
GLUCKAUF
Berg- und Huttenmannische Zeitschrift
Nr. 38 22. September 1923 59. Jahrg.

Feuerungsuntersuchungen unter besonderer Beriicksichtigung 

minderwertiger Steinkohle.
Von Dipl.-Ing. F. E b e l ,  Essen.

(Fortsetzung.)

Die Auswertung der Rauchgaszusammensetziing,

jAllgemeines.

Fiirdiefolgenden Ausfiihrungenbedeuteje kgBrennstoff 
in Ge w ich tshundertteilen: C Kohlenstoffgehalt, H Wasser-

stoffgehalt, H - freien Wasserstoff, C+N Sauerstoffgehalt 
8

+ Stickstoffgehalt (N~l°/o), S Schwefelgehalt, W  Wasser-

gehalt und 1: a Verhaltnis (h ~ : C. Ferner sei je cbm

Rauchgas in Raumhundertteilen: C 0 2 Kohlensauregehalt, 
CO KohlenoxydgehaIt, 0 2 Sauerstoffgehalt, N2 Stickstoff
gehalt, (h) Summę aller Wasserstoffverbinduugen sowie 

S02 Schwefeidioxydgehalt und in g/cbm: c' verbranntes

Kohlenstoffgewicht, h' verbrannter freier Wasserstoff, (h') 
unverbrannter Wasserstoff sowie w' Wassergehalt. 1: a' 
ist das Verhaltnis h ' : c' und x die Rauchgasmenge in cbm 
je kg Brennstoff.

Unter 1 cbm Gas oder Luft sei diejenige Raummenge 
verstanden, die im trocknen Zustande bei 0 °C  und 

760 mm QS den Raum von 1 cbm einnimmt. Ais 
Heizwert gilt im folgenden stets der untere Heizwert 

des trocknen Brennstoffes, und alle Warmemengen beziehen 
sich auf diese Grundlage. Die bekannten Verbrenungs- 
gleichungen der Elementarbestandteile finden im Zusammen- 
hange mit der Rauchgaszusammensetzung am besten in 
folgender Form ihre Anwendung:

1 Raumteil CO« bindet 1 Raumteil o 2 !H-3,77 Raumteile N» =  4,77 Raumteile Oas
I CO ‘h ł) o 2 ! . ' +1,885 i i N j =  2,885 i i

1 c o 2 1 » COH- lj2 Raumteil 0 2 + 1,885 a N2 =  2,885 i i i i  ‘
1 c o 2 n 1 i i c h 4+ 2 Raumteile O a + 7,54 a N2 =  8,54 

2,0
i i

i i

Oas und 
Wasserdampf

1 c h 4 2 Raumteile H«
1 h 2o 1 Raumteil H , + ‘/2 Raumteil 0 2 + 1,885 a N2 =  1,885 Oas und

1,0 M Wasserdampf

1 s o 2 1 t* 0 2 + 3,77 i i No =  3,77 
1,0

Ji

i i

Oas und
s o 2

1 cbm C 0 2 bindet 0,536 kg C
1 cbm CO „ 0,536 „ C
1 cbm C H 4 „ 0,536 „ C + 2 cbm H2 (oder 0,179 kg H 2)
1 cbm S 0 2 „ ' 1,426 „ S
1 kg HoO „ 0,111 „ H 2 (oder 1,244 cbm H2)
1 cbm N deutet auf die Verbrennung von 0,0473 kg H 2

,, „ » » °>379 » S 
bindet 26,68 cbm Luft und bildet 9 kg H aO  + 21,16 cbm N2

0,0267 „ „ „ „ 9 g  H 20 +  0,0212 cbm N2
binden 0,03335 „ „ =  0,02648 cbm N und bilden 0,02648 cbm N + 20 g S 0 2 =  0,007 cbm S 0 2

1 cbm N 
1 kg H 2 

1 g H 2 
10 g S

Da fur die Rauchgaszusammensetzung ais Priifstein die 

Summę aller Raumanteile «= 100 sein muB, gilt die Grund- 

gleichung: C 0 2 + CO + 0 2 + {h) + N2 + S 02 =  100.
Diese Gleichung ist wegen der Zusammenfassung 

des gesamten N2-Gehalts uniibersichtlich. Der Stickstoff 

verbleibt eipmai bei der Kohlenstoffverbrennung, ferner 
ais Erganzung zum Sauerstoffgehalt der beigemischten 

Luft, zum andern ruhrt der Rest von der Verbrennung 

des Wasserstoffs und Schwefels her sowie vom Stickstoff
gehalt des Brennstoffes selbst. Am unwesentlichsten sind 

die letztgenannte Quelle und die der Schwefelverbrennung. 

Beide Werte kónnen zur Vereinfachung fur mittlere Ver- 

haltnisse konstant gesetzt werden. Sieht man ais solche

1 %  Schwefelgehalt und 1 °/o Stickstoffgehalt im Brenn
stoff an und rechnet man fur mittlere Verbrennungs- 
verhaltnisse mit etwa 12 cbm Rauchgas je kg Brennbares, 
so ergibt sich fur beide Quel!en zusammen eine Stickstoff- 
menge je cbm Rauchgas von etwa 0,3 °/o.

Bezeichnet man den Stickstoff, der an die bei der 
Rauchgasuntersuchung sinnfallig werdenden Gasteile, wie 

C 0 2, CO und 0 2, gebunden ist, ais den s i c h t b a r  
gebundenen  St icks to f f ,  so gilt der zum nicht er- 
kennbar werdenden Verbrennungswasser gehórende ais 
der un s i c h t b a r  g e b u n d e n e  St icks to ff .  Ersterer 

ist Iaut obiger Verbrennungs£ibersicht gleich 3,77 C 0 2 
+ 1,885 CO + 3,77 0 2. Der unsichtbar gebundene Stick-
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stoff wird, da bei der Verbrennung von 1 g Wasserstoff 

0,0212 cbm N2 verb!eiben, gleich h' • 2,12. Iii der Grund- 

gleichung kann No also aufgelóst werden in 3,77 C 0 2 

+ 1,885 C O + 3,77 0 2 + h' • 2,12 + 0,3.
Berucksichtigt man ferner, daB auch SO2 bei der 

R a u c h g a s u n t e r s u c h u n g  ais solches nicht in Er

scheinung tritt, so ist die obige Grundgleichung fur die 
Rauchgasuntersuchung selbst wie folgt zu schreiben: 

CO a + CO + 0 2 + (h) + 3,77 C 0 2 + 1,885 CO + 3,77 0 2 
+ h' • 2,12 + 0,3 =  100 oder 4,77 COo + 2,885 CO 
+ 4,77 0 2 + (h) + h' • 2,12 =  99,7 oder 4,77 (COo + O*) 

+ 2,885 CO + (h) + h' • 2,12 = 99,7.
Fiir vollkommene Verbrennung ohne LuftuberschuB 

wird 0 2 =  0, CO =  Ound (h) =  0, so daB sich fiir diesen 

Fali die Grundgleichung vereinfacht zu

4,77 C 0 2 + h' • 2,12 =  99,7.

V e rh a l t n i s  1 : a'.

Mit Hilfe der Aufteilung des N2-Gehaltes der Raucli- 
gase lassen sich nun aus der Rauchgasanalyse die Ver- 
brennungsgasmengen der einzelnen Elementarbestandteile 

des Brennbaren aussondern, wobei es sich praktisch nur 

um den Wasserstoff und den Kohlenstoff handelt. Das 
Verbrennungsgas vom Wasserstoff bildet der unsichtbar 

gebundene Stickstoff, dessen Raummenge sich nachobigem 

ergibt, wenn C 0 2, CO und (h) bestimmt sind. Da ferner 
je 2,12 °/o No bei der Verbrennung vom 1 g Wasserstoff 

verbleiben, so ist das je cbm Rauchgas verbrannte Wasser-

, . . . .  , , unsichtbar gebundenes N2
stoffgewicht in g: h ---------- ------------•

Das verbrannte Kohlenstoffgewicht berechnet sich, wie 

bekannt, aus COo + CO dadurch, daB CO 2 + CO je cbm 
0,536 kg C enthalten. Es wird also in g: 

c' =  5,36 (C 02 + CO).
Entspricht die gefundene Rauchgaszusammensetzung 

dem wirklichen Durchschnitt und kann daher mit einer

ausreichenden Diffusion der Gase sowie mit richtiger
Probenahme gerechnet werden, so mussen sich die ein

zelnen Verbrennungserzeugnisse und die ihnen gleich- 

wertigen Gewichte der brennbaren Elementarbestandteile 
zueinander verhalten wie der freie Wasserstoff zum Kohlen

stoff im Brennstoff selbst. Es muB also sein:

J ł l =  1 - ( h  -  ° W =  1
c' a \ 8 J a ’

wenn die brennbaren Teile des Brennstoffes gleichmaBig 

an der Verbrennung beteiligt sind. Bleibt aber der Kohlen
stoff hinter dem aktivern Wasserstoff durch gróBere Verluste 

durch Unverbranntes in der Verbrennung zuruck, so 
muB a' < a werden und aus der mehr oder weniger

groBen Annaherung von ~ an - konnen allgemein Ruck-
a a

schlusse gezogen werden, mit welcher Vollkommenheit 

eine Feuerung das Brennbare im Brennstoff nutzbar macht.

Das Verhaltnis , laBt sich aus der Rauchgasanalyse 
a

bequem mit Hilfe der Abb. 6 ermitteln, dereń Aufbau 
und Benutzung nachstehend erlautert werden soli. Der 

senkrechten Leiter fur C O 2 + O 2 oder COo + CO in 
Hundertteilen in der Mitte des Schaubildes entspricht an 

der rechten Begrenzung die senkrechte groBe Leiter fiir

die Summę C 0 2 + 0 2 + N 2. MaBstab und GróBe der 
beiden Leitern sind so gewahlt, daB 1 %  der mittlern 
Leiter gleich 4,77 %  der groBen Leiter ist. Die durch 

die Teilpunkte der Mittelleitęr gezogenen Strahlen geben 

daher auf der rechten Leiter das 4,77fache Volumen, 

also C 0 2 + O 2 + sichtbar gebundenen Stickstoff an. Fur 
C 0 2 + 0 2=21 %  wird daher die dadurch belegte Raum

menge einschlieBlich des zugehorigen Stickstoffes gleich 
100%, wurde also der Verbrennung von reinem Kohlen

stoff entsprechen. Fiir C 0 2 + 0 2 < 2 1 %  verbleibt auf 
der rechten Leiter oben ein nicht belegter Gąsrest, der 

bei voil.kommener Verbrennung, d. h., wenn CO und 
(h) =  0 sind, ganz ais unsichtbar gebundener Stick

stoff angesprochen werden kann. Da hiervon je 2,12 °/o 
einer Wasserstoffverbrennung von einem Gramm gleich- 

wertig sind, ist die senkrechte, von oben nach unten 
laufende Leiter fiir den unsichtbar gebundenen Stickstoff 

sofort mit den Zahlenwerten fiir das entsprechende ver- 

brannte Wasserstoffgewicht ausgestattet. Der oben liegende 

Nullpunkt dieses MaBstabes ist bei dem Punkt 99,7 % 
der Gesanitleiter angesetzt und dadurch der konstant 

gesetzte EinfluB des Schwefel- und Stickstoffgehaltes im 
Brennstoff berucksichtigt worden.

Der noch erforderliche MaBstab fur das verbrannte 

Kohlenstoffgewicht befindet sich auf dem auBersten Strahl, 

der durch den Punkt CO 2 + CO = 21%  geht. Aus 
diesem Schaubild konnen die je cbm Rauchgas ver- 

brannten Gewichte an Wasserstoff und Kohlenstoff ohne 
weiteres entnommen werden, wenn volIkommene Ver- 

brennung vorliegt.

Ist letzteres nicht der Fali und sind CO und (h) be

stimmt worden, so muB der dem Schaubild entnommene 

Wert fiir h ' um soviel verkleinert werden, wie dem durch 
CO-Bildung und(h)ersetzten unsichtbar gebundenen Stick

stoff entspricht. Da jedes Hundertteil CO das 2,885 fache 
GasvoIumen belegt, ist fur 1 %  CO von h', wie 

es Abb. 6 ohne Umrechnung entnommen wird, in Ab-
2 3 3 5

zug zu bringen: - 1,36 g Wasserstoffgewicht.
Z , I Z

Abb. 6 enthalt die fur diese Berichtigung erforderliche 

Hilfsleiter auf der linken Seite. Fur die festgestellte

Raummenge unverbrannter Wasserstoffverbindungen (h) - 

in der Hauptsache Wasserstoff und Methan — kommt 
dieselbe Raummenge unsichtbar gebundenen Stickstoffs

in Fortfall. h ' muB also noch einmal um g Wasser

stoffgewicht verkleinert werden. ZusammengefaBt er

rechnet sich danach fiir unvollkommene Verbrennung:

2,885 (h)
h ' =  Tafelwert —

2,12
■CO

2,12

C 0 2max. un d  h' bei vol lkommener  

und  restloser Verbrennung.

Nimmt das gesamte Brennbare an der Verbrennung 

teil und verlauft diese vollkommen und ohne Luft- 

iiberschuB, so lautet die Grundgleichung, wie oben bereits 
erwahnt: 4,77 C 0 2max. + h' • 2,12 =  99,7. Fiir restlose

Verbrennung ist —; ~ ( h - ^ |  : C = —• Also ist h'.= 7  
c ' 8 / a a
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oderc' ist =  a-h'; ferner ist c' = 5,36• C 0 2, wenn CO =
0 ist.

Ersetzt man h' in der Grundgleichung, so ist diese 
zu schreiben:

5 36
4,77 CO 2 max. + ——  ■ CO 2 max. • 2,12 = 99,7; dann

wird C 0 2max.
5 36

4,77 + - 2,12
a

Ersetzt man C 0 2max. durch

4,77 + 

a-h'

5,36 5,36
so schreibt

sich die G leichung:--- h'
5,36

es wird h ' =

4,77+ h '-2,12 =  99,7, und 

100

4 77 

a - * 6 + 2 ' ' 2

0,89-a + 2,12

Berichtigung bei CO-BHdung

Abb. 6. Tafel zur Bestimmung des Verhaltnisses von verbranntem Wasserstoff 
zu verbranntem Kohlenstoff.

Nach diesen Formeln sind in Abb. 3 die beiden Linien- 

ziige fiir C 0 2 max. und h' max. fur die verschiedenen 
Werte von a gezeichnet worden. Im Zusammenhang 
mit den Abb. 1 und 2 kann hiernach fiir jeden Brenn- 
stoff, wenn der Gehalt des Brennbaren an fluchtigen 
Bestandteilen bekannt ist, der Wert fiir C 0 2 max. und 

h'max. entnommen werden. h'max. 

ist dabei nicht im gleichen Sinnc 
wie C 0 2 max. ein Hochstwert fiir 
den bestimmten Brennstoff iiber- 
haupt, sondern nur fur den Wert 
von a. Wird bei der Verbrennung 
a' < a, so kann der fiir a' wirklich 

erreichte Wert von h' den fiir a 
giiltigen Hochstwert iiberschreiten, 

wie sich auch aus dem Verlauf 
der Schaulinie fiir h' ohne wei

teres ergibt.

B e d e u t u n g  des unver- 

b rann ten  Wasserstoffes fur  
die Rauchgasauswertung.  

Von der Wasserstoffverbren- 

nung gilt allgemein die Ansicht, 
dafi sie sich unter Benachteiligung 
der Kohlenstoffverbrennung in 
erster Linie durchsetzt, da der 

aktivere Wasserstoff den Sauer
stoff der Verbrennungsluft an sich 
reiBt und auf diese Weise bei 
Luftmangel oder bei ungeniigen- 
den Temperaturen Kohlenstoffver- 
luste z. B. durch RuBbildung her- 
vorruft. Nach diesem Grund
satz der gro Bern Aktivitat des 

Wasserstoffes muB man erwarten, 
daB der gesamte im Brennstoff 
enthaltene freie Wasserstoff mit 
einem gróBern Hundertsatz an 
der Verbrennung beteiligt ist ais 
der Kohlenstoff. Die Kohlenstoff- 

verluste bei hochwertigen Brenn
stoffen, die in der Hauptsache 
ais Verluste der Herdriickstande 
auftreten, konnen aus zahlreichen 
Versuchen zu hochstens 5 %  vom 

Heizwert geschatzt werden. Das 
ergibt fiir mittlere Steinkohle, be
zogen auf den Kohlenstoffgehalt, 

etwa 6 %  Verluste vom gesamten 
Kohlenstoff. Demnach muB man 
annehmen, daB sich der freie 
Wasserstoff zu weniger ais 6 %  
insgesamt in den Rauchgasen vor- 
findet Nach diesen Uberlegungen
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wird man also nur Spuren von unverbranntem Wasser
stoff je cbni Rauchgas erwarten diirfen.

Welche Bedeutung diese Spuren unverbrannten Wasser-

stoffes im Verhaltnis zum gesamten H - ^  haben, geht
8

am besten aus Abb. 7 hervor, die fur Kohlen yerschiedenen 
Alters und von der Zusammensetzung nach Abb. 2 

errechnet und gezeichnet worden ist. Man setzt dabei 

voraus, dafi der gesamte Kohlenstoff in CO a ubergefiihrt 
wird, um in Verbindung mit dem C 0 2-Gehalt der Rauch- 
gase eine feste Grundlage fiir die vorauszusetzende Rauch- 
gasmenge zu haben. An Gehalt unverbrannten Wasser- 

stoffs der Rauchgase wurden Werte von 0,1-0 ,9% 
angenommen, bei denen sich fiir die verschiedenen Kohlen

arten und Rauchgasmengen je nach dem C 0 2-Gehalt der 
Rauchgase rechnerisch bestimmte Raummengen unver- 
brannten Wasserstoffs ergeben. Die Gewichte dieser 

Raummengen, in Beziehung gesetzt zu den fliichtigen 
Bestandteilen der Reinkohle und dem Gesamtgewicht des 

freien Wasserstoffs je kg Reinkohle, ergeben die in Abb. 7 
eingetragenen Schaulinien. Der bessern Ubersicht halber 

sind dieLinien abwechselnd gruppenweise in verschiedeńer 
Strichart und auBerdem wagerecht versetzt gegeneinander 

gezeichnet worden, wobei sich der MaBstab der wage- 

rechten Achse mit derselben Verschiebung wiederholt. 
Die Linien zeigen deutlich, daB bereits ein Gehalt von 
0,3 %  (h) ansehnliche VerlustgroBen hervorruft und daB 

noch gróBere Werte von (h) mit berechtigteni MiBtrauen 
betrachtet werden miissen. Da beim Vorhandensein von 

Kohlenstoffverlusten die Rauchgasmengen kleiner werden, 
ais in Abb. 7 vorausgesetzt ist, wiirden dann auch die 

gesamten anteilmaBigen Wasserstoffverluste gegeniiber 

den Werten des Schaubildes um den Hundertsatz der 
Kohlenstoffverluste kleiner werden.

Abb. 7. EinfluB des Wasserstoffgehaltes (h) der Rauchgase 
bei yerschiedenen Kohlenarten, wenn sich samtlicher Kohlen

stoff ais C 0 2 in den Rauchgasen vorfindet.

Versuche zur Bestimmung der unverbrannt gebliebenen 
Wasserstoffverbindungen sind schon zahlreich angestellt

Ver lus te  d u r ch  u n v e r b r a n n t e n  W assers to f f .  
(Yersuche von Constam und Schlapfer.)

Versuchskohle

t

Gaskoks
Ruhr-
preB-
kohle

Ober-
rheln.
PreB
kohle

Saar-
fett-

kohle

Saar-
gas-

kohle

Saar-
flaram-
kohle

PreBkohle von 
Rosenbluroendelle 

r. j  i Unter- 
Hand" 1 schub- 

feuerung

Ruhrfettkohle

“ • I S :
feuerung

Rubrflamnikohle

Hind- 1 «hubr: 
feuerung

Saarflammkohle

u  j  1 Unter- 
Hand- i schnb- 

feuerung

( H °/10 0,61 3,84 3,59 4,89 4,43 4,70 3,82 3,79 4,39 4,34 4,80 4,86 4,90 4,69

Gehalt der Kohle an
H S

O  

8 &

6,1 38,4 35,9 48,9 44,3 47,0 38,2 37,9 43,9 43,4 48,0 48,6 49,0 46,9

1

Gehalt des Brennbaret in

4,7 33,4 30,8 40,2 32,5 32,4 34,9 36,0 39,4 38,4 40,5 41,5 35,7 34,4

den Riickstanden an H 

Gehalt des Brennbaren in 
den Riickstanden an H

°/o 0,79 1,11 1,11 1,12 0,98 2,35 0,63 1,26 1,30 1,25

je kg Kohle . . . . 
Gehalt der Riickstande an

S ' :: V “ — — 0,265 0,215 0,374 0,288 0,085 0,483 0,172 0,187 O 00 <J
1 0,167

u
H , von H  g • • ' 1 - - - - 0,60 0,46 0,98 0,76 0,19 1,10 0,36 0,39 0,38 0,36

Gehalt der f H 2 

Rauchgase j C H 4 .
% _ _ _ 0,70 0,18 0,60 0,24 0,25 0,76 0,28 0,72 0,32 1,51 0,27

% 0,04 0,11 0,03 — 0,11 0,10 — — _ _ _ — — —

je cbm an | H 2 +  H 4 

Rauchgasmenge je kg

s 0,07 0,20 0,05 0,62 0,35 0,71 0,214 0,222 0,676 0,25 0,64 0,285 1,34 0,24

K o h le ..............................
Gehalt der Rauchgase an H

cbm -15,0 -13,7 -12,8 -11,6 -11,1 -9,75 -12,0 -14,9 -11,1 —-15,9 -12,2 -13,9 -7,9 -12,4

in s g e s a m t....................
Gehalt der Rauchgase an H 

O
insgesamt, von H -g

S 1,05 2,74 0,64 7,2 3,9 6,9 2,57 3,3 7,5 3,98 7,8 3,96 10,6 2,98

.
°l/O 22,3 S,2 2,1 17,9 12,0 21,3 7,4 9,2 19,0 10,4 19,3 9,5 29,8 8,7
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worden. Von den neuern Messungen sollen hier die von 

Constam und Schlapfer nach dem gravimetrischen 
Verfahren durchgefiihrten mit ihren Ergebnissen heran- 
gezogen werden.

Die vorstehende Zusammenstellung enthalt fiir die 
einzelnen Versuche alles, was sich aus den veróffentlichten 

Zahlen fur die Beurteilung der Wasserstoffverbrennung 

ableiten laBt, sowohl den Wasserstoffgehalt des Brenn- 
stoffes selbst und seiner Riickstande ais auch den in den 

Rauchgasen enthaltenen Wasserstoff nach Raum- und 
Gewichtsmengen und dessen Verhaltnis zum gesamten. 
Die Ubersicht zeigt, daB der in der Schlacke und in der 
Asche verbleibende Wasserstoff wegen seiner Gering- 
fiigigkeit auch bei handbeschickten Feuerungen vernach- 

lassigt werden kann. Bei den heutigen Wanderrosten 
wird dieser Wert ohnehin gleich Nuli werden.

Der Verlust je cbm Rauchgas schwankt zwischen
0,2 und 1,51 Raumhundertteilen. Vervielfacht man die 

entsprechenden Gewichtsmengen mit der errechneten 
Rauchgasmenge in cbm, so ergibt sich der Gesamtverlust

an Wasserstoffgewicht in g und in °/o von H — der
O

Kohle. Der letztgenannte Wert schwankt auBerordentlich, 

und zwar von 2,1 bis 29,8%, und ist bis auf einen 

einzigen Versuch groBer ais der gesamte Kohlenstoffverlust. 
Die Versuchsergebnisse widersprechen also durchaus dem 

Grundsatz von der gróBern Aktivitat des Wasserstoffs und 
konnen deshalb trotz ihrer genauen Durchfiihrung nicht 

sehr uberzeugend wirken.

Der Verfasser vermutet die Ursache hierfiir in der 

Art der Probenahme. Bei eigenen Versuchen ist unter 

Entnahme von Dauerproben beobachtet worden, daB je 
nach dem Verhaltnis der Starkę der Absaugung zur 
Rauchgasgeschwindigkeit die Zusammensetzung der Gas- 
probe verschieden ausfiel. Bei schwachem Absaugen lag 

der Hundertsatz der leichtern Gasbestandteile iiber dem 

Durchschnitt, der der schwerern, wie CO 2, unter dem 
Durchschnitt, und nur durch ganz kraftiges Absaugen 
konnte der C 0 2-Gehalt der Probe in Obereinstimmung 

mit den Einzelanalysen gebracht werden. Diese Ber 

obachtung deckt sich mit den Angaben von Constam 
und Schlapfer, daB der Durchschnitt aus den Einzelproben 
gegeniiber der gesamten Durchschnittsprobe mit Dauer- 

entnahme zu hohe Werte ergabe. Der Verfasser vermag 
jedoch nicht dem SchluB beizustimmen, daB dann die 

Dauerprobe den richtigen Wert darstelle.

Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, daB bei Entnahme 
von Dauerproben infolge zu schwacher Absaugung gerade 
die auBerst leichten Wasserstoffverbindungen derselben 
Erscheinung in verstarktem MaBe unterliegen und in der 

Probe deshalb in gróBerer Menge auftreten, ais dem 

wirklichen Durchschnitt entspricht. Hier soli daher vor- 
laufig, bis die Frage noch weiter geklart ist, an der An- 

schauung festgehalten werden, daB gemaB der gróBern 
Aktivitat des Wasserstoffes auch bei minderwertigen Brenn- 

stoffen ein Gehalt der Rauchgase an (h) groBer ais 0,3 

Raumhundertteile unwahrscheinlich ist. Damit wird also 
vorausgesetzt, daB der Anteil des an der Verbrennung 

beteiligten Wasserstoffes mindestens 90-92 °/o seines 

Gesamtgewichtes betragt.

Es bleibt noch zu priifen, welcher Fehler fiir die 
vorliegenden Auswertungen in der Bestimmung von h' 
erwartet werden kann, wenn die Ermittlung von (h), wie 

es in der Mehrzahl aller Falle zutreffen wird, nicht vorliegt. 
Dann wird der unverbrannte Wasserstoff ais unsichtbar 
gebundener Stickstoff gewertet und h ' fallt entsprechend

zu hoch aus. Der Fehler ist absolut gleich J  p  und

richtet sich anteilmaBig nach der GróBe von h '. Abb. 8 
zeigt fur verschiedene Werte von (h) und h ' die er- 

forderliche Berichtigung. Die nach links schwach ge- 
neigten Geraden geben die wirklichen Werte fiir h ' an, 
die nach rechts schwach geneigten gestrichelten Linien 
kennzeichnen in ihrem Abstand von der senkrechten Achse 

die Summę h ' + (h'), wahrend der Unterschied beider 
das unverbrannt gebliebene Wasserstoffgewicht in g/cbm 

darstellt. Die vom Nullpunkt ausgehenden Strahlen sind 
die Linien gleicher FehlergróBen, die besagen, welcher 
Fehler entsteht, wenn die Bestimmung von (h) unterbleibt 
und die gleiche Raummenge ais Stickstoff gewertet wird.

Abb. 8. Einflufi der Wasserstoffbestimmung in der 
Rauchgasauswertung.

Im Zusammenhang mit den Ausfuhrungen oben er
gibt sich daraus, daB wahrscheinlich mit einem gróBern 
Fehler ais 5 %  bei der Bestimmung von h' nicht ge- 

rechnet zu werden braucht, d. h. h ' fallt um hóchstens 
5 °/o zu groB aus, wenn keine Untersuchung der Gase 
auf unverbrannte Wasserstoffverbindungen vorgenommen 
wird. Nicht verzichtet werden kann aber fur die Er- 
rechnung von h' auf die Bestimmung von CO, da dessen 

EinfluB wesentlich groBer ist. DaB die Festlegung des 
CO-Gehaltes aus Abgasschaubildern bei minderwertigen 
Brennstoffen wegen der gróBern Kohlenstoffverluste zu 

ganz falschen Werten fiihren kann, ist schon friiher 
hervorgehoben worden1.

Sche inbare r  und  w i r k l i c h e r  Lu f t i i be rschuB .

Die bekannte Berechnung des Luftiiberschusses aus 

der Rauchgasanalyse wird durch das Verhaltnis der zu-

1 Gliickauf 1922, S, 739.
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gefiihrten Luft zur erforderlichen Luftmenge ausgedriickt. 

Da hierfur ausschlieBlich die Rauchgaszusammensetzung 
ais Unterlage diente, galt ais Vergleichsgrundiage der 
Luftbedarf der an der Verbrennung beteiligten brennbaren 

Teilę, wahrend der Luftbedarf des Unverbrannten nicht 

berucksichtigt wurde. Gewinnt dieses, wie bei minder- 
wertigen Brennstoffen, erheblich an Bedeutung, so wird 

der so errechnete LuftiiberschuB in steigendem MaBe 

zum s c h e in b a r e n  LuftiiberschuB, wahrend der wirk- 
liche, bezogen auf den Luftbedarf des gesamten Brenn

baren, kleiner ausfallen muB. Zur Ausmerzung dieser 
Fehlerąuelle empfiehlt es sich, die Luftmenge aus der 

Rauchgaszusammensetzung zuerst in cbm zu errechnen 
und danach zu den verschiedenen Verhaltnissen zu gelangen.

Fiir die folgende Rechnung bedeute in cbm je cbm 
Rauchgas 1 den wirklichen Luftbedarf des Brennbaren, 

1'0 die durch Oxydation gebundene Luftmenge und l 'z 

die zugefiihrte Luftmenge; ferner sei ns die scheinbare 

LuftuberschuBzahl und n die wirkliche LuftuberschuBzahl.

Die durch Oxydation gebundene Luftmenge ergibt 
sich aus den Kohlenstoffverbindungen und aus dem un

sichtbar gebundenen Stickstoff im Rauchgas. Die zu- 
gefiihrte Luftmenge wird gebildet von der eben um- 
rissenen gebundenen Luftzuzuglich der dem flberschussigen 

Sauerstoff gleichwertigen Luftmenge. An Hand der

CO •>
Verbrennungsubersicht wird daher: 1'0=*4,77 " Jo g ^

2'385? o0o +2-67tćs in cbm und

, „ ( C O 2 + O 2) , „ _  CO i h ł . ,

m  ioo + 1 Toó ’ 1 0 0 cbra'
Beide Werte eignen sich gut zurschaubildlichen Darstellung.

Abb. 9 enthalt iiber der wagerechten Achse mit der
Einteilung fiir h ' ais Senkrechte die zugehórigen Luft-

mengen. Die Linie fiir C 0 2 = 0 gibt den Luftverbrauch
^  t

der Wasserstoffverbrennung, also den Wert 2,67

an. Senkrecht dariiber ist der Luftverbrauch, entsprechend

l -7-7 C O 2 , COa + O 2 p ,
’ TOO °  ’ — 100—  aufgetragcn.

Die Linien der vęrschiedenen C 0 2-Gehalte mussen 

daher der Linie fur den Luftbedarf des Wasserstoffes 
parallel Iaufen. Am Schnittpunkt mit der obern Bild- 

begrenzung sind der Raumersparnis wegen die Linien 

mit dem gleichen Brechungswinkel nach abwarts gelenkt 
worden. Fiir die aufsteigenden Linien gilt daher der 
linkę, von unten nach oben zahlende MaBstab, wahrend 
fiir die abfallenden Linien die Fortsetzung des MaBstabes 

auf der rechten Seite, von oben nach unten zahlend, 
angeordnet ist. Die obere Halfte des Schaubildes gibt 

damit die Luftmengen fiir vollkommene Verbrennung an. 

Der durch CO-Bildung bedingte Luftverbrauch ist ent- 
CO

sprechend 2,3S5 unterhalb der wagerechten Achse

an dem gleichfalls auf beide Bildseiten verteilten MaBstab 
zu entnehmen. Die wagerechte Achse gilt also fiir beide

Abb. 9. Luftbedarf je cbm Rauchgas.

Bildhalften, das eine Mai mit der Leiter fiir h d a s  andere 

Mai mit der Leiter fiir CO in Hundertteilen.

Die scheinbare LuftuberschuBzahl ergibt sich dann

wie bisher aus: ns =  — .

l ' o

Die wirkliche LuftuberschuBzahl muB sich aus dem 

Verhaltnis der gesamten zugefiihrten Luftmengen zum 
theoretischen Luftbedarf des gesamten Brennbaren er
geben. Erstere ist gleich x • lz', wenn x die tatsachliche 

Rauchgasmenge je kg Brennstoff bedeutet. Dertheoretische 
Luftbedarf war je cbm Rauchgas mit 1 bezeichnet und 

kann der Abb. 4 entnommen werden. Die theoretische 

Rauchgasmenge ist fiir alle Brennstoffe offenbar gleich 
Heizwert
-- --- 1 so ciafj sich der gesamte Luftbedarf stellt auf:

-  • Heizwert. Die wirkliche LuftuberschuBzahl wird dann:
q

x • l 'z • q
n = ---------- •

1 - Heizwert (SchluB f.)
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Der Steinkohlenbergbau am Osterwald und Nesselberg.
Vom Bergwerksdirektor W . B a u m g a r t e n ,  Osterwald (Kr. Hameln).

Die Koblenknappheit wahrend des Krieges und seiner 

Folgezeit hat vielen kleinen, auBerhalb der groBen Industrie- 

bezirke gelegenen Kohlenbergwerken zu Bedeutung und 

Bliite verholfen. Wenn auch manche Griindungen ais 

Zeiterscheinungen anzusehen sind, so ist doch auch 

wirklich Lebensfahiges geschaffen worden, das auf den 

Weiterbestand unter weniger giinstigen Marktvcrhaltnissen 

rechnen kann.

Zu den Bergwerken dieser Art gehórt das alteste 

Wealden-Kohlenbergwerk am Osterwald, dessen wechsel- 

volle und lehrreiche Geschichte nachstehend kurz ge- 

schildert sei.

Der Osterwald und der Nesselberg sind zwei nord- 

siidlich streichende Hóhenziige zwischen den Eisenbahn- 

linien Hameln-Hannover und Hameln-Elze (s. Abb. 1). 

Die durch ein Verwerfungstal getrennten beiden Hohen 

fiihren die Kohlenflóze der Wealdenformation. Wahrend 

am Deister und bei Obernkirchen nur je ein Hauptflóz

Abb. 1. Ubersichtskarte des Osterwaldes und Nesselberges.

bauwiirdig ist, hat man am Osterwald fiinf Flóze gebaut, 

die ein etwa 80 m starkes Mittel in eine liegende Gruppe 

mit den beiden Hohenwarter Flózen und in eine hangende 

Gruppe mit dem liegenden und hangenden Hauptflóz 

und zu oberst dem sogenannten Bergeflóz scheidet. 

Leider verandern sich die Flóze im Streichen schnell, so 

daB sie nur auf gewisse Erstreckungen bauwiirdig sind. 

Am zuverlassigsten halten das liegende Hohenwarter und 

das hangende Hauptflóz aus, wahrend das Bergeflóz nur 

stellenweise bauwiirdig auftritt. Am Nesselberg scheint 

nur die liegende Gruppe vorlianden zu sein.

Das alteste, am Siidrande der Hohen beim Bergorte 

Osterwald gelegene Bergwerk verdankt seinen Ursprung 

einem der tiichtigsten Herzóge des welfischen Hauses, 

dem Herzog J u l i u s ,  der Calenberg und Wolfenbiittel 

1568-1589 unter seiner Herrschaft vereinigte. Da er 

ais groBer Jager die Verkleinerung seiner Forsten ver- 

huten wollte, suchte er nach einem Ersatz fur das von

der Salinę Salzkohten in Salzhemmendorf, 1 st siidlich 

von Osterwald, in groBer Menge benótigte Brennholz. 

Unter ihm wurde nachweislich zuerst nach Kohlen ge- 

graben, wobei man besonders wegen Mangel an gelernten 

Bergleuten mit erheblichen Schwierigkeiten zu kampfen 

hatte. Zunachst arbeitete das Werk ausschlieBlich fiir die 

Salinę und scheint selbst hierfiir erst nach dem jahre 1664 
standig betrieben worden zu sein. Die technische Leitung 

der Salinę und des Bergwerks hatte ein gemeinsamer 

»Schichtmeister«, wahrend die Verwaltung in den Handen 

eines »Berg- und Salzschreibers* lag. Obgleich sich in 

dem Orte Osterwald, der heute noch eine reine Bergmanns- 

siedlung darstellt, allmahlich ein gelernter Arbeiterstamm 

bildete, hauften sich die Schwierigkeiten. Zu dem Fehlen 

von technischen Hilfsmitteln kam Absatzmangel, wie aus 

den Beschwerden der Verwaltung hervorgeht, daB die 

Schmiede in den Calenbergischen Amtern Springe, 

Grohnde und Calenberg Biickeburger Kohlen statt der 

Osterwalder bezogen, worauf die Kammer des Herzogs 

Julius den Bezug von Biickeburger Kohlen verbot.

Das ungiinstige Ergebnis des fiskalischen Bergbaues 

fiihrte im Jahre 16S5 zur Verpachtung des Steinkohlen- 

bergwerks fiir 627 Taler und des Hemmendorfer Salz- 

werkes fiir 800 Taler. In privaten Handen hat sich der Berg

bau gut entwickelt. Eine besondere Erwahnung verdient 

der Pachter W e d e m e y e r ,  zugleich Amtmann des nahen 

Amtes Lauenstein, der 1694 die Pachtung iibernahm. Er 

lieB vor allem Schurfarbeiten ausfiihren und entdeckte 

1701 an der Westseite des Osterwaldes an der Hohen 

Warte neue Flózteile, wohin voriibergehend der ganze 

Betrieb verlegt gewesen zu sein scheint. Sein Haupt- 

verdienst aber war die 1701 erfolgte Griindung der noch 

heute bestehenden Glashiitte Osterwald, welche die Her

stellung von Flaschen und Glasern aufnahm und ihren 

guten Ruf bewahrt hat. Glashutte und Salinę bildeten 

mit ihrem groBen Kohlenverbrauch die sichere Grundlage 

fiir den Absatz der Osterwalder Steinkohle. So war durch 

Wedemeyers Tatkraft nicht nur das Werk aus seinen 

dauernden Schwierigkeiten befreit, sondern auch der 

Grundstein zu gesunder Weiterentwicklung gelegt worden. 

Bald nach der Griindung der Glashutte scheint die Pacht 

abgelaufen zu sein. So konnte die neue herzogliche 

Verwaltung die Friichte der Wedemeyerschen Arbeit ge- 

nieBen.

Im Jahre 1717 sind im Osterwalder Gebirge zahlreiche 

Haspelschachte abgeteuft worden. Ihre groBe Anzahl 

laBt darauf schlieBen, daB der Abbau nur in geringer 

Entfernung von ihnen stattfand, und daB, sobald sich 

Schwierigkeiten in der Wetterfiihrung einstellten, ein neuer 

Schacht hergestellt wurde. Zweifellos war das Werk 

fiir die damalige Zeit bedeutend. Der Betrieb wurde 

aber durch seine Verzettelung und die umfangreichen 

Ausrichtungsarbeiten stark verteuert. Der Abbau muBte 

dabei unvolistandig und das Ausbringen eines in Angriff 

genommenen Feldesteilesklein bleiben. Dies rief allmahlich 

wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten hervor, so daB man 

sich um das Jahr 1740 zu durchgreifenden Verbesserungen 

gezwungen sah. Kommissarische Untersuchungen durch
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Techniker des Harzes und den bekannten Steinkohlen- 
bergmann H u r k i n  aus Osnabruck sowie 1746 durch 

den Maschinendirektor H ansen  fuhrten zur Anlage des 
heute noch vorhandenen tiefen Wasserstollens, der im 

Jahre 1767 vollendet wurde. Er hat eine Gesamtlange 
von 724 Lachtern. Seine Erlangung war mit groBen 
Schwierigkeiten verbunden. Die gewonnenen Berge 
muBten mit Schiebkarren herausgefórdert werden, eine 

Arbeit, die heute keinem Bergmann mehr zugemutet 
werden konnte, da der Querschnitt des Stollens nur
0,75Xl,20m betrug. Zur Wetterversorgung wurden 

in Abstanden von 200 m Schachte hochgebrochen und 
mit Ton abgedichtete Wetterscheider mitgefiihrt.

Der Stollen, der fur die damalige Zeit ein sehr be- 
deutsames und kostspieliges Bauwerk darstellt, hatte vollen 

Erfolg. Es gelang, den Betrieb zu verbilligen und die 
Fórderung in dem MaBe zu steigern, daB man nicht nur 
die Stollenbaugelder beschaffen, sondern daruber hinaus 

eine steigende Ausbeute zahlen konnte. Im Jahre 1758 

betrug der UberschuB 423 Taler, 1760 und 1764 828 
und 2138 Taler.

Der Stollen durchfuhr beide Hauptflóze des Oster- 

waldes mit 30 und 26 Zoll Machtigkeit und lóste eine 

Flózpartie von erheblicher Bauhóhe. Gestiłtzt auf die 
guten Ergebnisse, nahm man die Schiirfarbeiten wieder 
auf, die zur Eróffnung neuer Betriebe an der Hohen Warte 

fuhrten. Der herzogliche Bergkommissar Schrader, der 

seit 1767 das Werk leitete, erkannte die Notwendigkeit, 
auch fur den vergróBerten Betrieb einen sichern Absatz 
zu schaffen, und schlug vor, neben der Flaschenglashutte 

eine Fensterglashiitte oder Kalkbrennerei zu erbauen. Die 
Herrschaft versagte indes die Genehmigung dazu, und 

so blieb es bei dem Plan. Aus den nachsten Jahrzehnten 
sind keine wesentlichen Anderungen zu verzeichnen, 

ebensowenig, ais der Bergbau 1810—1813 auf Rechnung 
des Kónigreichs Westfalen betrieben wurde. Erwahnung 

verdienen nur neue Aufschliisse an der Hohen Warte 
und der Ankauf des in der óstlich anschlieBenden Ge- 

markung Elze—Mehle gelegenen v. Brabeckschen Berg- 
werks. Trotz dieser MaBnahmen ging es mit dem Unter- 

nehmen bergab; Zersplitterung und Planlosigkeit brachten 
das Werk wieder an den Rand des Abgrundes, bis sich 

in dem Bergmeister Hart leben ein Retter in der Not 

fand. Dieser mit reichen Erfahrungen und Kenntnissen 
begabte Mann schritt zu einer vollstandigen Umgestaltung 

des gesamten Betriebes und verlieh wahrend seiner von 
1S33 bis 1857 dauernden Wirksamkeit dem bisher plan- 

los betriebenen Werk eine feste Grundlage. Die Fórderung 
nahm schnell zu von 109 000 Balgen im Jahre 1835 auf 

460 000 Balgen im Jahre 1842 (1 Balgen =  2 Himten 
=  21/2 KubikfuB, .bei Kohle etwa= 1 Zentner). Die Be

deutung seiner Tatigkeit geht daraus hervor, daB man 
im Osterwalder Revier funf neue Stollen trieb und sechs neue 
Schachte abteufte oder hochbrach, die samtlich mit nach 

damaligen Begriffen leistungsfahigen Fórderanlagen aus- 

gestattet wurden und z. T. noch heute fiir Wasserlosung 
und Wetterfiihrung, einer sogar noch zur Fórderung 
benutzt werden.

Auf Grund seiner Beobachtungen des Verlaufes der 
Schlechten in der Kohle und des Gebirgsverhaltens 

richtete Hartleben streichenden Strebbau ein, der bis heute

in Wealdenkohlenbergbau vorherrscht. An Stelle der zuerst 

noch iiblichen Schiebkarren fuhrte er in hólzernen Lauf- 
baumen auf Holzradern laufende kleine Fórderwagen 

ein, eine Neuerung, die damals eine groBe Verbesserung 

bedeutete. Bei der Schachtfórderung w.urde die Menschen- 
kraft durch Pferdegópel ersetzt. Die Fórderung stieg 
bei einer Belegschaft von 300 Mann auf 1200 Balgen.

Hartleben gelang es auch, das Be rgw erk  am 
Nesse lbe rg  unter seine Verwaltung zu bringen, wobei 

der staatliche Betrieb an die Stelle der Verpachtung trat. 

Dieses Werk war wesentlich jiinger ais das Osterwalder. 
Die Kohien sind nachweislich seit 1746 bekannt; ein 
regelrechter Betrieb begann aber erst 1792. Der Nessel

berg liegt in der alten Grafschaft Spiegelberg, die dem 
Hause Nassau-Oranien vom kurfiirstlichen Hause Hannover 

zu Lehen gegeben war. Die sich daraus ergebenden 
Streitigkeiten um das Bergregal iieBen keinen ordentlichen 

Betrieb aufkommen. Ais sich das aus seinem Dillenburger 
Land mit Bergbau vertraute Haus Nassau-Oranien endlich 

zur Anlage' eines Bergwerks entschlossen hatte, wurde 
die AufschlieBung groBzugig in Angriff genommen und 

der Absatz durch die Errichtung einer staatlichen Kalk- 

und Ziegelbrennerei und durch die Umstellung einer 
fiirstlichen Brauerei auf Kohlenfeuerung gesichert. Ais 
sich die Flózverhaltnisse aber ais gestort erwiesen, fehlte die 

Ausdauer und der Wagemut, um bessere Teile, die 

reichlich vorhanden waren, aufzusuchen, so daB das 
Werk lange in ZubuBe blieb. Die Regierung des Kónigs 
Jeróme lieB es 1810 verpachten. DaB der Pachter auf 

seine Kosten gekommen sein muB, geht aus seinem 
Bestreben hervor, nach Riickkehr der alten Regierung 

im Jahre 1813 seinen Vertrag anerkannt zu sehen. Die 

Herrschaft nahm das Werk aber selbst wieder in Betrieb, 
um es schon 1815, und zwar um einen geringen Betrag, 
von neuem zu verpachten. Der Pachter, ein hannoverscher 

Oberfórster, brachte das Werk schnell zur Bliite, legte 

einen tiefen Stollen zur Wasserlosung an und baute 
eine StraBe fur die Kohlenabfuhr, Die Gewinnung selbst 

blieb auf eine Anzahl von Schachten verteilt.
Wenn auch Hartleben nach Ablauf der Pachtzeit 

im Jahre 1837 am Nesselberg ein wesentlich besser da- 

stehendes Werk ais das am Osterwald iibernahm, so war 
doch viel zu tun, um den verzettelten Betrieb einheitlich 

zu gestalten. Er legte ais Hauptfórderwege den Jacob- 
stollen und den Clemensschacht an, die beide bis zur 

Einstellung des Werkes im Jahre 1898 in Benutzung 
standen. Fiir den Absatz seiner Kohien sorgte Hartleben 
durch den Ausbau der KohlenstraBen sowohl am Osterwald 

ais auch am Nesselberg. So bedeutet Hartlebens Wirken 

die Bliite des Osterwalder Bergbaues. Das Andenken 

dieses hervorragenden Mannes ehrte die Belegschaft nach 
seinem Tode durch Errichtung eines Denkmals.

Die Nachfolger Hartlebens konnten, weil sie ein 
geordnetes Werk vorfanden, eine gute Fórderung und 

Uberschiisse erzielen. Die Gewinnung betrug z. B. im 
Jahre 1863 bei einer Belegschaft von 335 Mann 676 061 

Balgen oder rd. 35 000 t.

Im Jahre 1866 ging Osterwald in den Besitz des 
P r e uB is c h en  Staa tes iiber, der gemeinsam fiir 

Osterwald und Nesselberg eine Berginspektion bildete. Unter 
ihrer Leitung wurde am Nesselberger Schacht der Gópel
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abgeworfen und durch eine Dampffórdermaschine ersetzt, 

die eine erhebliche Steigerung der Fórderung gestattete. 
Es gelang jedoch nicht, nennenswerte Grubenfelder neu 
aufzuschliefien. Der Versuch, am Siidrande des Osterwaldes 

einen Tiefbauschacht abzuteufen, scheiterte an den groflen 
Wasserzuflussen, die den Schacht schon in geringer 

Teufe zum Ersaufen brachten. Man beschrankte sich 

daher auf den Stollenbetrieb, der infolge der Erschópfung 
der Kohlenvorrate immer mehr zuriickging. Ein weiterer 

MiBśtand war, daB die ganze Fórderung nóch zu einer 
Zeit mit Fuhrwerk abgefahren werden muBte, ais andere 
Kohlenwerke bereits Eisenbahnanschliisse hatten.

Angesichts dieser unhaltbaren Zustande erhielt der 
Bergrat P r i n g s h e im  vom Staate die Weisung, den 

Bergbau am Osterwalde entweder wirtschaftlich zu gestalten 

oder seine Einstellung vorzubereiten. Pringsheim nahm 
den Plan, einen Haupttiefbauschacht am Siidrande des 
Kohlenvorkommens beim Orte Osterwald niederzubringen, 
wieder auf und fuhrte ihn unter Verwendung einer 

Wasserhaltungsmaschine von 150 PS durch. Die Vor- 

richtung fiir das neue Tiefbaufeld wurde beschleunigt 
und alsbald mit dem Abbau begonnen. Am Nesselberg 
lieB Pringsheim einen neuen Stollen treiben und zur 
Herabminderung der Befórderungskosten Anschliisse vom 

Haupttiefbauschacht und vom Lichtschacht an die Staats- 

bahn Hildesheim-Hameln bauen.
Trotzdem Pringsheim nicht nur ein tiichtiger Berg- 

mann war, sondern auch ais guter Kaufmann seinen Kohlen 

neue Absatzgebiete zu erschlieBen verstand, konnte er 
den Verfall des Werkes nicht lange aufhalten. Das an 

sich begrenzte Tiefbaufeld erwies sich ais stark gestórt, 
so daB sich der Betrieb, zumal bei den unverandert 
starken Wasserzuflussen, wenig lohnend gestaltete. Die 

Fórderung betrug bei 250 Mann Belegschaft nur 60 t 

taglich, d. s. etwa 0,25 t je Mann und Schicht gegen 0,35 t 
zu HartlebensZeit. Der Nachfolger Pringsheims beschrankte 

sich darauf, die bereits zusammengeschmolzenen vor- 

gerichteten Grubenfelder des Tiefbauschachtes und die 

iibrigen Restfelder des Osterwaldes sowie des neuen Stollens 
am Nesselberge abzubauen. Die AufschlieBung neuer 
Feldesteile unterblieb. Der letzte Leiter der PreuBischen 

Berginspektion, Bergrat W e n t z e l ,  vertrat die Ansicht, 
daB abbauwiirdige Kohlenfelder nicht mehr vorhanden 

seien.
Im Jahre 1898 wurde der Betrieb am Nesselberg 

eingestellt und die Belegschaft, soweit man sie nicht am 
Osterwald unterbringen konnte, entlassen. Die bald 
darauf beginnenden Verhandlungen iiber Einstellung des 
gesamten Betriebes oder Verkauf des Bergwerks hatten 

das Ergebnis, daB im Jahre 1899 die Gruben mit allen 

Rechten und Pflichten an d ieFabr ik  fiir f e ue r-und  
saurefes te  P r o d u k t e  zuVallendara. Rh., diedamalige 

Besitzerin der Glashutte, verkauft wurden, welche die 
noch anstehenden Kohlen fiir den eigenen Betrieb ver- 

wenden wollte.
Die neue Leitung nahm sogleich die Vorrichtung 

der noch anstehenden Teile des alten Osterwalder Feldes 

vom Haupttiefbauschacht aus in die Hand und verstarkte 

in verhaltmaBig kurzer Zeit die Belegschaft auf 150 Mann. 
Nach 1 Jahr warf das Werk einen bescheidenen UberschuB 
ab. Fiir groBziigiges Arbeiten fehlte vorlaufig das Kapitał.

Infolge Konkurses ging das Bergwerk im Jahre 1901 an 

d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t f i i r G l a s i n d u s t r i e  vorm. 
F r i e d  r. S i e m e n s  in Dresden iiber. Diese war 
ernstlich bemtiht, den Osterwalder Bergbau zu erhalten, 

und stellte Mittel fiir Vorrichtungsarbeiten zur Verfiigung. 

Nach Anlage einer tiefen Wasserstrecke konnte die Be
legschaft von 150 auf 175 Mann vergróBert werden. 
Die tagliche Fórderung stieg auf 80 t. Da aber die vor- 
handenen Kohlenvorrate nur gering waren, muBten neue 
Grubenfelder aufgesucht oder die in dem verlassenen 

Nesselberger Bergwerk stehengebliebenen Flózteile neu 
erschlossen werden.

Das Grubenbild des Nesselberges lieB erkennen, daB 

unterhalb des Cleinensschachtes ein durch eine diagonale 
Storung verworfener FIóztei! noch anstehen muBte. 
Hieraus schloB man, daB sich das Nesselberger 1 m 
machtige Hauptflóz weiter in der Koppenbrugger Ge- 

meindeforst fortsetze, worauf auch mehrere Kohlen- 
aufschlusseinderForsthinwiesen. Das warvon Wichtigkeit, 
weil das Abbaurecht in der Koppenbrugger Forst dem 

Werk gehórte, wahrend der eigentliche Nesselberg dem 
bekannten Kaiserlichen Saupark bei Springe einverleibt 
und deshalb beim Verkauf des Abbaurechtes vom Staate 
ausgenommen worden war. Man teufte fiir 3/4 Mili. Jb 
den 200 m tiefen Hainholzschacht ab (s. Abb. l) und 
versah ihn mit allen Tagesanlagen, versaumte es aber, 
vorher das Flóz durch Bohrungen festzustellen. Nach 
zweijahriger Arbeit muBte der Schacht verlassen werden, 
weil man in die den Osterwald vom Nesselberg trennende 
Hauptverwerfung geraten war, so daB man tief in die 
Juraschichten kam und keine Kohlen fand. Trotz dieses 

Fehlschlages stellte der Vorstand der Aktiengesellschaft 
neue Mittel zur Verfiigung, um an der Nordseite des 
Osterwaldes im Kuhkampstollen und Metienfeld (Feldes- 

teil A in Abb. 1) Bohrungen niederzubringen. Aber auch 
diese Schurfarbeiten waren ergebnislos. Nach diesem 

MiBerfolg gab man den Bergbau am Nesselberg end- 
gultig auf und suchte den Betrieb am Osterwald wieder 
zu heben. Durch Erlangung der tiefen Wasserstrecke 

am Tiefbauschacht wurde festgestellt, daB das Flóz in 
einer Sondermulde unterhalb der Wasserstrecke noch 
anstehe. Dieser Flózteil war nur durch Unterwerksbau 
zu lósen, und da viel Wasser zu erwarten stand, errichtete 

man eine elektrische Zentrale und beschaffte auBer einem 
elektrischen Fórderhaspel zwei Zentrifugalpumpen.

Der Unterwerksbau konnte nur mit vieler Miihe und 
groBem Kostenaufwand fertiggestellt werden; plótzliche 
Wassereinbriiche brachten ihn wiederholt zum Ersaufen. 

Die Aufschliisse ergaben, daB der Sudflugel der Muldę 
durch zahlreiche Verwerfungen gestórt und das Feld 
zum gróBten Teil unbauwurdig war. Die Wasserhaltung 
verschlang ein Viertel der gesamten Fórderung. Ein 

gewinnbringender Betrieb war nicht móglich und somit 

dem ersten Fehlschlag am Nesselberg der zweite, nicht 
minder schwere im Tiefbauschacht gefolgt Zwar standen 
im ganzen Tiefbaufelde die am Westrande des Osterwaldes 
friiher mit Erfolg gebauten Flóze der liegenden Gruppe, 
die Hohenwarter Flóze, noch unverritzt an, nach den 
gemachten Erfahrungen waren sie aber, besonders 

wegen der starken Wasserzuflusse ais unbauwurdig an- 

zusehen.
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Da der vorgerichtete Kohlenvorrat zur Neige ging, 
kani die Betriebsleitung zu der Uberzeugung, daB der 

Bergbau nicht weiter iebensfahig und einzustellen sei. 
Die Eigentumerin jedoch, die mit allen Mitteln bestrebt 

war, den Eigenbedarf der Glashutte sicherzustellen, ver- 
weigerte ihreZustimmung und berief eine neue Verwaltung. 

Diese versuchte zunacht die infolge der langen Abbau- 
strecken ungunstige Leistung zu verbessern, indem sie 

dicht vor der Kohle einen neuen Bremsberg herstellen 
lieB. Dann schritt man zur Vorrichtung neuer Feldesteile. 

Oberhalb des Lichtschachtes 1 nahe beim Dorf Osterwald 

zeigten die Grubenbilder noch einen nicht abgebauten 
Pfeiler, der schleunigst erschlossen wurde. Es ergab sich 
aber, daB die Alten diesen Pfeiler nicht ohne Grund stehen 

gelassen hatten, denn dieKohle war vol!standig verschiefert. 

Dagegen traf man das nur seiten gebaute hangendste Floz, 
das Bergeflóz, in bauwurdiger Beschaffenheit an. Die 

Kohle war zwar stark mit Schiefer durchwachsen, so daB 
man zeitweise von einem Ausklauben der Kohle aus den 

Bergen sprechen konnte, ihr hoher Gasgehalt machte sie 
jedoch fiir die Generatoren der Glashiitte besonders ge- 

eignet. Die Vorrichtung dieses noch heute mit Erfolg 
gebauten Flozes wurde daher sogleich in Angriff ge- 
nommen.

Zur Schaffung einer sichern Betriebsgrundlage galt 

es jedoch, noch weitere Feldesteile aufzuschlieBen. Die 
gróBte Aussicht hierzu bot der Nesselberg, dessen Kohle 

unterhalb der Stollensohle nach den Grubenbildern noch 

unverritzt anstehen muBte. Die Firma trat daher mit dem 
Staat wegen Ausdehnung des Abbaurechtes auf den Nessel
berg in Unterhandlungen, die wegen der im Kriege 

herrschenden Kohlennot und dank der Bemiihungen der 

beteiligten Behórden, besonders des damaligen Berg- 

hauptmanns S te i n b r i n c k ,  zu einem verhaltnismafiig 
schnellen AbschluB gelangten. Nachdem dem Kaiser ais 

dem Eigentumer des Sauparks im GroBen Hauptquartier 
Vortrag gehalten worden war, kam im Jahre 1917 die 

Ausdehnung der Berechtsame auf den Nesselberg zustande.

Das neue Grubenfeld wurde durch den Steinbrinck- 
stollen (s. Abb. 2) aufgeschlossen, mit dem man bei

W&Ton £•-?'}Sandstein ZSS-.Tonsctiięfer

Abb. 2. Profil durch den Steinbrinckstollen atn Nesselberg.

860 m das Hauptflóz in einer Machtigkeit von 1 m durch- 
fuhr. Die Kohle wies 7100 W E und 38%  Gasgehalt 

auf, Oberhalb der Stollensohle kann gegen den alten 
Mann nur ein Pfeiler von 30 m Hohe bei 1500 ni 

streichender Lange abgebaut werden. Das unterhalb der 

Stollensohle anstehende Kohlenfeld ist bei 400 m flacher 
Hohe und 1500 m streichender Lange unverritzt. Zu 

seiner Losung ist in 750 m Entfernung vom Stollen- 
mundloch ein Blindschacht angesetzt worden.

Eine zurzeit noch im Bau begriffene, aus drei Flamm- 

rohrkesseln von je 60 qm Heizflache, einer Dampfmaschine

von 125 PS und einem Generator von 75 KVA bestehende 

elektrische Zentrale wird die Fordermaschine, 2 Zentri- 
fugalpumpen von 1—2 cbm Leistung und den Bohr- 

maschinenbetrieb mit Kraft versorgen. Fiir die Befór- 
derung der Kohle, die gegenwartig mit Lastkraftwagen 

zum Bahnhof Koppenbriigge gelangt, ist eine Luftseilbahn 
von 3,5 km Lange vorgesehen.

Die Versórgung der Baue mit frischen Wettern erfolgt 
auf natiirliche Weise durch drei beim Auffahren des 

Stollens hochgebrochene Wetterschachte (s. Abb. 2). Beim 
Hochbrechen des zweiten Wetterschachtes erschloB man 

ein 40 cm machtiges reines Floz, das in frtihern Jahren 

nicht gebaut worden zu sein scheint und nur begrenzt 
in der Muldenmitte vorhanden sein diirfte. Die un- 

verziigliche Eróffnung des Abbaues ermóglichte, einen 
Teil der fiir den Stollen aufzuwendenden Kosten herein- 
zubringen. Inzwischen ist auch im Hauptflóz mit der 

Kohlengewinnung nicht nur bei der streichenden Vor- 

richtung, sondern auch durch Verhieb der ersten Streben 
oberhalb der Stollensohle begonnen worden. Wenn auch 

die bereits fiir die Anlage aufgewandten und noch auf
zuwendenden Kosten infolge der Geldentwertung zahlen- 

maBig hoch sind, ist doch ein Werk entstanden, dessen 
Wirtschaftlichkeit bei den vorhandenen guten Aufschlussen 
gesichert erscheint. Bei planmaBiger Fortentwicklung 

wird sich die heute 40 1 taglich betragende Forderung 

in kurzer Frist auf lOOt taglich steigern lassen.

Erneute Schiirfarbeiten im Osterwalder Felde waren 
ebenfalls von Erfolg begleitet. Zunachst stellte man fest, 

daB das Hohenwarter Flóz auch oberhalb der Stollensohle 
noch nicht restlos abgebaut ist, und Ióste den noch an- 

stehenden erheblichen Pfeiler mit einem 50m langen Stollen, 

dem Barensteinstollen (s. Abb. 1). Nach Auffahren einer 
streichenden Grubenstrecke konnte die Kohle schwebend 
unmittelbar im Strebbau gewonnen werden.

Unterhalb der Grundstrecke óstlich der heutigen 

Baue wurde ferner noch ein Flózteil von 300 m flacher 
Hohe nacligewiesen, der sich nach Aufstellung eines 

Haspels im Unterwerksbau abbauen laBt.

Da das Flóz des Barensteinstollens in westlicher 
Richtung zutage ausgeht, hielt man den westlichen Berg- 

hang fiir kohlenfrei. Auf Veranlassung eines Ruten- 
gangers unternoinmene Schiirfarbeiten ergaben jedoch, 

daB sich das Kohlenflóz in westlicher Richtung (s. Teil 
B in Abb. l) fortsetzt und nur durch eine Verwerfung 

aus seinem Zusammenhang gerissen worden ist. Die 

Flachenausdehnung des neu gefundenen Feldes betragt 

'500x800 m. Nach der Beschaffenheit des Flozes zu 
urteilen, handelt es sich um das Hohenwarter liegende 

Flóz. Die am Barensteinstollen gemachten Aufschliisse 
lieBen vermuten, daB auch in dem groBen nórdlich der 

bisherigen Baue gelegenen Teile des Osterwaldes das 
Hauptflóz jenseits der Verwerfung vorhanden sei. Die 

niedergebrachten Schurfschachte bestatigten diese Annahme. 
Das hangende Hauptflóz wurde in guter Beschaffenheit 

mit 0,40 m reiner stuckiger Glanzkohle, das liegende 

dagegen vertaubt angetroffen. Zur ErschlieBung der 
FIóze von Siiden her ist ein Stollen angesetzt worden. 

Die Beschaffenheit der Kohle, das gute Hangende, das 

geringe Einfallen (2°) und der billige Abbau im Stollen- 
betrieb sichern hier ebenfalls eine lohnende Gewinnung.
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Dabei kann das liegende Floz bei nur 1,5 m Abstand 

vom Hauptflóz standig untersucht und gegebenenfalls 
ohne weitere Vorrichtungsarbeiten mitgewonnen werden. 

Eine Pferdebahn zum alten Lichtschacht I, von wo die 
AnschluBbahn nach Station Osterwald noch vorhanden 

ist, befindet sich im Bau. Die liegenden Hohenwarter 
Floze durften im ganzen Feldesteil C anstehen und konnen, 

wenn man sie 80 m unter den Hauptflózen annimmt, 
noch durch einen 0,7—1 km langen Stollen von der 

Westseite des Berges lier zu fassen sein. In diesem
2 qkm groBen Feldesteil liegt daher die Zukunft des 

Osterwalder Bergbaues. Auf Grund der vorhandenen 
Aufschliisse wird auch der Osterwald in etwa zwei Jahren 

die Fórderung des Nesselberges von mindestens 100 t 
taglich erreichen und lange Jahre liefern konnen gegen- 
uber einer heutigen Fórderung von 70 t. Ausdauer 

und Wagemut haben somit den Bergbau am Osterwald 

und Nesselberg, dem im Jahre 1898 und nochmals kurz

vor dem Kriege das Erliegen gewiB schien, nicht nur 
gerettet, sondern zum Aufbluhen gebracht und fiir ein 
Menschenalter gesichert. Das ist um so mehr zu begriiBen, 

ais er eine angesessene Belegschaft beschaftigt, die seit 
Generationen mit dem Bergbau verwachsen ist und an 
der heimatlichen Scholle hangt.

Z u s am m en f a s su n g .

Nach Schilderung der geschichtlichen Entwicklung 

des altesten Wealdenkohlenbergwerks am Osterwald, das 
wirtschaftlich und technisch die gróBten Schwierigkeiten 

zu iiberwinden hatte, wird festgestellt, daB auf Grund 
der neuesten Aufschliisse bei einer gleichbleibenden tag- 
lichen Fórderung von etwa 200 t der Bergbau am Oster
wald noch auf ein Menschenalter gesichert erscheint und 

fur diese Zeit dem dort ansassigen Bergarbeiterstamm 

die sonst fehlende Yerdienstmóglichkeit bieten wird.

Die bergbauliche Gewinnung

Verwa!tungsrechtlich gliedert sich der britische Bergbau 
in drei Zweige, die man kurz ais Steinkohlenbergbau, Erz

bergbau und Steinbruchbetrieb unterscheidet. Die fiir diese 

Zweige maBgebenden Gesetze sind der Coal Mines Act, der 

Metalliferous Mines Act und der Quarrics Act. Aus den 

natiirlichen Verhaltnissen heraiis ergibt es sich, dafi der Stein

kohlenbergbau in diesem verwaltungsrechtlichen Sinn auch 

gewisse Eisenerzmengen liefert, wie anderseits beispielsweise 

beim Steinbruchbetrieb auch nicht ganz unbetrachtliche Mengen 

Kohle gewonnen werden.
Insgesamt waren in der bergbaulichen Gewinnung GroB

britanniens im Jahre 1921 1227 000 P e r s o n e n  beschaftigt, 

die sich auf die eben bezeichneten drei Zweige des Bergbaues 

wie folgi verteilten.

Z a h l e n t a f e l  1. Zahl der Arbeiter im britischen Bergbau.

Kohlengruben Erz Stein-

Jahr mann
liche Ar-

mann
liche

%veib-
liche zus.

gru brii- insges.

belter
untertage

Arbeiter iibertage ben che

1913 909 834 211483 6573 1 127 890 27 412 80909 1 236 211
1915 754 673 191 448 7 521 953 642 19 831 62 127 1 035 600
1916 792 911 195 430 9 722 998 063 19 455 48 196 1 065 714
1917 811 510 198 783 11 047 1 021 340 20 500 43 631 1 085 471
1918 794 843 202 625 11399 1 008 867 20S21 43 215 1 072 903
1919 945 806 236 131 9 376 1 191313 21 661 57 076 1 270 050
1920 990359 249547 8318 1 248 224 21 323 67 750 1 337 297
1921 918 066 220 103 6142 1 144 311 12 627 69 979 1226 917

Die letztjahrige Belegschaftszahl weist gegen das Vorjahr 

einen Riickgang um 110 000 Personen auf, der mit dem groBen 

Kohlenbergarbeiterausstand zusammenhangen diirfte; 1920 war 

die Belegschaftszahl um rd. 100000 Personen oder 8,18 °/0 

groBer ais im letzten Friedensjahr gewesen. An der Gesamt- 

belegschaftszahl war im Berichtsjahr der Kohlenbergbau mit 

1 144000 Personen oder 93,27 % beteiligt; auf die Erzgruben 
entfielen nur 1,03 0/0, auf den Steinbruchbetrieb 5,70 Der 

Anteil des Steinkohlenbergbaues hat sich etwas iiber den Stand 

des letzten Friedensjahrs gehoben, wo er 91,24 °/0 betrug, da

gegen ist der Anteil der Erzgruben (2,22 °/0) zuruckgegangen, 

das gleiche gilt von dem Anteil des Steinbruchbetriebs (6,54 %).

Die auf die einzelnen Zweige des britischen Bergbaues 

entfallende Zahl von Be t r i eben  ist fiir die Jahre 1913 und 1921 

nachstehend aufgefiihrt.

GroBbritanniens im Jahre 1921.

Betriebe
Zahl der betriebenen Werke 

1913 1921

Kohlengruben . . 3 121 3 045
Erzgruben . . . 141 383
Steinbriiche . . . 6 940 5 466

zus. 10202 8 894

Das Ergebnis der bergbaulichen G e w i n n u n g  GroB

britanniens im Jahre 1921 im Verg!eich mit dem Vorjahr und 

dem letzten Friedensjahr ist in der Zahlentafel 2 nieder- 

gelegt-
Danach ergibt sich fur 1921 ein Fórderwert von insgesamt 

231,7 Mili. £, er ist, in erster Linie ais Folgę des groBen Berg- 

arbeiterausstandes, sehr stark gedriickt. Das Vorjahr hatte 
einen Fórderwert von 427,4 £  geliefert, wogegen allerdings 

der Fórderwert von 1913 mit 160,1 Mili. £  auch hinter dem 

letztjahrigen Ergebnis noch bedeutend zurucksteht, was sich 
aus dem wesentlich niedrigern Preisstand der Vorkriegszeit 

erklart. Die iiberragende Bedeutung der K o h l e  im Bergbau 

GroBbritanniens erhellt aus dem Umstand, da8 sie 1920 — 
es scheint richtiger, in diesem Falle ein Normaljahr heran- 

zuziehen und nicht das Berichtsjahr mit seinen gestórten 

Verhaltnissen — bei 396,9 Mili. £ an dem Gesamtwert 

der bergbaulichen Gewinnung mit 92,85 % beteiligt war. 
Uber die Kohle werden fortlaufend in dieser Zeitschrift 

Mitteilungen gemacht, so daB wir hier von einem Eingehen 

absehen.

An zweiter Stelle steht in der bergbaulichen Gewinnung 

des Landes E i s e n e r z ,  von dem 1921 3,48 Mili. t gefórdert 

wurden, wogegen im Vorjahr die Fórderung 12,71 Mili. t be- 
tragen hatte und bei einem Wert von rd. 10 Mili. £ am Gesamt

wert der bergbaulichen Gewinnung mit 2,33 “/„ beteiligt war. 

Das in GroBbritannien gewonnene Eisenerz gehórt zum iiber- 

wiegenden Teil (1920: 81,95 %) der Juraformation a n ; an 
Kohleneisenstein wurden in diesem Jahre 950 0001, an Hamatit 

1,26 Mili. t gewonnen. Im Jahre 1921 verteilte sich die Eisen- 

erzgewinnung auf die yerschiedenen G c w i n n u n g s b e z i r k e  
wie Zahlentafel 3 zeigt.

Das wertvollste Erz ist der Hamatit, der in Cumberland 

und Lancashire gewonnen wird und einen Eisengehalt von 

durchschnittlich 51 % verzeichnet. Dagegen weist die Haupt- 

masse des in England gewonnenen Eisenerzes (Jura-Erz) 

nur einen durchschnittlichen Eisengehalt von 28 0/0 auf. Der
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Z a h l e n t a f e l  2. Bergwerksgewinnung GroBbritanniens.

Fórdermenge Forderwert insges. Fórderweri je Tonne
—

1913 1920 1921 1913 1920 1921 1913 1920 1921
I. t 1. t 1. t £ . £ £ £ s d £ s d £ s d

I. K o h l e .................... 287 430 473 229 532 0S1 163 251 181 145 535 669 396 872 423 213 746 044 -- 10 2 1 14 7 1 6 2
II. Eisenerz, Eisenstein:

Hamatit (Westkiiste) 1 767 0S8 1 257 388 335 649 1 582 814 3 736 471 768 657 17 11 2 19 5 2 5 10
Jura (Cleveland) . . 6 OIOSOO 3 717 880 1 003 949 1 524 300 2 957 229 736 251 - 5 1 __ 15 11 ___ 14 8

„ (andere Sorten) 6 561 468 6 695 825 1 864 628 727 170 1 621 09S 444 367 - 2 3 ___ 4 10 __ 4 9
Coal measures . . 1 542 053 950 004 229 515 659 484 1 518361 223 925 ____ 8 7 1 12 __ __ 19 6
andere Sorten . ■ . . 115919 85 798 44 214 49790 123 661 36 000 — 8 7 1 8 10 — 16 3

ZUS. 15 997 328 12 706895 3 477 955 4 543 558 9 956 820 2 209 200 __ _

III. Nicht eisenhaltige 
Erze:

'

B a u x i t .................... 6 055 11 020 2 269 1 563 3 443 477 5 2 6 3 4 2
Kupfererz . . : . 2 569 81 36 21 138 479 330 8 4 7 5 18 - 3 9 3 4
Kupferniederschlag . 163 194 100 5 891 9170 2615 36 2 10 47 5 4 26 3
G o ld e rz .................... 4 1 — 434 150 — 108 10 — 150 ___ — ___

Bleierz .............................. 24 282 15 399 6 787 293 525 325 174 85 914 12 1 9 21 2 4 12 13 2
AAanganerz . . . . 5 393 12 875 514 4 072 26 991 769 — 15 1 2 1 11 1 9 11
Z in n e r z .............................. 8 355 4 85S 1 078 960 134 783 154 92147 114 18 4 161 4 5 85 9 5
Wolframerz . . . 182 94 m 17 687 3 524 186 97 3 8 37 9 9
U ranerz .............................. 95 60 76 1 800 30
Zinkerz , . . . . 17 294 5 064 814 69 502 33 815 3 194 4 — 5 6 13 7 3 18 6

zus. — — — 1 373 946 1 187 700 185 632 __

IV. Mineralien fiir che-
mische und ver- ■■■
wandte Industrie:

Alaunschiefer . . . 8 741 5 539 2 840 874 623 320 __ 2 __ _ 2 3 ._ 2 3
ArsenweiB . . . . 1 695 1 997 1 032 16616 110 873 25 336 9 16 1 55 10 5 24 11 __
Arsenhaltige Pyrite . 35 1 178 — 29 7 212 _ 16 7 6 2 5
Schwerspat . . . . 50 045 64150 24 669 42 136 207 218 79 912 __ 16 10 3 4 7 3 4 9
Rasenerz.............................. 3 835 2179 817 959 1 127 337 __ 5 10 4 8 3
Porzellanerde . . . 838 651 777 511 435 844 607 890 1 197 033 663 606 • __ 14 6 1 10 9 1 10 5
China stone . . . 66 626 73 102 34 8S6 32 402 86 384 38 590 __ 9 9 1 3 8 1 2 1
Chromeisenerz . . — 1 100 __ ■ —» 1 100 1
Diatomite . . . . 154 — _ 308 _. 2 _ _ _
Feldspat . . . . . 53 663 54 683 23 137 14 955 57 242 24 752 *5 7 1 __ 11 1 i ' 5
Fuller’s-earth . . . 31 609 28 906 20 242 42 904 98 671 75 921 1 7 2 2 7 9 3 15 —
G i p s ......................... 285 338 286 978 264 840 90 450 196353 186 983 __ 6 4 __ 13 8 14 1
Schwefelkies . . . 11 427 6 659 3 943 5 988 8303 3 951 __ 10 6 1 4 11 1 _ _
Braunkohle . . . . 81 150 ‘r- 40 180 __ 9 11 1 4 _
Naturgas . . . . 87 4501 95 000' 100000'
Ocker-Umbererde . . 15 135 15 537 10310 14 460 29 768 23 345 __ 19 1 1 18 4 2 5 3
Ólschiefer . . . . 3 280 143 2 842 582 1 866 896 822 394 2 081 307 902 389 ___ 5 14 8 9 9
Petroleum . . . . — 375 342 — 8 437 2 394 22 10 7
Tópferton . . . . 235 526 163 375 158196 93 765 128 119 142 521 - S __ __ 15 8 18 _
S a l z ......................... 2 247 758 2 158 370 1 382 629 608 869 2 468 355 1 633 268 __ 5 5 1 2 10 1 3 8
Seifenstein . . . . 40 361 — 30 900 - __ 15 2 9 10
Strontiumsulfat . . 18 425 4183 6 622 14 287 3 638 8 558 — 15 6 17 5 1 5 10

zus. _ — 2 409 356 6 692 843 3 SI2 428 i __

V. Sonstige Stoffe:
K a l k ......................... 4 858 126 3 747 165 3 434 357 213 479 444 496 418 057 ■ - __ 11 __ 2 4 __ 2 5
Q uarz ......................... 74 858 84 303 45 641 12 781 35 260 26 268 - __■ 3 5 _ 8 4 __ 11 6
Ton, Kiesel. . . . 10 134 632 S 021 484 8 351 450 494 811 1 149 750 1 097 333 __ 1 __ 2 10 __ 2 S
Feuerfester Ton . . 2 585 763 1 966 040 1 352 587 519 033 988 256 624 612 __ 4 _ — 10 1 _ 9 3
Kies, Sand . . . . 2 409 152 • 2 757 052 2 489 817 184 818 532 236 477 458 __ 1 6 __ 3 10 __ 3 10
Granite . . . . . 7 098 493 5 620 691 5 740 014 1 386 022 2 692 913 3 159 907 _ 3 11 __ 9 7 __ 11 _
Kalkstein . . . . 12 740 664 11 227 817 7 335 862 1 369 168 3 519 506 2 362 254 ;_ 2 2 __ 6 3 __ 6 5
Ganister.................... 311 697 310019 150 562 1 i  1 A r t A l  i 176 455 93 691 \ _ 11 5 __ 12 5
Sandstein . . . . 3 665 606 1 873 797 1 884 550

1 1 I4 J4 JI
1 430 038 1 323 178 j

5 9
15 3 .__ 14 1

Schiefer.................... 370 756 215 269 237 350 926 739 1 766 188 2145 296 2 10 — 8 4 1 9 8

ZUS . — 1 ■ —  j 6 250 282 12 735 098 11 72S 054 „ _

Gesamtsumme — __ | — 160 112 811 427 444 884 231 681 358 —

1 K ub ik fuB .

Kohleneisenstein, der vornehmlich in Schottland und Nord- 

Staffordshire gefordert wird, hat einen Eisengehalt von 34 °/0. 

Im Durchschnitt des ganzen Kónigreichs ergibt sich ein 

Eisengehalt von 31 °/0, der in etwa dem Gehalt des Minette-

erzes von Lothringen entspricht. Wahrend die Kohlenforderung 

sich in einer nur vorubergehend durch Ruckschlage gehemmten 

Aufwartsbewegung befindet, hat die Gewinnung von Eisenerz 

in GroBbritannien ihren Hohepunkt langst iiberschritten. Im
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Z a h l e n t a f e l  3. 
Eisengewinnung nach Bezirken im Jahre 1921.

Eisen erz- 
art

Gewinnungs-
bezirk

Gewinnung

Me"ge i insges. 
1. t | £

Wert 
je t

s d

4J 2
§ <u 
.22 M 
UJ
°/o

Hamatit . Cumberland . . . 243065 593584 48 10 52
Lancashire. . . . 92584 175073 37 10 49

ZUS. 335649 768657 45 10 51

Jura-Erz . Nord Lincolnshire . 542866 95322 3 6 22

Clevelaud . . . . 1003949 736251 14 8 28
Siid-Lincolnshire . 632318 165488 5 3 28
Northampton usw. 689444 183557 5 4 32

zus. 2868577 1180618 8 3 28

Kohlen-
eisenstein Nord-Staffordshire . 89046 90642 20 4 33

Siid- „ 14070 17670 25 1 30
Schottland . . . . 106956 86683 16 3 35
andere Bezirke . . 19443 28930 29 9 33

ZUS. 229515 223925 19 6 34

andere 
Arten . . Wales, Forest of 

D e a n .................... 18091 28259 31 3 49
I r l a n d .................... 25164 6291 5 0 40
England, Insel Man 959 1450 30 3 53

ZUS. 44214 36000 16 3 44
GroBbritannien

insges. 3477955 (2209200 12 8 31

Durchschnitt des Jahrzehnts 1873/82 betrug die Gewinnung

• J 6,34 M ill.t. In den folgenden drei Jahrzehnten vermochte 

sie sich nicht auf dieser Hóhe zu behaupten. Ihren tiefsten 

Stand verzeichnete sie von 1893 — 1902 mit einem Durchschnitt 

von 13,2 Mili. t. In dem Jahrzehnt vor dem Kriege halte sie 

dann erneut einen Aufschwung genommen und erreichte im 

letzten Friedensjahr wieder annahernd die durchschnittliche 

Fórderung der siebziger Jahre. Im Kriege konnte sie sich 

nicht ganz auf dieser Hóhe halten und bewegte sich zwischen
13,49 und 14,87 Mili. t. Bei dem gewaltigen Ruckgang im 

Jahre 1921 handelt es sich zweifellos nur um eine voruber- 

gehende Erscheinung, sie erscheint in erster Linie ais eine 
Riickwirkung des groBen Bergarbeiterausstandes auf Hoch-

• ofenindustrie und Eisenerzbergbau. Das letzte Jahr brachte 

bereits wieder eine Erhohung von 3,48 auf 6,87 Mili. t, und 

im laufenden Jahr wird bei dem guten Geschaftsgang in der 

Eisenindustrie wohl wieder mit einer annahernden Normal- 

fórderung zu rechnen sein.

Die n i c h t  e i s en  h a l t i g e n  Er ze  spielen in der berg- 

baulichen Gewinnung GroBbritanniens keine groBe Rolle. 

Mit einer Fórderziffer von mehr ais 5000 t erscheinen im 

Jahre 1920 Bleierz (15400 t), Manganerz (12900 t), Bauxit 
(11 000 t) und Zinkerz (5100 t). Der Fórderwert dieser Erze 

belief sich in dem genannten Jahr auf insgesamt 1,19 Mili. £ 

und war an dem Gesamtwert der bergbaulichen Gewinnung 

mit 0,28 % beteiligt. Auch bei diesen Erzen begegnen wir 

in der Vergangenheit z. T. weit hohern Ziffern. So wurden 

an Bleierz im Durchschnitt der Jahre 1873/82 733571 gewonnen, 

an Zinkerz 25519 t. Die Gewinnung von Kupfererz, die

Zah l en t a f e l  4. Aus einheimischen Erzen erschmolzene Metalle.

Metali 1913

Menge

1920 1921 1913
£

Wert

1920
£

1921
£

1.1 1. t 1.1
E i s e n ................................... 5 138 958 3 952 692 1 071 120 22 096 984 50 182 532 13 282 562
B l e i ........................................ 18130 10 961 5158 341 977 419 030 117216
K u p fe r ................................... 421 127 72 31 170 13 664 4 999
Z in k ........................................ 5 823 1 655 292 132 255 74 847 7 652
Z in n ........................................ 5 288 3 065 679 1 OSO 515 907 483 112312

Unzen Unzen Unzen
G o ld ........................................ 153 34'/2 — 522 147 —

S i l b e r ................................... 138 046 76344 12 229 15 854 19 583 1 879

— — ,  — 23 699 277 51 617 286 13 526 620

neuerdings vollkommen bedeutungslos geworden ist, stellte 

sich in demselben Jahrzehnt auf 65000 t. In der Zahlentafel 4 

wird eine Ubersicht uber die Gewinnung von Metallen ge- 

bolen.

Die Gesamterzeugung des Landes an den betr. Metallen 

— abgesehen von Gold und Silber — ist ein Vielfaches der 

vorstehend aufgefuhrten Menge.
Unter den Mi ne r a  Ii en,  die hauptsachlich den Z w e c k e n  

der  c h e m i s c h e n  u n d  y e r w a n d t e n  I n d u s t r i e n  

dienen und, wie aus der Zahlentafel 2 ersichtlich ist, im Jahre 

1920 einen Fórderwert von 6,69 Mili. £ hatten, stehen Salz 

(2,47 Mili. £), Ólschiefer (2,08 Mili. £) und Porzellanerde 

(1,2 Mili. £) an erster Stelle. Die Gewinnung von Ólschiefer 
hat sich bis zum Kriege in aufsteigender Richtung bewegt;

von 713 000 im Durchschnitt des Jahrzehnts 1873/82 war sie 
im Jahre 1913 auf 3,28 Mili. t gestiegen. Da sie sich bis 1920 

annahernd auf dieser Hóhe behauptet hat, ist anzunehmen, 

daB es sich bei dem starken Ruckschlag, den sie 1921 erfuhr, 

auch nur um eine voriibergehende Erscheinung handelt.

Der VoIlstandigkeit halber sind in der Zahlentafel auch 
die Stoffe aufgefiihrt worden, die ais S t e i n e  und E r de n  

bezeichnet zu werden pflegen und yornehmlich dem Haus- 

und Wegebau dienen. Insgesamt belief sich ihr Gewinnungs- 

wert im Jahre 1920 auf 12,74 Mili. £ oder 2,98 °/o des-Gesamt- 
wertes der bergbaulichen Gewinnung. Auf Kalksteine entfielen 

dabei 3,52 Mili. £, auf Granit 2,69 Mili. £, auf Schiefer 1,77 Mili. £ 

und auf Sandstein 1,43 Mili. £.

U M S C H A U.
Tieftemperaturverkokung sauerstoffreicher Kohien.
Die Steinkohlenschwelerei gestaltet sich erst dann ganz 

wirtschaftlich, wenn ais Schwelgut nur nichtbackende Kohle 

mit hohem Gehalt an fliichtigen Bestandteilen Yerwendung

findet, wobei allerdings vorausgesetzt werden muB, dafi sich 

der ais Halb- oder Urkoks bezeichnete Riickstand ohne 

Schwierigkeit verwerten laBt. Die Verschwelung leicht 

backender Kohien hat, abgesehen von den dabei auftretenden
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technischen Schwierigkeiten, keinen Zweck, solange fur solche 
Kohlen die Verkokungsmóglichkeit vorliegt. Da sich die- 

nichtbackenden, gasreichen Kohlen durch einen hohen Sauer

stoffgehalt auszeichnen, der ais die Ursache der fehlenden 

Backfahigkeit gilt, sind umfangreiche Versuche angestellt 

worden, wie die Wirkung des Sauerstoffs aufgehoben und 

die Bindung der Kohlenbestandteile zu Koks herbeigefiihrt 

werden konnte.

Mit derartigen Versuchen hat sich u. a. Professor P a r r  

von der Universitat Illinois in Amerika eingehend beschaftigt 
und seine vorlaufigen Feststeilungen in einem kurzeń Bericht1 

niedergelegt. Auch er neigt der Ansicht zu, daB die wirt- 

schaftlichen Erfolge der Steinkohlenschwelerei nur in der 

Verarbeitung sauerstoffreicher, fiir die Kokereien nicht ver- 

wendbarer Kohlen zu suchen sind, jedoch knupft er daran 

die Bedingung, daB es gelingt, aus diesen nichtbackenden 

Kohlen einen festen, stiickigen Koks zu erzeugen, wozu die 

Moglichkeit viel eher bei der Verschwelung ais bei der Ver- 

kokung im Koksofen gegeben sei.

Der in der Kohle in Form von Hydroxydverbindungen 

vorhandene Sauerstoff stellt einen Rest der organischen Ur- 

sprungsstoffe dar, nachdem die Kohle alle durch Verwitterung 

und geologische Vorgange hervorgemfenen Veranderungen 

durchgemacht hat. Das Verhaltnis zwischen Sauerstoff- und 

Wasserstoffgehalt ist, wie bereits eingehend an dieser Stelle 

erórtert wurde2, bestimmend fur ihre Backfahigkeit.

Parr findet es tróstlich, da6 auf die Frage: Was ist eine 

nichtbackende Kohle? in der Regel die Antwort erfolgt: 

Eine Kohle, die keinen Koks bildet, und nicht: Eine Kohle, 

die nicht verkokt werden kann. Ahnlich wie Roberts, glaubt 

auch Parr, daB die Unterscheidung zwischen backenden und 

nichtbackenden Kohlen nicht gerechtfertigt ist. Er sucht daher 

in seinen leider sehr unbestimmt gehaltenen Ausfuhrungen 

die Frage zu beantworten: Gibt es eine Verkokungstheorie, 

die sich ganz allgemein auf Kohle jeder Herkunft und Be

schaffenheit anwenden und mit dereń Hilfe sich die auBerste 

Moglichkeitsgrenze zur Bildung eines festen Koks erreichen 
laBt?

Sehr bemerkenswerte Ergebnisse in bezug auf die Ver- 

kokungsmóglichkeit der Kohle sind durch die Anwendung 

von Lósungsmitteln erzielt worden, welche die Kohlensubstanz 

ohne Zersetzung in zwei ganz verschieden beschaffene Stoffe 

trennen, von denen der eine eine ausgesprochen nichtbackende 

Natur besitzt, wahrend der andere eine sehr leichte Back

fahigkeit zeigt. Im Laboratorium der Universitat Illinois hat 

diese Art der Kohleuntersuchung die zuverlassigsten Werte 
geliefert. Sie stellt zugleich einen Weg dar, welcher der 

grundlegenden Beschaffenheit dieser beiden Stoffe nachzugehen 

erlaubt. Die beiden getrennten Stoffe der Kohle bezeichnet 

Parr ais den Zellulose- und den Bitumenanteil, von denen 

der erste an Menge erheblich uberwiegt. Werden die beiden 

Teile wieder innig gemischt und verkokt, so entsteht ein 

Koks, der von dem aus derselben unbehandelten Kohle her- 

gestellten nicht zu untersćheiden ist, ein Zeichen, da8 die 

Trennung der Kohle durch die Lósungsmittel auf einem rein 

mechanischen Vorgang beruht und keine chemischen Ver- 

anderungen dabei in Frage kommen. LaBt man auf den 

Zelluloseanteil der so getrennten Kohle Sauerstoff einwirken, 

und zwar so lange, bis die Absorptionsfahigkeit des Stoffes 

erschópft ist, und mischt dann beide Kohlenanteile wieder 

wie vorher zusatnmen, so wird beim Erhitzen kein Koks, 

sondern eine lose, bróckelige Masse ais Ruckstand erzielt. 

Dieser Versuch kennzeichnet also deutlich den ungiinstigen 

EinfluB des Sauerstoffs auf die Verkokung. Dieselben Er

gebnisse erzielt man, wenn man den Zelluloseanteil durch 

eine sauerstoffreiche Steinkohle oder durch Braunkohle ersetzt.

1 Oas Age Record 1922, S. 531.
* Gluckauf 1923, S. 67S.

Diese Versuche lassen sich nach den verschiedensten Rich- 

tungen ausdehnen und lenken die Aufmerksamkeit auf ein 

sehr dankbares Forschungsgebiet zur Erkennung und Fest

stellung der zwischen den Zellulose- und den Bitumenanteilen 

der Kohle bei der Destillation auftretenden Reaktionen.

Die Ergebnisse dieser Versuche haben zur Ausarbeitung 

des Tieftemperatur-Verkokungsverfahrens von Parr-Layng 

gefuhrt, das die Reaktionen zwischen Zellulose- und Bitumen

anteilen, aus denen die Kohle besteht, beeinfluBt. Dies wird 

in der Hauptsache dadurch ermóglicht, daB die Zersetzungs- 

vorgange stufenweise eingeleitet werden, wobei sich die 

einzelnen Abschnitte so beeinflussen lassen, daB die hoch 

sauerstoffhaltigen Verbindungen zuerst zersetzt und ihre 

schadlichen Wirkungen ausgeschaltet werden, ehe die Bitumen- 

anteile ihre zementierende Wirkung ausiiben. Die zweite 

Eigentiinilichkeit des Verfahrens besteht in der Moglichkeit, 

Tieftemperaturzustande in allen TeHen einer groBen Retorten- 

beschickung beizubehalten, ohne daB die im voraus bestimmte 

Temperaturgrenze irgendwie uberschritten und das Eintreten 

von Zersetzungen unter gleichzeitiger Bildung sekundarer 

Verbindungen, dereń Abwesenheit ja das Tieftemperatur- 

verkokungsverfahren kennzeichnet, unmóglich gemacht wird.

Dem Versuch zur Erzielung einer gleichmaBigen Tief- 

temperatur in einer Kohlenbeschickung stellt sich ais erste 

Schwierigkeit die Unmóglichkeit entgegen, mit Warme in die 

Mitte einer nicht leitenden Beschickungsmasse zu dringen, 

ohne dabei an den AuBenzonen der Beschickung mit der 

Temperatur ganz wesentlich hoher zu gehen, mit der Absicht, 

die Warme durch die sich standig bildenden isolierenden 

Kokszonen zu treiben. Diese Zustande werden durch eine 

Betrachtung der im Koksofen eintretenden Temperaturver- 

haltnisse deutlich belegt, wo an den Kammerseiten eine 

Temperatur von mehr ais 900° herrscht, wahrend sie in der 

Ofenmitte nach vieien Stunden 100 0 kaum iibersteigt. In dem 

von Parr angegebenen Verfahren hat man die bei den exo- 

thermischen Reaktionen freiwerdende Warme mit heran- 

gezogen, um eine gleichmaBige Temperaturverteilung zu er

zielen, und zwar kónnen diese exothermischen Reaktionen auf 

die Sauerstoffverbindungen der Kohle zuruckgefuhrt werden, 

bei denen verhaltnismaBig groBe Warmemengen frei werden,

So daB auch die Sauerstoffverbindungen nicht ais nur nach- 

teilig fur die Verkokung anzusehen sind.

Bei der Betrachtung eines unter solchen Umstanden er- 

zeugten Koksstuckes kann man eine abgegrenzte AuBenzone 

erkennen, die von der Warmezufuhrung durch die Retorten- 

wand herruhrt, wahrend der weitere Koksabschnitt, der dem 

auBern WarmeeinfluB mehr entzogen ist, seine Bildung zum 
gróBten Teil den oben erwahnten autogenen Reaktionen ver- 

dankt, welche die Warme schnell bis zur Mitte der Beschickung 

ubertragen. Selbstverstandlich muB diese Reaktionswarme 

durch Warmezufuhr von auBen erganzt werden, damit die 

Reaktionen in Gang gehalten und fur ihre Fortpfanzung ge- 

sorgt wird, so daB die Beschickung in der Mitte, wo die 

Reaktionen aufhoren, wieder eine hóhere Temperatur erreicht, 

was sich an dem ganz gleichmaBigen Gefugebau der Koks- 

stucke erkennen laBt. Solcher Koks wurde nach dem Parr- 

Layng-Verfah ren sowohl aus sauerstoffreicher Kohle, die ais 

nichtbackend gilt, ais auch aus guter Kokskohle hergestellt, 

wobei Gefugebau, Stuckfestigkeit und sonstige physikalische 

Eigenschaften keine wesentlichen Unterschiede aufwiesen. Von 

der Beschreitung dieser Wege erwartet Parr fiir die Tief- 

temperaturverkokung eine groBe wirtschaftliche ZukunfŁ 

Daruber hinaus steht er auf dem Standpunkt, daB die 

gegenwartigen Begriffe der Verkokungstheorien durch diese 

Forschungsergebnisse iiberholt sind und einer Neugestaltung 

bediirfen, da es nach seinen Versuchsergebnissen móglich ist, 

Kohlen nicht nur mit niedrigem, sondern auch mit hohem 

Sauerstoffgehalt in festen Koks uberzufiihren. Wenn man
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erst die Bedingungen, unter denen dies móglich ist, richtig 

erkannt hat und ihre Herbeifiihrung und Beeinflussung voll- 

standig beherrscht, besteht die Orenze zwischen backenden, 

und nichtbackenden Kohlen nicht mehr. In erster Linie wird 

die Tieftemperaturverkokung berufen sein, diese Aufgaben zu 

Iósen. Die wichtigste davon ist wahrscheinlich die Ausnutzung 

exothermischer Eigenschaften bestimmter Verbindungen, damit 
gegeniiber dergeringen Warmeleitfahigkeit durch die autogenen 

chemischen Reaktionen eine schnelle Warmedurchdringung 
der ganzen Kohlenbeschickung erzielt wird.

Den in jeder Beziehung bemerkenswerten Ausfiihrungen 

Parrs mangelt jedoch insofern die erwiinschte Vollstandigkeit, 

ais er es unterlassen hat, sowohl die von ihm angewandten 

Lósungsmittel anzugeben, welche die Kohle in der oben 

beschriebenen mechanischen Weise, ohne Zersetzung der 
Bestandteile, in zwei Stoffe zerlegen, ais auch nahere Angaben 

zu machen uber die technische Ausgestaltung seines in 

chemischer Hinsicht beschriebenen Schwe!verfahrens zur Er- 

zielung eines stuckigen Koks aus sauerstoffreicher, nicht-
backender Kohle. Th a u.

W I R  T S  C H A  F T L I C H  E S.
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4. Juli 30.6.- 6.7. 15718 39069 3. Juli 33828 38030
11. „ 21511 + 34,31 7.7.-13.7. 20279 + 29,02 50128 + 28,31 10. „ 48644 + 43,80 49660 + 30,58
16. „ 28892 + 78,57 28955 , 14.7.-20.7. 25992 + 28,17 67990 + 35,63 17. „ 57478 + 18,16 62400 + 25,65
23. „ 39336 + 36,15 40719 + 40,63 21.7.-27.7. 38091 + 46,55 107182 + 57,64 24. „ 79442 + 38,21 89189 + 42,93
30. „ 71476 + 81,70 80003 + 96,48 28.7.- 3.8. 78018 + 104.S2 240597 + 124,47 

+ 182,44
31. „ 183510 + 131,00 210847 + 136,40

6. Aug. 149531 + 109,20 148039 + 85,04 4.8.-10.8. 176789 + 126,60 679547 7. Aug. 483461 + 163,45 615161 + 191,76
13. „ 436935 + 192,20 411418 + 177,91 11.8.-17.8. 439919 + 148,84 903147 + 32,90 14. „ 663880 + 37,32 842100 + 36,89
20. „ 753733 + 72,50 793950 + 92,98 

+ 54,37
18.8.-24.8. 722427 + 64,22 1372842 + 52,01 21. „ 1246598 + 87,77 1500980 + 78,24

27. „ 1183434 + 57,01 1225 644 25.8.-31.8. 1188267 + 64,48 2230762 + 62,49 28. „ 1695109 + 33,09 2281700 + 52,01
3.Sept. 1854261 + 55,92 2058146 + 67,92 1.9.- 7.9. 2208379 + 85,85 5862221 + 162,79 4.Sept. 2981532 + 75,89 4221310 + 85,01

10. „ 5051046 + 173,73 6154707 + 199,04 8.9.-14.9. 7704706 +248,89 18943 814 +323,15 11.Sept. 11513231 +286,15
17. „ . 16 690807 + 171,19 < ■ • • •

Deutschlands AuBenhandel in Kohle im 1. Halbjahr 1923.

Steinkohle Koks PreBsteinkohle Braunkohle PreBbraunkohle
Zeit Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1 Einfuhr Ausfuhr1

t t t ■t t t t t t t

Monatsdurchschnitt 1913 . 878 335 2 881 126 49388 534 285 2 204 191 884 582 223 5 029 10 080 71 761

„ 19212. 78 545 518 937 944 86 365 39 5 575 217 331 2 266 5 481 33 436

1922 . 1 049 866 421 835 24 064 75 682 3 270 3 289 167 971 1 185 2 546 34 874

1923
J a n u a r .............................. 1 870 127 90 626 27107 48 065 2 871 475 86 829 457 945 33 545

Februar.............................. 1 421 832 120 948 16 564 21 946 6 996 412 121 115 59 7 099 16 028
Marz . . . 3 397 658 34 237 71 954 14 956 13413 71 247 345 12 12 800 12 876
A p r i l ................................... 2 900 097 142 219 132 370 20 244 22 258 2115 239 997 94 3 240 32 403

M a i ................................... 2 495 649 92 735 95 699 17 940 23 678 3 740 83 031 139 1 784 22 059

J u n i ................................... 2 977179 75 315 116 887 11 445 9 267 3 648 75 672 24 935 23 540

1. Halbjahr......................... 15 062 542 556 080 460 5S1 . 134 596 78 483 10 461 853 989 785 26803 140 451

1 Die Lieferungen auf Orund des Friedensvertrages nach Frankreich, Belgien und Italien sind nicht einbegriffen, 
Lieferungen, welche die Interalllierte Kommisslon In Oppeln nach Polen, Deutsch-Osterreich, Ungarn, Danzig und 

* Fiir die Monate Mai bis Dezember 1921.

dagegen sind bis einschl. Mai 1922 die bedeutenden 
Meiuel angeordnet hat, in diesen Zahlen enthalten.

Deutschlands AuBenhandel in Kohle stand in der ersten 

Halfte des laufenden Jahres unter dem beherrschenden Ein- 
fiuB der Ruhrbesetzung. Die Einfuhr ging ungewóhnlich in 

die Hóhe, wahrend gleichzeitig die Ausfuhr ihren Riickgang 

in verscharftem ZeitmaBe fortsetzte. Der Bezug auslandischer 

Kohle betrug in der ersten Jahreshalfte 15,06 Mili. t oder 

monatlich 2,51 Mili. t, wahrend sich im Vorjahr nur ein Monats

durchschnitt von 1,05 Mili. t ergeben hatte. An Koks wurden 

im ganzen eingefuhrt 461 000 t oder im Monatsdurchschnitt 

77000 t (24000 t im Yorjahr). Der Bezug an PreBkohle betrug

bei 78000 t im ganzen ebenfalls ein Vielfaches der Einfuhr 

in der entsprechenden vorjahrigen Zeit. PreBbraunkohle zeigte 
bei 27000 t annahernd eine Verdopplung, dagegen war die 

Einfuhr von Braunkohle bei 854000 t geringer. Die Ausfuhr 

von Steinkohle, die sich im Monatsdurchschnitt von 1922 noch 
auf 422000 t belaufen hatte, sank auf 93 000, die von Koks 

von 76000 t auf 220001, PreBsteinkohle von 33001 auf 17001, 

von PreBbraunkohle von 35000 t auf 23000 t. Uber die 

Gliederung des AuBenhandels nach Landem unterrichtet fiir 

die Berichtszeit die folgende Zusammenstellung.
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Deu t sch l  ands  Au f i e n h an de l  in Koh l e  nach Landern  
im J u n i  1923.

Juni

1922 1923 
t t

Jan.-Juni

1922 1923 
t t

S t e i n k oh l e :  
Saargebiet . . . .  
Tschechoslowakei . 
Poln.-Oberschlesien 
GroBbritannien . . 
Ostpolen . . . .  
ubrige Lander . .

E i n f u h r :

106 263 ' 20 
10 663 100745 

1178164 
638 207 1 656587

34 666 4 i 663

410 346 
78 448

1 526 582

86840

103624 
497273 

6549641 
7756 627

155377

zus.
B raunkoh l e :  

Tschechoslowakei . 
iibrige Lander . .

789 799

247 171
2

2977179

73740
1932

2 102 216

1 187 459 
194

! 15062542

851744 
2 245

zus.
K o k s : 

Poln.-Oberschlesien 
Saargebiet . . . .  
GroBbritannien . . 
ubrige Lander . .

247 173

2 822 
31 010 

624

75672

18399

75844
22644

1 187 654

10459 
38 308 
2 801

853989

131650 
906 

261179 
66 846

ZUS.
Pre f i s t e i nkoh l e :  

Saargebiet . . . .  
Poln.-Oberschlesien 
Tschechoslowakei . 
ubrige Lander . .

34 456 

276 

50

116887

6275
2637

355

51 568

322

329
1

460581

1946
51484
16823
8230

ZUS.
P reBbr aunkoh l e :  

Tschechoslowakei . 
ubrige Lander . .

326

360

2

9267

935

-

652

15 972 
15

78483

26803

ZUS. 362 935 15 987) 26803

St e i nkoh l e :  
Niederlande . . . 
Saargebiet . 
Ósterreich . . . .  
Tschechoslowakei .
D a n z ig ....................
Schweiz....................
Ostpolen . . . .  
ubrige Lander . .

Au s f uh r :

89 026 63052 
13518

172 720 1848 
25 478 3287 

512 
4644

96 977
131 04S 1972

520 157 
113 892 

1 268 60S 
340 026 
121 223 

6 169 
1 021 663 

851 882

448375
9529

20165
34382

578
28804

14247

zus.
Br aunkoh l e :  

Saargebiet . . . .  
Tschechoslowakei . 
Ósterreich . . . .  
Niederlande . . . 
ubrige Lander . .

528 767

520
30

422

2553

75315

24

4 243 620

756 
1 471 

979 
4 491 
1 473

556080

0,1

325
460

zus.
Koks :

Schweiz....................
Poln.-Oberschlesien 
Niederlande . . . 
Ostpolen . . . .  
Saargebiet . . . .  
Ósterreich . . . .  
Tschechoslowakei . 
ubrige Lander . .

3 525

6917 
8192 

10 844 
32 6S7 
5 973 

22 969

24

6307
592

2798

294 
1 124 
330

9 170

44 101

51 969 
88 803 
69 978 

151 504 
51 138 

100 831

785

53393
8790

25928

14784
18953
11842

906

zus.
Pref i s t e i nkoh l e :  

Ostpolen . . . .  
Ósterreich . . . .  
ubrige Lander . .

87 582

1 891 
1 525 
1 610

11445

"  83 
3565

558 324

11 662 
15 299 
8 842

134596

103
10358

zus. 5 026 j 3648 35 803 10461

Juni

1923 1 1922 
t | ł

Jan.-Juni

1923 1 1922 
t 1 t

P r eBb r a u n k oh l e :
Saargebiet . . . . 7 857 35 147 4180
Niederlande . . . 11 599 3595 62 945 16855
Osterreich . . . . 1520 1 S52 7205
Schweiz.................... 14 570 15785 66 864 102620
D a n z ig .................... 1815 2 948 6715
iibrige Lander . . 4 643 825 6 200 2876

zus. 38 669 23540 175 956 140451

Die Ejnfuhr von Steinkohle stammte ganz iiberwiegend 

aus GroBbritannien und Polnisch-Oberschlesien, ersteres lieferte

51,50 %, letzteres 43,48 °/0 der Gesamtmenge. Die Tschecho

slowakei war mit 3,30%, das Saargebiet mit 0,69%  beteiligt. 

Auch die Kokseinfuhr stammte iiberwiegend (56,71 %) aus 

GroBbritannien, wahrend Polnisch-Oberschlesien 28,58% bei- 

trug. Die Steinkohlenausfuhr wurde zum gróBten Teil von 

Holland aufgenommen (448000 t oder 80,63%). Die Beziige 

der iibrigen Lander treten demgegenuber stark zuriick. Die 

Koksausfuhr war vornehmlich nach der Schweiz gerichtet, 

dereń Anteil sich bei 53000 t auf 39,67% belief. 26 0001 

oder 19,26% gingen nach den Niederlanden, 19000 t oder 

14,08% nach Ósterreich und 15 000 t oder 10,98% nach dem 

Saargebiet. Auch die Lieferung von PreBbraunkohle ging vor- 

zugsweise nach der Schweiz, die davon 102000 t oder 73,06% 
aufnahm.

Brennstoffyerkaufspreise des Rheinisch-Westfalischen Kohlen- 
Syndikałs. Die in Nr. 33 d. Z., S. 802 veróffentlichten Brennstoff- 

verkaufspreise des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikats 

erhóhen sich ab 3. Sept. um rd. 290,75 % und ab 10. Sept. 
um rd. 625 %.

Berliner Prelsnotierungen fGr Metalle (in M fiir 1 kg).

7. Sept. 14. Sept.

E l ek t r o l y t kup f e r  (wirebars), 
prompt, cif. Hamburg,-Bremen
oder R o t t e r d a m .................... .

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 % 15 000000 28 000 000
Originalhutten w e i c h b 1 e i . . 6 250 000 12 000 000
O rig ina lhu ttenrohzink , Preis

im freien Verkehr . . . . 7 500 000 15 000 000
Or iginalhut tenrohzink,  Preis

des Zinkhuttenverbandes . .
Remelted-Plattenzi nk  von han-

delsublicher Beschaffenheit 6 000 000 11 000 000
Originalhutten a l u m i n i u m

98/99% ,in  Blocken, Walz-oder 
D rahtbarren .................... ....  .
dgl. in Walz- oder Drahtbarren
99% .............................................

Banka-, Straits-, Austral z i n n , in
Verkauferwahl......................... 54 000 000 88 000 000

Hut t enz i nn ,  mindestens 99 % 50 000 000 84 500 000
Re i nn i cke l  98/99% . . . . 30 000 000 50 000 000
Ant imon-Regul us  . . . . 6 500 000 10 500 000
S i 1 b e r in Barren, etwa 900 fein 1 050 000 000 1 775 000 000

Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnlsse.

Der Markt fiir Teererzeugn i sse  war ruhig und geschafts- 

los, Pech lag an der Ostkuste wiederum schwacher. Fest lag 

der Markt nur in kristallisierter Karbolsaure, jedoch blieben 

die Preise unverandert.
Obwohl ruhig, lag der Markt in s c h w e f e l s a u r e m  

Am m o n i a k  ziemlich fest. Das Ausfuhrgeschaft war weiter 

lebhaft.
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In der Woche endigend am 

7. September 14. September

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

s

1/4

s

1/4
„ „ Suden „ 1/4 1/4

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

krist. 40 % „ 1/1 v2 1/2
Solventnaphtha, Norden „ 1/4 1/4

„ Siiden „ 1/5 1/5
Rohnaphtha, Norden „ 19 19
Kreosot....................  „ 19 1 9
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 140 135

„ fas. Westkiiste , 132/6-135 132/6—135
T e e r .........................„ 85 85

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K o h 1 e n m a r k t.

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche endigend am

, 7. September 14. September

Beste Kesselkohle:

s
1 1. ( (fob.)

s
1 1.1 (fob.)

Blyth .............................. 24 24-24/6
T y n e .............................. 24-25 24-25

zweite Sorte :
Blyth .............................. 21/6-22/6 22/6-23
T y n e .............................. 21/6-22/6 22/6-23

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

B ly t h .............................. 16-16/6 16/6
T y n e .............................. 13-14 13/6-14

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

D u rh a m ......................... 23-24 23-24

Northumberland . . . 20-21 21-22

K okskoh le ......................... 21-24 22-24

Hausbrandkohle . . . . 27/6 27/6

GieBereikoks.................... 48-50 40-45

Hochofenkoks.................... 48-50 40-45
bester Gaskoks . . . . 37-40 38-40

Wenn auch infolge Beilegung des amerikanischen Berg- 

arbeiterausstandes und Entspannung der italienischen Lage 

zunachst die Nachfrage fur kiinftige Lieferungen zuriickging, 

darf der Kohlenmarkt vergangener Woche doch ais sehr gut 

angesprochen werden. Nachfragen fiir spatere Lieferungen 

erstrecken sich auf samtliche Sorten und scheinen, obwohl 

nicht so umfangreich, ein gutes Geschaft bis zum Jahresende 

zu versprechen. Fiir den laufenden Monat sind nur noch 

geringe Brennstoffmengen vorhanden, die sich in Handen von 

Zwischenhandlern befinden und fiir die infolgedessen mit 

Leichtigkeit letzte Preise behauptet werden konnen. Am leb-

P  A T E N T

Deutsche Patente.

1 a (21). 375608, vom 7. Mai 1922. Masch i nen f ab r i k  

Esch & S t e i n  in D u i s b u r g  - H o c h f e l d .  Misch- und 

Sorłiertrommel.

haftesten war Gas- und Kokskohle gefragt, so daB die Durham- 

Gruben reichlich Auftrage hereinbekamen. Die Kesselkohlen- 

nachfrage erhóhte sich ebenfalls ganz bedeutend, und der 

groBe Auftrag der schwedischen Eisenbalm konnte fiir diesen 
Bezirk gesichert werden. Der Koksmarkt war im groBen und 

ganzen ziemlich schwach, wenngleich sich Gaskoks belebte 
und im Laufe der Woche am festesten blieb. GieBerei- und 

Hochofensorten fanden kaum Inlandabsatz, und hinzu kam, daB 

auch das Ausfuhrgeschaft teilweise noch ausfiel.

2. Frachtenmarkt .

Die Lage auf dem Frachtenmarkt hat sich bedeutend 

gebessert, die Geschaftstatigkeit war umfangreicher, die Fracht

satze blieben allenthalben fest. Fiir Italien erfuhr der Markt 

sowohl vom Tyne ais auch von Cardiff eine gewaltige Steige- 

rung der Schiffsraumnachfrage. Die Frachtsatze zogen nach 

dieser Richtung hin an und erhohten sich von Newcastle aus 

um etwa 1 s und um mehr von Cardiff aus. Die Nord- 

Ostkiiste war fiir das nahe Festland flott beschaftigt und 

konnte seine Preise festigen, ohne allerdings eine Erhóhung 
zu erzielen. Siidamerika lag schwach, der schottische Markt 

war ziemlich normal mit gutem Geschaft fur Hamburg und 

norddeutsche Hafen.

Es wurden angelegt fur:
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1914: S s s S 5 s s

Juli . . . 7/2'/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5>/4 4/71/2
1922:

Januar. . 12/2 6/63/4 13/51/4 6/51/2 6/61/4
Februar . 13/Va 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9
Marz . . 13/9Vj 6/63/4 16/4 15/23/* 6/11/4 6 / 6 8/9

April . . 
Mai . .

13/3'A 5/81/4 16 I6/51/2 5/21/2 5/23/4

l l / l l l/4 5/7‘/4 15/53/4 14/1 »/4 5/3 5/21/2 7/71/2

Juni . . 
Juli . .

t0/6V= 5/4 V* 13/8 13/103/4 5/3i/, 5/5 6/9
10/61/2 5/41/2 12/5 15/3 5/4 5/61/2 7/3

August . 11/11 5/8 14 15/101/2 5/63/4 5/111/2 6/9
September 11/53/* 5/ll>/4 14 16/4 5/61/2 5/93/4 7/41/2
Oktober . 11/11‘A 6/43 lt 14/4 15/61/2 5/43/, 5/81/2 8/3
November 11/7 6/5 13/43/4 13/81/2 5/3 5/8 .

Dezember 10/51/2 5/7‘/4 12/71/2 11/91/2 5/11/4 4/11

1923:

Januar. . 10/11% 5/6 12/3 12/43/4 4/91/4 4 / 8 1 / 4

Februar . 10/93/4 5/31/* 1 2 / 2 1 / 2 14/9 5/31/4 5/53/4 •
Marz . . 12/2Va 7/53/4 14 17/11/2 6/6 !/2 7/3/4 8/33/4

April . ■ 
Mai . .

10/10 6/3 13/71/2 5/101/* 5/81/4 8 / 1 / 2

11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8 .

Juni . . 10/4% 5/4>/4 10/9 13/7 4/111/2 5 / 1 / 4 5/9

Juli . . . 9/9V4 5/9 10/11 15/3/4 5/51/4 5/5i/2 6 /11/2
August . 
Woche end.

8/11 >/4 5 IO/41/2 1 4 / 8 1 / 2 5/3 5/2 -

am7.Sept. 8 / 9 7 2 5/61/4 9/8'/4 . 5/3 5/51/4

„14. „ 912'/z 4 / 1 1 3 / 4 1 4 / 5 1 / 4 5/6 ' 5/91/2

E  R  I  C  H  T.

In einer Siebtrommel sind achsgleich eine oder mehrere 
ungelochte Trommeln so eingebaut, daB sie das ihnen zuge- 
fuhrte Siebgut móglichst in seiner unveranderten kórnigen 
Beschaffenheit und Zusammensetzung allen Teilen (Feldern)
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der Siebtrommd *ufiihren. Bei Verwendung einer einzigen 
ungdochten Trommel kann diese zur Erzidung der angestrebten 
W irkung mit schraubenformig angeordneten Manteloffnungen 
Ycrsehen sein.

5*f3 ). 377020, vom S. September 1922. M c C o r m i c k  
O r U l i n g  T o o l  C o m p a n y  i n D e t r o i t  (V.St. A.). Unter-

Die Sdm ddbtd ten  des Werkzeuges greifen in Ausspa- 
rangen des W cikteisglc&tpers ein und nihen mit schragen 
Hachen auf einem ta Aagen von unier Federwirkung stehenden, 
parallel rur Aebse des Wericzeuges in dessen Kórper ver- 
schicbba! angeordneten Staagen gelagetten Boizen auf. Die 
Bscken sind ierner ara obern Ende ihres in den Werkzeug- 
tótpcr cingreifendea Tdles abgeschragi und stuizen sich mit 
ie r  sebragen FHdbe so gegen entsprechend abgeschnigte 
H iehea esr.es Wertrengkórper befestigten Klotzes, dat? 
dieser sie in der Sprdz-IArbeits-jLAge ba łt Die Aussparungen 
•des Werkreagkoipers sind so bemessen, dag zwischen ihnen 
and den SeimeSiaśkkeii Zwischenraame veibieiben, die sich 
beim Boferea slfcjShJidł mit Bohrmehl fallen, durch dessen 
Droek die Backes gcsdslossen, d. h. aus der Arbeitsstellung 
gedrBcki kmssŁbo.

5 b p ) .  376773, vom 27. janaar 1921. R o b e r t  B i n n i e

i - B o  l i  v s  r (V,SŁA.V St/yfiesde Ifakm & siiiw .

Die den MeiSel tragende Bohrstange der Maschine wird 
durch ein arnsaaTeadtes Oetriebe gedreJTt und gleichzeitig von 
dcm Oeiriebe m b Hifte ernes Kasbeltriebes und eines doppelten 
BeŚtetpaSats hia- »nd  nerbewtgt. Die Stange ist in dera ihr 
dis Dkbbe-wegfiTig <ertesier«en Zahn- ©der Schneckenrad des 
armifiateaden Oerrieibes aehsreeht verschiebbar, wobei die 
Bobnmg des Rades sowie der Oaerschniti der Bohrstange, 
sowelt iie  bei Jteer adbsreeh&e® Bewegaijg In das Rad eintritt, 
uwand sind, A a t d e n  osnm fcn  Teil ist die Siange von 
ei;*er bJatee amgebsa, die ir.ner. dera Q*«ratómiti derStsage 
••and amf-en der Bohnsąg; des Races angepafit ist.

S b f ł k  3 m » |  w m  3. j M m  C o w lis h a w , W a lk e r
&  C o m  r ; r • (u&JD) L id , i n L o n d o n .  StJmg'ćn- ćussr 
szhrammGSńtenr nut Siikwrn.hkttnf, PjSotMt vom 10,Jw» 1921 

bsanspracitó,
At. dem die Sebramsia-nge oder -iette trageadea Sdm-enk* 

kopi -der Mastbise 5st aeeSśa ton Ansatz vorgesehen, der m it 
erner an i ihm  b*5«s~jgjcn gttólseas IgsgpkSe eine Ringna! 
budet, In diese greft ein -sacb 5jkkm genebteter Fianseh des 
Oehsnsss sem, -Młetóbss des ©erraebe der Maschine amschliefit 
!>n.' fiiit dem Sc: aseriktopi actgessetzt Ist

3 łr (K ) . 3S552S2, wan 20. Febrsat 1921. Kari H a t ł -  
s ; . i g  Sn 'W ie k e d e - A s s e ln  (W«kL>. S&t&ttBti&c lb ,^  
-s.iiwł)v/rTi.~hzuric ma Zahtsiaa^Rrrisptr^- j& r Gtss&nbtik?- 
tiismnur:.

Mit 4sia des SirfctlaeBtSKSS eroeaa ł B.
lim atsashefndet; 'Oebirge (.Arheóssî >f.5 m beressigeT>de® Q3«fr- 
«Jook dienendrfr SchHaen. xjn dera der Bbhtłktir.—er berescig; 
w i ,  siad yw«i m h einem Langeage ł-eâ eheas Bcifaen ver- 
bandsr.. ede: 'dieser ftólrer; emeSdjriaismłeder, Diese 
-Ist emen; Sagel usrogeban, der »tit eawaB dardh die Ar.gen 
•der Sbiwm -des SehlstteBS .gjsśsafcsea Sallrea stoŁ Aaf dem 
Sdhllttem sind die B%ei unit iteem Sraisn Ende g'tfćh:i- and 
wischea der. fiiigete iisi atu? dem diese irageadea Sbtoec 
eiae SperrMlmfce ange.-irdaet. afe in eine ZórnstKage des den 
Sehiiben irageadea Gilufe&ctres bir^jreitt

3 c  :4). S75S7B, . I^eyemr^-.r ' - :5. W H ibe lm  B re il
Sm E s s * ^ ' S » e d « » e 3:. V/ritSavK ~zum. Jaubringer. vm  
jrufihsWK hmur dir SćimźiaausiwuńuT^riK in ucssck Sctiaźtium..

Die ©esteariisite (.BaasibSet, aus denen ber Setoa har- 
gestell: wird, s-ilien in Trrcinieir, Znsinnd gemischt und anaer 
nbbar?: Drndk idarśh 'tWhraagsa -der SdteehtimstdeiduTiger. in 
die 7itósdhe.Ti biessn und dem rinsiehendsn ©ebirge s>or-- 
b.imdensn tiahbfiuine biTgsiunn werben, iłs s  ans bem Cie- 
birge ir; die SibHtónrne ber HiilsKifte iresende W «®erbew itta 
daran: dns Jtbbmdan edar S n B e  su  emer nesasn Hftaa®.

ST iiT ltt,-wimS.uHdaber r-CSS. S 'e T 'h a r ,:5 rd r:eb  

b; .Vi i:p re  ’ ia Se-t rber, -fCŁ-S:'*. X;w riźiaun£ sum śiltgi-

tatigen Offnen and SchlleJSen von Wettertiiren m ittels Drńck- 
schienen.

Die Druckschienen der Vorrichtung, von denen die auf 
der einen Turseite liegende unmittelbar und die andere durch 
ein Gestange gelenkig mit der Tiir yerbunden ist, sind in 
der Fahrrichtung der Forderzuge verschiebbar gelagert. Die 
Schienen kónnen aus zwei gelenkig miteinander verbundenen 
Teilen bestehen, von denen der eine parallel zum Gleis an- 
geordnet ist und durch die Fórderwagen parallel zu sich seit- 
!ich yerschoben, d. h. aus der Fahrbahn gedruckt wird.

10a(l). 3757S3, vom 9 .September 1921. Lou i s  Gu mz  

i n N i e d e r d o l l e n d o r f  b. K S n i g s w i n t e r  (Rhein). Ver- 

Jahrcn and E inruhżnng zum  Vonrarmen der Vcrbrennvngsluft 

h ti Kam m crojai m it stehenden Enignsunarsrdumen and wagę- 

mchter, Fescnngen.

Die Verbrennungsluft soli durch die im obem Teil der Ófen 
zwischen den wagerechten Feuerzugen angeordneten Kanale 
geleitet werden. Diese sind bei der geschutzten Ein- 
richtung so zwischen den Feuerzugen eingebaui, dafi die die 
Entgasungsraume des Otens umspulenden Feuergase Warme 
an sie abgeben.

lO a (3). ' 3757S4, vom 15. Juli 1921. Heinrich Bohnen- 
kamp in Mengede b. Dortmund (Westf.). Anlage zam 

stafenwdscn ErJgascn ron Brm nstąffoz, bisonders ran Stern- 
kohle, i.n ninicrdza-dcr gtsdhnttrien Ofen,

Mehrere in sich geschlossene Ofenbatterien mit stehenden 
Ofenkammern sind bei der Anlage ubereinander angeordnet, 
wobei tur alle Groppen eine gemeinsame Beheizung vorge- 
sehen ist Die Kanraiera jeder Gruppe haben besondere 
Abziige usw., so dafi der Koks fur sich abgezogen und weiter 
verarbeitet werden kann. Die Hohe der einzelnen Batterien 
kann so bemessen sein, daB jede begehbar ist Femer 
kónnen die Kammern der versdiiedenen'Gnippen acbsrecht 
ubereinander angeordnet und zwischen ihnen rersleii- und 
verschiebbare Kammern vorgeseben sein, durch die sich die 
Kokskuchen der Kammern jeder Baiierie in die Kammern der 
iiefer iiegenden Batierie befordou lassen, ohne daS die 
Knchen zerfallen. Der bewegiiche Bodsn jeder Ofenkammer 
kann anfierden-i dardt bewegłidje Bocie abgesiStzt sein, die 
seine leichte BeseJngnng ermogbcben. Die Beheizsng der 
Anlage kann man in der Weise dnrchffihren, daS die Heiz- 
storte (-gase) in den Heizwanden der nntersten Ofenbatterie 
verbrannt und die Verbrennangsgase von anten nach oben 
durch die Heizwande der fibrsgen Gruppen geleitet sowie 
aas den Heizwanden der obersten Batterie in die Winne- 
rbckgewinnangsanlage abgeffihrt werden. Den Heizwanden 
der bober liegenden Grappea SSt sich dabei Zasztznranne 
zufahren,

2i?a (li), 376405, vom 26. Oktober 1920. Richard 
Peters en in O l: i a b. Danzig. Stź.MKgahnk.71.

Die Babn bal: mebrere mit dem Fahrzeng verbandene 
Seile, von denen was ais Zagsesl dient, wahrend die nbrigea 
beim Brocb des ingseiies das Fahrzeag anbalten. Za diesea 
2weck bonnea die Umbehriichdben ̂ ronen), iiber welcbe die 
Seile getSbn sind, mit einer Srems>orrichtnng‘ rerseben sein. 
Das vom Fabrzeug arrmrtteibar oder aber FiihrangsroTien zer 
Anti-iebsrr:.aschi'ae'gefuhrie Zagseil kann nach einer oder nacb 
beiden Richtangen einen Zng ani das Fabrzeag iibsrtragen 
oder gleichreitig das fibr?eag and ein O egengewicbt bewegen.

Si a (■-'’l  3J3SJĄ vom 36. April 3<!22. Gesel iscbaft lar 
FordeTanlagen Ernst Heckel m.b.H. in Saarbrucken. 
SdhBtdtjfórdfiriiKg- f iir  Sirrgm rhr,

Bei der Fordemng sina an Sidle vm  Fftrderkbrben o. dgl 
in Fiibmngen gleitenae Se3hsĄptSter %’cm'endet, >die sich an 
der ̂ Schsćhisobie in -ubiięber Weise selbstSlrig fiiiien and 5b»- 
rage, d, b, an der Hangehank, b; n-M-sebiebbare FiiHrSrop:f 
oder Sebnrren enbea-en. Die OreSer kónnen bhertage anch 
so ahgelenkł werden, dafi >;>e sich in ieastebende SchaS- 
rirmpte oder Scbarren entleeren.

37bOS7, vom 37, April 1-530. Dr, Ludwig 
Heintlbh © ieb’1 in G ifdesberg. T-erfahmtsurVarberćitKt£ 
jm i sur Verhi2ttuKg sinłlhaitiger tPriutnłar unii Mischarzc.
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Die zu verhiittenden zinkhaltigen Stoffe sollen gesintert, 
zu einem groben Pulver zerkleinert und durch Brikettieren 
oder leichtes Sintern, bei dem man Erze, Zuschlage oder 
Chloride zusetzen kann, in poróse, nicht staubende Stiicke 
verwandelt werden. Diese Stiicke gelangen alsdann im Hoch- 
ofen zur Verhuttung.

81e(25). 376399, vom 29. September 1918. He i nr i ch  

K o p p e r s  in Essen .  Kokslosch- und-verladevorrichtung.

Die Vorrichtung hat einen Kabelkran, der die Stapelrampe 
der Kokerei, die vor dieser Rampę liegende Fahrbahn fiir die

zur Aufnahme des aus den Ofenkammern gedriickten Koks 
dienenden, mit einem schragen Boden versehenen Wagen, die 
Eisenbahnverladegleise sowie den Kokslagerplatz bestreicht. 
lnfolgedessen kónnen mit Hilfe des Kranes die Kokswagen 
an jede Stelle des Lagerplatzes gebracht werden; ferner laBt 
sich der Koks von dem Lagerplatz sowie von der Stapel
rampe in die Eisenbahnwagen oder Fulltrichter iiberfuhren. 
Bei Verwendung eines auf einem verlegbaren Gleis stehenden 
Lóffelbaggers zum Verladen des Koks vom Lagerplatz in 
Eisenbahnwagen o. dgl. wird das Gleis fiir den Bagger parallel 
zum Tragseil des Kabelkranes verlegt.

Z E I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Erklarung der Ab kurzu ngen ist in N r. 1 verdffcntlicht. * bedeutet Text- oder Tafelab bildungen.)

Mineralogie und Geologie.

M i g r a t i o n  und  Sa l s en .  Von Noth. Z.Ver.Bohrtechn. 
Bd. 31. 1.9.23. S. 130/4. Die vier Abschnitte der Erdói- 
wanderung. Salzwasser und Ól. Steighóhe der Salsen. Ein- 
teilung der sekundaren Óllagerstatten.

S un  e n e r g y  t he  s o u r c e  of  oi l .  Von Hautpick. 
(SchluB.) Min. J. Bd. 142. 25.8.23. S. 646/7. Die Energie der 
Sonne ais Quelle fur die Bildung unserer Brennstoffe. Zu- 
sammenfassung.

Koh l e ngeo l og i ede r ó s t e r r e i c h i s chenTe i l s t a a t en .  
Von Petrascheck. (Forts.) Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.9.23.
S.361/6*. Das Kladnoer Revier. Das KralugeroderWotwowitzer 
Revier. (Forts. f.)

T r a i t s  g e n e r a u x  des  g i s e m e n t s  m i n i e r s  au 
Katanga. . .  Von Trefois. Rev. univ. min. met. Bd.66. 15.8.23. 
S. 237/46. Ubersicht iiber die wiehtigsten Lagerstatten: Gold, 
Zinn, Kupfer, Kohle, Diamanten, Monazit.

Bergwesen.

Ber i cht  i iber eine S t ud i enre i se  nach E n g l a n d -  
S c h o t t l a n d .  Von Czermak. Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.9.23. 
S. 366/71. Untersuchungen iiber die Wettbewerbsverhaltnisse 
zwischen englischer und tschechoslowakischer Kohle. Kurzer 
Uberblick uber die Einrichtung englischer Kohlengruben.

D e r  n i e d e r ó s t e r r e i c h i s c h e  B e r g b a u  in den  
J a h r e n  1921 und 1922. Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.9.23. S.371/2. 
Kurzer Bericht uber die technischen Neuerungen, die Bau- 
und Bohrtatigkeit.

T he  K i r k l a n d  Lak e  g o l d  a r ea ,  O n t a r i o .  Von 
Hopkins. Min. Metallurgy. Bd. 4. Aug. 1923. S. 392/4*. 
Geologie des Bezirks, Erzvorkommen, bergbauliche Ent
wicklung und Gewinnungsverfahren.

La m i s e  en v a l e u r  des  s u l f u r e s  a u r i f i e r e s  de 
nos  m i nes .  Von Felix. Ann. Roum. Bd. 6. Aug. 1923. 
S. 561/7. Die Ausbeutung des Goldgehaltes der rumanischen 
Schwefelerze erscheint unwirtschaftlich.

K e r n s t o B b o h r e n  u n d  i n d i r e k t e  S p u l u n g .  Von 
Strasser. Z. Ver. Bohrtechn. Bd.31. 1.9.23. S. 135/41*. Ver- 
gleich der Vor- und Nachteile der unmittelbaren und mittel- 
baren Spulung.

S c h a d e n  an  F ó r d e r s e i l e  n. Von Herbst. Kohle Erz.
27.8.23. Sp. 257/64*. (vgl. Gluckauf 1923, S. 261.) Schaden 
an Drahten. Beanspruchung der Drahte. Form der Briiche. 
(Forts. f.)

E c o n o m y  and ef f  i c i e n cy  in v e n t i l a t i o n .  Von 
Parker. (SchluB.) Coli. Guard. Bd. 126. 24.8.23. S. 465/6*. 
AuBergewóhnliche Luftwiderstande. Aufstellungsort der Ven- 
tilatoren. Ventilatorantrieb. Geschwindigkeitsreglung.

P l a n t  e c o n o m y  i n c r e a s e d  by coa l  wa she r .  
Von Hutchins. El. W id. Bd. 82. 18.8.23. S. 337/8*. Die Er
hóhung der Wirtschaftlichkeit von Betrieben durch Verwendung 
gewaschener Kohle.

Dampfkessel- und Maschinenwesen. 

G r o B w a s s e r r a u m  - u n d  A b h i t z e k e s s e l  in d e r  
n e u e r n  W a r m e t e c h n i k .  Von Schulte. (SchluB.) Warme. 
Bd.46. 31.8.23. S. 387/91*. Bedeutung der Strahlung fur die 
Warmeabgabe im Kessel. Erórterung der verschiedenen 
Kesselbauarten.

D ie L e i s t u n g s e r h óhu n g  der Damp f kesse l an l agen  
und ihre Auss i ch t en .  Von Loschge. (Forts.) Z. Bayer.

Rev.V. Bd.27. 31.8.23. S.121/3*. Hebung der Feuerleistung. 
Gewinnung der Kesselkórper fiir Hochleistungskessel. Stei- 
gerung der spezifischen Heizflachenbelastung. (SchluB f.)

Der Spe i seraumspei cher .  Von Kiesselbach. Warme. 
Bd.46. 31.8.23. S. 385/7. Eigenschaften des Kesselspeise- 
raumes. GleichmaBigkeit der Feuerung bei wechselndem 
Dampfbedarf. Bauweise und Eigenschaften des Speiseraum- 
speichers. Vergleich mit andern Bauarten und Betriebsweisen.

E n e r g i e w i r t s c h a f t .  Von Reischle. (Forts.) Z. Bayer. 
Rev.V. Bd.27. 31.8.23. S. 125/8. Tieftemperaturverkokung. 
Entwicklung der Gasindustrie. Kokereien. (Forts. f.)

S t ó r e n d e  F e r n w i r k u n g e n  von o r t f e s t e n  Kraft- 
masch i nen ,  i nsbesondere  Verb r ennungsmasch i n en .  
Von Geiger. Z .V .d . I. Bd. 67. 28.7.23. S. 736/9*. Die von 
den Kraftmaschinen ausgehenden Erschutterungen, die Gerate 
zu ihrer Untersuchung und die MaBnahmen zur Abhilfe.

D ie D i ese l masch i ne  der Gegenwar t .  Von Nagel. 
(SchluB.) Z. V. d. I. Bd. 67. 18.8.23. S.808/12*. Die Strahl- 
zerstaubung bei neuern Dieselmaschinen. MaBnahmen zur 
einwandfreien Verbrennung schwerentziindlicher Brennstoffe 
in der Dieselmaschine.

U n t e r s u c h u n g e n  an de r  D i e s e l m a s c h i n e .  IV. 
V e r g l e i c h s v e r s u c h e  iiber D r u c k l u f t z e r s t a u b u n g  
und k o m p r e s s o r l o s e  B e t r i e b s we i s e .  VonNeumann. 
Z. V. d. I. Bd. 67. 4.8 .23. S. 755/61*. Die Schwierigkeiten 
beim Ubergang von der Druckluft- zur reinen Druckeinspritzung. 
Kritische Untersuchung des Arbeitsvorgangs an kompressor- 
losen Maschinen auf Grund eigener Versuche.

Le i s t u n g se r h óhu n g  der Vi er t ak t-Di ese lmotoren .  
Von Riehtn. Z .V .d . I. Bd.67. 4.8.23. S .763/6*. Verschiedene 
Verfahren zur Leistungserhóhung bei Viertaktmotoren und 
ihre Ergebnisse.

D ie  G l i i h k o p f m a s c h i n e  de r  A l l g e m e i n e n  
El  ek t r i z i  ta ts-G es el 1 sch af  t. VonSass. Z.V .d.I. Bd.67.
25.8.23. S. 832/5*. Wirkungsweise und bauliche Einzelheiten 
der Maschine. Temperaturmessungen, aus denen hervorgeht, 
daB keine Vergasung des eingespritzten Brennstoffs vor der 
Verbrennung stattfinden kann.

E x p l o s i o n s  in a i r  c o r ap r es s o r s .  Von Vaughan. 
Coll.Guard. Bd.126. 24.8.23. S.467/9. UrsachenfurExplosionen 
bei Luftkompressoren. Die Gefahren aus undichten Maschinen- 
teilen bei nicht vo!lem Betrieb der Anlage.

D er h e u t i g e  S t a n d  des  K r e i s e l p u m p e n b a u e s .  
Von Haidebronk. Z. V. d. I. Bd.67. 18.8.23. S. 797/803*. Die 
Vorgange bei der Energieumsetzung und die hauptsachlichen 
Verlustquellen der Kreiselpumpen. Die Bauart der neuern 
Hoch- und Niederdruckpumpen. (SchluB f.)

D ie  E n t s t e h u n g  v o n  S c h l a m m  u n d  s e i n e  
F ó r d e r u n g  d u r c h  den  M a m m u t b a g g e r .  Von Steen. 
Z.V . d. I. Bd.67. 18.8.23. S. 804/7*. Die Verfahren zum 
Trennen von festen Stoffen und Fliissigkeiten. Arten von 
Mammutbaggern. Das Fordem von Karbidschlamm, Moor- 
schlamm und erdigen Schlammen. Mammutbagger der Vier- 
kesselbauart fur Spiilversatz-Schlamme.

Elektrotechnik.

65 000 KWa g e n e r a t o r  d e s i g n .  Von Pohl. El. W id- 
Bd. 82. 4. 8. 23. S 229/30*. Neuerungen im Bau eines 
Generators fur 65 000 KW.

P o w e r - f a c t o r  c o r r e c t i o n  w i t h  l o a d e d  syn.  
c h r o n o u s  mo t o r s .  Von Bates. E l.W id. Bd .82. 18.8.23.
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S. 323/5*. Untersuchungen iiber die Vorteile der Verwendung 
von Synchronmotoren ais Zusatzbelastung.

S i g n a ł  s y s t em s  for  p o w e r  s ł a t i o n s .  Von Gray 
und Samuels. El. Wid. Bd. 82. 4.8.23. S. 225/8*. Beispiele 
von Signalvorrichtungen in elektrischen Kraftanlagen.

Ams t eg  s t a t i on  in Swi t zer l and .  VonGeissel. El.Wid. 
Bd. 82. 11.8.23. S. 285/7*. Beschreibung der neuen Kraft- 
anlage am St. Gotthard.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

A u s  de r G e s c h i c h t e  de r  F i i r s t  S t o l b e r g -  
Hi i t t e .  Von Veit. GieB.Zg. Bd.20. 1.9.23. S. 365/70. Die 
geschichtliche Entwicklung des nahezu 500 Jahre alten, in 
Ilsenburg ani Harz gelegenen Werkes.

W a r m e w i r t s c h a f t  der M e t a i l h i i t t e n .  Von Rosin. 
Metali Erz. 22. 8, 23. S. 297/306. Besprechung allgemeiner 
Richtlinien fiir eine zweckmaBige Warmewirtschaft.

N o t e s  sur la s i t u a t i o n  et les d e r n i e r s  p r o g r e s  
des  d i v e r s e s  m e t a l l u r g i e s .  Von Fourment. (SchluB.) 
Rev. met. Bd.20. Aug. 1923. S.529/40. Fortschritte in der 
Verhuttung verschiedener Metalle in neuerer Zeit. Produktions- 
statistik.

I n c r ea s i ng  p r oduc t i o n  ef f i c i ency wi th  oxygen  
in m e t a l l u r g y .  Chem. Metali. Engg. Bd. 29. 13.8.23. 
S. 272/5. In der Metallurgie ist eine Produktionssteigerung 
durch vermehrte Verwendung von Sauerstoff vielfach moglich.

D e v e l o p m e n t s  in t he  p r o d u c t i o n  of  a r s e n i e  
at A n a c o n d a .  Von Barnard. Min. Metallurgy. Bd.4. Aug. 
1923. S. 385/91*. Beschreibung der Arsengewinnung in einer 
neuzeitlichen Arsenhutte.

B i l anz  e i nes E l ek t r os t ah l o f ens  Bauar t  Róch l i ng- 
R o d e n h a u s e n .  Von v. Keil und Rohland. Stahl Eisen. 
Bd,43. 23.8.23. S. 1095/1102*. Versuchsanordnung zur Auf
stellung der Bilanz. Angaben iiber die Versuchsschnielzung. 
Aufstellung und Beurteilung der Stoff-, Warme- und elektrischen 
Bilanz. SchluBfolgerungen.

G e b l a s e  f u r  Gr oB-  u n d  K l e i n k o n v e r t e r .  Von 
Hermans. GieB.Zg. Bd.20. 1.9.23. S.371/3*. Vergleich der 
Verbrennung in Schachtofen und Eisenbadern. Anforderungen 
an die Geblase. Antrietf von Kleingeblasen.

I n f l u e n c e  des  t r a i t e m e n t s  t h e r m i q u e s  su r  la 
c a p a c i t e  des  c o r p s  c r e u x  en ac i er .  Von Portevin. 
Rev. Met. Bd, 20. Aug. 1923. S. 521/8*. Untersuchungen 
iiber den EinfluB der Hitzebehandlung von Stahl auf die Hohl-, 
raumbildung.

E l i m i n a t i n g  d e f e c t s  by p u t t i n g  t he  x-ray to 
w o r k  i n  e v e r y d a y  p r o d u c t i o n  of  me t a l s .  VonJohn. 
Chem.Metali.Engg. Bd.29. 13.8.23. S.280/3*. DieAnwendung 
der X-Strahlen bei der Prufung von Metallteilen.

A n i n t e r e s t i n g  l o w - t e m p e r a t u r e  p r o c e s s. 
Coll.Guard. Bd. 126. 24.8.23. S. 477*. Beschreibung des 
Piron-Ofens fur Tieftemperaturverkokung.

L e  ga z ogene  a f us i on  des cendres.  Von Servais. 
Rev. univ. min. met. Bd. 66. 15.8.23. S. 251/76. Mitteilungen 
iiber den Betrieb von Gaserzeugern, die mit flussiger Asche 
arbeiten.

Pu r i f y i ng  t r ans f o rmer  o ils . El.W id. Bd. 82. 18.8.23. 
S. 338/9. Die Reinigung von Transformatoren-Ólen durch 
Filterpressen und Zentrifugen. Versuchsergebnisse.

Ver f ahren  z um Ab f i i l l en ,  Lage r n  und  Umf i i l l en  
von Fl i i ss i gkei t en  unter  Lu f t absch l uB .  Teer. Bd, 21.
1.9.23. S. 158/9. Mitteilung des von Mauclere vorgeschlagenen 
Verfahrens.

D ie  S y s t e m e  KC1 - M gC I.-H ,,0  u n d  NaC I-M gC l2- 
H sO. Von Keitel, (SchluB.) Kali. Bd. 17. 1.9.23. S. 261/5*. 
Untersuchungsergebnisse uber das System NaCl-MgCl2-H20. 
Zusammenfassung.

W h a t  are t he  c h a n c e s  f o r  c h e a p  i n d u s t r i a l  
o x y g e n ?  Chem. Metali. Engg. Bd. 29. 13.8.23. S. 276/8. 
Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft kann ein wirklich 
billiger Sauerstoff fiir lndustriezwecke noch nicht hergestellt 
werden.

A l u m i n u m  h y d r o x i d e  s o l u t i o n .  Von Coxe. 
Chem. Metali. Engg. Bd. 29. 13.8.23. S. 279. Beschreibung 
einer neuen zur Wasserreinigung geeigneten Substanz.

L a r g e - s c a l e  p r o d u c t i o n  of  a c i d  p h o s p h a t e  at 
t he  D a v i s o n  C h e m i c a l  C o m p a n y ’ s p l a n t .  Von 
Wadsworth. Chem. Metali. Engg. Bd,29. 13.8.23. S.265/70*. 
Die Herstellung • von Phosphatsaure im groBen in einer 
neuzeitlichen Anlage.

U b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
M i n e r a l ó l a n a l y s e  und M i n e r a l ó l i n d u s t r i e  sowie 
O l s  ch i ef eru n te rs u ch u n g u n d  - v e r a r b e i t u n g  in 
den J ah ren  1920 und  1921. Von Singer. (Forts.) Petroleum. 
Bd. 19. 1.9.23. S .882/5. Ubersicht uber verschiedene physi- 
kalische und chemische Forschungsergebnisse. (Forts. f.)

Gesetzgebung und Verwaltung.

D ie  W e r k s w o h n u n g  im g e l t e n d e n  Rech t .  Von 
Mohr. Kali. Bd.17. 1.9.23. S.257/60. Begriff Werkswohnung, 
Bergmannsaltwohnung, Bergmannswohnstatte. Werkswohnung 
und Dienstvertrag. Werkswohnung, Mieterschutz- und Woh- 
nungsnotrecht.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  S c h m i e r m i t t e l v e r s o r g u n g  D e u t s c h l a n d s  
in i h r e r  g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  u n d  ż u 
ku n f t i g  e n G e s t a  11 u n g. Von Franke. Petroleum. Bd.19.
1.9.23. S. 875/82. Die wirtschaftlichen Besonderheiten der 
Schmiermittel. Der Charakter ais Nebenprodukt. Sorten- 
bildung. Handelsformen. Die geschichtliche Entwicklung der 
Schmiermittelversorgung. Erzeugung und Ausfuhr der fiir 
Deutschlands Versorgung in Betracht kommenden Lander. 
(Forts. f.)

D ie  zukun f t  ige G e s t  a l t u  n g d e r  S c h m i e r m i t t e l -  
v e r s o r g u n g  D e u ts c h I a n d s. _Von Franke. Stahl Eisen. 
Bd. 43. 23.8.23. S. 1102/5. Kurzer Uberblick iiber die Schmier- 
mittelversorgung Deutschlands vor, in und nach dem Kriege. 
Die kiinftigen Versorgungsaufgaben.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen. 

f| Z u r  I n g e n i e u r e r z i e h u ń g .  Von Strobl. Z. V. d. I. 
Bd. 67. 11.8.23. S. 785/8. Wichtigkeit der Praktikantenaus- 
bildung. Vorschlag einer Zentralisierung des Praktikanten- 
wesens. Das Beispiel Amerikas. Vorschlage zur Linderung 
der Notlage der Studenten.

P E R S  Ó N L I C H E S .
Zur vorubergehenden Beschaftigung sind iiberwiesen 

worden:

der bisher beurlaubte Bergassessor Dr. S t ah l  der Geolo

gischen Landesanstalt in Berlin,

der Bergassessor T r e i s von dem Steinkohlenbergwerk 

Gladbeck dem Gesamtbergamt in Obernkirchen.
Beurlaubt worden sind:

der Bergassessor W i r t h s  vom 1. August ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Leiter einer 

Berginspektion bei der Mansfeld Aktiengesellschaft fur Bergbau 
und Huttenbetrieb in Eisleben,

der Bergassessor Im  m e n d  or f  vom 1. September ab 

auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais 

Bergdirektor und Betriebsleiter der Braurikohlengrube 'Prinz 

von Hessen« der Stadt Darmstadt.

Die nachgesuchte Entiassung aus dem Staatsdienst ist 

erteilt worden:

dem Bergassessor W a l d e c k  zur Fortsetzung seiner 

Tatigkeit ais Bergwerksdirektor der Oehringen Bergbau-Aktien- 

gesellschaft, Hohenlohehiitte (O.-S.),

dem Bergassessor G e r k e  zwecks Ubertritts in die 

Fiłrstlich Plessische Bergverwaltung in Łazisk, Kreis PleB 

(O.-S.).

Der Bergrat G a b e 1 bei dem Oberbergamt in Dortmund 

ist in den Ruhestand versetzt worden.

Gestorben:

am 12. September in Berlin-Zehlendorf der Wirkliche Ge- 

heime Rat Oberberghauptmann a. D. Gustav von Ve l sen ,  im 

Alter von 75 Jahren.


