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Ammoniak- und B en zolgew in n u n g aus K oksofengasen mit dem  Feldwascher.
Von Dr.-ing. H'. W e i t t e n h i l l e r ,  Essen-Altenessen.

(Mitteilung aus dem KokereiausschuB, Bericht Nr. 41.)
Nach Aufgabe des Verfahrens von Walther Feld hatte man sechs 40 m 

zur stufenweise erfolgendeu Abscheidung der Teer- 
bestandteile aus den heiBen Kokereigaseu und seines 
Polythionatverfahrens31 sind die von ihm vor- 
geschlagenen Wascher lange Zeit unbeachtet ge- 
blieben, obwohl sie fur den MiBerfolg nicht ver- 
antwortlich gemacht werden konnen. So hat es fast 
20 Jahre gedauert, bis die erste Kokerei, und zw a r  
gleich eine GroBkokerei, ausschlieBlich mit kreisenden 
Feldwaschern ausgerustet worden ist. Nachdem diese 
Aniage nunmehr 3i/2 Jahre in'Betrieb ist, kann iiber 
tlie Erfahrungen berichtet und ein Vergleich mit den 
Hordenwaschern durchgefuhrt werden.

Mi*6 ^'r ^erarbeitung von 25000 m3 Oas je h 
ws. e ‘e Aniage besteht aus je zwei 8,70 m hohen 

asciern yon 4 m Dmr. fiir die Ammoniak- und die 
^JKOlgewinnung. Zur Erzielung derselben Leistung

' Oluckauf 1924, S. 835.

hohe Hordenwascher von 
3,50 m Dmr. errichten mussen, woraus ais erster 
Vorteil der erheblich geringerc Platzbedarf der Aniage 
hervorgeht.

Abb. 1 zeigt einen Feldwascher im Schnitt. Die 
Wascher I und III haben je 6, die W ascher II und IV 
je 7 Waschgruppen. Der eigentliche Waschraum  
weist die Gestalt eines ungleichformigen Trapezoides 
v°n 2,53 m:I Inhalt auf. Bei der den Untersuchungen 
zugrunde gelegten Belastung von 20000 nr1 (Jas 
je h waren je ni'1 Waschraum 608 m:l Oas mit einer 
Geschwindigkeit von 0,68 rn/s zu verarbeiten, wahrend 
die Hordenwaschung durchweg nur 28 m3 Gas je m :i 
Waschraum und h bei einer Geschwindigkeit von 
rd. 0,7 m /s bewiiltigt.

Die Wirksamkeit der Feldwascher hangt in erster 
Linie von der Umlaufgeschwindigkeit der Trichter- 
gruppen ab. Die Fliissigkeit soli moglichst fein zer- 
staubt und unter Ausfullung des ganzen Waschraums 
in geniigend weitern Parabelbogen auf die Lenkbleche 
geschleudert werden. Man kann jedoch zu diesem  
Zweck die Drehzahl nicht beliebig hoch wahlen, weil 
die Zerstaubung bei einer bestimmten Drehzahl einen 
Hóchstwert erreicht. Bei Uberschreitung dieser Grenze 
bilden sich keine Schleier mehr, sondern die Flussig- 
keit wird in solcher Menge hochgesaugt und ab- 
geschleudert, daB sie den Waschraum scheibenfónnig  
iiberbruckt und infolge ihrer verringerten Oberflache 
das Gas nicht mehr geniigend wascht. Fiir die untere 
Grenze der Drehzahl ist die Entfernung der Trichter 
vorn Lenkblech maBgebend, denn die Trópfchen 
mussen so beschleunigt werden, daB sie den W eg zum 
Lenkblech zuriicklegen konnen. In dem vorliegenden 
Fali ist die Drehzahl zunachst empirisch zu 85 LJ/min 
festgelegt worden.

Die W aschfliissigkeit rieselt, wie bei der Morden- 
waschung, von oben nach unten, wahrend das Gas den 
Wascher von unten nach oben durchstreicht. Gleich- 
wohl ist das Gegenstromprinzip nicht ganz gewahrt, 
weil in den Gruppen nicht ausschlieBlich mit frischer 
Fliissigkeit, sondern mit einem Gemisch aus frischer 
und schon benutzter Fliissigkeit aus der vorhergehen- 
den Gruppe gearbeitet wird. Der Feldwascher ist also 
ein Wascher mit begrenzter Stufenzahl im Gegensatz 
zum Hordenwascher mit unendlich vielen Stufen. Aus 
diesem Urnstande ergibt sich ais weitere Aufgabe die 
Ermittlung der M indeststufenzahl, die von weittragen- 
der Bedeutung fiir die W irtschaftlichkeit des Ver- 
fahrens ist, weil jede W aschgruppe Kraft verzehrt.

Ammoniakanlage.
V e r su c h sa n o r d n u n g .

Die zur Klarung der erorterten Fragen an- 
gestellten Untersuchungen gehen am besten aus der
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Z ah len ta fe l  1 hervor,  in der  die W a sc h e r  e n t 
sp rechend  dem  G ass t ro in  m it I und  II, die e inze l
nen W a sc h g ru p p e n  nach  dem V erlau f  des  W a sse r -  
s t ro m e s  m it 1 - 1 3  bez if fe rt  w o rd e n  sind. Jede einzelne

U n te rsu c h u n g  g lieder te  m a n  in eine Vor-, H a u p t-  und 
N ac h u n te rsu c h u n g ,  um  sicher zu sein, daB in der 
A nlage  w a h re n d  des e igen tl ichen  H aup tve rsuches  
B e h a r ru n g szu s tan d  herrsch te .  D er  bessern  Ubersicht

Z a h l e n t a f e l  1. E rg e b n is s e  e ine r  e inze lnen  U n te rsu c h u n g .

Zeit
Druck-
verlust
mm WS

Anreicherung des N H3 it 
Wascher 11

den Wannen (g/l) 
Wascher 1

NH3 im 
R o h -1 End-
gas | gas 
g/100 m31 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 8 - 2 2
2 2 - 2

2 - 6

1,12
1 ,1 8
1 ,0 9

2 8 ,2
3 1 .7
3 0 .8

5 9 9
671
6 7 0

3 ,9 0
3 ,4 0
3 ,3 0

Drehzahl 110/min 
W asserm enge 5,0 m3/h 
G asm enge in 9 h 189000 m3

kg
Ammoniak im Roiigas 1217,37 
Ammoniak im Reingas 8,60
Ausgewaschen . . . .  1208,77
E r h a l t e n ......................... 1237,50
Fehler +  2 ,4%

6 - 9
9 - 1 2

1 2 - 1 5

Mittel

20
20
20
20

25
25
25

2 5

1 ,19
0 ,8 5
0 ,8 5

0 ,9 6

1,61
1,53
1 ,70

1,61

2 ,4 6
2 .5 5
2 .5 5

2 ,5 2

3 ,8 2
3 ,4 0
3 ,6 6

3 ,6 3

5 .1 0  
4 ,6 8
5 .1 0

4 ,9 6

7 ,0 5
6 ,3 0
6 ,7 2

6 ,6 9

8 ,1 5
8 ,0 0
8 ,2 4

8 ,1 3

10,0
10.4  
11,0
10.4

12 .9  
13 ,6
1 3 .9

13 ,5

16,2
16.4
16.4

1 6 ,3

18 .5  
18 ,7  
18 ,3

18 .5

2 3 .0
2 2 .4
22.0
2 2 .5

2 7 .6
2 7 .6  
2 7 ,2

2 7 ,5

6 4 2
6 4 6
6 6 4

651

4 ,1 0
4 ,7 0
4 ,9 0

4 ,6 0

1 8 - 2 2
2 2 - 2

2 — 6

1,46
0 ,8 5
0 ,9 4

3 0 ,2
2 6 ,9
2 5 ,6

6 5 7
5 7 5
5 6 7

5 ,4 3
5 ,4 9
5 ,7 0

h alber  sind in d e r  Z ah len ta fe l  die am Vor- und  Nach- 
versuchstage  e rm it te l ten  W e r te  n u r  fiir  12 h ein- 
g e t ra g en .  Die E rg e b n isse  lieBen sich an  H a n d  der  
im G ase  f e s tg e s te l l te n  u n d  d e r  m it dem  W a s s e r  er- 
ha l tenen  A m m oniakm engen  nac h p ru fe n ,  w obei die 
U ntersch iede zw ischen  beiden  M e ngen  u n te r  Reriick- 
s ich tigung  d e r  T e m p e ra tu ra n d e ru n g e n  im W a sc h e r  
zwischen ±  2 <y0 schwankten .  D a  es sich um  betriebs- 
maBige G rof iversuche hande lte ,  is t  das  E rg e b n is  ais 
s e h r  g e n a u  zu bezeichnen. M an  d u r f te  n iem als  auBer 
aclit lassen ,  ob in der  A nlage  ta tsach lich  B e h a r ru n g s 
zu s tan d  herrsch te ,  weil der  A m m o n ia k g e h a l t  des 
G ases  in fo lge se iner  A bhang igke it  von K oh lenso rte ,  
K oh lenfeuch tigke it  und  O fe n te m p e ra tu r  s e h r  s ta rk  
schwankt.  Die d adu rch  h e rv o rg e ru fe n en  B elastungs-  
an d e ru n g en  von ±  15 o/o s to ren  im Betriebe nicht,  weil 
d e r  A m m o n ia k g eh a l t  des  R e ingases  lau fend  un ter-  
such t und  en tsp re ch e n d  m e h r  o d e r  w en ige r  W a sc h 
w a ss e r  au fgegeben  wird. Bei den  vor l iegenden  U n te r 
suchungen  m achten  sich diese S chw ankungen  aber 
em pfind lich  bem erkbar ,  weil n ich t n u r  zu beweisen 
w ar,  daB die W a sc h e r  das  G a s  vom A m m oniak  be- 
f reien, so nde rn  auch g ep r i i f t  w e rd en  muBte, wie hoch 
sich die A nre icherung  des W a sc h w a sse rs  an A m m oniak  
tre iben laBt, wieviel W a s c h g ru p p e n  m an ben ó t ig t  u n d  
welche D rehzah l am  g i in s t ig s ten  ist. Die Versuche 
konn ten  also  n u r  bei g le ichb le ibenden  B ed ingungen  
an jew eils  so rg fa l t ig  ausgew iih l ten  T a g e n  durch-

gef i ih r t  w erden .  Im i ibrigen muBte m an  natiir l ich  auch 
m it  g ie ichen  S tró m u n g sg esc h w in d ig k e i ten  arbeiten. Da 
die A nlage  in d e r  Regel 2 0 0 0 0  m 3 G a s  je  h zu ver- 
a rbe iten  hat ,  w u rd e n  die Versuche bei d ieser  Belastung 
v o rgenom m en ,  obw oh l die W a sc h e r  anstandslos  
25 000 m 3/ h  bew altigen . Die W a s s e r te m p e ra tu r  hielt 
m an  d au e rn d  au f  14°, die G a se in g a n g s tem p era tu r  
au f  18°. D as  G a s  e r f a h r t  in den W a sc h e rn  Tempe- 
r a tu r e r h o h u n g e n  von 3 - 6 ° ,  te ils  d u rch  die Lósungs- 
w arm e  des A m m oniaks ,  die sich in dem  k le inen  Raum 
s ta rke r  ais  in den  H o rd e n w asc h e rn  b em erk b a r  macht, 
te ils  durch  die beim S ch leudern  erzeug te  Warmc, 
die al lein  je  nach d e r  U m fan gsgeschw ind igke i t  der 
T r ich te r  1 - 3 °  ausm ach t.

V e r g l e i c h s g r u n d l a g e n .
Z unachst  g i l t  es k la rzus te l len ,  w iew eit  die Be- 

f re iu n g  des G ases  vom  A m m oniak  zu tre iben  ist. Man 
kann  dieses ohne  w eite res  vó llig  e n t fe rn e n ;  davon 
w ird  abe r  im G roB betr ieb  A bs tand  genom m en ,  weil 
die au fzuw endende  W a sse rm e n g e  in keinem  Verhaltnis 
zu der  h ó h e rn  A usbeu te  s teh t .  A nderse i ts  liiBt sich 
ab e r  die A u sw aschung  n ich t allein  nach wirtschaft- 
lichen G es ich tsp u n k ten  leiten, weil m an  auf  die Ein- 
r ich tungen  der  B enzolfabrik  und  au f  die G ute  des 
G ase s  Riicksicht n eh m en  muB. Die durch das 
A m m oniak  in Y erb indung  m it d e r  Blausśiure in den
Ó lerh itzern  h erv o rg eru fe n en  Schaden ble iben belang- 

Z a h l e n t a f e l  2. B e tr ieb szah len  von  A m m o n ia k g e w in n u n g s a n la g e n  auf K okereien .

T rocken- 
kohlen- 

durchsatz 
t/24 h

N H3 im
Wasch-

verfahren

Druckverlust
Rohgas 

g/100 m3
Endgas 

g/100 m3
Gaswasser

g/l

Waschwasser
g/l

Starkwasser

g/l

in den 
Waschern 

mm WS

im Sattiger 
mm WS

2100 700-800 3 ,0-4 ,0 4 ,0 -  5,0 _ halbdirekt _ 500-600
1880 700 -800 3,0-4,0 4 ,0 -  5,0 — _ 500-600
2450 700-750 4,0-5 ,0 3 ,0 -  5,0 10 10 indirekt 280 --

700 700 4,0-6 ,0 3,5— 4,3 9 9 300 --
800 S00-950 0,5-2 ,0 8,0-12,0 halbdirekt 650
750 740 6,0 5,5 _ _ 580

1660 850-950 2,5 5,6 _ V 600-800
760 800-900 0,5 —1,5 8,0-10,0 _ _ 1) 500-600

2850 800-850 4,0-6 ,0 5 ,0 -  6,0 _ _ 300-350
1000 700 5,0-6 ,0 5 ,0 -  6,0 9 9 indirekt 250-320 —
1200 900 5,0—6,0 6 ,0 -  7,0 — — halbdirekt _ 500
1000 750 5,0-6 ,0 3 ,0 -  4,0 9 - 1 0 7 indirekt 300-400 —
900 850 5,0-6 ,0 4 ,0 -  6,0 1 1 -14 8 400
450 800 4,0-6 ,0 4 ,0 -  6,0 1 2 -1 4 8 350 —

1550 — 5,0—6,0 3 ,0 -  4,0 8 - 1 0 8 - 1 0
M
f) 150 —

Mittel 4,3 5,4 10,3 8,6 302
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los, wenn der Ammoniakgehalt des Scheidewassers 
0,2 o/o nicht iiberschreitet. Das ist etwa der Fali, wenn 
das Gas hinter den Ammoniakwaschern nicht mehr ais 
5 g N H 3/IOO m3 enthalt; der Ammoniakgehalt des 
Gases hinter den Benzolwaschern liegt dann unter 
1 g /l  00 m3.

A lb e r ts i  halt nur 3 g / l 00 m3 fur zulassig, 
K o p p ers2 gibt dagegen 10 g ais unterste Grenze an. 
Um einen brauchbaren Mittelwert zu finden, habe ich 
auf Grund eigener Beobachtungen sowie aus den 
von den Betrieben und den Koksofenbaufirmen zur 
Verfugung gestellten Unterlagen die Zahlentafel 2 
zusammengestellt. Unter Gaswasser wird hier das 
gesamte Kondensat aus Kuhlern und Teergruben 
verstanden; es enthalt also alles ohne Waschen 
gewonnene Ammoniak. W aschwasser ist das von den 
Waschern ablaufende Ammoniakwasser, Starkwasser 
das dem Abtreiber zugefuhrte W asser, also das 
Gemisch von Wasch- und Gaswasser. Bei Anlagen, 
auf denen das Kondensat gekiihlt und zum Waschen 
mitbenutzt wird, sind Starkwasser und W aschwasser 
dasselbe. Nach dieser Zahlentafel betriigt der 
Ammoniakgehalt hinter den Ammoniakwaschern, nicht 
hinter den Benzolwaschern, im Mittel 4,3 g / l  00 m3. 
Bei den Untersuchungen wurde daher die Bedingung 
eingehalten, daB der Ammoniakgehalt hinter den 
Ammoniakwaschern 5 g / l  00 m3 nicht ubersclireiten 
durfte.

Fiir die Beurteilung der Ergebnisse mufi man 
ferner die Starkwasserkonzentration bei Horden- 
waschanlagen kennen. Auch hier gehen die Angaben 
tm Schrifttum weit auseinander. Gelange es, das 
Ammoniak mit dem gekiihlten Kondensat allein aus- 
zuwaschen, so ware bei 0.3 0/0 Ammoniakanfall, 4 0/0 

udungswasser und 12 o/0 Kohlenfeuchtigkeit eine 
Anreicherung von 17 g N H 3/1 zu erzielen. O s t 3 
rechnet mit 8 - 1 5  g, G luud* mit 1 0 -1 2  g, und 
K oppers0 nimmt 10 g  ais Mittelwert an. Nach An
gaben von Thau® errechnet sich sogar eine Anreiche- . 
riing von nur 8,3 g /l. Auf Grund dieser Werte und

1 Taschenbuch f. O asw erke 1928, S. 15 3 .
1 Koppers-Milteil. 1921, S. 191.
! O s t :  Lelirbuch der chem ischen Technologie, 1926, S. 383.
‘ O lu u d :  H andbuch der Kokerei, 192S, B d .2 , S. 125.
5 Koppers-Mitteil. 1921, S. 192.
s Gas W asserfach 1930, S. 770.

der Zahlentafel 2 habe ich ais Vergleichsunterlagen 
fur die Hordenwaschung eine Konzentration des Gas- 
wassers von 5 g  N H 3/1 und des Starkwassers bei 
Waschung mit Frischwasser und gekuhltem Kon
densat von 10 g NHj/I angenominen. Sind die Werte 
ausnahmsweise hoher, so liegt das an besonders 
giinstigen Verhaltnissen, die natiirlich auch den Feld- 
waschern zugute kommen.

V ersu ch e  bei H ó c h s td r e h z a h l.
Die Am mon iak wascha n 1 age wurde zunachst unter 

den urspriinglich vorgesehenen Bedingungen unter- 
sucht, d. h. beim Betriebe von 2 Waschern mit ins
gesam t 13 Waschgruppen und einer Drehzahl des

Abb. 2. Ammoniakgehalt des Reingases bei verschiedenen 
Waschwassermengen.

Rotors von 110/min. Die aus den einzelnen Versuchs- 
ergebnissen wie in der Zahlentafel 1 errechneten 
Mittel werte sind in der Zahlentafel 3 zusammen
gestellt.

W aschwasser je h durch-Bei dem mit 4 m3 Waschwasser je h durch- 
gefuhrten Yersuch 1 waren die Wascher iiberlastet;

Druck-U
3 ver- Anreicherung des NHS in den Wannen (g/l) NH 3 im Gas- c

« ^ U—
WU lust Roh-| End- menge r  z  ¥i :  m-F, s
> mm WS Wascher 11 Wascher I gas | gas in 9 h *  s  a aj

Ł
m3/h I ! II 1 ! 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ( 7 8 ! 9 ; 10 j 11 | 12 | 13 g/l 00 m3 lOOOm3 kg kg °/o

4.0
5.0
5.7 
8,6

8,6
10,8
14.0

5.0
5.7 
8,6

20 1 25 
20 \ 25 
20 ! 25

1,55
0,96
0,54

2,08
1,61
0,76

0,17 0,17

1,22
0,68
0,30

1,10
0,40

1,87
1,26
0,50

1,51
0,91

3,00
2,52
1,02
0,42

2,95
1,87
0,71

4.16 
3,63 
1,36 
0,65

4,53
3.16 
1,20

Versuchsgruppe A, 13 Waschgruppen, Drehzahl 110
! 5,2517,40!...............
4,96:6,69 
2,13 j 3,23 
0,77: 1,03

Versuchsgruppe B, 7 Waschgruppen, Drehzahl 110 
6,65!9,83;15,70 I 1 I I ' 674
5,07 7,79 12,50 ! 641
2,2! 4,50 10,00 ! 654

11,13 13,39 16,10 18,63 21,50 25,90 33,50 636 i
8,13 10,40 13,50 16,30 18,50 22,50 27,50 651
4,67 6,10 8,16 10,50 13,80 18,50 24,20 645 j
1,39 1,91 2,76 4,45 6,57 9,75 15,60 646

0,20 0,28

1,9512,45 
1,28 1,87 
0,3810,44

Yersuchsgruppe C, 13 Waschgruppen, Drehzahl 85

15,60
4,60
2,89
1,41

15,56
12,40
4,50

1 5,21 7,23 9,55 12,47 15,91 20,22 26,36 645 5,21
1 5,10 6,74 8,73 10,73 14,33 19,00 24,93 667 4,70
I 0,82 1,40 2,29 3,69 5,40 8,96 14,80 619 2,97

14-°l I 25 10,45(0,7611,2812,12

2,83 3,86 
0,51 j 0,68 j

Versuchsgruppe D, 7 Waschgruppen, Drehzahl 85 
3,5715,921 9,401 | | | I | i 625

189.0
187.0
186.5
183.5

180.0 
189,1
191.4

180,9
185,7
183.4

1172
1208
1197
1182

1185
1188
1243

1157
1229
1129

1206
1237
1241
1207

1215
1215
1260

1188
1277
1145

+2,9 
+  2,4 
+3,6 
+  2,1

+  2,5 
+  2,2 
+  1,4

+  2,6 
+3,9 
+  1,4

5,301 186,1 | 1153 111841 +2,7
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das zeigt nicht nur der groBe Ammoniakgehalt des 
Reingases (15,6 g /l) , sondern auch die hohe An- 
reicherung des W aschwassers in den ersten Wasch- 
gruppen. Die oben gestellte Fórderung hinsichtlich 
der Befreiung des Gases vom Ammoniak (unter
5 g / l  00 m3) erfiillt der Versuch 2. Die Anreicherung 
im W aschwasser betragt hier 27,5 g /l bei Ver\vendung 
von 5 m3 W aschwasser je h. Dabei ist die fiir den prak- 
tischen Betrieb infolge der schwankenden Ammoniak- 
mengen im Gase erforderliche Sicherheit von etwa
15 o/o noch Yorhanden, da die Anreicherung auf 31 g/l 
steigen kann, ohne daB sich das Gas verschlec.htert.

Die weitern Versuche 3 und 4 der Gruppe A 
dienten der Feststellung, w ieweit sich die Befreiung 
des Gases von Ammoniak treiben laBt. Abb. 2 zeigt 
den Ammoniakrest im Gas bei yerschiedenen W asser- 
mengen. Der Verlauf der Kurve laBt deutlich er- 
kennen, daB zum Auswaschen der letzten Spuren ganz 
erhebliche W assermengen benotigt werden.

— Oamafersparn/s 'in J i 
Sf/cAs/ofirer/tJsf U .
Orehza/i/ 7rt> 
Gruppemraf!/

U/n7/7

‘k
' V

s ,
\ \

\ \

V

\ N
Ln

fife s c /jw a s s e r /fj

Abb. 3. Schaubildliche Bestimmung des wirtschaftlichsten 
Auswaschungsgrades.

W ie unwirtschaftlich die Entfernung des Rest- 
ammoniaks ist, geht aus Abb. 3 hen-or. Dort sind zu- 
niichst die stiindliehen Verluste an Stickstoff, die sich 
auf Grund der Versuche in Zahlentafel 3 mit den ver- 
schiedenen W assermengen errechnen, in M  eingetra- 
gen und dabei ais Preis fur den Stickstoff 0,53 M j kg 
in Ansatz gebracht. Zu der Dampfersparniskurve 
ist folgendes zu bemerken. Bei der Feldwaschung 
fallt etwa die Halfte des zum Abtreiben benótigten  
Dampfes in Form von Abdampf an. Der Dampf- 
yerbrauch eines mit einer Gegendruck-Dampfturbine 
angetriebenen Saugers betragt 1 S -2 2  kg/PSh. Wird 
der Sauger elektrisch oder mit einer Kondensations- 
turbine angetrieben, so sinkt der Dampfverbrauch auf 
6 - 7  kg/PSh oder um 2 Drittel. Von der Abdampf- 
menge fallt also nur 1 Drittel kostenlos an. Der Rest 
steht zur Verfiigung, weil mit Rucksicht auf die 
Ammoniakfabrik mit einer Gegendruckturbine ge- 
arbeitet wird. Diese Dampfmcnge muB man natiir- 
lich der Ammoniakfabrik belasten. Bei einem Frisch- 
dampfpreis von 3 ,M  kostet der Dampf fiir die 
Ammoniakfabrik somit 2,50 M .

Der Schnittpunkt der Kurven liegt bei 3,4 m3 
W aschwasser je h. Dieser Punkt muBte zeichnerisch 
ermittelt werden, weil sich der dieser W assermenge 
entsprechende Endgasgehalt mit Rucksicht auf; die 
Einrichtungen der Benzolfabrik und die Gas- 
beschaffenheit durch Betriebsversuche nicht be- 
stimmen lieB. Daher kann nur gesagt werden, daB 
der wirtschaftlich giinstigste Endgasgehalt iiber

30 g  N H 3/IOO m3 liegt. Ohne Beriicksichtigung der 
Bindungskosten ist daś scharfe Auswaschen also schon 
unwirtschaftlich. Dabei ist noch zu bedenken, daB ein 
Teil des Restammoniaks noch in den Benzolwaschern 
herausgenommen wird, die Verluste in Wirklichkeit 
also kleiner sind.

AnschlieBend wurden die gleichen Untersuchungen 
an nur einem Wascher mit 7 Waschgruppen aus- 
gefuhrt. Wie Versuch 7 (Zahlentafel 3) ausweist, laBt 
sich auch mit 7 Waschgruppen die erforderliche Rein- 
heit des Gases erzielen, wozu allerdings fast die 
dreifache W assermenge wie bei 13 Waschgruppen 
erforderlich ist.

Da auf allen neuzeitlichen Anlagen mit indirektem 
Waschverfahren das Kondensat gekiihlt und zur 
Waschung mit herangezogen wird, sind die ver- 
gleichenden Untersuchungen auf diesen Fali be- 
schrankt worden, was um so eher angangig ist, ais 
die altern Anlagen ohne Kondensatkiihlung unwirt- 
schaftlicher arbeiten. Unter diesen Umstanden betragt 
die Anreicherung des Starkwassers an N H 3, wie bereits 
ausgefiihrt, bei der Hordenwaschung 10 g/l.

Da in der untersuchten Feldwiischeranlage nur 
Frischwasser Verwendung findet, muB zum Vergleich 
mit den Hordenwaschern auf Grund der erzielten 
Anreicherung die Konzentration des Starkwassers er- 
rechnet werden, wozu folgende Angaben dienen: 
Durchsatz an Trockenkohle 1500 t, Kohlenfeuchtig- 
keit 12 0/0, Bildungswasser 4 o/o, Ammoniakausbeute 
0,3 0/0, Ammoniakgehalt des Gaswassers 5 g /l, Am
moniakgehalt des W aschwassers (nach Zahlentafel 3, 
Versuch 2) 27,5 g /l. In 24 h fallen also 264,5 m3 
Gaswasser -f 115,5 m® W aschwasser an, und die An
reicherung betragt 11,8 g /l. Entsprechend errechnet 
sich die Konzentration bei einem Wascher zu 7,7 g/l. 
Demnach ist die W aschung mit 2 Feldwaschern hin
sichtlich des Anfalls an Starkwasser wirtschaftlicher 
ais die Hordenwaschung, wahrend die Waschung mit 
einem Wascher ihr unterlegen ist.

A u sw e r tu n g  der E r g e b n is s e  
h in s ic h t l ic h  d es  E n e r g ie b e d a r fs .

Um ein abschlieBendes Urteil fallen zu konnen, 
muB man noch den Kraftbedarf der einzelnen Ver- 
fahren gegeneinander abwagen. Dabei sei voraus- 
gesetzt, daB der gesainte Kraftbedarf fiir die Pumpen, 
den Rotor und die Gasgebliise durch elektrische 
Energie gedeckt wird. Der Dampfverbrauch je PSh 
einschlieBlich der Umformer- und Leitungsverluste 
betrage 6 kg. Bei der Berechnung der Pumpenarbeit 
wird nur die geodiitische Fórderhóhe in Ansatz 
gebracht, weil die manometrische Fórderhóhe bei den 
einzelnen Anlagen zu verschieden ist, ais daB sie be- 
rucksichtigt werden konnte. Im Bedarfsfalle lassen 
sich diese Zahlen sehr einfach auf die jeweiligen órt- 
lichen Verhaltnisse umrechnen. Die hier ermittelten 
Zahlen werden sich dann immer zugunsten der Feld- 
wascher andern. weil die Rohrleitungen bei der 
Hordenwaschung um ein Vielfaches langer sind. Der 
Wirkungsgrad der Geblase und Pumpen ist mit 0,65 
angenommen. Man benotigt 1 Pumpe zum Fórdern 
des W aschwassers von Wascher II auf Wascher I 
(Fórderhóhe 10 m) und eine weitere zum Heben des 
Starkwassers auf den Hochbehiilter (F ó rd erh ó h e  
20 m). Der der Berechnung der Saugerarbeit zu- 
grunde zu legende Druckverlust betragt (Zahlen
tafel 3) 45 mm WS, der Dampfverbrauch zum Ab-
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treiben des Starkwassers 0,25 t/m 3. Aus diesen Unter- 
lagen errechnet sich bei einer Leistungsaufnalime des 
Rotors des Waschers 1 von 63 PS und des Waschers II 
von 70,5 PS ein Gesamtdampfverbrauch von 115 t.

Bei der Hordenwaschung setzen sich die zu ver- 
arbeitenden W assermengen nach den vorhergehenden 
Ausfiihrungen zusammen aus 264,5 m3 Gaswasser 
+ 185,5 m3 Frischwasser - 450,0 ms Starkwasser. Das 
Frischwasser wird nur auf den letzten W ascher 
gepumpt und dann mit dem gekiihlten Konden
sat zusammen iiber die beiden andern geschickt.
Die Bestim m ung der Pumpenarbeit wurde auf 
eine W ascherhóhe von 35 m abgestellt und ais 
Druckverlust gemaB Zahlentafel 2 der W ert von 
300 mm in Ansatz gebracht, den Hordenwasch- 
anlagen nach erst kurzer Betriebszeit haufig zu- |  
nachst nicht erreichen. Bei Betrachtung der §- 
Wirtschaftlichkeit des Verfahrens ist aber die 
Lebensdauer der Anlagen von etwa 15 Jahren |  
maBgebend und der Druckverlust naturgemaB 
auch fiir diesen Zeitraum zu ermitteln. Unter 
diesen Gesichtspunkten diirfte er den angegebe- 
nen Wert nur in besondern Fallen unterschreiten.
Sehr reichlich bem essene Anlagen m ógen aller
dings bei erheblich hóherm Kapitalaufwand 
langere Zeit gunstiger arbeiten, aber auch hier 
wird schlieBlich die Verkrustung der Horden 
so weit fortschreiten, daB der genannte Wert 
erreicht wird. Man kann zwar den Druckverlust 'n 
durch haufiges Ausdampfen niedriger halten; dies 
verursacht aber neben hóherm HordenverschleiB  
Kosten, welche die erzielten Ersparnisse w ieder auf- 
wiegen. Auf Grund dieser Betrachtungen errechnet 
11*9 t^Cr ^ amP v̂erbrauc  ̂ der H ordenw aschung zu

Zusammenfassend laBt sich somit sagen, daB die 
Entfernung des Ammoniaks aus dem Gase bei dem 
Feldwascher in gleichem U m fan ge' wie bei den 
Hordenwaschern erfolgt, wobei es gleichgiiltig ist, 
°b man mit 13 oder 7 Waschgruppen arbeitet. Mit 
weniger ais 7 Stufen kann der Betrieb allerdings nicht 
mehr einwandfrei durchgefiihrt werden. Hinsichtlich 
es Gesamtdampfyerbrauchs fiir Krafterzeugung und 

Gewinnung des Ammoniaks aus dem Starkwasser 
arbeiten 13 Waschgruppen wirtschaftlicher ais die 

ordenwascher. Die Dampfersparnis betragt taglich

Ordinate sind die Waschgruppen 1 bis 13, auf der 
Abszisse die Konzentrationen des W aschwassers in 
g N H 3/1 aufgetragen. Man erkennt auf den ersten 
Blick, daB in den Waschern noch ein erhcblicher 
Riickhalt liegt, denn die letzten Gruppen werden kaum 
zum Waschen herangezogen. Lediglich die zum 
Versuch 1 gelidrige unterste Kurve zeigt'einen sehr 
unregelmaBigen, flachen Verlauf. Unter diesen

gna j/c  
Abb. 4. Auswaschung 

Abhangigkeit von der Waschgruppenzahl bei 110 U/min.

Bedingungen ist der Wascher iiberlastet, was sich 
auch am Ammoniakgehalt des Reingases und an der 
Anreicherung in der ersten Gruppe von mehr ais
1,5 g  1 bemerkbar macht. Diese Ergebnisse sind 
daher bei den vergleichenden Betrachtungen un- 
beriicksichtigt geblieben. Die Verhaltnisse liegen beim 
Waschen mit 7 Gruppen entsprechend.

Die Auswaschung hangt von der W assermenge, 
der Drehzahl, der Anzahl der Trichtergruppen und 
dem Waschraum ab. Nach den Versuchen mit einem 
Wascher kann man in gewissem  Umfange die Anzahl 
der Waschgruppen durch Mehraufwand von W asser 
verringern, was aber unwirtschaftlich ist. Zur Ver- 
besserung des wirtschaftlichen Wirkungsgrades bleibt 
also nur die Anderung der Drehzahl und des Wasch- 
raumes iibrig. Da sich bei der yorhandenen Anlage 
an der Gestaltung des Waschraumes nichts andern 
lieB, kónnten sich die Yersuche nur auf die Anderung

E rh o h u n g  der W ir t s c h a f t l ic h k e it  
durch V e r m in d e r u n g  d er  D r e h z a h l.

Bei der hier untersuchten ersten Aminoniak- 
waschanlage der Firma Feld kónnten die fiir die 

irkung maBgebenden Faktoren lediglich nach 
'eoretischen Uberlegungen und nach den sparlichen 
eststellungen an einem kleinen Benzolwascher be- 

; il®m,t werden. Diese yerhaltnismaBig unsichern 
n erlagen haben naturgemaB dazu yerleitet, alle 

I '^ssungen iiberreichlich zu wahlen. Das zeigt 
eutheh die Darstellung der Auswaschung in Ab- 
angigkeit yon der Waschgruppenzahl (Abb. 4 ). Da 

wegen der starken Zerstaubung des W aschwassers 
nmoglich war, den Ammoniakgehalt des Gases in den 

nen Gruppen, also den Grad der Auswaschung 
estimmen, wurde die Anreicherung des Wasch- 

assers in den einzelnen Gruppen (Zahlentafel 3 , 
rsuche 1 bis 4) ais MaBstab gewahlt. Auf der Abb. 5. Waschkurven bei 110 und 85 U/min.
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der Drehzahl erstrecken. Die Wascher wurden mit 
Widerstanden ausgeriistet und die Versuche bei ver- 
minderter Drehzahl fortgesetzt. Die kritische Dreh- 
zalil liegt bei 80 U/min. Um plótzliche Schwankungen 
im Ammoniakgehalt des Gases sicher aufnehmen zu 
konnen, wahlte man die Drehzahl 85. Die Ergebnisse 
sind in der Zahlentafel 3 — Versuche 8 bis 11 — und 
in den gestrichelten Kurven der Abb. 5 wiedergegeben. 
Man erkennt ohne weiteres, daB die Leistung die 
gleiche ist wie bei 110 U/min. Bei geringen Wasser- 
mengen verlaufen die Kurven sogar gunstiger, weil 
die durch die Schleuderarbeit hervorgerufene Er- 
warmung um etwa 3° fallt. Durch die Erniedrigung 
der Drehzahl werden also die Verhaltnisse fur die 
Auswaschung keineswegs verschlechtert, wahrend sich 
der Kraftbedarf auf 36 PS bei Wascher 1 und 40,S PS 
bei Wascher II, also um 47 o/o verringert. Unter diesen 
Umstanden betriigt der Gesamtenergieverbrauch 107 t 
Dampf taglich. Er ist damit — 12 t geringer ais bei 
den Hordenwaschern.

Auch auf Anlagen, die mit Dampfsaugern aus- 
geriistet sind, kann man aus dieser Dampfersparnis 
Nutzen ziehen, da die Abdampfmengen bei weitem  
nicht zur Aufarbeitung des Starkwassers genugen. In 
diesem Falle sind die Sauger mit Dampfturbiueu 
gekuppelt, die hóchstens 22 kg Dampf je PSh 
gebrauchen und mit einem Gegendruck von etwa
0,3 atu arbeiten. Mit diesem Druck wird der Dampf 
den Abtreibern zugefiihrt. Bei einem Behiilterdruck 
von 300 mm WS sowie einem Druckverlust von 
400 mm WS in den Saugleitungen und Kiihlern 
betriigt der Gesaintdruckunterschied bei der Feld- 
waschung 800 mm und beim Betriebe von je 3 Horden
waschern fiir Ammoniak und Benzol 1200 mm. Bei 
20000 m3 Gas je h fallen demnach an Abdampf bei 
der Feldwaschung 48 t und bei der Hordenwaschung
72 t an, so daB man zum Abtreiben zusatzlich noch 
47 bzw. 40 t Dampf benótigt. Die Dampfersparnis 
von 12 t kommt also auch bei Betrieben mit Dampf-' 
saugern voll zur Auswirkung.

V e r g le ic h  der W ir t s c h a f t l ic h k e it  von  F e ld -  
und H o r d e n w a sc h u n g .

Eine Hordenwaschanlage fiir 20000 m3 Gas je h 
kostet betriebsfertig mindestens 230000 M ,  wahrend 
die beschriebene Feldwaschanlage gleicher Leistung 
150000 J b ,  also 80000 M  weniger gekostet hat. Somit 
wird eine erhebliche Ersparnis beim Anlagekapital 
erzielt, das mit 7»/0 abzuschreiben und mit 8 o/o zu 
verzinsen ist.

Die bisher hinsichtlich der Betriebssicherheit der 
Feldwascher geauBerten Bedenken haben sich ais 
unbegriindet erwiesen, da die Anlage nunmehr langer 
ais 31/2 Jahre vóllig storungsfrei gearbeitet hat. Ais 
besonders bemerkenswerter Vorteil ist die Tatsache 
hervorzuheben, daB wiłhrend dieser Betriebszeit 
keiuerlei Verkrustungen aufgetreten sind. Alle inner
halb des Waschers anfallenden Kórper, wie Naph- 
thalin und W asserstein oder Anthrazen bei den Ól- 
waschern, werden durch die dauernd lebhaft bewegte 
W aschfliissigkeit mit herausgeschwemrnt. Soweit sich 
bisher beurteilen laBt, sind auch die Unterhaltungs- 
kosten der Feldwascher geringer. Innerhalb eines 
Zeitraums von 15 Jahren, der Mindestlebensdauer der 
Hordenwascher, werden bei den Feldwiischern aller
dings die Getriebeteile vielleicht einmal ausgewechselt 
werden miissen. Da sich der Umfang dieser Arbeiten

aber nicht ubersehen liifit, soli vorsichtshalber fiir die 
Unterhaltung kein geringerer Betrag ais bei der 
Hordenwaschung in Ansatz gebracht werden (3o/0). 
Schliefilich ist noch die Ersparnis an Waschwasser 
zu erwiihnen, die nach den obigen Ausfiihrungen 
70 m3 taglich betragt. Demnach stehen sich folgende 
Aufwendungen gegenuber:

H orden
waschung

J t

Feld
waschung

J t
A n la g e k a p i ta l ............................. 230 000 150 000
Kapitaldienst, 15°/o..................... 34 500 22 500
Unterhaltungskosten, 3 % . . . 
Mehrverbrauch an Dampf,

6 900 4 500

365-11,5 t zu 3 J t .................
Mehrverbrauch an Wasser,

12 593 —

365'70 m3 zu 0,08../? . . . . 2 044 —
ZUS. 56 037 27 000

Die Feldwaschung arbeitet som it jahrlich um 29000^/6 
billiger, was bei den Bedingungen der untersuchten 
Anlage eine Ersparnis gegeniiber der Horden
waschung von 2,2 Pf. je kg Stickstoff bedeutet. Dabei 
ist zu beachten, daB bei dem Vergleich die Horden
waschanlage voll belastet ist, die Feldanlage hingegen 
nur mit 8 O0/0.

V e r b e s s e r u n g s v o r s c h liig e .
Die angefiihrten Ersparnisse lassen sich noch 

wesentlich erhóhen, wenn man, wie bei der Horden
waschanlage, das gekuhlte Kondensat zur Waschung 
benutzt und dem Wascher andere Abmessungen gibt. 
Da eine Anlage zur Kondensatkiihlung noch nicht vor- 
handen ist und sich an den bestehenden Wiischern 
keine Anderungen vornehmen lassen, konnen die 
folgenden Betrachtungen nur theoretischer Natur sein. 
Bei der giinstigsten Arbeitsweise mit 2 Wiischern 
betragt die Anreicherung des W aschwassers etwa in 
der 5. Gruppe 5 g  N H 3/1. An dieser Stelle hatte man 
also das gekuhlte Kondensat bei einer Konzentration 
von 5 g /l einzufiihren. Zum Waschen mit Frisch- 
wasser werden 115,5 m3 benótigt, die bei einer 
Anreicherung auf 27,5 g  von der 5. Gruppe ab
2598.75 kg NH3 auswaschen. Daher bleiben noch
578.75 kg NH3 mit Frischwasser auszuwaschen, wozu 
rechnerisch 21,05 m3 Frischwasser benótigt werden. 
In Wirklichkeit wird diese Menge erheblich kleiner, 
weil die in die 5. Gruppe einzufiihrende Kondensat- 
rnenge mehr ais doppelt so groB ist wie die Wasser- 
menge bei Frischwasserbetrieb. Die letzten Gruppen 
werden also erheblich starker waschen und mehr 
Ammoniak herausnehmen ais im ersten Falle; auBer- 
dem findet von der 5. Gruppe ab nicht nur Kondensat, 
sondern auch noch Frischwasser Verwendung. Diese 
Umstiinde seien hier ais Ausgleich fiir die etwas 
hóhern Temperaturen bei der Kondensatwaschung 
vernachlassigt. Bei dieser Arbeitsweise werden also an 
Wasser aufgewandt 264,5 m3 Kondensat +  21,05 nr 
Frischwasser 285,55 m3. Daraus ergibt sich ein 
Starkwasser mit 15,8 g  N H 3/1 gegenuber 10 g/l bei 
der Hordenwaschung.

Wie die Versuchsgruppen B und D (Zahlentafel 3) 
beweisen, ist schon mit 7 Stufen der wiinschenswerte 
Reinheitsgrad des Gases zu erzielen. Wenn auch in 
wirtschaftlicher Beziehung diese Arbeitsweise nicht 
befriedigt, so muB man doch mit Riicksicht auf Kraft- 
verbrauch und Kapitalaufwand mit 7 Gruppen aus-
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zukommen suchen. Da die Anzahl der Stufen fur die 
Auswaschung geniigt, mii fi te man bei dieser Stufen- 
zahl im iibrigen die gieichen Arbeitsbedingungen wie 
bei 13 Stufen schaffen, d. h. die Beriihrungsdauer auf 
die gleiche GroBe bringen. Das laBt sich sehr einfacli 
eiieichen, wenn man in Zukunft den Durchmesser der 
Wascher entsprechend vergro8ert und die Drehzahl 
erhóht, um das alte Verhaltnis zwischen Umfangs- 
geschwindigkeit und Schleuderweg wiederherzustellen. 
SchlieBlich em pfiehlt es sich, noch eine 8 . Tricliter- 
gruppe einzubauen, die an Stelle der Wannę einen ge- 
schlossenen Boden erlialt. Das aufgegebene Frisch- 
wasser wird dann nur eininal geschleudert und gelangt 
sofort in die nachste normal ausgebildete Wasch- 
gruppe. Dadurch wurde, ahnlich wie bei der Horden- 
waschung, zum SchluB ammoniakfreies W asser mit 
dem Gas in Beruhrung kommen und somit zweifel- 
los eine weitergehende Anreicherung erreicht. Auf 
Grund der vorliegenden Ergebnisse miifite ein solcher 
Wascher einen Durchmesser von 4,5 m und eine Hóhe 
von 13 ni haben; der Schleuderweg ist um 0,25 m 
groBer. Daraus errechnet sich an Hand der unter- 
suchten Anlage eine Drehzahl von 100 U/min.

Die Frage des Kraftbedarfs bei dieser Drehzahl ist 
durch Versuche an dem Wascher mit 7Gruppen geklart 
worden. Sie laBt sich nicht einwandfrei bei andern 
Umfangsgeschwindigkeiten aus den vorliegenden 
Zahlen ermitteln, weil der Kraftverbrauch starker ais 
im Verhaltnis der Quadrate der Um fangsgeschwindig
keiten steigt und sich iiberdies noch mit verschiedenen 
Wassermengen andert. Der Grund hierfur diirfte in 
der starkern Wirkung der Bremsleisten der Wannen 
bei hoherer Drehzahl zu suchen sein, auBerdem bilden 
sich wahrscheinlich in den Wannen órtliche Wirbel, 
die das Ansaugen der Fliissigkeit erschweren. Daher 
wurde der Wascher 11 mit Hilfe der Widerstańde auf 
100 U/min eingeregelt und der Kraftbedarf gemessen. 
Unter Beriicksichtigung der Widerstandsverluste, die 
bei einer Neuausfiihrung mit richtig bemessenem  

„r- Unĉ  Oetrisbe fortfallen, wurde ein Kraftbedarf 
von 75 PS ermittelt. Der Gesamtdampfverbrauch er
rechnet sich auf Grund dieser Unterlagen zu rd.

t/24 h, so daB die Dampfersparnis gegeniiber der 
Hordenwaschanlage 36 t/Tag betragen wiirde.

Nach den bisherigen Erfahrungen bestehen im 
ninblick auf die Betriebssicherheit keine Bedenken,

nur einen solchen Wascher aufzustellen und auf eine 
Aushilfe zu verzichten, wenn man einen passenden 
Motor und einen Satz Getriebeteile in Bereitschaft 
lialt. Wahrend der zur Auswechselung dieser Teile 
benotigten kurzeń Zeit kónnte man sich durch grofie 
W asseraufgabe in etwa helfen. Man mufi jedoch damit 
lechnen, dafi im Laufe von 15 Jahren innere Unter
suchungen und vielleicht auch Ausbesserungen am 
Rotor notig werden. Dann wiire man natiirlich fiir 
diese Zeit nicht in der Lage, auch nur einen Teil des 
Ammoniaks dem Gase zu entziehen. Aus diesem  
Gi unde erscheint doch die Aufstellung eines zweiten 
Waschers ais ratsam. Da die Untersuchungen an der 
Benzolwaschanlage ergeben haben, dafi auch dort mit 
einem Wascher auszukommen ist, wurde man den 
zweiten Wascher sowohl mit den Pumpen und Be- 
haltern der Ammoniak- ais auch der Benzolwasch
anlage verbinden, damit er im Bedarfsfalle beiden zur 
Verfiigung steht. Die Kapitalbelastung wiirde dann 
dem 1 i/2 fachen Preise eines Waschers entsprechen. 
Da der Benzolwascher eine Stufe mehr verlangt, muB 
natiii lich auch der Ersatzwascher mit 9 Gruppen aus- 
gerustet sein. ZweckmaBig wird man alle 3 Wascher 
mit 9 Gruppen ausstatten, da sich eine Sonder- 
ausfiihrung teurer stellt. Bei der Bestimmung des 
Kraftbedarfes ist diesem Umstand schon Rechnung 
getragen worden. Ein solcher Wascher wiirde etwa 
90000 M  kosten. Aus den ermittelten Unterlagen 
ergibt sich nun folgende Kostengegenuberstellung:

Horden-
waschung

Feld-
waschung

J t J t
A n la g e k a p i ta l .....................
Kapilaldienst, 15 % . . . . 
Unterhaltungskosten, 3 % . . . 
Mehrverbrauch an Dampf,

365 • 36 t zu 3 J t .....................
Mehrverbrauch an Wasch

wasser, 365-164 m3 zu 0,08 ./Z

230 000 
34 500 
6 900

39 420

4 790

135 000 . 
20 250 
4 050

ZUS. 85 610 24 300

Obwohl auch dieser Wascher im Gegensatz zu der 
verglichenen Hordenwaschanlage nur mit 80 o/o be- 
lastet ist, wird er jahrlich um rd. 61 000 M  billiger 
arbeiten, entsprechend einer Ersparnis von 4,5 Pf. je 
kg Stickstoff. (SchluB f.)

Schm iedefehler an Schlangenbohrern .
Von Dipl.-lng. R. M eebold , Ingenleur der Seilprufstelle der Westfalischen Berggewerkschaftskasse, Bochum.

P*e Bewahrung von Schlangenbohrern im Betriebe 
t|S ,yUP̂ s®c*1lich abhangig von der richtigen Wahl 
es Werkstoffes, von der Art der Formgebung und 

'on der Warmebehandlung. Ais W erkstoff wird im 
... ”eme*nen ein hochgekohlter Werkzeugstahl ver- 

endet, dessen Analyse etwa folgenden Werten ent-
spncht:

C
Si
Mn

®/o

0,2
0,2

'0 ,7
-0,25
0,3

P
S
P +  S

o/o
< 0,04
< 0 ,04
< 0,07

es°nders zu beachten ist dabei die Einhaltung des 
in leitsgrades, also des niedrigen Gehaltes an 
°sphor und Schwefel. Die Zugfestigkeit eines

solchen Stahles betragt im ausgegliihten Zustand 
~  7 0 -8 5  kg/mm2 bei einer Mindestdehnung von ó 10 

13o/o, im verguteten Zustand -  7 5 -9 0  kg/mm2 bei 
einer Mindestdehnung von <510 == 1 2 o/0.

Die Herstellung der Bohrer geht wie fo lgt vor 
sich. Zunachst wird ein gerader Stab mit 2 Wulsten 
gewalzt, der den Querschnitt des fertigen Bohrers auf- 
weist; dieser Stab laBt sich auch durch Schmieden von 
Rundstaben im Gesenk lierstellen. Nachdem der Stab 
auf die richtige Lange abgeschnitten worden ist, wird 
er in gliihendem Zustand so weit verdreht, bis die 
Wulste in der richtigen Ganghóhe schraubenartig um 
den Kern herumlaufen, und darauf das eine Ende zur 
Spitze, das andere zum Einsteckende ausgeschmiedet. 
Eine Yergiitung der Bohrer, abgesehen von der Spitze’
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1 X 3

Abb. 1. Lage der Bruchstellen.

Die W ahl des W erkstoffes war demnach bei allen 
Probestiicken einwandfrei, im besondern entsprach der 
Reinheitsgrad den zu stellenden Auforderurigen.

Abb. 5. Bruchflachen von vier bei c gebrochenen Bohrem.

Bei dem in Abb. 3 wiedergegebenen Probestiick 
sind, wie bei allen am Vierkant gebrochenen Bohrern, 
ais Ausgangspunkt des Bruches die Werkstoff-Falten 
anzusehen, die sich beim Anstauchen des Bundes 
gebildet haben. DaB eine solche Falte des Werk
stoffes, die in der Schmiedetechnik ais Stich bezeichnet 
wird, eine kerbartige Oberflachenverletzung bildet, 

Abb. 2. Oefiige der Bohrer. v=120. veranschaulicht Abb. 6 ; diese stellt einen Langs-

findet in der Regel nicht statt. Ailerdings ist die Ein- 
haltung richtiger Schmiedetemperaturen fiir die Er- 
reichung eines feinen Kornes und eines feinlamellaren 
Perlitgefuges wichtig.

Die vorzeitigen Briiche im Betriebe kommen 
erfahrungsgemaB hauptsachlich an drei Stellen vor, 
dereń Lage aus Abb. 1 hervorgeht. Die eine Stelle a

Die Abb. 3 - 5  geben das Aussehen der Bruch
flachen von Probestiicken wieder, die an den ver- 
schiedenen Stellen gebrochen sind. Abb. 3 zeigt einen

liegt am Vierkant des Einsteckendes unmittelbar hinter 
dem Bund, die zweite b  ebenfalls am Einsteckende, 
und zwar da, wo die Schlangen auf den Kerndurch- 
messer ausgeschmiedet sind, die dritte c  in der Mitte 
der Bohrer.

In der Seilpriifstelle der W estfalischen Berg- 
gewerkschaftskasse wurden Bohrer mit allen Bruch- 
arten untersucht. Die Probestiicke, die Briiche bei a  
und b  aufwiesen, waren von derselben Firma her- 
gestellt. Das Analysenergebnis stimmte grundsatzlich 
bei allen Bohrern iibereiii; der Gelialt an den einzelnen 
Bestandteilen schwankte zwischen den nachstehenden 
Werten:

C
Si
Mn

o/o
0,68 -  0,76 
0 ,1 6 -0 ,2 5  
0 ,1 7 -0 ,3 1

o/o
P 0 ,0 1 2 -0 ,0 2 9
S 0 ,0 1 7 -0 ,0 2 4
P +  S 0 ,0 3 2 -0 ,0 5 3

Ebenso sind die richtigen Schmiedetemperaturen 
angewendet worden, wie aus der Gefiigeausbildung 
geschlossen werden kann. Das Gefiige der einzelnen 
Probestiicke ist im wesentlichen gleich. Abb. 2 zeigt 
das Aussehen des Gefiiges nach Atzung mit alkoholi- 
scher Salpetersaure in 120facher VergroBerung; es 
besteht in der Hauptsache aus feinlamellarem Perlit 
mit einem schmalen Ferritnetz an den Korngrenzen. 
Das Mengenverhaltnis von Perlit und Ferrit entspricht 
dem K ohlenstoffgehalt des Stahles. Die KorngroBe 
ist normal.

In der Beschaffenheit des W erkstoffes war also 
der Grund fiir die schlechte Bewahrung nicht zu 
erblicken. Diese beruht vielmehr bei allen unter- 
suchten Bohrern auf der fehlerhaften Ausfiihrung der 
Schmiedearbeit.

Abb. 6. Gefiige in der Umgebung des Stiches 
eines bei a gebrochenen Bohrers. v =  120.

bei a , Abb. 4 einen bei b erfolgten Bruch, wahrend die 
vier Probestiicke derselben Lieferung in Abb. 5 in der 
Mitte, also bei c , gebrochen sind. Die Bruchausbildung 
liiBt durchweg Dauerbriiclie erkennen. Die Ausgangs- 
stellen der Dauerbriiche, an denen der feinkórnige 
Bruch angesetzt hat, sind in den Abbildungen jeweils 
mit einem Pfeil bezeichnet.

Abb. 3. Bruchflache eines 
bei a gebrochenen Bohrers.

Abb. 4. Bruchflache eines 
bei b gebrochenen Bohrers.



m y

2. April 1932 G l u c k a u f 321

schliff durch einen solchen Stich nach Atzung mit 
alkoholischer Salpetersaure in 120facher VergroBe- 
rung dar. Das Probestiick zeigt an der Oberflache, 
uamentlich in der Umgebung des Stiches, eine starkę 
Entkohlung. Diese ist auf die oxydierende Wirkung 
des Hammerschlages zuruckzufuhren, der als Schlacke 
in den Stich bei dessen Entstehung eingeschlosseu  
wird. Bei den gerade am Einsteckende auftretenden 
starken Schwingungsbeanspruchungen wirkt eine der- 
artig scharfe Oberflachenverletzung besonders un- 
giinstig und bildet leicht den Ausgangspunkt von 
Anrissen, die dann den Bruch herbeifiihren.

zum Kern durchdringen, daB also nur die Oberflache 
yerformt wird. Den Faserverlauf beim falschen und 
richtigen Schmieden veranschaulicht Abb. 10. Der

Abb. 7. Lage der Stiche in einem Langsschliff an der Stelle b.

Noch scharfer sind die Stiche bei den an der 
Stelle b  (Abb. 1 ) gebrochenen Bohrern ausgebildet. 
Besonders deutlich wird hier die Entstehung der 
Stiche und damit der von ihnen ausgehenden Dauer- 
briiche an einem Langsschliff durch einen noch 
nicht in Betrieb gewesenen Bohrer derselben Liefe- 
rung. Lage und Verlauf der in diesem Langsschliff 
gefundenen Anrisse gehen aus Abb. 7 hervor. Abb. 8

Abb. 10. Faseryeriauf beim Ausschmieden der Schlangen.

Abb. 9. Gefiige in der Umgebung des Bruchansatzes 
eines bei b gebrochenen Bohrers. v — 120.

falsche Vorgang kann auf einem schragen Auftreffen  
der Schlage oder auf ungeniigender Durchwarmung 
des- Kernes beruhen.

fa /sc/t

Abb. 8. Gefiige eines Stiches bei b, 
etwas von der Oberflache entfernt. v =  120.

zeigt einen der Anrisse etwas von der Oberflache 
entfernt. Auch hier ist durch die Entkohlung in der 

mgebung der Risse erwiesen, daB es sich um Stiche, 
a so um Schmiedefehler, handelt. Die Stiche ragen 
'on A_nfang an so weit in den Stalli hinein, daB sie 
nnbcdingt als Anrisse wirken miissen und so den 

ruch herbeifiihren. Die Entstehung von Britchen 
urch solche Stiche, wie sie bei dem noch nicht 

§e rochenen Probestiick gefunden worden sind, .ist 
aus Abb. 4 ersichtlich. Der Dauerbruch geht hier von 
mer unter etwa 45° geneigten glatten Flachę aus, 
■e kerbartig in den Kern hineinragt. DaB es sich

h3 h* ulIm. u rsPr iingliche Flankę eines Stiches 
an eit, laBt ein Langsschliff durch diese Flachę er- 

s,,nnen> ^er nach Atzung mit alkoholischer Salpeter- 
in Abb. 9 wiedergegeben ist. Die mit der Flachę

- sarnmenfallende Kante, auf die der. Pfeil deutet, 
knH 'v'ec®eruni die fiir den Stich bezeichnende Ent- 
dad Un? aU '̂ ^ ’e Stiche an dieser Stelle kommen 

urch zustande, daB die H am m e rsc h la g e  nicht bis

Bei den in der Mitte bei c  (Abb. 1) gebrochenen 
Bohrern sind die Schlangen offenbar durch Schmieden 
im Gesenk hergestellt worden. W ie aus Abb. 5 hervor- 
geht, nehmen die Bruche hier ihren Ursprung jew eils 
v °n einer der einspringenden Kanten, die den Uber- 
gang von den Schlangen zum Kern bilden. Dieser 
Ubergang erwies sich als besonders ścharfkantig, was 
in einer falschen Ausbildung des Gesenkes begriindet 
war. Auch hier konnte man einen Stich feststellen, 
der ebenso wie in den angefiihrten andern Fallen mit 
Entkohlung yerbunden war. Eine derart scharfe 
G estaltung einer einspringenden Kante wird meist die 
Entstehung eines Stiches zur Folgę haben, jedoch 
wirkt auch ohne diesen der scharfe Winkel als Kerbe 
und fiih it leicht zu Briichen. Daher ist unbedingt 
darauf zu achten, daB der Ubergang in einer Hohl- 
kehle yerlauft. Abb. 11 zeigt links den Querschnitt 
eines der gebrochenen Bohrer mit den scharfen Uber- 
gangen, wahiend rechts ein richtig ausgebildeter 
Querschnitt dargestellt ist.

Die beschriebenen Fehler sind durchweg schon 
bei der Anlieferung der Bohrer yorhanden g°ewesen.

Abb. 11. Querschnitte mit scharfem und mit abgerundetem 
Ubergang von der Schlange zum Kern.
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Zur Yermeidung nachtraglicher Beanstandungen emp- 
fiehlt es sich, bei der Abnahme auf diese Steilen 
besonders zu achten. Vielfach kann man bereits nach 
der aufiern Ausbildung Schliisse auf die Giite der 
Schmiedung ziehen. In zweifelhaften Fallen ist die 
Schmiedearbeit an Stichproben im Schliff nachzu- 
priifen. Die beiden ersten Fehlergruppen sind aufier- 
dem wichtig fur Zeclien, die in der eigenen Schmiede- 
werkstatt das Neuausschmieden der Einsteckenden 
an gebrochenen Bohrem yornehmen. Samtliche ge-

schilderten Fehler konnen durch richtige Ausfuhrung 
des Schmiedevorganges ohne jeden grófiern Zeit- 
aufwand yermieden werden.

Z u sa m m en f a ssu n g .

Einige Fehler, die bei der Herstellung von 
Schlangenbohrern yorkommen, werden besprochen 
und gleichzeitig Hinweise zu ihrer Erkennung bei der 
Abnahme sowie zu ihrer Yermeidung gegeben.

H ollands K ohlenbergbau im Jahre  1930.
Zu Beginn des Berichtsjahres war die wirtschaftliche 

Lage des hollandischen Kohlenbergbaus nach dem »Jaar- 
yerslag van den Hoofdingenieur der Mijncn« nicht un- 
giinstig. In der 2. Halfte 1930 hat jedoch die zunehmende 
Verschlechterung in der Schwerindustrie den Steinkohlen- 
bergbau Hollands erheblich in Mitleidenscliaft gezogen. 
Die Herbstmonate brachten selbst den hollandischen Privat- 
gruben, welche hauptsachlich Hausbrandkohle fordern, 
keine fiihlbare Erleichterung; es mufiten yielmehr gróBere 
Mengen Feinkohle auf Lager genommen werden. Im ab- 
gelaufenen Jahr haben sich die Absatzschwierigkeiten durch 
die Eińfuhrkontingentierungen in den wichtigsten Kohlen- 
absatzgebieten Hollands, in Frankreich und Belgien, sowie 
durch den infolge der Pfundentwertung eingetretenen 
scharfern Wettbewerb des englischen Kohlenbergbaus, der 
die hollandische Kohle sogar auf den inlandischen Markten 
stark bedroht, wesentlich erhóht. Um fiir den Ausfall bei 
der Kohlenausfuhr nach Frankreich und Belgien einen teil- 
weisen Ausgleich zu sehaffen, will es die hollandische 
Regierung allen Staatsbetrieben und andern Kórperschaften, 
besonders den Elektrizitiitswerken, nach Móglichkeit zur 
Pflicht machen, nur noch hollandische Kohle zu ver- 
brauchen; auch durfte, nachdem die Regierung zur Ein- 

■śchrankung des Warenbezugs ermiichtigt wurde, mit einer 
Kontingentierung der Kohleneinfuhr zu rechnen sein. 
Trotz des scharfen Konjunkturruckgangs im limburgischen 
Kohlenbergbau im Jahre 1930 war das geldlichc Ergebnis 
durch Lieferungcn aus langfristigen Vcrtragen zu noch 
giinstigen Preisen befriedigend. Der Erlos der Staatszechen, 
auf die 1930 57°/o der gesamten Gewinnung des Landes ent
fallen, erhóhte sich von 9,88 fl. jc t Forderung im Jahre
1929 auf 9,96 fl. 1930. Nach Abzug der Selbstkosten ein- 
schlieBlich Abschreibungen und Anleiheyerzinsung von 9,57 
bzw. 9,64 fl. je t  errechnet sich ein Reingewinn von 0,31 
bzw. 0,32 fl. je t. Der gesamte Reingewinn der Staats- 
gruben stellte sich in den Jahren 1929 und 1930 auf je
2,15 Mili. fl.

Die Entwickiung des hollandischen Steinkohlenberg- 
baus in den Jahren 1913 und 1925 bis 1931 ist in Zahlen
tafel 1 ersichtlich gemacht.

Die Steinkohlengewinnung Hollands hat in den beiden 
letzten Jahren eine weitere ansehnliche Zunahme erfahren, 
die in der Hauptsache auf die Privatgrubcn entfallt. 
Wahrend im Jahre 1913 die Priyatgruben 78o/o von der

Z a h l e n t a f e l  1. Ergebnisse des hollandischen 
Steinkohlenbergbaus 1913, 1925 — 1931.

Forderung1
davon

I a h r Staatsgruben Priyatgruben
j  d i i r insges. vr»n der vnn der

fiesam t- Gcsamt-
forderung [Srdcrung

t t % t %
1913 1 873 079 417 852 22,31 1 455 227 77,69
1925 7 116 970 3 961 857 55,67 3155 113 44,33
1926 8 842 687 5 273 543 59,64 3 569 144 40,36
1927 94S84I2 5 870 073 61,87 3 618 339 38,13
1928 10 920 054 6 966 935 63,80 3 953 119 36,20
1929 11 581 202 6 857 345 59,21 4 723 857 40,79
1930 12 211 086 6 987 966 57,23 5 223 120 42,77
19312 12 901 390 7 000 000 51,00 5 900 000 46,00

1 Einschl. Kohlenschlamm. — 2 Vorlaufig;e Zahlen.

Gesamtgewinnung des Landes aufbrachten, sank dereń 
Anteil bis zum Jahre 1928 auf 360/0, um sich bis 1931 wieder 
auf 460/0 zu erhohen. Demgegeniiber ging die Anteilziffer 
der Staatsgruben seit 1928 bei fast gleichbleibender Fórde- 
rung von 64 auf 54% zuriick. Einen Oberblick iiber die 
Entwickiung der einzelnen hollandischen Staats- und Privat- 
gruben bietet fiir die Jahre 1913 und 1925 bis 1930 die 
nachstehende Zusammenstellung.

Hiernach konnten im Berichtsjahr vor allem die Gruben 
Oranje-Nassau (-f- 243000 t) und Julia ( +  226000 t) eine 
beachtenswerte Fórdersteigerung erzielen. Die Grube 
Emma, die Domanialgrube sowie die Zechen Maurits, 
Hendrik und Willem-Sophia haben das Ergebnis des vorauf- 
gegangenen Jahres um 64000, 48000, 46000, 43000 und 
12000 t uberschritten, wogegen die Gruben Laura en Ver- 
eeniging und Wilhelmina einen Fórderriickgang von 29000 
bzw. 22000 t aufweisen. Mit Ausnahme der Zeche Hendrik 
haben samtliche Gruben, die gegen 1929 eine Mehr- 
gewinnung yerzeichnen, in der Berichtszeit die bisher 
hóchste Gewinnungsziffer erreicht.

Eine Ubersicht iiber die Verteilung der Forderung nach 
Sorten bietet Zahlentafel 3.

Die Zunahme der Gewinnung entfallt in den letzten 
3 Jahren zum grófiten Teil auf die iiberwiegend Halbmager- 
kohle fórdernden Gruben (Wilhelmina, Oranje-Nassau, 
Laura und Julia); die Fettkohlenfórderung (Emma, Hendrik,

Z a h l e n t a f e l  2. Entwickiung der hollandischen Staats- und Priyatgruben 1913, 1925-1930.

Jahr
Staatsgruben Priyatgruben

Zus.

t

Wilhel
mina

t
Emma

t
Hendrik j Maurits 

t t

Do-
manial

t

Willem-
Sophia

t

Oranje- ' Laura en , 
Nassau Vereeniging -1 

t t t
1913 358 164 59 6S8 444 570 143 431 534 916 1 332 310 — 1 873 079
1925 S<J2 271 1 431184 1 299 448 335 954 632 152 400 000 1 442 561 630 400 — 7 116 970
1926 1 123 090 1 775 121 1 69S 329 672 003 763 938 427 000 1 581505 754 401 42 300 8 S42 6S7
1927 1 155 090 1 817 407 1 726 461 1 171115 766 250 436 000 1 641789 685 100 S9 200 9 488 412
1928 1 274 998 1 974 419 1 775 158 ! 1 942 661 812 440 440 000 17S3 179 726 500 191 01.0 10 920 051
1929 1 350 61S 1 932 277 1 629 828 1 944 592 946 84S 471 000 2 029 909 i 800 200 1 475 900 11 581 202
1930 1 328 331 1 996 420 1 672 632 1 990 583 994 461 483 000 2 273 259 j 770 800 701 600 12 211 086
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Z a h l e n t a f e l  3. Verteilung der Steinkohlenfórderung 
nach Sorten 1913, 1925-1930.

Jahr

1913
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Kohlensorte
M agcrkohle 

unter 10%

Halb-
m agerkohle

1 0 -1 5 %

Halb-
fettkohlc
1 5 -2 0 %

Oasgehalt

Fettkolile 
m ehr ais 20%

t t t
588 001 

1 082152 
1 190 938 
1 202 250 
1 252 440 
1 417 848 
1 477 461

1 225 390
2 525 104
3 025 627 
3 097 161
3 534 258
4 183 990 
4 526 573

269 888 
347 794 
354 177 
427 177 
472 667 
547 417

59 688
3 239 826
4 278 328
4 834 824
5 706 179 
5 506 697 
5 659 635

Insges.

t

Maurits) dagegen hat sich, nach einem raschen Anwachsen 
m den Jahren 1920 bis 1928 durch die ErschlieBung der 
Felder Hendrik und Maurits, in den letzten 3 Jahren nicht 
wesentlich geandert. Die Fórderung der Magerkohlen- 
zechen Willem-Sophia und der. Doinanialgrube hat seit 1925 
durchschnittlich jahrlich um 79000 t zugenommen.

Die dem Seibstverbrauch der Gruben dienenden 
Kohlenmengen, bei dereń Feststellung auch der zu Betriebs- 
zwecken der Zechen verwandte Kohlenschlamm beriick- 
sichtigt wurde, sowie die Lieferungen an Nebenbetriebe 
und der Kohlenabsatz bewegten sich in den Jahren 1925 
bis 1930 wie folgt.

Z a h l e n t a f e l  4. Selbstverbrauch und Deputate, 
Lieferung an Nebenbetriebe 

____unti Absatz an hollandischer Kohle 1925—1930.

Jahr

1925
1926
1927
1928
1929
1930

Depulatkohle

insges.

59 355 
62 357 
62 770
61 107 
64 868
62 644

von
der

Fórde
rung

0,83
0,71
0,66
0,56
0,56
0,51

Zechen- 
se!bstverbrauch 

von 
der 

F órde
rung: 
%

insges.

379 600 
433 547 
416915 
452 118 
440 657 
414910

5,33
4,90
4.39 
4,14 
3,80
3.40

Lieferung 
an N eben
be triebe1

insges.

t

1 269 736 
1 587 812 
1 814 665 
1 852 530 
3 122 269 
3 512 085

Absatz

insges.

t

von
der

Fórde
rung
%

5 301 940 
6861 112
7 136 610
8 526 925 
8 076 955 
8 064 921

74,50
77,59
75,21
78,09
69,74
66,05

Einschl. der fur sonstige Zwecke ver\vandten M engen.

,  *!" Berichtsjahr wurden 8,06 Mili. t Steinkohle oder
pntfn ^Cr *ro rc*erllnS unmittelbar abgesetzt; hiervon

i tallen auf den Eisenbahnversand 8,02 Mili. t und auf
J i t  inooa^Satz 48000 Die Abnahme des Kohlenabsatzes 
l , . ' 's\  auf eine starkere Belieferung der Neben-
1 C j zu™ckzufiihren. Die Zechenkokereien erhielten 
1M  m 2,47 MilL f ,<ohle S eg en 2>12 MiI>- * 1920 und 
1, 1 J-* 1028; an die Prefikohlenwerke wurden in der 

unH fee Zeit 896000» 905000 und 717000 t geliefert
hpn-r [  sonstiSe Zwecke 144000, 99000 bzw. 87000 t 
,0-3(1° Der Selbstyerbrauch der Zechen beanspruchte

3000 t oder 3,4°io der Fórderung.

7 *n ^er nachstehenden Zahlentafel 5 wird eine
um|a,Dnim S*e^un£ “ *:)er ^ ' e hollandische Kokserzeugung
"ebot^6 \ Il'enllerStel*un“ ’n ^ en J al,ren 1025 bis 1930
brarhf” • ^ er Sesamten Kokserzeugung des Landes
Emu Ltl m ^er Berichtszeit die beiden Zechenkokereien
eeU I  Maijrits mit 1,88 Mili. t  57,09% auf; im ab-
vorI5i.f-nen £ . die Zechenkokserzeugung nach
S i u , E r m i t t i u n g  1,96 Mili. t. In den Kokereien von
VekP * UIK* Maastricht sowie in der Hiittenkokerci in
Koks" WU 30 ins§iesamt 716000 t Koks erzeugt. Die
geschltTn^ ng in Gasanstahen wird fiir 1930 auf 700000 t
sachlinhZti d !^erstelhmg von PreBsteinkohle, die liaupt-
"reist iSr. e**e ĉrung  der hollandischen Eisenbahn dient,
1930 im k inem Rttcl<gang  von 958000 t 1929 auf 946000 t
Steioór, abSelaufenen Jahr mit 1,21 Mili. t eine erhebliche 

'-'gerung auf.

Z a h l e n t a f e l  5. Kokserzeugung und PreBsteinkohlen-

1 873 079
7 116 970
8 842 687
9 488 412

10 920 054
11 581 202
12 211 086

Kokserzeugung

Jahr insges.

t
auf Kok< 

t

da
:reien‘

°/o

/on
in Gasans 

t
talten2

°/o

PreBstein-
kohlen-

lierstellung

t
1925
1926
1927
1928
1929
1930

i 943 806
1 998 609
2 328 822
2 423 392
3 202 566 
3 299 403

1 143 806 
1 198 609 
I 478 822
1 573 392
2 402 566 
2 599 403

58,84
59,97
63,50
64,93
75,02
78,78

800 000 
800 000 
850 000 
850 000 
800 000 
700 000

41,16
40,03
36,50
35,07
24,98
21,22

570 717 
675 405 
662 210 
785 829 
958 186 
945 939

1 Sfaatsgruben 
und Hfittenkokerei

Emma und M aurits, Kokereien in Sluiski! und M aastricht 
in Velsen. -  2 Oeschiitzt.

Die Gasfernversorgung durch die Staatszechen maclite 
im Berichtsjahr Fortschritte; es wurden die Stadte Maas
tricht, Roermond, Eindhoven, Venlo und Weert an das 
Ferngasnetz angeschlossen. Der Oesamtabsatz an Gas 
betrug 17,73 Mili. m3. Auch mit der Herstellung von 
synthetischem Ammoniak und von Sćhwefelsaure wurde 
begonnen.

Uber die Zahl der im hollandischen Steinkohlenberg
bau insgesamt und der im Staatsbergbau im besondern 
beschaftigten Arbeiter gibt Zahlentafel 6 AufschluB, in der 
fur den Staatsbergbau der jeweiiige Belegschaftsstand vom 
31. Dezember eingesetzt wurde (Angaben uber die im 
Jahresdurchschnitt in den staatlichen Werken untertage 
beschaftigten Personen liegen nicht vor).

Z a h l e n t a f e l  6. Zahl der im hollandischen Steinkohlen- 
bergbau beschaftigten Arbeiter 1913, 1925—1931.

Jahr

1913
1925
1926
1927
1928
1929
1930 
19313

Im Gesamt- 
Steinkohlenbergbau1 
beschaftigte Arbeiter

davon 
insges. unter- | uber

tage
9 715

30 406
31 666
33 638
34 037
35 757
37 645
38 188

7 169
22 176
23 203
24 547
24 481
25 133
26 584
27 008

2 546 
8 230
8 463
9 091 
9 556

10 624
11 061 
11 ISO

Im Staatsbergbau2 
beschaftigte 

Arbeiter 
davon 

insges. unter- | iiber 
tage

3 051 
17 333 
19148
20 091
19 950
21 003
20 587

2 212'  839 
12 696 4637
14 028 
14651
13 952
14 359 
13 908

5120
5440
5998
6644
6679

Be-
amte

142
653
706
817
944

1088
1232

1 Belegschaft im Jahresdurchschnitt. -  5 Jeweils Stand vom 3 1 . De
zem ber; im Jahresdurchschnitt w urden 1929 insgesam t 20314 1930 20865 
A rbeiter beschaftigt. — « Vor!aufige Zahlen.

Hiernach hat sich 1930 die Belegschaft im gesamten 
Steinkohlenbergbau Hollands um rd. 1900 Mann erhóiit. 
o ie , ,Zra.1’1 clei] Enclc ^es Jahres im Staatsbergbau 
Beschaftigten ging um 400 Mann zuriick; im Jahresdurch
schnitt dagegen errechnet sich ebenfalls eine Vcrmehrung 
der Belegschaft (+  550 Mann). Im Jahre 1931 waren nach 
vorlaufiger Ermittlung im hollandischen Steinkohlenberg
bau 27008 Mann untertage und 11180 ubertage oder ins- 
gesanit 38188 Arbeiter tatig.

Der hollandische Steinkohlenbergbau beschaftigt zahl- 
reiche Landfremde; in den Jahren 1925 bis 1930 hat der 
Anteil der Auslander an der Gesamtbelegschaft eine merk- 
liche Erhóhung erfahren; wahrend er 1925 20 7°'o b e t r u ^  
erhóhte er sich im Berichtsjahr auf 31 ,Qo0.

Die Zahl der deutschen Bergarbeiter in Holland hat 
sich in den letzten 6 Jahren um 2755 oder 57,3°/o erhóiit; 
/ l - r n r  Berichtsjahres waren von der Gesamtbelegschaft 
(3/304 Mann) allein 7563 Mann oder 1 Funftel Deutsche. 
Die Zahl der Jugoslawen und Polen ist seit 1925 um 1077 
bzw. 956 gestiegen, der Anteil der Hollander an der Gesamt
belegschaft dagegen hat gleichzeitig von 79,3 auf 68,1 °/o 
abgenommen.
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Die Entwicklung des Schichtverdienstes im holliindi- 
schen Steinkoliienhergbau gestaltete sieli in den Jahren 
1913 und 1925 bis 1931 wie folgt.

Z a h l e n t a f e l  7. Entwicklung des Schichtyerdienstes1 
im hollandischen Steinkohlenbergbau 1913 und 1925—1931.

Schichtyerdienst eines Arbeiters im

Jahr
gesamten

Steinkohlenbergbau Staatsbergbau

Gesamt- unter iiber- G esam t unter iiber-
belegschaft tage belegschaft tage

fi. fl. fl. fi. fl. fl.
1913 2,82 3,14 1,96 2,99 2,06
1925 4,97 5,37 3,94 5,08 5,42 4,19
1926 5,01 5,44 3,93 5,16 5,55 4,15
1927 5,07 5,50 3,96 5,22 5,61 4,18
1928 5,10 5,55 3,99 5,29 5,71 4,22
1929 5,26 5,75 4,13 5,50 6,01 4,41
1930 5,38 5,85 4,28 5,61 6,09 4,60
19312 5,22 5,64 4,23

1 In diesen Lohnen sind die A rbeitnehm erbeitrage zur sozialen Ver- 
sicherung und die T euerungszulage enthalten, nicht dagegen d ie Arbeit- 
geberbeitrage, U rlaubs- und O berschichtenvergutungcn sowie der geld- 
w erte V orteil der D eputatkohle. — 2 V orlaufige Zahlen.

Der Durchschnittsverdienst eines Arbeiters der Gesamt- 
belegscliaft je verfahrene Schicht schwankte im ab- 
gelaufenen Jahr zwischen 5,36 fl. im Februar und 5,10 fl. 
im Oktober; die Hauer sowie die Untertagearbeiter iiber- 
haupt erzielten ihren Hochstverdienst mit 6,41 fl. bzw. 
5,80 fl. ebenfalls im Februar, dem ein Mindestlohn von 
6,05 fl. im Oktober bzw. von 5,52 fl. im August gegeniiber- 
steht.

Am 23. August 1929 wurde der durch Lohiiabkommcn 
vom 2. November 1925 vereinbarte Hauerdurchschnittslohn 
von 5,70 fl. fiir die Zeit vom 1. Oktober 1929 bis 31. Marz 
1930 auf 6 fl. erhoht, wahrend der Durchsehnittslohn der 
ubrigen Untertagearbeiter im gleichen Verhaltnis stieg. Die 
Tariflóhne der Unter- und Ubertagearbeiter wurden um 5% 
erhoht. Ani 31. Marz 1930 wurde die am 1. Oktober in 
Kraft getretene Erhohung zunachst bis zum 30. Juni 1930, 
dann bis zum 31. August 1930 und spater bis Ende des 
Jahres bewilligt. Im Januar 1932 wurde nach »De Mijn- 
werker« das Lohnabkommen vom 2. November 1925 durch 
die Privatgruben zum 1. Februar 1932 gekiindigt. Nachdeni 
die Direktion der Staatsgruben erklart hatte, dafi fiir sie 
der Zeitpunkt fiir eine Kiindigung des Lohnabkommens 
noch nicht gekommen ware, obwolil eine Senkung der 
Lóhne unvermeidlich sei, nahmen die Privatgruben die 
Kiindigung zuriick, um mit den Staatszechen gemeinsam 
ab 1. April und ab 1. Juni 1932 eine Senkung der Lóhne 
um je 5 °/o durchzuftihren.

Von den im Jahre 1930 (1929) 265S4 (25133) untertage 
bzw. 37645 (35757) insgesamt Beschiiftigten wurden 
7,23 Mili. (6,75 Mili.) bzw. 10,32 Mili. (9,70 Mili.) Schichten 
verfahren; bei einer Fórderung von 12,21 Mili. (U,5S Mili.) t 
errechnet sich hiernach fiir die Untertagearbeiter ein 
Schichtfórderanteil von 1690 (1711) kg und fiir die Gesamt- 
belegschaft ein solcher von 11S3 (1193) kg. Der Jahres- 
fórderanteil der beiden Arbeitergruppen betrug 459 (461) t 
bzw. 324 (324) t. Der Schicht- bzw. Jahresfórderanteii eines 
Arbeiters der bergmannischen Belegschaft (das ist ohne 
die in Nebenbetrieben beschiiftigten Personen) blieb mit 
1246 kg bzw. 344 t gegen 1247 kg und 342 t im Vorjahr 
nahezu unverandert. Uber den Fórderanteil eines Arbeiters 
im Gesamt-Steinkohlenbergbau Hollands und im Staats- 
bergbau unterrićhtet die Zahlentafel S.

Die Gesamtzahl der Unfiille im hollandischen Bergbau 
ging von 1644 im Jahre 1929 auf 1610 im Berichtsjahr 
zuriick; die Abnahme entfallt hauptsachlich auf den Tages- 
betrieb ( -  27), wahrend die Anteilziffer der Unfalle im 
Grubenbetrieb an den gesamten Verungliickungen von 
86,07o/o auf S7,45o/o stieg. Auf 100 untertage beschiiftigte 
Personen ergeben sich 1930 (1929) 5,15 (5,46), auf 
100 Ubertagearbeiter 1,89 (2,24) Unfalle. Auf 100 Arbeiter

Z a h l e n t a f e l  8. Fórderanteil eines Arbeiters 
1913, 1925-1930.

Jahresfórderanteil Schichtfórderanteil

eines A rbeiters der eines A rbeiters eines Arbeiters

J a h r G esam tbelegschaft im untertage im d e r Gesam t unter-
Gesamt-

Steinkohlen Staats-
Gesarnt-

Steinkohlen- Staats-
belegschaft 1 tage 

im Gesamt-
bergbau

t
b e rg b au 1 bergbau b ergbau1 Steinkohlenbergbau

t t t kg kg

1913 193 158 261 221 8 2 0 1090
192 5 2 3 4 2 4 0 321 3 2 8 8 3 7 1163
192 6 2 7 8 2 8 9 3 7 9 3 9 5 991 1381
192 7 2 8 2 2 9 9 38 3 4 0 9 1018 1415
1928 321 3 4 8 4 4 6 4 8 7 1162 1636
192 9 3 2 4 3 3 5 461 4 8 4 1 1 9 3 1711
193 0 3 2 4 3 3 6 4 5 9 4 94 U S 3 1690

1 D urchschnitt der Belegschaft nach dem Stand vom 1. Januar und 
31. Dezem ber.

der Gesamtbelegschaft entfallen 4,23 (4,55), auf 10000 t 
Fórderung 1,32 (1,42) Verungliickungen. Die Zahl der 
Unfalle im hollandischen Steinkohlenbergbau, soweit sie 
eine mehr ais 3 Wochen wahrende Arbeitsunfahigkeit oder 
den Tod zur Folgę gehabt haben, ergibt sich aus Zahlen- 
tafel 9.

Z a h l e n t a f e l  9. Zahl der Unfalle 
im hollandischen Steinkohlenbergbau 1913, 1925 — 1930.

Zahl der Unfalle

Jahr unter- iiber- davon erfolgten untertage
zus. auf 100 auf 100 beschaf-lage Unfalle tigte Personen

1913 512 118 630 81,27 7,14
1925 1023 133 1156 88,49 4,55
1926 1129 160 1289 87,59 4,82
1927 1175 186 1361 86,33 4,74
1928 1464 182 1646 88,94 5,94
1929 1415 229 1644 86,07 5,46
1930 1408 202 1610 87,45 5,15

Die Zahl der tódlich Verungliickten betrug 1930 ohne 
die Unfalle der Unternehmerarbeiter 28; auf 1000 be- 
schiiftigte Arbeiter oder 100000 t Fórderung entfallen in 
der Berichtszeit 0,74 bzw. 0,23 tódliche Unfalle.

Die gesamte Brennstoffeinfuhr (Kohle, Koks und PreB
kohle ohne Umrechnung zusammengefaBt) nahm 1931 
gegen das Vorjahr um rd. 491000 t ab; gleichzeitig konnte 
Holland die Brennstoffausfuhr wesentlich steigern 
( +  513000 t). Einer Verminderung der Steinkohleneinfuhr 
von 613000 t  steht eine Zunahme des Auslandversanc!es um 
194000 t gegenuber. An Koks und PreBsteinkohle e r g ib t  
sich bei einer Erhohung der Beziige um 26000 bzw. 68000 t 
und einem Mehrversand von 137000 bzw. 270000 t ein Aus- 
fuhriiberschuB von 1,90 Mili. und 65000 t. Die Einfuhr- 
ziffer fiir Prefibraunkohle iiberschritt mit 192000 t die vor- 
jahrigen Lieferungen um 27000 t. An Bunkerkohle wurden 
fiir fiemde Schiffe im letzten Jahr 84000 t weniger ver- 
laden ais 1930. Nach hollandischen Nachrichten wirkte sich 
neben dem Darniederliegen der Schiffahrt die Pfund- 
entwertung im Bunkerkohlenbetrieb besonders nachteilig 
aus.

Der Tonnenwert der ausgefiihrten Steinkohle ging von 
12,45 fl. 1930 auf 10,54 fl. im abgelaufenen Jahr zuriick: 
der Ausfuhrwert je t Koks und PreBsteinkohle ermaBigte 
sich in der gleichen Zeit von 12,30 fl. auf 10,36 fl. bzw. 
von 11,65 fl. auf 9,82 fl. Der Wert der Bunkerkohle ver- 
minderte sich um 1 fl. auf 10,66 fl.

Die aus dem Ausland bezogenen Steinkohlenmengen 
stammen nach wie vor iiberwiegend aus Deutschland; 1931 
erhielt Holland bei 6,12 Mili. t rd. 475000 t deutsche Kohle 
weniger ais 1930, der Anteil Deutschlands an der Gesamt- 
einfuhr stellte sich auf 72,03«/o gegen 72,41 o/o im V o r ja h r .  
Der Bezug aus GroBbritannien verringerte sich um rd. 
370000 t auf 1,74 Mili. t; der Anteil GroBbritanniens an der 
Gesamteinfuhr sank gleichzeitig von 23,09 °/o auf 20,42°;o,
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wahrend die Anteilziffer Belgiens bei einer Zunahmc der 
Lieferungen um 125000 t von 3,71 auf 5,44"/o stieg. Der 
Mehrenipfang Hollands an Koks gegen 1020 ( +  26000 t) 
entfallt groBtenteils auf Belgien ( +  24000 t); Deutsciiland 
lieferte mit 273000 t 86,43"/o der gesamten Kokseinfuhr 
gegen 04,12o/o 1930. An der PreBkohleneinfuhr waren 
Deutschland und Belgien mit 379000 t oder 94,99o/0 und 
20000 t oder 4,97o/0 beteiligt.

Die Verteilung der Brennstoffeinfuhr auf die Haupt- 
bezugslander ist im einzelnen aus Zahlentafel 10 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  10. Hollands Brennstoffeinfuhr 1925-1931.

Jahr

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Einfuhr
insges.

8246021
10061254
8821579
8759801
9618406
9113241
8500731

206368 
281 926 
277609 
301 293 
370822 
289275 
315663

449437
394397
370218
333652
327283
330518
398931

Deutschland 
I Anteil

t i %

Davon aus
G rofibritannien 

I Anteil
t I %

Belgien 
I Anteil

t I %

6594857
9212311
6524467
6464727
6966358
6598795
6123329

185752
266884
258611
268247
345829
272260
272813

P
437739
385620
328626
317786
317559
316632
378932

S t e i n k o h l e
79,98
91,56
73,96
73,80
72,43
72,41
72,03

1343850 
535662 

1898924 
1 790259 
2180815 
2104455 
1735477

Ko k s
90,01
94,66
93,16
89,03
93,26
94,12
86,43

7101

7828 
12867 
11111 
11192 
12720

16,30
5,32

21,53
20,44
22,67
23,09
20,42

3,44

2,82
4,27
3,00
3,87
4,03

r e B s t e i n k o h l  
97,40
97.77
88.77 
95,24 
97,03 
95,80 
94,99

260853'
276803
325311
4083211
324698!
337914
462585j

12433
13260
10895
20180
12871
5822

30130!

11173 
8497 

39794 
15808 
8514 

12876 
19842

Die Steinkohlenausfuhr Hollands ist zum gróBten Teil 
nach Belgien und Frankreich gerichtet, wohin 1931 2 Mili. t 
z\v. Ij34 Mili. t oder 48,98 und 32,77o/o der Gesamtausfuhr 

an Steinkohle gingen. In weitem Abstand folgt Deutschland 
mit 622000 t (i5,2o/0). Von den Kokslieferungen erhielten

Zahl en t a f e l  11. Hollands Brennstoffausfuhr 1925 — 1931.

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Davon nach

2 223 992
3 376 322
2 957 860
3 923 577 
3 621 238
3 899 514
4 093 087

912 227 
960 388 

1 145 395 
1 133103
1 940 295
2 079 545 
2 216 787

67 076 
151 848 
83 747 
77 338 

104 620 
193 886 
464 186

Belgien
1 Anteil 

t 1 %

Frankreich
! Anteil

t 1 o/o

Deutschland
! Anteil

t | O/o
St e i n k o h l e

1 332 191 59,90 541 297 j 24,34 224 729 10,10
1 770 731 52,45 613 441 18,17 163 162 4,83
1 777 288 60,09 633 912 21,43 321 822 10,88
2 147 425 54,73 834 437 121,27 701 560 17,88
2 076 683 57,35 784 500 121,66 605 059 16,71
1 810 119 46,42 1281 475 i 32,86 612 577 15,71
2 004 792 48,9S 1341 107 32,77 622 159 15,20

K o k s
334 469 36,67 397422 43,57 14 636 1,60
300 358 31,27 387 051 40,30 9 303 0,97
352 021 30,73 527 665 46,07 80 430 7,02
226 261 19,97 612361 54,04 131 014 11,56
358 799 18,49 1 147 074 59,12 189 072 9,74
287 482 13,82 1120 488 53,88 252 160 12,13
334 080 15,07 858 810 38,74 354 729 16,00

P r e Bs t e i n k o h e
4 850 7,23 43 673 65,11 ____ ___

33 220 21,88 39 462 25,99 ___ ___

12 991 15,51 41 3S1 49,41 — ____

8 646 11,18 33196 42,92 16 049 20,75
18 430 17,62 48 645 46,50 23 987, 22,93
42 612 21,98 96 692 49,87 37 746 19,47

226183 48,73 143 882 31,00 64 146; 13,82

Frankreich 859000 t, Deutschland 355000 t, Luxemburg 
351000 t, Belgien 334000 t, Schweden 03000 t, Danemark 
81000 t, die Schweiz 78000 t und Norwegen 49000 t. An 
PreBkohle bezogen Belgien 226000 t, Frankreich 144000 t, 
Deutschland 64000 t und die Schweiz 23000 t.

Einen Oberblick iiber die Btinkerverschiffungen nach
1 lafen gibt die nachstehende Zusammenstellung. Haupt- 
sachlichste Abnehmer fiir Bunkerkohle waren 1931 
Deutschland mit 404 000 t, GroBbritannien mit 390000 t, 
Norwegen mit 164000 t, Schweden mit 143000 t, Italien 
mit 133000 t, Frankreich mit 130000 t und Griechenland 
mit 113000 t.

Z a h l e n t a f e l  12. Bunkerkohle fiir fremde Schiffe 
im auswartigen Handel.

3,16
2,75
3.69 
4,66 
3,38 
3,71 
5,44

6,02
4.70 
3,92
6.70 
3,47 
2,01 
9,54

2,49
2,15

10,75
4,74
2,60
3,90
4,97

Verschiffungshafen 1929
t

1930
t

1931
t

R o t te rd am ................. 1 308 862 1 121 702 982 330
Pernis und Vondel Plaat 170 841 148 721 123 968
S c h i e d a m ......................... 123 851 221 407 226 197
V la a rd in g e n ..................... 111 152 112 671 76 428
M a a s s l u i s ..................... 37 920 26 336 27 063
A m s t e r d a m ................. 165 763 109 522 147607
Ymuiden......................... 11 695 9 464 5 523
V liss ingen ......................... 28 940 57 292 128 742
Andere H a f e n ................. 16 345

zus. 1 973 075 1 818410 1 734 203

Der Kohlenverbrauch Hollands entwickelte sich nach 
dem Jaarverslag van den Hofdingenieur der Mijnen in 
den Jahren 1925 bis 1930 wie folgt.

Z a h l e n t a f e l  13. Hollands Verbrauch an Steinkohle, 
Koks und PreBsteinkohle 1925-1931.

Jahr

1925
1926
1927
1928
1929
1930 
19313

7 116 970;
8 842 687
9 488412

10 920 054 J
11 581 2021
12 211 086 |

69,08
85,49
83,80
92,17
87,96
94,31

12 901 390 100,46

Einfuhr-
iiberschuB

t

vom
Ver-

brauch
%

3 185 340 
1 500 629 
1 833 866 

927 857 
1 584 635 

736 321 
-  59 0192

30,92
14,51
16,20
7,83

12,04
5,69

-0,462

Inlandyerbrauch1
je Kopf 
d e r Be- 
vólke- 
rung  

t  ; k g

10 302 310 
10343316
11 322 278
11 847 911 
13 165 837
12 947 407 
12 842 371

1399
1384
1494
1543
1692
1642
1607

< Einschl. Zechenselbstverbraueh sowie der Lieferungen an die Neben- 
betriebe der Steinkohlengruben. — * AusfuhruberschuB. — * Vorlaufiire 
Zahlen.

Bei der Errechnung des Inlandverbrauchs wurde auch 
die fur hollandische und fremde Schiffe verladene Bunker
kohle ais Ausfuhr berucksichtigt; ferner wurden die aufier- 
lialb der Zeche auf Lager gehenden Mengen ais Verbrauch 
angesehen. Im Jahre 1925 konnte der Verbrauch nur zu 
69o/o aus eigener Fórderung gedeckt werden, 31 o/o wurden 
durch Einfuhr aufgebracht. Im Jahre 1031 ist nach vor- 
liiufiger Ermittlung gegeniiber 1925 ein Mehrverbrauch 
Hollands an Kohle von rd. 2,54 Mili. t zu verzeichnen, hinzu 
kommt erstmalig ein AusfuhruberschuB von 590001.

Nachstehend bieten wir noch einige Angaben iiber 
Selbstkosten, Erlós und Gewinn im holliindiśćhen Staats- 
bergbau.

Wie bereits cingangs erwahnt, war das geldiiche 
Ergebnis durch langfristige Abschliisse trotz Sinkens der 
Kohlenpreise befriedigend; so ergab sich 1930 fiir Stein
kohle ein Durchschnittserlós von 9,29 fl. gegen 8,92 fl. 1929. 
Koks erbrachte im Berichtsjahr 14,57 fl. gegen 15,85 fl. 
im Vorjahr; fur PreBkohle wurden 10,63 (11,03) fl. be- 
zahlt.

Das geldiiche Ergebnis des hollandischen Staatsber»- 
baus in den Jahren 1914 und 1925 bis 1930 ist in der 
Zahlentafel 14 dargestellt. Der RohbetriebsuberschuB des
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gesamten Staatskohlenbergbaus betrug im letzten Jahr 
13,S7 Mili. fl. Fiir Abschreibungen wurden 9,96 Mili. fl. 
verwandt; nach Abzug von 1,70 Mili. fl. fiir Anleihe- 
verzinsiing konnten der. Staatskasse ein Reingewinn von
2,15 Mili. fl. iiberwiesen und 52000 fl. auf neue Rechnung 
vorgetragen werden.

Z a h l e n t a f e l  14. BetriebsiiberschuB bzw. Verlust {—) 
der Staatsgruben in den Jahren 1914, 1925 — 1930.

Jahr
Wilhel

mina
fl.

Emma u. 
Hendrik 

fl.

Maurits

fl.

Sonstige
Einnahme

fl.

Der Staatskasse 
ais Reingewinn 

iiberwiesen
fi.

1914 8S5 350 82 216 _ 27 790 400 000
1925 478 368 3 117 343 -- 644 746 —
1926 2 729 374 8 499 681 -2008456 595 722 3 120 000
1927 1 310 523 9 169 699 -1  285979 621 030 1 720 000
1928 1 976 615 6 807 930 1 185521 670 226 1 935 000
1929 4 181 629 4 118 339 3 841099 797 001 2 150 000
1930 3416317 4 244 825 4 601030 1 606 579 2 150 000

Z a h l e n t a f e l  15. Selbstkosten auf 1 t Forderung.

Jahr
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A

us
ga

be
n

Zus.

fl.
19251 0,92 0,67 0,26 4,85 2,15 0,97 9,81
1926 0,76 0,52 0,22 4,15 1,92 0,93 8,50
1927 0,81 0,51 0,21 4,00 2,18 1,06 8,77
1928 0,70 0,45 0,18 3,40 1,68 0,89 7,30
1929 0,92 0,49 0,18 3,51 1,89 0,99 7,98
1930 1,03 0,52 0,18 3,59 1,71 0,94 7,96

1 Olmc M aurits.

Der Reingewinn je t Forderung in den Jahren 1925 bis
1930 ist fiir den Staatsbergbau aus der Zahlentafel 16 zu 
entnehmen. Die Zeche Wilhelmina hat seit 1913 durchweg 
mit Gewinn gearbeitet, der seinen hóchsten Stand bei
6,1S fl./t im Jahre 1923 erreichte. 1929 betrug er 2,60 fl., im 
Berichtsjahr wurden 2,24 fl. erzielt. Die Gruben Emma 
und Hendrik haben weniger giinstig gearbeitet. In den 
Jahren 1914, 1921 und 1922 hatten sie mit Verlust ab- 
geschlossen. Der hóchste Gewinn wurde mit 4,03 fl. im 
Jahre 1920 erreicht, wahrend die beiden letzten Jahre nur 
5 bzw. 66 Ct./t erbrachten. Die Abschreibungen der Zeche 
Maurits von 3,53 fl. im Jahre 1930 machten bei einem 
BruttoiiberschuB von 2,31 fl. einen Zuschufi von 1,22 fl. 
erforderlich. Im Vorjahr wurde bei einem OberschuB von
1,96 fl. und einer Abschreibung von 1,92 fl. erstmalig ein 
Reingewinn von 0,04 fl./t erzielt.

Z a h l e n t a f e l  16. Reingewinn auf 1 t Forderung.

Jahr
Rein-
fór-

derung

fl.

Ertrag- 
(einschl. 
Erlos fiir 
Schlamm 
und Rein- 
verdienst 

aus Verkauf 
von elektr.

Stroni)
fi.

Selbst
kosten

fl.

Roh-
iiber-
schuB

fl.

Ab
schrei
bungen

fl.

Rein
ge

winn

fl.
1925’ 3 480 174 11,02 9,81 1,21 1,07 --
1926 5 195 844 10,39 8,50 1,89 0,93 0,60
1927 5831 110 10,45 8,77 1,68 1,07 0,29
1928 6 904 797 8,84 7,30 1,54 0,99 0,28
1929 6 811 964 9,88 7,98 1,90 1,33 0,32
1930 6 959 387 9,96 7,96 1,99 1,43 0,31

1 Ohne M aurits.

U M S C M A U.
M agnetische Scheideversuche an Braunkohle 

und Steinkohle.
Von Ing. V. S k u t I  und Dr.  H.  Be n e s c h ,  Leoben.
Im mineralogischen Institut der Montanistischen Hoch

schule in Leoben sind im Laufe der letzten Jahre iiber 
magnetische und elektrische Eigenschaften von Mineralien 
Untersuchungen durchgefiihrt worden, dereń praktisches 
Ergebnis u. a. darin besteht, daB man Magnetscheider 
erdacht und gebaut hat, die mit iiuBerst starken Magnet- 
feldern zu arbeiten yermógen. In derartigen Scheidern1 
lassen sich Magnetfelder von 15000 Kraftlinien je cm 2 
noch wirtschaftlich hersteUen und damit auch solche Stoffe 
magnetisch in einem industriellen MaBstabe scheiden, die 
bisher ais unmagnetisch im technischen Sinne gegolten 
haben. Ais Beispiele seien angefiihrt Limonit, Hiimatite, 
alle Manganerze, Chamosite, von den Silikaten die Horn- 
blenden, Pyroxene, Biotite, riele Muskowite, Eudialyt usw. 
sowie von den Gesteinen die Grundmasse der meisten 
Eruptivgesteine.

Die an den Mineralien und Gesteinen gemachten Er
fahrungen legten den Gedanken nahe, auch Lignite und 
Steinkohle der magnetischen Scheidung zu unterziehen, 
wobei folgende Gesichtspunkte maBgebend waren: 1. Da 
der Eisengehalt der Kohle vor allein an die Aschen- 
bestandteile gebunden ist, ware in der magnetischen Be- 
handlung der Kohle ein Weg gegeben, ihren Aschengehalt 
herabzusetzen und damit den Heizwert zu erhóhen. 2. Der 
Umstand, daB der Eisengehalt der Asche neben ihrem 
Gehalt an Alkalien hauptsachlich den Aschenschmelzpunkt 
bestiinmt, bot besonders bei alkaliarmen Kohlen die Aus- 
sicht, diesen durch Ausscheidung des Eisens zu erhóhen. 
Die Erhohung des Schmelzpunktes der Kohlenasche be
deutet aber insofern eine Verbesserung der Kohlen-

1 B eschreibung s. Arch. E rzb . M et. 1931, H . 2 und 3.

beschaffenheit, ais dadurch die Schlackenbildung mit ihren 
Nachteilen erschwert oder sogar verhindert wird. 3. Schliefi- 
lich war noch die Frage zu untersuchen, ob nicht auch der 
in der Kohle enthaltene Pyrit aus der Kohle magnetisch 
entfernt werden konnte, wodurch sich die Kohle sowohl von 
einem Teil des Eisens ais auch namentlich von einem Teil 
des Schwefels befreien liefie. Die Voruntersuchungen iiber 
die magnetischen Eigenschaften des Pyrits haben allerdings 
keine eindeutige Aufkliirung gebracht, denn es gibt Pyrite, 
die in den starken Feldern recht gut magnetisch sind, ohne 
daB man im Metallmikroskop einen EinschluB von Magnetit 
oder von Pyrrhotin wahrnimmt, daneben aber auch ganz 
und gar unmagnetische. Mit einer gewissen Annaherung 
kann gesagt werden, dafi feinspeisige Pyrite in der Regel 
unmagnetisch sind, wahrend sich gróber kristailine Pyrite 
meist ais magnetisch erweisen.

V e r s u c h e .
In der nachstehenden Obersicht sind die Ergebnisse 

der mit einem Schneckenscheider an drei Ligniten von 
Schwanberg, Fohnsdorf und Zillingsdorf (Osterreich) sowie 
an der Steinkohle von Ziedice (Polen) durchgefiihrten Ver- 
suche zusammengestellt. In allen Fallen handelte es sich 
um Kohle von 0 -1  mm Korngrófie. Man erkennt zunachst, 
daB zwischen 9°/o (Fohnsdorf) und 28o/o (Zillingsdorf) des 
Aufgabegutes ais »magnetiscli« abgeschieden werden 
konnten. Der in der Kohle yerbliebene unmagnetische 
Aschenanteil war immerhin um 2,2o/0 (Ziedice) bis 9,3°/o 
(Zillingsdorf) geringer ais die ursprunglich yorhandene 
Aschenmenge. Der Heizwert der Kohle hat durch diese 
Behandlung eine Verbesserung erfahren, die zwischen 
345 kcal (Fohnsdorf) und 1036 kcal (Zillingsdorf) liegt. Die 
Erhohung des Schmelzpunktes der in der Kohle verbliebe- 
nen Asche schwankt zwischen 35° (Fohnsdorf) und 110° 
(Schwanberg), weist also im zweiten Falle schon einen

»
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Kohlenprobe

Von 
der Aufgabe Aufgabegut Konzentrat Ausgeschiedene

Berge
Kohle

%

Berge

%

Asche

°/o

Heiz
wert
kcal

Schmelz
punkt

«C

Fe

%

Asche

%

Heiz- j Schmelz- 
wert ! punkt 
kcal “C

Fe

%

Asche Fe

Schwanberg. . 
Fohnsdorf . . 
Zillingsdorf . . 
Ziedice . . . .

85.00
91.00 
71,75 
90,50

15,00
9,00

28,25
9,50

31,48
26,39
30,31
30,68

3710
4761
2775
4790

1140
1220
1160
1215

2,47
2,73
2,70
1,44

22,93
21,45
21,01
28,54

4200 ! 1250 
5106 i 1255 
381! 1 1230 
5162 | 1260

1,34
2,04
2,16
1,22

79,40
66,81
42,57
57,65

8,80
9,70
4,51
3,48

ncnnenswerten Betrag auf. Die erlialtenen Berge zeigen 
eine recht befriedigende Zusammensetzung, nur im Falle 
Zillingsdorf enthalten sie noch zu viel brennbare Substanz. 
Aus der letzten Spalte geht hervor, daB die Scheidung tat- 
siichlich auf dem Eisengehalt beruht. Die ausgeschiedenen 
Berge haben im besten Falle (Schwanberg) 6,5 mak und im 
ungunstigsten Falle (Zillingsdorf) 2,1 mai so viel Eisen ent- 
lialten wie die gereinigte Kohle.

Eine vergleichende Betrachtung dieser ersten Ver- 
suchsergebnisse laBt erkennen, daB sich die Kohle von 
Schwanberg verhaltnismaBig noch am besten fiir die 
magnetische Scheidung cignet. Bei der Kohle von Zillings
dorf war zwar die Erhóhung des Heizwertes erheblich, aber 
die erhaltenen Berge wiesen noch zu viel brennbare Stoffe 
auf; es war also auch »Kohle« magnetisch ausgeschieden 
worden.

S c h l u Bf  o l g e r u n g e n .
Ein abschlieBcndes Urteil lassen somit die ersten Ver- 

suche zur magnetischen Aufbereitung der Kohle noch nicht 
zu; im besondern bedarf die Auswirkung der Magnet- 
scheidung auf den Schwefelgehalt der Kohle noch einar 
weitern Klarung. Die bisherigen Untersuchungen haben 
jedoch schon folgcndes gezeigt: 1. Durch magnetische Auf
bereitung laBt sich der Aschengehalt der Kohle ver- 
mindern und damit ihr Heizwert erhohen. 2. Gleichzeitig 
wird die Kohle armer an Eisen und der Schmelzpunkt der 
in ihr verbliebenen Asche erhoht. 3. Die Steigerung des 
Heizwertes der Kohle und die Erhóhung des Aschen- 
schmelzpunktes sind aber meistens so gering. daB die 
magnetische Scheidung im Wettbewerb mit den bekannten 
Aufbereitungsverfahren nur ganz ausnahmsweise in Be- 
tracht kom men wird.

Auszug aus den Beobachtungen der W etterw arte  
der W estfalischen B erggew erkschaftskasse  

zu Bochum  im Jahre 1931.
m ^ ' e . ^ 'nr' cll tu ngen und der Beobachtungsdienst der 

artei sind im Berichtsjahre durch fortlaufende Messungen 
er ° ° en und Bodentemperaturen erweitert worden.

1 Gliickauf 1912, S. 15 .

Zwecks einwandfreier Aufzeichnung der auftretenden 
Bóen in m/s und des Winddruckes in kg/m 2 ist ein neuer 
Universal-Anemograph, Bauart Steffens-Hedde, auf dem 
Dache der Bergschule neben der alten WindmeBeinrichtung 
aufgestellt worden. Zur Bestimmung der Hóchst- und 
Mindesttemperatur unmittelbar iiber und im Erdboden 
dienen 2 Extremthermometer und 4 besondere Erdboden- 
thermometer 5 cm uber und 0,10, 0,20, 0,50 und 1,00 m 
unter dem gewachsenen Boden, die zu den nachstehenden 
Beobachtungsterminen abgelesen werden.

Die Aufzeichnurigen des Luftdruckes, der Lufttemperatur, 
der relativen und der absoluten Feuchtigkeit, der Nieder- 
schlage, der Windgeschwindigkeit und -richtung sowie der 
Sonrienscheindauer wurden fortgesetzt und taglich u m7 Uh r  
14 Uhr und 21 Uhr Ortszeit (7.31, 14.31 und 21.31 Uhr Bahn- 
zeit) an den Stationsgeraten unmittelbare Ablesungen und 
absolute Messungen vorgenommen. Die Ergebnisse der
3 Terminbeobachtungen wurden wieder in Verbindung mit 
den Aufzeichnungen der selbstschreibenden Gerate fort- 
laufend bearbeitet und auszugsweise (mit Ausnahme der Er
gebnisse der Bóen- und Temperaturmessungen) in Form von 
Monatsberichten in dieser Zeitschrift unter »Beobachtungen 
der Wetterwarte der Westfalischen Berggewerkschafts- 
kasse« regelmaBig veróffentlicht.

In Erganzung dieser Monatsberichte sind in den um- 
stehenden Zahlentafeln die aus den taglichen Beobachtungs- 
ergebnissen hervorgegangenen Monats- und Jahresmittel der 
oben genannten meteorologischen Elemente und weitere be- 
merkenswerte Angaben iiber sonstige Witterungserschei- 
nungen des Jahres 1931 zusammengestellt. Nach Form 
und Inhalt entspricht die »Monats- und Jahresiibersicht nach 
den Terminbeobachtungen in Bochum« den Angaben der 
friiheren Berichte1. Neu hinzugetreten ist die Zahlentafel der 
»Erdbodentemperaturen« und eine Zusammenstellung der 
Niederschlagsbeobachtungen von 16 Regenstationen des 
niederrheinisch-westfalischen Industriebezirks.

• Gliickauf 1923, S. 165; 1925, S. 222; 1920, S. 467; 1927, S 454- 1928
S. 641; 1929, S. 240; 1930, S. 274; 1931, S. 403.

Erdboden tem pera tu ren .

1931
Monat

5 cm iiber dem Erd
boden in °C

Mittlerer

-C Ł*U GJ 
=0 > 
r

Januar , 
Februar . 
Marz 
April. , 
Mai .
Juni . ’ 
Juli . 
August. ; 
September 
Oktober 
November
Ue«mber

Absoluter

-C «-o u 
:0 £ 
r

T3 Ł>
.5 5= 
5

0,7
2,6
2,8
2,3
9,1

-1- 4,6 
+  4,8 
+ 13,5 
■i-18,4 
+27,7 
+ 29,4 
f  30,4 
+ 28,7 
+23,4
+ 19,1 1+ 4,1 
+ 11,3!+ 3,2 
+  4,0 -  1,4 

Jah7]+i7 ,9 |+  4,4

+ 11,0 
+  12,4 
+ 11,4 
+  7,0

+  9,4 — 7,3 
+ 11,3 -11,8 
+ 26 ,0 -11 .2  
+ 26,9 -  5,3 
+40,4 +  2,6 
+ 36,9:+ 8,0 
+  3^,5 +  8,0 
+ 38,1 +  5,3 
+  31,0 —
+ 29,7 —
+ 20.1 j—
+ 13,5

0,3
6,4
3,2

-11,5

Im Erdboden in °C
in 0,10 m Tiefe

11 i III

- c  i i :
3  ! 2
»  2

+  2,3 
+ 1,2 
+  2,4: 
+  6,5, 
+  13,2; 
+  16,0 
+  16.7 
+  15,9: 
+  11,9 
+  8,8: 
+ 6,1 
+ 2,8

. c
3

+ 2,6 + 2,6 
+ 1 ,5+  1,5 
+  4,5 
+ 10,1 
+  17,7 
+ 20,6 
+ 21,0

+  3,9 
+ 8,6 
+  16,1 
+ 18,9 
+  19,4

+ 20,1 +17,7 
+  15,1+13,6 
+ 10,9!+ 9,8 
+  7 ,4+  6,9 

3.11+ 3,0

c -z,
I  E

2,5 
+  1,4 
+  3,6 
+ 8,4 
+  15,6 
+ 18,5 
+  19,1 

17,9 
+  13,5 
+ 9,8 
+ 6,8 
+  3,0

in 0,20 m Tiefe

-C
D

11 | III « .  . 1 II
•C J=
D 3 2*=

J l
u.sz
D

Ul
D

•w 1 — — O) j

+ 2,8 
+  1,5 + 2,8 
+ 7,0 
+  13,5 
+  16,4 
+  17,3 
+16,6 
+ 12,8 
+ 10,2 
+  6,7 
+  3,4

+  2,91+ 2,9 
+  1,7 +  1,7 
+  3,5 +  3,6
+  8,3 
1 + 15,4 
+ 18,4 
+  19,1

+  8,4 
+  15,5 
+  18,6 
+  19,4

+  18,2+18,2 
+ 13,9+14,0
+ 11,1 + 11,0

1+ 7 ,3 +  7,2 
;+ 3,4:4- 3,4

2,9 
1,6

+  3,3 
+  7,2 
+  14,8 
+ 17,8 
+  18,6 
+  17,7 
+ 13,6 
+ 10,8 
+  7,1 
+ 3,4

in 0,50 m Tiefe

III
l-

5
CN

+  3,0 -i- 3,0 [+  3,1 
+  2,7 +  2,7 +  2,7 
+  3,71+ 3,6 +  3,7 
+ 7,4;+ 7,3 +  7,4 
+ 12,8 + 12,8 + 12,8 
+ 16,3 +16,2 +  16,3 
+  17,4 +17,2 +-17,3 
+  17,2 +  17,0| + 17,2 
+  14.2 +14.0 14.0
+ 11,2 + 11,1 + 11,1 
+ 8,0+ 8,0 + 8,0 
+ 5,1 +  5,1 +  5.0

+ 3,0 
+  2,7 
+  3,7 
+  7,4 
+ 12,8 
+ 16,3 
+  17,3 
+  17,2 
+  14,1 
+ 11,1 + 8,0 
+ 5.1

i 11 1,00 m 
Tiefe

0  E

+  5,7 
+  4,4 
+  4,3 
+  6,6 
+  10,4 
+  14,1 
+  15,6 
+  16,2 
+  14,4 
+  12,3 
+  9,4 

7,1_+
+ 10,0+40,41— 11,8 +  8 ,6 |+11,2 |+ 10,21+10,0 +  9,21+10,31+10,3+ 9,9 +  9 ,9 +  9 ,8 +  9,9 +  9,9
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Jahren (seit 1888)

Ul
Ul
ON
co

—4 •—* ‘ •—* IS) tO >—* —■ co-^ 4^  — c»O N i\J04i*oocn  — 
JO JJl jO  J-Oj-̂ 1 j^-j-O \o 

-  ̂  b  0  0  co co “to l o  0

-j. Sonnenschein- 
dauer

vO
o

— _  to to —‘ —* — — to
- v ] 4 i O ^  -  O  W O C O O - J ^

t r s  Z  3  HV ET &  tr. n °
■sfi {» “  -

4- co -^ co  — co4^ o o n c o o c o o
“ 3  g* 3 ||v 

?SP  s  3

* • • 0  03 03 — 03 — — — 4*. 1 1  ^ 3  ^  
P  3  ,

to
o> to ..................................... Ol 0  0 Schnee |

o . . to — - — * • 03- • to Hagel

Oraupel
4*
4* Ol Ol *>. —* * * * * CO 0  01 01 Reif N
to GO —* 4  ̂t o ...........................CO 03 I^ebel s*
COo * • ,—1 — On 4— ~>4 O' tO •-‘ to Oewitter, ^  

Ferngewitter rt>
to • • • • — — ..................... Wetterleuchten ^

o 4 » ..................................... 03 0  to Schneedecke ^
4*
m — COO — — tOCMO — COCO* heitere

to00 0 0 4 ^ t0 t0  00 0 0 0 ' t0 ^  — — triibe

00 ON>P‘ *‘ -*OWO''sj*vlO'^tO
Sturmtage 

(Geschwindig
keit > 1 4  m/s)

4* ^  .................4* 03 CO Eistage(Hóchst- 
wert unter 0°C )

CTłO ................. tO —01 — 03 — 0  —1 CO
Frosttage 

(Mindestwert 
unter 0° C)

24 ł * ON 00 01 Ul ' ’ * *
Sommertage 
(HSchstwert 

25° C und mehr)

Jahr 
|

Januar 
. 

. 
. 

Februar 
. 

. 
. 

M
arz 

.
.

.
.

 
A

pril 
.

.
.

.
M

ai............................................................................................................................................................
Ju

n
i........................................................................................................................................................

Ju
li....................................................................................................................................................

A
ugust 

. 
. 

. 
Septem

ber. 
. 

O
ktober. 

. 
. 

N
ovem

ber 
. 

. 
D

ezem
ber 

. 
.

1931
M

onat

-1ON
"to

Os O On O Ol Ol O Ul Ol O Ul Ol JX>J0 00j0j30 CO coco 
b b o u i ^ w o o l o * —*00 *00 1 Mittel

<-"5,c
“v3
00
to
On

00'v]-.1^-v10n-v]0 '0 '-1 -v] 'v] jx> jt .  J j J  J— _Ol JO J-.1 O j j l  O  4- 
ON V] 03 “o  "co O  lo "00 “4i» “co * "co

3  A,1??.0llut(er TO 2  S  “  Hochst- oi m 1  
3  wert ,2  f j c  ero ^  0

to
CO

X
to —‘ — to to to  — — to to
CO — Ol Oi _--l CO - J  O  — On 4* 00

■ B tn-
■a 2 ! n 

Datum S  ^  5
s F s

co
CO

4-* CO CO 4-- 4— 4-. Ol 4-- 4— 4̂ . OJ CO
— 0 * 0  CO CO O  CO J 3N 00 o  co co
oi “-4 ON O  “to “to “to 00 “— “oo

a  Absoluter n  
5 Mindest- DO O ^
3  wert 3 r  ą

ON to — to to — — — —
O  O  4* Ol — Ol 4̂ * CO 00 — On —

f f  g .3 -
Datum

+

'bi

4- +  +  +  +  +  +  +  +  +  4*
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Niederschlagsbeobachtungen im rhein isch-westfal ischen Industriebezirk w ahrend  des Ja h re s  1931.

Station

Bochum-Langendreer (Zeche Mansfeld) . 
Castrop-RauxeI (Zeche Graf Schwerin) . .
Castrop-Habinghorst..........................................
Dortmund-Obereving (Zeche Minister Śteiii 3)
Dortmund-Kruckel..............................................
E sse n -N o rd ..................................................
Essen-Frohnhausen ............................. ! ! .'
Essen ( R u h r h a u s ) ..........................................’
Gelsenkirchen (Zeche Consoiidafion 1/6). ’
Gelsenkirchen-Altstadt.....................................
Gelsenkirchen-Buer (Gartenbauamf) . . ! !
Herne (Zeche S h am ro ck ) .................................
Liinen-Lippe (Zeche Preulien 1 ) .....................
R ecklinghausen ..........................................
Winz (Ennepe-Ruhrkreis)..................... ’ ’ '
Witten ( H o h e n s te in - P a r k ) .............................

1 Lfickenhaft.

Jan. Febr. Marz

169.2 
108,6
91.6

100.6 
106,8 
36,0' 
95,4

112,9
135.7 
101,4
116.3
122.8 
106,6
-3,2 

110,2 
102,2

100.5
55.6
49.5
45.7
43.6 
50,9
64.5
56.6
66.5
67.0
72.1
60.2
67.0
59.5 
51,3
68.0

23.1
39.7 

3,61
29.0 

1,5* 
1,1 >

12,3' 
12,31
35.8 
12,2i
37.3
34.4
25.4
23.2
27.1 
40,7

April | Mai

101,1
68.3
60.4
68.3
57.4
44.1
51.7 
61,9
72.8
57.7
66.8
76.4 
75,3
51.1
70.5 
70,8

Juni

71,3
73.1
64.2
45.5
51.0 
68,8
58.3
86.0
97.7
99.3 
52,2 
73,9
56.7
44.5
70.4
52.7

84,5
88.4
74.8
80.8
56.4
73.2
59.7
77.2
73.8
51.7
97.4
79.5
96.5
42.8
71.6
64.3

Juli

92.1
67.7 
84,9
78.7
52.4
65.1
84.5
81.7
96.2
77.5
74.1 

105,1
86.7
89.2
95.5
48.7

Aug

144,5
109.3
109.9
103.0 
110,8
120.3
127.0
131.0
108.1 
102,2 
108,2 
108,1
125.9 
45,9

118,7
91,8

Sept

42,5
34.4 
33,9

34.5
41.2
34.6
30.0
41.5
38.2
36.1
43.4
49.8
35.9
42.6
31.5

Okt.

55,4
44.2 
37,9

39.6
19.7
39.6

42.7
34.3
43.1
42.2
46.2 
22,1
43.2
30.8

Nov. Dez. la,lres- I I summę

27.9 
21,6
21.3

16.4 
12,2
30.5
16.3
27.4
24.0
25.9
25.8
18.8 
19,7
26.1 
27,0

77.1
64.9
23.1

32.9
28.1
34.9 
35,2 
43,6
29.4
45.5
53.9 
49,1
46.9 
51,0 
67,8

989.2
775.8 

(655,1)'

(603,3)i
(560,7)i
(693.0)‘
(701.1)i
841.8 

(694,9)i
775.0 
825,7
804.0
569.0
778.2
696.3

AusschuB fur B ergtechnik , W arme- und K raft- 
wirtschaft fiir den n ied errh ein isch -w estfa lisch en  

Steinkohlenbergbau.
In der 89. Sitzung des Ausschusses, die am 18. Marz 

unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.-lng. Ro e l e n  
vor einem grofiern Kreise im Gebaude des Kohlen-Syndikats 
in Essen stattfand, wurden folgende Yortrage gehrlten:

Bergassessor S c h e i t h a u e r ,  Buer (Westf.): V e r w e n -  
d u n g  d e s  S c h r a p p l a d e r s  i m S t r e c k e n  v o r t r i e b -  
Maschinendirektor Dr. Le n t ,  Bochum: D e r  W a s s e r -  
e i n b r u c h  a u f  d e r  Z e c h e  E n g e l s b u r g  i m M a r z  1931 
u n d  d ie  S u m p f u n g s a r b e i t e n .

Die Vortrage werden demnachst hier zum Abdruck 
gelangen.

W I R  T  S  C H A  F  T  L I  C H  E  S.
D urchschnit ts lohne je Schicht in den w ichtigsten  deutschen S te inkohlenbezirken

Wegen der Erklarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfuhrlichen Erlauterungen in Nr. 4/1932 S. 98 
K o h l e n - u n d G e s t e i n s h a u e r .  -

Monat Ruhr-
bezirk Aachen O ber

schlesien
N ieder

schlesien Sachsen
Jt Ji Ji

G e s a m t b e l e g s c h a f t 1.

Monat

1931: Januar .  .
April. . .
Juli . . . 
Oktober . 
November 
Dezember

•932: Januar . .

'931: Januar . . 
April . . . 
Juli . . . 
Oktober . 
November 
Dezember 

1932: Januar . .

9,19 8,63 8,24 6,99
9,21 8,30 8,16 6,67
9,17 8,30 8,07 6,66
8,53 7,71 7,65 6,67
8,56 7,70 7,52 6,34
8,50 7,64 7,47 6,29
7,67 7,02 6,71 5,67

9,56 8,84 8,55 7,19
9,59 8,53 8,49 6,86
9,50 8,53 8,40 6,84
8,85 7,94 7,96 6,87
8,89 7,93 7,83 6,54
8,82 7,88 7,79 6,49
7,99 7,25 7,02 5,87

A. L e i s t u n g s l  o h n
7,49 1931: Januar . .
7,52 April . . .
7,39 Juli . . .
6,99 Oktober .
6,95 November
6,97 Dezember
6,29 1932: Januar . .

B. B a r v e r d i e n s t
7,66 1931: Januar . .
7,70 April . . .
7,56 Juli . . .
7,15 Oktober .
7,12 November
7,14 Dezember
6,45 1932: Januar . .

Ruhr Aachen O ber N ieder
bezirk schlesien schlesien

M M M
Sachsen

Einschl. der A rbeiter in N ebenbetrieben.

Dpiitsrhlflnrlc AuRpnh^nHAl in ____

8,08 7,67 6,22 6,30 6,97
8,07 7,24 6,23 6,02 6,95
8,04 7,24 6,21 6,03 6,88
7,49 6,75 5,87 6,04 6,51
7,52 6,75 5,79 5,70 6,44
7,49 6,70 5,78 5,66 6,44
6,75 6,12 5,21 5,12 5,81

8,44 7,90 6,46 6,51 7,15
8,46 7,46 6,50 6,27 7,15
8,35 7,45 6,45 6,22 7,05
7,79 6,95 6,11 6,27 6,69
7,85 6,98 6,04 5,95 6,64
7,82 6,93 6,04 5,92 6,63
7,08 6,34 5,45 5,36 5,99

1930 • 
Monatsdurchschn 
1931 « . . .  
Monatsdurchschn.

Januar . . 
Februar .

Januar u- Februar^ 
Menge (1932 

W .  U931
S g t  in f 1932 

_ J 0 0 0 ^ c   ̂1931

6 933 446 
577 787 

5 772 469 
481 039 
435 575 
421 897

24 383 315 
2 031 943 

23 122 976 
1 926 915 
1 659 712 
1 413 653

857 472 i 
945 505 

12 823 
17 899

3 073 365
4 170 076

41 598 
85 182

424 829 
35 402 

658 994 
54 916 
75 157 
61 430

7 970 891 
664 241 

6 341 370 
528 448 
451 641 
405 548

136 587 
93 805 

2 464 
2 276

857 189 
1 146 943 

16125 
27 923

32 490 
2 708 

59 654
4 971
5 355 
5 822

897 261 
74 772 

899 406 
74 951 
70 674 
67 600

11 177 
7 642 

192 
172

138 274 
137 896 

2 203 
2 725

Uber die Entwickiung des AuBenhandels in fruhern Jahren siehe Gliickauf 1931, S. 240, in den

2 216 532 
184 711 

1 796 312 
149 693 
116 831 
123 849

19 933 
1 661 

28 963 
2414 
I 462 
1 269

240 680 
300 328

3 2381
4 454

2 731 
6 196 

49 
153

91 493 
7 624 

84 358 
7 030
3 114
4 231

7 345 
14 550 

122 
252

1 705 443 
142 120 

1 952 524 
162710 
106 594 
113 280

219 874 
274 178 

3 980 
6 477

einzelnen M onaten 1931 siehe 1932, S. 173.
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Februar Januar u. Februar
1931 1932 1931 1932

t t t t
E i n f u h r

Steinkohle insges. . . 456 600 421 897 945 505 857 472
davon:

Grofibrilannien . . 309 195 267686 646234 563099
Saargebieł . . . . 68635 71925 141425 139216
Niederlande. . . . 41694 51510 81924 98687

Koks insges................. 47 640 61 430 93 805 136 587
davon:

Grofibrilannien . . 28792 26262 49118 60464
Niederlande. . . . 16 075 22457 40318 53907

PreBsteinkohle insges. 3 744 5 822 7 642 11 177
Braunkohle insges. . 144 234 123 849 300 328 240 680

davon:
Tschechoslowakei . 144 234 

6 702
123849 300328 240680

PreBbraunkohle insges. 4 231 14 550 7 345
davon:

Tschechoslowakei . 6192 4176 13583 7290
A u s f u h r

Steinkohle insges. . . l 844 201 il 413 653 4 170 076 3 073 365
davon:

Niederlande. . . . 497619 330073 1090076 726474
B elgien ..................... 342754 377519 822526 692466
Frankreich . . . . 397548 295373 883547 743943
I ta l ie n ..................... 272644 106849 575452 286585
Tschechoslowakei . 81442 81 415 177320 157 148
skandinav. Lander . 21264 32728 57345 65274

Koks insges. 556 543 405 548 1 146 943 857 189
davon:

Frankreich . . . -. 191854 105881 351444 222482
Luxemburg . . . . 109485 108486 244481 220238
skandinav. Lander . 87568 55733 189343 137 132
Schweiz..................... 40 067 45646 81564 86565

PreBsteinkohle insges. 62 027; 67 600 137 896 138 274
davon:

Niederlande. . . . 22191 28829 44355 53482
B elgien ..................... 8692 5275 17533 9178
Schweiz..................... 4 034 3943 9719 7391

Braunkohle insges. . 3 893 1 269 6196 2 731
davon:

Ósierreich................. 1651 950 3132 2085
PreBbraunkohle insges. 120 555 113 280 274 178 219 874

davon:
skandinav. Lander . 21 748 16095 49976 24840

Lieferunge n auf Reparationskonto
S t e i n k o h l e ................. 3S7 273 214 584 776 973 401 130
K o k s ............................. 80 341 34 093 146718 60 099
PreBsteinkohle . . . 2 542 9 490 9S96 18391
PreBbraunkohle . . . 12 275 27 235 —

Die E inschrankung  der  Kohleneinfuhr Frankre ichs 
im 2. H albjahr  1931*.

Die Kontingentierung der Kohleneinfuhr hat sich bisher 
noch nicht in der vom franzósischen Kohlenbergbau ge- 
wtinschten Hohe ausgewirkt; zwar laBt die Dezember- 
einfuhr mit 20630001 (einschlieBlich Koks und PreBkohle auf 
Kohle zuriickgerechnet) gegen die Einfuhr im November 
mit 2300000 t eine Abnahme um 237000 t erkennen, doch 
ist die Einschrankung im Dezember mit 16,2 % der in

1 Nach C olliery G uardian vom 29. Januar 1932, S. 237.

den Jahren 192S bis 1930 monatlich durchschnittlich be- 
zogenen Menge noch weit von der beschlossenen Kontin
gentierung von 28°/o entfernt. Die folgende Zusammen- 
stellung laBt den B r e n n s t o f f b e z u g  F r a n k r e i c h s  s e i t  
J u l i  1931 im Vergleich mit der Einfuhr im Monatsdurch
schnitt der Jahre 1928 bis 1930 erkennen.

Zeit Einfuhr

t

± gegen Monats
durchschnitt 
1928-1930 

(2463750 t -  100)
°/o

1931: J u l i ............................. 2 527 332 +  2,5
A u g u s t ......................... 2215 191 -  10,0
S e p te m b e r ................. 2 436 000 -  1,1
O k t o b e r ..................... 2 070 453 -  15,9
N o v e m b e r ................. 2 299 949 6,6
D e z e m b e r ................. 2 063 379 -  16,2

Durchschnitt Juli-Dez. 1931 2 268 717 -  7,9

Nachfolgend geben wir einen Vergleich iiber die durch
schnittlich m o n a t l i c h a u s d e n e i n z e l n e n B e z u g s l a n d e r n  
im 2. Halbjahr erhaltenen Kohlenmengen im Vergleich mit 
den Lieferungen in den Jahren 1928 bis 1930.

Kohleneinfuhr

aus

Monats
durchschnitt
1928-1930

t

Monats
durchschnitt 
Juli bis De
zember 1931

t

± gegen 
Durchschnitt 

1928-1930

t
GroBbritannien . . 991 250 857 171 -  134 079
Deutschland . . . 838 750 639 602 -  199 14S
B e l g i e n ................. 370 000 444 490 +  74 490

197 500 236 244 +  38 744
P o l e n ..................... 57 500 69 763 +  12 263
sonstigen Landem 8 750 21 447 +  12 697

Bei der Betrachtung der vorstehenden Zahlen mul! 
berucksichtigt werden, daB die Zunahme der Einfuhr aus 
Belgien, Holland und Polen gegen 1928/30, wie die nach- 
folgende Zahlentafel zeigt, zum Teil auf die umfangreichen 
Beziige im Juli, das ist vor dem Inkrafttreten des Kontin- 
gentierungsgesetzes, zuriickzufiihren ist.

Monat
GroB

britannien
t

Deutsch
land

t

Belgien

t

Holland

t

Polen

t
1931: Juli 858 569 599 992 609 788 312 645 119 662

Aug. 783 280 581 816 479 876 249 884 99 448
Sept. 1 038 000 636 000 462 000 193 000 81 000
Okt. 829 159 587 072 400 090 206 909 27 772
Nov. 900 737 692 870 369 8S3 254 630 56 882
Dez. 733 285 739 860 345 302 200 393 33816

Befórderung auslandischer Kohle auf dem Rhein 
im Ja h re  1931.

Im Jahre 1931 sind 1,57 Mili. t auslandischer Kohle 
(1,72 Mili. t im Vorjahr und 1,30 Mili. t im Jahre 1929) auf 
dem Rhein iiber Emmerich bergwarts befórdert worden. Im 
Oebiet des Deutschen Reiches verblieben hiervon 954 000 t;

Z a h l e n t a f e l  1. Herkunftslander der auf dem Rhein befórderten auslandischen Kohle 1927—1931.

Herkunftslander 1927

t

1928

t

1929
i davon in 

insges. D eutschland 
verblieben

t t

1930
davon in 

insges. j Deutschland 
verblieben

t t

1931
davon in 

insges. Deutschland 
verbliebeni

t i t
E n g la n d .................
H o l l a n d .................
B e l g i e n .................
P o l e n .....................
A n d e r e .................

200 330 
462 576

476 960 
600 519 

94 531 
5 806

668 935 
565 794 

3 741 
58 495 

701

417 687 
445 817

261

605 077 
1 042 610 

14319 
49 547 

3 737

410213 
612 377

485 559 
976 043 

89 840 
20 013 

565

325 938 
592 222 
35 614

zus. 662 906 1 177816 1 297 666 863 765 1 715 290 1 022 590 1 572 020 953 774
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das ist ein Ruckgang um 69000 t oder 6,73% gegeniiber 
dem Vorjahr und ein Zuwachs um 90000 t oder 10,42% 
gegeniiber dem Jahre 1929. Die Einfuhrmengen, uber dereń 
Herkunft Zahlentafel 1 genauere Auskunft gibt, stammen 
wiederum zum groBten Teil, niimlich zu 592 000 t oder 
62,09 % (im Vorjahr 612 000 t oder 59,88%) aus den 
Niederlanden. An zweiter Stelle unter den einftihrenden 
Landem steht GroBbritannien mit 326 000 t oder 34,17% 
(410 000 t oder 40,12%); den Rest lieferte Belgien mit 
36000 t oder 3,73%. Gegeniiber dem Vorjahr ist der Bezug 
aus GroBbritannien um 84 000 t oder 20,54 % zuriick- 
gegangen. Dagegen gingen die Beziige aus den Nieder
landen ( — 20000 t oder 3,29%) nur unbedeutend zuriick. 
Belgien hat im Vorjahr wie auch im Jahre 1929 keine Kohle 
auf dem Rhein nach Deutschland versandt. In welchem 
Mafie die einzelnen Empfangsgebiete an den Beziigen be- 
teiligt gewesen sind, geht aus Zahlentafel 1 hervor.

Es zeigt sich, daB das Empfangsgebiet Mittelrhein, das 
im Jahre 1929 mit 12 000 t fiir die Einfuhr fremder Kohle 
unbedeutend war, mit 260 000 t oder 27,30% des Gesamt- 
bezuges im Berichtsjahr an Bedeutung erheblich gewonnen 
hat. Dagegen bewegen sich die Beziige des Oberrheins, 
auf den 654 000 t oder 68,53% entfallen, seit 1929 riicklaufig.

Z a h l e n t a f e l  2. Empfang der einzelnen Empfangsgebiete 
an auslandischer Kohle.

Niederrhein1 
t | %

Mittelrhein2 
t | %

Oberrhein3 
t j %

Zus. 
t I %

1929
1930
1931

34 683 i 4,01 
61 024 5,97 
39 715 4,16

11895 1,38 
165 927 16,23 
260 4201 27,30

817 187 94,61 
795 639, 77,81 
653 6391 68,53

8637651100 
1 0225901100 

953774 100
1 Bis W esscling einschl. — 2 Bis Bingen ausschl. — * Bis zur Grenze.

Auch der Niederrhein hat mit 39 715 t nicht die Beziige des 
Vorjahrs (61 024 t) erreicht.

Das ElsaB und die Schweiz empfingen auf dem Rhein 
618246 t Kohle aus nichtdeutschen Gebieten. Wahrend die 
Beziige des ElsaB von 578 000 t auf 486 000 t oder um 
92000 t, d. s. 15,95%, zuriickgingen, sind die der Schweiz 
von 114 000 t auf 132 000 t oder um 18000 t, d. s. 15,56%, 
gestiegen. Der groBte Teil der Lieferungen nach diesen 
Landem stammte mit 384 000 t (430 000 t) wiederum aus 
den Niederlanden, obgleich diese einen Ruckgang um 
46000 t oder 10,79% zu verzeichnen haben. GroBbritannien 
lieferte 160000 t (195 000 t), Polen 20000 t (50 000 t). Belgien 
verzeichnete eine Steigerung seiner Lieferungen von 14 000 t 
auf 54000 t. Die Lieferungen Frankreichs waren mit 565 t 
unbedeutend.

Lebenshaltungsindex> in yerschiedenen Landern  aulJer Deutschland (1914 =  100).
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UhrW  Inf? 'g^ der, verschiedenen G rundlage und Berechnungsw eise ist nur die Bew egung d e r Zahien desselben Landes 
1 r^i c r vere |e 'd 'b a r .  Die Entwicklung des L ebenshaltungsindex von 1913 bis 1929 ist in G luckauf 1930 S.

o genden Monats. — 3 1913 =  100. — * Einschl. H eizung. — 5 Einschl. H eizung und Beleuchtung. — 6 1 923=-100.

nicht jedoch der 
1213 gegeben. -

yerschiedenen 
2 Jeweils am

GroBhandelsindex> der  w ichtigsten Lander auBer Deutschland (1913 =  100).
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1930: ....................
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F8rderung  und Yerkehrslage im R uhrbez irk1.

Tag
Kohlen-

forderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoff versand W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(nornial 
2,30 m)

m

zu a
Zechen, Kokere 
kohlenw erken dc 
(W agen auf 10 

zuriickgc 
rechtzeitig 

gestellt

en
en und Prefi- 
s Ruhrbezirks 
Ladegewicht 

fiihrt)

gefehlt

D uisburg-
R u h ro rte r3

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

t

private
Rliein-

t

insges.

t
Marz 13. Sonntag ' 82 344 — 1 403 — — ___ ____ ___

14. 237 969 10 135 15 636 — 23 226 23 799 6 874 53 899 1,48
15. 263 351 43 766 8 576 16 235 _ 27 925 25 743 6 662 60 330 1,33
16. 202 419 40 643 7 328 14517 — 24 947 24 770 9 260 58 977 1,28
17. 233 394 47 283 9 473 14 543 — 23 742 29102 11 632 64 476 1,21
18. 232 208 42 708 9 331 14 532 — 17 478 25 553 10 394 53 425 1,28
19. 236 100 40 206 7 028 14 892 — 18 493 25 509 8 271 52 273 1,37

ZUS. 1 405 441 296 950 51 871 91 758 — 135811 154 476 53 093 343 380
arbeitstagl. 234 240 42 421 8 645 15 293 — 22 635 25 746 8 849 57 230

1 Yorlaufige Zahlen. — 2 Kipper- und K ranverladungen.

Gew innung und Belegschaft 
im belgischen S te inkohlenbergbau  im Ja h re  1931.

OJ
ł- b/)

T3 -*-■
Kohlen

fórderung
U) . C

CO 3 J* bD

txo , c
CG fi 1 —'

Berg-
man-

Zeit co

-O insges. arbeils-
taglich

O 3
^  N i-*

£ 2  "  
Q , o »

a
nische
BelegN u 

< t t
OJ

t
•C

t schaft

1929 . . 297,88 26 939 930
J90 439

5951760 2018110 1
M onats

2 244 994 495980
M51 869

durchschn. 24,82 168176
1930 . . 296,80 27 405 560

I 92 337
5360680 1875040

j 155 109M onats
2 283 796 156253durchschn. 24,73 446723

1931:
J a n . . . 26,0 2 444 290 94 011 417100 157110 156 258
Febr. . 23,2 2 179 360 93 938 380130 139040 154 001
Marz . 25,6 2 406 870 94 018 420360 153690 153 956
April . 24,7 2 317 590 93 830 410430 161680 155 930
Mai . . 22,6 2 095 520 92 722 416680 167420 153 218
Juni.  . 24,0 2 292 880 95 537 413020 174330 150 604
Juli . . 25,2 2 306 180 91 515 427100 182070 149 269
Aug. . 23,7 2 187 250 92 289 434950 147280 150 992
Sept. . 24,7 2 300 320 93 130 425830 152770 148 884
Okt. . 25,4 2 359 770 92 904 410170 153610 149 717
Nov. . 22,6 2 083 060 92 171 389000 137280 151 318
Dez. . 22,3 2 062 180 92 474 386290 124050 150 496

zus. 290,0 27 035 270
^93 225 
i

4931060 1850330
j 152 054M onats

durchschn. 24,17 2 252 939 410922 154194

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 24. Marz 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Newcastle-on-Tyne). Der 
Beginn der Osterwoche gestaltete sich recht giinstig fur 
beste Northumberland-Kesselkohle und beste Bunkerkohle, 
wahrend in allen andern Sorten eine merkliche Besserung 
nicht zu beobachten war. Besonders war Koks bei reich- 
lichen Vorraten sehr schwach. Hochofenkoks gab um einige 
Punkte nach, irgendwelche Anzeichen auf eine baldige 
Besserung sind nicht vorhanden. Das gleiche gilt fiir Gas
kohle, die, wie gewohnlich zu dieser Jahreszeit, sehr wenig 
gefragt wird und dereń schwache Haltung diesmal mehr 
ais sonst hervortritt. Demgegenuber war der Auftrag- 
eingang fiir Blyth-Kesselkohle weit befriedigender ais in 
den letzten beiden Wochen, wo sich eine ausgesprochene 
Schwache bemerkbar machte. Polen ist bei schwedischen 
Abschliissen abermals erfolgreich gewesen. So sollen nach 
den yorliegenden Berichten 10 000 t Kesselfeinkohle auf den 
Bezirk Dombrowa entfallen sein, und zwar zum Preise von 
10/972 s cif, ferner 10000 t auf Oberschlesien zu 13/— s cif,

1 Nach C olliery G uardian vom 24. M arz 1932, S. 606 und 627.

Lieferungen September/Dezember Stockholm. AuBerdem 
haben die Bergener Westeisenbahnen einen AbschluB auf 
12 000 t erstklassige polnische Kohle zu 15,80 schwedische 
Kronen und 6000 t zu 16,05 Kronen cif getatigt.  Die ver- 
einbarten Preise liegen ungefahr 1 s unter dem englischen 
Angebot. Nach Kanada sollen 1 oder 2 Schiffsladungen 
Durham-Kohle zur Lieferung im April verkauft worden 
sein. Im groBen und ganzen ist Northumberland-Kohle 
besser gefragt ais Durham-Kohle. Kokskohle war ent
sprechend der Lage auf dem Koksmarkt wenig begehrt. 
Die Preise waren allenthalben die gleichen wie in der 
voraufgegangenen Woche.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem Kohlenchartermarkt 
konnte gegen Wochenende eine weit giinstigere Haltung, 
die sich seibst iiber die Feiertage hinaus erstreckte, fest- 
gestellt werden. Zwei interessante Tyne-Notierungen fiir 
Koksverschiffungen nach Danzig und Hamburg zu 7 s bzw. 
5/6 s verdienen besonders hervorgehoben zu werden. Aus 
Cardiff wird ebenfalls eine gewisse Belebung gemeldet; 
in keinem Hafen aber wurde ein hoherer Durchschnitts- 
frachtsatz erreicht. Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 
6/7*/2 s, -Le Havre 3/9 s, -Alexandrien 7 s und Tyne- 
Hamburg 3/6 s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.

Auf dem Markt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  ist in der 
allgemeinen Haltung kaum eine Anderung eingetreten. 
Pech hielt sich ausgesprochen fest zu letzten Notierungen, 
die Yerkaufer lassen auBerste Yorsicht walten. Das gleiche

Nebenerzeugnis ln der Woche endigend am
18. Marz 24. Marz

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall.
s

1/4
Reinbenzol . . . . n 1/11
R e in to lu o l ......................... 11 2/11 2/9
Karbolsaure, roh 60%  . n 1/9 1/8>/2

„ krist. . . . 1 Ib. /6'/2 / 6V<
Solventnaphtha I, ger.,

Osten . . . . . . . . 1 Gall. 1/3 1/4
Solrentnaphtha I, ger.,

W e s t e n ......................... * 11 1/2 1/3
R o h n a p h t h a ..................... * 11 /11 lh V -

11 / 5V<
Pech, fob Ostkiiste . . . 1 1. t 85/—

„ fas Westkuste . . 11 8 0 / -
Teer ................................. * 11 27/6 2 8 / -
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6°/o Stickstoff 1 „ 7 £

1 Nach Colliery G uardian vom 24. M arz, S. 610.
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gilt fiir Teer; Benzol wąr fest und Rohkarbolsaure ziemlich 
gut gefragt. Kreosot war ebenfalls fest, Solventnaphtha 
zog im Preise an.

Das Iniandgeschaft in s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  
war bei 7 £ der aligemeinen Lage entsprechend ruhig. 
Fiir das Ausfuhrgeschaft lag nichts von Bedeutung vor.

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

bekanntgem acht im Paten tb la tt vom 17. M arz 1932 .

5c. 1210340. Gewerkschaft Pantholz, Essen. Geprefite 
Formanderungskórper fiir Ausbaustempel und Strecken- 
rahmen. 24. 2. 32.

5d. 1209707. Heinrich Ruoff, Dortmund. Einrichtung 
fur die Fahrbiihnen in den Fahrtrummen von Schachten 
10.12. 30.

lOa. 1209741. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Durch 
Druckluft betatigte Kippyorrichtung fur Kokslóschwagen 
20. 2. 32.

lOb. 1 210486. Emil Uhl, Dessau. Reinigungsyorrichtung 
fur Dampfteller zum Briketttrocknen. 5.1.32.

35a. 1210308. Richard WeiR, Herne (Westf.). Man- 
schette fur Grubenhaspelseile. 12.1.32.

81 e. 1209706. Firma Curt Rudolph, Leipzig. Fahr- 
barer Forderer mit Einrichtung zur selbsttatigen Aufnahme 
des zu ladenden Massengutes. 4.10.30.

Patent-Anmeldungen,
dic vom 17. M arz 1932 an zwei M onate lang  in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

l a , 28. M. 108457. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Kóln- 
Kalk. Vorrichtung zur trocknen Aufbereitung von Mine
ralien, besonders von Kohle. 23.1.29.

5d, 11. K. 152.30. Fried. Krupp A.G., Essen. Verlade- 
gerat mit einem Langfórderer. 22.11.30.
c 1 163.30. Adolf Proboll, Bottrop (Westf.).
ochuttelrutschenblech fiir den Grubenbetrieb. 17. 12. 30.

lOa, 5. O. 18861. Dr. C. Otto & Comp. G .m .b .H . ,  
Bochum. Beheizung von Ofen, besonders Kammerofen, 
zur Erzeugung von Gas und Koks. 20.2.31.
„ J O . ,  15. H. 105508. Hinselmann, Koksofenbau-G. m. 
o. n., Essen. Verfahren zur Herstellung von stiickigem 

sus schlecht backender Kohle. Zus. z. Pat. 452388. 
U. 2,26.

10b, 9. 1.41331. Ilse Bergbau-A.G., Grube Ilse (N.-L.). 
vorrichtung zum Kiihlen von Braunkohlenbrikettrinnen. 
«.4.31.

35a, 9. A. 60727. Apparatebau-Anstalt Axmann & Co., 
Bochum, und Erhard Scholl, Herne (Westf.). Antrieb fiir
rorderhaspel. 11.2.31.
I t t  3 l a ’ Dr. Hermann Hort, Berlin-Char-
lottenburg.Dampfungseinrichtung fur Forderungen.10.3.31.

35a, 9. S. 43.30. Sicmens-Schuckertwerke A.G., Berlin- 
lemensstadt. Einrichtung zum Verstecken, besonders von 

rorde_rhaspeln. 20. 3. 30.
35a, 9. St. 44093. Gustay Strunk, Essen-Bredeney. 

teuerung fCir Druckluftmotoren. 7.4.28. 
fru ’ *0- F. 70978. Follcnder 8t Co., Dusseldorf. Aus- 
iutterung von Seilscheibenrillen. 12.5.31.

35a,22. S. 90486. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin- 
emensstadt. Steuerung fiir Fórdermaschinen in Leonard- 

schaltung. 14.3.29.
57. K. 661.30. Hugo Klerner, Gelsenkirchen,

raubenyerbindung fiir Schiittelrutschenschiisse. 22.10.30. 
hprJ AevJ23. M. 114348. Maschinenfabrik Augsburg-Niirn- 

g A-O., Nurnberg. Fórderbriicke. 6.3.31.
 ̂ e» 126. St. 44188. Wilhelm Stiihler, Crimmitschau 

^ a-;- Fahrbarer Absetzer. 3.5.28.
R «le >127. M. 96.30. Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., 

m- Abraumfórderbrucke. 17.2.30.

^  Deutsche Patente.
ist an dic Erteilung eines Patentes bekanntgem acht w orden

’ ie tunfjahrige Frist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklage gegen 
das Patent erhoben werden kann.)

545 898, vom 7 .8 .2 3 .  Erteilung bekannt- 
dictac’t am 18.2.32. R e m b r a n d t  P e a l e  in St .  Be n e -  
unH \Y/-n^nS' ’ S a n d e r s  D a v i e s  in N e u y o r k

' l l i am S t e w a r t  W a i l a c e  in P h i l a d e l p h i a .  Ver

fahren und Vorrichtung zur Trockenaujbereitung nicht 
vorklassier(en Gutes auf Luftsetzherden.

Das Gut  soli in einem durch eine oder mehrere Seiten- 
wande begrenzten Langsabteil des Herdes vorgeschichtet 
und uber dte Seitenwand oder -wande in neben ihnen 
liegende Langsabteiltf befórdert werden, die Zonen von 
allmahlich abnehmender Windstarke haben. Neben diesen 
Abteilen konnen weitere zur Nachschichtung dienende 
Abteile vorgesehen werden. Die in dem ersten Abteil die 
untere Schicht bildenden schweren Berge sollen an dem 
dem Aufgabeende gegenuberliegenden Ende des Abteils 
uber eine yorstehende Querkante ausgetragen werden, 
wahrend die in den Nebenabteilen gebildeten leichten 
Kohlenschichten iiber die Seitenwande dieser Abteile den 
Herd yerlassen.

I b  (4). 546275, vom 26.2 .29 .  Erteilung bekannt
gemacht am 25.2.32. S e r g e S a m b o u r o f f  in W o r o n e g e  
(UdSSR). Verfahren und Vorrichtung zum elektromagne- 
tischen Scheiden von Gut auf Trommelscheidern mit Vor- 
und Nachscheidung.

Die Vorscheidung erfolgt am Mantel und die Nach
scheidung an der Bodenflache einer senkrecht angeord- 
neten umlaufenden Trommel, in der ortfeste Elektro- 
magnete angeordnet sind. Eine weitere Scheidung kann 
durch besondere Magnete bewirkt werden, die auf senk- 
rechte umlaufende Scheiben wirken, an denen das Gut 
hinabfallt.

5c (10). 545981, vom 5 .11.29. Erteilung bekannt
gemacht am 18.2.32. Ca r l  B ó h m  in S c h l e s . - O s t r a u  
(Tschechoslowakei). Dauerausbau, dessen Stempel aus 
Formsteinen und nachgiebigen Einlagen zusammengesetzt 
werden.

Die die Stempel des Ausbaues bildenden Formsteine 
haben parallele StoBflachen und sind z. B. mit Hilfe radialer 
Langsschlitze auf eine biegsame nachgiebige, im Neben- 
gestein yerankerte Fuhrung geschoben. Die zwischen den 
Formsteinen angeordneten nachgiebigen Zwischenlagen 
sind keilfórmig ausgebildet. Die Formsteine konnen an 
lhren StoBflachen mit Ausnehmungen versehen sein in 
die Verspannungsstabe oder Seile eingelegt werden. 'Die 
Fiihrung fiir die Formsteine kann am obern, iiber den 
Stempel yorstehenden Ende mit einem Dorn yersehen sein 
der sich in die Kappe einpreBt.

5d (4). 546132, vom 9. 8. 30. Erteilung bekanntgemacht 
am 25.2.32. M a s c h i n e n b a u - A . G .  Ba l c k e  in Bo c h u m.  
Wetterkiihleinrichtung mit einem untertage umlaufenden 
und mit einem zu Tage gehenden Kiihlmittelstromkreis.

Der untertage umlaufende Kiihlmittelstromkreis ist 
an einen dort aufgestellten Verdampfer (Ruckktihler) an- 
geschlossen, durch den der an eine iibertage angeordnete 
Kaltemaschine angeschlossene Kiihlmittelstromkreis hin- 
durchgefiihrt ist.

5d (4). 546133, vom 11.10.30. Erteilung bekannt
gemacht am 25. 2. 32. M a s c h i n e n b a u - A . G .  Ba l c k e  in 
Bo c h u m.  Wetterkiihlung mit Hilfe einer iibertage auf
gestellten Kaltemaschine.

Die durch die iibertage stehende Kaltemaschine er- 
zeugte, im Kreislauf bis zur Abbaustelle gefiihrte Kiihi- 
fliissigkeit wird, beyor sie in die Grubenraume tritt, unter
tage in einer Arbeitsmaschine (Turbinę) ausgenutzt und 
dadurch entspannt. Die Arbeitsmaschine kann zum Antrieb 
einer Pumpe yerwendet werden, welche die Fliissigkeit zu 
der Kaltemaschine zuruckbewegt. Auf der Pumpenwelle 
kann ein Elektromotor angeordnet sein.

lOa (12). 545848, vom 21.5.27. Erteilung bekannt
gemacht am 18.2.32. A r n o l d  B e c k e r s  in K ó l n -  
L i n d e n t h a l .  Setbstdichtende Koksofentiir.
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Die Tiir hat einen gegeniiber dem Tiirkórper beweg- 
lichen, mit einem Dichtungsmittel versehenen Rahmen, 
der durch Druckschrauben in die nach auBen offene Fugę 
zwischen Tiirkórper und Rahmen geprefit wird. Die Druck
schrauben werden von Stangen getragen,die in senkrechter 
Richtung verschiebbar sind und mit Ansatzen hinter Nasen 
der Ankereisen des Ofens greifen. Die Langsstangen ragen 
iiber die untere und obere Tiirfuge heraus und sind oben 
und unten durch Querstangen miteinander verbunden, 
welche die Druckschrauben fiir die Teile des Rahmens 
tragen, welche die Dichtungsmittel fiir die Querfugen 
halten, Die Stangen konnen so miteinander verbunden 
sein, daB sie gleichzeitig in gleicher oder in entgegen- 
gesetzter Richtung verschoben werden.

lOa (13). 546137, vom 24.5.27. Erteilung bekannt
gemacht am 25.2.32. Dr.-Ing. eh. H e i n r i c h  K o p p e r s  
in E s se n .  Vorrichtung zum Abdicliten der Wandę von 
Koksofen u. dgl.

In einem auf einer Seite offenen, mit der Dichtungs- 
masse zu fiillenden Behalter, der mit der offenen Seite auf 
die abzudichtende Wand der Ofenkammer aufgesetzt und 
gegen die gegeniiberliegende Wand abgestiitzt wird, ist 
ein Kolben angeordnet, der durch ein Druckmittel nach 
der offenen Seite des Behalters zu bewegt wird.

35a (9). 545 934, vom 3. 7. 29. Erteilung bekannt
gemacht am 18.2.32. H a n s  S c h l i e p e r  in Re c k l i n g -

h a u s e n. Sperrvorrichtung fur Forderkorbanschlufibiihnen. 
Zus. z. Pat. 514121. Das Hauptpatent hat angefangen am 
17. 2. 28.

Unter der Biihne ist eine gebogene Zahnstange ge- 
lenkig befestigt, in dereń Verzahnung eine Sperrklinke
o. dgl. eingreift. Diese sichert die Biihne in der schrag 
aufwarts gerichteten Lage und wird von dem ankommen- 
den Fórderkorb ausgeriickt, so daB die Biihne durch den 
anrollenden Wagen abwiirts geschwenkt werden kann.

81 e (57). 546056, vom 26.2.30. Erteilung bekannt
gemacht am 18.2.32. J o s e f  R i e s t e r  in B o c h u m - D a h l -  
h a u s  en. An die Rutsche angenieteter oberer Tragrahrnen 
mit iiber den Rutschenrand hinausgefiihrten Tragrahrnen- 
laschen.

An den iiber das Ende des einen Rutschenschusses 
hinausragenden Teilen der beiden Laschen der Tragrahrnen, 
zwischen die an dem andern RutschenschuB befestigte 
Laschen eingelegt werden, sind zweiteilige aufklappbare 
Schlósser angeordnet, durch welche die Teile der Laschen 
so gegen die zwischen sie eingelegten Laschen gepreBt 
werden, daB die Rutschenschiisse fest miteinander ver- 
bunden sind. Der eine Teil der Schlósser kann fest mit 
der einen Lasche des Tragrahmens verbunden und mit 
einem Einlegeschlitz fur den Spannbolzen der Schlósser 
versehen sein.

B U C H E R S C H A  U .
Technologie der technischen Ole und Fette. Von Dr. Julius 

S w o b o d a .  460 S. mit 122 Abb. im Text und auf
4 Taf. Stuttgart 1931, Ferdinand Enke. Preis geh. 30 M, 
geb. 32,50 JL
Fiir ein derartiges Buch ergibt sich eine zwangslaufige 

Oliederung nach fetten Ólen, Mineralólen und technischen 
Fetten. Dieser Dreigliederung ist ein allgemeiner Teil vor- 
angestellt, der sich mit der Theorie der Reibung und der 
Schmierung beschaftigt. Den SchluB bildet eine ausfiihr- 
liche Beschreibung der physikalischen und chemischen 
Untersuchungsverfahren, wie sie in den Richtlinien fiir den 
Einkauf und die Priifung von Schmiermitteln niedergelegt 
sind, sowie den sich daraus ergebenden Normen fiir die 
Lieferung.

Der Verfasser hat umfassendes Materiał zusammen- 
getragen und daraus ein Nachschlagewerk aufgebaut, das 
nicht nur dem Fabrikanten und seinen Mitarbeitern, 
sondern auch jedem Chemiker willkoinmen sein wird, der 
sich iiber die Herstellung, Zusammensetzung und Ver- 
wendungsart der technischen Ole und Fette unterrichten 
will. Eine etwas kurzere Fassung in der Beschreibung 
mancher techmscher Einzelheiten, wie der Verpackungs- 
mittel und ihrer Reinigung sowie bei der Schilderung der 
Vaselinól- und Voltolólfabrikation, ware jedoch unter Be- 
riicksichtigung der Tatsache zweckmaBig gewesen, daB 
sich das Buch an Praktiker wendet. Dafiir hatten die 
Gewinnung und erste Reinigung der fetten Ole und der 
Mineralóle etwas ausfuhrlicher behandelt und dereń 
Technologie mit Abbildungen belegt werden konnen. Viel- 
leicht hatte sich auch der Teil des Buches, der sich mit 
den Priifungen und den Normen befaBt, erheblich kiirzer 
gestalten lassen, da fiir den Praktiker die Kenntnis der  
Richtlinien vorausgesetzt werden darf. Auf diese Weise 
ware wohl auch eine Verringerung des Preises fiir das Buch 
moglich gewesen.

Dr. M u l l e r - N e u g l i i c k .

Betr iebsrategesetz, Betriebsbilanzgesetz und Aufsichts- 
ratsgesetz . Unter Mitwirkung von Dr. K a l c k b r e n n e r ,  
Oberregierungsrat im Reichsarbeitsministerium, und Dr.
5 t e i n m a n  n,Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium. 
Bearb. von Dr. J. F e i g  und Dr.  F. Si t z l e r .  (Das neue 
Arbeitsrecht, Bd. 1.) 13. und 14. Aufl. 522 S. Berlin 1931, 
Franz Yahlen. Preis geb. 1 0 ^ .

Betr iebsrategesetz vom 4. F ebruar  1920, nebst Wahl- 
ordnung, Ausfuhrungsverordnungen und Erganzungs- 
gesetzen (Betriebsbilanzgesetz, Aufsichtsratsgesetz und 
Wahlordnung) (unter Beriicksichtigung des Gcsetzes 
vom 28. Februar 1928). Erlautert von Dr. Georg F i a t ów,  
Ministerialrat im PreuBischen Ministerium fiir Handel 
und Gewerbe, und Dr. Otto K a h n - F r e u n d ,  Amts- 
gerichtsrat beim Arbeitsgericht Berlin. 13., verand. Aufl. 
726 S. Berlin 1931, Julius Springer. Preis geb. 18,60./?. 
Die Bedeutung des Betriebsrategesetzes fiir die Praxis 

spiegelt sich am besten in der umfangreichen Literatur 
dazu wieder. Die Zeit hat aber unter den sehr zahlreichen 
Erlauterungsbuchern allmahlich eine Auslese getroffen. 
Nur wenige haben sich bis zur Gegenwart gehalten und 
ihren Freundeskreis bewahrt. Zu ihnen gehóren die hier 
angezeigten Werke, die sich so eingebiirgert haben, daB 
Wesentliches ihren neuen Auflagen nicht mehr auf den 
Weg gegeben zu werden braucht. Beide sind auf den 
neusten Stand gebracht, verarbeiten das umfangreiche 
Schrifttum und die Rechtsprechung der letzten jahre  und 
haben sich auch in der neuen Fassung ihre besondere 
Eigenart bewahrt. Das Buch von F e i g  und S i t z l e r 1 bleibt 
die gewissenhafte Arbeit des kiihl abwagenden und sach- 
lichen Referenten, des Schópfers des Gesetzes, dasjenige 
von F la  to  w 2 — auch nach der Mitarbeit mit Amtsgerichtsrat 
K a h n - F r e u n d  — neben aller sachlichen Vollstandigkeit 
und wissenschaftlichen Tiefe das leidenschaftliche Be- 
kenntnis des selbstandig aus dem reichen Quell der Erfah
rungen schópfenden Wissenschaftlers, der seit Jahren der 
Wissenschaft und Rechtsprechung neue Wege gewiesen 
hat, eines der tiefgriindigsten Werke des Arbeitsrechtes 
iiberhaupt. Fiir eine Kritik seiner Darlegungen ist hier 
nicht der Ort. Auch der Gegner der von Fiatów aufgestellten 
Lehrsatze wird seinen Darlegungen nie die klare Folge- 
richtigkeit, seinem Schaffen nie die Bewunderung versagen 
konnen. Ma n s f e l d .

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
(Die Schriftleitung be ha it sich eine Besprechung geeigneter W erke vor.) 

D e m a n d ,  Leon: Neues Technisches Handwórterbuch. 
Deutsch-Franzósisch und Franzósisch-Deutsch. Berg- 
baukunst, Hiittenwesen, Textilindustrie. Geologie,
1 II . und 12. Aufl. s. G liickauf 1923, S. 1601.
5 12. Aufl. s. O luckauf 1927, S. 1038.
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Mineralien, Pflanzenkunde, Physik, Chemie, Mathe- 
matik, Mechanik, Elektrizitiit, Magnetismus, Fernmelde- 
wesen, Rundfunk,  Verkehrsmittel (Kraftwagen, Eisen- 
bahn, Fiugzeug), Baukunst, Maschinen, Materialpriifung, 
Bankwesen, Wirtschaft usw. 306 S. Paris, Ch. Beranger. 
Preis geb. 75 Fr.

Gal i e ,  Ernst: Hydrierung der Kohlen, Teere und Mineral- 
óle. (Technische Fortschrittsberichte, Bd. 27.) 111 S. 
mit 16 Abb. Dresden, Theodor Steinkopff. Preis geh. 
9 Ji, geb. \0 J (.

Hei s e ,  F., und H e r b s t ,  F.: Lehrbuch der Bergbaukunde 
mit besonderer Beriicksichtigung des Steinkohlenberg- 
baus. 2. Bd. 5., verm. und verb. Aufl. 805 S. mit 864 Abb. 
Berlin, Julius Springer. Preis geb. 24 J i.

Von den Kohlen und den Mineralólen. Ein Jahrbuch fiir 
Chemie und Technik der Brennstoffe und Mineralóle. 
Hrsg. von der Fachgruppe fiir Brennstoff-und Mineralól- 
chemie des Vereins Deutscher Chemiker. 4. Bd. 1931. 
234 S. mit 91 Abb. Berlin, Verlag Chemie G. m. b. H. 
Preis geh. 16 „/<?, geb. 18 J i.

Krusch,  P.: Ober die Ursachen der Zerriittung der Nicht- 
eisen-Metallmarkte (Kupfer, Silber, Blei, Zink, Queck- 
silber, Nickel, Zinn und Aluminium) und die Mittel zu 
ihrer Beseitigung. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift 
fiir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im Preu
Bischen Staate, 1931, S. 425-45S.) Berlin, Wilhelm 
Ernst & Sohn.

Mitteilungen aus den Forschungsanstalten der Gutehoff- 
nungshutte Oberhausen A.G. u. a. Hrsg. von der 
Konzernstelle der Gutehoffnungshiitte, Aktienverein 
fiir Bergbau und Hiittenbetrieb. (GHH-Konzern-Mit- 
teilungen, Bd. 1, H. 9, S 201-224.) Mit Abb. Berlin, 
Vertrieb durch VDI-Verlag G. ni. b. H. Preis g e h .2 ,7 0 ^  

Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisen- 
forschung zu Dusseldorf. Hrsg. von Friedrich Kó r b e r .  
Bd. 13, Lfg. 1 -2 4 .  Abhandlung 171-195. 305 S. mit

l .^ .510  Abb. im Text und auf 5 Taf. Dusseldorf, Verlag 
Stahleisen m. b. H. Preis geh. 30 Ji, geb. 33 Ji.

N o e ,  Adolf Carl: Ferns, fossils and fuel. The story of 
plant life on earth. 128 S. mit Abb. Chicago, Thomas 
S. Rockwell Company.

Die Ósterreichisch-Alpine Montangesellschaft 1881 — 1931. 
Hrsg. von Fritz E rb  en ,  Maja L o e h r  und Hans Ri ehl .  
536 S. mit 235 Abb. im Text und auf Taf. und 12 Taf. 
in besonderer Mappe. Wien, Selbstverlag der Ge- 
sellschaft. Im Buchhandel zu beziehen durch Julius 
Springer, Wien, und Verlag Stahleisen m. b. H., Dussel
dorf. Preis geb. 21 Ji.

Re u B,  M.: Das Preufiische Berggesetz in der gegenwartig 
geltenden Fassung. Mit Erlauterungen und den fur 
den Bergbau wichtigsten preuBischen Landes- und 
Reichsgesetzen. Neubearb. von Wilhelm G r o t e f e n d .  
(Taschen-Gesetzsammlung, Bd. 6S.) 5. Aufl. 322 S.
Berlin, Carl Heymanns Yerlag. Preis geb. 6,50 Ji.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ’.
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 veroffentlicht. * bedeuteł Texl- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
P h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c o a l  

>n r e l a t i on  t o c l a s s i f i c a t i o n .  Von Yancey und Johnson. 
Coli Guard. Bd.144. 11.3.32. S. 496/8*. Einteilung der 
Kohlen, Zerreiblichkeit. Feststellung der Bildung von 
Kohlenklein durch Versuche. Tieftemperaturversuche. Back- 
fahigkeit.

Le c h a r b o n  d a n s  1’O c e a n  I nd i e n .  Von Savornin. 
Hev. ind.min. 1. 3.32. H.269. Teil 1. S. 87/106*. Geolo- 
Risches Gesamtbild der Kohlenyorkommen in Siidostafrika. 
Beschaffenheit der Kohle in den einzelnen Vorkommen. 
Wirtschaftliche Bedeutung der Kohlenlagerslatten. Umfang 
des Bergbaus und Entwicklung des Kohlenhandels. 
v ? ' e E r d o l h ó f f i g k e i t  v o n  S i i d d e u t s c h l a n d .  
vonSalomon-Calvi. Brennst.Chem. Bd.13. 15.3.32. S. 108/9. 
trorterung der Aussichten fiir Erdólfunde auf Grund des 
geologischen Schichtenaufbaus.

Die M a g n e t i t g r u b e  F o s d a l e n  in N o r  we g e n .  
von Mossberg. Metali Erz. Bd. 29. 1932. H. 5. S. 81/4. 
ueologische yerhaltnisse. Lage der Grubenbaue. Maschinen- 
VerlaćfĈ ei E i n r i c h t u n S e n - Erzhefórderung. Aufbereitung.

Bergwesen.
... S h a f t - s i n k i n g  e ą u i p m e n t .  I. Von Eaton. Engg. 
hJn ć 133. 1932. H.3. S. 165/70*. Besprechung der 
eim bchachtabteufen im Erzbergbau gebrauchlichen tech- 

fnriC Einrichtungen. Krafterzeugung, Fórdereinrich- 
ęen, Bohrgerate, Sprengstoffe. Einrichtungen zur Be- 

"etterung, Beleuchtung usw.
L’e m p l o i  d ’ u n  b o u c l i e r  p o u r  l e  p e r c e m e n t  

dPU- j n t u n n e l  f a i t  r e a l i s e r  u n e  e c o n o m i e  
S 34'/s°' VonTournay- Rev.univ. min. met. Bd.75. 15.3.32. ein. w ' *̂ a.s -^“ ffahren eines Tunnels unter Verwendung 

es Vortreibeschildes. Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. 
Min i0St!.0  ̂ s q u a r e - s e t  m i n i n g .  Von Elsing. Engg. 
Knct Bd. 133. 1932. H. 3. S. 161/4*. Untersuchung der 
Abbâ uye fSh m amer'*<an' sc*len Erzbergbau gebrauchlichen

Irnnr'r ° i V c* m ° v e m e n t s  i n m i n e s .  Von McTrusty. 
PmnHi' Ti- Rev- Bd. 124. 11.3.32. S. 435/7. Betrachtung 
dnnrr gen,?e.r Faktoren. Physikalische Betrachtungen. Bil- 

s von Briichen. Praktische Beobachtungen.
Donr pS P r e s s ‘ o n s  d u  t e r r a i n  e t  l e u r  u t i l i s a t i o n  
-------j _ a b a ta g e .  Von Dessard. Rev.univ.min.met. Bd.75.

si»d bedruckte Abzfige d e r Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke
fiir .,. 2 Gliickauf bei m oaatlichem  V ersand zum Preise von 2,50 Ji

das Vierfeljahr zu beziehen.

15.3.32. S. 333/6*. Entspannung der Gebirgsschichten durch
den Abbau. Besprechung der Vorgange an Beispielen. 
(Forts. f.)

D e  T e  na x m i j n  k a b e l .  Geol. Mijnbouw. Bd. 10.
16.3.32. S. 275 6*. Beschreibung des von der Firma Land- 
und Seekabelwerke A. G. in Kóln-Nippes hergestellten 
Tenax-Grubenkabels.

U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  Z u n d u n g  v o n  
B r u c k e n z i i n d e r n  d u r c h  b e l i e b i g e  S t r o m e  u n d  
d i e  s i c h  d a r a u s  e r g e b e n d e n  A n f o r d e r u n g e n  a n  
e l e k t r i s c h e  Z ii n d m a s c h i n e n. Von Drekopf. Gluck- 
auf. Bd.68. 19.3.32. S. 269/74*. Entziindung von Briicken- 
ziindern durch beliebige Strome. Die die Entziindbarkeit 
der Zunder kennzeichnenden Eigenschaften. Entziindung 
von Einzelzundern sowie von hintereinandergeschalteten 
Bruckenziindern. (SchluB f.)

I m p r o v e m e n t s  in K o e p e  h o i s t i n g .  Von Schurig 
Engg. Min. J. Bd. 133. 1932. H.3. S. 149/51*. Beschreibung 
der die Gleitsicherheit bei der Koepe-Fórderung erhóhen- 
den Karlik-Seilscheibe. Diagramme. Berechnungen.

An e x t e n s i b I e g a t e - e n d  l o a d e r .  Iron Coal Tr. 
Rev. Bd. 124. 11.3.32. S. 438/9*. Beschreibung eines auf 
einfache Weise verlangerbaren Streckenendladers.

S p o n t a n e o u s  c o m b u s t i o n  in N o r t h  S t a f f o r d -  
s h i r e .  III. Von Jones und Vallis. Coll.Guard. Bd.144.
11.3.32. S. 492/3*. Bericht iiber die Selbstentziindung der 
Kohle in zwei Grubenfeldern, dereń Abdammung und 
Wiederinbetriebnahme.

U n  a p p a r e i l  s i m p l e  p o u r  l e  l a v a g e  d e s  
c h a r b o n s .  Von Dehasse. Rev. univ. min.met. Bd.75. 1.3.32.
S. 310/2*. Beschreibung einer neuartigen Waschvorrichtung 
von Hensics-Pommerceul. Waschergebnisse.

M e t h o d e s  m o d e r n e s  de  l a v a g e  d e  c h a r b o n s ,  
s p e c i a l e m e n t  d e s  c h a r b o n s  f i ns .  Von Berthelot 
Rev. univ. min. met. Bd.75. 1.3.32. S. 314/7. Allgemeines. 
Entstaubung der Kohle vor dem Waschen. Betriebsergeb
nisse. Kosten.

O m  j a r n f ó r l u s t e r n a  vi d m a g n e t i s k  s e p a r a t i o n  
Von Rothelius. Jernk. Ann.  Bd. 116. 1932. H.2. S.62/94. 
Bericht iiber Versuche in naBmagnetischen Aufbereitungen 
zur Ermittlung der magnetischen Verluste. Riickgewinnung 
des verlorenen reinen Magnetits auf den Herden. EinfluB 
des Siebens und Scheidens des Aufbereitungsgutes vor 
der Separation.

L ’ e n r i c h i s s e m e n t  p a r  f l o t t a t i o n  a l ' u s i n e  
d e  l a  S o c i e t e  f r a n ę a i s e  d e s  m i n e s  d ’ o r  d e  
T r a n s y l v a n i e ,  a B a 11 a. Von Quittkat.  Genie Civil. 
Bd. 100. 12.3.32. S. 266/8*. Die Goldvorkommen und ihre
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Ausbeutung. Behandlung der goldhaitigen Mineralien. Be
schreibung der Aufbereitungsanlagen. Verfahren.

A p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  of  t h e  a c c u r a c y  
o f  t a c h e o m e t r y .  Von McAdam. Coli. Ouard. Bd. 144.
11. 3. 32. S. 489/91*. Kennzeichen des Teleskops. Stand- 
festigkeit des Gerates. EinfluB der Berechnung auf die 
Blicklinien. Das Ablesen an der Mefilatte. Beobachtungs- 
ergebnisse. (Forts. f.)

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
T u r b o  c o m p r e s s o r s  a s  u s e d  in c o k e  o v e n  

p l a n t s .  Von Weinreb. Gas World, Coking Section. 5.3.32. 
S. 14/7*. Die Consett-Anlage. Die Dampfturbine. Elektrisch 
angetriebene Gasabsauger. Anlage auf den Klóckner-Werken.

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  w a r m e w i s s e n s c h a f t -  
l i c h e n  G r u n d l a g e n  d e s  D a m p f k e s s e l b a u s .  Von 
Bonin. Arcli. Warmewirtsch. Bd. 13. 1932. H. 3. S. 57/62*. 
Wasserdampfeigenschaften. Brennstoffe und Verbrennung. 
Warmeubergang. Warmedurchgangszahl.

T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  b o i l e r  b l o w d o w n .  Von 
Ryan. Power. Bd. 75. 1.3.32. S. 325/8*. Anreicherung der 
festen Bestandteile im Kesselwasser. Beschreibung von 
Verfahren zum standigen Abblasen.

K e m i s k  r e n i n g  s a r n t  a v g a s n i n g  a v  m a t a r -  
v a t t e n .  Von Karlberg. Tekn.Tidskr. Bd. 62. 1932. Kjemi.
H. 3. S. 17/20*. Bildung von Kesselstein. Wasserreinigung 
durch chemische Ausfallung. Permutitverfahren. Kieselsaure 
im Speisewasser.

T h e  e l i m i n a t i o n  of  s u l p h u r  c o m p o u n d s  f r o m 
b o i 1 e r f u r n a c e g a  s es .  Von Johnstone. Fuel. Bd. 11. 
1932. H .3 . S. 84/90*. Schwefelgehalt der Rohkohle und der 
aufbereiteten Kohle. Reaktionen der Sclnvefelverbindungen 
in Kesselfeuerungen. Waschen der Verbrennungsgase. 
Mittel zur Steigerung der Fahigkeit des Wassers, Schwefel- 
dioxyd zu absorbieren.

T h e  m i c r o s c o p i c a l  a p p e a r a n c e  of  f l ue  dus t s .  
Von Eccles und McCulloch. Fuel. Bd. 11. 1932. H. 3. 
S. 102/13*. Das mikroskopische Bild von Flugstaub. Unter
suchung des Staubes verschiedener Feuerungsarten.

M a h l v e r s u c h e  an W i n d s i c h t e r - R o h r m u h l e n .  
Von Rosin und Rammler. Arch. Warmewirtsch. Bd. 13. 
1932. H.3. S. 63/70*. Kennzeichnung der verschiedenen 
Bauarten. Mahlversuche mit getrockneter Kohle. Mahl- 
trocknungsversuche mit verschiedenen Fiillungen. Anwen
dung der Windsichter-Rohrmuhlen beim Einblaseverfahren.

W i n d g e s i c h t e t e  R o h r m i i h l e n .  Von Rosin und 
Rammler. (Forts.) Braunkohle. Bd.31. 12.3.32. S. 183/90*. 
Bauart und Arbeitsweise der Rohrmiihlen von Rema- 
Biittner, Humboldt,  Hardinge und Babcock. (SchluB f.)

Elektrotechnik.
A n p a s s u n g  d e r  S i c h e r u n g s o r g a n e  f i i r  Le i -  

t u n g e n  an  d i e  b e t r i e b l i c h e n  B e l a s t u n g s v e r h a l t -  
n is s e .  Von Zimmermann. E.T. Z. Bd.53. 10.3.32. S.237/41*. 
Grundsatzliche Anforderungen an die Belastbarkeit der 
Sicherungsvorrichtungen. Stromkreise mit begrenztem und 
unbegrenztem AnschluBwert.

D e r  Z e i t s t a f f e l s c h u t z  d u r c h  U b e r s t r o m z e i t -  
r e l a i s  in S t r a h l e n n e t z e n  u n t e r t a g e .  Von Koch. 
Gluckauf. Bd. 68. 19.3.32. S. 280/2*. Besprechung des fiir 
Zechen geeingnetsten und wirtschaftlichsten Zeitstaffel- 
schutzes durch stromabhangige und -unabhangige sowie 
begrenzt stromabhangige Uberstromzeitrelais.

Hiittenwesen.
U b e r  d i e  E n t s c h w e f e l u n g  d e s  T h o m a s r o h -  

e i s e n s .  Von Spetzler und Spitzer. Stahl Eisen. Bd. 52.
10.3,32. S. 233/5*. Untersuchungsergebnisse iiber die Ent
schwefelung des Roheisens auf der Fahrt vom Hochofen 
zum Mischer, im Mischer sowie auf der Fahrt vom Mischer 
zum Konverter.

O b e r  d i e  K o n s t i t u t i o n  u n d  V e r a r b e i t u n g  d e s  
N i c k e l s t e i n s  u n d  d e r  N i c k e l s p e i s e .  Von Guertler 
und Savelsberg. Metali Erz. Bd. 29. 1932. H. 5. S. 84/91*. 
Untersuchung der Gleichgewichte in den ternaren Systemen 
Nickel —Eisen—Schwefel und Nickel—Eisen —Arsen sowie 
Klarstellung der in den schmelzfliissigen und erstarrten 
Legierungen auftretenden Vorgange.

P r u f u n g  e l e k t r i s c h e r  S c h w e i B u n g e n  s o w i e  d e r  
B r a u c h b a r k e i t  d e r  U i n m a n t e l u n g  v o n  S c h w e i B -

s t a b e n  d u r c h  d i e  E h n s c h e  Z e m e n t a t i o n s p r o b  e. 
Von Zieler. Stahl Eisen. Bd.52. 10.3.32. S. 236/9*. Schrift
tum. Schweifiatmosphare. Einschliisse. Zementationsver- 
suche an SchweiBungen und Schweifistaben.

Z u r  N o r m u n g  d e s  K e r b s c h l a g v e r s u c h e s .  
Von Moser. Z. V. d. I. Bd. 76. 12. 3. 32. S. 257/61*. Sachlage 
und Forderungen. Erkenntnisbild und Móglichkeit. Ent- 
wiirfe und VorschIag.

Chemische Technologie.
J e t z i g e r  S t a n d  d e r  T i e f k i i h l u n g  u n d  T r o c k -  

n u n g  d e s  G a s e s  u n t e r  b e s o n d e r e r  Be r i i c k s i c h t i -  
g u n g  d e s  T i e f k i i h l v e r f a h r e n s  S y s t e m  Le n z e .  
Von Steding. Gas Wasserfach. Bd. 75. 27.2.32. S. 164/9. 
Uberblick iiber die bisher entwickelten Entwasserungs- 
verfahren. Grundlagen und praktische Durchfiihrung der 
Tiefkiihlung nach Lenze.

A c o r a p a r i s o n  o f  m e t h o d s  f o r  t e s t i n g  t h e  
c a k i n g p r o p e r t i e s o f c o a l .  Von Slater. Gas World, 
Coking Section. 5.3.32. S. 17/22. Einfaches Untersuchungs- 
verfahren. Backfahigkeitskurve. Wert von Zerbrechver- 
suchen. Versuchsergebnisse. Meinungsaustausch.

C a r b o n i s i n g  c o a l  t a r  p i t c h .  Von Thau. Gas 
World, Coking Section. 5 .3.32. S. 10/2*. Die Verkokung 
von Pech in Deutschland. Retortenmaterial. Ausbringen 
von Koks.

L a r g e  s c a l ę  p r o d u c t i o n  o f  s u l p h a t e  of  am-  
ni o n i a. Von Cerckel. Gas World, Coking Section. 5.3.32. 
S. 12/3*. Gesamtaufbau einer nach dem Lecocq-Verfahren 
arbeitenden Anlage. Beschreibung einer fiir eine Leistung 
von taglich 140 t erbauten Anlage.

T h e  S a l e r n i  s y s t e m  of  I o w  t e m p e r a t u r e  c a r 
b o n i s a t i o n .  Von Salerni. Fuel. Bd. 11. 1932. H. 3.
S. 91/101*. Gas World. Bd. 96. 12.3.32. S. 255/8*. Aus- 
fuhrliche Darstellung der Grundlagen und bemerkenswerter 
Besonderheiten des Verfahrens.

B e s t i m m u n g  d e s  A u s b r i n g e n s  a n  Ga s ,  Koks  
u n d  N e b e n p r o d u k t e n  i m L a b o r a t o r i u m .  Von 
Jenkner. Gluckauf. Bd.68. 19.3.32. S .274/9*. Beschreibung 
der Versuchseinrichtungen. Destillationstemperaturen. Ein
fluB der Garungszeit auf das Ausbringen an Nebenpro
dukten. Der Weg der Gase im Koksofen.

Gesetzgebung und Verwaltung.
H a u s h a l t p l a n  d e r  B e r g v e r w a l t u n g  f i i r  d a s  

R e c h n u n g s j a h r  1932. Gluckauf. Bd.68. 19.3.32. S.2S3/4. 
Gedrangte Ubersicht iiber den Haushaltplan.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor T h o m a s  vom 1. Marz ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Beschaftigung bei den 
Mannesmannróhren-Werken, Abt. Bergwerke, Steinkohlen- 
bergwerk Consolidation in Gelsenkirchen,

der Bergassessor D u b u s c  vom 1. April ab auf weitere 
drei Monate zur Weiterbeschaftigung bei der Restverwaltung 
fiir Reichsaufgaben (Abwicklungsstelle des Polenschaden- 
kommissars),

der Bergassessor S t ó w ę  vom 1. April ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Sektion 4 der Knappschafts-Berufsgenossenschaft in Halle 
(Saale),

der Bergassessor v o n  Co l l a n i  vom 1. April ab auf 
weitere drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der ostsachsischen Brikett-Handels-G. m. b. H. in Dresden,

der Bergassessor M o g k  vom 1. April ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Gutehoffnungshiitte A.G. in Oberhausen (Rhld.).

Die Bergreferendare Hans Sch  w a k e  (Bez. Dortmund), 
Heinrich B o h n e k a m p  (Bez. Bonn), Hanswerner M a n n  
(Bez. Breslau) und Herbert N ó s s e  (Bez. Halle) sind zu 
Bergassessoren ernannt worden.

Gestorben:
am 22. Marz in Kassel der bei dem Bergrevier Kassel 

beschaftigte Bergrat Wilhelm F i n z e  im Alter von 56 Jahren.


