aller billig und gerecht 

Derikenden bestimmend sei, oder das DurchsclmittsmaB 

von Anforderuiigen, die der Verkehr an die Walmiiig 

vón: Redlichkeit und Anstaiid śtelle, auf irgeiideineni 

Gebiet, beśónders auf dem des wirtschaftlichen Lohn- 

kampfes, andere geworden seien. Nach diesen Grund- 

satMen habe der Klager volle Ereiheit, aiis der Genośsen- 

schaft atiszutrelen oder in ihr zu verbleiben. Weiterhin 

sei aber festzustellen, daB die Genossenschaft und der 

Buhheńverein mit ihren MaBnahmen im § 5 des Tarif- 

vertrages die G renze  des Zulassigen weit iiberschritten 

und gegen die guten Sitfen verstóBen hatten. Die Folgę 

des § 5 des Tanfvertrages: fur den klagerideir Sćhauspieler 

sei, daB er: sich nach; seinem AusśĆheiden aus der Ge

nossenschaft nicht mehr seinem Berufe entsprecheiid 

betatigen konne und sein Brot im Auslande oder aber 

unter Aufgabe seines Berufes ais Sćhauspieler der Sprech- 

biihhe ais FilmschauSpieler suchen iniisse. Beachtlich 

sei schon, daB der § 5 desTarifvertrages von der Allgeniein- 

verbindlichkeitserklarung des Reichsarbeitsministers aus- 

driicklich ausgenomnien sei.

Gewinnung und AuGenhandel GroBbritanniens in Eisen und Stahl 

im 1. Halbjahr 1923.
Bei der Veróffentli(;hung der Ubersicht;iiber. die britische 

Eisenindustrie im Jahre 1922 .in Nr. 16 vom 21, April,; jg . 1923 

d. Z. lagen die Angaben iiber die E i s e n e r z g . e w i n n u n g  
des . Landes noch nicht vor, sie werden deshalb hierunter 

nachgetragen,
OiirinHuhg ,v  . »

. . J a h r  von Eisener^ '
l.t s

1913 15 997 328 5 8 -h
1920 12 706 S95 15 8 -
1921 3 477 955 12 8
1922 ÓS71 800 7 -

Danach war 1922 die Fórderung von Eiscuerz mit 6,S7 Mili. t 

rd. doppelt so : groB wic ini Vorjahr, wo der mehrmoiiatige 

Ausstand der Kohlenbergarbeiter nicht ohne weitgeHende 

Riick\virkuńg auf die Hofchbfeniiidustrie und damit auf den 

Erzbergbau des Landes geblieben war; ;Hinter: der Gewirtnuiig 

des letzten Friedeiisjahres blieb jsie i jedoch tim 9;i3iMilt.‘t 
oder 57,04 °/0 zuriick. Der Wert einer Tonne Eisenerz nahert 

sich mehr und mehr dem Stande der Yórkriegsżeit; 1920 hatte

er mit 15 s 8 d seinen Hochststand verzeichnet, 1922 war er bei 

7 s nur noch 1 s 4 d oder 23,53 % hóher ais 1913; gegen das 

Vorjahr ergibt sich die betrachtliche Abnahme um 5s 8d  
oder 44,74%.

Nachdem die Rohe i s e ne r z e u gu n g  des Landes schon 

in der zweiten Halfte von 1922 einen erheblichen Aufschwung 

zu verzeichnen gehabt hatte, setzte sich im laufenden jahre 

diese Aufwartsbcwegung fort.

Die Zahl der betriebenen Hoc ho f en  stellte sich im De

zember 1922, dem letzten Monat vor der Ruhrbesetzung, auf 

169, im Januar d. J. auf 183, Februar 189, Marz 202, April 216, 
Mai 223,Juni 222. Von 568 000 t ini Januar stieg die Gewinnung 

aiif'693 000 t im Juni; ini Mai mit seinen 31 Arbeitstagen hatte 
sie 714 000 t betragen, insgesamt ergibt sich fiir die erste Jahrcs- 

lialfte 1923 eine Erzeugung von 3,8 Mili. t gegen 2,15 Mili. t in 
der entsprechenden Zeit des Vorjahrs. Unter Zugrundeleguttg 

der in'den Monaten Mai und jun i erreicliten Gewinnungsziffern 

berechnet sich eine Jahreserzeugung von 8,44 Mili. t, womit
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Zahl entafe l  1. Roheisen-und Stahlerzeugung nach Monaten.

Monat
Roli

1921 
I. t

eisenerzeuj

1922 
1. t

;ung

1923
l.t

Stahlblocke- i 
StnhlformguBerzc 

1921 I 1922 
1. t i 1. t

ml
iigung 

1923 
1. t

Januar. . 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . 
Juni . . 
Juli . . . 
August . 
September 
Oktober . 
November 
Dezember

642100 
463600 
386000 
60300 
13600 

SOO 
10200 
94200 

158300 
235500 
271800 

275 000

288000
300100
389800
394300
407900

369200
399100
411700
430300
481500
493900
533700

567900
543400

633600
652200
714200
692900

■"■i

493400 327500 
483500! 418800 
359100] 549400 
70600 404200 
5700 462300 
2700 400200 

117200 473100 
434100 528400 
429300 555900 
405400' 565200 
443 S00! 600800 
381 OOOj 546100

634100 
707 100 
802500 
749400 
821000 
767700

ZUS. 2 616 29914 899 500|3 804200 3703400|5831900j4481800

die, Friedensziffer (10,26 Mili. t) allerdings noch nicht wieder 
erreicht ist. Dagegen ist diese in der S t a h l e r z e u g u n g  

bereits iiberschritten, wie iiberhaupt in der Herstellung von 

Stahl der Riickschlag weit weniger ausgesprochen war ais in 

der Gewinnung von Roheisen. In der ersten Halfte d.J.  sind 

4,48 Mili. t Stahl erzeugt worden gegen 2,56 Mili. t in der 

entsprechenden Zeit des Vorjahres. Nach der Gewinnung im 

Mai und Juni berechnet sich ein Jahresergebnis von 9,53 Mili. t, 

wogegen 1913 nur 7,66 Mili. t Stahl hergestellt wurden.

Waś die R ohs t o f f v e r s o r gung  der Hochófen anlangt, 

so liegen uber die Fórderung an einheimischem Eisenerz fiir 

die erste Halfte von 1923 noch keine Angaben vor. Die Einfuhr 

an Eisenerz betrug in dieser Zeit 3,31 Mili. t und war damit 

reichlich doppelt so grofi wie in derselben Zeit des Vorjahres, 

wo sie sich auf 1,58 Mili. t belaufen hatte, zeigt jedoch gegen 

die Friedenseinfuhr ; tloch einen Abstand von 716000Ł An 
Kiesabbranden wurden in der ersten Jahreshalfte 170000 t, 

an Manganerz 242 000 t eingefuhrt. Dazu kom tri en noch 

97 000 (60 000) t Schrot und Abfalleisen. Des niihern ist dje 
Einfuhr von Eisenerz usw. GroBbritanniens in den eirizelnen 

Monaten des laufenden Jahres im Vergleich mit dem Vorjahr 
aus der folgenden Zusammenstellung zu enttiehmen.

Z a h l e n t a f e l  2. Einfuhr von Eisenerz, Kiesabbranden

und Manganerz.

Monat
Eisenerz 

1922 | 1923 
1.1 1 l.t

Kiesab

1922
l.t

brSude 

1923 
1. t

Man

1922
l.t

ganerz

1923
l.t

Januar . . 
Februar . . 
Marz . . . 
April . ij1: . 
Mai . . . 
Juni , . .

193 244 
225 939 
221 812 
255 687 
410 821 
270 924

434 283 
409 621 
591 480 
670 637 
635 077 
565 656

26 441 
19 435 
33 575 
30 492 
64 806 
22 840

31396 
28 400 
45380 
17 780 
35114 
U 743

3 806 
6884 

11 141 
8 712

18 798

20 812 
21 261 
47'474 
55 835 
57227 
39 467

1. Haibjahr 1 578 42713306 754 197 589 169 813 80 859 242 076

Die Mehreinfuhr ist vor allen Dingen Spanieri zugute 

gekommen, das seine Lieferungen von 798 000 t auf 1,54 Mili. t 
erhóhen konnte. Der Bezug aus Schweden stieg gleichzeitig 

von 95 000 t auf 298 000 t, die Einfuhr aus Algerien von 
367 000t auf 481000 t, die Lieferungen Norwegens von 50 0001 

auf 263 000 t und der Bezug aus Tunis von 106000 t auf 
169 000 t.

In der folgenden Zusammenstellung wird ein Uberbiick 
iiber die Entwicklung des A u B e n h a n d e l s  GroBbritanniens 

in Eisen und Stahl in der ersten Halfte des laufenden Jahres 
gebóten.

Ein- wie Ausfuhr waren betrachtlich gróBer ais in der ent- 

sprechend vorjahrigen Zeit, erstere belief sich auf 6650001 gegen 

391 000 t, die Ausfuhr betrug gleichzeitig 2,22 Mili. t gegen

1,54 Mili. t. Im Monatsdurchschnitt stellte sich die Ausfuhr auf

Z a h l e n t a f e l  3. AuBenhandel in Eisen und Stahl 
nach Monaten.

Monat 1921
l.t

Ausfuhr1 

1922 | 
l . t  1

1923
l.t

1921
l.t

Einfuhr1 

1922 
1. t

1923 
1.1

Januar . . 232380 253354: 353389 157843 88727 128855
Februar . 166869 223616; 317568 153372 64609 122664
Marz . . 148852 295820, 368072 156088 63842 110965
April . . 160133 2584131 386957 102100 59863 115384
Mai . . . 99014 272437 424509 81915 60939 82245
Juni . . . 64701 236298: 365148 84485 52797 105124
Juli . . . 64001 251743 103561 55893
August 76461 2699S3 141506 SOI 13
September 133324 279168 206127 70553
Oktober . 155S4S 347128: 172769 90638
November 193550 372332 169237 79807
Dezember. 205274 340823), 116528 114011

ZUS. 1 696889^34011152215643 1640024:881792 665237

* ausschl. Schrot.

369000 t; da sie im Monatsdurchschnitt des letzten Jahres- 

vier.tels 1922 bereits 353 000 t betragen hatte, so ist die Steige

rung nur unbedeutend zu nennen und es kann nicht davon 

die Rede sein, daB dem Ausfuhrgeschaft der britischen Eisen- 
industrie die durch die Ruhrbesetzung hervorgerufene weit- 

gehende Lahmlegung der deutschen wie der franzósischen 

und luxemburgischen Eisenindustrie in nennenswertem MaBe 

zugute gekommen ist.

Die Zunahme der Ausfuhr erstreckt sich, wie die folgende 

Zusammenstellung ersehen IaBt, auf fast alle Erzeugnisse, 

insonderheit begegnen wir ihr bet Roheisen (+221 000 1),

Zah l en t a f e l  4. Gliederung der Eisen- und Stahlausfuhr 
nach Erzeugnissen.

1. Ha 

1922 
l.t

Ibjahr 

1923 
1.1

±  1923 
gegen 1922 

1. t

Eisen und Stahl insges. . . 1 539 938 2 215 643 + 675 705
davón

85 697 66 395 — 19302
Roheisen . . . . . . . 218 576 439 676 + 221 100
Eisenverbindungen . . . 
Stab-, Winkel-, Profileisen .

55 867 93 471 + 37 604
14 137 20 222 + 6 085

Stahlstabe, Winkel, Profile . 86115 168 997 + 82 882
Trager . . . . . . . . 27 345 35 738 + 8 393
Bąndeisen, Róhreriśtreifen . 19 028 35 426 + 16 398
Bleche nicht unter '/a Zoll . 33 976 85 358 + 51 382

„ unter '/s Zoll . . . ■ 78 091 137 436 + : 59 345
Schwarzbleche . . . . . 26 822 2S493 + 1 671
verzinkte Bleche . . . 265 444 305 769 + 40325
Weifibleche . . .  . . . 220 568 281 S72 + 61 304
Róhren und Róhrenverbin- 

dungsstucke auśGuBeisen 27 791 43 946 + 16155
dsgl. aus SchweiBeisen . . 
Schi enen— . .

34175 76 943 + .42768
1^0181 143 518 ,__ 6 663I JU I O 1

Schwellen, Laschen . . . 88 805 44 154 — 44 651
Radreifen, Achsen . . . .  
Radsatze . . .  . . .

6 201 9 259 + 3 058
12 931 15 943 - 3 012

sonstiges Eisenbahnmaterial 21942 19 398 2 544

Drahł .................... 18 546 41 833 + 23 287
Drahterzeugnisse . . . . 13 177 25 259 + 12 082
Nagel,Nieten,Holzsch'rauben 7 128 10 963 + 3 835
Schraubeti, Muttern . . . 6562 11 240 -r . 4 678
Erzeugnisse aus GuBeisen 7 008 11 611 + 4 603
Ketten, Kabel, Anker . , f 5 302 7 039 + 11 737

Schwarzblechen (+ 112 000 t), Stahlstaben usw. (+83 000 t), 

WeiBblech (+ 61 000 t), Róhren (+59 000 t) und Zinkblech 
(4-40 000 t). Einen gróBern Ausfall verzeichnen Eiseribalin- 
mittel; an Schienen wurden 70001, an Schwellen und Łaschen 

45 000 t weniger ausgefiihrt ais in der entsprechenden Zeit 

des Vorjahrs. : .
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Uber die G l i e d e r u n g  der Ausfuhr nach L a n d e m  liegen 

fiir die Berichtszeit nur unvollstandige Angaben vor. Die
Rohe i s enaus f uh r  verteilte sich wie folgt.

Z ah l en t a f e l  5. Roheisenausfuhr nach Landern.

Bestimmungsland
]. Hal bjahr 

1922 j 1923 

1 .1 1 .1

±  1923 
gegen 1922

1. t

Frankreich . . . . 34 108 35 274 + 1 166
Be lg ien .................... 40 433 47 047 + 6614
I t a l i e n .................... 41 573 36 855 -  4718
Brit.-Ostindien . . 11 377 5 196 -  6181
andere Lander . . 91 085 315 304 +224 219

Frankreich verzeichnet danach, entgegen allen Erwartungcn, 

nur einen geringen Mehrbezug (1200 f) in englischem Roh

eisen, und auch die Lieferungen nach Belgien sind nur um an- 
nahernd 7000 t gestiegen.

An der Ausfuhr von Stahl s t i i ben waren die nachstehend 
aufgefiihrten Lander beteiligt.

Z ah l en t a f e l  6. Ausfuhr von Stahlstaben usw. nach Landem.

Bestimmungsland
l. Halbjahr

1922 j 1923 

1.1 ! 1.1

± 1923 
gegen 1922

1. t

Deutschland . . . 287 ' 12155 +11 868
Frankreich . . . . 2 351 3 120 + 769
Norwegen . . . . 727 2 597 + 1 870
I t a l i e n .................... 1 507 333 -  1 174
Japan .................... 5 240 11 469 + 6 229
Ver. Staaten . . . 285 3 301 + 3016
Brit.-Siidafrika . . 2 400 4 838 +  2 438

„ Indien . . . 18371 24 153 + 5 782
Australien . . . . 25 848 50 364 +24516
Neuseeland . . . 3011 7 746 + 4 735
Kanada .................... 1 051 6 707 + 5 656

Zah l en t a f e l  7. Ausfuhr von verzinkten Blechen 

nach Landem.

Bestimmungsland
1. Halbjahr 

1922 | 1923 

1. t | 1. t

±  1923 
gegen 1922

1.1

Deutschland . . . 450 838 + 388
Holl.-Ostindien . . 8 383 9 873 + 1 490
Japan .................... 6 727 1 421 5 306
C h i l e .................... 1 219 4 204 + 2 985
Uruguay . . . . 4 787 6210 + 1 423
Argentinien . . . 34 902 46 344 + 11 442
Brit.-Siidafrika . . 21 486 15 690 5 796

„ Indien . . . 70 841 76449 + 5 608
S t r a i t s .................... 3 361 5 321 + 1 960
C e y lo n .................... 1 142 2 958 + 1816
Australien . . . . 44 509 5S 327 + 13818
Neuseeland . . . 10 396 12311 + 1 915
Kanada .................... 4 099 4 670 + 571

Z ah l en t a f e l  8. Ausfuhr von WeiBblech nach Landern.

Bestimmungsiand
1. Halbjahr 

1922 1923 

1. t 1.1

±  1923 
gegen 1922 

1. t

Deutschland . . . 7 447 9 908 ' + 2 461
Frankreich . . . . 15 676 21 936 + 6 260
B e lg ien .................... S 119 11 755 + 3 636
Niederlande . . . 14 099 18 126 + 4 027
Norwegen . . . . 8 613 12 231 + 3 618
Portugal . . . . 7 908 8 929 + 1 021
I t a l i e n .................... 8 356 12S46 + 4 490
Rumanien . . . . 2 4SS 3 116 -i- 628
C h i n a .................... 7 251 13 489 + 6 238
Japan .................... 11 005 15 283 + 4 27S
Ver. Staaten . . . 1 137 8 772 + 7 635
Argentinien . . . 5 929 15 752 + 9 823
Brit.-Ostindien . . 29 369 28 733 -  636
Australien . . . . 15913 20986 + 5 073
Kanada . . . . . 24 675 15105 -  9 570

Einen besonders groBen Mehrbezug weisen danach Austra- 

lien (+25 000 t) und Deutschland (+ 12 000 1) auf.

Die Ausfuhr von Z i n k b l e c h  geht iiberwiegend nach 

Ubersee; in erheblicheni MaBe sind die Beziige Australiens 

(+ 14 000 t) und Argentiniens (+ 11 000 t) gestiegen.

Auch in der Ausfuhr von We i Bb l ech  kpmmt dem Ver- 

sand nach Ubersee eine besondere Bedeutung zu. Hier weisen 

die gróBten Steigerungen ihrer Bezuge Argentinien (+ 10 000 t), 

die Ver. Staaten (+8000 t) sowie China und Frankreich 

(je +6000 t) auf. Bemerkenswert ist der starkę Riickgang der 

Versendungen nach Kanada (—10000 t).

Die allgemeine Entwicklung der Aus f uhrpre i se i s t  nach

stehend dargestellt; bei ihrer Betrachtung ist zu beachten,

Aus f uh r p r e i s e  fiir E i sen und  Stahl  im ganzen.

1922: 1. Vierteljahr 21 
2. „ 18
3. „ 17
4. „ 15

1923: Januar” . . 16

Z ah l en t a f e l  9.

7
18
6

16

d
5
0
1
8
9

1923: Februar 
Marz .
April .
Mai 
Juni

Ausfuhrpreise fiir Eisen und Stahl 

im einzelnen.

£
16
15
15
16 
18

10 10 
19 5 
13 10

D
be

£

eze 
r 15

s

tn-
21

d

MSrz
1923

£  | s | rf £

Jim
192:

S d

Juli
1923

£  ; S | d

Roheisen:
GieBerei- u. Puddelroheisen 5 5 7 5 5 9 6 5 14 9
H a m a tite is e n .................... 4 12 4 5 6 9 6 4 — 5 18 10
E is e n m an g an .................... 15 1 — 12 13 — 15 7 — 15 — 2

SchweiBeisen......................... 12 12 2 13 14 _ 13 18 4 16 8 4
S c h ie n e n .............................. 9 — 7 9 5 2 9 6 10 9 12 —

Stache ldraht.................... 18 13 9 19 19 _ 22 16 7 23 5 —

andere Drahtarten . . . . 26 11 _ 29 2 4 27 12 _ 32 17 8
Drahtkabel und -seile . . . 56 6 2 60 13 2 57 14 — 62 13 2
Drahtgewebe......................... 32 18 2 35 1 9 36 14 — 36 2 2
Bleche, '/s Zoll und dariiber 11 16 9 10 18 4 11 — — 11 13 —

„ unter ‘/s Zoll . 14 15 4 15 18 9 16 17 4 17 13 2
WeiBblech.............................. 20 10 — 21 5 7 23 6 — 24 8 2
verzinktes B lech .................... 18 16 — 19 14 — 21 18 _ 21 8 —

Bandeisen.............................. 13 10 2 13 12 — 15 9 2 14 12 9
schmiedeeiserne Róhren und 
Róhrenverbindungen . . . 28 18 2 29 7 28 16 30 13 _

guBeiserne Róhren . . . . 12 19 9 13 3 4 14 6 7 15 4 9
Niigel, N i e t e n .................... 29 11 31 3 2 28 11 7 28 17 4
Schrauben und Muttern . . 32 7 6 33 6 _ 37 3 9 32 16 —

R a d s a t z e .............................. 33 5 7 30 7 2 32 5 7 31 7
Radreifen, Achsen . . . . 29 17 — 29 2 _ 27 7 4 26 9 —

Brammen, Platinen . . . . 10 4 2 10 15 7 9 11 2 12 19 2

S ta h lb ló c k e ......................... 12 — 2 12 3 4 13 5 9 13 10 —

Trager . ■.............................. 10 11 9 811 4 10 - - 10 10

1. Hal 

1922 

1. t

bjahr

1923

i.t

± 1923 
gegen 1922

I.t

Eisen und Stahl insges. . . 
davon:

Rohe isen ..............................

390 777 665 237 +274 460

73 331 58157 -  15 174
Eisenverbindungen . . . 
vorgewalzte Blócke,

4 421 10 435 + 6014

Knuppel, Platinen . . . 57 549 211 447 + 153 898
Stab-, Winkel-, Profileisen . 31 920 69 926 + 38 006
Brammen . . . . . . . 36 957 67 644 + 30 687
W a lz d r a h t ......................... 20173 25 663 + 5 490
Stahlstabe, Winkel, Profile . 18 026 42 696 + 24 670
Trager................................... 13 200 28 848 + 15 648
Bandeisen, Róhrenstreifen . 11 295 5 668 -  5 627
Bleche...................................
Róhren und Róhrenverbin-

17 164 34 875 + 17711

dungsstiicke . . . . . 20 637 19 854 + 783
Sch ienen .............................. 8511 5 621 -  2 890
D r a h t ................................... 19 066 17 000 -  2 066
D ra h ts t if te ......................... 20 726 27 508 + 6 782
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daB auf die Gestaltung des Durchschnittsausfuhrpreises natur- 

gemafi die Zusammensetzung der Ausfuhr von maBgebender 

Bedeutung ist, an der die einzelnen Erzeugnisse in wechselndem 

Umfang beteiligt sind.

Der Stand der P r e i s e  de r  w i c h t i g s t e n  Wa r en  der 

britischen Eisen- und Stahlausfuhr im Dezember v. J. sowie 

im Marz, Juni und Juli d.J. ist aus der Zahlentafel 10 zu 

entnehmen.

Die Zunahme der E i n f uh r  (s. Zahlentafel 11) um 274000 t 

ist im besondern auf einen Mehrbezug von Halbzeug zuriick-

U M S
Bergbauliche und Temperatureinwirkungen 

auf StoBIiicken bei StraBeiibahngleisen.
Die Beurteilung von Bergschaden an StraBeiibahngleisen 

erfolgt ófter auf Grund von StoBliickenniessungen. Dabei 

erhebt sich jedoch die Frage, ob diese Messungen das Vor- 

handensein von Bergschaden einwandfrei beweisen kónnen 

und ob ihre Ergebnisse ohne weiteres den Umfang der berg- 

baulichen Zerrungen, Pressungen und Verschiebungen fest- 

zustellen erlauben. Zweifellos kónnen Liickenmessungen 

Beweise fiir die Betatigung bergbaulicher Krafte liefern, 

aber sie vermógen kein zuverlassiges und genaues Bild von 

der GróBe der Abbauwirkungen zu geben.

Benutzt man sie ais Anhalt, dann darf man verschiedene 

vom Bergbau unabhangige Faktoren nicht auBer aclit lassen.

So ergeben sich aus einer Reihe von Liickenmessungen, die 

zu verschiedener Zeit bei derselben Lufttemperatur wiederholt 

werden, an sich schon kleine Unterschiede in den Liicken- 

langen, denn einerseits ist die Lufttemperatur viel raschern 

Wechseln unterworfen ais die Temperatur der Bodenraume. 

Es wird immer ein gewisser Zeitraum verstreichen, bis ein 

Ausgleich zwischen den Temperaturen der Luft und der Erd- 

oberflache stattgefunden hat. Anderseits sind die Bewegungs- 

móglichkeiten der StoBverbindungen beschrankt. Dehnt sich 

die Bewegungsneigung iiber ein bestimmtes MaB aus, so 

entstehen Spannungen, die vom Materiał so Iange aufgenommen 
werden, bis Schaden eintreten. Die Nichtauslósung der er- 

wahnten Spannungen wirkt stórend auf die GleichmaBigkeit 

der Liickenveranderungen ein.

Auch die Verschiedenartigkeit der Widerstandskraft ein- 

zelner StoBverbindungen gegeniiber Ausdehnungen oder 

Schrumpfungen der Schienen ist hierbei von EinfluB. Wahrend 

die Verlaschung des einen StoBes der Bewegungsneigung 

nachgibt, wird dies bei einer andern weniger der Fali sein.

Eine vollstandig gleichmaBige und regelinaBige Langen- 

anderung der Schienen kann auch deshalb nicht erfoigen, weil 

die Beschaffenheit und Gute ihrer Umpflasterung eine groBe 

Rolle spielt. Man kann beobachten, daB bei einem liicken- 

freien und tadellos eingepflasterten Gleis im allgemeinen keine 

wesentlichen Bewegungen in der Langsrichtung eintreten, so- 

lange keine Einwirkungen des Betriebes oder des Bergbaues 

vorliegen. Anders verhalt sich jedoch ein Gleis, dessen 
Pflasterung gelockert ist oder das StoBIiicken aufweist. Auch 

auf einer bergschadenfreien Strecke sind von mir Lucken be- 

obachtet worden, die beim Eintritt warmerer Witterung um

10 mm und mehr einschrumpften.
Aus dem Vorstehenden geht hervor, daB es z. B. unmóg- 

lich ist, die voraussichtlichen Luckenanderungen beim Wechsel

zufflhren. An vorgewalzten Blócken und Kniippeln,die vornehm- 

lich aus Belgien (109000 t) kamen, wurden im ganzen 154000 t 

mehr eingefiihrt. An Brammen, die ebenfalls in der Hauptsache 

belgischen Ursprungs sind (60 0001), ergab sich ein Mehrbezug 

von 31 000 t. Stab-, Winkel- und Profileisen wiesen eine 

Mehreinfuhr von 38000 t auf, Stahlstabe usw. eine solche von 

25 000 t. An Tragern wurden 16000 t, an Blechen 18000 t 

mehr eingefiihrt. Einer Abnahme der Einfuhr begegnen wir 

bei Roheisen ( — 15 000 t), Bandeisen und Róhrenstreifen 

( — 6000 t), Schienen ( — 3000 t) und bei Draht ( — 2000 t).

H  A U.
der Temperatur zu bestimmen. Dabei miiBte auch die je- 

weilige Gleisverlegungstemperatur Berucksichtigung finden, 

weil sie gewissermaBen den Normalpunkt fur die Bewegungs- 

anderungen durch Temperatureinfliisse darstellt. Zur Erzielung 

eines annahernd brauchbaren Ergebnisses wiirde fiir jeden 

einzelnen Fali der Ausdehnungskoeffizient des betreffenden 

Gleises auf Grund langerer Beobachtungen festzustellen sein. 

Eine genaue Utngrenzung seiner GróBe ist jedoch sehr 

schwierig, weil die Widerstande, welche die verschiedenartig 

geformten Gleise in den Einbettungsstoffen finden, sehr starken 

Abweichungen unterworfen sind. Der Reibungswiderstand 

einer Pflasterung wird z. B. nach einem starken Regen wesent- 

lich geringer sein ais bei groBer Trockenheit; er wird eine 

andere GróBe bei einer Einbettung der Gleise in GroB- oder 

Kleinpflaster haben; er wird sich bei einem AsphaltverguB 

langs der Schienen oder einer Fahrbahn aus Beton, Asphalt, 
Holzpflaster usw. andern, und er wird im Laufe der Zeit 

infolge der Betriebs-, Witterungs- und sonstigen órtlichen 

Einwirkungen abnehmen.
Die Auswertung der Liickenweitenbestinimung ist somit 

auBerst schwierig, und man beschrankt sich im allgemeinen 

darauf, aus einer grofien Anzahl von Liickenmessungen ge

wisse Riickschliisse zu ziehen.
Beim Vorhandensein bergbaulicher Schieburigen geniigt 

es nicht, die Messungen nur einzeltier StóBe der Beurteilung 

der Schadenmóglichkeit und -groBe zugrundezulegen, weil 
es bei Gleisunterbrechungen durch SchienenzerreiBungen, 

Liickenbildungen und AusgleichstóBe moglich ist, daB ein- 

zelne Gleisteile die Bewegungen an der Tagesoberflachę mit- 

machen. Es kommt dann vor, daB Lucken an einer Stelle 
versch\vinden und an einer andern wieder auftreten. Die 

Messungen mussen deshalb auf langere Streckenabschnitte 

ausgedehnt und samtliche Lucken eines Scliienenstranges zu- 

sammengezahlt werden. Der sich ergebende Unterschied 

zwischen den Gesamtliickenweiten der einzelnen Strange ist 

der Einwirkung der oben genannten Faktoren zuzuschreiben. 

Einen genauen UmriB von der GróBe der bergbaulichen 

Schiebungen kónnen StoBliickenniessungen aus den angefuhrten 

Griinden nicht liefern.
Regierungsbaumeister a. D. A. Hug l i n ,  Essen.

Preisausschreiben fur einen Schlagwetteranzeiger(Grubengas- 

anzeiger). Der im Abschnitt III Ziffer 1 des Preisausschreibens 
vom 10. September 19221 festgesetzte Zeitpunkt fiir die Ein- 

reichung von Bewerbungen ist bis zum 2. Januar 1924 ver- 

langert worden. Die Óffnung aller eingehenden Bewerbungen 

findet erst an diesem Tage statt.

~ ‘T-TjKickauf 1922, S. 1185.

c
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W I R  T S C H A F T L I C h  E S.
Wóchentliclie Indexzahlen.

Stichtag

K le inh  an d el

Reichsindex 
einschK Bekleid.

EeS-Vor- 
1913— 1 woche

________1 %

Teuerungszahl 
•Essen* 

einschl. Bekleid.

1913 =  1 ^ widie'"

"la

Woche
vora

Teuerungs* 
meBziffer der Ind,- 
und Handelszeit. 
einschl. Bekleid. 
und Kulturausg.

+
geg.Yor-

1 9 1 3 = 1 woche
°/o

G r o B h a n d e !

Gro8handelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeitung

- ± 
geg.Vor- 

woche 
°/n

1 9 1 3  =  1

GroBha ndelsindex 
des Stat. Reichsamts

Stichtag

1 9 1 3 = 1

ń:
geg.Vor.

woche
°/o

Gro6handelsindex 
des Berliner'Tagebi.

1 9 1 3 = 1

±
geg.Vor-
woche

°/o

4.Juli 
u. „
16. „ 
23. „ 
30. „ 
ó.Aug. 

13. „ 
20. „  
27. „ 
3,Sept.

21511
28892 
39336 
71476 

149531 
436935 
753733 

1183434

+ 34,31 
+ 78,57 
+ 36,15 
+ 81,70 
+ 109,2 
+ 192,2 
+ 72,5 
+57,01

28955 
40719 
80003 

148039 
411418 
793950 

1225 6411 
20581461

+ 40,63 
+ 96,48 
+ 85,04 
+ 177,91 
+ 92,98 
+ 54,37 
+ 67,92

30.6 
7.7

14.7
21.7
28.7
4.8,

11.8
18.8. 
25.8,

- 6.7, 
,-13.7, 
,-20.7,
27.7.

- 3.8. 
- 10.8 . 
-17.8. 
-24.8 
-31.8.

15718 
20279 
25992 
38091 
78018 

176789 
439919 
722427 

1188267

+ 29,0? 
+ 28,17 
+ 46,55 
+ 104,82 
+ 126,60 
+ 148,84 
+ 64,22 
+ 64,48

39069
50128
67990

107182
240597
679547
903147

1372842
2230762

+ 28,31 
+ 35,63 
+ 57,64 
+ 124,47 
+ 182,44 
+ 32,90 
+ 52,01 
+ 62,49

3. Juli 
10. „
17. „
24. „
31. „ 
7.Aug. 

14. „ 
21. „ 
28. „

33828 
48644 
57478 
79442 

183510 
483461 
663S80 

1246598 
1695109

+ 43,80 
+ 18,16 
+ 38,21 
+ 131,00 
+ 163,45 
+ 37,32 
+ 87,77 
+ 33,09

38030
49660
62400
89189

210847
615161
842100

1500980
2281700

+ 30,58 
+ 25,65 
+ 42,93 
+ 136,40 
+ 191,76 
+ 36,89 
+ 78,24 
+ 52,01

Kohlengewinnung Deutsch-Ósterreichs 

im Marz und April 1923.

Marz April

Revier 1922 ! 1923 1922 1923

t |; t t t

S t e i n k o h l e

Niederósterreich:
St. Pólten . . , 

Oberósterreich:
W e is ....................

Steiermark:
Leoben . . . .

15 132 

374

16194

325

13 977 

207

12 35S 

675 

10

insges. 15 506 16519 14 184 13 043

B r a u n k o h l e

Niederósterreich :
St. Pólten . . . 16 422 18 622 13 605 14 954

Oberósterreich:
W e is .................... 32 987 32 304 42 624 26 083

Steiermark:
Leoben . . . . 71 754 57 949 61 077 26 741
G r a z .................... 121 536 56 046 90106 43 458

Karnten:
Klagenfurt . . . 9 852 7 424 6 758 6917

Tiro!-Vorarlberg:
H a l l .................... 4 100 3 800 3 716 2 970

Burgeniand . . . 33 127 37 796 32 221 31 757

insges. 289 77S 213 941 250 107 152 880

Die Entwicklung der Kohlenforderung in den Monaten 

Januar—April im Vergleich mit dem Vorjahr ist aus der nach- 

stehenden Zusammenstellung ersichtlich.

Steinkohle Braunkohle

1922 1923 1922 1923

t t t t

Januar^. . . . . 15 289 11 851 267 124 232 066
Februar. . . .  . 12 375 12 873 264 210 211 195
Marz, . . . . .  . 15 506 16519 2S9 778 213 941
Apri l . . . . . . 14 184 13 043 250 107 152 880

Jan.-^April 57 354 54 286 1 071 219 810 082

Die Wasserkrafte der wictitigsten Industrielander.

In Nr. 6 d. Z. vom 11. Febr. v. J. ist eine Ubersicht 

iiber die Wasserkrafte der wichtigsten Industrielander ge

geben worden. Nunmehr veróffentlicht die amerikanische

Zeitschrift „Power" auf Grund einer Erhebung des Wasser- 

kraftausschusses des Conjoint Board of Scientific Societies of 

Great Britain eine neuere einschlagige Zusammenstellung, die 

sich, was die vorhandenen Wasserkrafte anlangt, weitgehend 

mit den in obiger Nummer unserer Zeitschrift gebrachten 

Angaben deckt, aber nicht unerhebliche Fortschritte im Ausbau 

der Wasserkraftwirtschaft erkennen laBt. Sie folgt nachstehend.

Ver. Staaten von Amerika
K a n a d a ......................... -.
Ósterreich-Ungam . . .
F rankre ich.........................
N o rw egen .........................
S p an ie n ......................... .....
S chw e de n .........................
Italien...................................
Schweiz....................... .
Deutsehes Reich . . . , 
GroBbritannien . . . .

Ver-
fugbare

Aus-
genutzte

Wasserkrafte 
Miii. PS Mili. PS

28,1
22,9
6,46
5,587
6.5
5.0
5.5
4.0
3.0 
1,425 
0,9

7.5 
3,385 
0,57
1.5
1.25 
0,54 

1,1
1.25 
0,65 
0,75 
0,2

Ausgenutzte im 
Verhaltnis zu 

den verfugbaren 
Wasserkraften 

%

26,69 
14,78 
8,82 

26,S5 
19,23 
10,80 
20,00 
31,25 
21,67 
52,63 
22,22

Eisen- und Stahleinfuhr Neuseelands im Jahre 1922.

Im letzten Jahre fiihrte das Land die folgenden Mengen 
an Eisen und Stahl ein; zum Vergleich sind die vorjahrigen 

Ziffern beigefiigt.

1921

l .t

1922 

1. t

±  1 9 2 2  

gegen 1 9 2 1

1.1

Roh- und Alteisen . 8 492 4 729 -  3 763
Stabeisen . . . . 13 777 14 862 + 1 085
Winkeieisen . . . 918 SOS -  110

2 894 1 451 . -  1 443
Bandeisen . . . . 1 543 2 009 + 466
WeiBblech , . . 9160 18 119 • + 8 959
Schwarzblech . . 4 7S7 4 937 + 150
Schrauben, Muttern 1 540 1 133 -  407
N a g e l .................... 3 336 3252 —  S4
N ie te n .................... 425 535 + 110

935 523 412
K e tte n .................... 419 286 —  133
Stacheluraht . . . 2 634 3 193 + 559
sonstiger Draht . . 6414 5 112 -  1 302
Roh r e n .................... 12 604 13 200 + 596
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Der Saarbergbau im juni 1923. Die S t e i n ko li 1 e n- 

f ó r d e r u n g  betrug im Juni d.J. 1,03 Mili. t gegen 865000 t 

im entsprechenden Monat des Vorjahrs, sie weist damit eine 

Zunahme um 161000 1 oder 18,59 °/0 auf. Die Kokse r-  
z e u g u n g  belief sich auf 11 000 t gegen 20000 t im Juni 1922. 

Die B e s t a n d e  stiegen von 34000 t im Marz auf 70000 t im 

Berichtsmonat.

Juni Januar—Juni

1922 1923 1922 1923 '±  1923

t t t t
geg. 1922 

%

Ford e r u n g :

Staatsgruben. . 841 555 1 003 707 5 162 242 2 628 581 -  49,08
Grube Franken-

holz . . . . 23351 22 009 143 459 60 073 -  58,13

insges. 864906 1 025 716 5 305 701 2 688 654 -  49,33

arbeitstaglich 36937 40 521 36 922 .

A b s a t z :

Selbstverbrauch 59416 70 295 401 054 321 697 -  19,79
Bergmannskohle 41362 68 076 150 438 113 966 -  24,24
Lieferung an

Kokereien . . 25198 14 832 155 755 52 725 — 66,15
Lieferung an

PreBkohlen-
werke — — — — —

Verkauf . . . 745536 846 190 4 659 529 2 352 452 -  49,51
Kokserzeu-

g u n g 1 . . . 19832 11 119 123014 42 610 -  65,36
PreBkoh l en 

he r s t e l l u ng1 — — — -

Lagerbes t and
am Ende  des
M o n a t s 2 . . 622782 69 827 .

1 Es haudelt sich lediglich um die Koks- und PreBkohlenherstellung auf 
den Zechen.

1 Kohle, Koks und Prefikohie ohne Urarcchnung zusamraengefaBt.

Die Z a h l  de r  A r b e i t e r  stieg gegen den Vormonat um 

709 und die der Beamten um 6.

Juni 

1922 I 1923

J

1922

anuar— Juni
± 1923 

1923 I gegen 1922
i °/o

Arbeiterzahl am 
Ende des Monats: 

untertage . . . .  
ubertage . . . .  
in Nebenbetrieben .

53 321 
15 270 
2 276

55 307 
15 154 
2 431

53 656 
15 807 
2 237

54 663 
15 0S6 
2 457

+ 1,88 
-  4,56 
+ 9,83

zus.

Zahl der Beamten .

70 867 

2 987

72 892 

3 028

71 700 

2 9S0

72 206 

3 024

+ 0,71 

+ 1,48

Belegschaft insges.
Fórderanteil je 
Schicht eines Ar- 
beiters (ohne die 
Arbeiter in den Ne
benbetrieben) . kg

73 854 

598

75 920 

621

74 680 

5S9

75 230 + 0,74

Die nachstehende Zusammenstellung laBt die Entwicklung 

von Fórderung, Belegschaft und Leistung in den einzelnen 

Monaten der Jahre 1922 und 1923 ersehen.

Monat
Fórderung

1922 ! 1923 
t | t

Bestande insges.

1922 i 1923 
t ' !  t

Beleg
(einschl.

1922

schaft
Beaiute)

1923

Januar

Februar

M3rz

April

Mai

Juni

864210

888184

1042866

798673

846862

864906

1052354 

129917 

39 236 

63745 

377686 

1025716

616022! 136458 

561722! 65038 

637337 ■ 34089 

657134! 40745 

628544! 43577 

6227S2! 69827

75166

75129

75039

74660

74234

73854

75823

74994

74889

74551

75205

75920

Leistung5

19221 1923 
kg I kg

562 ! 645
592 . 
610 .
593 . 
583:439 
598 621

u . i. i u rue

Nebenbetrieben).

Der Steinkohlenbergbau Poltiisch-Oberschlesiens 

im Juni 1923

Ju
1922 2

ii
1923

Jan.- 
1922 2

-Juni

1923

Kohlenfórderung: t t t t
insgesamt . . . 1757701 2258468 12594120 13181473
arbeitstaglich . . 76422 90339 86261 90285

Hauptbahnversand:

K o h l e  . . . . 1 135383 1782272 8798460 9660050
davon nach dem
In land .................... 700643 5S4842 5518080 3252365
Ausland . . . . 434740 1 197430 3280380 6407685

u. zw. nach
Deutschland . . 902126 4601674
(einschl.D.O.-S.)

Polen . . .  . . 210278 1404506 .

Deutsch- Osterreich 127661 172232 1020012 1020605
Tschechoslowakei 3505 37821 216228 104518
Italien . . . . 71713 1445 418815 4269
Ungarn . . . . 11553 25339 120207 228559
Danzig . . . . 8034 20750 72445 128250
Mentel . . . . 1006 1793 18267 10880
Danemark. . . — 3242 — 8421
Schweiz . . . . — 20258 — 70206
Schweden . . . — 2377 — 15215
Jugoslawien . . — 1737 — 14669
Rumanien . . . — 7083 — 8879
Litauen . . . — 1227 —■' 2516
Lettland . . . — __ 15

K o k s .................... 70168 . 391708
davon nach dem
In land .................... 42344 268806
Ausland . . . .  

«. 2 ti'. nach
27824 122902

Deutschland . . 17240 79609
(einschl. D.O.-S.)

Deutsch- Osterreich 5431 25483
Tschechoslo wakei 80 676
Italien . . . . 768 1065
Ungarn . . . 479 1070
Danzig . . . . 1540 7651
Mentel . . . . 55 265
Danemark . . . . 118 148
Schweiz . . . . . 1700 4180
Schweden . . . . — 100
Jugoslawien . . 400 2077
Rumanien . . . 13 526
Litauen . . . . — 52

Kokserzeugung . . 92438 113192 650070 677175
Nebenprodukten- 

gewinnung:
25175Rohteer . . . 2922 4364

__
19944

Teerpech . . . 819 696 5693 4089
Teeróle . . . . 275 384 1979 2414
Roh benzol. . . 1017 1235 7005 7106
schw. Ammoniak 1234 1459 8224 8306

PreBkohlen
herstellung . . . 16763 31831 125947 135799

Bescha f t i g t e  Arbei ter :

Steinkohlengruben . 140760 146995 142246 147284
Kokereien . . . . 3849 4231 3753 4202
PreBkohlenfabriken . 248 399 292 272

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Huttenroannischen 
Vereins, Kattowitz.

! Auf den jetzt polnischen Teil Oberschlesiens entfallende Zahlen.

Aus der nachstehenden Zusammenstellung ist zu ersehen, 

wie sich in Poln.-Oberschlesien die Kohlen-, Koks- und PreB- 

kohlengewinnung (in 1000 t) sowie die Belegschaft seit Januar 

d. J. entwickelt haben.
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Monat
Stein!

insges.

<ohIe

arbeits-
taglich

Koks PreB
kohle

Belegs

Kohlen-
gruben

chaft in

Kokę-
reien

den

PreB-
kolilen-
fabriken

Monats-
durchschnitt

1922. . . 2 131 86 111 17 143 409 3928 244

1923
Januar . . . 2 330 93 113 16 147 424 4179 212
Februar. . . 2 102 91 102 19 147 324 4175 225
Marz . . . . 2413 93 120 22 146 874 4185 221
Apri l . . . . 2 132 S9 114 21 147 482 4215 276
Mai . . . . 1 947 85 114 25 147 602 4227 301
Juni . . . . 2 258 90 113 32 146995 4231 399

Jan.—Juni . . 13 181 90 677 136 147 284 4202 272

Bergwerksgewinnung und -ausfuhr von Tunis im Jahre 1922.

Gewinnung wie Ausfuhr des Landes an Bergwerkserzeugnissen 

haben sich im Berichtsjahr recht gunstig entwickelt. Die

Gewinnung 
1921 i 1922 

t 1 t

Au.
1921

t

fuhr
1922

t

Kalkphosphate . . 
Eisenerz . . . .
Bleierz ....................
Bleimetall . . . .
Zinkerz....................
Braunkohle . . .

1 828 000 
273 410 

19 945

4 541 
22 207

1 958 000 
500 000 
30 000 
13 200 
8 000 

270

1 455 239 
204 012 

5 997

4 065

2 075 132 
601 622 

4 921 
10811 
6 071

gróBte Steigerung weist gegen das Vorjahr Eisenerz auf, 

dessen Fórderung auf annahernd das Doppelte und dessen 

Ausfuhr auf rd. das Dreifache gestiegen ist.

Berliner Preisnotierungen fur Metalle (in J6 fiir 1 kg).

24. August 31. August

E l ek t r o l y t kup f  er (wirebars), 
prompt, cif. Hamburg, Bremen
oder R o t t e r d a m .................... 1 509 900 4 214 000

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 % 1 380 000 3 200 000
Originalhiitten w e i c h b 1 e i . . 520 000 1 350 000
Originalhut tenrohzink,  Preis

im freien Verkehr . . . . 700 000 1 700 000
Origi nalhut tenrohzink,  Preis

des Zinkhiittenverbandes . .
Remelted-Plattenzi nk  von han-

delsiiblicher Beschaffenheit 520 000 1 300 000
Originalhiitten a l u m i n i u m  

98/99%, in Blócken, Walz- oder
Drahtbarren ..............................
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99 «/,.............................................

Banka-, Straits-, Austral z i n n ,  in
Verkauferwahl......................... 4 350 000 10 000000

Hut tenz i nn ,  mindestens 99 °/0 
Rein n i c k e l  98/99 °/0 . . . .

4 100 000 9 500 000
2 400 000 5 800 000

Ant imon-Regul us  . . . . 580 000 1 350 000
S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 87 500 000 227 500 000

Die Preise yerstehen sich ab Lager in Deutschland.

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.
\

1. K o h l e n  mark t .

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

Die Besserung der Marktlage, welche in der Vorwoche 

zum Ausdruck kam, setzte sich in der Berichtszeit fort. Die 

Nachfrage war gut und fuhrte zu lebhafter Geschaftstatigkeit. 

Zwar zogen die Preise nicht wesentlich an, sie zeigten jedoch 

eine langsam aufsteigende Richtung. Die umfangreichen 

greifbaren Vorrate gingen mit Leichtigkeit zu letzten Preisen 

in den Markt. Fur September und dariiber hinaus sind die

In der Woche endigend am

24. August 31. August

Beste Kesselkohle:

s
1 1.1 (fob.)

s
1 1.1 (fob.)

B ly t h .............................. 22-23 23-24
24-25 24-25

zweite Sorte :
Blyth .............................. 21-22 21-22

21-22 21-22
ungesiebte Kesselkohle . 19-21 19-21
Kleine Kesselkohle:

16/6 16-16/6
13-14 13-14

be son de re .................... 17 17
beste Gaskohle . . . . 23/6-24 23/6-24
zweite S o r t e .................... 21-21/6 21/6-22/6
besondere Gaskohle . . 24-25 24-25
ungesiebte Bunkerkohle:

D u rh a m ......................... 23 23
Northumberland . . . 20-21 20-21

K okskoh le ......................... 20-23 21-24
Hausbrandkohle . . . . 27/6 27/6
GieBereikoks.................... 52/6-55 50-52/6
Hochofenkoks.................... 52/6-55 50-52/6
bester Gaskoks . . . . 36-40 36-39

Zechen vollauf beschaftigt, und die Handler IieBen sich voll 

Vertrauen und Zuversicht sogar zu Vertragen bis Ende dieses 

Jahres herbei. Die allgemeine Lage fur Gaskohle war giin- 

stiger ais in den letzten Wochen und auch Kesselkohle war 

sehr gut gefragt und reichlich vorhanden. Weniger gut lag 

der Bunkerkohlenmarkt, doch erwartet man auch hier mit der 

Wiederbelebung des Chartermarktes eine Besserung. Koks 

lag etwas schwacher, vor allem GieBerei- und Hochofenkoks. 
Gaskoks konnte sich behaupten.

2. F r a c h t e n m a r k t .

Es wurden angelegt fur:
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1914: s s s s s s s
Jul i .  . . 7/2>/2 3/113 U 7/4 14/6 3/2 3/51/4 4/71/2

1922: 

Januar. . 12/2 6/63/4 13/51/4 6/51/2 6/61/4
Februar . 13/»/2 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9
Marz . . 13/91/2 6/63/4 16/4 15/23/* 6/D/4 6/6 8/9
April . . 13/3 V* 5/81/4 16 16/51/2 5/21/2 5/23/4
Mai . . 11/11‘/ł 5/71/4 15/53/4 14/1'A 5/3 5/21/2 7/71/2
Juni . . 10/6‘/2 5/41/2 13/8 13/103/4 5/3*/* 5/5 6/9
Juli . . 10/6 */2 5/41/2 12/5 15/3 5/4 5/61/2 7/3
August . 11/11 5/8 14 15/lOi/j 5/63/4 5/111/2 6/9
September ll/53/<i 5/ll>/4 14 16/4 5 /61/2 5/98/4 7/41/2
Oktober . 11/11V4 6/43/4 14/4 15/61/2 5/43/4 5/81/2 8/3
November 11/7 6/5 13/43/4 13/8Va 5/3 5/8
Dezember 10/51/2 5/71/4 12/71/2 I I /91/2 5/1 1/4 4/11 .

1923: 

Januar. . 10/113/+ 5/6 12/3 12/43/4 4/91/4 4/81/4
Februar . 10/93/4 5/31/4 12/21/2 14/9 5/3'/4 5/53/4
Marz . . 12/2 >/2 7/53/4  ̂ 14 17/11/2 6/61/2 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 . 13/71/2 5/101/4 5/81/4 8/1/2
Mai . . 11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8
Juni . . 10/43/4 5/41/4 10/9 13/7 4/111/2 5/1/4 5/9
Juli . . . 9/9Vl 5/9 10/11 153/4 5/51/4 5/5i/2 6/11/2
Wocheend. 
am 3. Aug. 9/472 5/3 IO/IO1/2! 14/73/4 5/9 5/6
„ io. „ 9/2 >/4 j , IO/41/4 i . 5
„ 17. „ 9/21/4 i 5/3 10/51/41 14/9 4/81/4 4/9
„ 24. „ 8/8 V4 1 9/101/4 14/S1/4 4/111/2
„ 31. „ 8/3 ; 4/6 14/9 5/63/4 5/51/,
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Ais unmittelbare Folgę der Erholung des Kohlenmarktes 

besserte sich auch der Ćhartermarkt atn Tyne, sowohl hin- 

sichtllch der Frachtsatze ais auch der Schiffsrauninachfrage. 

Das iiberreichliche Angebot verhinderte allerdings eine wesent- 

liche Steigerung der Frachtsatze, gestattete jedoch den Schiffs- 

eignern, laufende Satze ohne Zugestandnisse, in einigen Fallen 
sogar erhóhte Satze, zu fordem. Hamburg wurde zu 5 s 3 d 

bis 5 s 6 d getatigt, wahrend Rouen fest mit 4 s 6 d bis 5 s 

notiert wurde. Das baltische Geschaft gab etwas nach, die 
Frachtsatze blieben unverandert; Westitalien lag schwacher. 

Wahrend der Tynemarkt im allgemeinen zufriedenstellend 

war, verzeichnete der Markt von Cardiff kaum eine Anderung. 

Uberaus reichlicher Leerraum nach allen Richtungen sowie 

unregelmaBige Nachfrage driickten auf den Markt. Nach den 

nahen Festlandhafen behaupteten sich die vorwóchigen Satze, 

wahrend das Geschaft mit den Mittelmeerlandern und den 

Kohlenstationen durchweg schwacher war. La Plata lag etwas 

besser, der schottische Markt war unverandert.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse.

Die Marktlage in T e e r e r z e u g n i s s e n  war im allge

meinen etwas besser, die Preise waren fest. Pech und Toluol

zogen etwas an, doch war die Notierung von Pech nur mehr 

oder weniger nominell. Zufriedenstellend war das Naphtha- 

geschaft.

In s c h w e f e l  s a u e r m  A t n m o n i a k  war der lnland- 

markt flau, das Ausfuhrgeschaft dagegen gut und stetig.

In der Woche endigend am 

24. August | 31. August

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

s
1/4

5
1/4

„ „ Suden „ 1/4 1/4
T o lu o l.........................„ 1/9 2/
Karbolsaure, roh 60 „ 3/4 3/4

„ krist. 40 °/0 „ 1/2 1/2
Solventnaphtha, Norden „ 1/4 1/4

„ Siiden „ 1/5 1/5
Rohnaphtha, Norden „ / 9 19
K reosot.................... „ /9 19
Pech, fob. Ostkuste 1 1. t 135 140

„ fas. Westkiiste „ 135 135
85 85

P A  T E N T  B E R I C M T .

Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 30. Juli 1923.

5b. 850813. Heinrich Buddenhorn, Hans Elile und Wil-
• helm Ohrbach, Annen. Vorrichtung zur Ableitung des Bohr- 

mehls bei bergmannischen Bohrarbeiten. 21.8.22.
5c. 850 528. Richard Thiemann, Buer (Westf.). Eisernes 

Eckstiick fiir den Stollenausbau. 15.6.23.
5c. 850818. Hanńs Schafer, Essen, und Hans Neubauer, 

Kamenne-Zehrevice b. Kladno (Tschechoslowakei). Strecken- 
auskleidung fiir Bergwerke mit Hilfe von Kunststeinen. 10.1.23.

5 d. 850591. Handel & Schabon, Gleiwitz. Druckluft- 
b»rieseIungsvorrichtung. 31.5.23.

19a. 850576. L. H. Neidhardt, Miftweida-Markersbach 
(Erzgeb.). Schienennagel fiir Normal-, Feld- und Grubenbahnen 
mit zwei gekreuzten Hamniern auf der Mitte des Kopfes.
1 6 .4 .2 3 .

35 b. 850912. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. Koks- 
verladekran. 19.3.23.

87 b. 850994. Franz J. Stoli, Tiengen, Amt Waldshut (B.). 
Auswechselbare Picke mit Hacke. 14.6.23.

Vom 6. August 1923:

5 b. 851 005. Emil Wolff, Maschinenfabrik 8; EisengieBerei, 
G .m .b .H ., Essen. Schrammaschinenantrieb. 21.6.23.

5 b. 851006. Walter Wolff, Essen-Bredeney. Fullungs- 
umsteuerung an Kraftmaschinen mit umlaufendem Kolben.
21.6.23.

5 b. 851 007. Emil Wolff, Maschinenfabrik 8t EisengieBerei, 
G.m.b.H. ,  Essen. Schneckenexzenter fiir Schrammaschinen.
21.6.23.

5b. 851 103. Gebr. Eickhoff, Bochum. Ausleger fiir Ketten- 
schrammaschinen. 5.7.22.

5 b. 851458. Robert Sturm, Herdorf. Bohrhammervor- 
schubvorrichtung fiir Handbetrieb. 3.7.23.

5b. 851547. Hermann G. Richter, Unterbreizbach (Rhón). 
Gesteinbohrschneidenverbindung. 21.6.23.

5 d. 851367. Friedrich Brennecke, Drebkau b. Cottbus. 
Doppelfórdereinrichtung zur Beseitigung von Abrautnmassen 
auf Kippen. 9.6.23.

5d. 851386. Heinr. Korfmannjr., Witten (Ruhr). Flugelrad 

fur Luttenventilatoren. 16.6.23.
5 d. 851412. Heinrich Nickolay, Bochum. Konisch inein- 

andersteckbare StoBverbindung fiir Wetterlutten. 27.6.23.
5 d. 851462. Frólich 8/ Klupfel, Unter-Barmen. VentiIator 

mit Leitapparat. 26.4.21.

27 b. 851 143. Carl Standke, Breslau, und Ernst Ansorge, 
Schweidnitz. DruckIuftregeIvorrichtung fiir PreBluffanlage.
14.6.23.

81 e. 851 403. Heinrich Nickolay, Bochum. Achsenlose 
Walzkórper mit Fuhrung an den Walz- und Seitenflachen fiir 
Fórderrinnen. 22.6.23.

81 e. 851 406. Felten & Guilleaume Carlswerk A. G., Kóln- 
Mulheim. Vorrichtung zum Absieben von PreBbraunkohlen. 
25. 6.23.

Patent-Anmeldungen,
die zwei Monate lang in der Auslegehalle des Reichspatentarates ausliegen.

Vom 26. Juli 1923 an:

5b, 12. St.35 838. Stephan, Frólich & Klupfel, Beuthen 
(O.-S.). Abbauverfahren. 9.6.22.

20 i, 9. P. 45 010. J. Pohlig, A. G., Koln-Zollstock, und Otto 
Thoma, Koln-Klettenberg. Uberfiihrung von Hangebahnwagen. 
22.9.22.

26a, 10. L.51192. A. V..Lipinsky, Zurich (Schweiz). Ver- 
fahren .zur Gewinnung von Ólgas mittels trockner Destillation 
von Ólen, besonders dickfliissigen Mineralólriickstanden.
16.8.20.

35 a, 22. S. 59679. Artur Seidel, Sodingen. Steuerung 
fur Lufthaspel. 8.5.22.

35b, 1. D.42517. Deutsche Maschinenfabrik A.G., Duis
burg. Krananordnung fiir Schmelzofenanlagen. 4.10.22.

40 b, 1. E. 28522 Paul G. Ehrhardt, Frankfurt (Main). 
Verfahren zur Verbesserung von Schwermetallen und Edel- 
metallen. 21.9.22.

81 e, 16. H. 90 724. Viktor Hirschhaut, Saarbrucken. Schiebe- 
fórderer fiir Schiittgut. 4.8.22.

81 e, 17. S. 60165. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. Rohrverbindung fiir fest verlegte Saug- 
und Druckluftforderleitungen. 22.6.22.

81 e, 17. S. 60826. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. Duse mit verstellbarer Dusenlippe bei 
Saugluftfórderern fiir Schiittgut. 8.9.22.

81 e, 39. O. 12 960. Henry Otto, London. Vorrichtung 
zum selbsttatigen Beladen von Seilbahnwagen wahrend ihrer 
Bewegung. 20.4.22. GroBbritannien 21.4.21.

Vom 30.Juli 1923 an:

5b,9. H. 92639. Julius Herrmann, Ludinghausen (Westf.). 
Schrammaschine. 19.9.22.

5 b, 9. M. 73376. Maschinenfabrik G. Hausherr, E. Hinsel- 
mann 8i Co. G. m. b. H., Essen. PreBIuftschramwerkzeug; Zus. 
z. Anm.J.  20633. 16.4.21.
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5 d, 5. St. 36808. Oustav Strunk, Horst-Emscher. Fórder- 
wagensperre. 26.4.23.

lO a ,26. C. 29701. Dipl.-Ing. Georg Cantieny, Niirnberg. 
Einrichtung zum Verschwelen bitumenhaltiger Brennstoffe.
4.10.20.

lOa, 26. T. 27306. Thyssen & Co. A. G., Miilheim (Ruhr). 
Einrichtung zum Austragen des Halbkoks bei Drehófen; Zus. 
z. Pat. 354859. 10.1.23.

10 b, 7. M. 77858. Minerals Separation Ltd., London. Ver- 
fahren zum Mischen fein verteilter Kohle mit einem Binde- 
mittel fiir die Brikettbereitung. 24.5.22. England 24.8.21.

121,4. St.35515. Bonifaz Stollberg, Einbeck. Verfahren 
zum Decken von stuckigetn Salz. 8,3.22.

19 a, 28. K. 83082. Dr.-ing. Otto Kammerer, Charloiten- 
burg, und Wilhelm Ulrich Arbenz, Zehlendorf, Wannseebahn. 
Gleisriickmaschine. 26.8.22.

40a, 41. R. 55025. Dipl.-Ing. Gustav RoB, Hamborn (Rh.). 
Ofen zum Verblasen zinkhaltiger Stoffe zu Zinkoxyd. 31.1.22.

40c, 7. S. 59 050. Dipl.-Huttening. Harald Skappel, Peking 
(China). Verfahren zur Raffination von Rohmetallen sowie 
zur Ausscheidung von Metallen aus Legierungen. 27.2.22.

80a,24. M .74104. Maschinenbau-Anstalt Humboldt,Kóln- 
Kalk. Aufgabevorrichtung fiir Walzenpressen zur Herstellung 
von gelochten Briketten, 13.6.21,

81e,15. D. 42084. Carlos Dejardin, Briissel. Verbindung 
der Rinnenteile von Schiittelrutschen. 12.7.22.

Vom 2. August 1923 an:

5b, 13. St. 35773. Willy Steinkopf und Fritz Wiedemann, 
Buer (Westf.). Gesteinbohrhammer. 22,5.22.

5c, 4. P. 41839. Dr.-ing. Max Pernt, Wien, und August 
Wolfsholz, Berlin-Schóneberg. Verfahren zum Auskleiden von 
Bauwerken mit Beton. 2.4.21.

10 a, 1. B. 95 678. Charles Crocker Bussey, Brooklyn (V. 
St. A.). Austragvorrichtung fur Schachtkoksófen. 24.8.20.

26 d, 8. T. 24 467. Thyssen & Co,, A. G., Miilheim (Ruhr). 
Verfahren zur Gewinnung von einzelnen Bestandteilen des 
Schwelgases. 13.4.22.

40a,35. M .79059. Metallwerke Unterweser, A.G., Friedrich- 
August-Hiitte (Oldbg.). Muffel fiir Zinkófen, 25.9.22.

Deutsche Patente.

5b(6). 372836, vom 13.Januar 1922. H u g o  Kl erner  

i n G e l s e n k i r c h e n .  Beim Abheben sich stilisetzende Prefi- 
lufłkeilhaue.

In dem Arbeiiszylinder der Haue ist eine ringfórmige 
Feder so angeordnet, daB sie den Schlagkolben festhalt, wenn 
er beim Schlag eine bestimmte Stelle des Zylinders tiber- 
schreitet. Die Feder ist so ausgebildet, daB sie eine luft- 
dichte Abdichtung bewirkt. Das Werkzeug der Haue ist 
ferner so mit Kanalen versehen, daB durch diese das vor dem 
Schlagkolben befindliche Druckmittel ins Freie strómt, wenn 
der Schlagkolben beim Schlaghub, nachdem er die bestimmte 
Stelle des Zylinders uberschritten hat, das Werkzeug im Zy- 
linderhals vorschiebt.

5 b (9). 374831, vom 13. April 1920, Ad o l f  Gobe l  in 
F r a n k f u r t  (Main). Fahrbare Stangenschrammaschine mit 
Schwenkkopf.

In dem drehbaren Teil des Schwenkkopfes der Maschine 
ist eine Zwischenwelle gelagert, die ein das Getriebe um- 
schlieBendes Gehause tragt, in dem die Schramstange exzen- 
trisch gelagert ist und das z. B. mit Hilfe eines Schnecken- 
getriebes um die Zwischenwelle gedreht werden kann.

5 b (12). 374845, vom 8. Januar 1922. A u g u s t  Bruckner  
in Ca s t r op  (Westf.). Yerfakren zur Kohlengewinnung, Zus. 

z. Pat. 373 839. Langste Dauer: 29. Dezember 1936.

Das Absprengeti des gemaB dem Hauptpatent durch seit- 
lich vom ArbeitsstoB vorgeiriebene Strecken und ein parallel 
zum StoB verlaufendes Bohrloch bestimmten Gestein- oder 
Kohlenstrelfens soli durch ein Zugmittel bewirkt werden, das 
durch das Bohrloch gezogen und an dem durchgezogenen 
Ende mit einem VerschluBstuck versehen wird, so daB es 
nicht wieder aus dem Bohrloch gezogen werden kann. Als
dann soli an dem andern Ende des Zugmittels nach dem

StoB zu, d. h. in derjenigen Richtung ein Zug ausgeiibt werden, 
nach der man den Gestein-oder Kohlenstreifen hereingewinnen, 
d. h. absprengen will.

10 a (11). 373846, vom 24. Mai 1921. G e w e r k s c h a f t  

ver.  C o n s t a n t i n  d e r  G r o B e  in B o c h u m .  Verfalireti 
zum Aufbauen der Beschickung von Destillationsofen aus kleinern 
gestampften oder geprefiten Einheiten.

Die gestampften oder geprefiten Einheiten sollen in den 
Ófen nach Art eines Gitterwerkes mit Zwischenraumen iiber- 
und nebeneinander geschichtet werden.

10a(30), 375461, vom 2 .August 1921. Dr.-ing. Hei nr i ch 

K o p p e r s  i n Es sen .  Verfahren und Vorrichtung zur De- 
stiilation fester Brennstoffe, besonders bei niedrigen Temperaturen,

Das zu destillierende Gut soli innerhalb des Deslillations- 
rautnes mit festen Korpern (z. B. Stahlkugeln) in Beruhrung 
gebracht werden, die auf eine entsprechende Temperatur 
erwarmt sind. Die Menge der Kórper soli dabei zu der Gut- 
menge in einem solchen Verhaltnis stehen, daB die Warme 
der Kórper zur Durchfiihrung des Destillationsvorganges ge- 
niigt. Nach der Destillation sollen die Kórper yon dem De- 
stillationsruckstand getrennt werden. Die geschiitzte Vor- 
richtung hat eine Drehtrommel, in die in der Nahe des Aus- 
tragendes ein Trommelsieb eingeschaltet ist, dessen Maschen 
so bemessen sind, daB sie nur den Riickstand durchlassen, 
die Kórper jedoch in derTromme! zuriickhalten. Hinter der 
Trommel ist eine Vorrichtung angeordnet, durch welche die 
die Trommel verlassenden Korper zu einem Warmeofen be- 
fórdert werden, aus dem die Kórper, nachdem sie wieder 
erwarmt worden sind, in die Drehtrommel/zuriickwandern.

20e (16). 372997, vom 4. Marz 1921. S c h l i e p e r  & 

H e r z o g  i n P l e t t e n b e r g  (Westf.). Kuppelglied fiir  Forder- 
wagenkuppiungen.

Der Schaft eines an einem Schakel des Fórderwagens 
aufzuhangenden Hakens ist auf einer Seite mit einer recht- 
winklig zum Haken stehenden Kuppelóse versehen,

26d(8). 374358, vom 9. September 1919. B a d i s c h e  

An i I i n-&Soda-Fa b r i k  in L u dw i g s h a f e n  (Rhein). Yer- 
fahren zur fortlaufenden Entfernung von Schwefelverbindungen 
aus Gasen.

Die Gase sollen, damit eine katalytische Wirkung erzielt 
wird, iiber poróse Kohle oder Kohlensteine geleitet werden, 
und zwar bei einer.Temperatur, bei welcher der elementare 
Schwefel eine' leichtfliissige Form annimmt.

40a(50). 374 585, votn 20. Juli 1921. J ack  H i s s i nk  in 

Cha r l o t t enbu r g .  Verfahren zur Gewinnung von Aluminium  
aus Eisenerzen.

Die Erze sind einem ReduktionsprozeB zu unterwerfen. 
Alsdann soli das reduzierte Eisen auf magnetischem Wege 
aus der Masse entfernt und der Riickstand auf Aluminium 
verarbeitet werden. Sind in dem Erz Eisen und Nickel ent- 
halten, so sollen beide Metalle durch die magnetische Be- 
handlung aus der reduzierten Masse ausgeschieden und durch 
Schwefelsaure voneinander getrennt werden.

61a(19).373 703, vom 23.Januar 1921. Dr.-ing. AI exander  

B e r n h a r d  D r a g e r  i n  L u b e c k .  Decheherschlufi m it Ver- 
schlufibiigel und Sperrscheibe fiir  wiederfiillbare Luftreinigungs- 
einsatze von Atmungsworrichtungen.

Am Deckel der Einsalze sind nach auBen vorstehende, 
federnde Bugel angebracht, die nach dem Aufsetzen des Deckels 
auf dem Einsatz um seitlich an diesem drehbar gelagerte 
Rillenexzenter gelegt werden. Beim Drehen dieser Exzenter 
wird daher der Deckel fest auf den Einsatz gedriickt.

78e (5). 373899, vom 3. November 1918. Sprengl uf t- 

Gese l l scha f t  m. b .  H. in Ber l i n.  Patrone zum Sprengen 
mit flussigen Gasen. Zus. z. Pat. 372561. Langste Dauer:

11. August 1930.

Der Kohlenstofftrager der Patrone besteht aus fein ge- 
mahlenem und getrocknetem Torf, der bis zur oder bis unter 
die Sinterungsgrenze verkokt sein kann.
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81 e (21). 374607, vom 22. Marz 1921. Franz  Schmi ed  

i n T e p l i t z - S c h ó n a u  (Bóhmen). Selbsttatiger Kreiselwipper. 
Tschechoslowakei 5.2.20. Prioritat vom 5. Februar 1920 
beansprucht.

Zwischen den Schienen des Wippers ist in der Bahn der 
Forderwagenlaufrader ein sch wingendes Gleisstiick angeordnet, 
auf dessen Schwingachse ein Gewichtshebel so befestigt ist, 
daB er das Gleisstiick in einer in der Durchfahrrichtung an- 
steigenden Lage zu halten sucht. Ferner ist auf der Dreh- 
achse des Gleisstiickes auBerhalb des Gleises ein Hebel so 
befestigt, daB er bei einer Abwartsbewegung des Gleisstiickes 
durch einen in den Wipper rollenden Forderwagen eine Fall- 
klinke mitnimmt, die mit einer den Antrieb des Wippers 
sperrenden Vorrichtung verbunden ist. Durch die Mitnahme 
der Fallklinke wird der Antrieb des Wippers freigegeben oder 
eingeriickt und dieser gedreht. Dabei, d. h. bei der Drehung 
des Wippers, wird die Fallklinke von dem Hebel der Dreli- 
achse des Gleisstiickes freigegeben, so daB der Antrieb nach 
Yollendung einer Umdrehung des Wippers wieder gesperrt

oder ausgeriickt wird. Sobald der Forderwagen beim Heraus- 
rollen aus dem Wipper das Gleisstiick freigibt, wird dieses 
durch das auf seiner Drehachse befestigte Gewicht wieder in 
die ansteigende Lage gedreht.

87b(3). 374408, vom 12. Januar 1921. G u i l l a u m e  

Ma r i e  J a f f r e n n o u  in Par i s .  Schlagwerkzeug. Prioritat 
vom 19. Oktober 1921 beansprucht.

Ais Schlagkorper wird bei dem Werkzeug eine Metall- 
kugel o. dgl. verwendet, die frei beweglich im Innem eines 
exzentrisch auf der Antriebachse befestigten Hohlzylinders 
(Trommel) angeordnet ist und durch die ihr von dem um- 
laufenden Hohlzylinder erteilte Fliehkraft auf das Werkzeug 
(Gesteinbohrer o. dgl.) geschleudert wird. Der Schaft des 
Werkzeugs ragt durch einen Schlitz des Zylinders in dessen 
Hohlraum, und die Wandung des Zylinders ist so ausgebildet, 
daB sie den Schlagkorper (Kugel o. dgl.) nach dessen jedes- 
maligem Auftreffen auf den Schaff des Werkzeuges aus der 
Schlagstellung drangt.

B U C H E R S C H A  U .

Die Warme-Ubertragung. Auf Grund der neuesten Versuche 
fur den praktischen Gebrauch zusammengestellt von 

Dipl.-Ing. M. ten  B o s ch ,  Ziirich. 124 S. mit 46 Abb. 

Berlin 1922, Julius Springer.

Ein wichtiges Kapitel der Warmetechnik ist die Verhutung 
von Verlusten durch unerwiinschten Warmedurchgang, die 

z. B. durch die Isolierung von Dampfleitungen erfolgt. Um 
derartige MaBnahmen zu treffen, ist es aber notwendig, die 

Gesetze der Warmeiibertragung zu kennen. Dariiber liegt 
schon eine Reihe von wertvollen Versuchsergebnissen vor, 

die jedoch zum gróBten Teil nur zerstreut in den einzelnen 

Faclizeitschriften zu finden sind. Es ist daher zu begriiBen, 
daB der Verfasser es unternommen hat, diese Unterlagen zu 

sichten und in leichtverstandlicher Weise zu bearbeiten. Er 
will damit dem Konstrukteur, dem es meist an Zeit und 

Gelegenheit zur VerfoIgung der neuesten Untersuchungen 

fehlt, einen Leitfaden geben, an den er sich beim Entwurf 

halten kann.

Dies lut er zunachst, indem er die Warmedurchgangs- 

zahlen in ihre iibrigens schon lange bekannten Einzelteile

zerlegt, was den Einblick in die Vorgange wesentlich er- 

leichtert und zeigt, worauf es ankommt und wo Verbesserungen 

angebracht und móglich sind. An Hand von ausgefiihrten 
Versuchen vergleicht er dann die aufgestellten Formeln und 

Kurven, woraus dann ihr Geltungsbereich und ihre Brauch- 

barkeit hervorgeht. Leider sind die zur Verfiigung stehenden 

Versuchsergebnisse noch nicht umfangreich genug, um das 

ganze Gebiet in dieser Weise kritisch zu beleuchten, z. B. in 

der Kalteindustrie.

In dieser Weise werden die Warmeiibergangszahlen fiir 

die technisch wichtigern Gase, Dampfe und Fliissigkeiten be- 

handelt und die Darstellungen durch eine gróBere Anzahl 
von Kurven unterstiitzt, die in der Praxis besonders vorteil- 

haft zu verwenden sind. Die Schreibweise ist klar und 

einfach, so daB auch der theoretisch weniger gut Vorgebildete 
das Buch mit Nutzen verwenden kann. Es ist daher ais 

notwendiger Bestandteil fur die Biicherei eines jeden Werkes 

zu empfehlen, in dem Aufgaben auf dem Gebiet des Warme- 

iiberganges zu losen sind. S a u e r m a n n .

Z E I T S C H R I F T E N S C M A  U.
(Eine Erklarung der Abkunungen ist in Nr. 1 reróffentlicht. '  bedeutet Tent- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

D i e  V e r t e i l u n g  de r  A s c h e  in der  S t e i n k o h l e .  
Von Winter. Brennst. Chem. Bd. 4. 15.7.23. S. 212/6. Bei- 
spiele fur den Gehalt und die Verteilung der Asche an Hand 
von Lichtbildern.

Na t u r a l  gas and pe t r o l eum resources of Western  
Canada .  Von Emmens. Can.M in .J. Bd.44. 20.7.23. S. 544/5. 
Vorkonimen von Naturgas und dessen Verwertung.

Bergwesen.

T he c o l l i e r i e s  of  B r i t i s h  C o l u m b i a .  Von Dunn. 
Can.M in.J. Bd.44. 20.7.23. S. 549/50*. Beschreibung einiger 
Kohlenbergwerke. (Forts. f.)

M i n i n g  u n d e r  f i re  c o n d i t i o n s .  Von Scott und 
Mewhister. Engg. Min. J. Pr. Bd. 116. 21. 7.23. S. 101/6*. 
Abbauverfahren in einem Kupferbergwerk mit tatigen Brand- 
herden.

M a s s e n f o r d e r u n g  i n A b r a  u ni b e t r i e b e n .  Von 
Klitzing. Braunkohle. Bd.22. 11.8.23. S.305/26*. Die Bedeutung 
der Massenforderung fur die Zukunft des Braunkohlenberg-

baues. Die Bagger. Die Forderwagen. Die Anlage der Gleise 
fur Massenforderung. Trockenkippen, Spulkippen und Spul- 
bunker. Neuerungen.

G r e a t B r i t a i n p o i n t s  t h e w a y i n  Iow-tein pera t ure  
ca rbon i za t i on .  VonTupholme. Chem. Metali. Engg. Bd.29.
23.7.23. S. 142/5. Bedeutung der Tieftemperaturverkokung 
fiir GroBbritannien.

Low-temperat ure  carbon i za t i on  of  coal. Can.Min.J. 
Bd.44. 20.7.23. S. 551. Neue Ofetibauart fiir eine im Bau 
befindliche Anlage.

D ie Wa r mew i r t s c h a f t  in der  Br iket t fabr i k .  Von 
Foos. Braunkohle. Bd.22. l l .S .23. S ,327/40*. Die Braunkohle 
ais Brennstoff. Warmebilanz der Brikettfabrikation und Richt- 
linien fiir sie. Betriebsstatistik. Beschreibung einer Anlage. 
Ausblicke.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

U b e r  d i e  B e r e c h n u n g  des  Lu  f t u b e r sch  u s s es 
von  F e u e r u n g s a n l a g e n .  Von Verbeek. Chem.Zg. Bd.47.
9.8.23. S. 681/2. Ableitungen von Gleichungen zur Berechnung 
des Luftiiberschusses.
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Abbildung l i. N onnalc Koksbildung der Sohlenlage in
cincin Koppers-Regenerativofcn.

Abbildung 4. W andflache eines Koksstiickes. der Abb. 3.

AbbildiUK Erhiirtete, unregelmiiftig yerlaufeńdc 
Koksniihte. Abbildung 10. Koks aus schlecht gemischter 

Kohle mit; vcr\vaehsener Trenmingsnaht in der 
Ofenraitto.

Abbildung 1. Temperaturyerhiiitnisse in der Koksofen- 
beschickung nach Bolierts.

Abbildung 13. Koks von einer belicizten Koks- 
oiensohle.

Abbildung 16. Graphitische Oberfliiche von Bionenkorb 
ofenkoks.
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Abbildung 2. Temperatur verhaltnisse in der Koksofen- 
beschickung nach Baille-Barrelle.

Abbildung 5. Beschickungsseite eines Koksstiickes 
der Abb. 3.

Abbildug 7. Wandflache von Koks bei kaltem 
Ofengang.

Abbildung 21. Graphitansatsl zorfreHflener Koksofen 
witnde, Wundseite.

Abbildung 15, Bienenkorb- und 
Kammerofenkoks im Yergloich.

Abbildung 1SJ. Kokshaargebilde auf Bienenkorb 
ofenkoks.

Abbildung 11. Koks aus schlecht 
gemischter Kohle mit Schwammkoks- 

fortsatz.

Abbildung 12. Sehwammkoksfortsatz 
des Koksstiickes in Abb. 11.

Abbildung 20. Graphitische Oberfliiche von Kammer 
ofenkoks.

Abbildung 9. OleidimaGige Stiirkform von Koks aus 
anferikanischer Kohle.

Abbildung 18. G raph i tka rn m gebilde auf Bienenkorb
ofenkoks.

Abbildung 17. G raplutgebilde auf der 
Oberflache von Bienenkorbofenkoks.

Abbildung 8. W andflache voil Kuks bei bei Gem Ofengan
Schnitt durch eine Koksofcnbeschickung nach 7 st Garungsdauer.

Abbildung 3
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Abbildung 39. Koka aus Kohlo wic in Abb. 38, nul 20o„ 
flusaigcm Peehzusatz.

Abbildung 40. Koks aus gleicher, im K ollcrgang ver- 
mahlener M ischung w ie in Abb. 39.

Abbildung 41. Koks aus einer wie in Abb. 40 auf-

A bbiidń |g 22. liraphitmisntz zorfrdssener Koks- 
ofenwiindę, lleschickungsseite.

Abbildung 33. Koksstiicke aus nicht backender Sandkohle.

Abbildung 29. Koks uus Kobie wio in Abb. 28, mit 10»/o 
Ilalbkoksstaub gcmischt.

Abbildung 31. Flaehensebliff des linken Koksstuckes 
der Abb- 3Q.

Abbildung 32. F laehensebliff des reehten 
der Abb. 30, Abbildung 36. Koks aus Kohle wie in Abb. 33, m it 10oo 

Anthrszitstaub gem ischt; gestam pft besehickt.

Abbildung 24. llalbfcęks-Stuękę.

Abbildung 28. Ilalbkoksgeftlgefliiche.
Abbildung 27. Koks aus Kobie wio in Abb. 26, gemischt 

mit 30o/o aufbereitetem Kohlenschlamm.

Abbildung 30. Koks aus Kolile wie in Abb. 28, mit 10>*„ Ilalbkoksstaub und 10c0 
aułbereitetem Kohlenschlamm gemischt. Keehte Ofen w and starker beheizt ais

die liiikę.

Abbildung 34. Koks aus Kohle wie in 
Abb. 33, gestam pft beschickt.

Abbildung 37. Peehkoks aus Diekteer.

Abbildung 35. Koks aus Kohlo wio in 
Braunkohlenstaub gem ischt; gestam pft

Abbildung 38. lu iks aus nicht backender .Magerkohle, 
nut -Od/o le e h  (troeken) gemischt.

Abbildung 26. Poroser Koks aus Saiulkohle. Abbildung 28- Poroser Koks aus bUihender Kohle.

Vbbildung 23. ISieneukorhofonkoksflnehe mit Gobildeii 
verfjussigtor und erharteter Kohlo.


