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Die Inkohlung und ihre E rkennung  im Mikrobild.
Von Dr.-Ing. E. H o f f m a n n  und Dr.  A. J e n k n e r ,  Essen. 

(Mitteiiung aus dem AusschuB fiir Steinkohlenaufbereitung.)

Die Eignung einer Kohle fiir die Verkokung liangt 
bekanntlich von ihrer petrographischen Zusammen- 
setzung und ihrem Inkohlungsgrad ab. Ais Triiger 
der Verkokbarkeit ist in erster Linie die Glanzkohle 
anzusprechen, wahrend die iibrigen Gefiigebestand- 
teile je nach ihrer Art und Menge ungtinstig wirken. 
Das Verkokungsvermógen der Glanzkohle ist jedoch 
nicht in allen Inkohlungsstufen gleich, sondern z. B. 
beim Anthrazit und bei den Flamm- und Gasflamm- 
kohlen grundverschieden. Durchweg laBt sich die 
Glanzkohle besser verkoken ais der Durchschnitt 
der betreffenden Flózkohle, wenn es sich um 
Streifenkohle mit den drei petrographischen Bestand- 
teilen handelt. Gerade bei wenig inkohlten Kohlen, 
die ais solche meist schlecht verkokbar sind, ist dem- 
nach eine Koksverbesserung aussichtsreich, wenn nur 
der Glanzkohlenanteil zur Verkokung kommt. In der 
anfallenden Feinkohle ist die Glanzkohle infolge des 
verschiedenen Verhaltens der einzelnen Gefiige- 
bestandteile beim Abbau im allgemeinen schon an- 
gereichert. Bei vielen Kohlen liiBt sich eine Trennung 
der Gefiigebestandteile durch besondere Verfahren 
erzielen. Bei der Verkokung selbst muB man die Be- 
dingungen dem jeweiligen Inkohlungsgrade anpassen 
und sie z. B. bei weniger inkohlten Kohlen unter 
schnellem Warmedurchgang, also in heiBen und 
schmalen Kammern, vornehmen.

Fur die qualitative und quantitative Untersuchung 
der petrographischen Zusammensetzung von Kohlen 
verwendet man zweckmaBig den Reliefschliff1. Bei 
diesem Verfahren lassen sich bekanntlich nicht nur 
die einzelnen Gefiigebestandteile nach Kornform, 
Farbę und Relief unterscheiden, sondern auch die Art 
und die Verteilung der Berge (Schiefer, Sandstein, 
Kalkspat und Schwefelkies) erkennen. Ferner kann 
man ohne gróBere Versuche die Aufbereitbarkeit einer 
Kohle beurteilen, im besondern auch hinsichtlich der 
Abscheidung des Schwefelkieses. Endlich geht aus 
dem Reliefschliff bei den nach petrographischen Ge- 
sichtspunkten aufbereiteten Kohlen die Anreicherung 
der einzelnen Gefiigebestandteile in den verschiedenen 
Kornklassen hervor.

Die gleichartigen Gefiigebestandteile zeigen, wie 
erwahnt, bei Kohlen verschiedener Inkohlungsstufen 
keineswegs dieselben Eigenschaften, im besondern 
nicht in bezug auf ihre Verkokbarkeit. Ein annahernd 
gleiches Verhalten bei der Verkokung weist in allen 
Inkohlungsgraden nur die Faserkohle auf. Der 
In k o h lu n g s g ra d  laBt sich bei einiger Erfahrung 
nach dem Aussehen der Mattkohle einigermaBen 
bestimmen. Fehlt die Mattkohle oder handelt es sich

1 S ta c h  und K u h lw e in ,  Gliickauf I92S, S. S41; S t a c h ,  Intern. Berg- 
w ts c h . 1930, S. 255.

um eine Kohlenmischung aus verschieden inkohlten 
Flozen, so kann man den Inkohlungsgrad n ic h t  im 
Reliefschliff feststellen1.

Die F a k to r e n  d e r  In k o h lu n g .
Ais maBgebende Faktoren fiir die Inkohlung 

gelten im allgemeinen Zeit, Druck und Temperatur. 
Uber das MaB, in dem die einzelnen Faktoren mit- 
gewirkt haben, gehen die Ansichten auseinander. 
In Deutschland ist friiher zumeist die Anschauung 
vertreten worden, daB die Inkohlung in erster 
Linie durch die Zeit bedingt sei. Eine Stiitze findet 
diese Anschauung in der Tatsache, daB gerade in 
Deutschland, von einigen Ausnahmen abgesehen, die 
weniger inkohlten Kohlen auch die geologisch 
jiingern sind, was besonders fiir die fast durchweg 
karbonischen Steinkohlen und die geologisch wesent- 
lich jiingern Braunkohlen zutrifft. Auch im Ruhrbezirk 
scheinen die weitgehenden Inkohlungsunterschiede 
vom Anthrazit bis zur Flammkohle lediglich auf der 
friihern oder spatern Bildung der Floze zu beruhen

Bei der Betrachtung anderer Kohlenvorkommen 
zeigt sich jedoch, daB das Alter nicht fiir den In
kohlungsgrad maBgebend gewesen sein kann. Ais 
Beispiel sei an die Moskauęr Braunkohle, verschiedene 
Vorkommen des alten Ósterreichs sowie Vorkommen 
in England (Wales usw.) und Belgien erinnert2. Be
sonders ausgepragt liegen die Verhaltnisse bei ver- 
schiedenen Vorkommen der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, worauf an Hand der Abb. 1 und 2 naher 
eingegangen sei.

In der nachstehenden Ubersichtskarte der Kohlen- 
vorkommen im Staate Pennsylvanien (Abb. 1) sind 
die Linien fiir den gleichen Gehalt an fliichtigen Be- 
standteilen (Isovolen) wiedergegeben, die sich nach 
dem umfangreichen Analysenmaterial des Bureau of 
Mines ( S i s l e r  1924)3 ergeben haben. Die Kartę zeigt, 
daB die Isovolen, wenigstens im nórdlichen Teil des 
Gebietes, parallel laufen und daB sich von Westen 
nach Osten der Gehalt an fliichtigen Bestandteilen 
ziemlich regelmaBig verringert, der Grad der In
kohlung also stetig zunimmt. Das ganze Becken mit 
einer Breitenerstreckung, die weit iiber die Grenzen 
Pennsylvaniens hinausreicht, hat sich in der Karbon- 
zeit gebildet. Die einzelnen Floze sind nahezu gleich- 
altrig. Die Anderungen in der Senkrechten fallen kaum 
ins Gewicht, da zumeist nur wenige Floze auftreten. 
Bei diesem Vorkommen zeigen also etwa gleich alte

1 H o f f m a n n  und S t a c h ,  Gliickauf 1931, S. 362.

2 S t u t z e r :  Die w ichtigsten Lagerstatten d e r N ichterze, 2. Aufl. 1923, 
Teil 2, Kohle, S. 296.

8 D u b r u l ,  Rev. univ. min. met. 1931, S. 72.



82 G 1 ii c k  a u i Nr.  4

Flóze samtliche Inkohlungsstufen von der wenig 
inkohlten Flammkohle bis zum ausgepragtesten 
Anthrazit, weiter óstlich sogar bis zum Graphit. Hier 
kann die yerschiedene Inkohlung nicht durch das 
A lte r  der Flóze erkliirt werden.

- Lin/en g/e/cfre/7 ęeha/Zes <sv7 f/uc/jfige/7 3esfe/7(//e//e/7 ĆJsoyo/e/?) 
. 3ec/fengre/7ze/7

Abb. 1. Kohlenvorkommen Pennsy!vaniens.

Ebenfalls von Westen nach Osten, aber in einem 
kleinern Ausschnitt, sind in Abb. 2 eine Reihe von 
Durchschnittsanalyśen aus den Kohlenyorkommen 
verzeichnet. Der Gehalt an fluchtigen Bestandteilen 
nimmt in gleicher Weise von Westen nach Osten ab, 
der Kohlenstoffgehalt zu. Aus der in Abb. 2 oben 
wiedergegebenen Kurve geht die Starkę der Faltung 
hen  or, von der das kohlenfiihrende Gebirge betroffen 
worden ist. Nach dieser Darstellung hangt der Grad 
der Inkohlung unmittelbar von der Faltungsstarke ab.

Faftung t/es ffoh/engebirges

73,2%

Abb. 2. Beziehung zwischen Faltungsdruck 
und Inkohlung in Pennsylvanien.

Der von Osten oder Sudosten gekommene Druck hat 
die óstlichen Schichten am steilsten aufgerichtet. Hier 
sind die Kohlen am weitestgehenden inkohlt. Mit dcm 
Abklingen der Faltung hat sich die Inkohlung ver- 
ringert, wie der Gehalt an fluchtigen Bestandteilen 
yerrat. In einem Gebiet mit Kohlen von gleichem Alter 
und gleicher Bildungswei.se sind also samtliche In
kohlungsstufen von der Flammkohle bis zum Graphit 
yertreten, was allein auf die Verschiedenheit des 
te k to n i s c h e n  D ru c k e s  zuriickgefuhrt werden kann. 
Ahnliche Verhaltnisse lassen sich bei nahezu siimt- 
lichen Kohlenyorkommen der Vereinigteri Staaten be- 
obachten. Kcnnzeichnend sind noch die Gebiete der 
Rocky Mountains, wo sowolil kretazische ais auch 
tertilire Vorkommen samtliche Inkohlungsstufen 
durchlaufen haben. Nach diesen Beispielen kann also

der Faktor Z eit  bei der Inkohlung allenfails nur eine 
untergeórdnete Rolle spielen. Dem Einwand, dali 
gerade in Deutschland, aber auch bei auslandischen 
Vorkommen, die geologisch jiingern Kohlen im groBen 
Durchschnitt auch die am wenigsten inkohlten sind, 
wird am besten durch die Ausfiihrungen von P e t r a -  
sch e ck '  begegnet, wonach fiir ein Kohlenyorkommen, 
je alter es ist, auch desto elier starkere tektonische 
Driicke und eine machtigere Uberdećkung in Betracht 
kommen.

Bekanntlich sind die Flamm- und Gasflammkohlen 
durchweg auBerordentlich fest. Die Kohle fallt in 
schichtigen Blócken mit einem ziemlich niedrigen Fein- 
kohlenanteil an. Mit zunehmender Inkohlung yer- 
ringert sich die Festigkeit; die Stiicke der herein- 
gewonnenen Kohle sind kleiner und haben meist 
prismatische Form. Die geringste Festigkeit weisen 
die EB- und Magerkohlen auf, wahrend sie weiter 
unterhalb wieder zu steigen beginnt, so daB die 
untersten Magerkohlen und der Anthrazit yielfach 
wieder fester sind. Ais Grund fiir die yerschiedene 
Festigkeit kónnte im Ruhrbezirk die Ausbildung des 
Nebengesteins, das zweifellos sowohl bei den Flamm- 
und Gasflammkohlen ais auch bei den Magerkohlen 
durchweg sandiger ist, yermutet werden. Der Ver- 
gleieh mit andern Kohlenyorkommen besagt aber, 
daB sich die yerschiedene Festigkeit der Kohlen der 
einzelnen Inkohlungsstufen n ic h t  au f  d as  N e b en -  
g e s te in  zuruckfuhren IliBt. So zeigt sich z. B. bei 
den genannten amerikanischen Vorkommen, daB die 
Festigkeit von Westen nach Osten, d. h. mit zu
nehmender Inkohlung, trotz des etwa gleichen Neben
gesteins stetig abnimmt, bis zu den Kohlen, die etwa 
unserer EBkohle entsprechen. Der Anthrazit hat dort 
jedoch eine viel gróBere Festigkeit ais bei den 
deutschen Vorkommen, was sich dadurch erkliirt, daB 
der pennsylyanische Anthrazit durchweg stjirker in
kohlt ist. Dieser wird daher ais Hartkohle gegentiber 
der nach Westen anliegenden. leiclit zerfallenden 
Weichkohle bezeichnet. Zu erwahnen ist noch, daB 
die Flammkohle am Westrande des besprocheneti Ge- 
Liietes eine Festigkeit aufweist, wie man sie im Ruhr
bezirk nur selten antrifft. Vom Anthrazit bis zum 
Graphit nimmt die Festigkeit in Pennsylyanien wieder 
ab, was bei andern Vorkommen ebenfalls festgestellt 
werden kann; auch hierin scheint eine gewisse Gesetz- 
maBigkeit zu bestehen.

Eine Reihe yon fprschern- erklaren die Bildung 
der Steinkohle aus Braunkohle und die weitere In
kohlung yornehmlich aus der Einwirkung hóherer 
T e m p e ra tu r e n .  E rd m a n n  • hat fiir die Steinkohlen- 
bildung eine Temperatur yon 325° C yorausgesetzt, 
und R o b e r t s 4 hat angenommen. daB die Temperatur, 
bei der eine Kohle anfangt, Gas abzugeben, derjenigen 
entspricht, bis zu der die Kohle an Ort und Stelle 
erhitzt worden ist. Dagegen sind yerschiedene Be- 
denken geltend zu machen, auf die hier nicht nlher 
eingegangen werden kann. Vor allem darf man die 
Inkohlung nicht ais eine natiirliche Verkokung, d. h. 
ais durch eine hóhere Temperatur heryorgerufen, an- 
sehen. Die yon der eruptiyen Durchbrechung eines

1 P e t r a s c b e c k :  Entstelnmg, Veredelung und Ver\vertung der Kohle, 
1930, S. 1.

2 R. P o l o n i e ,  Sitzungsber. Geoi. Berlin 1930, H. 5, S. 1.

3 E r d m a n n ,  Brennst. Chem. 1924, S. 177.

ł R o b e r t s ,  Combustion 1926, S. 303.
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-Kohlenvorkommens hervorgerufenen besondern Ver- 
haltnisse lassen sich fiir die Erkliirung der normalen 
Inkohlung nicht heranziehen. Zumeist ist an der- 
artigen Durchbriichen eine regelrechte Koksbildung 
eingetreten. In einem Falle haben wir festgestellt, daB 
die anliegende Flammkohle wohl bis zu einer Fettkohle 
entgast, jedoch unverkokbar war. Die schnellere In
kohlung infolge eruptiver Durchbriiche hat zweifellos 
in der Hauptsache die hohe Temperatur bewirkt, 
jedoch auch dabei ist dem Druck oft ausschlaggebende 
Bedeutung beizumessen, was die Tatsache beweist, 
dafi derartige Durchbruchstellen selbst bei Braun- 
kohlen und andern wenig inkohlten Kohlen, die ais 
solche nicht verkokbar sind, ausgesprochene Koks
bildung aufweisen, die eben nur bei hohem Druck 
moglich ist. Geht die Beeinflussung eines Vor- 
kommens auf gróBere Erstreckung von einem Lager- 
gang o. dgl. aus, so durfte stets mit g ró B e r n  
D rucken  zu rechnen sein. Derartige Beispiele be- 
weisen jedenfalls n ich t ,  daB hohe Temperaturen 
allgemein fiir die Inkohlung mafigebend sind.

Es erscheint auch ais fraglich, ob in der Weise, 
wie es Erdmann und andere annehmen, eine starkę 
Temperaturerhóhung auf die A u f l a g e r u n g  von 
S ed im en ten  zuriickzufiihren ist. Jedenfalls inuB man 
dabei beriicksichtigen, daB die Uberdeckung auBer- 
ordentlich langsam und zudem wohl gróBtenteils 
unter Wasser vor sich gegangen ist. Sowohl bei der 
Ablagerung ais auch spiiterhin hatten die aufge- 
tragenen Schichten reichlich Zeit zur Abkiihlung. 
Wenn bei Kohlenvorkommen die Zunahme der Warme 
(geotherinische Tiefenstufe) hoch zu sein scheint, so 
durfte dies in der Hauptsache auf exothermen Vor- 
gangen in der Kohle selbst beruhen. Hiermit soli aber 
nicht gesagt sein, daB wir der Starkę der Uberdeckung 
keine Bedeutung beilegen.

Der Annahme mancher Forscher, daB bei der 
tektonischen Beanspruchung hohe Temperaturen 
durch R e ib u n g s w a rm e  entstehen, ist entgegen- 
zuhalten, daB die Druckeinwirkung und die Druck- 
steigerung im allgemeinen sehr langsam vor sich 
gehen und daher hohe Temperaturen infolge des 
stetigen Abflusses der Warme nicht eintreten werden.

Mit Petrascheck sind wir der Auffassung, daB in 
allererster Linie der t e k to n i s c h e  D ru c k  an sich fiir 
die Umwandlung der Kohle verantwortlich ist. Die 
maBgebende Rolle spielt die Starkę des Druckes, die 
sich, wenn die Deckschichten gleichmaBig nachgegeben 
haben, aus dem Faltungsbilde ablesen liiBt, wobei 
natiirlich die Machtigkeit und die Zusammensetzung 
der iiberlagernden Schichten zu beriicksichtigen sind. 
Daneben wird die Zeit, nicht die geologische Zeit, 
sondern die D a u e r  d e r  D ru c k w i r k u n g ,  von 
EinfluB gewesen sein. Gerade fiir die weiter unten 
niiher erórterte chemische u n d  physikalische Um- 
formung der Kohle scheint uns die Einwirkung eines 
langanhaltenden Druckes eine Erklarung zu bieten.

Die I n k o h l u n g s s t u f e n  im R u h rk a rb o n .
Entsprechend den vorstehenden Ausfiihrungen 

empfehlen wir, kiinftig allgemein nicht mehr von 
alten und jungen, sondern von mehr oder weniger 
inkohlten Kohlen zu sprechen, diese also nach In
kohlungsstufen zu unterscheiden. Ubernehmen auch 
die ubrigen deutschen Steinkohlengebiete die im 
Ruhrbezirk iiblichen Bezeichnungen, so wird sich 
unschwer die wiinschenswerte internationale Uber-

einstimmung erzielen lassen, da dann die deutschen 
Inkohlungsstufen den englischen und amerikanischen 
»ranks (grades) of coal« entsprechen, wie aus der 
nachstehenderi Gegeniiberstellung hervorgeht. Nur 
fiir die EBkohle wiirde die sich besser einfiigende 
Bezeichnung »Halbfettkohle« zu wahlen sein.

Ruhrbezirk
(Deutschland)

Amerika
(England)

Fliichtige
Bestandteile

%
— subbituminous 34

Flammkohle . . Iow rank bituminous 3 5 -5 0
Gasflammkohle . medium rank bituminous 3 0 -5 0
Gaskohle . . . . high rank bituminous 2 6 -3 3
Fettkohle . . . Iow rank semibituminous 19 -28
Halbfettkohle. . high rank semibituminous 1 2 -20
Magerkohle . . semianthracite 8 - 1 4
Ant hr azi t . . . . anthracite unter 10

Mit dieser Gegeniiberstellung stimmt die in- 
zwischen von F i e l d n e r 1 veróffentlichte grundsatz- 
lich iiberein. Ein Unterschied besteht nur insofern, 
ais er high rank bituminous unserer Fettkohle gleich- 
setzt. Bei der ziemlich groben Einteilung Fieldners 
nach fliichtigen Bestandteilen scheint uns auch nach 
seinen eigenen Erlauterungen unsere Auffassung 
richtiger zu sein.

Die fiir die Kohlenvorkommen in Pennsyfyanien 
geschilderten, die Ursache und den Vorgang der 
Inkohlung in der Waagrechten bedingenden Ver- 
haltnisse scheinen uns fiir den Ruhrbezirk in iihn- 
licher Weise, aber in senkrechter Richtung vor- 
gelegen zu haben, d. h. also, die Inkohlungsunter- 
schiede sind hier nicht auf die geologische Folgę an 
sich, sondern auf den verschieden starken tektonischen 
Druck zuriickzufiihren2. Die Flammkohlen waren dem 
schwachsten, die Mager- und Anthrazitkohlen dem 
starksten und auch am liingsten wiihrenden Druck aus- 
gesetzt. Die machtigere Uberdeckung der liegendern 
Flózgruppen verstarkte die Inkohlungsunterschiede. 
Hierzu sei auf die Arbeiten von L e h m a n n 3 und 
B ó t t c h e r 4 verwiesen.

In der Inkohlungsreihe von der Braunkohle bis zum 
Anthrazit und Graphit hangt also die jeweilige Aus- 
bildung des Endgliedes bei den einzelnen Vorkominen 
in erster Linie von der Starkę des vorhanden ge- 
wesenen Druckes ab. Dies gilt naturgemaB nur fiir 
den groBen Rahmen eines Kohlenvorkommens; órt- 
liche Abweichungen werden immer zu beobachten 
sein, wie denn auch nicht unbedingt der starksten 
Faltung der am starksten inkohlte Teil eines Vor- 
kommens zu entsprechen braucht5. Der s t a t i s c h e  
Druck kann in einein solchen Falle, wie auch fiir 
ganze Vorkommen, besonders bei machtiger und 
widerstandsfahiger uberdeckung, erheblich stiirker 
gewesen sein, ais das AusmaB der Faltung erkennen 
laBt. Wahrscheinlich sind gewisse Besonderheiten der 
Torfsubstanz wenigstens fiir einige Zeit von EinfluB 
gewesen, wie auch Sedimentationsliicken o. dgl. 
Inkohlungsspriinge heryorrufen konnen, woriiber in 
einem spatern Aufsatz berichtet werden soli. Wieweit 
petrographische Besonderheiten oder besondere 
Moorbedingungen in der angenommenen Weise6 
Bedeutung haben, muB noch geklart werden.

1 F i e l d n e r ,  B rennst. Chem. 1931, S .405.
3 S t a c h ,  G luckauf 1930, S. 1465.
8 L e h m a n n ,  G luckauf 1919, S. 933; 1920, S. 1.
* B S t t c h e r ,  G luckauf 1925, S .990 ; 1927, S. 113; 1931, S. 1165.
5 H ic k l in g ; ,  Fuel 1931, S. 228.
6 D u p a  r q u e ,  Com pt. rend . Acad. Sci. 1931, S.1472; H o c k  und K iih l-  

w e i n ,  Gluckauf 1931, S. 1189; B o d e ,  Braunkohle 1930, S. 982.
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Die I n k o h lu n g  d er  G la n z k o h le  im M ik ro b i  Id.
Re flexionsmessu ngen.

Im folgenden wird zunachst nur iiber unsere 
Beobachtungen an G la n z k o h le n  berichtet, die 
ja bei dcm heutigen Standc der Technik fiir die 
Weiterverarbeitung am wichtigsten sind. Die Unter
suchung1 erstreckte sich auf eine groBe Anzahl von 
Proben aus samtlichen Inkohlungsstufen von der 
Flammkohle bis zum Graphit. Von der makroskopisch 
abgetrennten Glanzkohle wurden Anschliffe her- 
gestellt.

Beim Vergleich von Glanzkohlen weit aus- 
einanderliegender Inkohlungsstufen vermag das 
mikroskopisch geschulte Auge ein verschiedenes 
Reflexionsvermogen zu erkennen, jedoch sind keine 
genauern Feststellungen moglich. Eine petrographi- 
sche Untersuchung, besonders wenn es sich um die 
Verkokungsfahigkeit einer Kohle handelt, ist aber nur 
dann von Wert, wenn sich aufier den Gefiigebestand- 
teilen auch der Inkohlungsgrad g e n a u  ermitteln lafit.

Abb. 3. Spaltmikrophotometer nach Berek.

Deshalb mufite dafiir ein Gerat gesucht werden, das 
im Leitzschen Spaltmikrophotometer von Professor 
B erek  (Abb. 3) gefunden worden ist und im wesent- 
lichen aus einem Gestell mit in der Hóhe verstell- 
barer Lichtąuelle, einem Gestell mit ebenfalls in 
der Hohe verstellbarem Spaltverschlufi und einem 
Mikroskop mit dem Photometer besteht. Ais Beleuch- 
tung dient eine Niedrigvoltlampe mit Mattscheibe 
oder eine Opalglaslampe. Die unbeschadet der Mefi- 
genauigkeit yorzunehmende Helligkeitsreglung erfolgt 
durch einen Widerstand. Der Spaltverschlufi kann so- 
wohl in der Breite ais auch in der Lange eingestellt 
werden und dient gleichzeitig ais Halter fiir Filter von 
verschiedener Durchlassigkeit.

Das durch den Spalt geschickte Strahlenbuschel 
tritt in den Ansatzstutzen des am Opakilluminator 
befestigten Photcmeters und wird durch den Glas- 
wiirfel a geteilt (Abb. 4). Ein Teil geht in der 
normalen Richtung durch den Polarisator b zum 
Mikroskop weiter und erscheint in einem Halbfeld 
des Okulars c. Der um 90° abgelenkte andere Teil 
dient zum Vergleich. Dieses Vergleichslicht wird 
durch verschiedene Blenden abgeblendet und trifft

1 Yorgenomraen im Laboratorium  der H* Koppers A .G ., Essen.

Abb. 4. Schnitt durch das Spaltmikrophotometer.

Je nach dem Stand der Schwingungsrichtungen 
zueinander wird das Vergleichslicht verschieden ge- 
schwacht. Seine Starkę ist Nuli bei der Stellung 0° 
und bei der Stellung 90° am grófiten. Die Stellung 
des Analysators kann an dem Teilkreise h mit Hilfe 
von Nonius und Lupę abgelesen werden. Das Ver- 
gleichslicht trifft auf den Photometerwiirfel i, 
den man durch das Okular c betrachtet. Eine feine 
Trennungslinie darin teilt das kreisfórmige Sehfeld 
in zwei Halbfelder; eines von ihnen wird vom Ver- 
gleichslicht beschickt, im andern ist der zu photo- 
metrierende Anschliff k sichtbar. Bei der Messung 
stellt man das Vergleichslicht auf die Helligkeit des 
Objektlichtes ein und liest am Teilkreis h den 
Wert fur die Reflexion ab. Nach Ausschaltung des 
Wiirfels i ist eine normale Beobachtung moglich1. 
Die beschriebene Vorrichtung kann an jedem mit 
Opakilluminator ausgeriisteten Mikroskop angebracht 
werden.

Bei den untersuchten Glanzkohlen der ver- 
schiedensten Inkohlungsstufen wurden jedesmal ver- 
schiedene in wenigen Minuten durchfuhrbare Re- 
flexionsmessungen vorgenommen und darauf dic 
Mittelwerte errechnet. So ergab sich z. B. fiir eine 
Fettkohle ais Mittel aus 10 Messungen ein Reflexions- 
vermógen von 6,55 «o i  0,15. Die Messungen mufiten 
an Stiickschliffen durchgefiihrt werden, weil sie fiir 
Ausschnitte eines Staubreliefschliffes bisher nur mog
lich sind, wenn ein einzelnes Kohlenkorn das ganze

1 B e r e k ,  Z. Kristallogr. 1931, S. 1; Mitteit. Leitzwerke 1P31, S. 3 » .

bei d auf Dampfungsglaser von verschiedener Dichte, 
die auf einer Revolverscheibe angeordnet sind. Ober 
das rechtwinklig ablenkende, einstellbare Prisma e 
tritt das Vergleichslicht in den Polarisator /, wird 
hier polarisiert und trifft dann auf den Analysator g.
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Oesichtsfeld ausfullt. Schaltet man eine Mattscheibe 
ein, so wird zwar das Gesichtsfeld bei Feinkorn-. 
schliffen gleichmaBig heli, aber die Reflexionsunter- 
schiede zwischen den einzelnen Inkohlungsstufen sind 
zu gering. Berek glaubt jedoch, daB sich auch der- 
artige Messungen durch noch vorzunelimende Ande- 
rungen am Spaltmikrophotometer durchfuhren lassen 
werden.

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

Kohle von der Grube Asche

°/o

Fluchtige
Bestandteile

o/o

Reflexion

O/o

Brassert............................. 3,20 41,88 7,1
Schollerschacht (Kladno) 2,00 37,33 7,3
H annove r ......................... 2,20 32,59 8,4
Prosper ............................. 1,45 26,27 9,0
M o rg en so n n e ................. 2,10 14,29 10,6
Oottfried Wilhelm . . . 5,60 15,17 10,7
L u d w ig ............................. 3,60 9,38 11,2
L angenbrahm ................. 1,07 8,79 12,0
Marvine (Pennsylvanien) 3,48 4,24 13,0
Trieben (Steiermark) . . 3,51 3,11 16,0

Die Zahlentafel 1 gibt Auskunft iiber das 
Reflexionsvermógen verschieden inkohlter Kohlen, 
das mit dem Fortschreiten der Inkohlung stetig an- 
steigt. Man kann also den Inkohlungsgrad mit Hilfe 
des Spaltmikrophotometers sehr genau messen, was 
eine wertvolle Ergiinzung der bisherigen Unter- 
suchungsverfahren bedeutet. Da zu den Unter
suchungen Kohlen der verschiedensten Vorkommen 
(Deutschland, Holland, Vereinigte Staaten, Tschecho- 
slowakei, Osterreich) herangezogen wurden, ohne daB 
sich eine Ausnahme ergab, diirfen die Feststellungen 
allgemeine Giiltigkeit beanspruchen.

Untersuchung im polarisierten Licht.
Fiir die Beurteilung des Inkohlungsgrades von 

Kohlen hat sich weiterhin die Schliffbeobachtung im 
auffallenden polarisierten Licht ais wertvoll erwiesen. 
Bei Betrachtung des Feinkornreliefschliffs einer 
Glanzkohle im gewóhnlichen auffallenden Licht zeigen 
die einzelnen Kohlenkórner gleiche Helligkeit. So er- 
scheint z. B. die Glanzkohle in Abb. 5, abgesehen von

Abb. 5. Flammkohle aus Flóz 7 der Zeche Brassert. v =  160.

denartige Zusammensetzung zuriickgefiihrt werden 
konnen. Wiire die Kohlensubstanz isotrop, so miiBten 
die einzelnen Kórnchen vollkommen abdunkeln. In

Abb. 6. Flammkohle aus Flóz 7 der Zeche Brassert. 
Nic. X. v =  160.

Abb. 7 machen sich bei polarisiertem Licht bereits 
etwas starkere Helligkeitsunterschiede zwischen den 
einzelnen Kohlenkórnern geltend, in Abb. 8 ist das 
Gesichtsfeld um Q0° gedreht. Die vorher hellsten

Abb. 7. Gaskohle der Zeche Prosper. Nic. X. v =  160.

Kórnchen erscheinen nach der Drehung am dun- 
kelsten, dagegen die vorher dunkelsten nunmehr 
heller. Es handelt sich offenbar um Anisotropie-

untergeordneten Einlagerungen von Pflanzenresten, 
ais vollstandig homogen. Wird bei polarisiertem 
Licht und gekreuzten Nicols beobachtet, so andert 
sich das Bild, und es zeigen sich die in Abb. 6 er- 
kennbaren kleinen Unterschiede in der Helligkeit 
der einzelnen Kórnchen, die nicht auf dereń yerschie- Abb. 8. Gaskohle der Zeche Prosper. Nic. X. v =  160.
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erscheinungen; je nach Lage der »Kristallachsen« 
weisen die Schnittflachen verschiedene Helligkeit auf. 
Beim Drehen des Tisches um 360° zeigen die einzelnen 
Teilchen der wenig inkohlten Kohlen zweimaliges, die 
der starkstinkohlten Kohlen yiermaliges Aufhellen 
und Abdunkeln. Ahnliche Eigenschaften sind von 
R a m d o h r 1 an Koksgraphiten festgestellt worden.

Von den so bei linear polarisiertem Licht vor- 
genommenen Untersuchungen wurden nur einige auch 
mit Olimmersion durchgefiihrt, wobei sich zwar die

Abb. 12. Anthrazit der Zeche Langenbrahin. Nic. X. v =  160.

Abb. 9. Fettkohle der Zeche Konig Ludwig. v =  160.

Abb. 10. Fettkohle der Zeche Konig Ludwig. 
Nic. X. v =  184.

Abb. 11. Fettkohle der Zeche Konig Ludwig. 
Nic. X- v =  184.

1 R a m d o h r ,  Arch. Eisenhiittenwes. 1927/28, S. 669.

Abb. 13. Pennsylvanischer Anthrazit. Nic. X- v =  160.

Abb. 14. Italienischer Anthrazit. Nic. X. v =  150.

einzelnen Kórnchen starker von der Einbe ttungsm asse  
abheben und sonstige Einzelheiten, aber nicht die 
Anisotropieeffekte besser zu erkennen sind.

In Abb. 9 sind die einzelnen Kohlenkórner, iiber- 
wiegend Glanzkohle, durchweg homogen und von 
gleicher Helligkeit; gegeniiber der ahnlichen Abb. 5 
ist das Reflexionsvermógen starker. Das Gesichtsfeld 
ist in Abb. 10 dasselbe wie in Abb. 11, jedoch um 
45° gedreht. Die dort hellsten Teilchen erscheinen 
in Abb. 11 wohl dunkler, jedoch noch nicht so weit-
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gehend abgedunkelt, wie es bei der Drehung des 
Tisches um 90° der Fali sein wiirde. Die Anisotropie- 
erscheinungen sind bei dieser Fettkohle erheblich 
starker ais bei der Gaskohle in den Abb. 7 und 8. 
Sehr deutlich treten diese Erscheinungen bei den 
Anthraziten von Langenbrahm (Abb. 12) und aus 
Pennsylvanien (Abb. 13) hervor, besonders stark bei 
dem hochinkohlten pennsylvanischen Anthrazit.

Aufnahmen konnte man fast glauben, daB selb- 
stiindige Kristallindiyiduen vorIiegen. Vermutlich sind 
jedoch nach AbschluG oder wenigstens bei stark 
fortgeschrittenem Stand der Inkohlung durch starken 
Druck Zerruttungen eingetreten und die einzelnen Teil- 
chen dabei durclieinandergewiirfelt worden, worauf 
das Vorhandensein von Kieselsiiure in den Spalten der 
Kohle hindeutet. Bei einzelnen Schliffbildern lieO 

sich eine ausgesprochen schichtenartige Lagerung 
mit starken Anisotropieerscheinungen feststellen 
(Abb. 16). Sowohl die Lagerung ais auch be-

Abb. 16. Italienischer Anthrazit. Nic. X. v —200.

Wahrend so z. B. die gute elektrische Leitfahigkeit 
und die sehr starkę Anisotropie auf Oraphit deuten, 
sprechen die noch gute Verbrennbarkeit und der 
immerhin noch hohe Gehalt an fliichtigen Bestand- 
teilen fiir Anthrazit. Die weitgehende Inkohlung er- 
klart sich hier aus der besonders starken tektonischen 
Beanspruchung, was auch makroskopisch deutlich 
festzustellen ist. Bei Betrachtung der mikroskopischen

Abb. 18. Graphit aus Trieben (auf 1000°C erhitzt). 
Nic. X. v =  160. 

sonders bei Ólimmersion deutlichen Reflexpleochrois- 
mus auf, der sich auch bei dem italienischen Anthrazit 
schwach beobachten lieB. Abb. 18 veranschaulicht einen

1 Nach dem AbschluB dieser A rbeit ist uns die Ver6Ffentl»chung von 
H s i e h  (Buli. G eol. Soc. China 1Q30. S. 311) bekannt gew orden, der eben- 
falls Kohlen im po larisienen  Licht untersucht und z. B. festgestellt hat, daB 
sich bei s tark  inkohlten Kohlen die ursprungliche Zusam m ensetzung im 
polarisierten Licht noch seh r gu t erkennen laBt. Auch die iibrigen Beob- 
achtungen des Y erfassers kónnen w ir bestatigen.

Abb. 15. Italienischer Anthrazit. Nic. X- v =  150. Abb. 17. Graphit aus Trieben. Nic. X- v =  160.

Dasselbe gilt fiir die bemerkenswerten Stiick- 
anschliffe eines italienischen Anthrazits (Abb. 14 
und 15, nach Drehung des Tisches um 45°). Wenn 
wohl auch noch kein eigentlicher Graphit vorliegt, 
so nahern sich einzelne Eigenschaften doch schon 
stark denen des Graphits, so daB es sich um eine 
ausgesprochene Ubergangsstufe zu handeln scheint.

sonders das Vorhandensein von geringen Anteilen 
noch erkennbarer Mattkohle und Faserkohle be- 
weisen den organischen Ursprung dieses fast bis 
zum Graphit inkohlten Yorkommens1.

Ais Endglied der Inkohlung zeigt Abb. 17 den 
Feinkornreliefschliff eines Graphits aus Trieben 
(Steiermark), dessen organischer Ursprung feststeht. 
Von allen untersuchten Inkohlungsproben waren 
bei ihm das Reflexionsvermógen ebenso wie die 
Anisotropie am starksten. Dieser Graphit wies be-



Feinkornre lie fsch liff  desselben  G ra p h its ,  nachdem  er 
einer T e m p e ra tu r  von  1000° ausgese tz t  w o rd e n  w ar.  
Diese E rh i tzu n g  fu h r te  w eder  zu einer  V ers ta rk u n g  des  
R eflex ionsverm ógens  noch zu einer w a h rn e h m b a re n  
V ers ta rkung  der  A nisotropie .  Is t  die Lichtąuelle  hin- 
reichend s ta rk ,  so zeigen die s ta rk s t in k o h lten  Glanz- 
kohlen  bei gekreuz ten  Nicols vor  der  A bdunk lung  
fa rb ige  Reflexe.

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

Kohle
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Flammkohle Brassert 3,20 40,58 1,31 79,10 6,16 1,96 10,48
Oaskohle Prosper . . 1,45 25,89 1,29 84,32 4,88 0,87 8,50
Fettkohle Kónig Lud

wig ......................... 8,10 21,45 1,34 83,94 3,58 1,07 4,21
Anthrazit Langen- 

b r a h m ..................... 1,97 8,70 1,35 88,72 3,86 0,76 5,59
Pennsylvanischer An

thrazit ..................... 3,48 4,10 1,45 90,03 2,59 0,75
0,28

3,15
Italienischer Anthrazit 7,01 8,87 1,76 87,45 1,30 3,96
Graphit Trieben . . 2,45 4,90 1,90 94,46 0,56 0,24 2,20

Aus dem  Vergleich d e r  vo rs teh e n d en  Zahlen ta fe l  2 
m it d e r  Zahlen ta fe l  1 e rg ib t  sich, daB m it  der  A b
nahm e der  f liichtigen Bestand te i le  und  m it der 
A nre icherung  an  K oh lens to ff  e ine V ers ta rkung  der  
A niso trop ieersche inungen  verbunden  ist. Ais Ursache 
dafii r  muB w oh l der  d u rch  den ( tek ton ischen)  Druck 
er fo lg te  Abbau von K oh lenw assers to f fverb indungen  
angesp rochen  w erden . M it  dem  fo rtsch re i tenden  Ab
bau und  U m bau  d e r  Seitenketten  durch die im wesent-  
lichen g le ichgerich te ten  D ruckkraf te  ist eine O rd n u n g  
d e r  A to m g ru p p en  e ingetre ten .  D a die A n iso trop ie
erscheinungen  mit zunehm ender  In koh lung  imm er 
m ehr  denen  des G ra p h i t s  ahnlich  w erden , d u r f te  die 
O rd n u n g  der  A to m g ru p p en  ahnlich  dem  A ufbau  des 
K ris ta l lg i t te rs  beim G ra p h i t  vo r  sich gehen.

Bei Stiickanschliffen zeigen die ganzen  Flachen  
im po la ris ie r ten  Licht gle iche Hell igkeit ,  w ah ren d  bei 
Feinkornre lie fsch liffen  die rege llo s  ge lag e r te n  Korn- 
chen te ils  heli, te ils  dunkel,  die e inze lnen K orner  fiir 
sich jedoch  s te ts  g le ichm aBig sind. D iese F ests te l-  
lungen  deuten  au f  eine ausgesp rochen  a c h s e n -  
g l e i c h e  A n o r d n u n g  der  A to m g ru p p en  in der  
Kohle hin.

Ais kennzeichnendes M e r k m a l  d e r  I n k o h l u n g  
kann also  au f  G ru n d  der  b isherigen B eobachtungen  
die Stiirke des R eflex ionsverm ógens  und  d e r  A niso
trop iee rsche inungen  bezeichnet w erden .  D a  sich fiir 
dereń  Z us tandekom m en  nur  eine A bhang igke it  von 
de r  E inw irkung  m ehr  o d e r  m inder  ho h er  Driicke fest- 
s te l len  lieB, e rg ib t  sich d a ra u s  eine B ekra f t igung  der  
Annahm e, daB d e r  In k o h lu n g sg rad  eines V orkom m ens 
w en ige r  au f  T e m p era tu re in w irk u n g e n  ais  auf  Druck - 
w irk u n g en  zur iickzufuhren ist. Die durch  diese her- 
vo rg eru fe n e  O r ien t ie ru n g  w ird  bei w e ite re r  Verfol- 
g u n g  vielleicht auch E rk la ru n g en  geben fiir die oben 
beschriebene W a n d lu n g  des  G efu g es  und  d e r  Festig- 
keit d e r  Floze. Von dem  zu einer m ehr  o d er  w en ige r  
s ta rken  B indung  f i ih renden  G ra d e  d e r  O rien t ie ru n g  
ist w ahrsche in lich  auch das  MaB d e r  Fes tigke it  ab- 
hangig. Im ganzen  haben  die U n te rsuchungen  gezeigt, 
daB sich an H a n d  von A nschliffen  d e r  Inko h lu n g s

g ra d  und  som it  das  V erkokungsverm ógen  e iner  Kohle 
fes ts te l len  laBt. Dabei ist die V erb indung  m it  der  
p e t rog raph ischen  A nalyse  b eso n d ers  wichtig . W ie 
noch im G ange  befindliche U n te rsu ch u n g en  d ar tu n ,  
is t die in der  Kohle v o rh an d e n e  V oro r ien t ie rung  auch 
bes tim m end  fiir den G ra p h i t i e ru n g sg ra d  des cr- 
zeugten  Kokses, natiirlich in A bhang igke it  von den 
Y erkokungsbed ingungen1.

Weitere Anwendung der Polarisation.
Die A nw endung  von p o la r is ie r tem  Licht ist auch 

fiir die U nte rsuchung  d e r  M a ttk o h le n  von g roB te r  Be
deutung . So zeigen z. B. die M a k ro sp o ren  w en ig  in- 
koh lte r  Kohlen bei po la r is ie r tem  Licht e ine aus- 
g e p ra g te  natiirliche Fiirbung, ahn l ich  der  beim Diinn- 
schliff o d er  bei der  S ch ragbe leuch tung  (U l t ro p a k ) ,  
w o ra u f  S t u t z e r 2 sowie H o c k  und  F i s c h e r 3 hin- 
gew iesen  haben. Dabei sind  sow oh l  die G lanzkoh le  
ais  auch die yersch iedenen  B ergebes tand te ile  erheb lich  
besser  zu erkennen. Echte F a se rk o h le  ze ig t  keine 
merkliche Anisotropie . Bei w en ig  inkoh lten  Kohlen 
sind die P ro to b i tu m in a  (Sporen  u sw .)  ebenfa lls  nicht 
ausgesprochen  an iso trop . Im Laufe der  Inkoh lung  
n im m t jedoch die A niso trop ie  d ieser  B estand te i le  in 
g róB erm  AusmaBe ais  bei der  G lanzkoh le  zu. So 
konnen  z. B. in M agerkoh len  Kutiku len  usw. noch 
deutlich s ich tbar  g e m a c h t  w erden ,  w a h re n d  davon 
bei gew óhnlichem  Licht keine S pur  zu sehen  ist. Da 
also  die V erw endung  von po la r is ie r tem  Licht bei s tark  
inkohlten  Kohlen die E rk e n n u n g  d e r  M a t tk o h le  er- 
le ichtert und  auch fiir die F e s ts te l lu n g  der  B erge
bes tandteile  w ertvo ll  ist, em pfieh l t  es sich, petro- 
g raph ische  K ohlenun te rsuchungen  sow ohl an Relief- 
als  auch an Dunnschliffen ,  au f  die h ie r  nicht niiher 
e ingegangen  w erden  kann , un te r  Z uh ilfenahm e der 
P o lar isa tion  durchzufiihren ,  w obei in vielen Fallen 
Ó lim m ersion v o r te i lha f t  sein wird.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Fiir  das  V erkokungsverm ógen  e iner  Kohle ist 

neben der  p e t rog raph ischen  Z u sam m en se tzu n g  der 
G ra d  der  Inkoh lung  von au ssch la g g eb e n d er  Bedeu
tung . An H a n d  von Beispielen w ird  nachgewiesen, 
daB d e r  Druck ais H a u p t fa k to r  der  In k o h lu n g  zu be- 
t rach ten  ist.

Bei der  m ikroskopischen B e trac h tu n g  von Glanz- 
koh lenanschliffen  ha t  sich das R eflex ionsverm ogen  
ais  kennzeichnend fiir den  G ra d  d e r  In k o h lu n g  er- 
wiesen. Bei R eflex ionsm essungen  m it  dem  Leitz- 
schen S pa l tm ik ropho tom ete r  ist e ine Z unahm e des 
R eflex ionsverm ógens m it der  Inkoh lung  festges te l l t  
w orden . Im po la ris ie r ten  Licht zeigen Kohlen- 
anschliffe  mit zunehm ender  In koh lung  eine Verstar- 
kung  der  A niso trop ieerscheinungen . Die Verwendung 
polaris ier ten  Lichtes ha t  sich auch fiir  die bessere 
E rkennung  der  M attkoh le  ais zweckmiiBig ergeben.

D as R eflex ionsverm ógen  und d ie A niso trop ie
erscheinungen  ais den In k o h lu n g sg ra d  kennzeich- 
nende F ak to ren  erm óglichen ,  wie in e inem  spatern 
Aufsatz  noch ausfiih rl icher  geze ig t  w erd en  soli, i’1 
V erb indung mit der  quantita tiven  pe trograph ischen  
Analyse Schliisse au f  das  V erkokungsverm ógen  und 
den G ra p h it ie ru n g sg ra d  des e rzeug ten  Kokses zu 
ziehen.

> R a m d o h r ,  Arch. Eisenhuttenwes. 1927/28, S. 669.
3 Gliickauf 1931, S. 199.
* Braunkohle 1930, S. 1057.
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N eue Gesichtspunkte fiir die Benzolgewinnung.
Von Dr. P. Da m m , Hindenburg (O.-S.).

(Mitteilung aus dem KokereiausschuB, Bericht Nr. 40.)

Das gebrauchlichste Verfahren zur Benzol
gewinnung aus dem Kokereigase ist, wie von jeher, 
auch heute noch das Waschólverfahren. Dabei be- 
gegnet das Waschol dem Gegenstrom des benzol- 
haltigen Kokereigases (Abb. 1). Das benzolfreie 
Waschol nimmt das Benzol aus dem Gase auf, und 
zwar so lange, bis das Gleichgewicht zwischen Dampf- 
druck des Benzols im Gase und Dampfdruck des 
Benzols im Waschol hergestellt ist. Das mit Benzol

fncfgas

Abb. 1. Rohbenzolgewinnung nach dem Wascholverfahren.

beladene Waschol wird Abtreibern zugefiihrt und 
darin durch Dampf vom Benzol befreit. Das Waschol 
kehrt in den Kreislauf zuriick, das Rohbenzol geht 
zur Weiterverarbeitung. Die theoretischen Grund- 
lagen der Benzolgewinnung hat S ti l l  eingehend dar- 
gelegt und erlautert1. Eine griindliche Durcharbeitung 
dieser theoretischen Grundlagen ist jedem Betriebs- 
leiter zu empfehlen, wenn er Wert darauf legt, sein 
Benzolausbringen dauernd auf der Hóhe des theore- 
tisch Erreichbaren zu halten. Uber schlechtes Benzol
ausbringen und hohe Benzolgehalte im Endgas darf 
man sich nicht wundern, wenn nicht alle Vor- 
bedingungen, die fiir eine gute Benzolauswaschung 
erforderlich sind, streng eingehalten werden. Die 
Einrichtungen fur die Benzolgewinnung sind heute 
so weit vervollkommnet, daB auch Betriebe mit 
ungiinstigen Kiihlwasserverhaltnissen Benzolgehalte 
von 1,5 g  je m3 Endgas im Jahresdurchschnitt halten 
konnen.

Die Hohe des Benzolausbringens selbst schwankt 
natiirlich je nach der Beschaffenheit der Besatzkohle 
und den Verkokungsbedingungen in sehr weiten 
Grenzen; soweit mir bekannt geworden ist, zwischen
0,5 und l,4o/0) auf Trockenkohle bezogen. Vom tech
nischen Standpunkte aus ist die gesamte Rohbenzol
gewinnung in Ordnung, wenn das Betriebsausbringen 
mit dem aus Gasmenge und ausgewaschener Benzol- 
menge berechneten Ausbringen ubereinstimmt. Be- 
tragt beispielsweise der Gehalt des Rohgases 32,5 g 
und der des Endgases 1,5 g je m 3 Normalgas, so werden 
31 g Benzol ausgewaschen, und der Wirkungsgrad 
der Benzolwiischer betragt 95,4 o/o. Bei einer Gas
menge von 330 ms je t Trockenkohle errechnet sich

1 S t i l l :  Kritische Streifzuge durcli das O ebiet der K okereiindustrie, 
Omckauf 1916, S. 805.

das Rohbenzol-Soll zu 330-31 =  10,23 kg je t Trocken- 
kohle. Dieses Ausbringen muB mithin im Betriebe 
erreicht werden. Da die Gasmengen iiber langere 
Zeitraume mit gróBerer Genauigkeit erfaBt und auch 
die Benzolgehalte im Roh- und Endgas mit genugender 
Zuverlassigkeit bestimmt werden konnen, laBt sich 
das tatsachliche Betriebsausbringen recht gut durch 
solche Berechnungen iiberwachen.

Es wiirde also eigentlich nichts Besonderes iiber 
die Rohbenzolgewinnung zu sagen sein, wenn nicht 
vielen Betrieben die Verwendung eines S t e i n -  
k o h l e n t e e r ó l ę s  ais Benzolwaschol lastig ware. 
Dieses Ó1 ist nicht unbegrenzt haltbar, sondern zeigt 
im Laufe der Zeit Veranderungen, die es fiir die 
Benzolauswaschung ungeeignet machen. Das Ol ver- 
dickt sich und verliert bei stark vorgeschrittener 
Verdickung seine Aufnahmefahigkeit fiir Benzol- 
kohlenwasserstoffe. Wie stark die Beeintrachtigung 
des Waschvermogens bei zunehmender Verdickung 
sein kann, zeigt die Zahlentafel 1, in der das MaB der 
Yerdickung durch die Yiskositat in Englergraden bei

Z a h l e n t a f e l  1. Yerdickung des Waschóles.

Monats-
drittel

Viskositat 
des Wasch
óles bei 30° 

°E

Molekular
gewicht

Benzol- 
gehalt 

im Endgas
g/m3

Wirkungs
grad der 
Wascher

°/o
1 2,0 191 2,0 94
2 2,3 193 2,3 93
3 2,4 195 2,3 93
4 3,2 199 2,5 92
5 4,4 201 2,6 92
6 5,0 208 3,1 90
7 7,0 213 3,4 90
8 9,3 216 4,0 88
9 15,0 225 7,5 80

10 20,0 240 9,0 70

30° ausgedriickt ist. Diese Zahlen wurden auf einer 
oberschlesischen Anlage erhalten, bei der die Wasch- 
flache zu knapp bemessen war, so daB ein Endgehalt 
von weniger ais 2 g Benzol je m3 Gas nicht erreicht 
werden konnte. Sie zeigen, daB mit zunehmender Yis
kositat des Oles auch das Molekulargewicht schnell an- 
steigt, und daB der Wirkungsgrad der Wascher bei an- 
steigenden Benzolgehalten im Endgas abnimmt. W ah
rend die Verdickung anfangs nur langsam vor sich 
geht, schreitet sie vom 8.Monatsdrittel ab auBerordent- 
lich schnell fort. Es ist einleuchtend, daB hohe Benzol- 
verluste eintreten, wenn dieser Verdickung des W asch
óles im Betriebe nicht geniigend Aufmerksamkeit 
geschenkt wird.

Die Tatsache, daB das Steinkohlenteerwaschól 
nicht nur der Trager fiir das aus dem Gas aus- 
gewaschene Benzol ist, sondern auch wahrend seines 
Umlaufes nach und nach chemisch u nd  physikalisch 
so stark verandert wird, daB es seine Eignung ais 
Benzolwaschol verliert, ist eine der wesentlichsten 
Ursachen dafiir gewesen, daB man immer wieder 
versucht hat, es durch andere Erzeugnisse zu ersetzen. 
Braunkohlenparaffinól, Erdól, Naphthensauren, Kre- 
sole und Tetralin sind im GroBbetriebe durchgepriift 
worden. Bei einigen von diesen Ólen blieb zwar die 
Yerdickung aus, bei ihrer Yerwendung stellten sich



90 O l i i c k a u f Nr.  4

aber andere Schwierigkeiten ein, die meist schwer- 
wiegender waren ais die Verdickung des Wascholes. 
Ferner ist versucht worden, die Waschfliissigkeiten 
duich feste Adsorptionsmittel, wie aktive Kohle 
und aktives Kieselsauregel, zu ersetzen. Auch diese 
haben sich jedoch noch keinen festen Eingang in 
die Kokereiindustrie zu verschafien vermocht. SchlieB- 
lich seien noch Bestrebungen erwahnt, die Benzol- 
kohlenwasserstoffe durch Verdichtung und Tief- 
kiihlung des Gases auszuscheiden. Es ist moglich, 
daB dieses Verfahren kiinitig noch eine gróBere 
Bedeutung gewinnt, und vielleicht wird man auch 
brauchbare Verfahren fiir die Verwendung der Ad
so rp t io n sm it te l  finden. Zurzeit gibt es jedenfalls noch 
kein besseres Verfahren fur die Benzolgewinnung 
ais das altbewahrte und betriebssichere Waschól- 
verfahren.

Neuerdings ist es zudem gelungen, durch ver- 
anderte Betriebsweisen der Rohbenzolfabriken das 
ZeitmaB der Verdickung ganz betrachtlich zu ver- 
langsamen und dadurch den laufenden Ersatz eines 
Teiles des Umlaufóles durch frisches Waschól er- 
heblich einzuschranken. Aber auch der Waschól- 
verdickung laBt sich ein freundlicheres Gesicht ab- 
gewinnen, wenn man die ganze Frage einmal von 
einer andern Seite ais bisher betrachtet. Die Ursachen, 
die zur Verdickung des Benzolwaschóles fiihren, sind 
bis heute noch nicht einwandfrei festgestellt worden. 
Im Schrifttum findet man folgende Grunde an- 
gegeben: 1. Flugteer-, Kohlenstaub- und Naphthalin- 
aufnahme; 2. saure Bestandteile des Wascholes und 
aus dem Gase; 3. ungesattigte Verbindungen des 
Wascholes und aus dem Gase; 4. Abdestillieren 
der leichten Anteile des Wascholes; 5. zu rascher 
Wechsel der Temperaturen; 6. Erhitzung des ó les 
im Olerhitzer; 7. Verwendung von direktem Dampf;
8. Verwendung von zu heiBem direktem Dampf;
9. Einwirkung von Schwefelwasserstoff; 10. Ein
wirkung von Schwefelwasserstoff nach Oxydation 
und Schwefelbildung; 11. Einwirkung von Ammoniak 
und Zyan; 12. katalytische Einwirkung von Eisen 
und seinen Verbindungen; 13. Einwirkung von Sauer- 
stoff; 14. der Wassergehalt der Ole; 15. der in 
den Vorrichtungen herrschende Druck. Ob die an- 
gefiihrten Ursachen einzeln oder durch Zusammen- 
wirken die Verdickung des Wascholes herbeifuhren, 
mag dahingestellt bleiben. D erG ehalt  des verdickten 
Wascholes an pechartigen Bestandteilen zeigt jeden
falls, daB unter den Arbeitsbedingungen der Benzol
gewinnung aus niedrigmolekularm hochmolekulare 
Stoffe entstehen, daB also Polymerisationen oder 
Kondensationen eintreten.

Beobachtungen auf oberschlesischen Benzol- 
fabriken in den letzten Jahren sind viel!eicht ge- 
eignet, Licht in diese nicht ganz einfachen Vorgange 
zu bringen. Auf einigen Anlagen waren die Wasch- 
ólver!uste, also der Unterschied zwischen ein- 
gesetztem frischem Waschól und abgesetztem ver- 
dicktem Waschól, ungewóhnlich hoch. Die nahe- 
liegende Vermutung, daB diese Verluste durch 
Undichtigkeiten der Einrichtung oder durch Mit- 
reiBen von Waschólbestandteilen vom Gasstrom 
bewirkt wurden, erwies sich ais nicht stichhaltig. 
Um der Sache auf den Grund zu kommen, stellte 
man Benzol- und Waschólbilanzen zunachst iiber 
kurze, spater iiber mehrmonatige Zeitraume auf. Bei 
diesen Untersuchungen zeigte sich, daB das Benzol-

ausbringen regelmaBig um 1—2 kg je t Trockenkohle 
hóher lag, ais nach der Benzolbilanz aus Gasmenge 
und ausgewaschener Benzolmenge zu erwarten war. 
Um Fehlbestimmungen beim Benzol auszuschalten, 
nahm man eine Durchprufung samtlicher bekannten 
Verfahren vor. SchlieBlich wurde zur Tiefkiihlung 
gegriffen und durch nachgeschaltete aktive Kohle 
die& einwandfreie Abscheidung samtlicher Benzol- 
kohlenwasserstoffe iiberwacht. Auch diese Be- 
stimmung anderte an der Bilanz nichts. Die im 
Gase nachweisbare Benzolmenge war geringer ais 
das tatsachliche Ausbringen.

Die gleichzeitig durchgefiihrte Waschólbilanz 
ergab nun iiberraschenderweise, daB sich der Wasch- 
ólverlust recht genau mit dem Mehrausbringen an 
Benzol deckte. Aus dieser Tatsache konnte dainals 
nur der SchluB gezogen werden, daB ein nicht 
unerheblicher Teil des gewonnenen Rohbenzols aus 
dem Waschól entstanden war. Der nachstliegende 
Gedanke ist natiirlich, daB leichte Waschólanteile in 
das Rohbenzol hiniiber destilliert sind. So einfach 
liegen die Dinge aber doch nicht, denn einmal pflegen 
die Teerdestillationen nicht gerade wertvolles Benzol, 
und sei es auch nur Schwerbenzol, ais Waschól an 
die Rohbenzolfabriken abzugeben, und ferner iiber- 
nehmen die Benzolreinigungsanlagen nicht Wasch- 
ólbestandteile ais Rohbenzol. In Oberschlesien wird 
das Rohbenzol mit Riicksicht auf die Cumaronharz- 
gewinnung bis 200° abgenommen, jedoch zeigen die 
Ergebnisse der Benzolreinigung, daB die Ballast- 
bestandteile im oberschlesischen Rohbenzol nicht 
hóher, sondern eher geringer sind ais in den Roh- 
benzolen ariderer Bezirke. Das Ausbringen an Rein- 
erzeugnissen aus dem bis 200° siedenden Rohbenzol 
betragt bei scharfer Wasche 85 —860/0, ein Zeichen 
dafiir, daB der Anteil an reinen Waschólbestandteilen 
nicht iibermaBig hoch sein kann. Deshalb besteht 
die Vermutung, daB Waschólbestandteile in Benzol- 
kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. Polymeri- 
sation und Depolymerisation gehen wahrscheinlich 
Hand in Hand und fiihren auf der einen Seite zur 
Bildung von Benzolkohlenwasserstoffen, auf der 
andern Seite zur Entstehung hochmolekularer Ver- 
bindungen, welche die Verdickung des Wascholes 
bewirken. Es ist sehr wahrscheinlich, daB auch Gas- 
bestandteile, vor allem die schweren Kohlenwasser- 
stoffe, an dieser Reaktion beteiligt sind.

Leider ist es bisher nicht gelungen, fiir diese 
Umwandlungstheorie des Wascholes den Iabora- 
toriumsmaBigen Beweis zu erbringen. Dies bereitet 
deshalb so auBerordentliche Schwierigkeiten, weil 
iiber den chemischen Charakter der zahlreichen im 
Waschól vorhandenen Verbindungen nur wenig be- 
kannt ist. Durch Untersuchung der Betriebsóle konnte 
jedoch festgestellt werden, daB tatsachlich chemische 
Reaktionen vor sich gehen. Wenn die Umwandlungs
theorie richtig ist, dann muB die Entstehung von 
Benzolkohlenwasserstoffen aus dem Waschól einer- 
seits und die Verdickung des Wascholes anderseits 
aufhóren, sobald die der Umwandlung zuganglichen 
Bestandteile verbraucht sind. Dies ist tatsachlich der 
Fali; es ist eine schon seit vielen Jahren bekannte 
Tatsache, daB das aus dem verdickten Waschól 
wiedergewonnene, sogenannte regenerierte Waschól 
viel weniger zur Verdickung neigt ais gewóhnliches 
Waschól, weil eben die reaktionsfahigen Bestandteile 
verbraucht sind. Ferner hat sich in den letzten Jahren
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nach Einfiihrung der Anlagen zur Gewinnung von 
hochprozentigem Leichtól gezeigt, daB es durch 
laufende Riickfiihrung der stark naphthalinhaltigen 
Waschólanteile aus dem vom Abtreiber abiaufenden 
Vorerzeugnis gelingt, das Waschól viel langer lebens- 
fahig zu halten ais friiher. Auch dies liegt wahr- 
scheinlich nur daran, dafi die reaktionsfahigen Ver- 
bindungen nach und nach verschwinden, und dafi 
an sich dicke Ole durch den dauernden Zuflufi der 
naphthalinhaltigen Waschólbestandteile aus der An
iage zur Erzeugung hochprozentigen Leichtóles auf 
gleichmaBiger, fiir die Auswaschung ausreichender 
Viskositat gehalten werden. Im Waschólkreislauf 
selbst bildet sich also allmahlich ein bestandiges
Ol, das nur seiten einer Erganzung und Erneuerung 
bedarf. Da in diesem Ol die reaktionsfahigen Bestand- 
teile fehlen und eine Zufuhr von frischem Waschól 
nur seiten erforderlich ist, kann natiirlich auch die 
Umwandlung dieser Bestandteile in Rohbenzol nicht 
mehr vor sich gehen, so daB die aus dem Waschol 
stammenden Benzolmengen am Ausbringen fehlen 
miissen. Dieser Riickgang im Ausbringen konnte 
tatsachlich festgesteilt werden. Mit dem Aufhóren 
des Frischolzusatzes ging die Benzolausbeute all
mahlich, aber dauernd zuriick, und zwar bis auf das 
aus dem Gase stammende Benzol. Sobald Frischól 
eingesetzt wurde, stieg das Ausbringen wieder an. 
Dieses Ansteigen und Absinken des Benzolausbringens 
konnte durch Reglung des Frischolzusatzes beliebig 
beeinfluBt werden.

Ein auf langere Zeit durchgefiihrter Betriebs- 
versuch hatte das nachstehende Ergebnis (Abb. 2). 
Bei einem Gesamtrohbenzolausbringen von 11,81 kg 
je t Trockenkohle entfielen, rechnerisch aus Gas- 
menge und ausgewaschener Benzolmenge ermittelt, 
auf das Gasbenzol 10,23 kg. Der Rest zum Gesamt- 
ausbringen von 1,58 kg mufite aus andern Quellen 
stammen. Der Einsatz an Frischól betrug zur Zeit 
der Versuche 3,98 kg je t Trockenkohle und der Anfall 
an sogenanntem verdicktem Ol, das aus dem Olkreis- 
lauf herausgezogen wurde, 2,08 kg. Der Unterschied 
zwischen eingesetztem Frischól und abgesetztem ver- 
dicktem Ol von 1,90 kg je t Trockenkohle stellt den 
Waschólverbrauch dar. Diese Menge w ar ver- 
schwunden. Sie ist zu unterteilen in Waschól, das 
zur Umwandlung in Benzolkohlenwasserstoffe ver-

braucht wurde, und in Waschól, das tatsachlich 
verloren ging. Nimmt man roh an, dafi das Mehr- 
ausbringen an Rohbenzol von 1,58 kg je t Trocken
kohle aus dem Waschól entstanden ist, so bleibt ein 
Waschólverlust von 0,32 kg. Im vorliegenden Falle 
wurden demnach aus 3,98 kg Waschól 1,58 kg Roh
benzol gewonnen, d. h. die Waschólumwandlung be
trug  39 u/o. Die Erlóse fiir das Waschólbenzol und 
fiir das abgesetzte verdickle Waschól deckten in 
diesem Falle nicht nur die gesamten Waschólkosten, 
sondern es blieb noch ein betrachtlicher Gewinn.

Diese Feststellungen und Beobachtungen fiihrten 
dazu, dafi man den Betrieben, die lange Zeit recht 
knapp mit Waschól gehalten wurden, etwas mehr 
Bewegungsfreiheit gab. Der Erfolg blieb in keinem 
Falle aus, denn einmal wurde die Auswaschung des 
Benzols aus dem Gase, die infolge der Verwendung 
zu hochviskoser Umlaufóle vielfach zu wiinschen 
iibrig lieB, besser, zum andern stieg die aus dem 
Waschól selbst gewonnene Benzolmenge betrachtlich 
an, so dafi Ausbeutesteigerungen zu verzeichnen 
waren, dereń Wert die Kosten des mehreingesetzten 
Waschóles erheblich iibertraf.

Eine feststehende Anweisung iiber die Menge 
des einzusetzenden Frischóles und iiber die Art des 
Zusatzes lieB sich nicht geben. Beides mufite durch 
Versuche festgesteilt werden. Wurde zu wenig Ol 
eingesetzt, so stieg die Viskos:tat des Umlaufóles 
schnell an, und die Rohbenzolausbeuten sanken bei 
zunachst noch guter Auswaschung des Rohbenzols 
aus dem Gase. Es fehlten die aus dem Waschól 
stammenden Benzolmengen. Mit zunehmender Ver- 
dickung wurde schliefilich auch die Auswaschung 
schlechter, und die Rohbenzolausbeute sank zusehends 
von einem T ag zum andern. Wurde zuviel Waschól 
eingesetzt, so fiel die Viskositat des Umlaufóles 
stark ab, und es zeigte sich bald, daB die Aniage 
die grofien Olmengen nicht zu schlucken vermochte. 
Gut bewahrt hat sich der fortlaufende, gleichmaBige 
Frischólzusatz, weil dadurch das Umlaufól stets eine 
gleichmaBige Beschaffenheit behalt. Das Absetzen 
des verdickten Oles erfolgt alle 10 Tage iiber 2 Tage. 
Wahrend dieser Zeit wird der Frischólzusatz ein- 
gestellt. Eine Bestatigung fiir die Annahme, daB das 
Waschól nicht nur zur Aufnahme des Gasbenzols 
dient, sondern selbst an der Benzolbildung beteiligt 
ist, erbrachten GroBversuche in einer Aniage mit 
festen Absorptionsmitteln. In dieser Aniage wurde 
naturgemaB nur das im Gas enthaltene Benzol ge
wonnen, wahrend die nachgeschaltete Waschólanlage 
nach Abzug der ihr im Gase zugefiihrten geringen 
Benzolmengen weitere betrachtliche Benzolmengen 
lieferte.

Es ist ein oft begangener Fehler, Erfahrungen, 
die an einem Orte gesammelt worden sind, zu ver- 
allgemeinern. Man glaubte, die Ursache der Wasch- 
ólverdickung gefunden und einen bisher ais aufierst 
lastig angesehenen Betriebsvorgang ais willkommene 
Quelle fiir Rohbenzol erkannt zu haben. Dafi die 
Dinge doch nicht so einfach liegen, wie man urspriing- 
lich angenommen hat, zeigte sich, ais die ober- 
schlesischen Erfahrungen in einem andern Bezirk 
ausgenutzt werden sollten. Dort wurde sparsam mit 
Waschól gearbeitet und nur so viel Frischól in den 
Umlauf gegeben, wie zur Erzielung einer guten Aus
waschung des Benzols aus dem Gase erforderlich 
war. Ein erhóhter Zusatz von frischem Waschól
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brachte trotz vieler Bemiihungen und Versuche nicht 
die erwartete Erhohung im Rohbenzolausbringen. 
Etwas spater machte man in Oberschlesien auf 
einer eben in Betrieb genommenen neuzeitlichen 
Kokereianlage dieselben Beobachtungen. Wahrend 
auf einer alten Anlage noch zielbewuBt und mit 
gutern Erfolg auf Waschólumwandlung hingearbeitet 
wurde, versagte diese Arbeitsweise vollstandig auf 
der Neuanlage. Ferner zeigte sich, daB auch die 
Viskositat des Wascholes auf der Neuanlage nicht 
die Rolle fiir die Auswaschung spielte, die ihr bisher 
zugeschrieben worden war. Auf den altern Anlagen 
trat schon bei Viskositiiten von 8°E  bei 30° deutlich 
eine Beeintrachtigung der Auswaschung des Benzols 
aus dem Gase ein. Auf der Neuanlage konnte da
gegen noch bei 18° E eine vóllig einwandfreie Aus
waschung erzielt werden.

Bemerkenswert sind die aus der Zahlentafel 2 
hervorgehenden Unterschiede in der Beschaffenheit 
des Umlaufóles der Neuanlage und einer altern An
lage, die unter erhóhtem Frischóleinsatz auf Wasch- 
ólumwandlung hinarbeitete. Auffallend hoch ist der

Z a h l e n t a f e l  2. Yerdickung des Wascholes.
Neuanlage Altere Anlage

Sicdeverlauf:
bis 2 5 0 ° ................. . % 30 19
„ 3 0 0  0 ................. o/n 65 67
„ 3 5 0 ° ................. o/n — 92

Zersetzung bei . . . »C 310 355
R iicks tand ................ . % 30 (Halbkoks) 5 (Hartpech)
Riickstand bei

Destillation bis auf
Pech E.P. 70° . . . 0/0 47 29

Viskositat bei 30° . °E 18 3,7

Pechgehalt im Umlaufól der Neuanlage mit 47 o/0 
gegen nur 29 o/o der altern Anlage. Bei dieser be- 
steht das Pech zum uberwiegenden Teil aus de- 
stillierbaren hochmolekularen Kohlenwasserstoffen, 
bei jener zur Hauptsache aus dem Steinkohlenteer- 
pech ahnlichen, nicht destillierbaren Bestandteilen.

Auf der Neuanlage ging die Verdickung des 
Wascholes rascher vor sich ais auf den altern An
lagen. Das Mehrausbringen an Benzol gegeniiber 
dem reinen Gasbenzolausbringen betrug nur rd. 0,8 kg 
je t trockne Kohle und war bisher, auch bei ver- 
starktem Waschóleinsatz, mit keinen Mitteln in die 
Hóhe zu bringen. Der Waschólverbrauch blieb maBig 
und geringer, ais nach dem Mehrausbringen an 
Benzol zu erwarten war.

Auf die zurzeit vorliegenden Beobachtungen und 
Erfahrungen griinden sich folgende Anschauungen 
iiber die Veranderungen des Wascholes im Arbeits- 
gange der Rohbenzolfabriken: Gewisse, noch un- 
bekannte Bestandteile des Wascholes reagieren mit 
ebenfalls noch unbekannten Bestandteilen des Gases. 
Solche Polymerisations- und Kondensationsreak- 
tionen zwischen fliissigen und gasfórmigen Stoffen 
unter sich oder miteinander sind der neuzeitlichen 
Chemie nicht unbekannt. Es sei hier nur auf die 
Arbeiten von Franz F i s c h e r  vom Miilheimer und von 
Fritz H o f m a n n  vom Breslauer Kohlenforschungs- 
institut hingewiesen. Reaktionen, die bei Gegenwart 
von Katalysatoren je nach den Versuchsbedingungen 
in mehr oder minder hoher Ausbeute zu fliissigen, 
leichten und schweren Kohlenwasserstoffen fuhren, 
konnen sich unter den Bedingungen der Rohbenzol-

gewinnung in geringem AusmaBe abspielen. Es sei 
auch an Spaltvorgange aller Art erinnert, die heute 
durchaus nichts Ungewóhnliches bieten und sehr 
wohl geeignet sind, eine Erklarung fiir die Wasch- 
ólumwandlung zu geben. Sie vollzieht sich je nach 
der Beschaffenheit des Wascholes, der Zusammen- 
setzung des Gases und den Arbeitsbedingungen der 
Rohbenzolfabriken in verschiedenen Formen, in ver- 
schieden starkem Umfange und in verschiedenem 
ZeitmaB.

Fuhren die Reaktionen vorwiegend zu hoch
molekularen Verbindungen, so ergibt sich das kenn- 
zeichnende Bild der Waschólverdickung. Sie verlauft 
anfangs langsam, spater schneller und findet ihr 
Ende, wenn alle reaktionsfahigen Bestandteile des 
Wascholes umgewandelt sind. Dieser Endzustand 
wird haufig nicht erreicht, weil die Viskositat des 
Wascholes eine befriedigende Auswaschung des 
Benzols aus dem Gase nicht mehr zulaBt. Ein Ver- 
sagen des Wascholes tritt auch dann ein, wenn die 
Waschólverdickung durch Abdestillieren und Fort- 
fiihren niedrig siedender Waschólbestandteile mit 
dem Rohbenzol kiinstlich beschleunigt wird. In solchen 
Fallen ist es ratsam, das Rohbenzol etwas leichter ab- 
zunehmen und unter Umstanden sogar schwere Benzol- 
Kohlenwasserstoffe im Umlaufól zu belassen. Die 
Lebensdauer des Wascholes wird durch solche MaB- 
nahmen ganz erheblich verlangert. Ein heute vietfach 
geiibtes Verfahren zur Erhaltung der Waschfahigkeit 
des Umlaufóles ist die Riickfiihrung des bei der Auf- 
arbeitung des vom Abtreiber ablaufenden Vorerzeug- 
nisses in Blasen oder andern Vorrichtungen zur Er- 
zeugung hochprozentigen Leichtóles anfallenden stark 
naphthalinhaltigen Óles unmittelbar in den Waschól- 
kreislauf. Dieses Ó1 wurde friiher auf Pfannen 
gegeben und vor der Riickgabe zum Umlaufól sorg- 
faltig von Naphthalin befreit. LaBt man das Naph- 
thalin im Waschól, so wird die Viskositat betrachtlich 
herabgesetzt, und es bleibt erheblich langer brauchbar. 
Durch diese MaBnahme wirkt man der zur Er- 
hóhung der Viskositat fiihrenden Verdickung ent- 
gegen. Auf diese Weise soli es gelungen sein, das 
einmal eingesetzte Waschól ohne jede Erneuerung 
oder Erganzung ein Jahr und langer im Betriebe 
zu halten. Nach Umwandlung aller reaktionsfahigen 
Bestandteile des Wascholes tritt ein Beharrungs- 
zustand ein. Die Viskositat dieses stabilen Wasch- 
óles bleibt durch die laufende Riickfiihrung naph- 
thalinhaltiger Ole fiir den Waschvorgang ausreichend 
niedrig, und Waschólverluste treten nicht ein, weil 
Benzolkohlenwasserstoffe bei dieser Art der Wasch- 
ólumwandlung nicht gebildet werden.

Ganz anders liegen die Verhaltnis.se, wenn sich 
bei der Umsetzung von Gas- und Waschólbestand- 
teilen Benzolkohlenwasserstoffe bilden. Diese werden 
laufend durch den Abtreibevorgang aus dem Ól- 
kreislauf entfernt, und das Gleichgewicht im Umlaufól 
verschiebt sich zugunsten der hochmolekularen Be
standteile im Waschól. Das Ó1 verdickt sich nicht 
nur starker, sondern es treten auch laufend Verluste 
ein, die durch die Zufiihrung frischen Óles ersetzt 
werden miissen.

Zwischen den geschilderten beiden Grenzfallen 
gibt es natiirlich zahlreiche Zwischenstufen, und es 
wird nur selten vorkommen, daB die Vorgange 
ausgesprochen in einem Sinne verlaufen. Bei Er
mittlung des reinen Gasbenzolausbringens aus Gas-



2 3 . Januar  1932 O 1 i i c k  a u f 93

mengen und ausgewaschenen Benzolmengen wird 
sich fast stets zeigen, daB das Betriebsausbringen 
das theoretische Ausbringen mehr oder tninder stark 
uberschreitet. Wahrend sich aus gróBern Waschól- 
verlusten bei ordnungsgemaB gefiihrtem Betriebe 
wohl immer der SchluB ziehen laBt, daB eine 
Umwandlung von Waschólbestandteilen in Benzol- 
kohlenwasserstoffe stattgefunden hat, bildet das Aus- 
bleiben solcher Verluste noch keinen Beweis dafiir, 
daB diese Umwandlung nicht eingetreten ist, denn 
Waschólverluste konnen durch Aufnahme von Teer 
aus dem Gase oder durch Bildung hochmolekularer 
Stoffe unter Beteiligung von Gasbestandteilen iiber- 
deckt werden.

Je nach der Betriebsweise der Rohbenzolfabriken 
sowie der Beschaffenheit des Waschóles und des 
Gases hat man es also in der Hand, im wesent- 
lichen nur das Gashenzol oder Gasbenzol und 
Waschólbenzol zu gewinnen. Welche Betriebsweise 
jeweils giinstiger ist, hangt stark von den órtlichen 
Verhaltnissen und von der Weiterverarbeitung des 
Rohbenzols ab. Es hat natiirlich nur dann Zweck, 
bewuBt auf eine Umwandlung des Waschóles hin- 
zuarbeiten, wenn die Erlóse fiir das aus dem 
Waschól gewonnene Rohbenzol und fiir das verdickte 
Waschól nicht nur die gesamten Kosten fiir das 
eingesetzte Frischol decken, sondern auch noch ein 
UberschuB verbleibt. Feste Regeln fiir den Betrieb 
der Rohbenzolfabriken lassen sich nicht geben. Durch 
Untersuchung der Betriebsverhaltnisse mufi fest
gestellt werden, welche Betriebsweise sich am besten 
eignet und zu den hóchsten Ertragen fiihrt.

Die in den vorstehenden Ausfiihrungen ent- 
wickelten Anschauungen sind nicht am griinen Tisch 
entstanden, sondern aus Betriebsvorgangen und

Betriebsuntersuchungen herausgewachsen. Es kann 
sein, daB die Theorie falsch ist und daB die tat- 
sachlichen Vorgange noch nicht richtig erfaBt worden 
sind. Der Betrieb hat jedenfalls von diesen Unter
suchungen seinen Nutzen gehabt, weil es gelungen 
ist, Vorgange, die sich ohne menschliches Zutun 
abspielen, zu erkennen und in der gegebenen Richtung 
weiter auszubauen. Es liegt vorlaufig nicht in 
unserer Hand, die Art der Waschólumwandlung 
willkiirlich in die eine oder andere Richtung zu 
leiten, wohl aber, sie auszunutzen, wenn sie zur 
Bildung von Benzolkohlenwasserstoffen fiihrt, oder 
sie abzugrenzen, wenn sie vorwiegend eine Ver- 
dickung zur Folgę hat.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Beobachtungen im Betriebe von Rohbenzol

fabriken lassen darauf schlieBen, daB zwischen dem 
vorwiegend zur Auswaschung der Benzolkohlen- 
wasserstoffe verwendeten Steinkohlenteerwaschól und 
dem auszuwaschenden Gase Reaktionen stattfinden, 
die eine starkę chemische und physikalische Ver- 
iinderung des Waschóles bewirken. Diese Reaktionen 
fiihren je nach der Beschaffenheit des Waschóles, 
der Zusammensetzung des Gases und den Arbeits- 
bedingungen der Rohbenzolfabriken entweder zu 
hochmolekularen Stoffen, welche die Verdickung des 
Waschóles verursachen, oder zur Bildung von hoch
molekularen Stoffen und Benzolkohlenwasserstoffen, 
wenn gleichzeitig Spaltvorg;inge eintreten. Aus der 
Verdickung des Waschóles, die bisher ais auBerst 
lastig galt, konnen deshalb unter bestimmten, noch 
nicht geklarten Voraussetzungen Vorteile gezogen 
werden, welche die Wirtschaftlichkeit der Rohbenzol- 
gewinnung giinstig beeinflussen.

Kohlengewinnung und -auBenhandel GroBbritanniens Januar bis SejDtember 1931.
Die gedriickte Lage des britischen Steinkohlenbergbaus 

hielt in fast unverminderter Starkę auch im 3. Jahres- 
viertel an. Hierbei soli indes nicht verkannt werden, daB 
die am 20. September erfolgte Entwertung der britischen 
Wahrung immerhin eine wenn auch nur geringe Besserung 
brachte. Soweit sich iibersehen laBt, vermochte sich diese 
jedoch bislang nicht in der Weise auszuwirken, wie an- 
fangs angenommen wurde. Der Orund hierfiir diirfte vor- 
wiegend darin zu suchen sein, daB inzwischen gewisse 
Lander, wie beispielsweise Schweden, Norwegen und Dane- 
mark, auch ihrerseits die Loslósung von der Ooldwahrung 
ohne Verzug durchgefilhrt haben, wahrend andere Lander, 
wie Frankreich, Belgien usw., zunachst mittels einer 20- 
bzw. 24%igen Beschrankung der Kohleneinfuhr Gegen- 
maBnahmen trafen. Ein zutreffendes Bild iiber die Aus- 
wirkung des Sterling-Sturzes diirfte sich jedoch kaum vor 
Ende des Jahres ergeben.

Am Ende des 3. Vierteljahres lagen 243 Schiffe weniger 
ais 3 Monate auf, 147 3 — 6 Monate und 388 mehr ais 6 Monate.
• n der 2. Oktoberhalfte hat sich die Lage insofern ge- 
bessert, ais von ausliindischen Getreideveriadern ziemlich 
betrachtlicher Schiffsraum in Cardiff angefordert worden ist.

Die K o h l e n f o r d e r u n g  erfuhr in den ersten 
39 Wochen dieses Jahres einen Riickgang auf 165,08 Mili. t; 
das ergibt gegeniiber der gleichen Zeit 1930 ein Weniger 
von 20,51 Mili. t oder 11,05 °/o. Der Wochendurchschnitt 
sank von 4,76 Mili. t auf 4,23 Mili. t, das sind rd. 526000 t. 
Einzelheiten laBt Zahlentafel 1 erkennen.

Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der wóchentlichen 
Kohlenforderung GroBbritanniens1.

1930
1. t

1931
1. t

Januar-Juni
W oche endigend am

129 249 500 Januar-Juni
Woche endigend am

113 973 900

5. Juli 4 278 300 4. Juli 4 006 800
12. „ 4 192 100 11. „ 3 968 900
19. „ 4 177200 18. „ 3 773 500
26. „ 3 933 200 25. „ 3 478 000

2. August 4 563 900 1. August 3 666 000
9. 2 953 300 8. „ 2 667 200

16. 4 701 700 15. 4199 600
23. 4 717 000 22. 4 242 800
30. 4 603 500 29. „ 4 188200

6. September 4 574 100 5. September 4 270 400
13. 4 257 900 12. 4 052 000
20. 4 665 500 19. 4 326 500
27. 4 724 200 26. 4 268 800
Jan.-Sept. zus. 185 591 400 Jan.-Sept. zus. 165 082 600

1 Die W ocbenzahlen und die Summę lassen die R o h f o r d e r u n g ,  wie 
sie sich aus dem V erw iegen auf der H angebank erg ib t, erkennen.

Die starkę Fórdereinschrankung und die damit ver- 
bundenen Arbeiterentlassur.gen hatten naturgemaB im Juli
d. J. ein betrachtliches Anschwellen der A r b e i t s i o s i g k e i t  
zur Folgę. Die Zahl der vóllig oder teilweise arbeitslosen 
Bergleute in GroBbritannien, einschliefilich Nordirland, er
fuhr eine weitere Steigerung ;gegen den Vormonat, und 
zwar um rd. 10 000 auf 389182 Mann, was 36,4°/o aller
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versicherten Bergleute entspricht. Wahrend der folgenden 
beiden Monate trat eine leichte Entlastung ein. Die Zahl 
der arbeitslosen Bergarbeiter verminderte sich zunlichst auf 
330150 oder 30,9% im August und schlieBlich auf 317 822 
oder 29,7% im September.

Die B r e n n s t o f f a u s f u h r  entwickelte sich im Monats- 
durchschnitt der Jahre 1913, 1929 und 1930 sowie in den 
ersten 9 Monaten 1931 wie folgt:

Z a h l e n t a f e l  2. GroBbritanniens Kohlenausfuhr 
nach Monaten (in 1000 1. t ) 1.

Z a h l e n t a f e l  4. Ausfuhrwerte je l . t  nach Kohlensorten 
in den Monaten Juli bis September 1931.

Zeit Kohle Koks PreB
kohle

Kohle u«w. 
fiir Dampfer im 

auswMrtigen 
Handel

1 9 1 3 ............................. 73 400 1235 2053 21 032
Monatsdurchschnitt . 6117 103 171 1 753
1929 ............................. 60 267 2904 1231 16 392
Monatsdurchschnitt . 5 022 242 103 1 366
1930 ............................. 54 879 2464 1006 15617
Monatsdurchschnitt . 4 573 205 84 1 301
1931: Januar  . . . . 3 271 263 64 1 161

Februar . . . 3 532 200 54 1 135
M a rz ' ................. 3613 172 62 1 187
A p r i l ................ 3 603 141 77 1 138
M a i ................ 3516 79 43 1 233
J u n i ................. 3 750 99 78 1 200
J u l i ................. 3 533 153 51 1 163
August . . . . 3 227 217 73 1 231
September . . 3 584 222 71 1 216

Januar-September 31 629 1541 579 10 665
Monatsdurchschnitt . 3514 171 64 1 185

1 Seit 1929 einschl. V ersand nach dem lrischen Freistaat.

Die durchschnittliche monatliche Koh l e na us f uhr  ist 
bei 3,51 Mili. t in den Monaten Januar  bis September 1931 
gegeniiber der gleichen Zeit des Vorjahrs mit 4,64 Mili. t 
um 1,13 Mili. t oder 24,28 % zuriickgegangen. Die Koks -  
ausfuhr yerminderte sich gleichzeitig von 192 000 t auf 
171 000 t oder um 21 000 t oder 10,94%. Immerhin iiber- 
steigt die monatliche Koksausfuhr das Ergebnis des letzten 
Friedensjahrs um 68 000 t oder rd. zwei Drittel. Bei P r e B -  
k o h l e  ergibt sich mit 64000 t gegen 85000 t  eine Ausfuhr- 
abnahme um 21000 t oder 24,71%. Im Vergleich mit dem 
Monatsdurchschnitt des letzten Friedensjahrs ist das Er
gebnis in der Berichtszeit auf 37,43% gesunken. Die 
Bunke r kohI enver s chi f f ungen,  die sich im Monatsdurch
schnitt 1913 auf 1,75 Mili. t beliefen und 1930 auf 1,31 Mili. t 
gesunken waren, betrugen 1931 nur noch 1,19 Mili. t; der 
Riickgang ist nicht zuletzt auf die Verwendung von Ol 
fiir Schiffahrtszwecke zuriickzufiihren.

Uber den monatlichen Kohlenausfuhrwert in den Jahren 
1913 und 1923 bis 1930 sowie in den ersten 9 Monaten 1931 
unterrichtet Zahlentafel 3.

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

Monat 1913 
s d

1928 
s d

1929 
s d

1930 
s d

1931 
s d

J a n u a r . . . 13 8 15 9 15 7 17 2 15 8
Februar . . 13 8 15 9 15 8 17 2 16 3
Marz . . . 13 10 15 10 16 1 16 8 16 —
April . . . 14 2 15 9 16 3 16 9 16 1
Mai . . . . 14 2 15 7 16 1 16 8 16 4
Juni . . . . 14 3 15 8 15 11 16 5 16 4
Juli . . . . 14 1 15 7 16 1 16 9 16 3
August . . 14 — 15 6 15 11 16 3 16 2
September . 14 — 15 4 16 2 16 7 16 5
Oktober . . 14 — 15 8 16 7 16 6
November . 14 1 15 6 16 7 16 4
Dezember . 14 1 15 6 16 7 16 4

Kohlensorte Juli 
s d

August 
s d

September 
s d

Feinkohle . . . . 11 3 11 4 11 7
NuBkohle . . . . 18 9 17 9 18 1
Bestmelierte . . . 14 — 14 — 14 —
Stiickkohle . . . . 18 9 18 7 ' 18 10
Anthrazit . . . . 28 3 26 8 28 8
Kesselkohle . . . 15 1 15 5 15 2
Gaskohle . . . . 14 6 14 6 14 3
Hausbrand. . . . 19 11 20 — 19 9
Ubrige Sorten . . 13 — 13 3 13 —
G a sk o k s ................ 20 5 19 8 18 8
Metali. Koks . . . 16 11 16 8 17 — ’
PreBkohle . . . . 19 10 19 4 19 6

Wahrend im September gegeniiber August d. J. bei 
Fein-, NuB- und Stiickkohle, ferner bei Anthrazit, metall- 
urgischem Koks und PreBkohle erhóhte Ausfuhrwerte fest- 
zustellen sind, lassen Gaskoks, Kesselkohle, Gaskohle, 
Hausbrand und die iibrigen Kohlensorten — auBer Best- 
melierte, die unverandert blieb — Preissenkungen erkennen.

Die Verteilung der Kohlenausfuhr auf die einzelnen 
E m p f a n g s l a n d e r  zeigt Zahlentafel 5.

Z a h l e n t a f e l  5. Kohlenausfuhr nach Landern.

Nach einer voriibergehenden Senkung des Ausfuhr- 
werts auf 16/3 bzw. 16/2 s im Juli bzw. August d. J. ist 
im September erneut ein leichtes Anziehen auf 16/5 s fest- 
zustellen.

Fiir die yerschiedenen K o h l e n s o r t e n  wurden in den 
Monaten Juli bis September 1931 die aus Zahlentafel 4 er- 
sichtlichen Ausfuhrpreise gezahlt.

Bestimmungsland
Juli Aug. Sept, Janua r-Septe mber 

±  1931

1931 1930 1931
gegen

1930

2
in 1000 1. 

24
t

17 7
A g y p t e n ................ 126 140 156 1 439 1 128 — 311
Algerien . . . . . . 97 65 104 1 068 931 — 137
Argentinien . . . . 159 218 185 1 969 1 615 — 354
Azoren und Madeira 5 — 4 44 39 — 5
Belgien ..................... 135 145 111 2710 1 540 — 1170
B r a s i l i e n ................ 19 44 89 1 024 410 — 614
Britisch-Indien . . — 1 — 17 14 — 3

2 7 2 61 35 — 26
— 2 6 + 4

Danemark . . . . 129 115 120 1 385 1 074 — 311
Deutschland . . . 294 264 310 3 616 2 690 — 926
F in n l a n d ................ 24 18 30 322 131 — 191
Frankreich . . . . 860 812 859 9 788 8 048 — 1740
Franz.-Westafrika . 5 12 9 104 90 — 14
G ib r a l t a r ................ 9 8 12 159 107 — 52
Griechenland . . . 23 19 46 383 290 — 98
H o l l a n d ................ 196 152 19S 2 157 1 639 — 518
Irischer Freistaat . 233 167 232 1 802 1 804 + 2

571 433 515 5 506 4414 — 1092
Kanada ..................... 109 101 128 776 739 — 37
Kanal-Inseln . . . 11 11 10 166 152 — 14
Kanarische Inseln . 17 24 24 296 269 — 27
Malta ..................... 11 — 4 68 62 — 6
Norwegen . . . . 51 41 48 936 449 — 487
P o r t u g a l ................ 99 70 66 898 753 — 145
Portug.-Westafrika 5 23 — 142 100 — 42
R u f l l a n d ................ 1 1 — 29 18 _ 11
Schweden . . . . 111 114 76 1 401 725 — 676
Spanien ................ 84 72 64 1 322 947 — 375
U r u g t i a y ................ 10 14 16 213 179 — 34
Ver. Staaten . . . 27 18 19 290 206 — 84
Andere Lander . . 108 11S 147 1 647 1 003 - 639

zus. Kohle 3533 3227 3534 41 769 31 629 - 10 140
G a s k o k s ................. 56 80 99 622 607 _ 15
Metali. Koks . . . 97 137 123 1 108 934 - 174

zus. Koks 153 217 222 1 730 1541 — 189
PreBkohle . . . . 51 73 71 767 579 - 188

insges. 3737 3517 3877 44 266 33 749 — 10 517
Kohle usw. fiir 

Dampfer im aus- 
wartigen Handel 1163 1230 1216 11 829 10 665 1 164

Wert der 
Gesamtausfuhr . 3066 |2874

i

|3209

n lUOO 

|37 510

i:

127 623
1
1- 9 887
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Hiernach belief sich die gesamte Ausfuhr an Kohle 
auf 31,63 Mili. t gegen 41,77 Mili. t in den ersten 9 Monaten 
1930; das entspricht einer Abnahme von 10,14 Mili. t oder 
24,28%. An dem Minderbezug sind in erster Linie be- 
teiligt Frankreich (— 1,74 Mili. t), Belgien ( — 1,17 Mili. t), 
Italien (— 1,09 Miii. t), Deutschland ( — 926000 t), Schweden 
( -  676000 t), Brasilien ( -  614000 t), Holland ( ~  518000 t).

In Zahlentafel 6 ist ferner die Ei n-  u n d  A u s f u h r  
von r a f f i n i e r t e m  P e t r o l e u m  sowie die Abgabe von 
Hei zól  an auslandische Schiffe ersichtlich gemacht.

Z a h l e n t a f e l  6. '

Januar-September 
1929 | 1930 | 1931 

Mili. Gall.
Einfuhr von raffiniertem Petroleum 

unter Berucksichtigung der Wieder
ausfuhr .................................................

Heizól fiir auslandische Schiffe . . . 
Ausfuhr von raffiniertem Petroleum

1253,6
185,0
80,2

1473,8
189,1
81,4

1353,4
144,7
50,5

Die Einfuhr von raffiniertem Petroleum — unter Be- 
riicksichtigung der Wiederausfuhr — ist von 1473,8 Mili. 
Gall. in den Monafen Januar bis September 1930 auf
1353,4 Mili. Gall. in der Berichtszeit zuriickgegangen, mit- 
hin um 120,4 Mili. Gall. oder 8,17%.

Die Ausfuhr von Petroleum, das in GroBbritannien 
raffiniert worden ist, sank gleichzeitig von 81,4 Mili. Gall. 
auf 50,5 Mili. Gall. oder um 30,9 Mili. Gall. bzw. 37,96 %.

Von dem eingefiihrten Heizól sind fur Schiffe im aus- 
wartigen Handel 44,4 Mili. Gall. oder 23,48% weniger ab- 
gegeben worden.

In iihnlicher Weise riicklaufig, wenn auch nicht in dem 
gleichen Verhaltnis, gestaltete sich der Versand nach 
Frankreich, der bei 894000 t gegeniiber 1,09 Mili. t im 
Monatsdurchschnitt Januar bis September 1930 um 193 000 t 
oder 17,77% nachgelassen hat. Im letzten Viertel des 
laufenden Jahrs diirfte die Abnahme infolge der von 
Frankreich verhangten Einfuhrbeschrankung, die auf 20% 
festgesetzt worden ist, noch weit betrachtlicher sein.

Nach H a f e n g r u p p e n  verteilt sich der Ausgang 
britischer Ladekohle wie folgt:
Z a h l e n t a f e l  8. Die Verteilung des Ausganges britischer 
Ladekohle im Januar bis September 1930 und 1931 nach 

Hafengruppen.

J anuar-September

Hafen 1930 
I. t

1931 
1. t

± 1931 
gegen 1930 

1. t
Bristolkanal .................
Nordwestliche . . . .
N o r d ó s t l i c h e .................
H u m b e r .........................
Ostschottische . . . .  
Westschottische . . . .  
S o n s t i g e .........................

17844046
949420

13818543
4522914
3051941
1210863

370876

13498527
913397

10676581
3072730
2168420

935658
363414

-  4345519
36023

-  3141962
-  1450184
-  833521
-  275205

7462
insges. (ohne Bunker- 

verschiffungen) . . . 4176S603 31628727 -  10139876

Hiernach hat der Versand an Ladekohle in allen Hafen 
mehr oder weniger betrachtlich abgenommen. Unbedingt 
am starksten war der Riickgang bei den Bristolkanalhafen 
(—4,35 Mili. t oder 24,35 %) und bei den nordostlichen 
Hafen ( — 3,14 Mili. t oder 22,74%). Die verhaltnismaBig 
starkę Ausfuhrverminderung der Humberhafen (—1,45 Mili. t 
oder 32,06 %) diirfte neben der allgemeinen Wirtschafts- 
krise zum Teil auch durch die der aus diesen Hafen 
yerschifften Kohle gewahrte Kohlenausfuhrbeihilfe verur- 
sacht sein, die jedoch Ende September v. J. wieder auf- 
gehoben wurde.

Bei den B u n k e r v e r s c h i f f u n g e n  haben die Bristol
kanalhafen ebenfalls am meisten eingebiiBt, und zwar 
420 000 t oder 15,77%, es folgen die ostschottischen Hafen 
mit 141 000 t oder 13,97%, die nordostlichen Hafen mit 
128000 t oder 5,27%, die nordwestlichen Hafen mit 123000 t 
oder 6,75%, die westschottischen Hafen mit 118000 t oder 
12,66% und die Humberhafen mit 7900 t oder 0,40%.

Der G e s a m t v e r s a n d  verzeichnet einen auf samtliche 
Hafen sich erstreckenden Riickgang von 11,3 Mili. t oder 
21,09%.

U M S C H  A U.
Gesichtspunkte fiir den Gebrauch 

von Druckluftwasserhebern im Bergbau.
Von Dipl.-lng. F. P i c k e r t ,  Essen.

Die Anwendung von Druckluftwasserhebern im Bergbau 
scheltert gewóhnlich an der Unkenn.tnis der Bedingungen, 
unter denen sie erfolgreich arbeiten. Wenn auch die Zahl 
der Veróffentlichungen iiber Druckluftwasserheber recht 
grot! ist, so hat sich doch daraus bisher kein klares Bild 
ergeben, zumal da sich zusammenhangende Messungen nur 
sparlich im Schrifttum finden und selbst diese die besondern 
Anforderungen des Bergbaus nicht beriicksichtigen. Zu 
dereń Klarlegung sei hier zwischen Druckluftwasserhebern 
fiir Dauerbetrieb und solchen fiir besondere Falle unter- 
schieden.

Fiir w i r t s c h a f t l i c h e n  D a u e r b e t r i e b  erfordern die 
Druckluftwasserheber eine ausreichende Eintauchtiefe, die 
mindestens das Einfache der Wasserfórderhóhe betragen 
muB. Bei richtiger Wahl der Rohrdurchmesser sind Wir- 
kungsgrade bis zu 45%, entsprechend dem Verhaltnis der 
Wassernutzleistung zum isothermischen Luftleistungs- 
aufwand, bezogen auf Luftdruck gemaB der Eintauchtiefe, 
ohne weiteres móglich. Eine unvermeidliche Einschrankung 
fiir die Anwendung von Druckluftwasserhebern bleibt stets 
die Begrenzung ihrer Eintauchtiefe durch den auf der Grube 
yorhandenen PreBluftdruck, der nach seiner Verringerung 
■n den PreBluftleitungen den, am FuBende des Druckluft- 
"asserhebers herrschenden Wasserdruck noch iiberwinden

muB. Mit dieser Einschrankung stellen die Druckluft
wasserheber ohne Zweifel Pumpen dar, die zwar andern 
nicht iiberlegen, ihnen aber oft wegen des Fortfalls von 
Bedienung, Abnutzung und Anschaffungskosten mindestens 
gleichwertig sind, zumal da sie selbst gróbere Feststoffe 
enthaltendes Wasser ohne Schwierigkeiten zu heben ver- 
mógen. Wie S t e e n 1 bereits ausgefiihrt hat, kommen Druck
luftwasserheber wegen der erforderlichen Eintauchtiefe 
namentlich fur das Heben des Wassers von Zwischensohlen 
in Betracht. Unter den hier genannten Bedingungen spielt 
die Beschaffung von Prefiluft keine wichtige Rolle, weil 
sich dereń Bedarf je 1 Wasser in niedrigen Grenzen halt, 
entsprechend dem giinstigen Wirkungsgrad bei richtiger 
Einstellung.

Im Gegensatz zu den umrissenen wirtschaftlichen 
Anwendungsmoglichkeiten der Druckluftwasserheber ist 
dereń Einsatz in b e s o n d e r n  Fa l l e n ,  wenn es z. B. rasch 
Wassereinbruche in Gruben zu beseitigen gilt, an ganz 
besondere Voraussetzungen geknupft, die nachstehend an 
Hand der Messung an einem Druckluftwasserheber erlautert 
werden, den der Verfasser neben andern fiir die Siimpfung 
von Unterwerksbauen der Zeche Engelsburg der Vereinigte 
Stahlwerke A. G. angegeben hat. Dieser Heber hatte 116,8 m 
Gesamtlange, gerechnet von Mitte PreBIufteinstromoffnung 
bis Mitte Ausgufikrummer. In der Zahlentafel 1 sind seine 
weitern Abmessungen, in der Zahlentafel 2 die MeB- 
ergebnisse verzeichnet.

1 S t e e n :  Erfahrungen mit Mammutpumpen im Bergw erksbetriebe, 
Gliickauf 1921, S. 1137.
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Z a ' h l e n t a f  el 1.

Datum Eintauch Wasser- Eintauch-
Yersuchs der tiefe E fórderhóhe F verhaltnis

reihe Messung m m u =  E : F

I 24. 9. 31 14,73 102,07 0,143
I) 25. 9. 31 6,33 110,47 0,057

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

Versuchs- 
reihe und 
-nummer

PreBluftdruck 
vor dem 

Regelventil 
kg/cm2

PreBluft
druck am 
MeBgerat 

kg/cm2

Angesaugte
Luftmenge

m3/min

Gefórderte
Wasser

menge
m3/min

1 1 4,00 3,55 95,50 1,053
2 4,50 2,80 57,00 0,935
3 5,15 2,40 40,40 0,870
4 5,50 2,05 27,45 0,679
5 5,60 1,90 21,75 0,656
6 5,70 1,70 12,15 0,532
7 5,80 1,50 3,75 —

11 1 3,90 3,40 92,50 0,412
2 4,10 3,00 75,50 0,466
3 4,80 2,40 51,00 0,506
4 5,30 1,90 32,60 0,448
5 5,70 1,30 17,25 0,276
6 5,90 0,90 6,84 0,073
7 5,90 0,S0 4,85 —

in dieser Gleichung in der fiinften Potenz erscheint, ergibt 
sich selbst bei nur geringer Durchmesserveranderung eine 
verhaltnismaBig groBe Anderung des Druckabfalles. Daher 
sind nicht nur die sorgfaltige Berechnung der Preflluft- 
leitung des Druckluftwasserhebers, sondern auch die Nach- 
rechnung der yorhandenen Zuleitung zu diesem vom

ln Abb. 1 sind die Wassermengen in Abhangigkeit 
von den Luftmengen fur beide Eintauchverhaltnisse auf- 
getragen. Man ersieht daraus, daB mit abnehmendem Ein- 
tauchverhaltnis bei gleichen Luftmengen die Wassermengen 
ebenfalls abnehmen. Besonders auffallend ist der starkę 
Riickgang der Wassermengen fur das Eintauchverhaltnis
ii =  0,057 nach Erreichung eines Hochstwertes. Diese Er- 
scheinung ist allen Kurven eigen, konnte jedoch beim 
Eintauchverhaltnis u -0 ,143  nicht festgestellt werden, weil 
keine geniigende Luftmenge vorhanden war. Im allgemeinen 
ist das beobachtete Abfallen weniger stark ausgepragt. 
Im vorliegenden Falle nahert sich das Arbeiten des Druck
luftwasserhebers seinem Ende bei der Eintauchtiefe Nuli, 
wobei trotz starkster Luftzufuhr kein Wasser mehr ge- 
fórdert wird und die Kurve nach der Abszisse verlauft.

Abb. 2 veranschaulicht die Druckverhaltnisse, und zwar 
zeigen die bei beiden Versuchsreihen naturgemaB uberein- 
stimmende Linie a die Drucke vor dem Regelventil, die 
Linien und b« die Drucke hinter dem AAeBgerat in 
Abhangigkeit voin Luftvolumen. Die Gerade c gibt den 
Anfangsdruck entsprechend dem Kompressordruck vordem 
Regehentil und der Abstand d  den bis dahin jeweils ein- 
getretenen Druckabfall in der PreBluftleitung wieder. Die 
Geraden und / a steilen die Anfangsdrucke bei Beginn 
der PreBlufteinblasung und die Abstande / x und / .  den 
jeweiligen Druckabfall in der Leitung vom MeBgerat bis 
zum FuBe des Druckluftwasserhebers dar. Da im Punkte 
.4 das Regelventil ganz geóffnet gewesen ist, entspricht 
der Abstand g  dem Druckabfall in der Leitung zwischen 
den beiden Druckmessern und daher der Abstand h der 
Geraden i und bx dem jeweiligen Druckabfall.

Zeichnet man, engern Rohrleitungen entsprechend, die 
sich im Punkte C schneidenden Drucklinien k und l, so 
ergibt sich, daB bei der Yersuchsreihe I, Punkt B  die ge- 
hobene Wassermenge geringer ist. Da im Punkte A die 
groBte Wassermenge nahezu erreicht wird, sind die Ab- 
messungen der PreBluftrohrleitungen fur die Eintauchtiefe 
von 14,73 m gerade noch ausreichend.

Die allgemeine Formel fur den Druckabfall in PreB- 
luftleitungen lautet:

1,6- p- L • (Gs)-
Ap “  ds-Y

worin f* einen Beiwert, L die Gesamtrohrlange, Gs das 
Luftgewicht in 1 s, y das spezifische Luftgewicht und d 
den Rohrdurchinesser bedeutet. Da der Rohrdurchmesser

L u f / m e n g e

Abb. 1. Wassermengen in Abhangigkeit 
von den Luftmengen fiir verschiedene Eintauchverhaltnisse.

Abb. 2. Druckverhaltnisse.

Kompressor bis zum Regelventil sosvie die Uberwachung 
des Betriebes durch Messungen unerlaBliche Voraus- 
setzungen fur ein einwandfreies Arbeiten und Erreichen 
der gróBten Wassermengen. Die bloBe Annahme, daB der 
PreBluftdruck an Ort und Stelle z. B. 4,5 atu sei, fiihrt in 
der Regel zu unangenehmen Uberraschungen. Meistens 
merkt man zu spat, daB zu wenig Wasser gehoben wird. 
Ein Umbau ist dann nicht nur mit groBen Unkosten ver- 
bunden, sondern bedeutet auch einen nicht wieder einzu- 
holenden Zeitverlust.

Gleichzeitig mit der Frage nach der Bemessung der 
PreBluftleitung ist grundsatzlich auch die Frage nach der 
groBten Absenkung des Wasserspiegels beantwortet.  Da 
sich das Wasser tatsachlich bis auf ein paar Meter herunter- 
bringen laBt, braucht man bei genugendem Luftvolumen 
nur die PreBluftleitung ausreichend zu bemessen. Auf der 
Zeche Engelsburg hat ein Druckluftwasserheber bei 3 m Ein
tauchtiefe und einer Fórderhohe von 98 m noch schatzungs- 
weise 1501 Wasser je min gebracht. Das erreichte Eintauch- 
verhaltnis betrug also 3:98 — 0,03 und stellt somit einen 
im einschlagigen Schrifttum noch nicht mitgeteilten Werł
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dar. Um mit diesem Heber mehr Wasser heben zu konnen, 
miiBte man eine weitere Steig- und PreBluftleitung wahlen.

Zur Beseitigung von Wassereinbriichen untertage sind 
die Druckluftwasserheber aus yerschiedenen Griinden oft 
das einzig gegebene Mittel. Bei derartigen Ereignissen 
yersagen vor allem die ortfesten elektrischen Wasser- 
haltungen infolge der Uberflutung. Man muB daher meistens 
neue Abteufpumpen 'beschaffen und in die Schachte ein- 
hangen, was Zeit und Geld kostet. Die Druckluftwasserheber 
konnen dagegen sofort ohne Umstande aus Rohren eingebaut 
werden, die yorhanden oder wenigstens ais Marktware 
sofort greifbar sind und spater im Betriebe wieder Ver- 
wendung finden konnen. Ferner steht die PreBluftleitung 
infolge der Betriebsruhe untertage ganz zur Verfiigung. 
Auf der Zeche Engelsburg waren z. B. 33000 m3 ange- 
saugter Luft je h verfiigbar. SchlieBlich ist in engen Stapel- 
schachten der Druckluftwasserheber das einzig brauch- 
bare Mittel zur Hebung groBer Wassermengen, weil sich 
Ieistungsfahige Pumpen wegen des groBen Raumbedarfs 
nicht einbauen lassen.

Der Verfasser, der ais Maschinenbetriebsfiihrer der 
Vereinigten Kónigs- und Laurahiitte mehrfach mit Erfolg 
Druckluftwasserheber zum Siimpfen von Grubenanlagen 
angewandt und eingehende Untersuchungen durchgefiihrt 
hat, halt es sogar fiir empfehlenswert, daB sich Gruben, bei 
denen Wassereinbruchsgefahr besteht, schon in normalen 
Zeiten durch Anlegung eines Druckluftwasserhebers eine 
billige Aushilfspumpenanlage schaffen. Dazu geniigt die 
Vertiefung des Schachtsumpfes an einer am zweckmaBigsten 
unter dem Pumpentrumm liegenden Stelle im AusmaB von 
etwa 1 m2 und der Einbau entsprechender Rohre, die mit 
der yorhandenen PreBIuft- und Steigleitung, allerdings

durch Schieber getrennt, sinngemaB verbunden werden. 
Durch diesen Einbau yermeidet man das sehr lastige 
Einhangen langer, freihangender Rohre yongroBemGewicht, 
auBerdem hat man fiir die Aufnahme der Fórderung die 
Schachte frei.

im einzelnen erfordert natiirlich jede Anlage ihre 
besondere Behandlung. Zum SchluB sei noch auf die Be- 
schreibung der Siimpfung einer Kohlengrube mit Druck- 
luftwasserhebern durch G e a l y  hingewiesen1, die wertvolle 
Fingerzeige fiir die praktische Anwendung gibt. In einem 
spatern Aufsatz soli die Berechnung von Druckluftwasser- 
hebern an Hand von Beispielen aus dem Betriebe gezeigt 
werden.

M etallographische Ferienkurse.
Unter Anleitung von Professor Dr.-Ing. H a n e m a n n  

findet an der Technischen Hochschule Berlin vom 2. bis 
12. Marz ein Kursus fiir Anfiinger, vom 14. bis 19. Marz 
ein Kursus fiir Fortgeschrittene statt. Die Kursę bestehen 
in taglich 2 Stunden Vortrag und 4 Stunden Ubungen. 
Anfragen und Anmeldungen sind an das AuGeninstitut der 
Technischen Hochschule, Berlin-Charlottenburg 2, Berliner 
Strafie 172, zu richten.

In der Zeit vom 7. bis 19. Marz werden an der Berg- 
akademie Clausthal unter Leitung von Dr. M e r z  Ferien
kurse abgehalten, die aus taglich 3 Stunden Vorlesung und 
4 Stunden Ubungen bestehen. Anfragen sind an das Metallo
graphische Institut der Bergakademie Clausthal, Clausthal- 
Zellerfeldl, zu richten.

1 G e a l y :  Air-lifł pum ping system ąuickly raises w ater froin flooded 
anthracite inine areas, Coal Age 1925, Bd. 2, S. 143.

Beobachtungen der W ette rw arte  der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 
zu Bochum im Dezember 1931.
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Allgemeine
W itterungserscheinungen

1. 7 7 1 , 6 -  2 , 6 -  0 , 7 1 4 . 0 0 - 4 , 6 6 . 0 0 3 , 8 9 4 NW s 1 , 3 — — vorm ittags s tarker Nebel
2 . 7 2 , 3 +  0 , 5 +  1 , 2 2 0 . 3 0 -  2 , 7 0.00 4 , 5 9 0 SW s o 1 , 5 — — tags mafiig., abds. s tarker Nebel
3 . 6 1 , 5 +  1 , 0 +  4 , 3 2 4 . 0 0 -  3 , 1 6 . 3 0 3 , 9 7 6 s s s w 4,6 3,5 — bew olkt, nachm  ittags Glatteis
4. 52,3 +11,5 +13,3 2 1 . 0 0 +  4,3 0.00 8 , 8 87 SW WSW 6,9 4,6 — regnerisch , sturm isch
5. 61,6 +  9,4 + 1 2 , 0 0.00 +  7,2 16.00 6 , 1 69 WSW s 6,7 - — w echselnde Bewolkung
6. 56,9 +  7,8 +11,4 5.30 +  6 , 2 24.00 5 , 9 69 SW SW 5,2 0,4 — nachts Regen, wechs. Bewolkung
7. 64,9 +  4,4 +  7 , 0 14.00 +  2,7 5.30 5,4 81 SW w 2,7 — — vorm . maBiger N ebel, sonst heiter
8 . 6 8 , 6 +  4,4 +  5,6 15.30 +  2,4 7.30 5 , 7 87 SW SW 4 , 5 5,1 — bew olkt, abends Regen
9. 65,3 +  5,0 +  6 , 8 16.00 +  3,9 7.00 6,3 93 SW w 4 , 0 5,7 — nachts, nachm . und abends Regen

1 0 . 65,8 +  5,4 +  6,3 1 2 . 0 0 +  4,0 6 . 0 0 6,5 94 w w 3,2 0,0 — m ittags und abends Regen
1 1 . 73,7 -  0 , 6 +  4,6 0.00 -  1 , 2 19.00 3,5 75 NO NO 3 , 0 — — nachts feiner Regen, heiter
12. 76,1 +  0,8 +  1 , 6 17.30 -  1,5 7.30 4,1 81 SW SW 3,7 — — bewolkt
13. 75,2 +  4,8 +  5,7 18.30 +  1 , 6 0 .0 0 6 , 6 99 SW SW 3,4 1,8 — nachts, nm. u. ab. Reg., maB. N ebel
14. 69,2 +  5,5 +  6 , 1 24.00 +  5,5 0 .0 0 6,3 89 SW SW 4,1 0,1 — bedeckt, Regenschauer
15. 64,3 +  5,6 +  7,3 14.30 +  3,8 24.00 6 , 0 83 SW NW 4,2 1,3 — bewolkt, m ittags Regen
16. 69,7 +  2,9 +  4,5 2 4 . 0 0 +  0 , 6 14.00 4,9 82 NW NW 3,2 0,0 — nachts u. friih fein. Reg., bewdlkt
17. 74,5 -  1,3 +  1,8 10.30 -  3,6 7.30 4,1 96 SW SW 2 , 0 — 0,0 fr . st., v. u. a. maB. N eb., ztw . heiter
18. 77,4 -  2,9 -  0,5 14.30 -  5,1 8.00 3,4 8 6 NO N 1 , 6 — — bew olkt, geringe Schneedecke
19. 77,6 -  0,9 +  0,8 24.00 -  4,1 0 .0 0 4 , 0 88 SW SW 3,2 — 3,2 vorm ittags und m ittags Schneefall
20. 75,2 -  0,2 +  1,4 4.00 -  0,3 20.00 4,5 90 SW o 2,4 — — nasse Schneedecke2 1 . 77,5 -  0,4 +  0,7 14.00 -  2,3 7.00 3,9 85 NO NO 3,9 — — bewolkt2 2 . 80,6 -  1,4 +  1,3 22.00 -  3,2 24.00 3,8 85 NO NO 2,7 — — ziemlich heiter
23. 82,1 -  4,0 -  2,6 16.30 -  5,6 6.30 3,1 85 SW SW 2,8 — — ziemlich heiter
24. 78,4 +  0,4 +  2,7 24.00 -  4,9 5.45 4,4 93 SW SW 4,9 3,1 0,0 vorm . und nachm. Regen, Glatteis
25s 74,3 +  3,6 +  4,1 21.00 +  2,7 3.00 5,9 96 SW SW 4,6 3,1 — nachts und tags Regen
26. 69,4 +  5,0 +  6,1 24.00 +  3,1 10.30 6,4 95 SW SW 3,7 0,6 — nachts u. ab . R eg., nachts st. Neb.
27. 62,8 +  7,3 +  7,7 17.00 +  6,1 0 .0 0 7,3 92 SW SW 4,3 0,4 — friih Regen, bedeckt
28. 50,2 +  5,6 +  7,5 0 .0 0 +  4,5 24.00 6,3 87 SW SW 6,2 9,5 — friih bis abends Regen
29. 42,8 +  0,9 +  4,5 0 .0 0 +  0,1 22.00 4,5 85 SW SW 3,8 1,0 0,5 regnerisch
30. 52,2 -  1,7 +  0,4 1 .00 -  3,4 22.00 3,6 80 SW N 3,1 — 5,0 nachts Schneefall, nachm. heiter
31. 62,7 -  4,4 -  0,1 13.30 - 5 , 9 21.30 2,9 79 s o SO 2,3 __ 2,0 Schneedecke, heiter

Mts.-
Mittei 768,0 +  2,3 +  4,3 +  0,2 . 5,0 86 3,7 40,2 10,7

Summę: 50,9 
Mittel aus 44 Jahren (seit 1888): 65,0
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Beobachtungen der Magnetischen W arten der Westfalischen Berggewerkschaftskasse
im Dezember 1931.
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1. 8 19,3 21,8 9,1 22,7 14,1 20,7 1 1
2. 20,0 23,4 7 57.3 26,1 12,1 22,1 1 2
3. 20,0 24,2 8 4.9 19,3 5,9 20,9 2 2
4. 21,2 22,1 5.4 16,7 8,2 18,9 1 2
5. 16,5 23,0 7,3 15,7 1,4 23,1 1 2
6. 18,0 21,7 10,1 11,6 4,6 19,8 1 1
7. 180 20,4 13.2 7,2 12.6 18,9 1 1
8. 18,1 21,8 14,3 7,5 2,9 23,0 1 0
9. 18.0 19.0 12,3 6,7 16,0 21,4 1 1

10. 18.0 22,0 13,9 8,1 12,0 22,4 1 1
11. 17,6 23.1 3,2 19,9 17,3 21,3 1 1
12. 18,6 22.1 6.2 15,9 3,3 16,6 1 2
13. 17,7 20.0 11,9 8,1 7,8 22,5 1 1
14. 17,8 20,5 9,3 11,2 11,9 23,7 1 1
15. 18.6 20,1 5,0 15,1 13,9 22,0 1 2
16. 18,5 20,8 9,3 11,5 11,2 20,1 1 1
17. 17,6 21,5 11,5 10,0 6,2 22,3 1 1
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18. 8 17,6 18,9 15,0 3,9 14,4 23,1 0 0
19. 17,8 19.0 15,3 3,7 14,0 10,7 0 0
20. 18,0 19,4 14,5 4,9 13,9 22,8 0 0
21. 17,4 19,0 12,1 6,9 12,9 23,1 0 0
22. 17,2 19,0 11,3 7,7 13,2 23,5 0 0
23. 18,1 22,7 9,5 13,2 17,8 21,2 0 1
24. 17.4 20,8 3,1 17,7 13,2 20,0 1 0
25. 17.9 20,8 3,1 17,7 13:2 20,0 1 1
26. 17.4 18,6 15,0 3,6 14,9 0,1 0 0
27. 17,8 19,7 16,0 3.7 13,4 22.8 0 0
28. 18,5 21,7 11,0 10,7 19,4 24.0 0 1
29. 19,8 22,4 10,4 12,0 16,1 0,5 1 1
30. 19,2 26,4 4,7 21,7 2,7 1,9 J 1
31. 19,2 21,4 7.0 14,4 10,1 19.8 1 1

Mts.-
Mittel 8 18,3 | 21,2 9,4 11,8 1 Mts.- 

jSumitie I 23 28

W I R  T S C M A F T L I C H E S .
B ergarbeiterlohne im Ruhrbezirk. Im AnschluB an 

unsere Angaben auf Seite 1616 (Nr. 52/1931) veroffentlichen 
wir im folgenden die Obersicht iiber die Lohnentwicklung 
im Ruhrkohlenrevier im November 1931.

Unter dem in Zahlentafel 1 nachgewiesenen Le i s t u n g s - 
l o h n  ist — je verfahrene normale Arbeitsschicht -  im Sinne 
der amtlichen Bergarbeiterlohnstatistik der Verdienst der 
Gedingearbeiter oder der Schichtlohn (beide ohne die fur 
Oberarbeiten gewahrten Zuschlage) zu verstehen. Da die 
Arbeitskosten (Gezahe, Geleueht) tarifgemaB von den Ar- 
beitern nicht mehr ersetzt zu werden brauchen, kommen 
die fraglichen Betriige, die bis l .O ktober 1919 bei den nach
gewiesenen Lohnen abgezogen \vraren, nicht mehr in Be
tracht. Entgegen der friihern Handhabung sind ferner 
die Versicherungsbeitrage der Arbeiter, da sie mit zum 
Arbeitsverdienst gezahlt werden miissen, seit 1921 im 
Leistiingslohn eingeschlossen. Ferner sind im Leistungslohn 
enthalten die seit dem 2. Vierteljahr 1927 den Ubertage- 
arbeitern gewahrten Zuschlage fur die 9. und 10. Arbeits- 
stunde. — Aus dem Begiff »Leistungslohn« ergibt sich auch 
die Nichtberiicksichtigung von Zuschlagen, die mit dem 
Fainilienstand der Arbeiter zusammenhangen (Hausstands- 
und Kindergeld, geldwerter Vorteil der Vergiinstigung des 
Bezuges von billiger Deputatkohle), sowie der Urlaubs- 
entschadigung.

Der B a r v e r d i e n s t  setzt sich zusammen aus dem 
Leistungslohn (einschlieBlich der Zuschlage fur die 9. und 
10. Arbeitsstunde iibertage) sowie den Zuschlagen fiir Ober
arbeiten und dem Hausstands- und Kindergeld. Er e n t 
s p r i c h t  d em  v o r  1921 n a c h g e w i e s e n e n  » v e r d i e n t e n  
r e i n e n  L ohn« ,  nur mit dem Unterschied, daB die Ver- 
sicherungsbeitrage der Arbeiter jetzt in ihm enthalten sind. 
Um einen Vergleich mit fruhern Lohnangaben zu ermóg- 
lichen, haben wir in Zahlentafel 1 neben dem Leistungslohn 
noch den auch amtlich bekanntgegebenen »Barverdienst« 
aufgefiihrt.

Wahrend die Tariflóhne im Jahre 1930 unverandert 
blieben, wurden sie am 1. Januar 1931 allgemein um 6% 
und am 1. Oktober des abgelaufenen Jahres um 7°/o ge- 
senkt. Fur die Untertagearbeiter, die 75°/o von der Gesamt-

belegschaft ausmachen, wurde ab 1. Oktober 1931 der Bei- 
trag zur Arbeitslosenversicherung mit je 3,25% fiir Arbeit- 
geber und Arbeitnehmer vom Reich iibernommen.

Z a h l e n t a f e l  1. Leistungslohn und Barverdienst 
je yerfahrene Schicht.

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
Leistungs Barver- Leistungs Barvcr- Leistungs Barvcr-

lohn dienst lohn dienst lohn dienst
M Jt jH Jt

1930 . . . . 9,94 10,30 8,72 9,06 8,64 9,00
1931: Jan. 9,19 9,56 8,15 8,49 8,08 8,44

Febr. 9,23 9,59 8,17 8,51 8.10 8,45
Marz 9,21 9,57 8,16 8,50 8,09 8,45
April 9,21 9,59 8,14 8,50 8,07 8,46
Mai 9,17 9,56 8,10 8,48 8,04 8,44
Juni 9,15 9,53 8,09 8,44 8,03 8,39
Juli 9,17 9,50 8,11 8,41 8,04 8,35
Aug. 9,19 9,52 8,12 8,43 8,05 8,38
Sept. 9,18 9,50 8,12 8,42 8,05 8,36
Okt. 8,53 8,85 7,55 7,84 7,49 7,79
Nov. 8,56 8,89 7,58 7,89 7,52 7,85

Die den Arbeitslosen gezahlte Unterstiitzung wird je 
nach dem verdienten Lohn gezahlt. So erzielte z. B. Ende 
1931 der arbeitslose Hauer ais Lediger eine Arbeitslosen- 
unterstiitzung von 63,75 Jt> und ais Verheirateter mii
4 Kindern eine solche von 130,75 J t. Im D u r c h s c h n i t t  der 
Gesamtbelegschaft erhielt ein Lediger 56,25 M  und eu1 
Verheirateter mit 4 Kindern \\1  J t Unterstiitzung.

Wahrend der Leistungslohn, wie schon der Sinn der 
Bezeichnung ergibt, nur fiir geleistete Arbeit g e z a h l t  wiru 
und somit auch nur auf 1 v e r f a h r e n e  Schicht ais Einhei t  
berechnet werden darf, wird der W ert des G e s a m te in -  
kommens auch auf eine v e r g i i t e t e  Schicht bezogen- 
Diese beiden Begriffe wie auch die Z u s a m m e n s e t z u n g  des 
Gesamteinkommens sollen im folgenden noch naher er- 
lautert werden. Z u n a c h s t  s e i  jedoch der bessern Obersicht 
wegen dargestellt, wie die verschiedenen E in k o m m e n s -  

teile allgemein zusammengefaBt werden:
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1 —3: Barverdienst 
(friiher »verdienter 

reiner Lohn«)

1. Leistungslohn einschl. der 
Zuschlage fiir die 9. und 10. 
Arbeitsstunde iibertage

2. Uberschichtenzuschlage
3. Soziallohn 

Wirtschaftliche Beihilfen:
4. Deputatvergiinstigung
5. Urlaubsvergiitung

1 - 5 :
Gesamt-

ein-
kommen

In friihern Jahren, vor dem Abschlufi der Tarifvertrage, 
stellte der jetzt unter der Bezeichnung »Barverdienst« amt- 
lich nachgewiesene Betrag gleichzeitig auch das gesamte 
Berufseinkommen des Bergarbeiters dar. Feste Zuschlage 
fiir Uberarbeit sowie der Soziallohn und die Urlaubsent- 
schadigung sind erst mit den Tarifvertragen (Oktober 1919) 
allgemein eingefiihrt worden. Neben diesen Einkommens- 
teilen ist auch der geldwerte VorteiI, der den Arbeitern aus 
der Vergiinstigung des Bezuges billiger Bergmannskohle 
erwachst, von Bedeutung bei der Bemessung des Wertes 
ihres Gesamteinkommens; allerdings genieBen die Berg- 
arbeiter diese Vergiinstigung schon seit alters her.

Za h l e n t a f e l  2. Wert des Gesamteinkommens je Schicht.

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
auf 1 ver-l auf 1 ver- 

guteie | fahrene 
Schicht 

.« i M

auf 1 ver- auf 1 ver- 
giitete 1 fahrene 

Schicht 
A  ! A

auf 1 v e r-1 auf 1 ver- 
giitete | fahrene 

Schicht 
A  1 A

1930 . . . 10,48 10,94 9,21 9,57 9,15 9,50
1931: Jan. 9,79 9,90 8,68 8,78 8,63 8,73

Febr. 9,82 9,92 8,70 8,79 8,64 8,73
Marz 9,81 9,91 8,69 8,80 8,63 8,74
April 9,74 10,38 8,65 9,10 8,60 9,03
Mai 9,6S 10,43 8,60 9,15 8,56 9,09
Juni 9,66 10,36 8,57 9.10 8,51 9,04
Juli 9,63 10,26 8,54 9.02 8,48 8,95
Aug. 9,69 10,28 8,58 9:06 8,53 9,00
Sept. 9,79 10,25 8,66 9,05 8,61 8,99
Okt. 9,00 9,28 7,97 8.20 7,92 8,14
Nov. 9,14 9,33 8,10 8,25 8,06 8,20

und Deputatkohle) darzustellen, ist der Wert des Gesamt
einkommens auch auf 1 verfahrene Schicht bezogen.

Wahrend also, um es kurz zu wiederholen, fur den 
Leistungslohn und den Barverdienst nur die verfahrenen 
Schichten ais Divisor in Betracht kommen, ist der Wert 
des Gesamteinkommens auf 1 vergiitete und auf 1 verfahrene 
Schicht bezogen.

Gewinnung von Kali und mineralischen ó le n  
in F rankreich  von Ja n u a r  bis Septem ber 1931.

1 . - 3. Vierteljahr
1929

t
1930

t
1931

t
Kal i

Rohsalz 12 — 16% . . . 
Diingesalz20—22%  . . .

3 0 - 4 0 %  . . . 
Chlorkalium mehr ais 50%

180 021 
533 855 
164 576 
296 841

169 055 
513344 
164 717 
346 390

91 627 
344 018 
111 180
274 365

zus. Reinkali (K20 ) 359 048 384 792 273 428
Mi n e r a l i s c h e  Ol e  . . . 60 550 62 727 58 284

W agenstellung in den wichtigern  deutschen 
Bergbaubezirken im Ja h re  1931. 

(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuriickgefiihrt.)

Es erscheint jiun nicht angangig, bei einem Lohn- 
nachweis der Bergarbeiter die erwahnten, im Leistungslohn 
nicht beriicksichtigten Einkommensteile aufier acht zu lassen; 
sie ergeben, mit dem Leistungslohn zusammengefaGt, den 
Wert des Gesamteinkommens (siehe Zahlentafel 2). Da 
dieses auch Einkommensteile umschlieBt, die fiir n i c h t  
verfahrene Schichten gezahlt werden (wie z. B. die Urlaubs- 
vergiitung), so darf es auch nicht, wie der Leistungslohn, 
nur auf verfahrene Schichten bezogen werden. Bei einem 
Lohnnachweis je Schicht in richtiger Hohe mufi daher das 
Gesamteinkommen durch alle Schichten geteilt werden, die 
an dem Zustandekommen der Endsumme in der Lohnstatistik 
beteiligt gewesen sind, mit andern Worten: fur die der 
Arbeiter einen Anspruch auf Vergiitung gehabt hat. Das 
sind im Ruhrbezirk in weitaus iiberwiegendem MaBe die 
verfahrenen (einschlieBiich Uberschichten) und die Urlaubs
schichten. DaB in dem auf diese Weise festgestellten 
Divisor ein Bruchteil fiir den Wert der Bergmannskohle
• ehlt, die auf die »sonstigen« Fehlschichten entfallt, mag 
ais unwesentlich in Kauf genommen werden, um so mehr, 
ais anderseits auch die Urlaubsschichten mit in die Uber
schichtenzuschlage dividiert werden, an denen sie nicht 
beteiligt sind. Der Soziallohn fiir die 3. bis 8. Krankheits- 
woche, der im August 1922 zur Einfiihrung gelangte, kommt 
seit Juli 193] nicht mehr zur Auszahlung. Diese kleinen 
Unebenheiten, die hier hervorgehoben werden, vermógen 
jedoch das Ergebnis der Rechnung nicht zu beeinflussen, 

a> 'y*ę gesagt, die verfahrenen und die Urlaubsschichten 
ais diejenigen angesehen werden mussen, die fiir die Hohe 

es Einkommens der Arbeiter von ausschlaggebender Be- 
deutung sind. Durch die Einbeziehung der Urlaubsschichten 
in den Divisor ist somit die Urlaubsvergiitung ausgeglichen. 

m jedoch die Hohe der wirtschaftlichen Beihilfen (Urlaub

Insgesamt Arbeitstaglich1
Bezirk gestellte Wagen ±1931

geg.1930
%1930 1931 1930 1931

S t e i n k o h l e
Insgesamt . . . 10955430 9354499 36189 30940 -1 4 ,5 0

davon
R u h r ..................... 6878290 5592329 22663 18426 -  18,70
Oberschlesien . . 1598878 1482847 5321 5010 -  5,84
Niederschlesien . 395037 355288 1295 1 165 -10 ,04
S a a r ..................... 1132447 961261 3775 3172 -  15,97
Aachen ................. 560936 583236 1851 1919 +  3,67
Sachsen . . . . 269460 266221 889 876 -  1,46
Ibbenbtiren, 

Deister und *
Obernkirchen. . 120382 113317 395 372 -  5,82

B r a u n k o h l e
Insgesamt . . . 4383521 4322408 14415 14189 -  1,57

davon
Mitteldeutschland 2344 374 2341921 7686 7678 -  0,10
Westdeutschland2 91955 72035 303 236 -22,11
Ostdeutschland . 759073 739991 2504 2426 -  3.12
Siiddeutschland . 115785 10SS73 383 364 -  4,96
Rheinland. . . . 1072334 1059588 3539 3485 -  1,53

1 Die durchschniitliche Stellungsziffer fiir den A rbeitstag ist erm ittelt 
durch Teilung der instjesamt (also auch an Sonn- und Feiertagen) eesteUten 
W agen durch die Zahl d e r A rbeitstage. — 3 O hne linksrheinisches O ebiet.

Kohlenbelieferung der nordischen Lander 
in den ers ten  3 V ierte ljahren 1931.

Die Zusammenstellung laBt deutlich den erheblichen 
Riickgang der englischen Kohle auf den nordischen 
Markten erkennen. Dagegen war Polen bisher mit Hilfe 
seiner auBerordentlich niedrigen Ausfuhrpreise imstande, 
den skandinavischen Markt immer mehr an sich zu reiBen. 
Mit der Pfundentwertung scheinen die Dinge aber eine 
grundlegende Anderung erfahren zu haben. So hat in den 
letzten Wochen, Zeitungsnachrichten zufolge, englische 
Kohle nicht nur auf den bisher von den Polen belieferten 
Auslandmarkten, sondern sogar bereits in Polen seibst 
FuB fassen konnen. In Danzig stellt sich polnische Kohle 
zurzeit um \ lh s/t teurer ais englische Kohle. Der Grund 
hierfiir liegt einmal in dem Pfundsturz, zum andern aber 
in den biiligern englischen Frachtsatzen. Der Transport 
der englischen Kohle bis Danzig kostet 3 s die Tonne, 
wahrend sich die Tarifgebiihren der polnischen Kohle, trotz 
mehrfacher Ermafiigungen, immer noch auf 11 Danziger 
Gulden je t belaufen. Ob das Vordringen der englischen 
Kohle in polnisches Gebiet von langer Dauer sein wird,
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b ie ib t a b z u w a r te n . W ah rsc h e in lich  is t a b e r , daB P o le n  au f d e r  E is e n b a h n  o d e r  d u rc h  s te u e r lic h e  u n d  so z ia le  Ein.
a lle s  u n te rn e h m e n  w ird , um  w ie d e r  w e ttb e w e rb s fa h ig  zu sc h ran k u n g e n .
w e rd e n , sei es d u rc h  L o h n k u rz u n g e n , T arife rm iiB ig u n g e n

G ro B b ritan n ien  
1930 1931 

t t

D eu tst
1930

t

:h land
1931

t

P o len  
1930 1931 

t 1 t

Z us.
1930 1 1931 

t  t

S c h w c d e n ........................
D a n e m a r k ........................
N o rw e g e n  .......................
F in n la n d ............................
L e t t l a n d ............................
L i t a u e n ............................

1 423 679 
1 406 847 

951 157 
327 667

737 078 
1 091 565 

456 173 
133 446

233 083 
146 558 
23 705 
14 872 
3 839 

38 665

286 386 
119 779 
24 938 
32 228 

4103  
57 694

2 176 060 
1 159 657 

453 828 
298 0001 
453 9921 

60 2 5 2 1 
4 2002

2 214 384 
1 306 248 

566 897 
450 893 
319 792 

85133  
38 000

3 832 822 
2 713 062 
1 428 690 

640 539 
457 831 

9S917 
4 200

3 237 S48 
2 517 592 
1 048 008 

616 567 
323 895 
142 827 

38 000

ZUS.
V on d e r  G esam t- 

a u s f u h r ...................°/o

4 109 350 

44,78

2 418 262 

30,52

460 722 

5,02

525 128 

6,63

4 605 989 

50,20

.4 981 347 

62,85

I 9 176 061

S 1 0 0 ,0 0

7 924 737 

10 0 ,0 0

1 Zum Teil nur Polnisch-Oberschlesien. — 2 OeschStzt.

Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im November 1931.

W a lz w e rk s e rz e u g n is s e 1

Z e it

1930 . . . .
M onatsdurchschn

1931: Ja n . . . 
F e b r. . 
M arz  . 
A pril . 
M ai . . 
Ju n i . . 
Ju li . . 
A ug. . 
S ep t. . 
O k t. . . 
N ov . .* .

D eu tsch lan d

in sges,
t

R o h e isen
davon Rheinland- 

W estfalen

in sg es .
t t

arbeits-
taglich

t

9 694 509 
807 876 
603 104 
520 176 
561 310 
529 191 
554 648 
575 477 
569 201 
499 098 
438 154 
434 211 
426 670

26 560 
19 455
18 578 
18107 
17 640
17 892
19 183
18 361 
16100 
14 605 
14 007 
14 222

7 858 908 
654 909 
515701 
455 435 
482 711 
443 344
465 690 
475 354
466 252 
413 383
368 622
369 218 
360 232

21 531 
16 636 
16 266 
15 571
14 778
15 022 
15 845 
15 040 
13 335 
12 287
11 910
12 008

R o h stah l 

D eu tsch lan d

insges.
t

arbeits-
taglich

t

davon Rheinland* 
Westfalen

arbeits-m sg es 
t

11 53S624 
961 552 
773 578 
764 208 
813171 
741 119 
746 301 
778 908 
803 897 
689 926 
591 815 
603 535 
547 788

38 081
29 753 
31 842 
31 276
30 880
31 096 
29 958 
29 774 
26 536 
22 762 
22 353 
22 825

9 324 034 
777 003 
648 999 
626 502 
663 564
604 317
605 339 
630 356 
641 655 
550 936 
468 845 
491 930 
439 512

taglich 
t

30 772
24 962 
26 104
25 522 
2 5180  
25 222 
24 244 
23 765 
21 190 
18 032 
18 220 
18313

D eu tsc h la n d
j arbeits- 

taglich 
t

in sg es.
t

9 071 830 
755 986 
599 512 
592 968 
649 924 
597 093 
562 473 
617 803 
646 530 
544 604 
498 697 
503 452 
415 255

29 940
23 058
24 707 
24 997 
24 879 
23 436 
23 762 
23 946 
20 946 
19181 
18 646 
17 302

davon Rheinland- 
W estfalen

■ arbeits-in sg e s
t

taglich 
t

*2

x  i  « r  
N t

7 053 299 
587 775 
481 976 
474 199 
507 480 
464 650 
430 664 
480 215 
489 768 
418 259 
391 105 
404 889 
325 963

23 278
18 538
19 758 
19 518 
19 360
17 944
18 470 
18140 
16 087 
15 043 
14 996 
13 582

£%■

i u  : 

cfl ~

79
61
53
56
58
59 
61 
59 
56 
49 
47 
47

Jan .-N o v .
M onatsdurchschn.

5 711 240 . 4 815 942] .
519 204 17 100 437 813 114 419

7 854 246: .
714 022 28 051

6 371 955 
579 269 22 757

6 228 311! .
566 210 122 244

4 869 168| .
442 652 17 390

1 Einschl. Halbzeug zum Absatz bestimmt.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
D er M a rk t fiir T e e r e r z e u g n i s s e  w a r  d e r  Ja h re s z e it  

e n tsp re c h e n d  ru h ig  a b e r  fe st. In  K a rb o lsa u re  w a r  d ie  N ach- 
f ra g e  sc h lep p e n d . B enzol w a r  b e s tan d ig , R e in b en zo l zog  
s o g a r  le ich t an. T o lu o l w a r  fest, das  G e sc h a ft  in  N a p h th a  
ru h ig  u n d  b e s ta n d ig . K re o so t w a r  im  In lan d  g u t  g e f ra g t, 
w a h re n d  d as  A u sfu h rg e sc h a f t  s c h w a ch e r w ar. In P ech  und  
T e e r  w a r  d ie  M a rk tla g e  fe st. _____

N e b e n e rz e u g n is

B enzol (S ta n d a rd p re is )  . 1 G all.
R e i n b e n z o l ...................
R e in t o l u o l ........................
K a rb o lsau re , ro h  6 0 %  

k ris t. . . 
S o lv e n tn a p h th a  I, g e r.,

O s t e n ............................
S o W e n tn a p h th a  1, g e r.,

W e s t e n ........................
R o h n a p h t h a ...................
K re o so t ............................
P ech , fo b  O s tk u s te  . .

„ fas W e s tk iis te  .
T e e r  .................................
S ch w efe lsau re s  A m m o-

In  d e r  W o ch e  en d ig e n d  am 
8. J a n u a r  | 15. J a n u a r

. 1 G all. 1/3 V*
- 1 „ l/7*/2 1/8
• 1 „ 2/7
• 1 „ 1/9
. 1 lb. / 6V» /6

. 1 G all. 1 /3 l/2 1/3

1/2
• 1 » / I I '/ a
• 1 » /5Vi
. 1 1. t 7 0 - 7 2 /6  1 70
• 1 » 6 7 /6 -7 0  ! 67/6
• 1 „ 27/6

i

ff 1 „ 7 £

Nach Colliery Ouardian vom 1 5 . Januar 1932, S. 131.

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  w a r  d as  lnlatid- 
g e sc h a ft zum  a lten  P re ise  von  7 £  u n v e ra n d e r t.  Im Ausland- 
g e sc h a ft h e rrs c h te  e in ig e  N a ch fra g e , do ch  w a re n  die tat- 
sach lichen  A bsch lusse  g e r in g  u nd  d ie N o tie ru n g e n  infolge- 
d essen  m eh r o d e r w e n ig e r  nom inell.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in d e r  am  15. Ja n u a r  1932 e n d ig e n d e n  W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (B ó rse  zu N ew cas tle -o n -T y n e ). Am 
b e s ten  g e f ra g t  sind  g e g e n w a r t ig  au f dem  K ohlenm ar 
b e s te  N o rth u m b erlan d -K o h le  so w ie  b e s te  D u r h a m - B u n k e r -  
kohle. B eide  S o rten  fin d en  se h r f lo tte n  A b sa tz  und  liegen 
n ich t u n e rh eb lich  iiber den  M in im u m p re isen . A n d e re  Kohjen 
so r te n  z e ig ten  tro tz  e in ig e r  B e s tan d ig k e it  keine  Besserung- 
M it d en  sk an d in av isch en  L an d e m  lieB sich  d as Gescha 
w esen tlich  b e sse r  an , u nd  d ie  in d ie se r  W o ch e  abzuhalten  e 
K o nferenz  in O slo  w ird  m it e in ig em  In te re s se  verfoig^ 
In fo lg e  d e r h ó h e rn  W iih ru n g  is t  d e r  p o ln isch e  W ettbew er 
z w ar g e su n k en , doch  muB m it ihm  im m erh in  noch se r 
s ta rk  g e rec h n e t w e rd en . D ie E n tw ic k lu n g  n e u e r  Gescha e 
m ach t g u te  F o r tsc h r i tte , d o ch  sc h e in t d e re ń  U m fan g  ii er 
tr ie b e n  zu sein . Z u rze it w e rd e n  zah lre ich e  V e r s c h i f f u n g e n  
nach W es tin d ien , den  V er. S ta a te n , den  ad ria tisch en  an 
d e rn  u n d  so g a r  nach  M u rm a ń sk  se h r  b e g r u B t .  Auf ę 
ita lien ischen  M ark t m u ssen  au B ero rd e n tlich  n ied rig e  reis 
an g e s e tz t w e rd en , um  iib e rh a u p t in s G e sc h a f t  zu komme

> Nach Colliery O uardian vom 15. Januar 1932, S. 126 und 146.
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Anfangs der Woche wurde eine Lieferung iiber 30 000 t 
zweite Durham-Kesselkohle fiir die Gaswerke von Neapel 
gemeldet, doch stellte sich heraus, daB nur 7500 t aus 
Durham bezogen wurden,- der Restauftrag aber an West- 
falen fiel. AuBerdem wurde eine Nachfrage Helsingfors 
in 6000 t bester Northumberland-Bunkerkohle in Umlauf 
gesetzt. Der Koksmarkt war ziemlich lebhaft, doch drucken 
die europiiischen, im besondern die hollandischen Preise 
sehr auf den Markt; iiberdies sind Anzeichen vorhanden, 
daB auch westfalische Kokereien ihre Preise weiter herab- 
setzen. Die ungeklarte internationale Lage gibt natur- 
gemafi zu eińiger Besorgnis AnlaB, da im besondern 
Deutschlands Lage einen sehr tiefgehenden EinfluB auf 
das nordostliche Kohlenhandelsgeschaft hat. Bis auf beste

Biyth-Kesselkohle, die von 13/9—14 auf 14—14/3 s, und 
kleine Durham-Kesselkohle, die von 12/6 auf 12/6—12/9 s 
stieg, blieben alle Notierungen unverandert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Der Chartermarkt aller Hafen 
war wesentlich ruhiger ais in der vergangenen Woche. 
Am Tyne gab es wiederum Charterupgen fiir Westindien 
und gegen Ende der Woche eine ziemlich lebhafte Nach
frage nach Schiffsraum fiir die baltischen Lander. In Car- 
diff und den ,Hafen von Siidwales ist die verfiigbare 
Tonnage im allgemeinen so umfangreich, dafi sowohl 
einer plótzlichen Frachtsteigerung ais auch einer schnellen 
Schiffsraumnachfrage begegnet werden kann. Angelegt 
wurden fiir Cardiff-Genua 6 s, -Alexandrien 6/6 s, -River 
Platę 8/9 s und fiir Tyne-Elbe 3/6 s.

Fórderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
Icohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung
zu den

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

zuriickgefuhrt)

1 eefehU

Duisburg-
Ruhrorter9

t

Brennsto
Kanał*

Zechen-
H a f e n

t

ffversand
private
Rhein-

t

insges.

t

W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m
Jan. 10. Sonntag 1 732 _ _ _

11. 263 855 10 960 17 468 - 23 949 33 700 4 867 62 516 4,94
12. 259 665 42 594 10616 17411 29 778 29 513 9 881 69 172 4,65
13. 270 701 41 223, 10 683 16 479 27 343 33 614 9 805 70 762 4,52
14. 223 696 42 748 10416 15 897 - 27 073 28 1S8 9 232 64 493 4,02
15. 271 757 44 306 10 304 16 587 - 23 651 25 003 7 979 56 633 3,52
16. 232 295 40 718 8 064 16 080 — 24 262 25 438 5 980 55 680 3,17

zus. 1 521 969 294 287 61 043 101 654 _ 156 056 175 456 47 744 379 256
arbeitstagl. 253 662 42 041 10 174 16 942 — 26 009 29 243 7 957 63 209

1 VorIaufige Zahlen. — * Kipper- und K ranverladungen.

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

bekanntgem acht im Patentb la tt vom 7. Januar 1932.
la .  1201092 und 1201093. Zeitzer EisengieBerei und 

Maschinenbau-A.G., Zeitz. Kaliberwalze zur Aufbereitung 
bzw. Abstreicher fiir diese. 28.11.31.

la .  1201539. Eisenwerk Weserhiitte A.G., Bad Oeyn- 
liausen (Westf.). Sammelteller mit innerer Materialaus- 
tragung. 18.12.31.

5c. 1200970. Vereinigte Stahlwerke A.G., Dusseldorf. 
Verbindungslasche fiir bogenfórmigen eisernen Gruben- 
ausbau. 30.3.31.

5c. 1201312. Gutehoffnungshiitte Oberhausen A.G., 
Oberhausen (Rhld.). Grubenausbau aus Formeisen. 25.7.29.

5c. 1201483. Peter Thielmann, Silschede (Westf.). Ab- 
spreize fiir Kanał-, Schacht- und Grubenausbau. 22.5.30.

lOa. 1200856. Dr. C. Otto & Comp. G .m.b.H., Bochum. 
Tiirabhebevorrichtung mit Kokskuchenfuhrung fiir waag- 
rechte Verkokungskammern. 11.12.31.

35a. 1200807. Ernst Hese und Anni Schilling, Herten 
(westf.). SchachtverschluBttir oder Schachtgitter. 20. 11.31.

Patent-Anmeldungen,
die vom 7. Januar 1932 an zwei M onate lang in der Ausiegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la ,  1. C. 41923. Konstantin Chartschenko, Kramator- 
skaja (UdSSR). Setzmaschine zum Abscheiden flacher Berge-
e,'e rostartigem Setzguttrager. 12.9.28.

Sch. 5.30. Dipl.-lng. Maximilian Schiechel, Frank
furt (Main). Schwimmaufbereitungsverfahren, bei dem Luft
1 9  2  3oe' nS*P°r° Se Stoffe in die Erztriibe gedriickt wird.

5b, 15. 1. 169.30. Ingersoll-Rand Company, Neuyork. 
*omis.Vorschubvorrichtung fiir Schlagmotoren von Ge- 
stembohrmaschinen. 24.11.30. V. St. Amerika 27. 6. 30.

5b, 27. S. 75364. Forges & Ateliers de Meudon, 
Meudon (Frankreich). Mit Druckluft betriebener Abbau- 
hammer. 20.7.26. Frankreich 29. 1. 26.

5d, 9. D. 53549. Gustav Diisterloh, Sprockhóvel 
(Westf.). Elektrische Lichtanlage fiir untertage. Zus. z. 
Anm. 5d, D. 66.30. 26.7.27.

lOa, 5. St. 46554. Stettiner Chamotte-Fabrik A.G., 
vorm. Didier, Berlin-Wilmersdorf. Brenner fiir Ofen zur 
Beheizung mit verschiedenen Gasarten. 10.10.29.

lOa, 14. 0 .18380. Dr. C. Otto & Comp. G .m .b .H . ,  
Bochum. Verfahren zur Herstellung von verdichteten 
Kohlenkuchen. 24.7.29.

lOa, 29. A. 47323. Allgemeine Kommerzgesellschaft 
A.G., Glarus (Schweiz). Ofen zum Trocknen oder Verkoken 
von Torf, Braunkohle und ahnlichen Brennstoffen. 16.3.26.

35a, 15. D. 189.30. Demag A.G., Duisburg. Fang- 
vorrichtung fiir Forderkorbe o. dgl. 22.10.30.

35a, 18. D. 106.30. Hermann Donandt, Berlin. Sperr- 
vorrichtung fur den TurverschluB an Fahrschachttiiren. 
24. 6. 30.

35a, 20. F.102.30. Carl Flohr A.G., Berlin. Vorrichtung 
zur Berichtigung des Kopierwerkes von Treibscheiben- 
aufziigen. 11.6.30.

35a, 23. C. 200.30. Otto Collin, Dortmund, und Otto 
Bolbmann, Dortmund-Brackel. Einrichtung zur Vernichtung 
kinetischer Energie. 7.3.30.

35a, 23. W.5.30. Bernhard Walter, Gleiwitz. Ubertreibe- 
Schutzeinrichtung. 11.1. 30.

81 e, 17. M. 114497. Maschinenfabrik Heinr. Korfmann jr., 
und Henry Neuenburg, Witten (Ruhr). Bandforderer aus 
Drahtspiralen. 16.3.31.

81 e, 45. D. 58529. Demag A.G., Duisburg. Austrag- 
schurre. 31.5.29.

81 e, 51. N. 30991. Wilhelm Neilmann, Dortmund. Vor- 
richtung zum Yersetzen von Bergen in abgebaute Gruben
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raume mit Hilfe einer Hauptrutsche und einer Austrag- 
rinne. Zus. z. Pat. 532631. 2.10.29.

81 e, 91. S. 412.30. Skip Compagnie A.G., Essen. Be- 
wegliche Aufgabeschurre. 25. 6. 30.

81e, 112. P .59776. James Alexander Paisley, Lakewood, 
Ohio (V. St. A.). Fahrbare Beladevorrichtung fiir Fórder-
ziige. 16.2.29.

81 e, 127. M. 823.30. Maschinenfabrik Augsburg- 
Niirnberg A. O., Nurnberg. Fahrbares Oeriist fur eine 
Abraumgewinnungs- und Fórderanlage. 22.12.30.

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

das Patent erhoben werden kann.)
5b (23). 541 248, vom 10.4.25. Erteilung bekannt

gemacht am 17.12.31. Su l l i v a n  Ma c h i n e r y  C o m p a n y  
in C h i k a g o ,  111. (V. St. A.). Schrammaschine mit umkehr- 
barem Motor. Prioritat vom 19.12.24 ist in Anspruch 
genommen.

Das Werkzeug der Schrammaschine wird von dem um- 
steuerbaren Motor durch ein Zahnrad mit lnnenverzahnung 
angetrieben, in dessen Verzahnung zwei achsrecht zu ihm 
angeordnete Zahnrader eingreifen. Von diesen Radern ist 
das eine auf der Welle des Motors und das andere auf der 
von ihr anzutreibenden Welle des Vorgeleges fiir das 
Werkzeug befestigt. Das Zahnrad mit Innenverzahnung ist 
achsrecht verschiebbar und kann um so viel verschoben 
werden, daB das eine der beiden Zahnrader mit ihm auBer 
Eingriff gelangt, d. h. keine Drehbewegung vom Motor auf 
das Werkzeug iibertragen wird, und das Werkzeug zum 
Stillstand kommt. Zum Verschieben des Kupplungszahnrades 
dient ein verschiebbares Gestiinge, das sich von beiden 
Seiten der Maschine aus verschieben laBt.

5d (3). 541224, vom 3.6.28. Erteilung bekanntgemacht 
am 17.12.31. S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  A.O. in 
B e r l i n -  S i e m e n s s t a d t .  Schachtdeckelabhebevorrichtung 
fiir Wetterschaclite.

Das Abheben (Óffnen) und Aufsetzen (SchlieBen) des 
Schachtdcckels wird durch eine besondere Vornchtung 
bewirkt, die durch eine von dem aufwarts oder abwarts 
fahrenden Fórderkorb beeinfluBte Vorrichtung gesteuert 
wird. Diese hebt dabei den Deckel so weit, daB der Forder
korb nicht mit dem Deckel in Beriihrung kommen kann. 
Der Schachtdeckel kann aus zweiTeilen bestehen, die um 
Scharniere nach auBen geschwenkt werden.

5d (6). 540754, vom 12.12.26. Erteilung bekannt
gemacht am 10.12.31. Ca r l  O r o y e n  in Bonn.  Verfahren 
zur Herstellang von zu Lósch- und dhnlichen Zwecken 
geeignetem Gesteinstaub.

Der durch Schleifen hergestellte hauchfeine Gestein
staub soli zwecks Entfernung chemisch aktiver brennbarer

oder loslicher Bestandteile und zwecks Erhóhung setner . 
Flugfahigkeit gegliiht und darauf zerstaubt werden und 
kann nicht gegliihtem Staub anderer Gesteine zugesetzt 
werden.

lOa (24). 541253, vom 14.2.28. Erteilung bekannt
g e m a c h t  am 17.12. 31. R i c h a r d  B e n t l e y  P a r k e r  in
S k a n e a t e 1 e s , N e u y o r k  (V. St. A.). V erfahren und 
Vorrichlung zur Behandlung kohlenhaltiger Materialien 
zwecks Gewinnung der fliichtigen Bestandteile.

Bei der Behandlung kohlenhaltiger Stoffe in einer 
stehenden Retorte mit einer durch einen Rost gebildeten 
Verbrennungszone soli der auf dem Rost aufruhenden Stoff- 
saule Verbrennungsluft an verschiedenen veranderlichen 
Steilen des Rostes zugefiihrt werden. Die fliichtigen Be
standteile sollen aus dem obern Teil der Retorte durch 
iiber ihren Umfang verteilte verschlieBbare Offnungen ab- 
wechselnd an immer andern Steilen abgefiihrt werden, um 
die Entstehung von Durchzugkanalen in der Stoffsaule zu 
verhindern und die gleichmaBige Dichte der Saule aufrecht- 
zuerhalten. Die schwerer fliichtigen Bestandteile der nach 
oben ziehenden Destillationserzeugnisse kondensieren dabei 
in den kiihlern Teilen der Saule, flieBen nach unten und 
werden in den heiBern Zonen wieder gespalten. Die Rost- 
stabe sind hohl, mit Austrittsóffnungen versehen und mit 
Kammern verbunden, von denen jede mit einer absperr- 
baren Luftzufiihrungsleitung in Verbindung steht. Die im 
obern Teil der Retorte vorgesehenen Abzugsóffnungen 
fiir die fliichtigen Bestandteile sind durch Platten ver- 
schlossen, die sich unabhangig voneinander von Hand ver- 
schieben lassen.

81 e (90). 541446, vom 20.9.30. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. Z y g m u n d  P a s z k o w s k i  in 
Y v o z - R a m e t  (Belgien). Einrichtung zum Heben, Senken 
und Kippen eines Wagens, Kiibels o. dgl. Prioritat vom 
15.5.30 ist in Anspruch genommen.

Zwischen dem Lastseil einer Hebevorrichtung und dem 
zu hebenden und zu kippenden Wagen o. dgl. ist eine mit 
Kupplung yersehene Vorrichtung eingeschaltet, die es 
ermóglicht, die Heb- und Senkbewegung in eine Kipp- 
bewegung nach zwei Richtungen umzuwandeln.

81 e (125). 541447, vom 20.6.30. Erteilung bekannt
gemacht am 17.12.31. G e s e l l s c h a f t  f i i r  F o r d e r -  
a n l a g e n  E r n s t  H e c k e l  m. b. H. in S a a r b r u c k e n .  
Turni fur Haldendrahtseilbahnen.

Der Turm ist durch oben an ihn angreifende Seile ab- 
gefangen und wird bei fortschreitender Anschtittung der 
Halde durch tiefer an ihn angreifende Seile abgefangen, 
die mit den zugehórigen Erdankern in die Haldenbóschung 
eingegraben werden. Die tiefer liegenden Seile s o l l e n  den 
bei ungleichmiiBiger Anschiittung der Halde auf den Turm 
ausgeiibten Druck aufnehmen.

Z E 1 T S C H R 1 F T E N S C H A  U'.
IEine Erklarung der Abkurzunzen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 ver6ffentlicht. '  bedeutet Text- oder Tafeiabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D e r  R u m p f  d e s  o b e r s c h l e s i s c h e n  S t e i n k o h l e n -  

g e b i r g e s. Von Patteisky und Folprecht. Z. Oberschl. V. 
Bd. 70. 1931. H. 12. S. 558/65*. Geschichtliches undSchrift- 
tum. Entstehung des karbonischen Faltengebirges. Der 
Rumpf des Karbongebirges.

P h v s i c a l  p r o p e r t i e s  of  c o a l  m e a s u r e  s t r a t a .  
Von Phillips. Coli. Guard. Bd. 144. 1.1.32. S. 19/21. Das 
Verhalten von Gesteinbanken bei senkrecht wirkendem 
Druck. Versuche iiber die Zusammendriickbarkeit von Ge
steinbanken und Kohlenflózen. Fortpflanzung des Druckes 
und Druckwirkungen im Abbauraum und in den Strecken. 
Aussprache.

K a m b r o - s i l u r i s c h e  » K o h l e n « v o n  V a s t e r - 
g ó t l a n d ,  S c h w e d e n .  Von Schreiter. Z. geol. Ges. 
Bd. 83. 1931. H.9. S. 635/41. Beschreibung der Yorkommen.

1 Einseitig bedruckte AbzOge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gliickauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 .li 
fur das Y ierteljahr zu beziehen.

Mineralogische Beschalfenheit der Kohle. Erórterung ihrer 
Entstehungsweise. . ,

E e n i g e  t e k t o n i s c h e  b i j z o n d e r h e d e n  u ‘^ e 
o n d e r g r o n d s c h e  w e r k e n  in de  Z u i d - L i m b u r g s c n e  
Mi j n e n .  Von Jongmans. Geologisch Bureau te Heerlen, 
Jaarverslag 1930. 1931. S. 11/2*. Besprechung bemerkens- 
werter durch den Bergbau aufgeschlossener Stórungen mi 
Flózgebirge.

U b e r  d a s  A u f t r e t e n  v o n  M i n e r a l i e n  im 
K a r b o n  v o n  S u d l i m b u r g .  V o n  L e g g e w i e  und Jong
mans. Geologisch Bureau te Heerlen, Jaarverslag 1930. 1931-
S. 19/23*. Einige neue Fundstellen von Bleiglanz, Kupfef' 
kies, Zinkblende und Pyrit. .

H e t  v o o r k o m e n  va n  B r u i n k o o l  en Br u i nkoo i -  
f o r m a t i e  i n Z u i d - L i m b u r g  i n v e r b a n d  m e t  den 
b o u w  v a n  h e t  S t e e n k o o 1 g e  b i e d. V o n  Jongm ans 
und van Rumelen. Geologisch Bureau te Heerlen, Jaar- 
verslag 1930. 1931. S. 29/60*. Die tertiare S c h i c h t e n f o l g e  m 
Sudlimburg und die Braunkohlenvorkommen. Verlauf 
Stórungen im Tertiar. Zusammenhange mit den Stórungen 
im Steinkohlengebirge.
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T h e  m y s t e r y  of  c I e a t. Von Briggs. Coli. Engg. 
Bd.9. 1932. H.95. S. 11/5*. Allgemeine Beobachtungen 
iiber Spalt- und Absonderungsflachen in einem Kohlen- 
floz. Schrumpfungstheorie. Arten von Spaltflachen. Be
ziehungen zu Anthrazit. Entstehung und Richtungsverlauf.

Z u r  E n t s t e h u n g  d e s  R h e i n s y s t e m s .  Von 
Klupfel. Z.Oeol.Oes. Bd.S3. 1931. H.9. S. 597 611*. Alters- 
deutung der Tertiarschotter nebst einem Versuch, das 
Mainzer Tertiar mit den Biidungen Oberhessens usw. in 
Beziehung zu bringen.

F o r e k o  m s t e r  a v  g e d i g e n t  s 0 1 v v e d  T e m i s -  
k a r n i n g s j o e n  i O n t a r i o ,  K a n a d a .  Von Storen. 
(SchluB statt Forts.) Kjemi Bergvesen. Bd. 11. 1931. H. 8/9. 
S. 125/7. Oangmineralien. Bildungsweise der Vorkommen.

Die M a g n e t i t l a g e r s t a t t e n  d e r  t s c h e c h o s l o w a -  
k i s c h e n  R e p u b l i k .  III. Von Sellner. Z .pr.Geol. Bd.39.
1931. H. 12. S. 181/7*. Beschreibung der Vorkommen im 
Altvatergebirge.

Bergwesen.
D e r  S t a n d  d e r  R a t i o n a l i s i e r u n g  i m e n g 

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 .  Von Jiingst. (Forts.) 
Gliickauf. Bd.68. 9.1.32. S.45/9*. Schrammaschinenstatistik. 
Mechanische Abbaufordermittel und Lademaschinen. Stand 
der Aufbereitung. Kokereiwesen. Verwendung elektrischer 
Maschinen. (SchluB f.)

D ie  M e c h a n i s i e r u n g  d e r  K o h l e n g r u b e n .  
Von Piitz. Z. Oberschl. V. Bd. 70. 1931. H.12. S. 5S4/93. 
Zweck der Mechanisierung. Uberblick iiber die wichtigsten 
Einrichtungen und ihre Anwendbarkeit.

D ie  s t a a t l i c h e n  B e r g b a u u n t e r n e h m u n g e n  
in J u g o s l a w i e n .  Mont. Rdsch. Bd. 24. 1.1.32. S. 9/14. 
Kurze Beschreibung der yerschiedenen tertiaren Kohlen
yorkommen und ihrer bergbaulichen ErschlieBung.

M i n i n g  a n d  y e n t i l a t i o n  m e t h o d s  a t  N e m a -  
c o l i n  C o l l i e r y .  Iron Coal T. Rev. Bd. 124. 1,1.32.
S. 1/3*. F.rlauterung des angewandten Abbau- und Ausbau- 
verfahrens. Belegung und Forderleistung. Die Wetter- 
fiihrung und ihre Uberwachung.

E l e c t r i c  r o t a r y  d r i l l i n g .  Von Miihlhaus. Coli. 
Engg. Bd.9. 1932. H.95. S. 27/30*. Besprechung einer 
Sonderart von Bohrerschneiden, ihrer Bewiihrung im Be- 
triebe und ihrer Vorziige.

Bad r o o f  i s  m a d e  s a f e  b y  h i t c h d r i l l i n g .  
Coal Age. Bd. 36. 1931. H.12. S. 621/2*. Beschreibung und 
Betriebsweise einer Bohrvorrichtung, die zur Herstellung 
des Kerbschlitzes und der Biihnlócher dient, in welche 
die den Ausbau des Hangenden biidenden eisernen Schienen 
gelegt werden.

R o o f  su p p o r t  a n d  c o n t r o  1. Von Hancock. Coli. 
Engg. Bd.9. 1932. H.95. S. 8/10* und 15. Bericht iiber 
praktische Erfahrungen mit Stahlstempeln im schottischen 
Kohlenbergbau. SF-Stahlstempel. (Forts. f.)

D u p l e x  t a n d e m  c o m p o u n d  w i n d i n g  e n g i n e .  
Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 1.1.32. S. 12 3*. Beschreibung 
einer fiir eine siidafrikanische Grube bestimmten groBen 
uoppelyerbundfórdermaschine.

S k i p  w i n d i n g .  II. Von Poole und Whetton. Coli. 
Engg. Bd.9. 1932. H.95. S. 4/7*. Das Fiillen der GefaBe 
und die Fiillvorrichtungen. Vergleich der Gewichte bei der 
Skipforderung und bei der Fórderung mitWagen. (Forts. f.)

Kr a n z p l a t t e  mi t  a n g e s e t z t e n  Sc h i e n e n s t i i c k e n .  
Von Schliichter. Gliickauf. Bd.68. 9.2.32. S. 50/1*. Be
schreibung der Kranzplatte.

B e i t r a g e  z u r  F r a g e  d e r  G r u b e n b e w e t t e r u n g .  
IV. Von Giesa. Gliickauf. Bd.68. 9.1.32. S.49/50. Priifungs- 
fgebnisse iiber die Durchlassigkeit neuer Wettertiicher.

Sorne n o t e s  o n  a n  a p p l i c a t i o n  of  p r e s . s u  r e  
s u r v e v i n g .  Von Hinsley und Mitcheson. Coli. Guard. 
W -143. 24.12.31. S. 2129/32*. Iron Coal Tr. Rev. Bd.123. 
*>•12.31. S. 983. MeBgerate und MeBverfahren. Die Mes- 
sungen und ihre Auswertung. Undichtigkeiten im Wetter- 
zug ^ efl)esserung der Wetterfiihrung. Natiirlicher Wetter-

S u d d e n  o u t b u r s t s  of  g a s  a n d  c o a l  i n H u n -  
?.a r | a n  a n d  n e i g h b o u r i n g  c o a l  f i e l d  s. Von 
nerczegh. Coll.Guard. Bd.143. 24.12.31. S. 2119/23*. Geo- 
ogische Verhaltnisse und Grubengasausbrikhe im Kohlen- 
ecken von Pecs. Die entsprechenden Yerhaltnisse im

Resicabecken. Kohlenausbriiche bei Hausham in Bayern. 
Gasblaser im Karwinbecken. MaBnahmen zur Bekampfung 
von Gasausbriichen.

T h e  d i s t r i b u t i o n o f I i g h t f r o m t h e c a p -1 a m p. 
Iron Coal Tr. Rev. Bd.123. 25.12.31. S. 986/7*. Aussprache 
zu dem Aufsatz von McMillan. Kuryen der Lichtstarke. 
Lichtuntersuchung ohne Photometer.

T h e  s p o n t a n e o u s  f i r i n g  o f  c o a l  f r o m N o r t h  
W a r w i c k s h i r e  s e a m s .  Von Graham und Raybould. 
Coll.Guard. Bd. 144. 1.1.32. S. 13/6*. Beobachtungen und 
Untersuchungen iiber die Selbstentziindung von gestapelter 
Kohle. Beschreibung von Versuchen und Mitteilung der 
Beobachtungen. (Forts. f.)

L e s  n o u y e l l e s  m e t h o d e s  d e  p u r i f i c a t i o n  du 
c h a r  b o n .  Von Berthelot. Genie Civil. Bd. 100. 2.1.32. 
S. 6/10*. Grundlagen der Trockenaufbereitung der Kohle. 
Kennzeichnung der zur Luftaufbereitung dienenden Ein
richtungen, besonders der Herde. Beurteilung des Wertes 
einer Anlage. (Forts. f.)

A p n e u m a t i c  s e p a r a t i o n  p l a n t .  Coli. Engg. 
Bd. 9. 1932. H. 95. S. 22/6*. Beschreibung der auf der
Schachtanlage Louisa in Durham errichteten Birtley- 
Trockenaufbereitung. Behandlung des Staubes.

N o t e  s u r  1’ e p u r a t i o n  p n e u m a t i q u e  d e s  
c h a r b o n s .  VonSoulary. Rev.univ.min.met. Bd.75. 1.1.32. 
S. 42/9*. Beschreibung der pneumatischen Kohlenaufberei- 
tung auf den Gruben von Bruay. Betriebsergebnisse.

T h e  » B i r 11 e y « p n e u m a t i c  s e p a r a t i n g  p l a n t  
a t  a D u r h a m  c o l l i e r y .  Von Futers. Coll.Guard. Bd.143. 
24. 12. 31. S. 2127/8*. Allgemeiner Aufbau der Trocken
aufbereitung. Beschreibung bemerkenswerter Einzelheiten.

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  of  w a s h e r y  
s l u r r y .  Von Needham. (Forts.) Coll.Guard. Bd.143. 
24. 12. 31. S. 2133/4*. Die Aufbereitung der Schlamme. 
Kennzeichnung der yerschiedenen Verfahren.

P l a n t  f o r  m a g n e t i s i n g  a n d  c o n c e n t r a t i n g  
i r o n  o r e. Von Sundholm. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124.
1. 1. 32. S. 4/5*. Beschreibung des Aufbaus einer Anlage 
zur Aufbereitung armer Eisenerze. Aufbereitungsergebnisse.

D ie  M e h g e n m e s s u n g  an de n  e i n z e l n e n  R o h r e n  
v o n  R ó h r e n t r o c k n e r n .  Von Lamprecht. Braunkohle. 
Bd. 30. 26.12.31. S . 1107/12*. Untersuchung der Trock- 
nungsvorgange am Rohrentrockner hinsichtlich des Ein- 
flusses des Uberkorns und der Wassergehaltsspannen.

Dampfkcssel- und Maschinenwesen.
S t e a m 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. (SchluB statt Forts.) Engg. Bd. 132. 25.12.31. 
S. 800/4*. Warmeiibergang durch Wasser oder iiberhitzten 
Dampf. Verdampfung und Uberhitzung von Wasser. Uber- 
sattigung von Dampf. Warmeubergang beim Kondensieren 
von trocknem oder iiberhitztem Dampf.

Elektrotechnik.
D ie  Z i i n d u n g  b e i m D u r c h s c h l a g  e i n e r  F u n k e n -  

s t r e c k e. Von Rogowski. El. Masch. Bd. 50. 3 .1 .32 .  
S. 7/15*. Grenzfalle im Verhalten einer Fuiikenstrecke. Be- 
dingung fiir das Entstehen des Durchschlages. Erfahrungs- 
werte. Beziehungen zwischen Durchschlag und Gas- 
entladung. Durchschlag und Ztindung.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  M e B e i n r i c h t u n g  f ii r 
H o c h s p a n n u n g ,  Von Keinath. (SchluB.) E.T. Z. Bd.52.
31.12.31. S. 1596/600*. Spannungswandler. Andere Hoch- 
spannungs-MeBeinrichtungen.

D i e  Wa h l  d e s  g e e i g n e t e n  D r e h s t r o m m o t o r s .  
Von Puchner. Z. Bayer. Rev. V. Bd. 35. 31. 12. 31. S. 287/92. 
Griinde fiir die Wahl eines Schleifringmotors. Kennzeich
nung der neuzeitlichen Drehstrom-Kurzschlufianker.

B e l a s t u n g s v e r l a u f  u n d  S t  r o m s el  b s t k o s t  en. 
Von Nissel. Elektr. Wirtsch. Bd.30. 1931. H.25. S. 704/9*. 
Feste und veranderliche Kosten. Abhangigkeit der Selbst
kosten von der Belastung. Tagliche Schwankungen der 
Selbstkosten.

Hiittenwesen.
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. (SchluB statt Forts.) Rev. univ. min. met. Bd.75.
1. 1.32. S. 5/42*. Schmiede-, Stanz- und Kaltbiegearbeit. 
Walz- und Drahtziehereitechnik. SchweiB- und Schneid- 
technik. Hitzeofen.
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U r s a c h e  d e s  a n o r m a l e n  V e r h a l t e n s  v o n  
S t a h l e n  b e i  d e r  E i n s a t z h a  r t u n g .  Von Duftschmid 
und Houdremont. Stahl Eisen. Bd.51. 31.12.31. S. 1613/6*. 
Feststellung und Begrundung, daB aus reinstem Elektroiyt- 
oder Karbonyleisen hergestellte Eisen-Kohlenstofflegie- 
rungen anormales Gefiige aufweisen.

B l a s t - f u r n a c e  d a t a  a n d  t h e i r  c o r r e l a t i o n .  II. 
Von Evans, Reeve und Vernon. J. Iron Steel Inst. Bd. 123.
1931. Teil 1. S.95/181*. Untersuchung einer mathematischen 
Formel iiber den Hochofenbetrieb. Praktische Anwen- 
dungen. Betriebsergebnisse. Aussprache.

A c c e l e r a t e d  c r a c k i n g  of  m i l d  s t e e l  ( b o i l e r  
p l a t e )  u n d e r  r e p e a t e d  b e n d i n g .  Von Rosenhain 
und Murphy. J. Iron Steel inst. Bd. 123. 1931. Teil 1.
S. 259/84*. Bericht iiber Versuche. Auswertung der Er
gebnisse. Aussprache.

T h e  b a s i e  B e s s e m e r  p r o c e s s .  S o m e  c o n s i d e -  
r a t i o n s  of  i t s p o s s i b i 1 i t i e s i n  E n g l a n d .  Von 
Harbord. J. Iron Steel Inst. Bd. 123. 1931. Teil 1. S. 183/214. 
Erórterung der Móglichkeiten fiir die Einfiihrung des 
basischen Bessemer-N/erfahrens in England. Vorkotnmen 
geeigneter Erze. Aussprache.

T h e  n a t u r ę  of  d e f e c t i v e  l a m i n a t i o n s  in 
w r o u g h t - i r o n  b a r s  a n d  c h a i n  l i n k s .  Von Oough 
und Murphy. J. Iron Steel Inst. Bd. 123. 1931. Teil 1.
S. 285/311*. Untersuchung von Walzfehlern bei schmiede- 
eisernen Stangen und Kettengliedern. Aussprache.

T h e  c o n s t i t u t i o n  of  s c a l ę .  Von Pfeil. J .Iron 
Steel Inst. Bd. 123. 1931. Teil 1. S. 237/58*. Herstellung 
von reinem Eisenoxyd. Gefiigeaufbau des Systems FeO 
— Fe20 3. Das Gefiigebild von Hammerschlag.

S o n i e  a l l o y s  f o r  u s e  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s .  
Von Jenkins und Tapsell. J. Iron Steel Inst. Bd. 123. 1931. 
Teil 1. S. 313/43*. Eisen-Nickel-Chromverbindungen. Ver- 
halten der Legierungen bei Zusatzen von C und Si in 
hohen Temperaturen. EinfluB der Einwirkungszeit der 
hohen Temperaturen.

Chemische Technologie.
D ie  t e c h n i s c h e n  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e n  O r u n d -  

l a g e n  f i i r  d i e  B e h e i z u n g  d e s  K o k s o f e n  s. Von 
Baum. (SchluB.) Gliickauf. Bd.63. 9.1.32. S.40/5*. Warme- 
aufwand bei verschiedener Belastung. Wirtschaftliche Aus
wertung. Riickgewinnung der fiihlbaren Warme der Ver- 
kokungserzeugnisse. Kiłnftige Aufgaben der Feuerungs- 
technik. Aussprache.

D e r  W e g  d e r  G a s e  i m K o k s o f e n .  Von Foxwell. 
Brennst. Chem. Bd. 13. 1.1.32. S. 1/6*. Untersuchung des 
Weges nach einem mittelbaren, rechnerischen Verfahren 
sowie unmittelbar durch Versuche. Teer und Gasbeschaffen- 
heit. EinfluB der Heizzugtemperatur.

A m o d e r n  C o n t i n e n t a l  c o k i n g  pl ant .  Von Lane. 
Coli. Engg. Bd. 9. 1932. H.95. S. 16/21*. Beschreibung der 
neuen Kokerei der Zeche Nordstern nebst Benzolgewin- 
nungsanlage.

D ie  B i l  dii n g  v o n  S t i i c k k o k s .  Von Pieters. Gas 
Wasserfach. Bd. 75. 2.1.32. S. 1/7. Erórterung der Vor- 
giinge bei der Stiickkoksbildung. Einfliisse auf die Back- 
fahigkeitszahl. Bestimmung der Druckfestigkeit. Richtlinien 
fiir weitere Untersuchungen. Schrifttum.

D ie  V e r g a s u n g  v o n  F o r m l i n g e n  a u s  v o r - 
g e t r o c k n e t e r  B r a u n k o h l e  u n d  i h r e  Wi r t s c h a f t -  
l i c h k e i t  i m Ve r g l e i c h  z u r  B r i k e t t v e r g a s u n g .  Von 
Groh. Braunkohlenarch. 1932. H.34. S. 1/62*. Allgemeine 
Vorziige der Formlingsvergasung. Technische Vergasungs- 
versuche. Erórterung der Wirtschaftlichkeit. Zusammen- 
fassung der Ergebnisse.

C a r b u r o l  c r a c k i n g  p l a n t .  Coli. Guard. Bd. 143.
24.12.31. S. 2123*. Beschreibung des Aufbaus und der 
Arbeitsweise einer Anlage.

P h e n o l g e w i n n u n g  a u s  d e m  G a s w a s s e r  d e r  
K o k e r e i e n .  Von Wiegmann. Gliickauf. Bd.68. 9.1.32. 
S. 33/40*. Ergebnisse der Entphenolungsanlagen auf den 
Kokereien des Emschergebietes. Andere Verfahren zur 
Gewinnung oder Beseitigung der Phenole aus dem Gas
wasser.

O i l  f r o m  c oa l .  Von Gordon. Coli. Guard. Bd. 143.
24.12.31. S.2115/S*. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 123. 25.12.31.
S. 982*. Entwicklung der Verfahren. Chemische Vorgange. 
Praktische Ausfiihrung. EinfluB der Kohlensorte. Tech
nische Entwicklung der Kohlenverfliissigung. Ausbringen 
an Ól.

U b e r  d i e  R e i n i g u n g  d e s  R o h b e n z o l s  m i t  
k o n z e n t r i e r t e r  u n d  80°/oiger Sch  w e f e l s a u r e .  Von 
Moehrle. Brennst. Chem. Bd. 13. 1.1.32. S. 6/9. Schrifttum. 
Priifung der unterschiedlichen Einwirkung an Hand von 
Versuchsreihen.

F o r t s c h r i t t e  d e r  Z e m e n t f o r s c h u n g  i m 
J a h r e  1930. Von Platzmann. (SchluB.) Zement. Bd.20.
31.12.31. S. 1095/8. Neue Zementfabriken und ihr Betrieb. 
Untersuchungen iiber Einfliisse auf Zement. Schrifttum.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D a s  n e u e  d e u t s c h e  A k t i e n r e c h t .  Von Rosen- 

dorff. Kali. Bd. 26. 1.1.32. S. 1/7. Besprechung der wich
tigsten Bestimmungen iiber Vorstand, Aufsichtsrat und 
Generalversamm!ung. Erweiterung der Publizitat. Prufungs- 
pflicht. Eigene Aktien. (SchluB f.)

W e i t e r e  L e i s t u n g s m i n d e r u n g e n  b e i  d e r  
R e i c h s k n a p p s c h a f t .  Von Thielmann. Braunkohle. 
Bd. 30. 26.12.30. S. 1105/7. Erórterung der neuen Lei
stungsminderungen bei der Arbeiter- und bei der Ange- 
stelltenpensionskasse.

Wirtschaft und Statistik.
D ie  E n t w i c k l u n g  d e s  K o h l e n b e r g b a u s  u n d  

d e r  E i s e n i n d u s t r i e  d e r  w i c h t i g s t e n  S t a a t e n  
i n  d e n  J a  h r e n  1913, 1919-1930. Von Kotliny. (SchluB.) 
Z. Oberschl. V. Bd. 70. 1931. H. 12. S. 574/84*. Kohlenberg- 
bau und Eisenindustrie in GroBbritannien, Frankreich und 
im Saargebiet.

S t a a t  u n d  S a l i n e n i n d u s t r i e .  Von Toron. (SchluB.) 
Kali. Bd. 26. 1.1.32. S. 7/9. Staatliche HilfsmaBnahmen fiir 
die Salinenindustrie.

T h e  c o a l  t r a d e  of  1931. Coli. Guard. Bd. 144.
1.1.32. S. 1/12*. Die Kohlenwirtschaft GroBbritanniens im 
Jahre 1931. Entwicklung des Kohlenmarktes in einzelnen 
Bezirken. _______

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor R a d m a n n  vom 1. Januar ab auf 

weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben, 
Bergverwaltung Beuthen (O.-S.),

der Bergassessor Dr.-Ing. Wi t t e  vom 15. Januar ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Beschaftigung 
bei dem Ostelbischen Braunkohlen-Syndikat 1928, G.m.b. H. 
in Berlin,

der Bergassessor B o e t t g e r  vom 1. Januar ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube A.G. in 
Briihl (Bez. Koln),

der Bergassessor R a k o s k i  vom 1. Januar ab auf 
weitere drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
dem Steinkohlenbergwerk »Gleiwitzer Grube« bei Glei- 
witz (O.-S.),

der Bergassessor L e n z  vom 1. Januar ab auf dret 
Monate zur Ubernahmfc einer Beschaftigung bei der Mans- 
feld-A.G. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb, Abt. Zeche Mans
feld in Langendreer,

der Bergassessor von  Co l l a n i  vom 1. Januar ab auf 
weitere drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der ostsachsischen Briketthandels-G.m.b.H. in Dresden.

Der Bergdirektor Dipl.-Ing. G e b h a r d t  bei den Braun- 
kohlenwerken Borna A.G. in Borna (Bez. Leipzig) ist in den 
Ruhestand getreten. An seiner Stelle ist der Dipl.-Ing- 
G e r l a c h  ais Bergdirektor und Betriebsleiter dieser Werke 
angestellt worden.

Der Dipl.-Ing. H a r t u n g  in F re i ta l -Z a u ck e ro d e  bei 
Dresden h a t  die Priifung ais Bergassessor b es tan d en .

Der Bergwerksdirektor Bergassessor Br uch  ist aus 
den Diensten der Vereinigte Stahlwerke A. G. g e s c h i e d e n  
und in die Vorstande der Magdeburger Bergwerks-A. O • 
Zeche Konigsgrube zu Wanne-Eickel, und der Deutschen 
Petroleum-A. G. zu Berlin-Schóneberg eingetreten.


