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(Mitteilung der Emschergenossenschaft.)
Ais sich die E m sc h e rg en o ssen sc h a f t  in den Jahren
Q 1 n o n  „ i . t ~ o  ... i .  —1 9 2 8 -1 9 2 9  entschloB, iiber die E rgebn isse  d e r  von 

lhr betriebenen A nlagen  zur  A usw asc h u n g  d e r  P heno le  
aus dem G a sw a sse r  der  Kokereien und  iiber die 
weitern A ussichten  d ieses sowie an d e re r  Verfahren  
ausfuhrlich  zu berichten , g ab  sie d am it  nicht n u r  einen 
Uberblick iiber den technischen  S tand  d e r  Dinge, 
sondern  w an d te  sich auch ausdriicklich an die Óffent- 
hchkeit, urn die F ach w e l t  zu r  M itarbe it  a u f  d iesem  
neuen und  nicht e infachen  G ebie te  anzuregen . H ie r  
liandelte es sich nam lich  auch um  d a s  G em einw ohl,  
und zw ar  insofern ,  ais  m it d ieser  A usw aschung  der  

henole der  Schutz u n se re r  F lu sse  und  Bachlaufe  vor 
den p h eno lha l t igen  A bw assern  erz ie l t  w erden  sollte. 
Tatsaćhlich s ind auch  eine ganze  Reihe von neuen 
u ed a n k e n  zur  bessern  A u sg es ta l tu n g  d e r  bekann ten  
y erfahren  o d e r  g anz  neue r  V erfahren  au fge tauch t,  die 
sich aber  n ich t an  die in e r s te r  Linie beteil ig ten  Kreise 
wandten, sonde rn  an das P a ten tam t.  D adurch  kam 
es dafi die zum P a te n t  angem eldeten  V orschlage ers t  
sehr sp a t  der  O ffen t l ichkeit  bek an n t  w urden . Bei den 
versuchen, w eitere  V erbesserungen  des V erfah rens  zu 
erzielen, konn ten  d ah e r  viele von diesen V orsch lagen  
nicht m e h r  beriicksichtig t w erden .  Die Zeit driingte 
und zw ang dazu, endlich  e inm al iiber den S tand  der  
versuche h inaus  fo rtzuschre iten .  F u r  die im Ruhr-  
bezirk au f  G ru n d  der  b isherigen  E rfa h ru n g e n  err ichte-  
ten Anlagen begann  je tz t  eine Zeit,  in d e r  sie sich in 
techmscher und  w ir tscha f t l icher  H ins ich t  e rp ro b en  
soli ten, eine Zeit a n g e sp a n n te s te r  Arbeit,  ausgefu l l t  
mit Erfolgen, R uckschlagen u n d  w iederum  Erfo lgen .

Wie bei a l len  an de rn  P ro d u k te n  w urden  besonders  
m den beiden le tzten Ja h re n  die A n fo rd e ru n g e n  an die 

u te der  herges te l l ten  W are ,  in d iesem  F a l le  der  
henole, in g an z  u n g ew ó h n lich e r  W eise  ges te iger t .  

L>a das A usw aschen  d e r  g anz  ger ingen  P h en o lm e n g en  
aus dem G asw a sse r  eigen tl ich  ein Rein igungs-  
verfahren un te r  G e w in n u n g  von A bfa l ls to ffen  ist, kann 
man sich vors te l len ,  wie schw er  es war, den Q uali ta ts -  
an fo rderungen  im D auerbe tr iebe  g e re c h t  zu w erden, 
ziimal, da  die H e rs te l lu n g sk o s te n  n ich t  h ó h e r  w erden  

urften, so nde rn  im G egentei l ,  e n tsp re ch e n d  d e r  a l l 
gemeinen W ir tsch a f ts lag e ,  g e s e n k t  w erden  muBten, 

enn die V erbesserung  d e r  G iite w ird  ja  n ich t  e tw a 
entsprechend bezahlt.

Ergebnisse der  Entphenolungsanlagen 
auf den Kokereien des Emschergebietes.

Im Ernschergebiet,  j  ^  jm j^ern  jg g  r heinisch- 
westfalischen Industr iebez irks ,  e tw a  im R aum e der  

adte Duisburg ,  Essen ,  D o r tm u n d ,  Recklinghausen, 
e senkirchen-Buer, D u isb u rg -W alsu m ,  h a t  die Em- 

sc e rgenossenschaf t  12 A nlagen  zur A usw aschung

der  T henole aus  dem  G asw a sse r  der  Kokereien  er~ 
r ichtet. Von der  S ti l legung  versch iedener  Kokereien 
E nde 1930 w urden  auch einige E n tp h e n o lu n g sa n la g e n  
be tro ffen ,  von denen voraussich tl ich  zwei A nlagen  
iibe rhaup t n ich t w ieder  in Betrieb gese tz t  w erden .  Da- 
bei h a n d e l t  es sich a l le rd ings  um k le inere  und  a l tere  
A nlagen , die zum Teil schon abgeschrieben  sind. Ob- 
w oh l die in Betrieb befindlichen A nlagen  n u r  zu r  
H a lf te  ih rer  Leis tungsfah igke it  au s g e n u tz t  w erden , 
s te l l t  die E m sc h e rg en o ssen sc h a f t  m onatl ich  100 bis 
120 t  R e inphenole  und  -kresole her. D as Arbeits-  
yerfah ren  ist bereits  aus fuh r l ich  beschrieben  w o rd e n 1.

Abb.l. Phenolauswaschanlage mit zwei Ruhrwerkswasehern 
fiir 400—600 m3 Ammoniakwasser je  T ag .

Ais Beispiel zeigt Abb. 1 das  Bild e iner  g róB ern  An- 
lage. D as  phen o lh a l t ig e  A m m oniakw asse r  w ird  m it 
R ohbenzol im V erhal tn is  2 :1  gew aschen . und  dann  
das  m it P heno l beladene Benzol in m ehre ren  S tufen 
w iede r  m it  N a tro n la u g e  ausgew aschen , so  daB es den 
W ascher  frei von P h en o l  verlaBt, w a h re n d  die Lauge 
ais  s ta rk  angere icher te  P h e n o la t la u g e  abgezogen  w ird 
An w elcher  Stelle des  W eges ,  den das  A m m o n ia k 
w asse r  im N eb engew innungsbe tr iebe  m achen  muB, 
diese W a sc h u n g  vo rg en o m m en  wird, r ich te t  sich nach 
den B e tr iebsverha ltn issen2. D a b e i  k reuzen  sich zwei 
Gedanken . E rs ten s  such t m an au f  d iesem  W e g e  des  
W a sse rs  die Stelle, an d e r  m óg lichs t  a l les  P heno l,

1 W i e g m a n n :  Die Arbeilen der Em schergenossenschaft zur Oe- 
ce% m enw  aUS, ,d<;m A m m oniakwasser d e r Ruhrzechen, Oliick- 

I I f  ~ ‘ n d e i : Die wirtschaftliche O estaltung d e r Ent
phenolungsanlagen, G luckauf 1928, S. 49S; W i e g m a n n :  W eitere Er-
g ,e,  " ‘SS% , e-r ,An'ta? ' "  G e"™ nu"ff des Phenois aus dem Ammoniak
w asser, G luckauf 192S, S. 60d ; H o e n i n g :  Phenolgew innung aus den 
Gaswassern der Kokereien, Z. angew .C hem . 1929, S. 325; P r i i f i :  Z ur Frasre 
des Phenolatw assers, Oas W asserfach 1929, S. 791. ”

j  W i e g m a n n :  Die Auswaschung der Phenole aus dem Gaswasser 
der Kokereien im H m bhck auf die bekanntesten Verfahren zur Gewinnung 
der N ebenprodukte, Brennst. Chem . 1930, S. 285
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das aus dem Gas iii das W asser gelangt, gelóst ist, 
zweitens aber die Stelle, an der sich die hóchste W irt- 
schaftlichkeit erzielen laBt, an der man z. B. gewisse 
Arten von Gaswasser, die nur Spuren an Phenol, dafiir 
aber sehr viel Schwefelwasserstoff oder andere 
storende Stoffe enthalten, ausschlieBen kann. Es gibt 
also in jedem Falle einen Punkt, an dem beides bis zu 
einem gewissen Grade erreicht und damit der prak- 
tische Hdchsterfolg gewonnen wird. Dazu gehort 
natiirlich die genaue Kenntnis der Betriebsverhaltnisse 
bei den verschiedenen Nebengewinnungsverfahren und 
eine gewisse besondere Erfahrung aus dem Betriebe 
der Entphenolungsan 1 agen, wenn man Fehler ver- 
meiden will, die sehr viel Geld kosten kónnen.

E rg e b n is s e  d e r A u sw asch u n g .
In dem aus dem Gase abgeschiedenen Teer und 

W asser gehen die Phenole in einem bestinunten Ver- 
haltnis in Losung. Hier herrscht Gleichgewicht, d. h. 
auch wenn man das W asser noch einmal mit dem Teer 
in Beruhrung brachte, wiirde sich das Verhaltnis der 
Teerphenole« zu den »Wasserphenolen« nicht andern, 

auch nicht die Zusammensetzung der Phenole in 
beiden Fallen. In dern Teer der Kokereien des Ruhr- 
bezirks sind die sauern Ole ungefahr im Verhaltnis
2 Teile Kresole zu 1 Teil Karbolsaure enthalten. Bei 
den im Gaswasser gelosten Phenolen schwankt dieses 
Verhiiltnis der Reinprodukte zwischen 1,1 : 1 bis 
0,8:1 und betragt im Mittel 1 :1 , jedoch ist das Ver- 
haltnis auf derselben Kokerei ziemlich gleichbleibend, 
so daB man schon aus der Zusammensetzung der 
gewonnenen Phenole auf den Grad der erreichten Aus
waschung aus dem W asser schlieBen kann. Da die 
wasserlósliehere Karbolsaure schwerer auszuwaschen 
ist ais das Kresol, muB die Auswaschung gut sein, 
d. h. mindestens 90o,o betragen, wenn die Zusammen- 
setzung der gewonnenen Phenole ungefahr derjenigen 
im nicht gewaschenen W asser entspricht. In 'Be- 
triebszeiten, die einer besonders scharfen Uber- 
wachung unterliegen, z. B. beim Leistungsnachweis, 
sind die Phenole aus dem W asser bis auf einen Rest- 
gehalt von 70 100 mg 1 ausgewaschen worden, das 
bedeutet bei einem Anfangsgehalt von 2,0 g/I 95 bis 
9 7 o/o. Im gewohnlichen Betriebe wird oft nur ein 
Endgehalt von 160-200 mg/l erreicht, also eine anteil- 
maBige Auswaschung von 9 0 -9 2 o/0 bei demselben 
Anfangsgehalt. Trotzdem zeigt nun das Produkt 
beider Betriebszeiten keine Unterschiede in der Zu
sammensetzung. Die absoluten Mengen, die durch 
solche Steigerung der Auswaschung mehr gewonnen 
werden, sind ja nicht sehr groB. Immerhin bestatigt 
sich das Ergebnis der Untersuchung P r a h l s 1, daB 
selbst nach einer Auswaschung von mehr ais 90o/o 
nicht allein reine Karbolsaure im W asser verbleiben 
kann. Dabei ist es ungewiB, ob die letzten durch 
Analyse bestinunten 5o/0.der sauern Ole iiberhaupt ais 
Phenole anzusprechen sind. Anderseits ist es natiir-
1 ich auch denkbar, daB die analytischen Bestimmungen 
im Gaswasser keine absolut richtigen Werte ergeben, 
denn auffallenderweise ist fast imtner der Anfall an 
Produkt gróBer, ais sich nach der Berechnung auf 
Grund der Analysenwerte erwarten laBt.

Fiir die Untersuchung des Phenolgehaltes im 
Ammoniakwasser stehen immer noch mehrere ge-

i P r a h l ,  Oluckauf 192S, S. 1361.

eignete Verfahren in Anwendung1, die voneinander 
abweichende Ergebnisse liefern, selbst Verfahren, die 
eine sehrgrofie Ahnlichkeit im Aufbau haben. Man muB 
sich damit zufrieden geben, daB die Analysen wohl 
iiber die Betriebsfiihrung der Anlage Anhalte geben, 
fiir die Feststellung der absoluten Mengen der aus- 
gewaschenen Phenole aber nur bedingt zu ver- 
werten sind.

H e r s te l lu n g  r e in e r  P h e n o la t la u g e n .
Wahrend es gelang, die Auswaschung der Phenole 

iiber das erwartete MaB hinaus zu steigern und da- 
durch die Wirtschaftlichkeit des Verfalirens zu heben, 
wurden an die Giite der Rohprodukte Anforderungen 
gestellt, welche die Betriebsfiihrung vor ganz neue 
Fragen und Schwierigkeiten stellten. Fiir die lier- 
stellung einwandfreier Reinprodukte aus den Phe- 
nolatlaugen yerlangte man ais unerlaBlich, daB 
sie frei von Schmutzstoffen, teerigen und harzbilden- 
den Stoffen sowie von Schwefel, dabei inoglichst 
mit Phenol angereichert sein sollten. Die letzte For
derung ist in gewissem Sinne von den beiden andern 
abhiingig, denn die Anreicherung der Laugen gelingt 
desto besser, je weniger Schmutzstoffe und je weniger 
Schwefel, Kohlensaure und ahnliche atznatron- 
yerbrauchende Stoffe ihr zugefiihrt werden. Diese 
Forderung wurde bei sorgfaltigem Betrieb von selbst 
erfiillt, wenn es gelang, den beiden iibrigcn zu 
geniigen.

B e se itig u n g  d e r S c h w e fe lv e rb in d u n g e n .
Die Entschwefelung der Laugen machte zunachst 

erhebliche Schwierigkeiten. Zwar nimmt das Benzol 
aus dem Ammoniakwasser nur einen Bruchteil der 
darin enthaltenen Schwefelverbindungen auf, aber der 
Schwefelanteil in der Lauge wird dann erheblich 
steigen, wenn in demselben Zeitabschnitt auch nur 
wenig Phenol ausgewaschen werden kann. Uber- 
raschend war, daB sich gewisse Schwefelverbindungen 
des Wassers im Waschbenzol umsetzen, besonders 
wenn dieses langere Zeit in vólliger Ruhe stehen 
kann-'. Der Schwefelwasserstoff z. B. verschwindet ais 
solcher vollstandig.

Eine praktische Losung der Entschwefelung fand 
man aber erst, nachdem man erkannt hatte, daB die 
Phenole beim Durchleiten des phenol- und schwefel- 
haltigen Benzols durch die starkern Sauren H,S und 
COs wieder aus der Lauge verdrangt w erden3. Die 
erste praktische Ausfiihrung erhielt dieser Gedanke 
durch die Firma W alther Feld, die den untersten Teil 
eines mehrstufigen Laugenwiischers ais Entschwefe- 
lungskammer ausbildete. Bei den Versuchen hierzu 
zeigte sich, daB durch die mehrstufige Auswaschung 
der Phenole aus dem Umlaufbenzol in gewissem 
Grade eine fraktionierte Gewinnung von Lauge mit 
iiberwiegend Phenol- oder Kresolgehalt hergestellt 
werden konnte. Diese Art der Entschwefelung ist 
spater auch mehrstufig und in einem besondern 
Wascher vorgenommen worden, je nachdem, welche 
Bedeutung der Schwefelgehalt des W assers auf den

1 U l r i c h  und K a t h e r : Die Bestimmung d e r Phenoie im Roli- 
ammoniakwasser der Kokereien und Oasanstalten, Z. angew . Chem. 1926, 
s. 229; K r e s :  O ber die Bestimmung von Phenolen in Gas- und Schwel- 
wassern, Brennst. C hem .1930,S. 369; B a c h :  Bestimmung des Phenolgehaltes 
in Gaswassern und Abwassern von Gasw erken, Kokereien und ahnlicben 
Anlagen, Gas W asserfach 1931, S. 331; M u n z :  Kurze M itteilung iiber 
Schnellmethoden zur Bestimmung von Benzol und Phenol in Ammoniak- 
und Abwassern, Brennst. Chem. 1931, S. 3.

2 Oewerkschaft Mathias Stinn«s, DRP. 509154, KI. 1 2 q / 14 .
3 Gewerkschaft Mathias Stinnes, DRP. 517000, KI. 1 2 q/14 .
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einzelnen Anlagen  hat te ,  und e r fo rd e r t  einen ger ingcn  
Aufw and an Lauge. Es sind aucli noch ande re  Vor- 
schlage g em ac h t  w orden ,  die b ill igere  M ittel zu r  Ent- 
schwefe lung  vorsehen . Aber in diesen F a llen  w ird  der  
A rbeitsaufw and  s te ts  h ó h e r  ais  bei V erw endung  der  
N atron  lauge, die ohneh in  zur B indung  der  P heno le  
e ingesetzt w erd en  mu fi. Die B ed ienungskosten  der 
Aniage m ussen  aber  so g e r in g  wie m oglich  geha lten  
werden, denn schon ein A ufw and  von einem  Schicht- 
lohn m e h r  am T ag e  kann den ganzen  erz ie lbaren  Uber- 
schufi w ieder  verschlingen.

B e s e it ig u n g  d e r T r i ib s to f fe .
W enn m an G asw a sse r  der  Kokereien m it  Benzol 

wascht, um die P h en o le  zu gew innen , ló s t  das  Benzol 
auch andere  Ole, teerige  Bestandteile ,  N a p h th a l in ó le  
usw. T re n n t  m an nun die P heno le  aus dem W asch-  
mittel m it  Hilfe der  D estil la tion ,  so  verb le iben  diese 
Ole im Ruckstand, und  das  Benzol ist im m er w ieder 
sauber und in g le icher  W eise  zum W aschen  geeignet.  
Dagegen bringen  diese Ole im R ohpheno l eine gew isse  
E rschw erung  bei der  A ufa rb e i tu n g  zu R e inproduk ten  
mit sich, und aufierdein sind sie fiir den Kokereibetr ieb  
verloren, w enn  die A ufa rbe i tung  nicht auf  der  Kokerei 
selbst s ta ttf inde t.  E n tfe rn t  m an aber  die P heno le  aus 
dem W aschm itte l  dadurch ,  dafi m an sie an A tznatron 
bindet,  so re icher t  sich das  Benzol m it  diesen ó ligen 
oder verschm utzenden  S toffen  an, w o d u rc h  auch die 
P heno la tlauge  verschm utz t  w ird . W e n n  auch  ein Teil 
des W aschbenzo ls  im en tp h en o lten  W a sse r  g e ló s t  
bleibt1 und durch frisches e rse tz t  w ird , so g e n u g t  doch 
diese A uffr ischung  des  Benzols in vielen Fallen  nicht, 
um die V erschm utzung  auf  ein solches MaB zuruck- 
zufuhren, dafi e inw andfre ie  P h en o la t la u g en  zu er- 
zielen sind.

Nun en tha l t  das  G asw a sse r  auch noch andere  
Stoffe, die m an ais  Schm utzs to ffe  ansehen  kann , wie 
feinst verteiy:e Kohlen- und  Teerte i lchen , auch 
Schwefeleisen in ko l lo ida le r  Form . W e n n  abe r  schon 
bei der  D urchm ischung  von g ef i l te r tem  G asw a sse r  
und Benzol E m uls ionen  en ts tehen ,  die sich a l le rd ings  
leicht w ieder  auf losen , so ist  es vers tand lich ,  dafi 
die E m uls ionsb i ldung  bei A nw esenhe it  so lcher  
Schmutzstoffe e rheblich  s ta rke r  und  h ar tnack ige r  
wird. Die F o lgę  ist dann , dafi Teile d ieser  festen  
Emulsion auch in die P h en o la t la u g e  g e lan g e n  und  sie 
unter U m standen  m in d e rw ert ig  machen. N im m t man 
die Em ulsion an  den Stellen, an denen sie sich in d e r  
Aniage sam m elt ,  fo r t lau fen d  heraus ,  so kann m an sie, 
wie J o n e s 2 beschreibt,  mit S auren  ze rs tó ren ,  indem 
man sie z. B. in die Kessel einlafit, in denen  die 
P henola tlauge durch Schw cfe lsaure  an g e sa u e r t  w ird . 
Auf den in Betrach t kom m enden  Kokereien w erden  
aber  die P h e n o la t la u g en  nicht au fgearbe ite t .  E n ts te h en  
also solche Em uls ionen , so w erden  sie h ier  in die zu 
andern Zwecken v o rhandenen  D es t i l la t ionsan lagen  
abgezogen oder,  wie z. B. in einem F alle  nach einem 
Vorschlage der  F irm a  W a l th e r  Feld^, in einen be
sondern  Kessel,  in dem  man sie e iner  W a sse rd a m p f-  
destillation un te rw ir f t .  Die E m uls ionen  t rennen  sich 
m Benzol. A m m oniakw asse r  und  tee r ige  Riickstande. 
Alle 3 F lussigkeiten  w erden  in den Betrieb zuruck-

dic u ytr**n d e J : Dic quantitative Bestimmung organischer Lasungsm ittel, 
1928 I* 21 j tr‘lI' t'onen waS riger Losungen vcr!orengchcn, Brennst. Clicm.

r i ,  J °  n e 5: Phenol recovery plant avoids waste pollution of stream s.
Metali. Engg. 1928, S. 215.

’ W alther Feld & Co., Patentanm eldung F 11530, KI. 12a/14.

k a u f

geleitet. Verluste treten also fur die Kokerei nicht 
ein. Die Mengen, um die es sich dabei handelt, sind 
nur gering, man mul! aber vermeiden, dafi sie sich 
anhaufen und dann in grofiern Mengen in die Pheno
latlauge gelangen. Welche Stoffe des Gas w rassers 
diese Emulsionen hervorrufen, ist nicht geklart. Es 
kommt vor, dafi ein sehr gut gereinigtes, fast farbloses 
W asser eine bedeutend starkere Emulsion gibt ais 
ein aufierlich verschmutztes Wasser. Manche der 
Schmutzstoffe sind sicher nur Begleiter und Trager 
der Emulsionen, dereń selbsttatige Auflosung sic 
verliindern.

V o rre in ig u n g  d es  A m m o n ia k w a sse rs .
Der Betrieb der Entphenolungsanlagen wird 

natiirlich wesentlich erleichtert, wenn man die Ent- 
stehung solcher Emulsionen verhuten kann. Dies ge- 
Hngt meistens durch eine gute Vorreinigung des 
Ammoniakwassers. Das Einfachste fur die Reinigung 
des Ammoniakwassers ware, die vorhahdenen Klar- 
gruben oder -behalter zu vergrofiern. Die feinen 
Kohlen- und Teerteilchen setzen sich aber in solchen 
Behaltern, auch wenn sie noch so grofi sind, nicht 
vollstandig ab, wenn diese Behalter auch nur im ge- 
ringsten durchstrómt werden. Daher sind z. B. 3 vor- 
handene Behalter so geschaltet worden, dafi jeder 8 h 
in vólliger Ruhe steht und in je weitern S h entleert 
und wieder gefiillt wird. Das W asser wird durch 
Schwimmer aus einer besondern Schicht abgenom-
men und der Stand in den Behaltern durch
Schwimmer und Pegel angezeigt. Diese MaRnahme
hat sich bewahrt. das W asser ist so klar, ais wenn
es gefiltert ware. Dagegen kommt das Schleudern 
des W assers nicht in Frage, weil es zu teuer und 
nicht einmal ausreichend ist. Man kann das Gas
wasser auch dadurch reinigen, dafi man es gut 
verteilt durch eine nicht zu hohe Teerscliicht leitet. 
Dieses Verfahren hat fruher schon die Zeche Consoli- 
dation angewandt. Beim Bau der Entphenolungs- 
anlage ist der alte aufier Betrieb gesetzte Behalter 
wieder verwendet worden. Die eingesetzte Tcermenge 
mufi taglich erneuert werden, weil sie sonst durch die 
Aufnahme der neutralen Ole zu leicht wird. Die



36 G li i  c k  a u f Nr. 2

giinstigsten Temperaturen liegen nach den Versuchen 
der Emschergenossenschaft zwischen 40 und 50° C. 
Die Wirkung ist zufriedenstellend, wenn das Wasser 
auch nicht ganz klar wird. Denselben Erfolg zeitigt 
das Filter Bauart Kónig der O utehoffnungshutte', 
dessen W irkung auf einem ahnlichen Gedanken beruht 
(Abb. 2). Urspriinglich war auf Veranlassung der 
Emschergenossenschaft versucht worden, ein ahnliches 
Filter zu bauen, wie es bei der heiBen Teerabscheidung 
aus dem Gase in Gebrauch ist. Konig entwickelte das 
Filter in der Weise, dafi im untern Teil ein Teerstand 
gehalten wird, durch den das W asser eintritt und 
gewisse Teile mit nach oben in den mit Eisendreh- 
spanen fest ausgefullten Raum nimmt. Der Teer 
tropft durch das Filter wieder abwarts, und das durch 
die Spiine fein verteilte W asser wird praktisch mit 
Teer gewaschen. Mit Hilfe dieses sehr beąuem zu 
betreibenden Filters gelingt es, erhebliche Mengen 
teeriger Stoffe zuruckzuhalten, die durch einfache 
Schieberstellung in die Teergrube abgelassen werden 
konnen. Zwei solcher Filter laufen auf Kokereien 
der Gutehoffnungshiitte, eins auf der Zeche Bruch- 
straBe der Vereinigte Stahlwerke A. G. Eine sehr gute 
Klarung des Gaswassers erreicht man, wenn man es 
durch Koksfilter von besonderer Bauart leitet. Diese 
auf Veranlassung der Emschergenossenschaft von der 
Bamag-Meguin-A. G. gebauten Filter haben eine Stiitz- 
schicht aus groberm Koks und daruber eine Deck- 
schicht aus feinem Koks, durch die das Wasser von 
unter her tritt. Der W iderstand des Filters wachśt 
sehr schnell mit zunehmender Starkę der Deck- 
schicht, fur die aber zur vólligen Klarung des Gas
wassers 200 mm dtirchaus geniigen, wenn die Korn- 
zusammensetzung richtig gewahit ist. Die Filter in 
Abb. 3 braucht man nur alle Monate einmal aus- 
zuschalten, um die oberste Deckschicht abzuheben und

Abb. 3. Vier Filter fiir eine Leistung von 600—800 m3 
Amraoniakwasser in 24 h.

Durch eine derartige Vorbehandlung des Wassers 
werden alle Schmutzstoffe zuriickgehalten. Allein die 
im W asser volist;indig gelosten neutralen Ole, Naph- 
thalinol usw., gehen durch das Filter hindurch und 
konnen nur durch Lósungsmittel ausgewaschen 
werden. Schon bei den ersten Anlagen, die ais Ver-

1 Gutehoffnungshiitte, Patentanm eldung G 74220, KI. 12k/l.

suchsanlagen gedacht waren, hat die Emscher
genossenschaft auf Vorschlag der Firma Koppers1 
eine Vorwaschung des W assers mit Benzol vor- 
gesehen. Am wirksamsten wird eine solche Vor- 
waschung fortlaufend betrieben, indem man einen 
Teilstrom des Waschbenzols durch den Vorwascher 
gehen laBt und dieses Benzol in einer kleinen 
Destillationsanlage abdestilliert (Abb. 4). Hierdurch 
hat man es in der Hand, das umlaufende Wasch- 
benzol so aufzufrischen, daB der Betrieb der Ent- 
phenolungsanlage ohne jede Unterbrechung lauft und 
eine klare Phenolatlauge erzielt wird.

Abb. 4. Auswaschung der Phenole auf der Kokerei 
der Zeche Concordia in Oberhausen.

Links im Vordergrund der Vorwascher.

W ir ts c h a f t l ic h k e i t  d e r  A u sw a sc h u n g  d e r  
P h e n o le  au s  dem  G a sw a sse r .

Erst durch diese Nebeneinrichtungen, die zunachst 
ais fur das Verfahren belanglos erscheinen mogen, 
und natiirlich auch durch geschickte Anordnung der 
Anlagenteile gelang es, das Auswaschverfahren der 
Phenole praktisch durchzufiihren und alle an die 
Gute der gewonnenen Rohprodukte gestellten Forde- 
rungen zu erfullen. Die Betriebsleitungen der 
Kokereien und ihre Laboratorien haben an diesem 
Erfolge den groBten Anteil. Um so bedauerlicher 
ware es, wenn alle diese in zaher Arbeit errungenen 
Erfolge durch den starken Riickgang der Erlóse fiir 
die Produkte wieder zunichte gemacht werden sollten, 
die schon Ende des Jahres 1930 plotzlich stark ge- 
sunken sind und nunmehr einen noch im Jahre 1929 
fur ganz unmoglich gehaltenen Tiefstand erreicht 
haben. Dadurch sind alle Wirtschaftlichkeitsberech- 
nungen iiber den Haufen geworfen worden, und es 
muB hier schon vorweg gesagt werden, daB weder 
das geschilderte Verfahren noch irgendein anderes 
bisher bekannt gewordenes unter diesen Umstanden 
wirtschaftlich durchzufiihren ist. Wenn die bestehen- 
den Anlagen trotzdem weiter betrieben werden, so 
geschieht dies lediglich, damit die Vorflut, fiir den 
Emscherbezirk in diesem Falle der Rhein, vor den 
Phenolen des Kokereiabwassers bewahrt bleibt.

1 H. K o p p e r s ,  Patentanm eldung K9S169, KI. 85c.
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Andere Verfahren zur Gewinnung oder Beseitigung 
der Plienole aus dcm Gaswasser.

In den letzten Jahren ist naturlich auch die Frage, 
ob das Verfahren durch Abanderungen wirtschaft- 
licher gestaltet oder durch bessere Verfahren ersetzt 
werden konnte, nicht zur Ruhe gekominen. Ver- 
anlafit durch die bei der praktischen Durchfiihrung 
des Benzolwasclwerfahrens zunachst aufgetretenen 
Schwierigkeiten hat man yersucht, andere Lósungs- 
mittel ais Benzol oder Rohleichtol anzuwenden.

A u sw a sch u n g  m i t  a n d e r n  L o s u n g s m i t t e l n .
Von C ra w fo rd ,  der in Amerika zuerst Ent- 

phenolungsanlagen betrieben hat1, sind an Stelle von 
Benzol bestiinmte leichte Teerófe vom spezifischen 
Gewicht 0,95 vorgeschlagen worden, die bei 170 bis 
300° C sieden. Diese Ole sollen eine hohere Losungs- 
fahigkeit fiir Phenole besitzen, sich aber anderseits 
selbst im Gaswasser in geringerm Mafie ais Benzol 
lósen. Im Emschergebiet hat die Bamag-Meguin-A.G.-' 
ebenfalls Teerole sta tt Benzol, und zwar solche mit 
dem spezifischen Gewicht 1,04 und den Siedegrenzen 
230-350° C, yorgeschlagen, Teerole, die also etwa den 
iiblichen Benzolwascholen entsprechen. In einer Ver- 
suchsgroBanlage der Emschergenossenschaft erwies 
sich jedoch gerade das Benzolwaschól ais nicht ge- 
eignet. Bessere Ergebnisse erreichte man mit dem 
noch billigern Anthrazenól. Wenn auch alle diese 
Teerole im Laboratorium eine bessere Lósungsfiihig- 
keit fiir Phenol ergaben ais Benzol und im ubrigen 
fiir die Verschmutzung aus dem W asser weniger 
empfindlich sind, konnte man doch im GroByersuch 
keinen hohern W ascherfolg mit ihnen erzielen, weil 
man sich davor hiiten muBte, das Ol zu stark mit 
dem W asser zu mischen, wodurch sofort erhebliche 
01verluste eintraten. Ahnliche Erfahrungen hat man 
ja auch bei der Durchbildung der direkten Wasch- 
olkiihler gemacht. AuBerdein erhalten aber die 
schweren Teerole allmahlich die Eigenschaft starker 
W asseraufnahmefahigkeit, wodurch die Phenolat- 
laugen stark verdiinnt und mit Ammoniak ange- 
reichert werden. Das Ol liiBt allmahlich in seiner 
Waschfahigkeit etwas nach, muB also nach einer 
gewissen Zeit durch neues ersetzt werden. Fiir eine 
Zechenkokerei mit Benzolgewinnung war das Ver- 
fahren aus diesen Griinden nicht geeignet. Ob es aber 
nicht doch an andern Stellen, an denen kein Benzol 
gewonnen wird, brauchbar ist, soli damit nicht gesagt 
werden. W e in d e l hat dieses Verfahren noch dadurch 
zu verbessern gesucht, dali er ais W aschmittel einen 
Teilstrom des in Utnlauf befindlichen Benzolwasch- 
óls zur Auswaschung des Aminoniakwassers benutzt. 
In diesem Falle werden die ausgewaschenen Phenole 
an einer Stelle der Benzolgewinnung gesammelt, 
namlich in dem Riickstandsol oder Naphthalinól. 
Sie konnen dann aus einer verhaltnismaBig kleinen 
ólnienge und in ziemlich reiner Form ausgelaugt 
werden. W ird das Waschól durch direkte Kiihler ge- 
kiihlt, so ist das Verfahren nicht anwendbar, weil hier 
die Phenole wieder in das Kiihlwasser oder Abwasser 
iibergehen konnen. AuBerdem erhiilt man bei diesem 
Verfahren nicht alle ausgewaschenen Phenole, da 
ein wenn auch geringer Teil beitn Abtreibvorgang mit 
in das Leichtól iibergeht. Dazu kommt, daB das 
Waschol durch die Waschung des Ammoniakwassers

’ C r a w f o r d ,  J. Ind. Engg. Chem. 1927, S. 966.
•' Peter F r a n k e ,  Patentanm eldung F 62311, KI. 85c.

nicht yerbessert wird, was leicht zu Stórungen im 
Benzolbetriebe fiihren kann. Die Emschergenossen
schaft hat daher von diesem Verfahren nach Auf- 
klarung der tatsachlichen Verhiiltnisse durch Vor- 
untersuchungen Abstand genoininen.

Die Waschung von phenolhaltigem W asser mit 
dem Waschol der Benzolfabrik war iibrigens beziig- 
lich des Abwassers schon fruher von direkten Neben- 
gewinnungsverfahren bekannt1. Alle diese Vorschlage 
sind, wie man sieht, aus den Betriebsverhaltnissen 
der Kokereien heraus entwickelt worden. Man hat 
aber auch noch andere, den Kokereibetrieben frcmde 
Ole ais besonders gute Waschmittel yorgeschlagen, 
wie z. B. Gasól, Ole des Braunkohlenteers2, h}rdrierte 
Teerole und Waschmittel, die mit den Phenolen 
Molekulverbindungen eingehen3, Sie alle sind aber 
olnie praktische Bedeutung. Die bekannte Tatsache, 
daB ein solches Waschmittel, wie etwa Benzol, dann 
besonders wirksam ist, wenn es groBere Mengen 
hochsiedender Basen enthiilt4, nutzt eine Patent- 
anmeldung Behrendt aus. Das danach zum Waschen 
zu verwendende Gemisch von Benzol und sogenann- 
tem Blasenruckśtandsól soli nach dem angefiihrten 
Beispiel zu etwa 65 o/o aus Riickstandsol bestehen 
und dabei die chemische Affinitat der Basen zu den 
sauern Olen ausgenutzt werden. Ob man aber das 
hohere Lósungsverinógen eines solchen Gemisches 
voll ausnutzen kann, ist fraglich, weil die Gefahr 
besteht, daB sich bei der notwendigen Durchmischung 
mit dem W asser Emulsionen bilden und dadurch 
starkę Verluste an Waschmitteln auftreten. Die 
Wascher miiBten in diesem Falle besonders darauf- 
hin gebaut werden.

Ahnliches gilt schlieBlich auch fiir ein Lósungs- 
mittel von so auBerordentlicher Wirkung wie das 
Trikresylphosphat0; dieses Verfahren ist von S c h o n - 
b u r g c yorgeschlagen worden. Da das Trikresyl- 
phosphat erst bei 280° C zu sieden beginnt, konnen 
die ausgewaschenen Phenole daraus durch Destilla- 
tion abgetrieben werden, allerdings braucht man dazu 
hochgespannten Dampf und zur Schonung des Tri- 
kresylphosphats muB im Vakuuin destilliert werden. 
Leider gelingt es dabei nicht, die Phenole so iiber- 
zutreiben, daB sie schon Reinprodukte darstellen. Das 
abgetriebene Gemisch von Phenol und Kresol ent- 
hiilt auch neutrale Ole und geringe Mengen von 
Trikresylphosphat. Um reine Phenole zu erhalten, 
die den gegenwartigen Gtiteanforderungen geniigen, 
muB das gewonnene Phenol doch noch mit Natron- 
lauge ausgezogen werden. Obwohl das Trikresyl
phosphat nicht fliichtig und im W asser unioslich ist, 
treten nach Angabe von Schonburg Verluste auf, die 
sich zumindest in der W irtschaftlichkeit des Ver- 
fahrens stark geltend machen. Bei einem Vergleich 
der W irtschaftlichkeit des Benzol- und des Trikresyl- 
waschyerfahrens sind die Kosten fiir die Waschmittel- 
yerluste bei diesem tatsachlich gróBer, weil das 
Trikresylphosphat unyerhaltnismaBig viel teurer ais 
Rohbenzol ist; sein Preis iibersteigt den des aus- 
zuwaschenden Produktes um das Mehrfache. Dieses 
Verfahren wird daher dem Benzolwaschyerfahren in

1 H . B r u n s ,  DRP. 504337, KI. 85e.
1 C h e m i n o v a ,  Patentanm eldung C 42011, KI. I2q/I4.
s C h e m i n o v a ,  Patentanm eldung C 40654, KI. 85c.
• Paul B e h r e n d t ,  Patentanm eldung B 4.30, KI. 85c /l. ‘
1 I. O. Farbenindustrie  A .O ., DRP. 532291, KI. 12q/14.
5 S c h o n b u r g :  O ber ein neues V erfahren zur Phenolgew innung aus 

Oaswassern, B rennst. Chem. 1931, S. 69.
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den Betrieben der Zechenkokereien erst iiberlegen 
werden konnen, wenn der Preis fiir das Trikresyl- 
phosphat etwa um die Halfte heruntergeht. Fiir die 
Behandlung von Abwasser der Braunkohlenindustrie 
stehen bereits 2 groBe Anlagen nach diesem Ver- 
fahren auf den Werken der I. G. Farbenindustrie in 
Bitterfeld und Leuna erfolgreich in Betrieb. Die Aus- 
waschung der Phenole ist gut, da der Rest in 1 1 
W asser nur 80 -100  mg betragt, wozu allerdings nocli 
die 50 mg Trikresylphosphat kommeii, die im Wasser 
gelost bleiben. Wie diese auf das W asser des Vor- 
fluters einwirken, hiingt ganz von der Menge und Art 
des flieBenden W assers ab. Die mehr oder weniger 
groBe Fliichtigkeit eines Waschmittels ist nicht immer 
ein Nachteil. Die Verfahren zur Wiedergewinnung 
fluchtiger Stoffe sind bereits sehr gut ausgebildet, 
und die in Lósung bleibenden Teile eines fluchtigen 
Waschmittels lassen sich wenigstens restlos aus den 
gewaschenen Fliissigkeiten wieder austreiben. Die- 
jenigen eines nicht fluchtigen sind aber unabanderlich 
verloren und konnen im Abwasser unter Umstanden 
ebenso schadlich sein wie gleiche Mengen der aus- 
gewaschenen Stoffe.

Es ist wohl kaum damit zu rechnen, daB noch 
andere Waschmittel ais die angefiilirten erfunden 
werden. Die Patentfahigkeit aller genannten Vor- 

. schlage beruht iibrigens auf der Behauptung, daB das 
angemeldete Verfahren einen vielfach gróBern tech- 
nischen und wirtschaftlichen Erfolg aufweise ais das 
bisher iibliche Benzolwaschverfahren. Leider trifft 
diese Behauptung fur den praktischen GroBbetrieb 
nicht zu. Der Emschergenossenschaft steht in den 
langjahrigen Erfahrungen ihrer verschiedenen Be- 
triebsanlagen ein vorzuglieher MaBstab fiir die Be- 
urteilung des technischen und wirtschaftlichen Er- 
folges auch anderer Verfahren zur Verfiigung. Sie 
hat jedenfalls, gestutzt auf das Urteil der i?ir zur 
Seite stehenden namhaften Sachverstandigen der 
Kokereibetriebe, feststellen konnen, daB alle bisher 
bekannt gewordenen Verfahren zum Auswaschen der 
Phenole zumindest keine bessern Ergebnisse auf- 
zuweisen vermogen ais das Benzolwaschverfahren, das 
fiir den Kokereibetrieb immer noch das sicherste und 
geeignetste darstellt, gerade weil es so auf die Be- 
triebe zugeschnitten und aus ihnen heraus entwickelt 
worden ist.

Eine Auswaschung mit Benzol, bei der die Phenole 
zunachst durch aktive Kohle absorbiert und konzen- 
triert werden, ist der Carbo-Norit-Union geschiitzt1. 
Diese Firma hat fiir den Ruhrverband eine GroB- 
anlage auf der Zeche BruchstraBe der Vereinigte 
Stalilwerke A. G. gebaut. Die Anlage ist nicht dauernd 
in Betrieb, so daB iiber den wichtigsten Punkt der Be- 
triebskosten, namlich die Haltbarkeit der A-Kohle, 
noch keine endgiiltigen Ergebnisse vorliegen. Die 
W irtschaftljćhkeit soli jedoch auch sonst noch nicht 
ganz befriedigen, was besonders deshalb zu bedauern 
wiire, weil sich dieses Verfahren auch in solchen 
Fallen benutzen lieBe, in denen nur sehr wenig Phenol 
im W asser enthalten ist und das Benzolwaschverfah- 
ren nicht mehr angewendet werden kann. Die Aus
waschung der Phenole aus dem W asser ist auch bei 
diesem Verfahren gut; die Firma gewahrleistet, daB 
der Restgehalt in 1 1 100 mg nicht ubersteigt. Das 
gewonnene Produkt enthjilt trotz sehr weitgehender 
Filterung des W assers aufier den Phenolen erhebliche

1 Carbo-Norit-Union, DRP. 534204, KI. 85c.

Mengen von neutralen Olen und Benzolreste. Man 
muB daher das Rohphenolól auch bei diesem Ver- 
fahren noch mit Lauge behandeln, um einwandfreie 
Reinprodukte zu erzielen. Die A-Kohle absorbiert 
eben aus dem so vielfaltig zusammengesetzten Am- 
moniakwasser nicht nur die Phenole. Daher durften 
besonders die harzbildenden Stoffe allmahlich in der 
A-Kohle angereichert werden, so daB man gezwungen 
ist, diese zu ersetzen oder durch Ausgliihen auf- 
zufrischen. Jedenfalls ist die Verbesserung des Trink- 
wasseis duich die A-Kohle ein viel dankbareres Feld 
ais die Reinigung von Gasrohwasser oder, wie die 
Patentschrift sogar vorsieht, Kokereiabwasser.

Aus diesen Griiuden scheint es mir eigentlich rich- 
tiger zu sein, das Ammoniakrohwasser nach yorlier- 
gegangener mechanischer Filterung erst mit Benzol żu 
waschen und dann durch A-Kohle zu leiten, wobei das 
im Ammoniakwasser gelost bleibende Benzol durch 
die A-Kohle zuriickgewonnen wird, diese seibst nur 
noch die Feinwąschung zu ubernehmen hat und da- 
durch lange nicht so angestrengt wird wie bel ihrer 
unmittelbaren Anwendung im Wasser. Diesem Ge- 
danken entspricht in etwa eine von der Firma Dr. Otto 
& Co. auf den Partington-W erken in Manchester er- 
richtete Anlage1. Da die englischen Gaswerke meistens 
keine Benzolgewinnung haben, muBte hier das im 
W asser gelost bleibende Benzol umnittelbar wieder- 
gewonnen werden2.

Noch ein Vorschlag mogę erwahnt werden, weil 
er vielleicht fiir kleinere Werke der Braunkohlen
industrie Bedeutung haben kann. Fiir den Fali, dafi 
das zu behandelnde W asser nur wenig wertvolle 
Phenole enthiilt, will man die ausgewaschenen 
Phenole aus dem wasserunloslichen Losungsmittel 
durch Ausfallen mit feinem Kalkhydratpulver‘: ge- 
winnen und den Riickstand nach Trocknung ais streu- 
fiihiges Desinfektionsmittel benutzen.

G ew in n u n g  d e r P h e n o le  o h n e  A n w e n d u n g  
e in e s  W a s c h m itte ls .

Eine weitere Gruppe von Patenten wendet sich 
wieder dem altesten Vorschlage zu, die Phenole aus 
dem Wasser nicht mit Lósungsmitteln auszuwaschen, 
sondern sie nach Verdampfung des iiberschiissigen 
Wassers in irgendeiner Form ais Riickstand zu er- 
halten. Bei einem Yerfahren1 soli z. B. Schwelwasser 
durch Beliiftiing mit oder ohne Zuhilfenahme heiBer 
Feuergase eingedampft werden, nachdem es vorher 
atzalkalisch gemacht worden ist. In der so gewonne- 
nen Phenolatlauge sollen die Phenole durch Abgase 
oder Schwelgase freigemacht werden, so daB sie sich 
ais Rohól abscheiden. Fiir das Gaswasser des direkten 
Nebengewinnungsverfahrens hat B runs*  vorgeschla- 
gen, die Phenole des W assers an Aztnatron zu binden 
und dann das W asser durch geschickte Ausnutzung 
\ on Abwarme und Verdunstung zu konzentrieren. 
Auch fiii das Gaswasser anderer Nebengewinnungs- 
veifahren ist dieser Weg denkbar, wenn man sich 
dazu entschlieBt, die fixen Ammoniaksalze anstatt 
durch Kalk durch Atznatron® freizumachen. Hierher

1 Gas J. 1931, S. 423.

I ur' m itteibare W iedeijrew innung des Benzols aus Gaswasser
vgl. Gluckauf 1928, S. 436, und DRP. 504731.

KI Sj <Y erschen' W eifienfelser Braunkohlen-A. G. Patentanm eldung W S3 798,

4 I. O. Farbenindustrie A .G ., DRP. 455307 , KI. 85c/l
s DRP. 4S1306, KI. S5c/1.

S c h m i d t ,  Patentanm eldung S ch 90949, K l . l 2 q  (inzwischen erteilt)
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gehórt schliefilich auch der schon aus dem Jahre 1914 
stammende Patentgedanke1, wonach es gelingen soli, 
jegliches Abwasser bei der Nebengewinnung zu ver- 
meiden, wenn das anfallende Gaswasser zur mittel- 
baren Kuhlung der Gase benutzt und nach Entziehung 
des freien Ammoniaks sowie der iibrigen Gase auf 
einem Kaminkuhler gekuhlt und dadurch verdichtet 
wird. Man entnimmt also die Verdampfungswarme in 
diesem Falle dem heiBen Gase. Das Verfahren ist 
auf einer Kokerei der Phónix-A.G. bis zu ihrer Still- 
legung etwa 3 Jahre mit befriedigendem Ergebnis 
in Betrieb gewesen. Die Firm a Collin in Dortmund 
hat dicsen Gedanken weiter ausgebildet-’, so dali das 
Verfahren fiir das halbdirekte und das indirekte 
Nebengewinnungsverfahren gleich gut anwendbar ist.

Bei der allgemeinen Einfuhrung solcher Verfahren 
wiirden sich fiir das Emschergebiet die Abwasser- 
verhaltnisse wesentlich andern und die Beseitigung 
der Phenole vereinfacht werden konnen. Die Kokc^ 
reien wiirdeii auf billige Weise nur noch ein kon- 
zentriertes Ammoniakwasser herstellen und in einer 
gemeinsamen Salzgewinnungsanlage in allen der 
Nachfrage entsprechenden Formen auf Diingesalz ver- 
arbeiten. Vor der Verarbeitung befreit man das kon- 
zentrierte Wasser, das auch stark mit Phenolen an- 
gereichert sein wird, in einer einzigen GroBanlage 
von den Phenolen. Hierfiir stehen mehrere gleich 
gute Wege zur Verfiigung. Die H erstellung des 
Ammoniaksalzes wie der Phenole wiirde dabei er- 
heblich verbilligt werden konnen. Leider laBt sieli der 
Eindampfvorgang nicht so leiten, daB nur reines 
Wasser verdampft w ird; auch ein Teil der Phenole 
ist wasserdampffluchtig. Ferner werden die Anlagen 
durch das konzentrierte W asser angegriffen. Alle 
diese Bedenken sind aber nicht so schwerwiegend, daB 
das Verfahren undurchfuhrbar ware. Die Firma 
Pretzschmer & W agaw a3 will Schwelwasser ver- 
dampfen und den Vorgang so leiten, daB die Phenole 
in einer bestimmten Fraktion bei der Kuhluno- 
anfallen.

Die meisten dieser Vorschlage zur Eindampfung 
des Wassers sind wohl technisch durchfiihrbar, aber 
gegeniiber dem Auswaschverfahren unwirtschaftlich. 
AuBerdem erhalt man die Phenole nicht in verkaufs- 
fahiger Form. Den umgekehrten Weg schlagt das 
Verfahren der amerikanischen Koppers Company ein. 
Hier will man nicht das Wasser, sondern die Phenole 
aus dem W asser verdampfenł. Nach Abtreiben des 
freien Ammoniaks und der iibrigen Gase soli das 
Gaswasser bei 98° C mit dem 2000- bis 6000fachen 
Dampf-, Luft- oder Gasvolumen durchgedampft 
werden. Diese Dampfe oder Gase driickt man bei der 
gleichen Tem peratur mit Hilfe eines Geblases durch 
einen Wascher mit Natronlauge ais Waschfliissigkeit, 
entphenolt sie dabei und benutzt das Gasgemisch 
wieder zum Ausdampfen des Gaswassers. Nach 
diesem Verfah'ren stehen in Amerika mehrere Anlagen

gutem technischem Erfolge in Betrieb. Die Firma 
Heinrich Koppers, die dieses Verfahren fur Deutsch
land ubernommen hat, glaubt neuerdings, damit 
crfolgreich gegen die Auswaschverfahren in Wett- 
bewerb treten und alle notigen Gewahrleistungen 
geben zu konnen. Mit Riicksicht auf die gegenwartige

1 Ph5nix A. O . H Srde, DRP. 307652.
2 DRP. 334003, KI. 26d /l.
3 Dr. O r u h l ,  Patentanm eldung 0  72621 lV b /S 5c ,2 .
* P r u B :  Zur Frage des Phenolabw assers, G as W asserfach 1929, S.791.

wirtschaftliche Lage ist aber von dem Bau einer 
solchen Anlage im Emschergebiet abgesehen worden.

G e w in n u n g  d e r P h e n o le  au s  dem  
heiB en R o h g as .

In England hat man bereits sehr lange und hart- 
nackig versucht, das Ubel an der Wurzel zu fassen, 
d. h. die Phenole schon aus dem heiBen Gase aus- 
zuscheiden1. Die Ergebnisse haben ihren Niederschlag 
in der britischen Patentschrift Nr. 319382 gefunden, 
in der ais Erfinder die Manchester Oxyd Comp. Ltd! 
und R. H. Clayton angegeben sind. Das Gas wird 
nach der heiBen Teerscheidung bei einer Temperatur 
oberhalb des Taupunktes zunachst mit Teerol und, 
nachdem ihm die Phenole entzogen worden sind, noch 
einmal mit Teerol gewaschen. Mit einer Versuchs- 
anlage hat man zufriedenstellende Ergebnisse erzielt, 
aber noch keine GroBanlage gebaut, vielmehr die erste’ 
groBe englische Anlage nach dem Auswaschverfahren 
errichtet. Ahnliche Gedanken wie in der britischen 
Patentschrift vertritt in Deutschland die Firma Dr. F. 
Raschig-, von der auch eine Versuchsanlage auf einem 
Gaswerk gebaut und betrieben worden ist. Die Ver- 
suche haben aus allgemeinen wirtschaftlichen Griin- 
den nicht zu Ende gefiihrt werden konnen, so daB 
leider eine Reihe wichtiger Fragen noch ungeklart 
geblieben sind. Die Schwierigkeiten bei der prak- 
tischen Durchfiihrung sind jedenfalls nicht zu unter- 
schatzen.

Wenn auch nicht alle Vorschlage genannt werden 
konnten, so sieht man doch, daB wahrend der letzten 
Jahre auf dem Gebiete der Phenolbeseitigung eine ge- 
steigerte erfinderische aber auch praktische Tiitigkeit 
geherrscht hat. Wahrscheinlich sind auch noch weitere 
Vorschlage zu erwarten. Wie auch auf andern Ge- 
bieten, werden manche guten Gedanken dabei in den 
Patentakten stecken bleiben. Durchgesetzt haben sich 
eigentlich nur die Verfahren, hinter denen finanz- 
kriiftige Kreise standen, die in der Lage waren, das 
unyermeidliche Lehrgeld zu tragen. Da es sich hier 
um Verfahren handelt, von denen man von vornherein 
iiberzeugt war, daB sie sich niemals umnittelbar pro- 
duktiv gestalten lieBen, muB man zugestehen, daB 
sich die Industrie und andere beteiligte Kreise in groB- 
zugiger Weise bemiiht haben, an der Beseitigung der 
fur unsere Gewasser so unangenehmen Phenole mit- 
zuwirken. Der von seiten der Fischerei so oft erhobene 
Vorwurf, ihre Belange fanden bei der Industrie gar 
keine Berucksichtigung, ist in dieser Hinsicht jeden
falls nicht gerechtfertigt.

Zusam m enstellung der bestehenden groBern Anlagen.
Soweit ich liabe feststellen konnen, sind bisher 

folgende Anlagen zur Gewinnung der Phenole aus 
Gaswasser oder Schwelwasser gebaut worden.

Nach dem A u s w a s c h v e r fa h re n  arbeiten in 
Deutschland 12 Anlagen, errichtet von der Emscher- 
genossenschaft, 2 Anlagen, errichtet vom Ruhr- 
verband, 1 Anlage in Oberschlesien (zurzeit noch nicht 
in Letrieb) und 2 Anlagen der I. G. Farbenindustrie 
A. G. unter Anwendung von Trikresyl ais Wasch- 
m itte l, in Amerika 4 Anlagen; in England 1 und 
Frankreich 2 Anlagen, gebaut von der Firma Dr. Otto 
& Co. in Bochum; in der Tschechoslowakei 1 Anlage, 
gebaut von der Firma Heinrich Koppers in Essen.’

1 M o n k h o u s e ,  Surveyor 1929, S. 37.
1 Patentanm eldung R7S619, KI. 85c.
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Nach a n d e rn  V e rfa h re n  arbeiten in Ainerika 3 
von der Koppers Co. errichtete Anlagen.

Z u sa m m e n f a ssu n g .
Es wird iiber die Erfahrungen berichtet, die von 

der Emschergenossenschaft beim Betriebe der Ent-

phenolungsanlagen in den letzten Jahren geinacht 
worden sind, und dann eine Ubersicht iiber Verbesse- 
rungsvorschlage und neue Verfahren zur Beseitigung 
oder Gewinnung der Phenole gegeben. Zuin SchluB 
folgt eine Zusammenstellung der bisher gebauten 
Entphenolungsanlagen.

Die technischen und wirtschaftlichen O rundlagen 
fiir die Beheizung des Koksofens.

Von Dr.-lng. K. Ba u m,  Ingenieur des Vereins zur Uberwachung der Kraftwirtschaft der Rulirzechen zu Essen

(SchluB.)

W a rm e a u fw a n d  bei v e r s c h ie d e n e r  B e la s tu n g .
Eine wichtige Frage, die sich besonders in jiing- 

ster Zeit wegen der standig schwankenden Markt- 
verhaltnisse erhoben und fur die Kokereien des Ruhr
bezirks besondere Bedeutung hat, ist die der W anne- 
wirtschaftlichkeit bei verschiedenen Belastungen. Aus 
den wenigen daruber yorliegenden Zahlenangaben 
geht hervor, daB sowohl bei stark angespanntem ais

(Zahlentafeln 1 und 3, Nr. lO abc). Ausschlaggebend 
hierbei ist, daB man den Regenerator im voraus 
fiir eine Hochstleistung berechnet hat, so daB
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Abb. 18. Warmeverbrauch bei verschiedenen Garungszeiten 
nach dem Monatsmittel von 4 Anlagen (OfenmaBe: Lange

11250 mm, Hohe 3000 mm, mittlere Breite 415 mm).

auch bei stark gedrosseltem Betrieb ein den Warme
aufwand bei normalem Betrieb ubersteigender Warme- 
verbrauch eintritt. Abb. 18 unterrichtet iiber Betriebs- 
ergebnisse, die man auf einer amerikanischen Anlage 
(altere Koppers-Ofen) erzielt hat; es handelt sich 
hierbei um monatliche Mittelwerte aus den Jahren 
1924 bis 1926. Die in Abb. 18 wiedergegebene Kurve, 
die man ais Elastizitatskennlinie bezeichnen konnte, 
ist fiir die Beurteilung von Koksofen verschiedener 
Bauart von gróBter Bedeutung. Das Ansteigen des 
W armeverbrauches bei zunehmender Leistung, d. h. 
yerkiirzter Garungszeit, durfte ■ sich aus einem An- 
wachsen des Abgasverlustes erklaren, da die GróBe 
des Regenerators nur fur eine normale mittlere 
Leistung berechnet ist, wahrend bei stark gedrossel- 
tein Betrieb infolge ungleichmaBiger Abgarung, die 
bei der einflammigen Beheizung verstandlich ist, ein 
gewisser Betrag an Ubergangswarme einen erhóhten 
Warmeaufwand erforderlich m acht1.

Bei der Betrachtung dieser Dinge muB man grurid- 
satzlich zwischen zwei Fragen unterscheiden: 1. Wie 
yerandert sich der feuerungsteciinische W irkungs
grad? 2. Verandert sich der ais Verkokungswarme 
aufzuwendende Betrag?

Abb. 19 stellt das Untersuchungsergebnis einer 
neuzeitlichen Koppers-Kreisstromofenanlage dar

1 H ier hilft man sich neuerdings damit, dali man die Ófen nur zeitweisc 
beflammt, um w ahrend der Beheizungszeit eine genugend iange Flamme 
zur Verfiigung zu haben. Auf diese W eise ist es mflglich, eine gleich- 
mafiigere Beheizung der W andę zu erzielen.
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Abb. 19. Feuerungstechnischer Wirkungsgrad 
bei verschiedenen Garungszeiten.

der Warmespeicher fur alle im Betrieb auftretenden 
Belastungen ausreicht. Man sollte zunachst erwarten, 
daB der Abgasverlust bei einer derartigen Senkung 
der Arbeitstemperaturen in starkerm MaBe abfallen 
wiirde. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, 
daB die Stromungsverhaltnisse in einem solchen 
Falle infolge der groBen Querschnitte in dem Gitter- 
mauerwerk der Regeneratoren usw. bei sehr geringen 
Rauchgasmengen ungunstig sind, so daB ein Teil des 
Warmespeichers sozusagen totliegt. Uberraschend ist 
das Abfallen der Strahlungs- und Leitungsverluste mit 
steigenden Arbeitstemperaturen. Obwohl die spezi- 
fischen Strahlungs- und Leitungsverluste je m2 der 
Gesarntoberflache und h ansteigen, ergibt sich ein 
geringerer Verlust, bezogen auf die durchgesetzte 
Heizgasmenge, weil der Zeitfaktor (dje Beheizungs
zeit) von viel starkerm EinfluB auf die Hohe der 
Gesamtverluste ist ais der spezifische Oberflachen- 
verlust je m2 und h. Der W irkungsgrad bleibt somit 
praktisch ziemlich konstant.

Aus Abb. 20 sind der mittlere Temperaturverlauf 
in der Kohlenschicht und die erreichte Endtemperatur 
bei den verschiedenen Erhitzungsgeschwindigkeiten 
ersichtlich. Wahrend der Koks im normalen Betriebe 
bei 975° C vó 11 ig entgast ist, wird dieser Zustand bei 
einer Betriebszeit von 17,4 h erst erreicht, wenn die



9. Jan u ar  1932 G l u c k a u f 41

mittlere Endtemperatur 1030°C  betragt. Bei stark 
gedrosseltem Betrieb (33,4 h) ist die Entgasung 
bereits bei 850" C beendet. Hieraus ergibt sieli, da!5

Arbeilstemperatur: 1. 1450°, 2. 1300°, 3. 1020° C.
Abb. 20. Temperaturverlauf 

bei verschiedenen Erhitzungsgeschwindigkeiten.

die Verkokungswarme eine Funktion der Arbeits- 
temperatur ist und daB unter der Voraussetzung 
gieichmlBiger Abgarung der fur die Verkokungs&- 
warme aufzuwendende Betrag mit sinkenden Arbeits- 
temperaturen abnehmen muB. Da der feucrungs- 
teclinische W irkungsgrad im vorliegenden Falle 
konstant bleibt, fallt auch der Warmeverbrauch 
je kg Kohle entsprechend ab (Abb. 21). Die ge- 
sti ichelte Kurve gibt die auf gleichen W assergelialt 
umgeiechneten Werte wieder. Die Voraussetzung fiir 
die gleichmaBige Abgarung wird durch die Rauchgas- 
beimischung in den Heizziigen nach dem bekannten 
Kreisstromprinzip erzielt. Bei samtlichen Betriebs- 
zeiten war die Abgarung durchaus gleichfnaBig, d. h. 
der mittlere senkrechte Unterschied betrug in der 
Mittelebene des Kokskuchens 70-80° bei 4 m hohen 
Kammern. Diese Ofenbauart hat den VorteiI, daB auch
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Abb. 21. Verkokungswarme und Warmeverbrauch 

bei verschiedenen Garungszeiten.
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bei stark gedrosseltem Betrieb kein zusatzlicher Auf- 
wand an Ubergangswarme erforderlich ist.

Gleichzeitig ergibt sich hieraus die Forderung 
einer besonders weitgehenden Betriebsuberwachung 
bei Kokereianlagen mit schwankender Belastun£ 
damit fiir jede Arbeitstemperatur der ófen ein be- 
stimmter Mindestwarmeverbrauch nicht iiberschritten 
wird. Diese Frage ist besonders wichtig fiir Kokereien, 
die nach AbschluB von Gaslieferungsvertragen mit 
zwei verśchiedenen Verkaufserzeugnissen, Koks und 
Gas, zu rechnen haben und fiir die es daher sehr 
darauf ankommt, stets das wirtschaftlich giinstigste 
Verh;iltnis einzuhalten.

Zusammenfassend kann mithin gesagt werden, 
daB sich eine eindeutige Kennziffer fiir die gesamte 
\V;irmewirtschaft einer Kokereianlage wohl nie finden 
lassen wird. Praktisch kommt es darauf hinaus, 1. den 
thermischen W irkungsgrad und 2. die Oberflachen- 
verluste je m2 der Gesamtoberflache und h fur eine 
bestimmte Arbeitstemperatur, 3. den GleichmaBig- 
keitsgrad der Durchwarmung zum Gegenstand der 
Gewahrleistung zu machen. Dem Betriebsmann gibt 
dpr unmittelbare Ausdruck der Warniewirtschaft.^cler 
W a rm e v e rb ra u c h  je  kg d u r c h g e s e tz te r  K o h le , 
wertvolle Aufschliisse, wenn die verschiedehen Fak- 
toren, wie OfengroBe, Arbeitstemperatur, feuerungs- 
technischer W irkungsgrad, W assergelialt der Kohle 
und Endtemperatur der Verkokungserzeugnisse, ge- 
biihrend berucksichtigt werden. Auf die sogenannte 
Mindestverkokungswarme scheint nach Berticksichti- 
gung aller dieser Punkte der geringste Anteil an den 
beobachteten Schwankungen des Warmeverbrauchs zu 
entfallen. Von besonderer Bedeutung ist der Warme- 
verbrauch eines Koksofens bei verschiedenen Garungs
zeiten.

Wirtschaftliche Auswertung.

Bei jedem technischen Fortschritt sollte auch die 
wirtschaftliche Auswirkung eingehend untersucht und 
gepriift werden. Rein rechnerisch stellt der Aufwand 
fur die Unterfeuerungsgasmenge, wie eingangs er- 
wahnt, auch bei neuzeitlichen Anlagen einen wesent- 
lichen Faktor in der Bilanz dar. Gleichwohl gewinnt 
diese Fiage erst praktische Bedeutung, wenn man die 
freiwerdenden OberschuBgasmengen abzusetzen ver- 
mag. Die trotz des W irtschaftstiefstandes langsam, 
aber stiindig steigende Verwendung des Koksofen- 
gases fiir die industrielle Beheizung gibt Anreiz zu 
einer genauern Prufung dieser Frage.

Fiir die wirtschaftliche Auswertung ist auf die 
eingangs erwahnten Kurven zuruckgegriffen und in 
Abb. 22 fiir eine bestimmte Anlage mit einem ge- 
wissen Kohlendurchsatz ein Betriebsdiagramm auf- 
gezeichnet worden. Hieraus ersieht man, daB unter 
den gegebenen Betriebsbedingungen 427 kcal in der 

.fiihlbaren Warme der Verkokungsprodukte vorhanden 
gewesen sind, was bei einem W irkungsgrad von 78 no 
einen theoretischen Aufwand von 547 kcal kg Kohle 
bedeuten wurde. Praktisch hat man jedoch nur 515 kcal 
benótigt, woraus sich umgekehrt eine Verkokungs- 
warme von 402 kcal je kg feuchter Kohle ergibt. Der 
Rest wird durch exotherme Reaktionswjirme gedeckt. 
Gleichzeitig mit der bei dem ermittelten Kohlendurch
satz erzeugten Gasmenge ist auf der rechten Seite 
der arbeitstagliche W ert der erzeugten Gasmenge auf- 
getragen, wobei ein Preis von 1,32 Pf. nm3 zugrunde 
liegt. Aus dem Diagramm ist also ohne weiteres er-
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sichtlich, węlcher Betrag an einem Tage allein zur 
Deckung der Verluste im Abgas sowie durch Strahlung 
und Beriihrung ausgegeben wird, wieviel die Ver- 
dampfung der groben Feuchtigkeit der Kokskohle er- 
fordert und welcher Betrag letzten Endes aus der 
fiihlbaren Warme von Koks und Gas fur die Riick- 
gewinnung zur Verfiigung steht. AuBerdem erkennt 
man, wie bei einem W irkungsgrad von 74 und 70 o/o 
die fur die Unterfeuerung benótigte Gasmenge an- 
steigt. Fur die betreffende Aniage ergibt sich ein 
taglicher Mehraufwand von 141 und 305 „W, d. h. 
von Betragen, welche die W irtschaftlichkeit’ einer 
Kokereianlage ganz erheblich beeinflussen konnen.
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Abb. 22. Betriebsdiagramm fiir eine bestimmte Aniage.

Infolge ungleichmafiiger Abgarung hatte sich die 
mittlere VerkokungsendtemperatufŁ unnotig erhóht. 
Bei absolut gleichmaBiger Abgarung wurde der 
theoretische Warmeaufwand von 427 auf 405 kcal 
sinken, woraus sich bei demselben W irkungsgrad ein 
Warmeaufwand von 493 kcal,kg Kohle und dem- 
entsprechend eine Ersparnis von 124 Mf Tag ergibt.

Eine derartige Aufstellung durfte auch Zweifler 
von dem praktischen Werte derartiger Unter
suchungen uberzeugen und die Ausgaben recht- 
fertigen, die heute in den neuzeitlichen Anlagen fur 
die Betriebsiiberwachung, im besondern hinsichtlich 
derW armewirtschaft, aufgewandt werden, denn letzten 
Endes ist nicht der einmal bestimmte Versuchs- 
wirkungsgrad, sondern der Betriebswirkungscrrad 
uber eine gewisse Betriebszeit, etwa wahrend eines 
Monates oder Jahres, der wirtschaftlich bestimmende 
Faktor.

\X enn man bedenkt, daB nur l o/o Yerbesserun0" 
dieses durchschnittlichen Betriebswirkungsgrades der 
Ofen durch bessere Uberwachung bei lobo°t Kohlen- 
durchsatz eine Ersparnis von 40 Mf Tag oder 12500 M  
je Jahi bedeutet und daB infolge der Zusammenfassunor 
der Kokereianlagen auf diese Weise leicht ganz be“ 
trachtliche Werte gerettet werden konnen (Abb. 23), 
so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dafi' 
einer genauen Uberwachung und unter Umstanden

selbsttatigen Reglung der Ofenanlagen usw. mit 
wachsendein Kohlendurchsatz weitgehende Beachtung 
geschenkt werden muB. Zum Vergleich sei hier auf 
die Grofikraftwerke hingewiesen, bei denen es auf 
Grund einer ahnlichen Entwicklung gelungcn ist,
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Abb. 23. Ersparnis durch Verbesserung des Wirkungsgrades 
von Koksofen um l % in Abhangigkeit vom Kohlendurchsatz.

den Dampfverbrauch fiir die Kilowattstunde sehr 
erheblich zu senken. Man kann annehmen, daB die 
Verbrennungsreglung und die genaue warmetech- 
nische Uberwachung bei den Kokereien bald eine 
ebenso wichtige Rolle spielen werden wie bei der 
Dampferzeugung.

Riickgewinnung der fiihlbaren Warme 
der Verkokungserzeugnisse.

Wenngleich die Ofen mit hohem W irkungsgrad 
arbeiten und der Mindestaufwand fiir jede im 
Betriebe yorkonimende Arbeitstemperatur durch 
sorgfaltige Uberwachung móglichst eingehalten wird, 
gehen docli noch groBe Warmemengen in dem 
heifien Koks und den Destillationsgasen verloren. 
Ais Warmeverbrauch durften hier, wie eingangs er- 
wlihnt, nur die fiir die Erzeugung und Ubertragung 
derartiger Warmemengen notwendigen Verluste be- 
trachtet werden. Die eigentliche Verkokungs\varme 
steckt ais fiihlbare Warme in den heifien Ver- 
kokungsprodukten. Ihre Ruckgewinnung erscheint ais 
so yerlockend, dafi die verhaltnismiiBig geringe An- 
zahl dahingehender Versuche und ausgefuhrter An
lagen verwundern mufi. Leider liifit sich diese Warme 
fur den Verkokungsvorgang selbst nicht mehr nutzbar 
machen, sondern nur anderweitig in dampf- oder gas- 
fórmige Energie verwandeln, wobei die Gewinnungs- 
kosten ausschlaggebend sind. Dieses Problem ist zu- 
dem eine reine Standortfrage. In Deutschland sind 
die Kokereien meist in Verbindung mit den Zechen 
eirichtet worden, wo derartig viel minderwertige 
Brennstoffe ais Abfallerzeugnisse zur Verfiigung 
stehen, dafi fiir eine anderweitige Dampferzeugung 
kein Bedurfnis yorliegt; namentlich fehlt der Anreiz, 
in den immerhin umfangreichen Einrichtungen Geld 
anzulegen. In erster Linie hat diese Frage daher Be- 
deutung fiir Stadtgas- oder Hiittenkokereien und fiir 
solche Anlagen, wo grofier Dampfbedarf yorliegt.

Zur A u sn u tz u n g  d e r K o k s g lu t sind bisher
3 Wege beschritten worden: l. Trockenkokskiihlung: 
umwalzyerfahren mit inerten Gasen, wobei 400 kg 
Dampf je t  Koks mit 70— 75°/o W irkungsgrad ge- 
wonnen werden (Bauarten Sulzer, Collin, K. S. G.).
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2. Vorwarmung von Generatorgas unter gleichzeitiger 
Reinigung und Heizwertanreicheruiig infolge von 
COo-lJnisetzLing (Bauart Collin); in einer mit einer 
Kraftanlage gekuppelten Anlage deckt bei gleich
zeitiger rekuperativer Luftvorwarmung und Verwen- 
dung der gesamten Abhitze zur Dampferzeugung der 
Wąrmegewinn aus der Trockenkokskuhlanlage bis auf 
24 kcal die zur Verkokung von 1 kg Kohle mit
ll,5o/o Wasser erforderliche Warme. 3. Zersetzung 
von Wasserdampf. Wassergasherstellung bei gleic!> 
zeitiger Dampferzeugung (Bauarten Heller-Bamag 
und Pintsch-Otto); dieses Verfahren befindet sich 
noch in der Entwicklung.

Auch die Ausnutzung des W a r m e i n h a l t e s  d e r  
D e s t i l l a t i o n s g a s e  wird bereits an einigen Stellen 
praktisch durchgefiihrt. 1. In einer Anlage gewinnt man 
in Steigrohrkesseln etwa 100 kg Dampf je t Koks- 
erzeugung (Bauart Collin). Hier ist der Wirkungsgrad 
der Ruckgewinnung erheblich schlechter; immerhiu 
werden je kg Kohle etwa 60 kcal nutzbar gemaclit.
2. Nach dem Verfahren von Lenze wird die fiihlbare 
Warme des Rohgases in einer zur Tiefkuhlung des 
Gases dienenden Kaltemaschine ausgenutzt. 3& Auf 
einigen amerikanischen Anlagen benutzt man nach 

atenten von Semet-SoIvay dic lieiBen Rohgase zur 
unmittelbaren Destillation des Teeres, wofiir aller- 
dings nur ein geringer Teil der zur Verfitgung 
stehenden Warme in Betracht kommt.

Alle diese Fragen sind noch in der Bearbeitung 
begriffen, weitere Fortschritte werden hier erst zu 
verzeichnen sein, wenn der notige wirtschaftliche An- 
reiz. vorhanden ist. Auf keinem Fachgebiet tritt die 
gegenseitige Beeinflussung von Technik und Wirt- 
schaft wohl so deutlich hervor wie auf dem der 
praktischen Kohlenveredlung.

Kiinftige Aufgaben der Feuerungstechnik.
Aus den vorstehenden Darlegungen konnte man 

\ ielleicht den SchluB ziehen, daB die Móglichkeiten der 
Feuerungstechnik fiir den Verkokungsvorgang er- 
schopft seien. Das ist jedoch durchaus nicht der&Fali. 
Selbst wenn es gelingen sollte, den Vorgang warme- 
wirtschaftlich mit hóchstem Wirkungsgrad durchzu- 
bilden, bleiben noch wichtige Fragen zu lósen. Es 
durfte z. B. aufgefallen sein, daB bisher mit keinem 
w ort des Haupterzeugnisses, namlich des Kokses, 
trwahnung getan worden ist. Eine in Zukunft ent- 
scheidende Frage wird dessen Beschaffenheit, d. h. 
uie Aufgabe sein, mit einer vorhandenen Kohle den 
fur einen bestimmten Zweck besten Koks zu erzeugen. 
Auf diesem Oebiete hat man noch bis heute fast aus- 
schheBIich mit empirischen Mitteln gearbeitet. Hier 
miissen jedoch irgendwie erfaBbare innere Zusammen- 
hange bestehen, etwa zwischen Arbeitstemperatur, 
trhitzungsgeschwindigkeit, Ofenbreite und Stiickig- 
'eit des erzeugten Kokses. Diese Bedingungen wird 

man wiederum, je nach Kohlenart und Kórnung, 
assergehalt und geforderten Endtemperaturen, ent- 

sprechend abandern miissen.
... Derartige Fragen sind natiirlich in erster Linie 
»r den Bau von Koksofen von Bedeutung; aber auch 

bei bereits vorhandenen Anlagen sollten sie dauernde 
Beachtung finden. Entsprechend den Arbeitstempe- 
raturen ist natiirlich der Temperaturfortschritt sehr 
verschieden; hierdurch verandert sich die Zersetzung, 
das gebildete Koksgefiige, die Spannungen und da- 
mit die Risse werden anders verlaufen. Abb. 24 zeigt

den Temperaturfortschritt in einer 500 mm breiten 
Kanuner bei verschiedenen Arbeitstemperaturen (1050 
und 1450°), Ein beliebiges Werkstuck aus Metali oder

/jarungszef/ 3 0 /?

fle fts te //e n

ę s r u n o s j r e / /  r z & fy

Abb. 24. Isochronische Darstellung des Temperatur- 
fortschrittes in dem Einsatz eines Koksofens 

von 500 mm mittlerer Breite.

feuei festem Materiał weist bei derartig unterschied- 
licher Erwarmung abweichende physikalische Eiger,- 
schaften auf. Um wieyiel gróBer wird daher der Ein- 
fluB des Temperaturverlaufes auf die Beschaffenhei* 
eines Produktes sein, das im Laufe der Erhitzung 
viel weiter gehende chemische und physikalische Um- 
setzungen erleidet ais etwa die Umwandlung von 
Kristallen in andere Modifikationen. Der obere Teil 
des Schaubildes gibt z. B. die Erklarung fiir die 
besonders bei langsam ausgegartem Koks stets beob- 
achtete dichte Stelle etwa in 2 Drittel der Lange des 
Koksstuckes. Aus dem Verlauf der Isochronen^ d. h. 
der Linien, die anzeigen, welche Temperaturen zu 
gleichen Zeitpunkten in dem Kohleneinsatz vorhanden 
sind, geht klar hervor, daB in diesem Bereich die 
gunstigsten Bedingungen fiir die Bildung eines gleich- 
maBigen, dichten Gefiiges bestehen. Die Entgasuncr 
ist bei Temperaturen unter 900° C beendet. lin zweiten 
Falle, in dem die Erhitzungsgeschwindigkeit nahezu 
\^erdoppelt ist, werden ganz andere Spannungen im 
Koks auftreten und eine groBere Rissigkeit hervor- 
rufen. AuBerdem sieht man deutlich, wie stark man 
den Koks iiberhitzen muB, um den gleichen Zustand 
der Entgasung wie im ersten Falle zu erzielen.

Dieses Beispiel mogę nur andeuten, was auf dem 
Oebiete der Feuerungstechnik noch zu leisten ist, und 
daB nur vom Wissenschaftler und Praktiker gemein- 
sam durchgefiihrte zielbewuBte Forschungsarbeit hier 
Aufklarung zu schaffen vermag.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
_ Die feuerungstechnische Durchbildung der Koks- 

ofen ist fur ihre Wirtschaftlichkeit von gróBter Be
deutung. Auf Orund umfangreicher Betriebsunter-
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sucłiungen werden die technischen und wirtschaft- 
lichen Grundlagen der Beheizung im Zusammenhang 
mit dem Verkokungsvorgang eingehend erórtert. Die 
mit Hilfe von Erfahrungswerten gewonnenen Kurven 
geben dem Betriebsmann ein Mittel in die Hand, der- 
artige Fragen mit einer den technischen Anforde- 
ruiigen geniigenden Genauigkeit zu losen. Die wirt- 
schaftliche Auswirkung gut iiberwachter Betriebs- 
fiihrung, besonders bei scbwankender Belastung einer 
Anlage, wird erórtert. Die deutsche Kokereitechnik 
hat die in der Kriegs- und Nachkriegszeit verloren- 
gegangene fiihrende Stellung zuriickerobert. Abschlic- 
Bend wird kurz auf die kiinftigen Aufgaben der 
Feuerungstechnik eingegangen.

An den vorstelienden Vortrag schlofi sich folgende 
A u s s p r a c h e  an.

Vorsitzender, Oeneraldirektor Dr.-Ing. eh. P o t t :  In 
klarer Weise ist iiber den hentigen Stand der Behcizungs- 
und Warmetechnik der Koksofen berichtet worden. ,Bei der 
Fiille der gebotenen Unterlagen, im besondern der zahl- 
mafiigen, diirfte es den Zuhorern schwer gefallen sein, 
die Ęiiizelheiten zu verfolgen. Auf alle Fiille aber hat man 
aus dem Vortrag ersehęn, dafi die Behcizungstechnik der 
Koksofen einen sehr hohen Stand erreicht hat, der nach 
menschlichem Ermessen nicht mehr erheblich zu tiber- 
treffen ist. Dankenswert ist die Feststellung von Dr. Baum, 
dali die sogenannte Verkokungswarme ejne unsichere Zahl 
ist. Sie schwankt je nach der Art, wie man den Ofen 
betreibt. Es zeigt sich, daB die Verkokungswarme selbst 
iiberhanpt keinen MaBstab fiir die warmetechnische Be- 
urteilung des Ofens bildet. Hierfiir kommt lediglich der 
feuerungstećhnische Wirkungsgrad in Verbindung mit der 
Arbeitstemperatur, d. h. der Temperatur in den Heizziigen, 
in Frage.

Oberingenieur N e u m a n n ,  Dusseldorf: Ais Mitglied 
des Ausschusses fiir Abnahmeversuche an Koksofen habe 
ich schon Oelegenheit gehabt, die Arbeit von Dr. Baum 
zu lesen, und es hat mich gefreut, festzustellen, daB die 
seinerzeit von der Warmestelle des Vereins deutscher 
Eisenhiittenleute ausgegangene Anregung zur warmewirt- 
schaftlichen Durchforsehung des Koksofenbetriebes auf so 
fruchtbaren Boden gefallen ist. Besonders freut es mich 
auch, in dieser Abhandlung ein Mustcrbeispiel dafiir zu 
finden, wie man derartige mehr oder weniger verwickelte 
Zusammenhange in leichtverstandlicher und iibersichtlicher 
Weise darstellen kann. Das schlieBt nun nicht aus, daB 
ich in ein oder zwei Punkten etwas anderer Meinung 
bili ais der Vortragende und es ais nótig erachte, einige 
Liicken in dem Bericht auszufiillen.

Aus der Abweichung der Versuchsergebnisse von der 
Kurve der fiihlbaren Wannę der Verkokungsprodukte 
(Abb. 3) wird geschlossen, daB eine entsprechende exo- 
thermische Reaktionswiirme auftritt. Das ist natiirlich 
theoretisch richtig, praktisch jedoch konnen derartige 
Folgerungen irrtiimlich sein wegen der begrenzten Ge
nauigkeit der Messungen und wegen der Undichtheit der 
Ofenwande. Man muB bei Wirkungsgradberechnungen 
wegen MeBfehlern Streuungen von ± 3 “o und mehr in 
Betracht ziehen. Ferner muB man mit der Undichtheit 
der Kammerwande rechnen sowie mit einer Verbrennung 
von Verkokungsprodukten durch eindringendes sauerstoff- 
haltiges Abgas, besonders bei Betrieb mit gróBerm Luft- 
uberschuB, wodurch eine exothermische Reaktionswiirme 
yorgetiiuscht werden kann.

DaB es notwendig ist, den Koksofenbetrieb planmaBig 
und fortlaufend warmetechnisch zu priifen und von Zeit zu 
Zeit durch Fachleute untersuchen zu lassen, geht aus der 
Zahlentafel 3 hervor. Darin finden sich unter 11 Anlagen
3, die mit einem LuftiiberschuB von rd. 50o,'o fahren, 
wahrend die iibrigen meistens einen LuftiiberschuB von 
20—30<>'o aufweisen. 50ą'o LuftiiberschuB sind auBerordent- 
lieh viel. Das bedeutet, daB etwa 1 Viertel der Abgase

aus LuftiiberschuB besteht, und wenn der Abgasverlust 
20°,o betriigt, so hat hieran der LuftiiberschuB einen Anteil 
von rd. 5«/o. Ganz oline LuftiiberschuB kann man natiirlich 
nicht fahren, aber er liiBt sich einschranken, und man 
kann dadurch den Wirkungsgrad des Ofens um etwa 3»/o 
verbessern, was hier ausschlaggebend ist. Die Anlagen 1,
6 und 7 mit dem grofien LuftiiberschuB zeigen den schlech- 
testen Wirkungsgrad von 67,5 70o'o. AuBer diesen haben 
nur noch 2 andere Anlagen, bei normalem LuftiiberschuB. 
einen ahnlich niedrigen Wirkungsgrad, was bei der einen 
(Nr. 4) auf den niedrigen Kohleneinsatz von nur 3 t und 
die grofie spezifische, abstrahlende Oberflache zuriick- 
zufiihren ist.

Andcrseits ist in der Zahlentafel 3 unter Nr. 5 auch 
eine Anlage angefiihrt, die einen auffallend n i e d r i g e n  
LuftiiberschuB hat, namlich von nur 4 (>'o. Das ist natiirlich 
weit sehlimmer, ais mit einem groBen LuftiiberschuB zu 
fahren, denn Luft und Gas mischen sich zuerst wahrend 
der Verbrennung. Fiir den Ofenbauer ware es aber recht 
schwierig, den Ofen so einzurichten, daB sich iiberall Gas 
und Luft gleich gut mischen und daB der LuftiiberschuB 
iiberall 4 o/o betriigt. In Wirklichkeit ist es so, daB die 
Luft-Gas-Mischung an den verschiedenen Brennern nicht 
gleich ist; der LuftiiberschuB wird also an einigen Brennern 
erheblich iiber dem Mittel, an andern darunter liegen. Ist 
nun der mittlere LuftiiberschuB sehr gering, dann muB, 
wie aus der iiachstehenden Abbildung hervorgeht, an einem 
Teil der Brenner Luftmangel herrschen. Das ist sehr 
ungiinstig fiir den feuerungstechnischen Wirkungsgrad, 
noch mehr aber fiir die Beschaffenheit des Kokses infolge 
der ungleichmafiigen Verbrennung im Heizkanal und der 
ungleichmaBigen Ausgarung.

a theoretisch erforderliche Luftmenge, b wirklicher L.uit- 
iiberschufi an den Brennern, c Lujtuberschufi an einem Teil 
der Brenner, d Luftmangel an andern Brennern, e kleiner, 

f  normaler mittlerer Uberschufi.
EinfluB eines zu geringen mittlern Luftiiberschusses 

auf die Verbrennung in verschiedenen Teilen 
der Brennerreihe.

Dr. Baum hat geauBert, die Schwachgasófeu seien vom 
Gesichtspunkt des feuerungstechnischen Wirkungsgrades 
aus im Nachteil gegeniiber den Starkgasófen. Das móchte 
ich nicht unterschreiben. Es steht auch im Widerspruch 
zu den Zahlen der Anlage 5, der reinen Schwachgasanlage. 
Diese hat namlich mit den besten Wirkungsgrad von 74,2o/o; 
einen bessern erreichen im allgemeinen die andern Anlagen 
auch nicht. Nur eine einzige, die eben ganz ungewohnlich 
und mit den iibrigen nicht zu yergleichen ist, kommt auf 
7§o'o. Ich glaube, die Feststellung des Yortragenden stiitzt 
sich auf die eine Anlage 11, die eine Verbundanlage dar- 
stellt. Bei Starkgasbetrieb war der Wirkungsgrad dieser 
Anlage 74,S und bei der Schwachgasanlage 70,3 f/o. Ab- 
gesehen von der bereits erwahnten unvermeidlichen 
Streuung der MeBgenauigkeit ist nach meiner Ansicht 
dieser niedrige Wirkungsgrad bei der Schwachgasbehei
zung darauf zuriickzufiihren, daB man beim Bau auf Kosten 
des Schwachgasbetriebes die Kammern zu klein ge- 
wahlt hat.



9. J anuar  1932 G l i i c k a u f 45

Ferner móchte ich den Vortragenden bitten, in der 
yeroffentlichung seine Ausfiihrungen noch durcli Angaben 
iiber die Holie der Gas- und Luftvorwarmung in der 
Zahlentafel 3 zu vervollstandigen. Das ist aussclilaggebend 
fur die Beurteilung der einzelnen Verstichsergebnisse. 
Weiterhin waren aus den Versuchsunterlagen zweckmafiig 
Anhaltspunkte iiber die Dichtheit der Ofenwande bei den 
einzelnen Aniagen anzugeben.

V o r s i t z e n d e r : Mit den Ausfiihrungen des Vorredners 
kann ich mich nicht durchweg einverstanden erklaren. So

stirnme ich mit ihtn darin nicht uberein, daB der Wirkungs- 
grad bei der Schwacjigasbeheizung im praktischen Betrfeb 
genau so groB wie bei der Starkgasbeheizung sein soli. 
Arbeitet man riiit kiinstlichem Zug, so kann man bei ent- 
sprechender Ausbildung der Regeneratoren natiirlięh einen 
hóhern Wirkungsgrad erzielen ais bei starkgasbeheizten 
Ófen. Da dies aber nicht iiblich ist und naturlicher Kamin- 
zug vorgezogen wird, ist im allgemeinen auch der Wir
kungsgrad etwas kleiner wegen der gróBern Abgasverluste.

Der Stand der Rationalisierung im englischen Steinkohlenbergbau.
Von Dr. E. J i i n g s t ,  Essen.

(Fortsetzung.)
Unter den p o s i t iv e n  M aB n ah m en  der Rationa

lisierung kommt der m a s c h in e l le n  G e w in n u n g  der 
Kohle die groBte Bedeutung zu. Im englischen Stein
kohlenbergbau iiegt sie in ihren Anfangen weit iiber ein 
Menschenalter zuruck. Die ersten Angaben daruber 
stammen aus dem Jahre 1900, wo mit 311 Maschinen 
schon 3,3 Mili. t gewonnen wurden, d. s. 1,5 o/0 der 
Gesamtforderung. Im Jahre 1913 war diese Zahl auf
24,4 Mili. t oder 8,5 o/0 der Gesamtforderung ge- 
wachsen. Wenn auch in dieser Aufwartsentwicklung 
der Krieg eine gewisse Hemmung brachte, so belief 
sich die maschinell gewonnene Kohlemnenge im Jahre 
191S doch bereits auf 12,2 o/o der Gesamtmenge. Die 
Entwicklung vom Jahre 1924 ab ist in der folgenden 
Zahlentafel ersichtlich gemacht.

Z a h le n ta f e l  6. Die Schrammaschine im Gesamt- 
kohlenbergbau GroBbritanniens.

Jahr

Gruben,
die

Schram
maschinen
yerwenden

1913 645
1924 908
1925 915
1927 929
1928 908
1929 881
1930 867

Schram-
maschinen

Mittels Schrammaschinen 
gewonnene Kohle

: p I von der 
insges. I J . . i Gesamt- 

I Maschine fórderung
1000 l.t l .t °/o

2895 24 36S 8417
6830 49 911 7308
6650 48 133 7238
7116 58 472 8217
7131 61 388 8609
7361 71 950 9774
7637 75 756 9920

8,5
18.7
19.8 
23,3
25.9
27.9 
31,1

Abb. 4. Anteil der maschinell geschramten Kohle 
an der Gesamtforderung.

Danach wurden im englischen Bergbau 1930 
76. Mili. t Kohle oder 31,1 o/o der Gesamtforderung 
maschinell gewonnen. In den einzelnen Fórder- 
gebieten hat die Verwendung der Schrammaschine eine 
sehr abweichende Entwicklung genommen. Wiihrend 
im letzten Jahre in Schottland zwei Drittel der 
Gesamtforderung maschinell hereingewonnen wurden, 
waren dies in Siidwales nur 10'o/o. Northumberland 
steht mit 8,5 Mili. t und 64 o/o an zweiter Stelle und 
hat damit gegen 1924 diese Verhaltnisziffer mehr ais 
rerdoppelt. Es folgen von den gróBern Bezirken 
Durham mit 9.2 Mili. t gleich 26 o/o, Siid-Yorkshire 
mit 5 Mili. t und 16o/0, West-Yorkshire mit 4,1 Mili. t 
und 33 o/o. Fiir weiteres sei auf die Zahlentafel ver- 
wiesen.

Z a h l e n t a f e l  7. Die Schrammaschine in den 
wichtigsten Fórdergebieten.

Geschramte Anteil der

Bezirk Kohlenmenge geschram ten Kohle 
an der Fórderung

1924 1930 1924 1930
1000 l.t 1000 l.t °/o %

S c h o t t l a n d ................. 17 027 20 909 47 66
Northumberland . . 3 872 8 454 28 64
D u r h a m ..................... 5 736 9 213 16 26
Siid-Yorkshire . . . 3 366 5 047 11 16
West-Yorkshire . . . 3 939 4 068 25 33
Siidw ales ..................... 2 620 4 329 5 10
D e rb y s h i r e ................. 2 977 4 988 18 37
Nord-Staffordshire . 1 615 2 943 25 53
N o r d w a l e s ................. 816 1 610 24 49

Im englischen Kohlenbergbau finden vier H a u p t-  
a r te n  von Schrammaschinen Anwendung, die nach 
Zahl und Leistung nachstehend ersichtlich gemacht 
sind.

Z a h l e n t a f e l  8. Wirkungsweise der Schram
maschinen im Jahre 1930.

Schrammaschinen
Zahl
der

Maschinen

Geschramte Kohle 
insges. 1 je Maschine 

l . t  1 l.t
R a d - ......................... 572 5 804 766 10 148S t a n g e n - ................. 566 5 915 794 10 452K e t t e n - ..................... 4132 57 536 184 13 925
StoBend wirkende 

und andere . . . 2367 6 498 851 2 746
ZUS. 7637 75 755 595 9 920

Die weitaus grdBte Verbreitung haben die Ketten- 
schrammaschinen gefunden, die im letzten Jahre, 4132 
an der Zahl, mehr ais drei Viertel der insgesamt mit 
Schrammaschinen gewonnenen Kohle lieferten. Sie
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weisen auch mit 13925 t  die gróBte Jahresleistung je 
Maschine auf. An zweiter Stelle folgen mit 2367 an 
der Zahl die stoBend wirkenden Schrammaschinen; 
zu der insgesamt geschramten Kohle trugen sie bei 
einer Jahresleistung je Maschine von 2746 t  jedoch 
nur 6,5 Mili. t oder S,6o/0 bei. Die Zahl der Rad- (572) 
und Stangenschrammaschinen (566) ist bedeutend 
kleiner, ilire Leistung insgesamt (je rd. 6 Mili. t) 
und je Maschine (rd. 10000 t)  annahernd gleich.

Der A n tr ieb  der Schrammaschinen erfolgt zu 
annahernd gleichen Teilen mittels PreBluft und 
Elektrizitat. Im letzten Jahre vor dem Kriege liefen 
1590 Schrammaschinen, d. s. 54,9 o/o der Gesamt- 
maschinenzahl, mit PreBluft, 1305, gleich 45,1 °/o, 
mit Stroni. Dieses Verhaltnis hielt unter Schwankun- 
gen bis 1925 an. Von da ab zeigt sich eine von Jahr 
zu Jahr starker werdende Yerwendung der Elektrizitat 
mit dem Ergebnis, daB 1928 erstmalig die elektrische 
Schrammaschine die mit PreBluft betriebene iiberholt.

Antrieb der Schrammaschinen
Jahr mittels

PreBluft Elektrizitat

1913 1590 1305
1924 3784 3046
1925 3516 3134
1926 3398 3114
1927 3638 3478
1928 3545 3586
1929 3574 3787
1930 3597 4040

1930 waren 4040 mit Elektrizitat laufende Schram
maschinen, d. s. 52,9o/o der Gesamtzahl, in Betrieb 
gegen 35971 (47,1 o/0) PreBluftmaschinen. Die fort- 
schreitende Elektrifizierung der Gruben, woriiber an 
anderer Stelle berichtet wird (s. S. 49), durfte dieses 
Verhaltnis in den kommenden Jahren weiter zugunsten 
der elektrischen Kraft verandern.

Die Verwendung m e c h a n i s ie r t e r  H a n d w e rk s -  
zeu g e ,  die im deutschen Bergbau bei der Kohlen- 
gewinnung eine so groBe Rolle spielt — im Ruhr- 
bergbau wurden 1930 94o/0 der Gesamtfórderung auf 
diesem Wege gewonneti —, steht in GroBbritannien 
noch in den Anfangen. 1930 wurden dort an PreBluft- 
hammern und -bohrern insgesamt erst 10224 gezahlt. 
Dabei ist der gegen 1927 erzielte Zuwachs von 4600 
dieser Werkzeuge einigermaBen bescheiden zu nennen.

P r e B l u f t h a m m e r  u n d  - b o h r e r  
im b r i t i s c h e n  S te i n k o h le n b e r g b a u .

Jahr Gesamt
zahl

Davon 
Bohrer zur H erstellung 

von SchieBlochern

1927 5 679
1928 7 756 5504
1929 8 881 5S76
1930 10 224 6057

M ec h a h isc h e  A b b a u f o r d e r m i t t e l ,  wie Schut- 
telrutschen, Transportbander, sowie Ladeeinrich
tungen haben in den letzten Jahren eine steigende 
Verwendung im Untertagebetrieb des englischen Stein- 
kohlenbergbaus gefunden. Die ersten derartigen 
Fórdermittel untertage wurden in den englischen 
Gruben im Jahre 1902 eingefiihrt. Es handelte sich 
damals aber mehr um Versuche auf einzelnen Gruben. 
Die Unvollkommenheit des Mechanismus stand einer 
weitern Verbreitung zunachst hindernd im Wege. Erst 
nach dem Kriege ging man dazu iiber, mechanische

Fórdermittel in gróBerer Zahl im Untertagebetrieb 
einzusetzen. 1921 gibt die amtliche englische Bergbau- 
statistik die Zahl der Schuttelrutschen und Transport
bander am. AbbaustoB mit 818 an, 1926 hatte sie sich 
mit 1667 bereits verdoppelt und im letzten Jahre bei 
2991 sogar mehr ais verdreieinhalbfacht. Seit 1928 
bringt die Statistik auch Angaben iiber die in Strecken 
Ycrwendeten mechanischen Fórdermittel, von denen 
damals 653 in Betrieb waren gegen 756 im letzten 
Jahr. Seit 1929 besitzen wir auch Zahlen iiber die 
mechanischen Ladeeinrichtungen, die sich in dem ge- 
nannten Jahr auf 355 stellten gegen 453 in 1930. 
Insgesamt wurden mittels dieser mechanischen Fórder- 
mittel im Jahre 1930 42,5 Mili. t Kohle befórdert, 
d. s. 17,4 o/o der Gesamtgewinnung. Zwei Drittel der 
auf mechanischem Weg befórderten Kohle, namlich 
28,25 Mili. t, bewaltigten die im AbbaustoB befind- 
lichen Schuttelrutschen und Transportbander; davon 
wurden 17,66 Mili. t unmittelbar in die Fórderwagen 
geleitet. Von der mittels Ladeeinrichtungen bewegten 
Kohlenmenge von 14,25 Mili. t gelangten 12,75 Mili. t 
auf unmittelbarem Weg in die Fórderwagen. Ober 
die Verwendung mechanischer Abbaufordermittel in 
den wichtigsten englischen Bergbaubezirken untertage 
unterrichtet die folgende Zusammenstellung.

Z a h l e n ta f e l  9. Mechanische Abbaufordermittel 
(Transportbander, Schuttelrutschen usw.) und Lade

einrichtungen untertage im Jahre 1930.

Zahl der Beforderte
Abbau-

fórderm ittel
12 i «= 

s = 1 >
“ 5  j-5 sS  

5  | «

EUtc
TD —'C3 —

Uc
’3

Ins
ges.

Kot 

Menge 

1000 I.t

le
, . baŁł p =•o fc c_ S
>0[o

w
GroBbritannien insges. 

davon
2991 756 453 4200 42 495 17,4

S c h o t t l a n d ................ 522 131 176 829 10 274 32,5
Northumberland . . 169 49 42 260 2 555 19,4
D u r h a m ..................... 207 70 42 319 2 639 7,4
Y o r k s h i r e ................ 366 84 67 517 5 386 12,1
Siidwales . . . . 745 228 5 978 7 805 17,3
Nord-Staffordshire . 207 30 8 245 2610 46,6
Lancashire, Cheshire 201 27 3 231 2 577 17,2

AnteilmaBig am starksten ist die Verwendung von 
mechanischen Abbaufordermitteln in Nord-Stafford- 
shire und Schottland, wo 46,6 bzw. 32,5 o/0 der Fórde- 
rung durch Schuttelrutschen usw. bewegt wurden. 
Der Prozentsatz fiir die andern Ausfuhrbezirke 
schwankt zwischen 7,4 in Durham, 17,3 in Siidwales 
und 19,4 in Northumberland. MengenmaBig steht an 
erster Stelle Schottland. (10,3 Mili. t), wo auch die 
Schrammaschine ein besonders ausgedehntes An- 
wendungsgebiet gefunden hat, den zweiten Platz 
nimmt Siidwales (7,S Mili. t) ein, den dritten York
shire (5,4 Mili. t).

Die G r u b e n lo k o m o t iv e  hat im englischen 
Kohlenbergbau bislang keine groBe Verbreitung ge
funden, ihre Verwendung ist bei den nicht sóhlig auf- 
gefahrenen Strecken recht schwierig. Zusammen- 
fassende statistische Angaben liegen nicht vor. An 
Stelle von Lokomotiven verwendet man im allge- 
meinen neben Transportbandern1 Seilbahnen, in den 
Abbaustrecken neuerdings auch Schlepperhaspel. Da- 
neben erfolgt die Streckenfórderung immer noch zu 
einem erheblichen Teil mit Pferden, von denen im

1 S, Zahlentafel 9, Sp. 3 (A bbauf6rderm ittel in Strecken usw.}.
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letzten Jahr untertage 49243 tatig waren. Im letzten 
Jahrzehnt hat sich ihre Zahl allerdings nicht un- 
betrachtlich vermindert, 1921 hatte sie 66036 be- 
tragen. Im Ruhrbergbau waren dagegen im Jahre 1 929 
nur noch rd. 2000 Grubenpferde vorhanden.

Die Angaben iiber den S ta n d  d e r  A u f b e r e i tu n g  
im britischen Steinkohlenbergbau reichen nur wenige 
Jahre zuriick.

Z a h l e n t a f e l  10. Stand der Aufbereitung 
im gesamten britischen Steinkohlenbergbau.

Jahr
Zahl der Aufbereitete Kohle

Waschen
T rocken- 
aufberei- 

tungen

Schwimm-
aufberei-
tungen

Menge 

1000 l . t

von der 
Gesamt- 

fOrderiiiif; 
%

1927 505 27 6 51 440 20,5 '
1928 527 53 5 60 326 25,4
1929 562 74 6 71 331 27,6
1930 583 91 6 72 715 29,8

Uber die Lage dieser Dinge in der Vorkriegszeit 
findet sich in einem Bericht des Mines Department 
vom Jahre 1927 lediglich die Angabe, dafi dem Auf- 
bereitungsvorgang im Jahre 1913 nur etwa die halbe 
Kohlenmenge unterworfen worden ist wie 1927. Es 
hatte sich danach um etwa 26 Mili. t oder rd. 9 o/o

Abb. 5. Anteil der aufbereitełen Kohle 
an der Gesamtforderung.

der Gesaintfórderung des Landes gehandelt. In der 
seitdem abgelaufenen Zeit sind auf diesem Gebiet er- 
hebliche Fortschritte erzielt worden, 1927 wurden
20,5 o/o der Gesaintfórderung aufbereitet, 1930 bei 
72,7 Mili. t fast 30 o/o.

Z a h l e n t a f e l  11. Stand der Aufbereitung 
in den wichtigsten Bezirken.

Bezirk

S c h o t t la n d .....................
Northumberland . . .
D u r h a m .........................
Sud-Yorkshire . . . . 
West-Yorkshire. . . .
Sudwales.................
Cumberland, Westmor-

land .............................
Lancashire, Cheshire . 
Nord-Staffordshire . .

Anteil der aufbereiteten 
Kohle an der Fórderung;

1927 1928 1929 1930 1930
% % % % 1000 1.1

34,4 39,5 42,1 45,6 14 436
10,7 11,7 13,8 14,5 1 907
14,6 19,3 22,2 23,2 8 302
38,8 44,8 47,8 49,3 15 898
29,1 33,4 36,4 38,3 4712
13,4 17,4 19,9 22,5 10 161

38,8 61,4 58,5 65,1 1 313
19,2 25,5 29,0 31,4 4 708
23,5 39,3 38,5 39,4 2 209

Aufbereitete

In den einzelnen Bergbaubezirken ist die Entwick- 
lung der Aufbereitung, wie Zahlentafel 11 erkenneri 
lśiBt, sehr verschieden. Die gróBte Fórdermenge, rd. 
16 Mili. t oder 49,3 o/o der Gesamtgewinnung des 
Bezirks, erfaBte sie 1930 in Sud-Yorkshire. In Schott
land handelt es sich gleichzeitig um 14,4 Mili. t oder
45,6 o/o der Fórderung, in Sudwales um 10,1 Mili. t 
oder 22,5 o/o und in Durham um 8,3 Mili. t  gleich 
23,2 o/o. Wie Sudwales und Durham zeigt auch der 
Ausfuhrbezirk von Northumberland bei 14,5 o/0 keine 
besonders fortgeschrittene Entwicklung auf diesem 
Gebiet. Ob die Zunahme der Ladekohlenausfuhr der 
Humberhafen, die gegen 1927 eine Verzweieinhalb- 
fachung erfahren hat, mit den besonders groBen Fort- 
schritten der Aufbereitung in diesem Fórdergebiet 
zusammenhangt, ist wahrscheinlich, aber nicht un- 
mittelbar zu beantworten. Gestiegen ist ja in be- 
sonderm A^aBe die Ausfuhr Grofibritanniens an auf- 
bereiteter Kohle, wahrend sich in der Gesamtausfuhr 
eine weit geringere Zunahme ergibt.

Einen z u s a m m e n f a s s e n d e n  V e rg le ich  iiber 
den Stand der Mechanisierung im letzten Jahr bietet 
fiir den britischen Steinkohlenbergbau insgesamt sowie 
fiir die Ausfuhrbezirke Abb. 6.

too

(jrofs- iScfroff/arrd Nor/hc/m 
ćr/ferm/err óer/ancf

0(/r/t&s77 J/orAs/r/re iSot/rua/es

m  ęescńramfe HoMe BU HecA/Ufau/ort/eru*# ®&/ti/S6ere/fyn0

Abb. 6. Stand der Mechanisierung (Anteil an der Gesamt
forderung) im Jahre 1930.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Auf- 
bereitungswesens hatte man auch eine weitere Aus- 
gestaltung des K o k e re iw e s e n s  auf den Zechen er- 
warten konnen, dem ist jedoch nicht so. In den Jahren 
1924 bis 1930 wurden die folgenden Mengen an Kohle 
zur Herstellung von Koks eingesetzt, die von der 
Fórderung 6,74-7,75 o/0, im Jahre 1930 nur 7,06%

Z u r  H e r s t e l l u n g  von  
m e t a l l u r g i s c h e m  K o k s  v e r b r a u c h t e  

K o h le  in G r o B b r i t a n n i e n .

Jahr Mili. 1.1 Von der Fórderung
%

1924 18,86 7,06
1925 16,39 6,74
1927 17,43 6.94
1928 17,43 7,34
1929 19,99 7,75
1930 17,23 7,06



48 G I ii c k  a u f Nr.  2

beanspruchten. Im Ruhrbezirk dagegen gelangte 1930 
mehr ais' ein Drittel der gefórderten Kohle zur Ver- 
kokung. Die an sich vergleichs\veise nicht erheb- 
liche Herstellung von metallurgischem Koks in GroB
britannien blieb im letzten Jahrc bei 11,51 Mili. t um 
1,28 Mili. t  oder 10,04 o/o hinter der Vorkriegserzeu- 
gung zuriick. Allerdings zeigt das Kokereiwesen in- 
sofern einen Fortschritt, ais die Gewinnung aus 
Bienenkorbofen immer mehr zurucjcgeht und nach- 
gerade bedeutungslos wird. Machte sie 1924, wie aus 
Zahlentafel 12 hervorgeht, noch 7.79«/o der Gesamt- 
gewinnung an metallurgischem Koks aus, so war diese 
Zahl 1930 auf 3,87 o/o zuriickgegangen. Die Zahl der 
Nebenproduktengewinnungsofen, die 1913 bei 7839 
erst 37,32 o/o der Gesamtzahl betrug, belief sich 1930 
bei 7215 auf 86,22 o/o dieser. Auch hat die Kapazitat

Z a h l e n t a f e l  12. Kokereiwesen in GroBbritannien.

Betriebene Koksofen Gewinnun y an metali. Koks
Jahr davon mit Nebcn- insges. davon aus Ofen mit

insges. produktengew inm ing N ebenproduktengew.
Zahl % l.t 1. t %

1913 21 006 7839 37,32 12 798 996
1924 12 081 9498 78,62 12 753 358 11 760 451 92*21
1925 10416 8187 78,60 11 008 686 10 200 405 92,66
1927 9 893 8085 81,72 11 837 135 11 110 035 93,86
1928 9311 7695 82,64 11 845 210 11 196 441 94,52
1929 9 539 8138 85,31 13 421 998 12 827 329 95,57
1930 8 368 7215 86,22 11 514 021 11 068 758 96,13

der Koksofen eine VergróBerung erfahren; wahrend 
1924 das jahrliche Koksausbringen aus einem Neben- 
produktenofen sich auf 123S t stellte, betrug.es 1930 
1534 t. Im Ruhrbezirk, der ja schon seit Jahren nur 
Nebenproduktenofen kennt, ist die Leistung je Ofen 
im gleichen Zeitraum von 1618 t auf 2373 t ge- 
w ach sen.

Wie aus der folgenden Zahlentafel iiber das 
Kokereiwesen in den einzelnen Bczirken zu entnehmen 
ist, hat die Koksindustrie ihren Hauptsitz in 
Yorkshire (einschlieBlich Lincolnshire und Derby- 
shire) und in den Kohlengebieten der Nordostkiiste 
(einschlieBlich Durham). wo im Jahre 1930 je 
4,4 Mili. t Koks hergestellt wurden, das sind zu- 
śammen 76,12 o/o der Gesamterzeugung des Landes. 
An dritter Stelle folgt Siidwales mit 1,2 Mili. t oder 
10,27 o/o.

Z a h l e n t a f e l  13. Kokereiwesen nach Bezirken.

Gebiet
Betrie
Koks

1925

bene
ofen

1930

Davon Ófen 
mit Neben- 
produkten- 
gew innung

1925!1930

Koks- 
erzeugung 
1925 | 1930 

1000I.t!10001.t
Nordostkiiste 

(einschl. D urham ). 3 202 3021 2546 2589 •3 944 4 361
Cumberland . . . . 319 302 319 302 430 448
Lancashire, 

Cheshire, Nord- 
w a l e s ..................... 806 32S 403 207 548 363

Yorkshire, Lincoln
shire, Derbyshire . 3 735 3020 3034 2679 3 894 4 403

Staffordshire, Salop 393 191 393 191 506 293
Siidwales, Mon- 

mouth, Gloucester 1 234 1026 1120 918 1 271 1 182
Schottland................. 727 4S0 372 329 416 465
zus. GroBbritannien 10416 83 6S S187 7215

Ooo

11 514

Was die N e b e n g e w in n u n g s a n la g e n  der 
Zechen anbetrifft, so diirften diese in der Zeit nach 
dem Kriege eine weitere Ausgestaltung erfahren 
haben, wenn sie auch, was GroBe und Bedeutung

betrifft, an die Anlagen des Ruhrbezirks nicht heran- 
reichen. Nahere Angaben iiber Zahl und Umfang der 
Nebengewinnungsanlagen, Hóhe der Erzeugung usw. 
stehen nicht zur Verfugung. Letztere wird regelinaBig 
in der Gesamtstatistik fiir Kokereien und Gasanstalten 
zusammen arigegeben, so daB sieli nicht sagen laBt, in 
welchem AusmaB diese beiden Arten von Gewinnungs- 
statten daran beteiligt sind. Es stieg die Erzeugung 
an schwefelsauerm Ammoniak (25 o/0 ig) in GroB
britannien von 433000 t  in 1913 auf 467000 t in 1924 
und 731 000 t in 1930. Die Gewinnung von Benzol 
yerzeichnet eine Zunahme von 91 000 m3 1924 auf 
205000 m3 1929. Die Herstellung von Teer blieb mit 
1,83 Mili. 1. t 1930 gegen 1,81 Mili. t 1924 nahezu 
unverandert, und die Gewinnung von Pech weist in 
denselben Jahren mit 625 000 t (1924) gegen 491 000 t 
(1930) eine Abnahme auf.

Wenn auch die Einfuhrung von e l e k t r i s c h e n  
M a sc h in e n  im englischen Bergbau langsamer vor 
sich gegangen ist ais in den meisten andern groBen 
Industrien, so ist doch festzustellen, daB ihre Ver- 
wendung von Jahr zu Jahr zunimmt. Eine betracht- 
lic.he Zahl der britischen Bergwerke ist aber auch 
heute noch ohne elektrische Kraft oder rerwendet sie 
nur in geringem MaBe. Das hangi zum Teil damit 
zusammen, daB die Dampfkraft aus ininderwertiger 
und schlecht verkriuflicher Kohle billig erzeugt werden 
kann, anderseits die Hereingewinnung der Kohle auf 
mechanischem Wege erst zum Teil durchgefiihrt ist.

Z a h l e n ta f e l  14. Verwendung von Eiektromotoren 
im britischen Steinkohlenbergbau 1913, 1920—1930.

Jahr
Eingebaute PS

untertage iibertage insges. auf 1000 t 
Fórderung

1913 371 417 256 652 628 069 2,19
1920 618 763 461 944 1 080 707 4,71
1921 644 790 503 188 1 147 978 _i
1922 688 026 552 148 1 240 174 4,97
1923 753 138 611 607 1 364 745 4,94
1924 810 896 671 036 1 481 932 5,55
1925 840 401 715 834 1 556 235 6,40
1926 852 045 768 100 1 620145 _i
1927 878 311 805 812 1 684 123 -6,70
1928 897 660 824 672 1 722 332 7,25
1929 918116 835 588 1 753 704 6,80
1930 961 948 861 680 1 823 628 7,48

1 Ausstandsjahr.
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Im jahre 1930 verwendeten von 2328 in Betrieb be- 
findlichen Gruben 1439 62 o/o Elektromotoren, dereń
Zahl sich auf 39 979 stellte. Von den darin eingebauten
1,82 Mili. PS entfielen 962000 PS 52,7o/0 auf die 
untertage,862000P S ~ 47,3 o/0 auf ubertage aufgestellte 
elektrische Maschinen. Setzt man die insgesamt ein
gebauten PS mit der Jahresforderung in Beziehung, 
so kommen auf 1000 t im Jahre 1913 2,19 PS, 1920 
waren es 4,71 PS, 1930 7,48 PS. Die Steigerung der 
eingebauten PS auf rd. das Dreifache gegeniiber der 
Yorkriegszeit und knapp das Doppelte in den Nach- 
kriegsjahren ist recht beachtlich, ob sie aber in einer 
Zeit gróBter Entwicklung der Elektrizitat ais ein 
wesentlicher Fortschritt angesehen werden kann, mag 
dahingestellt bleiben. Die Zunahme ist beim ubertage- 
betrieb schneller vor sich gegangen ais beim Betrieb 
untertage. Bei ersterm liegt gegen 1913 eine solche 
auf das 3,4fache, gegen 1920 uni 86,5 o/o vor, bei 
letzterm auf das 2,6fache bzw. um 55,5 o/o.

Uber die G l i e d e r u n g  der Vervvendung von 
Elektromotoren im Gesamtkohlenbergbau GroB- 
britanniens im Jahre 1930 unterrichten die folgenden 
Zahlen.

G l i e d e r u n g  d e r  Y e r w e n d u n g
1930.

PS %
U n t e r t a g e

S trecken fó rderung ................. 400 818 21,98
Rutschen, Bander, Ladeeinrichtungen 22 426 1,23
Wasserlialtung . . . . 398 714 21,86
Schram- und sonstige tragbare

M aschinen ......................... 113 156 6,20
S o n s t i g e s ................ 26 834 1,47

zus. 961 948 52,75
U b e r t a g e

S c h a c h t f ó rd e ru n g ................................. 152 083 8,34
Bewetterungsanlagen............................. 120 246 6,59
T ra n s p o r ta n la g e n ................................. 80 857 4,43
A u f b e r e i t u n g ......................... 161 958 8,88
S o n s t i g e s ................. ' 346 536 19,00

ZUS. 861 680 47,25
insges. 1 823 628 100,00

Untertage steht an der Spitze die Streckenfórde- 
rung mit 401 000 PS, es folgen die Wasserlialtung 
mit 399000 PS, die Schrammaschinen usw. mit 
113000 PS. Ubertage waren die Aufbereitung mit 
162000 PS und die Schachtfórderung mit 152000 PS 
in annahernd gleichem Umfang an der Verwendung 
elektrischer Maschinen beteiligt. Uber die zunehinende 
Verwendung des elektrischen Stroins beim Antrieb der 
Schrammaschinen wurde bereits an anderer Stelle 
(s. S. 46) berichtet.

Der Grad der Elektrifizierung der Gruben ist in 
den einzelnen Bezirken recht yerschieden. An erster 
Stelle steht im Jahre 1930 Schottland mit 9,94 PS 
auf 1000 t Fórderung, es folgt Siidwales mit 9,44 PS, 
das auch die gróBte Zahl der eingebauten PS 
(426000) aufweist. Am weitesten zuriick ist unter 
den yorstehend herangezogenen Ausfuhrbezirken 
Yorkshire, wo auf 1000 t  Fórderung lediglich 5,48 PS 
kommen, das sind 2 PS weniger, ais der Larides- 
durchschnitt betragt. Die iibrigen Ausfuhrbezirke 
liegen bis zu annahernd 2 % PS iiber dem Landes- 
durchschnitt.

V e r w e n d u n g  von E l e k t r o m o t o r e n  
in den  A u s f u h r b e z i r k e n  im J a h r e  1930.

Insgesamt Auf 1000 t
eingebaute Fórderung

PS PS
S cho tt land ......................... 314 718 9,94
Northumberland . . . . 105 455 8,03
D u r h a m ............................. 276 594 7,71
S i i d w a l e s ......................... 425 594 9,44
Y o r k s h i r e ......................... 243 997 5,48

In diesem Zusammenhang verdient auch noch der 
steigende Gebrauch e l e k t r i s c h e r  G r u b e n la m p e n  
erwahnt zu werden. 1913 befanden sich unter 777824 
Sicherheitslampen nur 37823 elektrische, d. s. 4,9 <Vb; 
1920 stieg ihr Anteil bei 245 900 von insgesamt 
881 027 Lampen auf 27,9 0/0, im Jahre 1930 iiber- 
schritt er bei 50,6 o/0, 389 23S von 768 789, mehr ais 
die Halfte aller Grubenlampen. Diese giinstige Ent
wicklung wird in Abb. 8 verdeutlicht.
1000000 r

750000

500000

250000

3113
p i r a i i f c f cc/ektr/sche Lampen 1II

iii! V /y // / / / / / / / / / ;
7925 7930

Abb. 8. Elektrische Grubenlampen 1913 1930.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die 
Rationalisierung und Mechanisierung iin englischen 
Kohlenbergbau in der Nachkriegszeit unbestreitbare 
Fortschritte gemacht hat. (SchluB f.)

U M S C  M A U.
Beitrage zur Frage der Grubenbewetterung. IV.

(Mitteilung aus dem Institut fiir Bergbaukunde 
an der Technischen Hochschule Aachen.)

Durchlassigkeit von Wettertiichern.
Bei der Ver\vendung von Wettertiichern entstehen 

Wetterverluste an schadhaften Aufhange- oder an RiB- 
stellen und infolgc von Kurzschlussen durch das Gewebe. 
Von diesen Verlustquellen tiberwiegen die erstgenannten. 
Ein geringer Wetteriibergang durch das Wettertuch in die

abgesperrten Teile des Grubengebaudes erscheint zwar 
sogar ais zweckmaBig, ein groBer Teil der Verluste ist 
jedoch nicht erforderlich und unerwiinscht. Neuerdings hat 
G r a h a m 1 an verschiedenen Arten und Geweben von 
W ettcrtiichern Untersuchungen iiber die infolge von Kurz- 
schluB auftretenden Verluste vorgenommen. Die Ergebnisse 
liefern ein gutes Bild von der Durchlassigkeit verschiedener 
Wettertucharten.

1 G r a h a m :  Air leakage througli brattice and tiie com hustibility of 
this materiał, Trans. Eng. Inst. 1931, Bd. 80, S. 452; Coli. G uard 1931 
Bd. 142, S. 312. ’
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Die Prufungen erstreckten sich hauptsiichlich auf die 
Wetterdurchlassigkeit von neuen Wettertiichern und aufier- 
tlem auf die Einfliisse von Feuchtigkeit im Wettertuch 
und von Verstopfungen des Gewebes mit Staub. Die 
Untersuchungen wurden bei verschiedenen Druckunter- 
schieden auf beiden Seiten der Wettertiicher durchgefuhrt 
und ihre Ergebnisse aus Kurvenbildern fiir die in der nacli- 
stehenden Zahlentafel gewahlten Unterschiedswerte zu- 
snmmengestcllt. Die benutzten Wettertiicher bestanden aus 
Jute und waren in der Mehr/.alil mit einer Losung feuer- 
sicher getrankt, zum Teil gewachst oder mit einer Fiill- 
masse behandelt worden. Verschiedene Wettertiicher 
wurden auch mehrfach hintereinander gehangt untersucht.

D u r c h l i i s s i g k e i t  v o n  n e u e n  W e t t e r t i i c h e r n  
be i  v e r s c h i e d e n e n  D r u c k u n t e r s c h i e d e n  

a u f  b e i d e n  S e i t e n .

Druckunterschied
in mm WS

Nr. Wettertuchart 0,508 1,27 2,54 5,08 12,7
Durchgang durch 1 cm2Tuch 

in cm3'min

1 Jute(feuersicher getrankt), 
Gewicht 562 g/m2, Ma- 
schen 6 X 6  je cm2

I einfach. . . 180 354 531 793 —
nicht ge- 1 doppelt . . 98 265 445 693 —

trocknet 1 dreifaeh . . 55 134 314 387 —
' vierfach . . 46 104 192 332 —
1 einfach. . . 207 445 747 1167 —

getrocknet | j R g h  .' !
115
70

286
162

463
283

732
503 1041

' vierfach . . 55 122 216 378 815
2 J ute (feuersicher getrankt), 

Gewicht 669 g/m2, Ma- 
schen 5'/2X6',2 je cm2
nicht getrocknet, einfach 18 46 88 162 368
getrocknet, einfach 58 134 241 387 674

3 J ute (feuersicher getrankt), 
Gewicht 519 g/m2, Ma- 
schen 4'/2X5'/2 je cm2

| einfach. . . 467. 1097 — -- —

nicht ge- 1 doppelt . . 286 618 1235 — —
trocknet | dreifaeh . . 198 485 781 -- —

1 vierfach . . 134 363 628 1006 *—
4 Jute (feuersicher getrankt), 

Gewicht 733 g/m2, Ma- 
schen 5 'h X 6  je cm2

1 einfach . . . 29 70 137 274 —
nicht ge- 1 doppelt . . 20 49 98 195 —

trocknet 1 dreifaeh . . 11 27 55 113 —
1 vierfach . . 9 21 . 46 88 —

5 Jute (feuersichergetrankt), 
Gewicht 428 g m2, Ma- 
schen 5lh X 5 lh je cm2
nicht ge- / einfach. . . 88 207 418 —

trocknet ( doppelt . . 49 125 250 457
6 Jute (gewachst), Gewicht 

763 g m2, Maschen 4 X 4  
je cm2
e i n f a c h ............................. 0,0 0,0 0,0 0,15 _ _

7 Jute (gewachst), Gewicht 
590 g/m2, Maschen 4 X 4  
je cm2
einfach ............................. 0,3 0,6 1,2 2,4 6,1

8 Jute (mit rotem Trank- 
material bedeckt, Ge
wicht 800 g/m2, Maschen 
31/2 X 4  je cm2
e i n f a c h ............................. 1,2 3 6,7 12 26

Die Ergebnisse zeigen die vorhandenen erheblichen 
Unierschiede zwischen den einzelnen Wettertucharten. Fiir 
einen Spannungsunterschied auf beiden Seiten der Tlicher 
von 0,50S mm WS ergaben sich je cm2 neuen Wetter-

tuches DurchlaBwerte von 0 bis 467 cm3/min. Eine Er
hohung des Druckunterschiedes verstarkte im allgemeinen 
auch die Durchliissigkeit. Die Anderung des Durchlassig- 
keitswertes trat desto stiirker in dem der Druck- 
verschiebung entsprechenden Verhaltnis ein, je geringer 
die absolute Durchliissigkeit war. Bei Aufhangung mehrerer 
Tiicher hintereinander stellte sich heraus, dafi ein doppeltes 
Wettertuch praktisch fast denselben \Vetterverlust hatte 
wie ein einfachcs Tuch bei dem halben Druckunterschied 
auf seinen beiden Seiten. Ahnliches ergab sich bei vier- 
facher und doppelter Aufhangung. Der EinfluB der 
Feuchtigkeit der Wcttcrtiicher war verschieden. In der 
ersten Untersuchungsreihe der Zahlentafel traten Unter- 
schiede w'cniger stark ais in der zweiten hervor, in der 
zum Teil eine Verdreifachung der DurchlaB mengen zu 
beobachten war.

Graham untersuchte auch eine Reihe von Wetter- 
tiichern, die schon yerschieden lange Zeit im Gebrauch 
untertage gestanden hatten. Er stellte fest, daB die Daucr 
der Bcnutzung eines Wettertuches eine geringere Rollc 
spielte ais die Behandlung, die es erfuhr. Einige Versuche 
ergaben, daB der DurchlaB von Wettern bei gebrauchten 
gegeniiber neuen Wettertiichern etwas sank. Dieses Er- 
gebnis war ohne Zweifel auf die Verstopfung der Tuch- 
poren durch Staub zuriickzufuhren. Im allgemeinen wurde 
aber die entgegengesetzte Beobachtung gemacht. Bei einem 
Wettertuch von der Art Nr. 3 der Zahlentafel ergab sich 
z. B. nach sechsmonatiger Betriebsdauer die dreifache 
Durchlafimenge. Auch bei dem an sich giinstigsten Wetter
tuch Nr. 6 war ein Anwachsen der durchtretenden Wetter- 
menge zu erkennen.

Allgemęin ist noch aus den Grahamschen Untersuchun
gen zu erwahnen, daB sie die Oberlegenheit von gewachsten 
oder mit Fiillmasse versehenen Wettertiichern erwiesen 
liaben. ZweckmaBig ist auch ein moglichst dichtes Gewebe; 
bei weiter Maschenanordnung kann es leicht eintreten, daB 
die Fiillmasse durch den Gebrauch herausgebrochen wird 
und dann ein erheblicher offener Porenraum vorhanden ist.

Bergassessor F. G ie s a ,  Aachen.

Kranzplatte mit angesetzten Schienenstiicken.
Von P. S c h l i i c h t e r ,  Recklinghausen.

Das Umlegen und Befestigen von Kranzplatten erfordert 
bei der gewóhnlichen Bauart geiibte Arbeiter; aber auch 
eine gut verlegte Kranzplatte lóst sich infolge 'der Wagen- 
stóBe leicht aus ihren Schieneneinschnitten. Die nachstehende 
Abbildung zeigt eine einfache, in der Zechenschmiede an- 
zubringende Anderung, die diese im Grubenbetriebe hiiufig 
beobachteten Nachteile beseitigt.

Die Schienenstucke a in einer Lange von 25 bis 30 cm 
werden in den Einschnitten der Kranzplatte so befestigt,
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daB sie mit der Kranzplatte ein starres Oanzes bilden. Unter- 
halb der Kranzplatte befinden sich die vier Laschen b, die 
an ihren Enden Lócher zur Aufnahme der Befestigungs- 
schrauben c haben. Diese Laschen verbinden die gegen- 
seitigen Schienenenden und halten sie in den Einschnitten

der Kranzplatte fest. Werden die Schienen an die Schienen- 
stiicke a, die starr an der Kranzplatte sitzen, angelascht, 
dann liegt die Kranzplatte fest, und die durch ihre Ver- 
schiebung hervorgerufenen Fdrderstórungen werden ver- 
mieden.

W I R T S C H
Brennstoffverkaufspreise 

des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikats.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1932.

A F T L I  C H  E  S.

F e t t k o h l e :
F ó r d e r g r u s k o h le .................
F ó r d e r k o h l e .........................
Melierte K o h l e .....................
Bestmelierte Kohle . . . .
Stuckkohle 1 .........................
Gew. NuB I .........................
Gew. NuB I I .........................
Gew. NuB I I I .........................
Gew. NuB I V .........................
Gew. NuB V .........................
K o k s k o h le .............................

G as-  und G a s f l a m m k o h le :  
Gasflammfórderkohle . . .
G enera to rkoh le .....................
G asfó rderkoh le .....................
G asfe in k o h le .........................
Stuckkohle I .........................
Gew. NuB I .........................
Gew. NuB I I ..........................'
Gew. NuB I I I .........................
Gew. NuB I V .........................
Gew. NuB V .........................
NuBgruskohle bis 30 mm .
NuBgruskohle iiber 30 mm .

E B k o h 1 e :
Fórdergruskohle 10% . . .
Fórderkohle 2 5 % .................
Fórderkohle 3 5 % .................
Bestmelierte 5 0 % .................
S tu ck k o h le .............................
Gew. NuB I ...........................  '
Gew. NuB I I .........................
Gew. NuB I I I .........................
Gew. NuB I V .........................
Gew. NuB V .........................
Feinkohle.................................

M a g er  k o h le :
Fórdergruskohle 10% . . . 
Fórderkohle 2 5 % .................

1. Dez. 
1930

1. Jan. 
1932

Fórderkohle 35% . . 
Melierte Kohle 45% 
S tu c k k o h le .................

14,20 13,10
15,40 14,21
16,80 15,50
17,90 16,51
20,10 18,54
20,10 18,54
20,10 18,54
19,60 18,08
18,50 17,07
17,60 16,24
16,50 15,22

16,20 14,95
16,80 15,50
17,50 16,14
16,50 15,22
20,10 18,54
20,10 18,54
20,10 18,54
19,60 18,08
18,50 17,07
17,60 16,24
12,50 11,53
13,90 12,82

13,70 12,33
14,60 13,14
15,30 13,77
17,90 16,11
20,10 18,09
25,70 23,13
30,20 27,18
25,60 23,04
18,00 16,20
16,70 15,03
12,70 11,43

11,90 10,71
13,00 11,70

G r u p p e  I
Gew. Anthr. NuB I .....................
Gew. Anthr. NuB I I .....................
Gew. Anthr. NuB III grobe Kornung
Gew. Anthr. NuB I I I .....................
Gew. Anthr. NuB IV grobe Kornung
Gew. Anthr. NuB I V ................ ....
Gew. Anthr. NuB V .....................
Gew. F e in k o h le .............................
Ungew. Feinkohle.........................

G r u p p e  II
Gew. Anthr. NuB I .................
Gew. Anthr. NuB I I .................
Gew. Anthr. NuB I I I .................
Gew. Anthr. NuB I V .................
Gew. Anthr. NuB V .................
Gew. F e in k o h le .........................
Ungew. Feinkoh le .....................

1. Dez. 
1930

K o k s :
Hochofenkoks . . . 
GieBereikoks . . . .  
Spezial-GieBereikoks.
Brechkoks I . . . .
Brechkoks II 40/60 mm 
Brechkoks II 30/50 mm 
Brechkoks III 20/40 mm 
Brechkoks IV 10/20 mm 
Knabbelkoks . . . .
Kleinkoks gesiebt 40/60,40/70 mm 
Kleinkoks gesiebt 30/50,30/60 mm 
Kleinkoks gesiebt 20/40 mm . . . 
Perlkoks gesiebt 10/20 mm . . . 
K oksg rus .........................................

P r e B k o h le :
I. K lasse.............................

II. K lasse.............................
III. Klasse.............................
E B - E i f o rm .........................
Anthrazit-Eiform . . . .  

Deutschlands AuBenhandel in Kohle im Noyember 1931

13.40
15.40 
21,50

38.00 
45,40 
32,90
29.00 
17,80 
16,20
14.00
11.00 
11,00

28,60
35,60
26,10
16,90
16,00
11,00
11,00

21.40
22.40 
26,00 
28,30
31.00 
29,90
26.00
14.00 
26,80
28.00
27.00 
24,20
14.00 
9,40

20,10
19.10 
18,30
20.10 
22,00

1. Jan. 
1932

12,06
13,86
19,35

34,20
40,86
29,61
26,10
16,02
14,58
12,60
9.90
9.90

25,74
32,04
23.49 
15,21
14.40
9.90
9.90

19,26
20,16
23.40
23.00
25.00
24.00
21.50
13.00
21.50
23.50
22.50
20.50
13.00 
8,46

18.09 
17,19 
16,47
18.09 
19,80

Zeit
Steinkohle 

Einfuhr Ausfuhr
Koks 

Einfuhr Ausfuhr
t I t

PreBsteinkohle
Einfuhr

t
Ausfuhr

t

Braunkohle
Einfuhr

t
Ausfuhr

t

PreBbraunkohle
Einfuhr

t
Ausfuhr

t1930 ....................
Monatsdurchschn 
1931: Januar . . 

Februar . 
Marz . . 
April. . . 
Mai . . . 
Juni . . . 
Juli . . . 
August . 
September 
Oktober . 
Noyember 

J anuar-November 
Menge { J g l

Wert in f 1931

6 933 446 24 383 315 
577 787 2 031 943
488 905 
456 600 
433 747 
414 120 
542 948 
431 753 
491 949 
469 441 
459 829 
525 381 
552 997

2 325 875 
1 844 201 
1 949 674 
1 849 934 
1 908 456 
1 954 989 
1 851 885 
1 987 080 
1 884 595 
1 999 509 
1 840 137

/ m1000 J i  \  1930

5 267 670
6 365 761

95 676 
127 753

21 396 335
22 576 310 

385 325 
466 200

424 829 | 7 970 891 
35 402 664 241
46165 
47 640 
36 636 
35 374 
47 012 
60 261 
55 072 
59 289 
55 445 
75 635 
70 445

590 400 
556 543 
561 472 
438 450 
364 789 
441 630 
547 673 
588 182 
652 870 
627 293 
515 128

32 490
2 708
3 898
3 744
2 935 
1 546

853
5 397
6 275
4 706
3 391
7 061 

11 532

588 974 
387 771 

13 173 
9 586

5 884 430 
7 400 865 

132 609 
187 333

897 261
74 772
75 869
62 027 
59 610 
88 711

103 070 
82 865 
71 735
63 232 
78 599 
73 796 
71 910

51 338 
27 405 

1 013 
645

831 424 
806 731 

14 625 
16313

2 216 532 
184 711 
156 094 
144 234 
163 003 
154 049 
141 168 
137 820 
158 551 
128 045 
147 251 
171 676 
149 163

19 933 
1 661
2 303
3 893 
2 148 
2 195 
1 212 
1 355
1 430
2 084
2 921
3 816 
3 622

91 493 
7 624 
7 848
6 702
7 935 
6 826 
7 435 
9174
6 823
4 520
5 915 
9 023
7 040

1 705 443 
142 120 
153 623 
120 555 
111 053 
172 104 
177 282
198 772 
135 894 
191 322 
168 457
199 633 
172 296

1 651 054
2 043 777 

24 181 
31 002

26 979 
17 595 

585 
423

79 241 
84 313 

1 376 
1 476

Uber die Entwickiung des AuBenhandels in friihern Jahren und in den einzelnen M onaten des Y orjahrs siehe Gliickauf 1931, S. 240

1 800 991 
1 551 418 

36 685 
34 880
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Novetnber 
1930 1931 

t t

Januar-N
1930

t

ovember
1931

t

E i n f u h r 
Steinkohle insges. . . 609318 552997 6365761 5267670

davon: 
Gropbritannien . .

i

422496 361358 4399947 3405874
Saargebiet . . . . 91029 81733 912262 855597
Niederlande. . . . 48974 61309 515048 551788

Koks insges. . . . . 37458 70445 387771 588974
davon: 

Gropbritannien . . 10134 31318 139048 237176
Niederlande. . . . 23770 34805 224375 313320

PreBsteinkohle insges. 7 602 11532 27405 51338
Braunkohle insges. . 183719 149163 2043777 1 651 054

davon: 
Tschechoslowakei . 183519 149163 2042894 1650868

PreBbraunkohle insges. 8185 7040 84313 79241
davon:

Tschechoslowakei . 7878 6854 79269 75969
A u sf  u h r

Steinkohle insges. . . 193381911840137 22576310 21396335
davon: 

Niederlande. . . . 513676 451860 5917617 5542586
B elgien ..................... 381398 405463 4447043 4445689
Frankreich . . . . 392206 521932 4983994 4675530
Tschechoslowakei . 85257 92823 1000770 979251
skandinav. Lander . 22743 51761 477630 538674

Koks insges. 575385 515128 7400865 5884430
davon:

. Frankreich . . . . 197696 134122 2607589 1794883
Luxemburg . . . . 123143 109066 1825661 1312378
skandinav. Lander . 88633 111932 742163 941055
Schweiz ..................... 26413 27154 483790 494316

PreBsteinkohle insges. 66661 71910 806731 831424
davon: 

Niederlande. . . . 19453 25839 250442 278695
B elgien ..................... 10398 5287 95839 86961
Schweiz..................... 8240 6396 55878 98146

Braunkohle insges. . 1924 3622 17595 26979
daVon:

Ósterreich................. 1781 3255 15398 19857
PreBbraunkohle insges. 161598 172296 1551418 1800991

davon: 
skandinav. Lander . 24886 i 34436 256619 328000

Lieferungen auf Reparationskonto
S t e i n k o h l e ................ 324333 — 3757434 3038367
K o k s ............................. 98399 j — 678576 527677
PreBsteinkohle . . . 5533, 1335 76587 ; 57602
PreBbraunkohle . . . 28970} — 102560 | 63858

Bezirk

Kohlengewinnung Deutschlands im November 1931.

Bezirk November

t

Januar-November
1930 ! 1931 

t 1 t
S t e i n k o h h

Ruhrbezirk ..................... 6 788 358 98612916 79 194 447
O b e rsc h le s ie n ................. 1 470 470 16442263 15 521 134
Niederschlesien . . . . 365 647 5278737 4 169 633
Aachen ............................. 615 623 616S419 6 505 879
Niedersachsen1 . . . . 116 485 1340532 1 256 907
Sachsen ......................... 252 204 3272117 2 S90 249
iibriges Deutschland . . 3 805 66855 64 731

zus. 9 614 592 131 181839 109 602 980
B r a u n k o h l e

R h e in la n d ......................... 3 599 102 42910373 38 164 160
Mitteldeutschland2 . . . 4 585 077 51771731 48 786 127
O s t e l b i e n ......................... 2 988 541 36S19S93 32 718 401
Bayern ............................. 150 957 2056208 1 501 749
H e s s e n ............................. 77 170 684569 847 207

zus. 11 400 847 134224713“ 122 017 644

Ruhrbezirk ....................
O b e r s c h le s ie n ................
Niederschlesien . . . .
A a c h e n .............................
Sachsen .............................
iibriges Deutschland . .

zus.

Ruhrbezirk . . . . 
Oberschlesien . . . 
Niederschlesien . .
A a c h e n ....................
Niedersachsen1 . .
Sachsen .....................
iibriges Deutschland

Rheinischer Braunkohlen
b e z i r k .....................

Mitteldeutscher und ost 
elbischer Braunkohlen
b e r g b a u .....................

Bayern .........................
zus

November

t

Januar-November
1930 1931

t t

1 373 9S4 
76 833 
62 945 

112 603 
19 581 
41 826

K oks 
25 874 018 

1 279 474 
966 090 

1 242 307 
206 803 
618 450

17 497 325 
918 444 
716 262 

1 186 999 
209 549 
513 272

1 687 772 30 184 3633| 21 041 851 
P r e B s t e i n k o h l e

243 747 
26 088 

4 661 
37 274 
25 091 

6169 
42 579

2 862 979 
254 097 
104 355 
228 568 
199 192 
73 804 

533 264

2 906 062 
263 729 

70 586 
297 074 
229 272 

67 643 
496 802

385 609 4 256 259 4 331 168
P r e B b r a u n k o h l e

829 717

869 568 
5 121

2 704 406

9 920 228

21 497 381 
93 890’

9 034 748

20 723 475 
45 465

31 511 499 29 803 688
1 Die W erke bei Ibbenbiiren, O bernkirchen und Barsinghausen. — 

2 Einschl. Kasseler Bezirk. — 3 In der Summę berichtigt. — 4 Einschi. Hessen 
mit 521 t.

Die Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen 
Monaten des Berichtsjahres im Vergleich mit der Gewin
nung in den Jahren 1929 und 1930 geht aus der folgenden 
Ubersicht hervor (in 1000 t).

Zeit Stein
kohle

Braun
kohle Koks

PreB
stein
kohle

PreB
braun
kohle

1929.................... 163 441 174 456 38 552 5554 42 269
M onatsdurchschnitt. 13 620 14 538 3213 463 3 522
1930.................... 142 698 145 914 32 459 4691 33 999
M onatsdurchschnitt. 11 891 12 159 2 705 391 2 833
1931: Januar . . 11 526 11 028 2 240 448 2 419

Februar . 9 794 9514 2 012 378 2 029
Marz . . 10 607 10 064 2 120 391 2172
April . . 9 506 9 597 1 850 353 2 278
Mai . . . 9 337 10 497 1 867 364 2 679
Juni . . . 9 492 11 827 1 883 366 3 172
Juli . . . 10 039 12 052 1 954 418 3 191
August . . 9518 11 021 1 861 370 2 868
September 9 847 12 263 1 777 434 3 168
Oktober . 10 321 12 724 1 790 425 3 123
November 9 615 11 401 1 688 386 2 704

Jan.-Nov. 109 603 122 018 21 042 4331 29 804
M onatsdurchschnitt 9 964 11 093 1 913 394 2 709

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 1. Januar 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Die 
giinstigen Aussichten fur das neue Jahr wurden etwas 
getriibt durch die Nachricht, Deutschland beabsichtige, die 
Kohleneinfuhr von monatlich 300 000 t auf 100 000 t zu 
ermaBigen. Wenn diese Mitteilung sich bewahrheitet, wird 
im ortlichen Kohlenhandel, der in der letzten Zeit ziemliche 
Auftrage fiir die Elbe-Hafen buchen konnte, ein erheblicher 
Riickschlag eintreten. Die Einfuhreinschrankungen, vor 
allem die franzósische Kontingentierung, nehmen dem ort
lichen Kohlenbergbau wahrscheinlich zum Teil die Vorteile 
wieder, die die giinstigen Notierungen an der Borse ge- 
bracht hatten. Allerdings konnte sich die Belebung im 
Handel mit Westindien und den Ver. Staaten, welche

1 Nach Colliery Guardian vom 1. Januar 1932, S. 2S und 51.



9. J anuar  1932 G 1 ii c k  a u f 53

unmitfelbar auf die Anderung der Preise zuriickzufiihren 
ist, gut behaupten. Im ganzen genommen war das Geschaft 
in der Berichtswoche wie gewóhnlich gegen Jahresende 
ruhig. Die Borse ist nur fiir halbe Tage geoffnet; neue 
Abschlusse wurden bis nach Neujahr kaum getatigt. Beste 
Northumberland-Kesselkohle wurde fur Januar gut ab- 
gesetzt. Von der Sowjetregierung erhielten Newcastler 
Handler einen Auftrag fur 20 000 t erste Northumberland- 
Kesselkohle fur Verschiffung nach Murmańsk im Januar bis 
Marz. Die Kohle wird fur Fischerboote und Eisbrecher 
benótigt. Auch gute Gaskohlensorten wurden lebhafter 
gehandelt; eine Anzahl von Gruben in Durham konnte 
groBere Mengen auf Sicht zu laufendem Preis verkaufen. 
Das Geschaft in guter Bunkerkohle ist weiterhin ais eines 
der besten auf dem Kohlenmarkt zu bezeichnen, wahrend 
die gewóhnlichen Sorten weniger gefragt wurden. Gaskoks 
war fest; auch bei GieBereikoks war eine Besserung zu 
erkennen. Die Kohlenpreise weisen mit Ausnahme der 
Notierungen fur beste Bunkerkohle und fur GieBereikoks, 
die einen Ruckgang von 14 auf 13/9-14 s bzw. eine 
Erhohung von 16/6-17/6 auf 17-17/6  s erfuhren, keine 
Anderung auf.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Der Chartermarkt wurde in der 
Berichtswoche durch die Feiertage behindert, doch hofft 
man, daB die gesteigerte Nachfrage nach Getreideschiffen 
eine Besserung auf dem Markt zur Folgę haben wird. Am 
lebhaftesten war der Versand am Tyne nach den Mittel- 
meerlandern und zur Elbe; auch fiir die Abschlusse nach 
Westindien und den Ver. Staaten bestand, wie im Kohlen
markt bereits berichtet, mehr Interesse. In Cardiff blieben 
die Geschaftstatigkeit sowie die Notierungen unverandert; 
es ist geniigend Schiffsraum verfugbar, um einer starkern 
Anforderung, ais sie gegenwartig zu verzeichnen ist, nach-

kommen zu konnen. Angelegt wurden fur Cardiff-Genua 
6 s und Tyne-Rotterdam 3/6 s.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse1.
Auf dem Markt fur Teererzeugnisse herrschte im 

ganzen genommen eine feste Stimmung; besonders Kreosot 
und Pech wurden gunstig abgesetzt. Karbolsaure blieb 
behauptet; Naphtha war fest. Reinbenzol und Toluol konnten 
eine Preiserhohung von 1/7 auf \ / l 'h  s bzw. von 2/6 auf 
2/7 s erzielen. Auch fiir Teer erwartet man durch den 
Mangel an Yorraten erhóhte Preise.

Nebenerzeugnis

Benzol (Standardpreis) 
Reinbenzol . . . . .
R e in to lu o l .....................
Karbolsaure, roh 60°/o 

„ krist. . . 
Solventnaphtha I, ger.,

O s t e n .........................
Solventnaphtha I, ger.,

W e s t e n .....................
R o h n a p h t h a .................
Kreosot .........................
Pech, fob Ostkiiste . .

„ fas Westkiiste .
Teer .............................
Schwefelsaures Ammo- 

niak, 20,6% Stiekstoff 1

1 Gall. 
1 „
1 „
1 „
1 Ib.

1 Gall.

1. t

In der Woche endigend am 
24. Dez. 1931| 1. Jan. 1932

1/7
2/6

1/3%

/5

67/6

1/9
/®

1/3 V2
1/2

/U*f2

1/7V2
2/7

70
/5 >/4

6 £ 15 s

72/6 
67/6-

27/6

7 £

■70

Das Inlandgeschaft in schwefelsauerm Ammoniak blieb 
zu der neuen Notierung von 7 £ je t nahezu unverandert. 
Im Auslandgeschaft waren die Preise mehr oder weniger 
nur nominell.

1 Nach Colliery Guardian vom 1. Januar 1932, S. 30.

Koks-
er-

zeugung

t

PreB- Wagenstellung Brennstoffyersand W asser-

Tag
Kohlen-

forderung

t

kohlen-
her-

stellung

t

Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t Ladegewicht 

zuruckgefiihrt)

\ trefehl,

Duisburg-
Rubrorter*

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

stand 
des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m
Dez. 20. 

21. 
22.
23.
24.
25.
26.

Sonntag 
261 439 
261 765 
278 455 
189 717

j W eihnacht.

|  82 442
42 064 
44 291 

107 201 
1 -  
/ -

9 304 
8 435 
8414 
5 251

1 484 — 
15 249 — 
15 092 j -  
15 151 ! — 
13 969 — 
1 111 — 
1 396 —

34^82 
29 491 
27 391 
18 271

,

25 256 
19 453
26 568 
22 068

6 179
8 958 
5 900 
5 860

65 817 
57 902 
59 859 
46199

1,68
1,58
1,46
1,37

ZUS.
arbeitstagl.

Dez. 27. 
28.
29.
30.
31. 

Jan. 1.
2.

991 376 
247 844

Sonntag 
307 749 
252 087 
264 646 
210414

Neujahr 
195 935

275 998 
39 428

j 78 114
37 886 
43 971 
41 985

|  76 228

31 404
7 851

9 658
5 749 
9 839
6 942

8 798

63 452 —
15 863 —

1 363 — 
14 571 —
13 528 —
14 144 —
16 699 — 

1 813 —
16 687 —

109 535
27 384

42 423 
32 416
28 264 
34 034

36 093

93 345 
23 336

20 150 
20 704 
25 024 
32 590

18 347

26 897 
6 724

6 972 
5 499 
8 451 

10 781

8 004

229 777
57 444

69 545
58 619
61 739 
77 405

62 444

1,35
1,25
1,54
1,84
1,80
1,73

ZUS.
arbeitstagl.

1 230 831 
246 166

278 184 
39 741

40 986 
8197

78 805 — 
15 761

173 230 
34 646

116815
23 363 !

39 707 
7 941

329 752 
65 950

VorlSufige Zahlen. — ‘ Kipper- und Kranveriadungen.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 24. Dezember 19 3 1 .

la .  1199924. Schiichtermann & Kremer-Baum A.G. 
tur Aufbereitung, Dortmund. Brausevorrichtung fiir Siebe 
u-dgl. 3.12.31.

5b. 1 199376. Maschinenfabrik Mónninghoff G.m.b.H., 
Bochum (Westf.). Abbauhammer. 30.11.31.

5b. 1 199529. Mitteldeutsche Stahlwerke, A.G., Riesa. 
i agebauanlage. 23.11.31.

lOa. 1 199285. Dr. C. Otto & Comp. G.m.b.H., Bochum. 
Beschickungsvorrichtung fur Kammerofen. 24.11.31.

lOa. 1199998. Dr. C. Otto & Comp. G.m.b. H., Bochum. 
Kokslóschturm. 3.12.31.

35a. 1 199393. Beckmann & Co. G. m. b. H., Bochum. 
Futter fiir Treibscheiben. 17.5.29.

35a. 1 199740. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin- 
Siemensstadt. Einrichtung zum Hemmen oder Zuriickfuhren 
der Steuerung elektrischer Maschinen, besonders Fórder- 
maschinen. 27.7.31.
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81e. 1 199287. Demag A.Ci., Duisburg. Verlader.26.11.31.
81 e. 1 199650. »Miag« Miihlenbau und Industrie A.G., 

Braunschweig. Kettenforderer mit mehreren Auslaufen fur 
Sehuttgut. 11.12.30.

81 e. 1200031. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Fahrbare Absetzvorrichtung mit einem auf einem 
Stiitzlager um eine lotrechte Achse schwenkbaren Band- 
fórderer mit Tragsaule. 7.3.28.

Patent-Anmeldungen,
die vom 24. Dezember 1931 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 a, 22. H. 123560. Rudolf Herrmann, Dresden-A. Aus 

Stahldrahtgewebe bestehendes Zittersieb fiir Vibratoren. 
Zus. z. Pat. 497406. 5.10.29.

l a , 28. P.59603. Richard Pealeund Rembrandt Peale jr., 
St. Benedict, PennsyWanien (V. St. A.). Verfahren zur Auf- 
bereitung von Kohlen und sonstigen Mineralien auf Luft- 
herden. 7.2.29. V. St. Amerika 18.12.28,

5c, 9. R. 80200. Willy Reppel, Kirchlinde bei Dort
mund. Kapphiilse fiir den Grubenausbau. 24.12.29.

5d, 15. G. 79302. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
A.G., Oberhausen (Rhld.), SpiiIversatzrohrleitung mit Rohr- 
anschliissen und Absperrmitteln. 24.3.31.

lOa, 14. K. 118 147 und 77.30. Heinrich Koppers A.G., 
Essen. Vorrichtung zur Herstellung verdichteter Kohlen- 
kuchen. 23.12.29 und 20.3.30.

lOa, 35. R. 73750. Dr. Edmund Roser, Bochum. Ver- 
fahren zur Umwandlung von Brennstoff in harten und 
grobstuckigen Schwelkoks. 15.2.28.

35a, 1. O. 17228. Otis Aufzugwerke G. m. b. H., Berlin- 
Borsigwalde. Zugseilausgleicher. 31.3.28. V. St. Amerika
11.6. 27.

35a, 18. Sch. 121.30. Schindler Aufziigefabrik G. m. 
b. H., Berlin. SicherheitsverschIuB fiir Aufzugschachttiiren. 
Zus. z. Pat. 526119. 15.7.30.

81 e, 57. F. 71209. Fórstersche Maschinen- und Arnia- 
turenfabrik A.G., Essen-Altenessen. Schiittelrutschenver- 
bindung. Zus. z. Pat. 533103. 15.6.31.

81 e, 80. M. 106607. Morgan. Construction Company, 
Worcester, Mass. (V. St. A.). Rollenforderer. 19.9.28.

81 e, 103. C. 135.30. Wilhelm Christian Komm.-Ges., 
Herne. Hochkipper fiir Grubenwagen. 7.3.30.

81 e, 113. E. 271.30. Eisenwerk Weserhiitte A.G., Bad 
Oeynhausen (Westf.). Fahr- und verstellbarer Gurtfórderer. 
1.5. 30.

81 e, 116. L. 75778. Anton Loehr, Leipzig. Fahrbarer 
Forderer mit Drehschaufel und Siebeinrichtung. 24. 7. 29.

81 e, 127. L. 569.30. Ltibecker Maschinenbau-Gesell- 
schaft, Liibeck. Ais Kabelbahn ausgebildete Abraumfórder- 
anlage. 13.8.28.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
10a (22). 540981, vom 21.12.22. Erteilung bekannt

gemacht am 10.12.31. W i l l i a m  E v e r a r d  D a v i e s  in 
T r e o r c h y  G la m ,  S o u th  W a le s  (England). Verfahren 
zur Erzeugung von Gas und Koks bei Gaserzeugungsófen 
mit Innen- und Au/ienbeheizung aus schwer verkokbaren 
Stoffen. Prioritat vom21.3. 22 ist in Anspruch genommen.

Bei Beginn des Vergasungsvorganges soli neben der 
AuBenbeheizung eine kurze Innenbeheizung von solcher 
Starkę vorgenommen werden, daB die leicht fliiclitigen 
Koksbildner verkokt werden, bevor sie entweichen konnen. 
Alsdann soli die Innenbeheizung bei unveriinderter, ver- 
starkter oder abgeschwachter AuBenbeheizung abge- 
schwacht oder ganz eingestellt werden. Bei Ofen mit 
senkrechten Entgasungskammern und zonenweiser Be-.

heizung kann das Entladen und Beschicken der Kammern 
in Abschnitten vorgenominen werden, die den Beheizungs- 
zonen entsprechen.

l a  (22). 540 914, vom 4 .4 .2 9 .  Erteilung bekannt
gemacht am 10.12.31. P a u l  D u r s t  und P e t e r  C o l l a s  
in D o r t m u n d .  Klassiersieb zum Trennen von Stiick- und 
Ciruskohle.

In einiger Entfernung vor dem Auslauf der Schuttel- 
rinne a mit dem Klassiersieb b sind im Rinnenboden c 
die dreieckigen Durchfalloffnungen d v'orgesehen, dereń 

Spitzen der Fórderrichtung der
i r  b J Rinne entgegengerichtet sind und
i"l"TI ! m  h Tt r i T  dereń Grundlinien auf einer quer 
[J LU LU LU LU Lg zur Rjnne verlaufenden Geraden lie- 

gen. Die Stiickkohle wird durch 
das Sieb von der Gruskohle ge- 
trennt und fallt am Ende der Rinne 
vom Sieb ab, wahrend die Grus
kohle unterhalb des Siebes auf dem 
Rinnenboden weiterwandert, bis 
sie durch die Durchfalloffnungen d 
die Rinne verliiBt. Unterhalb der 
Rinne ist der Schieber e mit ge- 
rader Kante angeordnet, der zwecks 
Veranderung des Durchtrittsquer- 
schnittes der Durchfalloffnungen 
in der Langsrichtung der Rinne ver- 
schoben werden kann. Soli Grus
kohle der Stiickkohle zugesetzt 
werden, so wird der Querschnitt 

der Durchfalloffnungen entsprechend der Menge der der 
Stiickkohle zuzusetzenden Gruskohle durch den Schiebcr 
eingestellt. Vor den Spitzen der Durchfalloffnungen des 
Rinnenbodens sind die dachformigen Leitplatten /, die am 
Sieb befestigt sein konnen, so angeordnet, daB sie die 
Gruskohle nach den Spitzen der Durchfalloffnungen leiten. 
In dem Rinnenboden kann auch ein Querschlitz mit ge
raden Kanten vorgesehen und ein Schieber verwendet 
werden, dessen den Durchfa!lquerschnitt des Schlitzes 
regelnde Kante gezahnt ist.

81 e (58). 540665, vom 8 .4 .31 .  Erteilung bekannt
gemacht am 3. 12. 31. F l o t t m a n n  A.G. in H e r n e  
(Westf.). Schiittelrutschenverlagerung.

Die Rutsche a ist auf Laufrollenpaaren gelagert, dereń 
Rollen b auf der gemeinsamen Welle c angeordnet sind.

Diese ist in den Schenkeln der Gabel d gelagert, dereń 
Stiel in der Langsachse der Rutsche liegt und mit dem 
Ende mit Spiel in die am Rutschenboden befestigte 
Fiihrung e eingreift. Am Rutschenboden ist ferner der 
die Welle c umgreifende Biigel /  befestigt, der ein Ab- 
heben der Rutsche von den Laufrollen yerhindert.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27—30 \erdjfentlicht. • bedeutet Texi- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
La p r o s p e c t i o n  s e i s m i ą u e  d u  s o u s - s o l .  

Von Maillet und Bazerąue. Ann. Fr. Bd. 20. 1931. H. 10.
1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fflr Karteizwecke 

sind vora Ver!ag Gliickauf bei monatlictaem V ersand zum Preise von 2,50 Ji 
fiir das Y ierteljahr zu beziehen.

S. 287/341*. Technische Grundlagen. Beschreibung der zur 
Untersuchung dienenden Einrichtungen. Beispiele fiir ihre 
Anwendungsweise im Gelande.

Bergwesen.
V i e r t e  T e c h n i s c h e  T a g u n g  d e s  r h e i n i s c h -  

w e s t f a l i s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  s. Gliickauf.
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Bd.67. 26.12.31. S. 1594/608. Bericht iiber den Verlauf der 
Tagung, die gehaltenen Vortrage und den Meinungs- 
austausch zu diesen.

D ie  M i t t e l w e r t e  u n d  i h r e  A n w e n d u n g  b e i  
b e t r i e b s s t a t i s t i s c h e n  B e r e c h n u n g e n  im B e r g b a u .  
Von Wedding. Gluckauf. Bd.67. 26.12.31. S.1589/93*. Die 
verschiedenen Mittelwerte. Beispiele gewogener Mittel
werte aus dem Grubenbetrieb. Bezeichnungsarten der 
Mittelwerte. Die mittlere Flózmachtigkeit im Ruhrbezirk.

P r e m i e r e s  e x p l o i t a t i o n s  r a t i o n n e l l e s  d e  la 
b a u x i t e en  F r a n c e .  Le  g i s e m e n t  d e  B r i g n o l e s  
(Var). VonCharrin. Genie Civil. Bd.99. 19.12.31. S .629/30*. 
Geologische und lagerstattliche Verhaltnisse. Der Bauxit. 
Gewinnung und Transport.

E n g i n e e r i n g  r e p o r t  o f  C o t t o n  V a l l e y  f i e l d ,  
We b s t e r  P a r i s h ,  La. Von Ross. Bur. Min. Techn. Paper. 
1931. H.504. S. 1/69*. Die ól- und gasfiihrenden Horizonte. 
Wasserverhaltnisse. Die angewandten bohrtechnischen Ver- 
fahren. Gewinnungsverfahren.

C r o s s i n g  a n  u p t h r o w  f a u l t  w i t h  c o n v e y o r  
f a c e s  a t  Co s s a l l  Co l l i e r y ,  D e r b y s h i r e .  Von Mirfin. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd.123. 18.12.31. S .950/1*. Besprechung 
des beim Uberfahren einer langs der Abbaufront verlau- 
fenden Verwerfung angewandten Abbauverfahrens.

D ie  B o h r a r b e i t e n  b e i  d e r  10 585 F u  fi t i e f e n  
E x p l o r a t i o n s s o n d e  J a r d i n 3 5  d e r  P e n n .  Me x .  
F u e l  Co.  in M e x i k o .  Von Together. Intern. Z. Bohr- 
techn. Bd.39. 1.12.31. S. 177/81*. Ausbau des Bohrschachtes. 
Beschreibung der Maschinen und Spiilanlage. Durchfiihrung 
der Bohrarbeiten.

D e r  V e r s c h l a g  b e i m  Bl a ^ y e r s a t z .  Von Deuschl. 
Gluckauf. Bd.67. 26.12.31. S. 1610/2. Staubbildung und 
Blasverfahren. Verunreinigung der Feinkohle im Abbau- 
raum. Staubdichter AbschluB des Blasraumes durch Draht- 
geflecht mit Pappyergufi (Blasbergeschirm). Lohn- und 
Materialkosten.

A u s  d e r  P r a x i s  d e s  B ! a s v e r s a t z v e r f a h r e n s .  
Von Piitz. Intern. Bergwirtsch. Bd.24. 15.12.31. S. 233/9*. 
Mechanisierung des VersatzinateriaIstromes durch Anwen
dung der Maschinen von Palisa, Beien, Miag und Torkret.  
Reglung und Uberwachung des Betriebes. Kosten, Druck- 
luftverbrauch und Zusammendruckbarkeit des Blasversatzes.

S to  w a g e  o f  t h e  g o a f .  Von Poole und Whetton. 
Coli. Guard. Bd. 143. 18.12.31. S.2036. Die Anwendung 
des Bergeversatzes im englischen und festlandischen Berg
bau. Versetzen von Hand und mit Maschinen. Blasversatz.

S h a f t  c e m e n t a t i o n  a t  S h i r e o a k s  C o l l i e r y .  
Von Walters. Coli. Guard. Bd. 143. 18.12.31. S. 2039/41*. 
Iron Coai Tr. Rev. Bd.123. 18.12.31. S. 941/2*. Beschrei
bung der Zementierungsarbeiten in einem engen aus- 
ziehenden Schacltt, in dem die Wettersaule durch eine 
Rostfeuerung untertage in Bewegung gesetzt wird.

H e a d f r a m e s  a n d  a i r l o c k  d o o r s  a t  D e s f o r d  
C o l l i e r y .  Von Bramall. Coli. Guard. Bd.143. 18.12.31. 
S. 2037/9*. Iron Coal Tr. Rev. Bd.123. 18. 12.31. S. 939/40*. 
Umbau der Schachte. Die Luftschleusen und die Schleusen- 
tore. Das Durchschleusen der Fórderwagen.

T h e  n e e d  f o r  d u s t - p r e v e n t i o n  m e a s u r e s  in 
t h e  c o a l  i n d u s t r y .  Von Cummins. Coli. Guard. Bd.143.
18.12.31. S. 2033/5. Die Lunge des Kohlenbergmanns. Die 
auf Staubeinatmung zuruckzufuhrenden Krankheitserschei- 
nungen der Lunge. Die einzelnen Krankheitsarten und 
ihre Bedeutung.

Le c h a r b o n  d u  T a n g a n y k a  a G r e i n e r v i l l e .  
Von d’Oulhaye. Rev. univ. min. met. Bd. 74. 15. 12. 31.
S. 448/52. Mitteilung der Ergebnisse von Aufbereitungs- 
yersuchen. Brikettierungsfahigkeit. Verwendung der Kohle 
m Kohlenstaubfeuerungen. Vergasung und Destillierung.

T h e  c o l l e c t i o n  a n d  t r e a t m e n t  o f  w a s h e r y  
s l u r r y .  Von Needham. Coli. Guard. Bd.143. 18.12.31. 
S. 2044/6*. Ansammlung und Eindickung der Schlamme von 
Kohlenaufbereitungen. Fallgeschwindigkeit der Teilchen, 
Bewegung des Wassers, Einflufi von Wirbelbildungen, das 
"erhalten halbkolloidaler Teilchen. Mittel zur Beschleuni- 
gung des Absetzens. (Forts. f.)

Z u r  F l o t a t i o n  v o n  B l e i -  u n d  Z i n k e r z e n .  Von 
Herbst. Kohle Erz. Bd. 28. 18.12.31. Sp. 697/700. Arbeits- 
weise. Reagenzverbrauch. Betriebsbestimmungen und Stó- 
rungen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
T e m p e r a t u r v e r h a l t n i s s e  i n d e n  B r e n n -  

k a m me r n  k u r z f l a m m i g e r  K o h l e n s t a u b f e u e r u n g e n

mi t  w a s s e r g e k i i h l  t en W a n d e n .  Von Eckert. Warme. 
Bd. 54. 12.12.31. S. 915/9*. Strahlung von Staub und Gas. 
Reduzierte Lange eines Gaskorpers. Flammentemperatur. 
Temperaturyerlauf im Gasstrom. Zahlenmafiige Aus
wertung.

F ó r b r a n n i n g s f o r j o p p e t  vi d f ó r b r a n n i n g  av 
s t e n  k o l  a r o s t .  Von Hakanson. Tekn. Tidskr. Mekanik. 
Bd. 61. 19.12.31. S. 152/5*. Charakteristik des Verbren- 
nungsverlaufes bei yerschiedenen Kohlenarten. Einflufi 
von Kohlenart, Hóhe der Verbrennungsschicht und der 
Rostbelastung auf die Verbrennungscharakteristik.

St e a t n  r e s e a r c h  in E u r o p ę  a n d  in Ame r i c a .  IV. 
Von Jakob. Engg. Bd. 132. 11.12.31. S .744/6*. Dyna- 
mische Eigenschaften von Wasser und Dampf. Viskositat, 
Warmeleitfahigkeit, Warmestrahlung iiberhitzten Damofes. 
(Forts. f.)

U m l a u f e n d e  S p e i s e \ V a s s e r v o r w a r m e r .  Von 
Grandl. Warme. Bd. 54. 21.11.31. S. 859/62. Aufbau der 
Maschine. Warmedurchgang und Gasgeschwindigkeit. Kraft- 
bedarf. Betriebsergebnisse.

B e t r i e b s e r g e b n i s s e  m i t  a u t o m a t i s c h e r  
F e u e r u n g s r e g l u n g  in R o s t -  u n d  S t a u b k e s s e l n .  
Von Himmler. Warme. Bd.54. 14.11.31. S.850/2*. 21.11.31. 
S. 863/6*. Arbeitsweise der elektrischen Feuerungsreglung. 
Beeinflussung der Steuerungsorgane. Betriebserfahrungen 
bei den yerschiedenen Feuerungsarten.

P o s t - w  a r  l a n d  t u r b i n ę  d e y e l o p m e n t .  Von 
Gibb. Proc. Inst. Mech. Engs. Bd. 120. 1931. S. 413/515*. 
Verbesserungen im Wirkungsgrad. Zunehmende Grófie 
und Leistungsfahigkeit. Werkstoffe und erhohte Anforde- 
rungen. Betriebssicherheit und Betriebsgang. Mógliche 
Geschwindigkeitssteigerungen. Kleine Turbinenanlagen. 
Reglung. Allgemeine Bemerkungen iiber neuzeitliche 
Maschinen. Meinungsaustausch.

E r f a h r u n g e n  u n d  N e u e r u n g e n  b e i  R u B -  
b l a s e r n  i m G r o  B k r a f t  w e r k  S t e t t i n .  Von Nolle 
und Quednau. Elektr.Wirtsch. Bd.30. 1931. H.24. S. 682/5*. 
Rohrreinigung durch mit groBer Energie geschleuderte 
feste, kleine Korper. Wirtschaftlichkeit des neuen Ver- 
fahrens.

H o c h  d r u c k kom  p r e s s o r e n  f i ir  d ie  A m m o n i a k -  
s y n t h e s e .  Von Fróhlich. Z. kompr. Gase. Bd.29. 1931.
H.7. S. 61/6*. Ubersicht iiber die neuern Bauarten.

S c h a d e n  a n  N i e t v e r b i n d u n g e n  v o n  K e s s e l -  
t r o m m e l n  u n d  i h r e  F e s t s t e l l u n g  mi t  H i l f e  von  
R o n t g e n s t r a h l e n .  Von Frantzen, Berthold und Kolb. 
Warme. Bd.54. 14.11.31. S. 843/9*. Ursache der Schaden. 
Bau der Róntgeneinrichtung. Auswertung der róntgeno- 
graphischen Untersuchungsergebnisse.

Huttenwesen.
M o n o g r a p h i e  s u r  la m e t a l l u r g i e  a l ’ e x p o -  

s i t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e  L i e g e  e n  1930. Von 
Marechal. (Forts.) Rev. univ. min. met. Bd. 74. 15.12.31. 
S. 409/36*. Das Huttenwesen und die Eigenschaften des 
Aluminiums. Nickelverhuttung und Anwendbarkeit des 
Nickels. Wolfram, Molybdiin und Zirkon. Die Verarbeitung 
der Hiittenerzeugnisse. Das EisengieBereiwesen. (Forts. i.)

E r f a h r u n g e n  i m T h o m a s b e t r i e b .  Stahl Eisen. 
Bd. 51. 17.12.31. S. 1561/9*. Ergebnisse der Aussprache 
auf 2 Sitzungen des Unterausschusses fur den Thomas
betrieb beim Verein deutscher Eisenhiittenleute.

N e u e r e  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  
d e r  S c h w e i B -  u n d  S c h m i e d e t e c h n i k .  Von Zimm 
Warme. Bd.54. 28.11.31. S. 881/4*. Einflufi der Brenngase. 
Beschaffenheit des Schweifidrahtes. SchweiBspannungen.

T h e  s t r e s s  d i s t r i b u t i o n s  in f u s i o n  j o in t s .  Von 
Coker und Levi. Proc. Inst. Mech. Engs. Bd. 120. 1931. 
S .569/602*. Die Richtungen der Spannungskrafte in Schweifi- 
yerbindungen. Die Spannungsverteilung an der StoBkante 
dicker Platten. Besprechung anderer Verbindungen. Aus
sprache.

T o r s i o n a l  f a t i g u e  t e s t s  of  c o l d - d r a w n  w i r e s .  
Von Lea und Kick. Proc. Inst. Mech. Engs. Bd. 120. 1931. 
S. 661/77*. Bericht uber Ermiidungsyersuche durch Hin- 
und Herdrehung an kaltgezogenen Drahten. Untersuchung 
des Gefiiges an den Bruchstellen.

P r o p r i e t e s  m e c a n i ą e s  d u  c u i v r e .  Von Krup- 
kowski. (Forts.) Rev. met. Bd. 28. 1931. H. 11. S. 598/609*. 
Die latente Hartungswarme. Temperaturerhohung beim 
Ziehen. Einflufi der Temperatur auf den Widerstand des 
Kupfers. Einflufi der Gase auf. das Kupfer. (Forts. f.)
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Chemische Technologie.
M o d e r n  t e n d e n c i e s  i n c o k e - o v e n  p r a c t i c e .  

Von Foxwell. (SchluB statt Forts.) Iron Coal Tr. Rev. 
Bd.123. 18.12.31. S. 946/7. GróBenverhaltnisse der Koks
ofen. Hóhere Betriebskosten neuzeitlicher Anlagen. Ver- 
altete Ofen. Hauptgesichtspunkte beim Umbau. Uber- 
wachung des Aschengehaltes im Koks.

T h e  c o m m e r c i a l  e v a l u a t i o n  of  c o k e .  Von 
Mott. (Forts.) Coli. Guard. Bd.143. 18.12.31. S .2047/8 und 
2051. Die physikalischen Eigenschaften von Koks: Zer- 
reiblichkeit, Hartę. Koks fiir GieBereizwecke, fiir sonstige 
industrielle und fiir Hausbrandzwecke. Koks fiir die Aus- 
fuhr. (SchluB f.)

Dfe n e u e  Ci a s koke r e i  in S t u t t g a r t .  Von Kratsch. 
Gas Wasserfach. Bd. 74. 12.12.31. S. 1145/7*. 19.12.31. 
S. 1175/81*. Griinde fiir den I^eubau. Planung der gesamten 
Anlage. Wahl der Ofen sowie der Einrichtungen fiir die 
Kohlen- und Koksbewegung. Technische Beschreibung der 
einzelnen Anlagenteile. (SchluB f.)

V e r s u c h e  an  Z e n t r a l g e n e r a t o r e n  mi t  w a s s e r -  
f i i h r e n d e n  M a n t e l n  in d e n  S t a d t i s c h e n  G a s - 
w e r k e n  Mi i n c h e n .  Von Schuinacher. Gas Wasserfach. 
Bd. 74. 5.12.31. S. 1121/8*. Beschreibung der Anlagen. 
Messungen und Mefiverfahren. Versuchsergebnisse.

H e a t  of  c a r b o n i s a t i o n  a n d  h e a t  o f  d e c o m -  
p o s i t i o n  of  c oa l .  Von Proteus. Gas World. Bd.95.
19.12.31. S. 623/9*. Verfahren zur Bestimmung der Ver- 
kokungswarme. Kurven iiber den Verlauf der Zersetzungs
warme. EinfluB von Lagerung und Feuchtigkeit auf die 
Zersetzungswarme. Beziehungen zwischen Verkokungs- 
und Zersetzungswarme.

E f f e c t  of  f i n e  i n e r t s  on  a g g l u t i n a t i n g  p o w e r  
of  P i t t s b u r g h  coa l .  Von Davis und Pohle. Ind. Engg. 
Chem. Bd. 23. 1931. H. 12. S. 1427/31*. Eignung des Mar- 
shall-Bird-Verfahrens zu den Versuchen. Versuchseinrich- 
tung und Versuchsergebnisse. Auswertung. Versuche in 
grolierm MaBstabe.

U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  V e r s c h l a c k u n g  
f e u e r f e s t e r  S t o f f e .  Von Salmang und Kaltenbach. 
Feuerfest. Bd.7. 1931. H. 161/9*. Zweck der Arbeit. Unter- 
suchungsverfahren. Korrosionsversuche. Berechnung der 
Korrosion. Auswertung der Ergebnisse. Schrifttum.

B e s t i m m u n g  d e r  p h y s i k a l i s c h e n  G i i t e  v o n  
Ko k s .  Von Kiirrner. Feuerungstechn. Bd. 19. 15.12.31. 
S. 194/6*. Heizwert und Verbrennungstemperatur des 
Kokses. Hauptanforderungen. Neuere Verfahren zur Be
stimmung der Festigkeit des Kokses. Porigkeit und Ver- 
brennlichkeit.

D a s  G a s t i e f g l i i h v e r f a h r e n  n a c h  Dr .  Le n z e  
(DRP.). Von Lenze und Rettenmaier. Gas Wasserfach. 
Bd.74. 19. 12.31. S. 1169/72*. Beschreibung des Verfahrens. 
Kalteerzeugung, Kalteiibertragung und Kaltebedarf. An- 
ordnungsmóglichkeiten und Vorteile der Tiefkiihlung. Be
triebskosten.

N e u e s  W a s s e r e n t s a u r u n g s v e r f a h r e n .  Von 
Tillmans, Hirsch und Lurmann. (Forts.) Gas Wasserfach. 
Bd. 74. 19. 12. 31. S. 1172/5*. Entsaurung eines harten 
Wassers. Versuch in gróBerm MaBstabe. (SchluB f.)

Chemie und Physik.
E in  e i n f a c h e r ,  l e i c h t  t r a n s p o r t a b l e r  A p p a r a t  

f i i r  d i e  e x a k t e  A n a l y s e  v o n  G a s g e m i s c h e n ,  
s p e z i e l i  f i i r  d i e  U n t e r s u c h u n g  v o n  G r u b e n -  
w e t t e r n ,  B r a n d g a s e n  u n d  N a c h s c h w a d e n .  Von 
Schmidt. Gas Wasserfach. Bd. 74. 19.12.31. S. 1181/2*. 
Beschreibung der Bauart und Anwendungsweise der Vor- 
richtung.

S t u d i e s  o n  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u l p h u r  in 
g a s o l i n e .  Von Espach und Blade. Bur. Min.Techn. Paper. 
1931. H. 513. S. 1/22*. Lampenversuch zur Schwefel- 
bestimmung. Das Verfahren von Edgar und Calingaert. 
Bestimmung des Elementarschwefels sowie des in einigen 
organischen SchwefeWerbindungen enthaltenen Schwefels.

C o m p o s i t e  g a s  s a m p l e r  f o r  b o i l e r  g a s e s .  Von 
Mullikin. Power. Bd.74. 8.12.31. S. 837*. Beschreibung 
einer Vorrichtung, die das Entnehmen einer Durchschnitts- 
probe aus den Rauchgasen zwecks ihrer Analyse in der 
Einrichtung von Orsat gestattet.

N e t  an d  g r o s s  h e a t i n g  v a lu e s .  Von Porter. Ind. 
Engg. Chem. Bd.23. 1931. H. 12. S. 1433/4. Erlauterung und 
Gebrauchsweise der beiden Heizwerte.

T h e r m o d y n a m i c s  of  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o s s  
a nd  ne t  h e a t i n g  v a l u e s ,  s o l i d  a n d  1 i q u i d f u e l s .  
Von Lichty und Brown. Ind. Engg. Chem. Bd.23. 1931.
H. 12. S. 1419/21*. Ableitung formelmaBiger Beziehungen. 
Folgerungen aus den Formeln und Nachweis der Richtigkeit 
durch thermodynamische Priifung.

A b s o l u t e  B e s t i m m u n g e n  d e r  O b e r f l a c h e n -  
s p a n n u n g  v o n  F l i i s s i g k e i t e n .  Von Micke. Metali 
Erz. Bd. 28. 1931. H.23. S. 551/5*. Grundsatzliche Bedin- 
gungen. Eichung. Ermittlung der konstanten Eichkurven. 
Nomogramme. Rechenschieber. Geltungsbereich.

H i g h - t e m p e r a t u r e  c o n t r o l :  p h o t o e l e c t r i c - t u b e  
p y r o m e t r y .  Von Koller. Ind. Engg. Chem. Bd.23. 1931.
H. 12. S. 1379/81. Beschreibung des genannten MeB- 
verfahrens. Anwendungsweise zum Messen hoher Tempe- 
raturen in Industrieófen.

D e r  S t a u r o s t ,  e i n  n e u e s  M e B g e r a t  mi t  g e - 
r i n g e m  D r u c k a b f a l l  fi ir D u r c h f l u B m e s s u n g e n .  
Von Schmidt. Z.V. d. I. Bd. 75. 19.12.31. S. 1535/8*. Bauart 
und Wirkungsweise. Versuche und ihre Ergebnisse.

Wirtschaft und Statistik.
D i e  b e r g b a u l i c h e  G e w i n n u n g  G r o B -  

b r i t a n n i e n s  im J a h r e  1930. Gliickauf. Bd. 67. 26.12.31. 
S. 1608/10. Belegschaft, verfahrene Schichten, Bergwerks- 
gewinnung, Auflenhandel in Kohle, Erzen und Metallen.

D ie  r u m a n i s c h e  E r d o l i n d u s t r i e .  Von Abuav. 
(Forts.). Petroleum. Bd.27. 16.12.31. S .941/8. Das Anlage- 
kapital und die Produktionsgesellschaften. Beziehungen der 
internationalen Erdolkonzerne zur rumanischen Erdól- 
industrie. (Forts. f.)

S a l t ,  b r o m i n e ,  a n d  c a l c i u m c h l o r i d e  in 1930. 
Von Coons. Miner. Resources. 1930. Teil 2. H. 6. S. 73/86. 
Salzgewinnungsstatten in den Vereinigten Staaten. Stati- 
stische Angaben iiber Produktion und Absatz. Welterzeu- 
gung. Gewinnung von Brom, Chlorkalzium und Jod.

L e s  e n g r a i s  m i n e r a u x  en  1930. Von Lucas. 
Chimie Industrie. Bd. 26. 1931. H. 5. S. 1221/6*. Ubersicht 
iiber die Entwicklung des Marktes der mineralischen 
Dungemittel in Frankreich im Jahre 1930. Phosphate, 
Stickstoffdiingemittel, Kalisalze.

Verkehrs- und Verladewesen.
C o a l  h a n d  l i n g  i n t h e  p o w e r  p l a n t .  1. Power. 

Bd.74. 8.12.31. S. 832/4*. Besprechung wirtschaftlich
arbeitender neuzeitlicher Verlade- und Stapelanlagen fur 
Kohle. Elevatoren.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor E g g e b r e c h t  vom 1. Januar ab auf 

weitere drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der PreuBischen Bergwerks- und Hutten-A.G., Zweig- 
niederlassung Salz- und Braunkohlenwerke Berlin, Ab- 
teilung Kaliwerk StaBfurt,

der Bergassessor P e t e r s  vom 1. Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
A. Riebeckschen Montanwerke A.G. in Halle (Saale), 
Grubenverwaltung Oberróblingen,

der Bergassessor Kr o l l  vom 1. Januar ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Bergbau-Abteilung der Schlesischen Industriebau Lenz 
& Co. A.G., Gleiwitz.

Gestorben:
am 27. Dezember in Breslau der Berg- und Vermessungs- 

rat a. D. Ernst J a h r  im Alter von 66 Jahren,
am 30. Dezember in Breslau der Fiirstlich Plessische 

Oberbergwerksdirektor a. D. Dipl.-Ing. Friedrich F l o t  er 
im Alter von 62 Jahren,

am 1. Januar in Berlin-Charlottenburg der Geh. Berg- 
rat Hugo Ko c h ,  ehemals Direktor der Berginspektion zu 
Tarnowitz und des Htittenamtes zu Friedrichshiitte, im 
Alter von 86 Jahren.


