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Vergleichende Verbrennungs- und Verdampfungsversuche 
mit dem Restgas der Ammoniaksynthese, Kokereigas und Mischgas.

Von Dipl.-lng. A. S a u e r m a n n ,  Ingenieur des Vereins zur 

D as G as.
Neben dem bereits seit Jahrzehnten bekannten 

Verfahren zur H erstellung von Stickstoffdiinger aus 
dem im Kokereigas enthaltenen Ammoniak benutzt 
man dazu seit einigen Jahren den in den Gasen vor- 
handenen W asserstoff, der unter Anwendung hohen 
Druckes in verschiedener Weise mit Stickstoff yer
bunden wird (Ammoniaksynthese).

Zu diesem Zweck sind neuerdings im Ruhrbezirk 
und andernorts grofie Anlagen entstanden. Die Ge
winnung des W asserstoffs erfolgt dabei in der Art, 
daB das Gas so weit abgektihlt wird, bis nur der 
Wasserstoff ais der am schwersten zu verfliissigende 
Bestandteil iibrig bleibt. Nach der W asserstoff- 
ausscheidung verbleiben die Gase aus den bei der 
Abkiihlung gebildeten Fraktionen, die man nach ihren 
iiberwiegenden Bestandteilen ais Athylen-, Methan- 
und Kohlenoxydfraktion bezeichnen kann, sowie die 
bei der Einleitung des Prozesses unter einem Druck 
von 10-25  atu zur Entfernung der Kohlensaure aus
gewaschenen und bei der Druckentlastung wieder frei 
werdenden Gase. Man hat das aus der Vereinigung 
der Athylen- mit der M ethanfraktion entstehende Gas- 
gemisch ais Reichgas, das aus der Kohlenoxydfraktion 
mit dem Entgasergas ais Armgas und die Mischung 
aller dieser Bestandteile ais Restgas bezeichnet1. 
Dieses enthalt noch etwa 70°/o der ursprunglich in 
dem Kokereigas vorhandenen Warmemenge. Sein 
Heizwert ist betrachtlich hoher, weil es nunmehr 
hauptsachlich aus Methan besteht. Da aber das 
Methan im Gegensatz zum W asserstoff nur trage ver- 
brennt, unterscheiden sich auch die Verbrennungs- 
eigenschaften des Restgases erheblich von denen des 
Kokereigases. AuBerdem ist es ganz frei von allen 
Bestandteilen, die zu fliissigen oder festen Ab- 
scheidungen fuhren konnen (Teer, Naphthalin usw.), 
wahrend das Kokereigas meist noch Spuren davon 
enthalt.

Auf der Zeche Victor 3/4 wird das auf diese Weise 
entstandene Restgas von dem nach dem Verfahren 
'°n  Claude arbeitenden Stickstoffwerk an die Zeche 
^uruckgegeben, wo es zur Beheizung der Koksdfen und 
Dampfkessel Verwendung findet; ein Teil wird auch 
an benachbarte Industriewerke geliefert. Da uber die 

erbrennungseigenschaften dieses Gases bisher noch 
keine Erfahrungen vorlagen und vermutet wurde, dafi 
es m den bisher fiir Kokereigas verwendeten Gas- 
rennern wegen der schweren Verbrennlichkeit des 

| lethans nur unvollstandig und mit geringerer 
J ^ to n g  ais das Kokereigas verbrennen wiirde, hat
j. p ' ® o r c h a r d t :  Die Z erlegung des Koksofengases mit Bezugnahme auf 
Hn j°k*eme der Ferngasversorgung, O asW asserfach 1927, S.562; M u l l e r :  

ocnaruckverfahren zu r Ammoniaksynthese, Gluckauf 192S, S. 105.

Uberwachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzechen zu Essen.

der Verein zur Uberwachung der Kraftw irtschaft der 
Ruhrzechen vergleichende Versuche mit Restgas, 
Kokereigas und einem Mischgas aus beiden vor- 
genommen, iiber die nachstehend berichtet wird.

G r u n d l a g e n  u n d  D u r c h f u h r u n g  de r  Ve r s uche .
Der benutzte Zweiflammrohrkessel von 115,85 m2 

Heizflache mit Uberhitzer von 110 m2 Heizflache und
12 atu Betriebsdruck war mit den bekannten Busch- 
m ann-Brennern1 ausgerustet. H inter dem Brenner war 
ein kurzer Drallstein eingebaut und weiterhin das 
Flam mrohr noch auf 640 mm Lange ausgemauert. 
Die Messungen wurden nach den Regeln des Vereines 
deutscher Ingenieure ausgefuhrt. Zur Gasmessung 
benutzte man Blenden und Mikromanometer, zur 
W assermessung einen geeichten Behalter. Die Heiz- 
wertbestimmung erfolgte mit dem Kalorimeter von 
Junkers. Die Gaszusammensetzung wurde aus Dauer- 
und Einzelproben im Laboratorium des Vereins fest- 
gestellt. Zur Messung der Abgastemperaturen am 
Flammrohr- und Kesselende dienten W iderstands- 
thermometer, die sich am Flammrohrende in Absauge- 
pyrometern neuster Bauart befanden. Die von 
dem dabei verbrauchten Kuhlwasser aufgenommene 
Warmemenge wurde ermittelt, die Feuchtigkeit des 
Gases mit einem Psychrometer bestimmt.

Zur Kennzeichnung der verwendeten Gase fand ein 
Entziindungsgeschwindigkeitsmesser nach Dommer 
Verwendung, den die Uńion-Apparatebauanstalt
G. m. b. H. in Karlsruhe zur Verfugung gestellt hatte. 
Dieses Gerat arbeitet in der Weise, daB eine ver- 
anderliche Mischung von Gas und Luft in einer 
Bunsenflamme verbrannt wird. Die jeweilige Hohe 
des Innenkegels der Bunsenflamme bildet einen MaB
stab fur die Entzundungsgeschwindigkeit und wird auf 
ein Diagrammblatt aufgezeichnet.

Zunachst wurde je ein Verdampfungsversuch von
6 h Dauer bei hochster Leistung mit Restgas, Misch
gas und Kokereigas vorgenommen, wobei die Luft- 
offnungen der Brenner fast ganz geóffnet waren. Die 
Gasmenge wurde entsprechend den Orsatanalysen an 
den Flammrohrenden eingestellt. Da der Heizwert des 
Restgases und damit der Luftbedarf nicht unerheblich 
schwankten, muBte zuweilen nachgeregelt werden. 
Die Gase verbrannten, wie man durch die Schau- 
óffnungen an den Flammrohrenden feststellen konnte, 
mit gutem Drall. Die Flammen waren bei Restgas 
infolge seines hóhern Kohlenstoffgehaltes heller ais 
beim Kokereigas und nahmen einen gróBern Teil der 
Flammrohre ein; auch die Verbrennung des Restgases 
war jedoch anscheinend am Flammrohrende beendet. 
M ehrmals wurden Abgasproben genommen und auf

1 G liickauf 1925, S. 546.
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uiwerbrannte Gase untersucht, die sich aber in keinem 
Falle nachweisen lieBen.

Bei dcm Hochleistungsversuch mit Restgas und 
Mischgas safien die Flammen nicht am Brenner auf; 
die Entziindung des Gases erfolgte hier erst an- den 
gluhenden Drallsteinflachen. Das Kokereigas ent- 
ziindete sich dagegen umnittelbar an der Brenner-

mundung, verurśachte aber durch das standige Ab- 
reiBen und Zuriickschlagen der Flamme einen erheb
lich groBern Larm ais das Restgas. Das Mischgas 
nahm hinsichtlich dieser Erscheinungen seiner Zu
sammensetzung entsprechend eine M ittelstellung ein. 
Der Anteil der beiden Gasarten an dem Mischgas 
wurde nicht gemessen; nach den festgestellten Heiz-

Z a h l e n t a f e !  1. Ergebnisse der Verdampfungsversuche.
Datum des Versuches 
Nr. des Versuches . .
Art des Heizgases....................................................
Zusammensetzung des Heizgases:

C 02 .......................................................................o/o
CmHn ................................................................... 0,o
0 2 ....................................................................... 0/0
C O ....................................................................... o/o
H2 ....................................................................... O/o
C H j....................................................................... o/o
N .> ....................................................................... o/0

Relatives spez. Gewicht des Gases im
Schilling-Gerat ( L u f t = l ) .................................

Absolutes spez. Gewicht des Gases im
Schilling-Gerat................................................ kg/m

Sattigungsgrad des Gases .................................%
Gasmenge stiindlich, bezogen auf 0°,

760 mm QS, tro c k e n ......................................m3/h
Heizwert (oberer), bezogen auf 0°,

760 mm QS, trocken ..............................kcal/m
Heizwert (unterer), bezogen auf 0°,

760 mm QS, tro ck en ..............................kcal/m
Dem Kessel zugefiihrte W arm e..................... kcal/h
Speise wasser :

Verdampft insgesamt..........................................kg
Verdampft in 1 h ................................ kg

Dam p f:
Uberdruck im Kessel.........................................atu
Temperatur hinter dem Uberhitzer

(+  Fadenberichtigung)..................................oq
Erzeugungswarme................................. kcal/kg

Abgase :
Temperatur am Flam m rohrende................... °C

„ am Kesseiende.............................. oę
„ der Yerbrennungsluft................... °q

C 02-Gehalt ani Flammrohrende.

&  ;; • :  ::
CO„-
o 2-

Kesselende

CO- „ „ „ . . . .

LuftiiberschuB.................................
Beiwert der Abgasverlustformel . 

Zugs t a rke :
am Flam m rohrende............................. mmWS
am Kesseiende.........................................mmWS

Durch Kiihlwasser der Absaugpyrometer 
dem Kessel entzogene Warme . . . .

Durch 1 Nm3 Gas verdampftes Wasser 
Dsgl., bezogen auf Dampf von 640 kcal

Erzeugungswarme.................................
Leistung von 1 m2 H e iz flach e ...............
Dsgl., bezogen auf Dampf von 640 kcal 

Erzeugungswarme.........................................kg/h

kcal/h 
■ kg 

• ><g 
kg/h

14. und 15. November 1931 
1 I 2 ' 3

Restgas

4,7
2,6
1,6
8,2
8,4

58,5
16,0

0,7195

0,8497
33

656,12

7 246

6 569 
4 310 000

29 767 
4 961

Mischgas | Kokereigas

3.7
1,9
1.2
5.8 

33,4
41.0
13.0

0,5636

0,6703
31

732,83

6 000

5 402 
3 958 800

27 462 
4 577

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

51,3
28.8
10,8

0,4397

0,5250
31

S79,69

5011

4 459 
3 922 500

27 566 
4 594

12. Dezember 1931 
4 5

Restgas

4.4 ' 
2,6 
1,2 
8,8
6.4 

58,8 
17,4

0,7156

0,8933
65

39S,40

7 254

6 569 
2617 100

16 119
3 224

Restgas

4,8
2,7
2.3 
8,2
6.4 

58,4 
17,2

0,7253

0,8995
42

668,46

7 247

6 568 
4 390 500

24 565

11 ,5 11 ,3 1 1 ,2 11,2 11,6

3 3 8 3 2 8 3 1 8 2 7 5 33 8
7 0 2 ,8 6 9 7 ,5 6 9 2 ,9 6 7 0 ,0 7 0 1 ,4

links j rechts links ] rechts
72 8 7 6 3 7 5 5 5 8 6   ̂ 5 8 8 7 7 3  77 7
3 2 0 3 1 5 3 0 5 2 5 2 3 1 8

2 3 23 2 3 16 20
links rechts links rechts links I rechts links i rechts links rechts
11 ,4 11 ,2 1 0 ,4  1 9 ,7 8 ,9  9 ,0 11 ,4  11 ,7 11,3  | 11,5

1,3 1 ,7 1 ,5  2 ,7 2 ,0  1,9 2 ,0  1,6 1,8 1,6
0 ,0 0 ,0 0 ,0  0 ,0 0 ,0  0 ,0 0 ,0  0 ,0 0 ,0  0 ,0

9 ,5 7 ,8 6 ,7 9 ,0 9 ,3
5 ,8 7 ,2 7 ,4 6 ,5 5,9
0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

35,1 4 7 ,0 4 8 ,3 41,1 3 5 ,7
0 ,4 7 2 0,411 0 ,3 5 5 0 ,4 6 2 0 ,4 6 0

links rechts links : rechts links rechts links j rechts links ; rechts
9 8 10 8 10 8 9  7 9 ! 7

2 2 2 2 21 13 21

3 9 1 0 0 3 4  2 0 0 3 2  2 0 0 2 2  7 0 0 3 9  6 0 0
7 ,5 6 6 ,2 5 5 ,2 2 8 ,0 9 7 ,35

8 ,3 0 6,81 5 ,6 5 8 ,4 7 8 ,0 6
4 2 ,8 2 39 ,51 3 9 ,6 6 2 7 ,8 3 42,41

4 7 ,0 3 4 3 ,0 6 4 2 ,9 3 2 9 ,1 3 4 6 ,4S

Wa r mev e r t e i l u n g  (bezogen auf Hu): kcal % kcal °/o kcal o/o kcal % kcal %
a) Nutzbar gemacht 1. zur Dampfbildung . .

2. zur Uberhitzung. . . .
4695
619

71,47
9,42

3877
480

71,77
8,89

3243
375

72,73
8,41

5022
400

76,45
6,09

4555
600

69,35
9,14

Summę 1 5314 80,89 4357 80,66 361S 81,14 5422 82,54 5155 78,49
b) Verloren 1. im Pyrometerkuhlwasser . . . .  

2. im Kamin
60 0,91 47 0,87 37 0,83 57 0,87 59 0,90

durch freie Warme der Rauchgase 
durch Strahlung und Leitung ais

969 14,75 831 15,39 666 14,93 796 12,12 967 14,72
R e s t ............................. 226 3,45 167 3,08 138 3,10 294 4,47 387 5,S9

Summę 2 1255 19,11 1045 19,34 841 18,86 1147 17,46 1413 21,51
Summen 1 +  2 6569 100,00 5402 [100,00 4459 100,00 6569 100,00 6568 100,00
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werten kann man das Restgas schatzungsweise auf 
46 o/o der Gasmenge errechnen. Die Brenner waren 
fiir die Venvendung von Kokereigas gebaut, eigneten 
sich aber auch fiir Restgas und Mischgas. AuBer den 
erwahnten Versuchen wurden an einem spatern Tage 
ein Versuch mit Restgas bei normaler Belastung und 
ferner zum Vergleich mit dem ersten Versuch noch 
einer bei lioher Belastung vorgenommen. Die Dauer 
dieser Versuche betrug je 5 h.

E r g e b n i s s e  u n d  S c h l u B f o l g e r u n g e n .
Die Versuchsergebnisse sind in der Zahlentafel 1 

zusammengestellt. Die den Dauerproben entnommenen 
Oasanalysen stimmten mit denen von Einzelproben 
iiberein. W esentlich und bestimmend fiir das Yerhalten

Abb. 1. Kurven der Entzundungsgeschwindigkeit 
fiir die yerschiedenen Oas-Luftgemische.

des Gases ist der hohe Gehalt an Methan, der im Rest
gas 5 8 ,4 -5 8 ,8 o/o, also mehr ais das Doppelte gegen- 
uber 28,8 o/0 im Kokereigas betragt. Das Methan ver-

Abb. 2. Heizwert und spezifisches Gewicht der Heizgase 
bei den Verdampfungsversuchen.

brennt bekanntlich ais vollstandig gesattigter Kohlen- 
w asserstoff von allen technischen Gasen am 
schwersten, was sich auch in den Entziindungs- 
geschwindigkeiten bemerkbar machen muB. In Ablx 1 
sind die mit dem Gerat von Dommer fur die yer
schiedenen Gas-Luftgemische ermittelten W erte auf- 
getragen. Das Kokereigas hatte danach eine groBte 
Entzundungsgeschwindigkeit von 60,das Mischgas von 
43 und das Restgas von 33 cm/s. Diese Zahlen gelten 
jedoch nur fur ein bestimmtes Mischungsverhaltnis, 
das bei Kokereigas 19,3 o/0, bei Mischgas 16,0 o/o und 
bei Restgas 12,8o/0 G asgehalt betrug. Bei groBerer 
oder kleinerer Gasmenge sank die Entzundungs
geschwindigkeit schnell ab. Sie erreichte bei den 
wahrend der Versuche eingestellten Luftiiberschiissen 
fur Kokereigas nur noch 28, fur Mischgas 20 und 
fiir Restgas 16 cm/s. Die groBten Entziindungs- 
geschwindigkeiten entsprachen etwa den Mischungen 
mit dem theoretischen Luftbedarf, jedoch lagen sie 
beim Kokereigas schon im Gebiete des Luftmangels, 
beim Restgas in dem des Luftiiberschusses. Die ge
ringe Entzundungsgeschwindigkeit des Restgases hat 
zur Folgę, daB die Flamme bei groBerm Gasdurchsatz 
und demgemaB hoherer Gasgeschwindigkeit leicht 
abreiBt. Dies geschieht besonders bei groBerm Luft- 
iiberschuB und kann dazu fiihren, daB das Gas-Luft- 
gemisch unverbrannt in die Kesselziige und den 
Kamin tritt, sich dort an einer heiBen Stelle, etwa 
am Nachbarkessel, entziindet und dadurch gefahrliche 
Explosionen heryorruft. Daher empfiehlt es sich, die 
Ziindung des Gases durch heiBbleibende Flachen am 
Brenner, also etwa wie bei den vorliegenden Ver- 
suchen am Drallstein, an einer langern Ausmauerung 
der Flammrohre oder an einem Steingitter sicher- 
zustellen. Statt dessen kann man auch die Ver- 
brennungsluft oder das Gas oder beide vorwarmen 
und dadurch die Ziindgeschwindigkeit erhóhen. Fiir die 
ausschlieBliche Verwendung von Restgas werden die 
Gasbrenner zweckmaBig mit gróBern Diisen versehen, 
wobei sich die Austrittsgeschwindigkeit verringert.

Der Verlauf der Heiz- 
werte sowie des spezifi- 
schen Gewichtes der Gase 
ist in Abb. 2 angegeben. 
Man ersieht daraus, daB die 
Heizwerte des Restgases bei 
allen damit vorgenommenen 
Versuchen nicht unerheblich 
schwankten. Die groBten 
Unterschiede traten am 
fiinften Versuchstage auf, 
an dem der niedrigste 
untere Heizwert 6260, der 
hochste 7000 kcal m:ł be
trug. W ahrend am ersten 
Versuchstage der Heizwert 
nach der zweiten Stunde 
standig zuriickging, nahm 
er am fiinften Versuchstage 
im allgemeinen zu. Dagegen 
iinderte sich das spezifische 
Gewicht nur in geringem 
MaBe; dies wurde auch 
weniger in Erscheinung 
treten, weil sich der Luft
bedarf dadurch nur mit dem 
W urzelwert andert. In den

f  fO // 7? fS tV 15 16 17 13 19 20 21 
l2,O ez. 1931— ------ —J
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100 1 o/o-

beiden erwahnten Fallen des fiinften Versuchstages 
betrug es z. B. beide Małe etwa 0,72 (bezogen auf 
Luft 1) oder 0,90 kg/m 3. Hatte man die Feuerung 
auf den niedrigsten Heizwert ohne LuftuberschuB ein- 
gestellt und sie bis zu dem hóchsten Heizwert un- 
verandert gelassen, so ware nach einer friiher ver- 
óffentlichten Form el1 ein Luftmangel

-  b::: 'î th 
eingetreten. Da sich der Luftbedarf annahernd mit 
dem Heizwert iindert, kann man sta tt dessen auch 
schreiben

Hu> \ L h }
Hu, ' V h ,

Setzt man die obigen W erte ein, so ergibt sich ein 
Luftmangel von 10,6o/0. Tatsachlich erfolgte bei dem 
fiinften Versuche die Nachreglung der Restgasmenge 
einmal nicht rechtzeitig, so daB die Brenner zeitweise 
unter Luftmangel betrieben wurden. Hierdurch stiegen 
die Restverluste, wie aus der Zahlentafel 1 hervorgeht, 
auf 5,89 o/o der aufgegebenen Warmemenge, wahrend 
sie bei dem ersten, mit ahnlicher Belastung vor- 
genommenen Versuch nur 3,45 o/o betragen hatten. 
Der Unterschied von 2,44 o/o mufi hauptsachlich dem 
zeitweiligen Luftmangel zugeschrieben werden. Ein 
geniigender, gleichmafiiger LuftuberschuB ist aber 
nicht allein aus wirtschaftlichen, sondern auch aus 
Grunden der Sicherheit von Bedeutung. Ein erheb- 
licher Luftmangel am Gasbrenner kann zu Nach- 
verbrennurigen mit Luft, die aus dem undichten 
Kesselmauerwerk angesaugt worden ist, und damit 
zu Ausbeulungen des Kesselmantels und zur Kessel- 
explosion oder auch zu einer nachtraglichen Explo- 
sion des unverbrannten Gases in den Rauchgasziigen 
oder im Kamin fiihren. Ein zu grófier LuftuberschuB 
ist aber unwirtschaftlich und setzt, wie Abb. 1 zeigt, 
die Entziindungsgeschwindigkeit des Gases stark 
herab. Die Schwankungen des Heizwertes und des 
spezifischen Gewichtes wurden sich am besten durch 
Mischung des Gases in einem gróBern Behalter be- 
seitigen lassen.

Die dem Kessel zugefiihrten Warmemengen 
waren bei den Hochleistungsversuchen mit Restgas 
etwas hóher als bei denen mit Mischgas und Kokerei- 
gas. Sie betrugen im ersten Falle stundlich 4,31 und

1 Oliickauf 1926, S. 1333; Gas und W asser 1926, S. 1139.

4,39, im zweiten 3,96 und im dritten 3,92 Mili. kcal. 
In der Zahlentafel 2 sind noch einige bemerkenswerte 
Rechnungsergebnisse uber die Gase angegeben. 
Danach war die Belastung der Rauchgasziige bei 
diesen Versuchen fast gleich. Die W armekonzeutration 
der Rauchgase ohne LuftuberschuB schwankte nur 
zwischen SS8 und S96 kcal. Wegen des yerschiedenen 
Luftiiberschusses weichen die entsprechenden Ver- 
suchswerte etwas mehr voneinander ab. Auch die 
aus der Gaszusammensetzung errechneten theoreti- 
schen Verbrennungstemperaturen ohne LuftuberschuB 
stimmen bei allen Gasen fast iiberein (2030 bis 
2050° C). Da der LuftuberschuB bei den Versuchen 
mit Restgas etwas geringer war als bei den andern, 
sind die theoretischen Verbrennungstemperaturen bei 
Restgas am hóchsten. In W irklichkeit wird aber wegen 
der durch die geringere Entziindungsgeschwindigkeit 
bedingten langern Flamme des Restgases und der 
dadurch bewirkten stiirkern Abstrahlung an die Heiz- 
flachen die Verbrennungstemperatur des Restgases 
am niedrigsten gewesen sein; sie konnte wegen der 
hierfiir ungunstigen Raumverhaltnisse nicht gemessen 
werden.

Die wichtige Eigenschaft der durch die mehr oder 
weniger groBe Flamme gekennzeichneten Verbrenn- 
lichkeit des Gases ist neuerdings untersucht w orden1.

Der Ausdruck J =  3 6 0 0 - ^ y U  kcal/m2h, in dem —

die W armekonzeutration und u die Entziindungs- 
geschwindigkeit bedeutet, wird dabei als »Warme- 
intensitat« bezeichnet. Infolge der geringern Ent- 
zundungsgeschwindigkeit des Restgases ist seine Ver- 
brennungsintensitat tro tz gleicher Wiirmekonzentra- 
tion erheblich geringer als die des Kokereigases 
(Zahlentafel 2). Dies lieB sich bei den Versuchen 
daran erkennen, daB die Flammen des Restgases die 
Flammrohre mehr ausfullten als die des Kokereigases.

In der Zahlentafel 2 ist schlieBlich noch der 
Kohlensauregehalt der Abgase ohne LuftuberschuB 
verzeichnet, der fiir Restgas etwa 13,2, fur Kokerei- 
gas 10,1 o/o betragt. Der aus der Abgasanalyse mit 
dem Orsatgerat festgestellte Kohlensauregehalt, der 
infolge des Luftiiberschusses niedriger ist, wird in der 
bekannten Siegertschen Formel zur Bestimmung des 
annahernden Abgasverlustes in Hundertteilen der auf-

ł L i t t e r s c h e i d t :  V erbrennungsintensitat von Gasluftgemischen, 
W arm e 1931, S. 365.

Z a h l e n t a f e l  2. W eitere Rechnungsergebnisse der G asuntersuchungen.

Nr. des V ersuches .......................................................... 1 2 3 4 5
O a s a r t ............................. ................................................. Restgas Mischgas Kokereigas Restgas Restgas
Zugefiihrte G asm enge .................................................. . Nm3/h 656 733 880 398 669
Zugefiihrte L u f t m e n g e .............................................. . Nm3/h 5 740 5 680 5 580 3 640 5810

zus. Nm3/h 6 396 6413 6 460 4 038 6 479
Abgasmenge .............................................................. . Nm3/h 6 340 6 220 6 220 4 010 6 430

(ohne Beriicksichtigung des Zuges)
bei der Temperatur am Flammrohrende. . . . . m 3/h 23 200 23 600 23 400 12 600 24 600

Rauchgasgeschwindigkeit am Flammrohrende . . . m/s 12,8 13,0 12,9 7,0 13,6
Warmekonzentration der Rauchgase

ohne L u f tu b e r s c h u B ..................................... kcal/Nm3 S88 S96 890 885 895
mit dem entsprechenden LuftuberschuB . . kcal/Nm3 678 638 630 650 690

Theoretische Verbrennungstemperatur bei der 
Verbrennung

ohne L u f tu b e r sc h u B ............................................. .  .  . o c 2 040 2 050 2 040 2 030 2 050
mit dem tatsachlichen LuftuberschuB . . . . . . . o c 1 730 1 650 1 640 1 690 1 760

Entziindungsgeschwindigkeit bei dem Betriebs-
g e in is c h ...................................................................... 16 20 28 14 16

V e rb re n n u n g s in te n s i ta t ............................................. kcal/m 2 h 391 000 459 000 635 000 328 000 398 000
Co2 m a x .......................................................................... 13,2 11,8 10,1 13,2 13,3
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gegebenen W armemenge gleicli 0,65 --------* benutzt,

wobei jedoch der Beiwert 0,65 nur fiir eine Steinkohle 
v°n durchschnittlicher Beschaffenheit gilt. Aus den in 
den Versuchen ermittelten W erten lieBen sich mit den 
zugehorigen mittlern spezifischen W armen der Einzel- 
gase die genauen Abgasverluste feststellen, und 
daraus konnte man fiir die ver\vendeten Gase den 
zugehorigen Beiwert der Formel fur den Abgasverlust 
bestimmen (Zahlentafel 1). Er belauft sich fiir das 
Restgas im Durchschnitt auf etwa 0,464, fur das 
Kokereigas auf 0,355.

Die Verdanipfungsleistung bei den Hochleistungs- 
yersuchen war fiir den verwendeten Zweiflammrohr- 
kessel recht hoch. Die Bruttoleistung betrug bei den 
Versuchen mit Restgas 42,82 und 42,41 kg/m»h, bei 
den Versuchen mit Mischgas und Kokereigas 39 51 
und 39,66 (Zahlentafel 1), bei dem Normallast- 
versuch m it Restgas 27,83 kg/m*h. Die Warme- 
yerteilung war bei allen Versuchen giinstig. Der 
hochste erreichte W irkungsgrad wurde beim Normal-

lastversuch mit Restgas zu 82,54 o/0 festgestellt. Die 
\  erluste durch Strahlung und Leitung bewegten sich 
bei den ersten vier Versuchen zwischen 3,OS und 
4,47o/o und stiegen nur bei dem letzten Versuch wegen 
des zeitweiiigen Luftmangels auf 5,89 o/o.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Die an einem Zweiflammrohrkessel mit Restgas 

Kokereigas und Mischgas vorgenommenen Ver- 
brennungs- und Verdampfungsversuche werden be- 
schrieben. Die Verdampfungsversuche haben fur alle 
Gasarten hohe Kesselleistungen und gute W irkungs- 
grade ergeben. Die Verbrennung ist auch beim Rest
gas vollstandig und daher sein W ert im allgemeinen 
entsprechend seinem groBern Heizwert hoher ais der 
des Kokereigases gewesen. Wegen seiner geringern 
Entziindungsgeschwindigkeit muB die Ziindung 
durch heiBbleibende Flachen sichergestellt werden. 
Schwankungen im Heizwert des Restgases sind durch 
Speicherung auszugleichen. Die verwendeten Busch- 
mann-Brenner haben sich fur die verschiedenen Gas
arten einwandfrei ais geeignet erwiesen

Lehren der Pittsburger Kohlenkonferenz.
V o n  D r . - In g .  K. B a u m ,  E s s e n .

(M it t e i lu n g  a u s  d e m  A u ssch u G  fur B e r g te c h n ik ,  W a r m e -  und K ra f tw ir t s ch a ft . )

Die Dritte Internationale Kohlenkonferenz, die im werden zwar in i ime ^ m • i
Noyember 1931 in P ittsbur? zahlreirhe is m • 5 , • erster Lime der amerikamschen

1 Hinsicht im Zeichen der W eltwirtschaftkrise 7 ,in,  , , ,  . ‘»cuul™ w oraen .
Zunachst sei kurz die wirtschaftliche Lage der 

Kohlenindustrie in den Ver. Staaten gestreift und 
dabei bemerkt, daB klares statistisches Arbeiten dem 
Amerikaner gewohnheitsmaBig jederzeit einen 
schnellen Uberblick gestattet. Die Kohlengewinnung 
bewegte sich seit der Jahrhundertwende standig in 
ansteigender Richtung (Abb. 1), blieb jedoch trotz 
der lebhaften industriellen Entwicklung in der Nach
kriegszeit hinter der erwarteten Leistung zuriick. Die 
Grunde dafiir hangen mit den Absatzverhaltnissen

7970 7975 7920 *930
Abt>. 1. E n tw ic k lu n g  d er  H art-  und W e i c h k o h l e n f o r d e r u n g  

in d e n  V er.  S taa ten .

Jn der Eróffnungsansprache wies der verdienstvolle 
(ter und Begriinder dieser Kohlentagungen, 
asident Thomas S. Baker ,  darauf hin, daB die Ver- 

ns a tung nicht allein trotz, sondern gerade wegen 
er allgemeinen Notzeit berechtigt sei. Einen beson- 

d . ,1  f 01?  der Jag u n g  bedeutet, daB es gelang, aus 
j “ w icklung in der Vergangenheit ein klares Bild 
, zu erwartenden Verhaltnisse zu gestalten,

s, , er Kohlenindustrie gestattet, sich darauf ein- 
ellen und Forschergeist wie Unternehmerlust in 

si , ^ntsPrechenden Bahnen zu lenken. Diese Voraus- 
der Dinge sollte sie ferner vor der Hingabe an 

gerische Hoffnungen bewahren.
a RDen Zeitverhaltnissen entsprechend, hatte man 
tref61̂ ^ * ssensc^aftlern un£i Ingenieuren Ver-
Ehntr • ReSierungen, der W irtschaft und der 

en eingeladen. Die Ergebnisse der Tagung

'e/Tfr/zf/d/jsuer/re <9.6% 

fts e n /r r c /t/s fr /e  %
67e/o-, To/7- o/7ć/  

ę/3-s/n tfos/r/e %£ %
ffete////tcfasfr/e 3,0 % 
(?as/ver/re 7.3 °/o 
8erg/ver/re 7.7°/o 
&v/7/rer/ro/j/e z 5 °/o

A b b . 2. M it t le r e r  a n te i lm a B ig e r  K o h le n v e r b r a u c h  
d e r  H a u p ta b n e h m e r  in d e n  J a h r e n  1 9 2 7 — 1930.

zusammen Aus Abb. 2 geht hervor, daB die Eisen- 
bahngesellschaften in diesem weiten Lande den 
grofiten Einzelverbraucher darstellen, die nachsten se- 
schlossenen Abnehmer sind die Kokereien mit 17 4«/o 
denen die Elektrizitatswerke folgen. Aus Abb. 3 er-
„  . * D er inz" ischen "s ch ie n e n e  vollstandige Bericht aller auf d e r Tagung
I e ^ n  N W 7 In a ln -  n6h AussP™chen ist durch die VDI-Buchhandlung, Berlin N W 7, Ingem eurhaus, zum Preise von 65 J6 zu beziehen.
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sieht man den Riickgang der Kokserzeugung in 
Bienenkorbófen zugunsten der Nebengewinnungsófen, 
ferner die Abnahme der von den Eisenbahngesell- 
schaften benotigten Kohlenmenge. Besonders be- 
merkenswert ist der EinfluB der technischen Ent
wicklung in den Yerbraucherkreisen, vor allem in der

fliissigten Kohlenwasserstoffe Propan und Butan 
werden in Druckflaschen iiber das ganze Land ver- 
teilt; die Eisenbahn hat besondere Tankwagen dafiir

„  , . . .  \3/rnen/foród/en 
Koksofen *\tfeferige/v//T/7u/Tg

- &'$enbahr?er?
óchifabrf
f/e/r/r/r/fe/
E/ges?yerórsi/c/? c/er Jfec/ienJ917 1<f f9 20 21 22 23 24 2526 2723 2930 1931

Abb. 3. Verteilung des Kohlenverbrauchs 
in den Jahren 1917—1930.

W armewirtschaft. Abb. 4 zeigt den m ittlern Kohlen- 
verbrauch je 1000-Tonnenmeile im Eisenbahngiiter- 
verkehr und je erzeugte kWh, Abb. 5 das Kohlen- 
aquivalent der Kokereierzeugnisse in Hundertteilen 
der insgesamt yerkokten Kohlenmenge sowie den 
Kohlenverbrauch je t  Roheisen. Bedeutungsvoll ist 
die Feststellung, daB der Unterschied zwischen er- 
w arteter und tatsachlicher Kohlenerzeugung von 
665-455  210 Mili. t  im Jahre 1930 zu 6 5 o/o auf die
verbesserte Auswertung der Kohle im Verbrauch 
zuriickzufiihren ist, wahrend 28 o/o auf Ó1 und Wasser- 
kraft und die restlichen 7 o/o auf das Erdgas entfallen.

a Kohlenverbrauch je  1000-t~Meile im Giiierverkehr, 
b Kohlenverbrauch je  kW h.

Abb. 4. EinfluB der verbesserten Warmewirtschaft 
auf den Kohlenverbrauch.

Ó1 und Gas sind bei der Krafterzeugung kaum ais 
W ettbewerber aufgetreten, sondern haben sich im 
wesentlichen auf das Gebiet der industriellen und 
hauslichen Beheizung beschrankt. Die Erdgas- 
erzeugung und damit verbunden die Gasgewinnung 
der Destillations- und Krackanlagen haben sich seit 
1919 mehr ais verdoppelt. Riesige Kapitalmengen 
sind in den Rohrleitungen angelegt, die bereits das 
Gebiet der Schwereisenindustrie von Chikago erreicht 
haben. Verbindungsleitungen nach Cleveland, Detroit, 
Milwaukee, den Statten der eisenverarbeitenden 
Industrie, befinden sich im Bau. Eine neue Leitung 
von Texas nach St. Louis ist so eingerichtet, daB man 
wahlweise Erdgas, Krackgas, Benzin, Butan und 
andere Destillationserzeugnisse, unter Umstanden 
sogar fliissiges Propan darin befórdern kann. Die ver-

o/o
1 22

20
16

1040 16
1020. 14
1000 12
960 10
960 <f
940. 6
920 4
900 2

O

/

c-- /

! \ /y \ /

/\ b

i
1919 20 2.1 22 23 29 25 25 27 2S 1929

a Kohlenaquivalent der gewonnenen Kokereierzeugnisse 
in Hundertteilen der insgesamt verkokten Kohlenmenge, 

b Kohlenverbrauch je  t Roheisen.
Abb. 5. EinfluB der verbesserten Warmewirtschaft 

auf den Kohlenverbrauch.

zugelassen. Zu Beginn des Jahres 1931 standen 
bereits 73 Butangasanlagen in kleinern Orten in 
Betrieb. Diese die Kohlenindustrie benachteiligende 
Entwicklung veranschaulicht ein hier bereits wieder- 
gegebenes Bild, das die anteilmaBige Deckung des 
Energiebedarfes in den letzten 100 Jahren erkennen 
laBt1.

Verstandlich ist es, daB der Bergbau zur Aufrecht- 
erhaltung seiner W ettbewerbsfahigkeit die Gewin
nung des Rohstoffes Kohle und der daraus hergestell- 
ten Erzeugnisse mit allen Mitteln der Mechanisierung 
und Rationalisierung zu verbilligen gesucht hat. Die 
Stellung der amerikanischen Industrie zu den auch 
dort von sozialistischer Seite aus haufig erhobenen 
Vorwiirfen einer zu weit gehenden Ausschaltung 
menschlicher Arbeit kennzeichnen am besten folgende 
Worte des bekannten W irtschaftsfiihrers Myron 
C. T a y l o r :  »In Zeiten der Reaktion, die stets 
jedem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt 
periodisch folgen, sind wir in dem ersten Augenblick 
der Enttauschung nur zu leicht geneigt, die Mittel zu 
verurteilen, die zu dem Fortschritt und Aufstieg ver- 
holfen haben.« In den amerikanischen Wirtschafts- 
kreisen ist man auch heute noch der Ansicht, daB die 
Kohlenindustrie nur auf dem Wege der Selbst- 
verwaltung leben und gesunden kann. Kein Staat sei 
in der Lage, ohne schweren Schaden eine Industrie 
selbst zu leiten, die in ihren Fortschritten so auf die 
enge Zusammenarbeit von Forschergeist und Unter- 
nehmungslust angewiesen sei wie die Kohlenindustrie.

In einem besondern Bericht wurde die Lage der 
W eltkohlenwirtschaft der Nachkriegsjahre umfassend 
dargestellt, die dadurch gekennzeichnet wird, daB die 
Kohlenerzeugung in den Hauptkohlenlandern durch 
den W ettbewerb anderer Energieformen sowie durch 
die Fortschritte in der W arm ewirtschaft usw. durch- 
weg hinter der erw arteten Entwicklung zuriick- 
geblieben ist, wahrend die Erzeugung in den jungern 
Kohlenlandern, die sich die Kenntnisse der andern

1 J u n g s t :  Abnahme der B edeutung der Kohle im amerikanischen 
W irtschaftsleben, G luckauf 1932, S. 120, Abb. 2.
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zunutze gemacht haben, eine lebhafte Aufwarts- 
bewegung zeigt. Hieraus ergibt sich der SchluB, daB 
nur durch eine weitgehende Verbesserung der Erzeug- 
nisse der Absatz gehalten und gesteigert werden kann.

Der erste Teil des wissenschaftlichen Programms 
der Tagung, »U rsprung und K la ss if iz ie ru n g « ,  
erhielt durch diese Gedankengange eine besondere 
Bedeutung. Sowohl bei der Herstellung ais auch beim 
Verbrauch der Kohle hat man diese nur zu oft ledig
lich ais Allgemeinbegriff betraclitet, ohne der Ver- 
schiedenheit ihres Ursprungs und ihrer Eignung 
fiir die verschiedenen Verwendungsz\vecke sowie ihrer 
wirtschaftlichen Verwendung geniigend Rechnung zu 
tragen. Unterschiede in den Forderkosten und Fracht- 
satzen haben in den Ver. Staaten meist mehr Beriick- 
sichtigung bei der Preisbildung gefunden ais die 
physikalische, chemische oder mechanische Be
schaffenheit des Erzeugnisses selbst. Die Wissen- 
schaft, namentlich die angewandte Kohlenforschung, 
ist in erster Linie berufen, bei der Gesundung der 
Kohlenindustrie mitzuarbeiten.

Aufgabe des industriell forschenden Ingenieurs 
m den Ver. Staaten, des »research man«, ist erst in 
zweiter Linie, ganzlich neue Verfahren zu entwickeln. 
Seine Haupttatigkeit ist darauf gerichtet, bestehende 
Verfahren oder vorhandene Erzeugnisse mit Hilfe der 
Wissenschaft zu verbessern und ihre Anwendung zu 
verbreitern, d. h. neue Absatzmóglichkeiten und 
Markte zu schaffen, was eine genaue Kenntnis der 
wiinsche und Note des Abnehmers voraussetzt. Ein 
gutes Beispiel hierfiir ist die Einfiihrung des Kokses 
der grofien Stadtgaskokereien im Osten der Ver. 
Staaten durch die amerikanische Koppers-Gesell- 
scliaft ais Hausbrand (Abb. 6). Dieser wirtschaftliche
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Abb. 6. K o k s e r z e u g u n g  und ihre  V e r t e i lu n g  
au f  d ie  H a u p tv e r b r a u c h e r .

Erfolg ist wissenschaftlich-technischen Mitteln zu ver- 
anken gewesen und nach den Ausfiihrungen iiber den 

scharfen Wettbewerb auf dem Gebiete der Brenn
stoffe besonders zu wiirdigen. Andere Beispiele sind 
>e vielseitige Verwendung des Ammoniaks in der 
ndustrie auf Grund der Forschungsarbeiten der 
upont-Werke und die Einfiihrung verfliissigter Gase 

urch die Carbon and Carbide Corporation. Fiir die 
Kohlenindustrie ais solche kommt es in erster Linie 
arauf an, den Grubenbetrieb, die Aufbereitung und 
ie Weiterverarbeitungsindustrie in Einklang mit- 

emander zu bringen und die Erzeugnisse in der 
gunstigsten Weise zu verwerten. Hierbei diirften auch 
le jungsten Fortschritte der Kohlenpetrographie 

"ertvolle Dienste leisten, wobei jedoch vor zu weit 
§e ienden SchluBfolgerungen oder gar Voraus- 
sagungen gewarnt werden muB. Bei voller An-

erkennung ihrer Bedeutung fiir geologische Fra^en 
und fiir alle  ̂mechanischen Behandlungsarten ware es 
doch angesichts der verwickelten Natur des Roh- 
stoffes Kohle verfehlt, auf Grund petrographischer 
reststellungen allein Riickschliisse auf die Ver- 
kokungs- oder Verbrennungseigenschaften zu ziehen 
Dies gilt um so mehr, ais auch die reine Chemie mit 
ihren Hilfsmitteln (Extraktion, Losung usw.) nach 
jahrelanger Arbeit noch keine allumfassenden Folge- 
rungen iiber die Eigenschaften der Kohlen und ihre 
Eignung fiir verschiedene Verwendungszwecke zu 
ziehen vermag. Da sowohl bei der Verkokung oder 
Schwelung ais auch bei der Verbrennung auBer den 
chemischen gerade die physikalischen Zustands- 
anderungen (Erweichung, Plastizitat, Entgasungs- 
diuck sowie Ztind- und Verbrennungsvorgang) eine 
wichtige RoHe spielen, hat man in den Ver. Staaten 
dieser Fachrichtung besondere Beachtung geschenkt. 
So setzt sich beispielsweise die Combustion Utilities 
Corporation, die angewandte Kohlenforschung ais Er- 
werbsquelle betreibt, im wesentlichen aus Physikern 
zusammen. Die im Rahmen des Carnegie-lnstitutes 
neugegrundete Kohlenforschungsstelle wird ebenfalls 
von einern Physiker geleitet, der seine Arbeiten mit 
den neuzeitiiehsten physikalischen und physikalisch- 
chemischen Hilfsmitteln und geeigneten Mitarbeitern 
vor einem Jahre begonnen hat. Die starkę Betonuno- 
der physikalischen Forschung ist eine Folgę der 
im wesentlichen empirischen Einstellung des Ameri- 
kaners, und es laBt sich nicht leugnen, daB die reine 
Zweckforschung praktisch oft am schnellsten zum 
Ziele fiihrt. Der deutsche Forscher ist grundsatzlich 
anders eingestellt, und es ware verfehlt, derartige 
Gedankengange ohne weiteres auf die heimischen 
Verhaltnisse zû  ubertragen. Immerhin ergeben sich 
daraus zwei wichtige Lehren: 1. eine engere Zu- 
sammenfassung der petrographisch, chemisch und 
physikalisch forschenden Fachrichtungen und 2. eine 
engere Zusammenarbeit und Verbindung mit dem 
Betriebe. Es gilt, den Weg von der wissenschaftlichen 
Forschung zur praktischen Anwendung abzukiirzen 
und umgekehrt der rein wissenschaftlichen Forschung 
die Note und Beschwerden der Praxis zuzutragen.

Aus dem grofien Arbeitsgebiet der Tagung, das 
in mehr ais hundert Vortragen behandelt worden ist 
seien nunmehr einige fiir die engern Verhaltnisse des 
Ruhrbezirks wissenswerte Punkte hervorgehoben.

A u fb ere itu n g .
Die jiingste Entwickiung der Kohlenaufbereitung 

in den Ver. Staaten, die standig an Ausdehnung ge- 
u innt, wenn auch die Gesamtmenge der aufbereiteten 
Kohle im Verhaltnis zur Forderung immer noch 
gering ist, hat fiir den deutschen Besucher keine be
sondern Merkmale aufzuweisen. Kohlenfestigkeit und 
natiirlicher Kornanfall sind aufierdem von denen im 
Ruhrbezirk sehr verschieden und erfordern eine 
andere Behandlung der Kohle. Viel wichtiger und fiir 
uns von groBerer praktischer Bedeutung sind die 
MaBnahmen der en g lisc h e n  Kohlenindustrie, uber 
die Chapman zusammenfassend berichtete. Auf 
die Zunahme der Aufbereitung in den verschiedenen 
Bergbaugebieten GroBbritanniens ist hier bereits 
hingewiesen worden1, namentlich die Bezirke, die 
im wesentlichen ausfiihren, machen groBe ’ An-
h .,.nl* Dte,ri ‘a" d der R ationalisierung im englischen Sleinkohlen-
bergbau, O luckauf 1932, S. 45.
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strengungen, um auf diese Weise den zum Teil ver- 
lorengegangenen Markt zuriickzuerobern. Aber auch 
auf dem Inlandm arkt haben sich die Verhaltnisse 
geandert. GróBere Abnehmer kaufen mehr und mehr 
nach besondern Vorschriften, und die Zeiten, in denen 
der Ausspruch galt »british coals sold themselves«, 
scheinen voriiber zu sein. W ahrend friiher ein durch- 
schnittlicher Aschengehalt von 8o/0 allgemein iiblich 
war, fordert man heute yielfach 4 -5  o/o. In der Zahlen
tafel 1 sind von einigen besonders guten Anlagen die 
Aufbereitungsergebnisse wiedergegeben, die zwar 
nicht den Durchschnitt, jedoch iminerhin beachtliche 
Sonderleistungen darstellen. Eine andere Aniage im

Z a h l e n t a f e l  1. Aufbereitungszahlen 
einiger englischer Anlagen.

Stiick-
gróBe

36-100
18-36
6-18
0 -6

43-75
28-43
12-28
6-12

iiber 50 
18-50 
9-18 
0 -9

Rohkohle
°/o

Aschengehalt
Gewaschene 

Kohle
°lo

Schwimmanteil 
in den Bergen 
1,4 spez. Gew. 

o/o

18,8

14,3

16,6
19,9
16.7
11.7

W a s c h e  A (Baum)
2,6 
2,1 
2,2
3.8

W a s c h e  B (Baum)
2.3
3.3
3.8 
5,5

W a s c h e  C (Rheorinnen)
4.9 
4,2
4.4
4.9

2,9

2,6

0,6
1,1

Norden Englands gewinnt mit Hilfe der Flotation der 
Feinkohle einen Koks, fur den bis zu 1 o/o Asche 
gew ahrleistet werden. In Wales wird nach dem auch 
in Deutschland bekannten Lessing-Verfahren fiir 
Sonderzwecke ein Anthrazit mit nicht mehr ais 2o/0 
Asche auf den Markt gebracht. Nicht zuletzt mógen 
diese Bestrebungen der Grund dafiir sein, daB die 
Trockenaufbereitung, die urspriinglich gerade in 
England lebhaft begriiBt worden ist, allmahlich an 
Anhiingern verloren hat. Die gróBte Beachtung wird 
heute den Fragen der Entstaubung und der Ent
wasserung oder Trocknung geschenkt. Infolge hoher 
Aniage- und Betriebskosten und anderer betrieblicher 
Nachteile der Entstaubungsyerfahren bevorzugt man 
haufig die Siebung auf besonders gebauten Fein- 
sieben, vor allem bei Anlagen, wo das feinste Korn 
(< 1,5 mm) einen niedrigen Aschengehalt hat. Er- 
wahnenswert auf dem Gebiete der Trocknung ist der 
Louver-Trockner, der bei 3 m Trommeldurchmesser 
und 7 m Lange eine Durchsatzleistung von etwa 
45 t/h  aufweist.

B r i k e t t i e r u n g .
Ein lehrreicher Vortrag von Professor Blum,  

Bukarest, befaBte sich mit der Rolle der Huminsaure 
bei der Brikettierung von Kohlen. Die Brikettierfahig- 
keit gewisser Braunkohlen beruht bekanntlich nicht 
auf dem Gehalt an Bitumen, sondern an freier Humin
saure im Gegensatz zur gebundenen (Salze oder 
Anhydrid). AuBerdem ist ein bestimmter Druck und 
W assergehalt erforderlich. Die eigenartige Wirkung 
der Huminsaure beruht auf ihrer kolloidalen Natur, 
wobei sich die Kapillarwirkungen zwischen Humin
saure und W asser ahnlich wie die Adhasionswirkung 
von zwei Glasplatten, die durch einen dtinnen Wasser- 
film yerbunden sind, geltend machen. Es gelang, nicht 
brikettierbare Kohlen durch AufschlieBung, Fallung 
und Wiederzugabe der Huminsaure zu brikettieren, 
und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg. Von besonderer 
Bedeutung diirfte es sein, daB auch Steinkohlen mit 
Zusatz von freier Huminsaure brikettierfahig gemacht 
worden sind. Gegeniiber dem Verfahren der sogenann- 
ten plastischen Bindung durch Pechzusatz, dessen Zu- 
satnmenhange ebenfalls gestreift wurden, verspricht 
der angefiihrte Weg, wenn er groBtechnisch moglich 
und wirtschaftlich ist, verschiedene Vorteile. Die er- 
haltenen Versuchsbrikette wurden auf Druckfestigkeit 
sowie Standfestigkeit im Feuer und gegen Feuchtig
keit gepruft, wobei sich ais geeignete Versuchs- 
bedingungen ein Druck von mindestens 1200 bis 
1500 kg/cm2 und ein W assergehalt von 12—18 o/0 
ergaben.

T i e f t e m p e r a t u r v e r k o k u n g .
Der Tieftemperaturverkokung waren 8 Beitrage 

gróBtenteils englischen Ursprungs gewidmet. 
W ahrend man in den Ver. Staaten etwas zuriick- 
haltender geworden ist — iiber 50 Mili. $ sind dort 
in den letzten Jahren fiir sozusagen fruchtlose Ver- 
suche aufgewandt worden —. erhofft man augenblick- 
lich in England von einer praktischen und wirtschaft- 
lichen Lósung dieser Frage die Rettung der Kohlen- 
industrie. Nachstehend habe ich die neuern Yerfahren 
zur Halbkoksherstellung, soweit sie ais praktisch er- 
probt gelten konnen, zusammengestellt.

Grundsiitzlich unterscheidet man zwei Wege: 
1. die Herstellung eines stiickigen Kokses fiir Haus- 
brandzwecke, 2. die Gewinnung eines feinkórnigen 
Kokses fiir die Krafterzeugung oder die Zumischung 
bei der Hocli- oder Tieftemperaturverkokung. Die 
Verfahren zur Herstellung von stiickigem Koks 
kann man unterteilen in solche, die mit Hilfe ver- 
schiedener Mittel eifórmigen Halbkoks, und in solche, 
die stiickigen Kammerkoks liefern.

Zu den ersten ist das von B e r t h e l o t  ausfiihrlich 
beschriebene Verfahren der Societe de Carbonisation 
de Moliere zu rechnen, wonach geschwelte Eiform-

Ti ef tem pe ratu  rve rkokun g

i---------
Stilckiger Koks Feinkorniger Koks

i-----------
Eiform iger Halbkoks Stuckiger Kammerkoks

in stehenden Kammern 
(geschw elte PreBlinge)

I
G rube M oliere 

(Senkrechter Kammer
ofen von Otto)

in Drehtrommeln

Carbocite 
coal process 

(W iesner)

Davidson-
Retorte

P. Salerni

Carbolux,
Bruay

(Koppers-
Kreisstrom-

ofen)

Abderhalden
(Stehender
Drehherd)

E. Salerni 
(Dreh- 

trom mel)
Puening

(Schwenk-
bare

Heizw2nde)

------- 1
Puening

(unmitielbare
Warme-

ubertragung)

Halbkoksherstellung nach erprobten neuern Yerfahren.
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brikette in Ottoschen Vertikalkammerófen geschwelt, 
erhitzt und unter W assergasbildung gekiihlt werden. 
Der erhaltene Steinkohlenbrikettkoks weist vorzi'ig- 
liche Eigenschaften auf, vor allem eine sehr hohe 
Druckfestigkeit yon 250-300  kg/cm2. Unter dem 
Namen »kunstlicher Anthrazit« hat sieli dieser Brenn- 
stoff bereits einen guten M arkt erobert und ist in 
Frankreich auf dem besten Wege, ein gefahrlicher 
W ettbewerber des eingefuhrten englischen Anthrazits 
zu werden.

Das zweite Verfahren besteht in der Herstellung 
von eifórmigem oder kugeligem Halbkoks in Dreh- 
trommeln. Die yerschiedenen nach diesem Grundsatz 
arbeitenden Anlagen gehen samtlich auf den Carbocite 
Coal Process yon W i e s n e r 1 zuriick; hierbei wird der 
plastische Zustand der Kohle durch Teiloxydierung 
wahrend der Vorwarmung derart beeinfluBt, daB sich 
in einem kreisenden Róhrenofen bei der Erhitzung 
kugelige Gebiide formen, die sich einerseits leicht 
von der W andung lósen und anderseits dank ihrer 
Backfiihigkeit in der erforderlichen StiickgróBe an- 
fallen. R o b e r t s  behandelte die Herstellung von der- 
artigem Halbkoks aus yerschiedenen englischen 
Kohlen und Mischungen in der Davidson-Retorte 
sowie dessen Eigenschaften, wie Festigkeit, Ver- 
brennungsgeschwindigkeit usw.

Der grundsatzliche Unterschied in den Ver- 
kokungsbedingungen bei der Durchfiihrung der Ver- 
kokung in stehenden Kammern oder in Drehtrommeln 
besteht darin, daB auBer der yóllig yerschiedenen 
Warmetibertragung auch die Eigenschaften der ver- 
wendeten Kohlen anders zur Auswirkung kommen. 
Dies g ilt z. B. fiir das gefiirchtete Treiben der Koks- 
kohlen in den Ofenkammern, das im Drehofen nicht 
in Erscheinung tritt. Umgekehrt kann eine nicht 
treibende Kohle Schwierigkeiten bereiten, weil die 
Kohle nicht im kalten, sondern im heiBen oder teil- 
weise heiBen Zustande gemischt wird. Dasselbe gilt 
fiir die Zumischung von inerten Bestandteilen (nicht 
verkokbare Kohle, Koks- oder Halbkoksstaub). 
Wahrend bei der norinalen Verkokung der Warme- 
durcligang durch die Bildung der plastischen Zone 
gehemmt wird, besteht eine derartige plastische 
Schicht, wenigstens in einer ununterbrochenen An- 
ordnung, nicht bei drehenden Retorten. Der Warme- 
fluB geht sozusagen umgekehrt yon innen nach auBen; 
ein Kohlenteilchen wird erwarmt, bis es yollstandig 
schmilzt, bindet somit kleinere, die je nach ihrer 
Natur entweder nur haften und backen oder ihrerseits 
schmelzen und erneut in der Lage sind, weitere 
Kohlenteilchen anzugliedern.

Auch die Brenneigenschaften werden durch die 
Wahl der Mischkohlen — Fett-, Gasflamm- oder 
Magerkohlen — erheblich beeinfluBt. Halbkoks aus 
einer Mischung yon Fettkohle mit Gasflammkohle ist 
sehr leicht entziindlich und brennt, einmal angeziindet, 
auch im offenen Feuer weiter. Kennzeichnend sind 
medrige Tem peraturen im Feuerbett, eine yerhaltnis- 
maBig lange W asserstoffflamme und geringer er- 
forderlicher Zug fiir die Feuerung. Im Gegensatz 
dazu zeigt ein unter Zumischung von Magerkohle 
gewonnener Halbkoks zwar sehr gute Kokseigen- 
schaften, d. h. groBe Dichte und hohe Festigkeit, die 
rast denen von GieBereikoks entsprechen, yerbrennt

1 Proceedings F irst International Conference on Bituminous Coal 
1 rnsburg 1920, S. 800.

aber yiel schwerer und hinterlaBt im offenen Feuer 
mehr Unverbranntes ais der erstgenannte.

Professor W h e e l e r  halt auf Grund inehr- 
jahriger eingehender Forschungsarbeiten uber die ver- 
schiedensten bisher yorgeschlagenen Tieftemperatur- 
verkokungsverfahren das- auf ganz ahnlichen Grund
satzen beruhende von P. S a l e r n i  fiir die beste Lósung 
zur Herstellung von stuckigem Halbkoks. Von den 
beiden Wegen, die Plastizitat der geschmolzenen 
Kohle zu beeinflussen, der Voroxydation und der Zu
mischung yon inerter Kohlen- oder Kokssubstanz, hat 
der erste den Nachteil, daB das Ólausbringen ab- 
nimmt, woruber eine Arbeit von W h e e l e r  und 
W o o l h o u s e  nahere Auskunft gab, und daB die Be- 
triebsfuhrung Schwierigkeiten bereitet. AuBer dem 
Zusatz von sehr fein gemahlenem Halbkoksgrus 
(Durchgang durch das 900-Maschen-Sieb) werden 
die schwerern Teerfraktionen der Kohle standig zu- 
gemischt, und zwar beides in heifiem Zustande mit 
Tem peraturen iiber 250° C. Auf diese Weise will man 
gleichzeitig das Ausbringen an leichtern ólen erhohen. 
Durch den Zusatz yon 2 5 -3 0  o/o Koksstaub wird die 
W armeleitfahigkeit des Einsatzes nahezu yerdoppelt. 
Eine derartige Anlage ist zurzeit fur die Londoner 
Gas, Light and Coke Co. im Bau. Die bisherigen Ver- 
suchsergebnisse stammen yon einer halbtechnischen 
Anlage der Versuchsstelle Sheffield. Den Ergeb- 
mssen der ersten Grofianlage sieht man mit Spannung 
entgegen.

Auch die Versuche, hochwertigen Halbkoks in 
stehenden Kammern zu erzeugen, haben an mehreren 
Steilen zu Erfolgen gefiihrt. Auf der nordfranzosi- 
schen Grube Bruay wird in Koppersschen Kreisstrom- 
ófen ein kunstlicher Anthrazit mit der Bezeichnung 
»Carbolux« hergestellt, der ein auBerordentlich gleich- 
maBiges und dichtes Gefuge, ahnlich dem Pechkoks, 
und eine Festigkeit yon 230-240  kg/cm2 aufweist. 
Ais besondere Betriebsbedingungen werden an- 
gegeben sorgfaltige und gut iiberwachte Mischung 
und Vorbehandlung des Kohleneinsatz.es, ferner sehr 
gleichmaBige Beheizung und Tem peraturyerteilung in 
den Wanden. Dies wird mit Hilfe des Kreisstrom- 
prinzips erzielt, das den Einsatz bei 600° C Wand- 
tem peratur vóllig gleichmaBig abzugaren gestattet. 
Ofenbetrieb und Koksbeschaffenheit sind hien^on in 
starkstem MaBe abhangig.

P u e n i n g  hat bei seinen Versuchen zur H er
stellung von Halbkoks in stehenden Kammern 
schwenkbare Wandę yerwendet, um den Koks bei 
niedrigen Tem peraturen aus den Kammern entfernen 
zu konnen, da bei samtlichen yerwendeten Kohlen 
die geringe Schrumpfung kein normales Ausdriicken 
erlaubte. In seinem »Beitrag zur Technik der Tief- 
temperaturverkokung« teilte er auBerdem ein billiges 
Verfahren zur Herstellung yon feinkornigem Halb
koks mit, das auf der unmittelbaren Wiirme- 
iibertragung mit Hilfe yorerhitzter eiserner Kórper 
beruht. Bei einem von A b d e r h a l d e n  angegebenen 
andern Verfahren zur ununterbrochenen Schwelung 
findet ein steliender Drehherd Verwendung. Eine der
artige Anlage steht bei der Societe Houillere de Sarre 
et Moselle in Betrieb, wo eine Kohle mit sehr hohem 
Gehalt an fluchtigen Bestandteilen (m ehr ais 40o/0) 
geschwelt und in Staubform der Kokskohle zugesetzt 
wird. Das im Ruhrbezirk bereits bekannte Verfahren 
v°n E. S a l e r n i  sei der Vollstandigkeit halber hier 
angefiihrt.
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Bei genauer Priifung dieser mannigfachen Vor- 
schlage durfte auch der gróBte Zweifler zu der uber- 
zeugung kommen, daB es heute bei Auswahl des 
richtigen Verfahrens technisch moglich ist, nahezu 
alle vorkommenden Arten der bituminósen Kohle in 
irgendeiner Form mit Hilfe der Tieftemperatur- 
verkokung zu verwerten oder zu yeredeln. Die W irt- 
schaftlichkeit der einzelnen Arbeitsweisen hangt aller- 
dings in gróBtem MaBe von der M arktlage und den 
ortlichen wirtschaftlichen Bedingungen ab.

Ein Beispiel fiir eine besonders weitgehende 
Ausnutzung der Kohle, ihrer Neben- und Abfall- 
erzeugnisse gab die nachstehende Zusammenstellung 
aus dem Vortrag von H erry .. an den sich jedoch ein 
sehr lebhafter Meinungsaustausch anschloB.

Kohlenschwelung

H albkoks
I

Krafterzeugung
(W anderrost,

S taubfeuerung)

.Schlacke
i

Aluminium

T eer
I

Destillation

Oas
i

Belieizung
von

Retorten
Benzin Riickstand

Krackung

Phenole
i

Kunstharze
oder

H ydrierung

i—  
T eerkoks 

i
Elektroden

Óle Oas
I

Oummi-
ersatzstoffe

Krafterzeugung mit weitestgehender Ausnutzung 
der Neben- und Abfailerzeugnisse der Kohle 

auf dem GroBkraftwerk Langerbriigge (Belgien).

H o c h t e m p e r a t u r v e r k o k u n g .
Neben der Frage einer móglichst wirtschaftlichen 

Durchfiihrung des Verkokungsvorganges standen auf 
diesem Gebiet hauptsachlich die verschiedenen Ver- 
fahren zur Verbesserung des Hochtemperaturkokses 
sowie die Herstellung von Sonderkoks zur Er- 
órterung. Bemerkenswert _ ist, daB der von dem 
Kokereifachmann so viel geschmahte Fusit gegebenen- 
falis sehr giinstige Eigenschaften hervorrufen kann. 
M o t t  und W h e e l e r  haben bei den stark und homogen 
schmelzenden englischen Kohlen durch Fusitzusatz 
eine erhebliche Verbesserung des Kokses erzielt, die 
sie wie folgt erklaren. Die fein verteiltcn inerten 
Teilchen steilen in der geschmolzenen oder wieder- 
erstarrteu Masse sozusagen Kernpunkte dar, von 
denen aus die Schrumpfung der Gesamtmasse 
einsetzen kann, so daB g ró jk re  durchgehende 
Schrumpfungsrisse von der Heizwand aus verhiitet 
oder zumindest eingeschrankt werden. W ahrend man 
in England in erster Linie um die Giiteverbesserung 
bemiiht ist, sind in Amerika die Bestrebungen haupt
sachlich auf eine billigere Gewinnung der Neben- 
erzeugnisse gerichtet. Man geht hierbei von der Er- 
wagung aus, daB die bestehenden Verfahren zu einer 
Zeit entwickelt worden sind, in der die Absatzverhalt- 
nisse erheblich giinstiger lagen, und daB der augen- 
blickliche M arkt und die heutigen Preise so hohe 
Aufwendungen an Anlage- und Betriebskosten nicht 
mehr zulassen.

Auf die grofien Fortschritte in der Technologie 
der Nebenprodukte sei hier nur kurz hingewiesen. 
Die Verbesserungen auf dem Gebiete der Leichtól- 
gewinnung und Benzoldestillation ergaben sich auf 
Grund eines eingehenden Studiums der mit ahnlichen

Fragen beschaftigten Erdólindustrie und hatten den 
Erfolg, daB die Betriebs- und Unterhaltungskosten 
fiir eine neuzeitlichc Leichtólgewinnungsanlage auf 
die Halfte herabgesetzt werden konnten. Fast noch 
erheblicher sind die durch VergróBerung der Ein- 
heiten, Erhóhung der Ól- und Dampfegeschwindig- 
keiten sowie geringern Dampfverbrauch erzieltęn 
Ersparnisse an Anlagekapital. Das normale Fassungs- 
vermógen der Blasen von 2 5 -3 5  t  ist auf 70 -100  t, 
der Durchmesser der Rektifizierkolonnen von 1,20 auf 
3 m erhóht worden; die grófiere Anzahl der Stufen 
sowie dereń Abstand gestatten, die Destillier- 
geschwindigkeit nahezu zu verzehnfachen. Bei der 
Benzoldestillation wurde das schwierige Arbeiten mit 
dem Dephlegmator durch ein neues Verfahren ersetzt, 
bei dem man die Dampfe auBerhalb der Blase 
kondensiert und eine Fraktionierung dadurch erreicht, 
dafi bestimmte, genau regelbare Mengen auf eine 
Rektifizierkolonne zuriickgepumpt werden (Reflux- 
Verfahren). Die Arbeitszeit und der Dampfverbrauch 
werden auf diese Weise ganz erheblich verkurzt. In 
der Zahlentafel 2 sind zwei gleich grofie Benzol- 
gewinnungsanlagen fiir dasselbe Werk nach der 
bisher iiblichen und in der neuen Ausfuhrung ein- 
ander gegeniibergestellt. Abb. 7 veranschaulicht den 
Aufbau und das Ausmafi einer neuzeitlichen Anlage.

Z a h l e n t a f e l  2. Betriebszahlen einer amerikanischen 
Kokereianlage mit einer taglichen Leichtólgewinnung 

von 50 t.

Bauart 1916 Bauart 1931

L e i c h t ó l g e w i n n u n g :
Anzahl der Abtreibeblasen . . 4 1
Dampfegeschwindigkeit . m/s 0,075 0,60
Benzolgehalt im abgetrie-

benen Waschól (200 °C) % 0,5 0,2
Leichtó! bis 200 °C (fur

gieichen Dampf-
v e r b r a u c h ) .....................°/o 8 5 -9 0 95

Gewonnene Leichtól-
m e n g e .............................kg/t 11,0 12,4

Betriebs- und Reinigungs-
m annschaft ............................. 6 3

Dampfverbrauch . . . kg/kg 5,27 4,20
B e n z o l d e s t i l l a t i o n :

Anzahl der Rohblasen . . . 2 0
Anzahl der Reinblasen . . . 5 1
Anzahl der Agitatoren . . . 2 ununterbroclien
Betriebsmannschaft................. 7 4
Dampfverbrauch . . . kg/kg 2,64 0,74
Verbrauch an Schwefel-

s a u r e .....................Gew.-°/o 5,4 1,1
Verbrauch an Natron-

lauge.........................Gew.-% 1,36 1,02

Ahnliche Fortschritte zeigte die Ammoniakgewin- 
nung. So hat man vol!standig selbsttatig und ununter- 
brochen arbeitende Schleudern gebaut (sharpless- 
dryer). Wahrend die iibliche senkrechte Schleuder 
200-230 kg Salz in 20 min trocknet, verarbeiten diese 
neuzeitlichen Schleudern 140 kg in 3 min, haben also 
eine Leistung von 2000-2700 kg/h. Auf einer Anlage 
steht eine sogenannte sieblose Schleuder in Betrieb, 
die das Salz ebenfalls ununterbrochen in sehr diinner 
Schicht trocknet, wobei gegeniiber den iiblichen 
Schleudern etwa dreifache Zentrifugalkrafte wirksam 
sind. Die Leistung einer derartigen Vorrichtung, die 
zur Verminderung von Befórderungskosten meist in 
dem Salzlager aufgestellt wird, betragt 0,5-1 t/h  je 
nach Kristallform und GroBe. Der Feuchtigkeits-
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gehalt belauft sich auf 0,75% , der Gehalt an freier 
e nach den dort geltenden Yorschriften auf

Abb

0,05 o/o. 
Schleuder

i. 7. Neuzeitliche Benzolgewinnungsanlage 
in den Ver. Staaten.

Die Gestehungskosten einer derartigen 
sollen nur 1 Yiertel von der einer normalen

Anlage betragen; besondere Vorteile bestehen in dem 
geringern VerschleiB der tragenden Teile und leichter 
Auswechselbarkeit.

V e r g a s u n g .
Auch iiber dieses zurzeit eifrig bearbeitete Fach- 

gebiet erhielt man auf der Tagung einen guten uber- 
ck. Da die Bestrebungen groBtenteils dahin gehen 

an Stelle eines groBstiickigen, hochwertigen Brenn- 
stoffes feinkornige, billigere Sorten zu verwenden, ist 
die Entwicklung derartiger Verfahren fiir den Ruhr
bezirkzweifellos beachtenswert. In der nachstehenden 
Ubersicht, die sich hauptsiichlich auf einen Bericht 
von G w o s d z  stfitzt, sind die teils halbtechnisch, teils 
aber bereits in GroBbetrieben erprobten Verfahren 
zusam m engestellt.

Leider erlaubt der Raurn nicht, auf Einzelheiten 
emzugehen. Bei den Amerikanern fand besonders der 
Bericht von G r i m m  iiber den W inkler-Generator und 
die damit angestellten Versuche zur Vergasung 
minderwertiger Steinkohle aus dem Illinois-Gebiet 
Beachtung. Ober die andern Verfahren iiuBerten sieli 
R a m b u s h ,  S l o t t m a n ,  T h a u  u. a. Uberblickt man 
die lange Entwicklungszeit der heute ublichen Ver- 
fahren, so ist man berechtigt, auf eine baldige prak
tisch anwendbare Lósung dieser wichtigen Frage zu 
hoffen. &

Aller unterbrochener Betrieb 
(Stuckiger Brennstoff)

mit 0 2-A nreicherung 

Drawę

V erfahren mit innerer W Jrbiezufuhr 
(Feink8rniger Brennstoff)

Soc. Ital. Industrali
Verfahren mit 
wechselnden 

A rbeftsperioden

i-------- L — i
H ochtem p, N iedertem p. 
(W inkler) (Chem., metali.

P rod. Aussig)

U nunterbrochener Betrieb mit SuBerer 
W arm ezufuhr 

(Staubfiirmige Kohle)

Oo-Anreichcrung: 
bei niedrigen 

Tem peraturen
H erzberg  

(O asw erk Leisnig)
H eller

(Rundzellengenerator)

Lurgi O. Nafta

W arm ezufuhr durch heiBe Oase 
(H illebrand, Pintsch)

Neuere Verfahren zur Yergasung und Wassergasherstellung.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
WelPjr- PittiSbllrger Kohlentagung, die infolge der 
mli! u  • wirtschaftlich eingestellt war, ver- 
r _ einen ausgezeichneten Uberblick iiber die 

ge und die Zukunftsaussichten der Kohlenindustrie. 
f(>™angec and ê KoIllenforschung ist berufen, an der 

ern Entwicklung tatig mitzuwirken. Aus dem
N W ,grC e" ArbeitsSebiet der Tagung wird uber
herefp i"26" In der Aufbereitui’g, der Brikett- 

tellung und der Tieftemperaturverkokung be-

nchtet. Bei der eigentlichen Hochtemperatur- 
verkokung finden neben der Frage der Guteverbesse- 
rung die Bestrebungen nach groBerer W irtschaftlich- 
keit des Ofenbetriebes und der Nebenprodukten- 
gewinnung besondere Beachtung. Die neuern Ver- 
fahren zur Vergasung und W assergasherstellung sind 
gekennzeichnet durch Ver\vrendung feinkorniger 
minderwertiger Brennstoffe. Heranziehung von Sauer- 
stoffanreicherungen und ununterbrochenen Betrieb.

Die Festigkeit des Gesteins im Gebirge.
Von Dipl.-Ing. P. Ki i hn,  Essen.

all?empmF^St-gkeit eines KórPers oder Stoffes ist ganz 
Trennim^ ' f Jeni&e Eigenschaft, vermoge der er sich der 
sPannunLSe‘nj r T,Clle widersetzt- Nach der Art der innern 
Hnterwh?^* ' rC die der Bruch herbeigefiihrt wird, 
W u ń t l  "?-a"  DrUck’> Zu^  Schub-’ B«Sungs-  und 

DrnrL.a i Ig^ eit' D.a S1<:h die Bieg ungsfestigkeit auf 
die ę u u  Zugfestigkeit, die Verdrehungsfestigkeit 

soch drp! zl_Iruckfuhren laBt, verbleiben nur
Arten der Festigkeit. Zwischen ihnen bestehen

U M S C  H  A U.
aber auch noch Zusammenhange, so dafi man eigentlich nur 
von einer emzigen, der wahren Festigkeit eines Kórpers 
oder Stoffes, sprechen kann.

Die Ergebnisse zahlreicher Versuche haben gelehrt, 
dafi sich die Festigkeitseigenschaften eines Stoffes nicht 
durch Angabe einer einzigen und bestimmten Grenz- 
spannung, z. B. die Druckfestigkeit durch eine Druck- 
spannungsgrenze, eindeutig kennzeichnen lassen. Schon bei 
der ublichen Druckprobe, wobei ein Probekórper zwischen 
zwei Platten gebracht und in einer Richtung geprefit wird, 
erhalt man sehr wechselnde Werte der sogenannten Druck
festigkeit, wenn der Korper bei yerschiedenen Yersuchen
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abweichende Grofie und Form hat. Noch andere Werte 
zeigt das Manometer ais Bruchspannungsgrenze an, wenn 
die gedriickten Flachen geschliffen, poliert und griindlich 
geschmiert worden sind. Wiederum ganz andere Festig- 
keitswerte ergeben sich, wenn der Probekórper nicht nur 
dem Druck in einer Hauptrichtung, sondern gleichzeitig 
Druckbeanspruchungen in einer, mehreren oder allen 
Querrichtungen und sonstigen durch die Kórperfonn ge- 
gebenen Richtungen unterworfen wird.

Diese Beobachtungstatsachen sind von zahlreichen 
Druckversuchen seit langem bekannt. Im Zusammenhange 
damit stehen auch die arntlichen und sonstigen Normen- 
bestimmungen iiber die Ausfuhrung von Versuchen zur 
Feststellung von Festigkeitswerten. Alle diese sehr genauen 
Bestimmungen dienen nur der Schaffung einheitlicher 
Grundlagen zum Vergleich von Ergebnissen aus ver- 
schiedenen Versuchen. Man spricht deshalb auch bei 
Stoffen, fiir die solche Bestimmungen gelten, von Wiirfel- 
und Normenfestigkeiten.

Manchmal wird iibersehen, dafi die Wiirfelfestigkeit 
von Beton und Gesteinarten keineswegs die wahre Druck- 
festigkeit angibt, denn diese laBt sich genau nur bei einem 
einachsigen Spannungszustand feststellen. Ein einachsiger 
Spannungszustand kann dadurch gekennzeichnet werden, 
dafi die Belastung eines Kórpers nur in der Richtung 
einer einzigen Achse erfolgt und dafi in allen Kórperquer- 
schnitten senkrecht zu der Lastachse nur Normal-, d. h. 
senkrecht zur Querschnittsebene gerichtete Spannungen 
entstehen. Daraus ergibt sich die Bedingung, dafi fiir den 
Kórper die Móglichkeit vorhanden sein mufi, sich in allen 
Querschnitten nach allen Querrichtungen senkrecht zur 
Lastachse frei zu dehnen oder zusammenzuziehen. Hin
sichtlich der Grofie der Langenanderungen in den Quer- 
richtungen macht man bekanntlich die Annahme, dafi sie
~  des Betrages der Langenanderung in Richtung der Last

achse betrage. Diese Voraussetzung lafit sich aber in 
vollem Umfange praktisch nicht verwirklichen und ist auch 
bei den normenniafiigen Druckversuchen mit wurfel
fórmigen Probekórpern nicht erfiillt; denn wenn ein Stein- 
wiirfel zwischen zwei eisernen Druckplatten zusammen- 
gedriickt wird, ist er beim Steigen der Belastung an den 
Auflagerstellen durch die Reibung zwischen Stein und 
Druckplatten verhindert, sich der Quere nach um so viel 
auszudehnen, wie es der Laststeigerung entsprechen wiirde. 
Diese Reibungen konimen ais weitere Lasten zu den Druck- 
lasten hinzu und bringen einen verwickelten Spannungs
zustand hervor, der sich erheblich von dem beabsichtigtcn 
gleichmafiigen und einachsigen unterscheidet. Der EinfluB 
der Reibung nimmt bis zu dem Kórperquerschnitt in der 
Mitte zwischen den Druckplatten nach irgendeinem Gesetz 
ab. Im Zusammenhang damit steht auch die Kórpergestalt 
der Doppelpyramiden oder Doppelkegcl, die man bei sorg- 
faltiger Ausfuhrung von Druckversuchen an wurfelfórmigen 
Steinkorpern fast regelmafiig nach dem Bruch erhalt1.

Noch unsicherer sind Zugversuche mit steinigen und 
steinartigen Korpern. Bei der Zementpriifung verwendet 
man dabei kurze Stiicke mit einer Einschniirung in der 
Mitte. Dadurch kann gleichfalls nur eine Spannungs- 
verteilung iiber den Bruchquerschnitt erzielt werden, die 
von einer gleichmafiigen erheblich abweicht. Man darf nie 
iibersehen, dafi die Ergebnisse von Druckversuchen mit 
wurfelfórmigen Probekórpern infolge der Abweichungen 
von dem genau gleichmafiigen und einachsigen Spannungs
zustand eine grófiere Druckfestigkeit vortauschen, ais der 
untersuchte Stoff in Wirklichkeit besitzt. Umgekehrt liefern 
die Zugversuche mit eingeschniirten Korpern zu geringe 
Werte. Nach F ó p p l  betragen die Abweichungen bis zu 
lOOo/o der wahren Festigkeit. Dies beeintrachtigt aber nicht 
den praktischen Wert solcher Versuche, wenn dadurch nur 
ein MaBstab fiir die Festigkeit eines Stoffes gewonnen 
werden soli; die begangenen Fehler kehren ja in allen Ver-

1 Vgl. M u l l e r :  Untersuchungen an Karbongesteinen zur K larung von 
G ebirgsdruckfragen, Gluckauf 1930, S. 1606, A bb. 9 und 10.

gleichsfallen wieder und werden dadurch unschadlich. Nur 
weitere Folgen iiber die Biegungsfestigkeit usw. darf man 
aus derartig ermittelten Druck- und Zugfestigkeitswerten 
nicht ziehen, ohne sich an die begangenen Fehler zu er- 
innern.

Fiir die Abschiitzung der Bruchgefahr des Gesteins 
im Innern des Gebirges und in der Nahe von Hohlraumen 
im Gebirge spielen diese Erkenntnisse eine sehr wichtige 
Rolle. Die Belastung des Gebirgskórpers durch den 
Gebirgsdruck oder die Gebirgskraft wirkt zwar nur in 
einer einzigen Richtung, namlich in Richtung der Schwer
kraft. Infolge der Unmóglichkeit von Formanderungen in 
den Querrichtungen zur Lastachse ruft aber die Gebirgs
kraft im Gebirgskórper einen dreiachsigen Spannungs
zustand hervor. Fiir die Abschatzung der Bruchgefahr 
haben bei einem dcrartigen Spannungszustand die 
sogenannten Druckfestigkeitszahlen der Gesteinarten keine 
Bedeutung, denn sie beziehen sich auf einen ganz 
andern Spannungszustand und geben nur die Wiirfelfestig- 
keit der Stoffe an. In einem friihern Aufsatz1 ,habe ich 
schon erwahnt, dafi die Umstande, die den Bruch eines 
Kórpers bei einem andern ais einem einachsigen Spannungs
zustand herbeifiihren, noch nicht endgiiltig festgestellt 
sind. Alle neuern Untersuchungen der Forscher haben 
jedoch ergeben, dafi die von O. M o h r  stammendc 
Theorie iiber die Bruchgefahr2 den wirklichen Verhalt- 
nissen am nachsten kommt. Da diese Erklarungsweise in 
bergmannischen Kreisen wenig bekannt sein diirfte, soli 
sie kurz besprochen werden.

Die Mohrsche Theorie lehrt, dafi man die Spannungs- 
grenze fiir den Bruch eines Kórpers durch einen Grenzwert 
der Schubspannung festlegen kann. Dieser Grenzwert ist 
aber nicht unveranderlich; er wachst mit der auf die Gleit- 
flache wirkenden Normalspannung und strebt erst bei sehr 
hohen Werten dieses Normaldruckes einem unverander- 
Iichen Hóchstwert zu. Die Gleitflachen sind diejenigen 
Flachen, in denen sich die Kórperteile beim Brechen und 
Fliefien gegeneinander yerschieben, und welche die grófiten 

c —o.,
Schubspannungen T m ax =  — aufzunehmen haben. Sie

sind gegen die Richtungen der beiden Hauptspannungen 
ax und ay um 45° geneigt. Daraus folgt, daB bei einem 
dreiachsigen Spannungszustand die mittlere Hauptspannung 
ctz ohne Belang fiir die Bruchgefahr ist. Die unbedingte 
Giiltigkeit dieser letzten Annahme wird noch bestritten. 
Einwandfrei bestatigt wurde die Theorie aber durch alle 
Versuche, bei denen zwei von drei Hauptspannungen gleich 
grofi waren.

Die Mohrsche Theorie liiBt sich sehr klar ver- 
anschaulichen. Bekanntlich kann man jeden Spannungs
zustand durch die Mohrschen Spannungshauptkreise dar- 
stellen. Da es auf die mittlere der drei Hauptspannungen 
bei einem dreiachsigen Spannungszustand nicht ankommen 
soli, geniigt hier die Betrachtung von zweiachsigen 
Spannungszustanden. Bei ihnen bestehen zwischen den 
Spannungskomponenten fiir die unendlich vielen Schnitt- 
richtungen, die durch einen Kórperpunkt móglich sind, 
folgende Beziehungen (Abb. 1):

a '=  ax sin2 cp +  oy cos2 cp 4- 2 t  sin cp cos <p
(JX +  Oy Oy — Ox

—  2------ 1-------2—~~ cos2 <p -f- t  sin 2 cp

und •c' =  (ax—ov) sintpcostp

= -----sin 2 cp +  r cos 2 cp

Diejenigen Schnittrichtungen, fiir die x' verschwindet, 
sind die Hauptrichtungen, und die zugehórigen Normal- 
spannungen sind die Hauptspannungen des Kórpers an der 
betreffenden Stelle. Es gibt zwei Hauptrichtungen, die 
aufeinander senkrecht stehen; die Hauptspannungen geben 
gleichzeitig den grófiten und den kleinsten Wert aller an

1 Ki i h n :  Spannungszustand und Bruchgefahr im ungesliSrten Gebirge, 
Gluckauf 1931, S. 1033.

! M o h r :  Technische Mechanik, 3. Aufl., 1923.
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dem Korperpunkt vorkoinmencIeii Spannungen an. Denkt 
man sich das Achsenkreuz in die beiden Hauptrichtungen

y

Abb. 1. Spannungen in einem Korperpunkt 
beim ebenen Spannungszustand.

gelegt, setzt man also t= 0 , so daB ax. und ay die Haupt- 
spannungen bedeuten, so gehen die Gleichungen 1 iiber in 

ax +  <rv cv —ov
q, ° - J V JL +  - y-o cos2<P

- sin 2 tp

Die Gleichungen 2 werden geoinetrisch durch den Mohr- 
schen Spannungskreis in Abb. 2 dargestellt. Der Mittel-

punkt dieses Kreises hat namlich die Abszisse a* ~ ^ ay, und

sein Radius ist gleich x ^ y. Man kann aus der Abbildung

auch leicht die erwahnte Beziehung |rmax -  abiesen.

r

Abb. 2. Mohrscher Spannungskreis.

Auf diese Weise laBt sich jeder beliebige zweiachsige 
spannungszustand eines Korpers mit den Hauptspannungen 
®X = und ay = k2 durch einen zugehórigen Spannungs- 
nauptkreis gut veranschaulichen.

Sind fiir einen zu untersuchenden Stoff, etwa eine 
uesteinart, fiir eine Anzahl verschiedener Spannungs- 
zustande die Hauptspannungen festgesteilt worden, bei 
denen der Bruch erfoigt, so laBt sich das Ergebnis aus- 
werten, indem man fiir alle diese Spannungszustande die 
nauptkreise in dasselbe Diagramm eintragt. An die Schar 
aer Hauptkreise kann man dann mit geniigender Genauigkeit

, Grenz/farre

Abb. 3. Spannungsdiagramm fiir Sandschiefer.

eine Umhiillende zeichnen und nach der Mohrschen Bruch- 
eorie behaupten, daB bei irgendeinem andern beliebigen 

Pannungszustand eines Korpers aus demselben Stoff nur 
ann die Gefahr des Bruches vorliegt, wenn der zu ihm 

g orige Spannungshauptkreis die Umhiillende oder Grenz- 
rve beruhrt oder schneidet.

Von M iiller1 sind beachtenswerte Ergebnisse von 
Untersuchungen an Karbongesteinen zur Kliirung von 
Gebirgsdruckfragen veróffentlicht worden. Tragt man die 
dort in Abb. 29 angegebeuen »Druckfestigkeiten« nach dem 
Verfahren von Mohr auf, so erhalt man die Spannungs- 
diagramme der Abb. 3 und 4. Sie bestatigen Mohrs Theorie

Cs *<)

Abb. 4. Spannungsdiagramm fiir Steinkohle.

iiber den Bruch der Kórper und zęigen deutlich den 
Zusammenhang zwischen den Normal- und den Schub- 
spannungen. Danach besteht die Wahrscheinliclikeit, daB 
Sandschiefer und Steinkohle noch hóliere Spannungen zu 
ertragen vermógen, wenn nur die gróBte Schubspannung 
nicht gróBer ais 1625 kg/cm2 und 600 kg/cm2 ist, denn 
nach dem Verlauf der Grenzkurve scheinen gróBere 
Spannungen nicht mehr moglich zu sein.

E lfte  Technifeche T agung  
des m itteldeutschen  Braunkohlenbergbaus.
Die sehr zahlreich besuchte Tagung, die am 8. und 

9. April in Berlin im Sitzungssaal des Reichswirtschafts- 
rates stattfand, wurde von dem Vorsitzenden des Deutschen 
Braunkohlenindustrievereins, Generaldirektor Dr.-ing. eh. 
P ia t s c h e c k , eróffnet, der nach BegriiBung der Gaste 
einen Oberblick iiber die Entwicklung des Braunkohlen
bergbaus im letzten Jahre gab. Er fiihrte aus, daB das 
Jahr 1931 fiir die deutsche Kohlenwirtschaft einen weitern 
Niedergang gebracht habe, dessen Ende noch nicht ab- 
zusehen sei. Bezogen auf das Jahr 1929, weist der deutsche 
Steinkohlenbergbau einen Fórderruckgang von 27,4%, der 
Braunkohlenbergbau von 23,6% auf. Der mitteldeutsche 
Bezirk ist durch einen Verlust von 24,5% in der Forderung 
und von 24,8% in der Briketterzeugung besonders liart 
betroffen worden. Auch die Nebenproduktengewinnung hat 
unter ungeniigendem Absatz und Verschlechterung der 
Erlóse stark gelitten. Die im Dezember 1930 und Ende 1931 
durchgefuhrten Preissenkungen haben keine Erleichterung 
im Absatz gebracht, sondern die Kaufer zu weiterer Zu- 
riickhaltung veranlaflt. Infolge dauernden Absatzmangels 
sind im Jahre 1931 rd. 1320000 Feierschichten verfahren 
worden. Um ihre Leistungsfahigkeit zu erhalten, miissen sich 
die Betriebe auch fernerhin alle technischen Verbesserungen 
zunutze machen. Bei einer Lohn- und Gehaltssumme von 
133 Mili. J t  haben den mitteldeutschen Braunkohlenbergbau 
an Sozialversicherungsbeitragen rd. 47 Mili. J t  belastet, das 
sind, auf den Kopf des Vollarbeiters gerechnet, 830 ^  im 
Jahr, ein Betrag, der die Notwendigkeit einer baldigen 
Umgestaltung der Knappschaftsversicherung deutlich er- 
kennen laBt.

Den ersten Vortrag hielt Bergwerksdirektor Dipl -Intr 
K l i t z i n g ,  Grube Marga (N.-L.), uber K ip p e n -  
r u ts c h u n g e n  in B r a u n k o h le n ta g e b a u e n  und  
M ó g 1 i c h k e i t e n zu ih r e r  V erh iitung. Nach einem 
Hinweis, daB mit der mengenmafligen Erhohung der Ab- 
raumfórderung und mit dem Vordringen der Tagebaue in 
gróBere Teufen die Gefahr der Kippenrutschungen ge- 
wachsen sei, erórterte er theoretisch und an Hand von 
Beispielen aus dem Betriebe die Ursachen dieser Er- 
scheinungen. Der hauptsachlichste Feind der Trocken- 
kippen ist das Wasser und daher hat der Verlauf der 
Grundwasserkurve entscheidende Bedeutung. Daneben 
kommen aber auch die Verhaltnisse des Liegenden, die 
Kippenhóhen und andere Gesichtspunkte in Betracht. Zur 

1 a. a. O.

m .
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Fernhaltung des Wassers von den Kippen kann man z. B. 
artesisches Wasser aus dem Liegenden durch Betonklótze 
abschlieBen oder durch Rohrleitungen ableiten. Das seitlich 
zuflieBende Wasser laBt sich durch Anordnung von 
Schluchten zwischen den Tagebaubóschungen und den 
Kippen fernhalten, eine Maflnahme, die allerdings bei Zug- 
fórderbetrieb Schwierigkeiten bereitet. Am zweckmaBigsten 
ist es, eine Kippendrainage durchzufiihren, wofiir ver- 
schiedene Verfahren mit wechselndem Erfolge angewendet 
worden sind. Erwagenswert ist auch der Oedanke einer 
Kippenentwasserung durch Filterbohrungen und Tief- 
pumpen sowie das Anlegen einer Vorkippe aus wasser- 
durchlassigem Materiał und Unterteilung hoher Kippen in 
mehrere Einzelkippen.

Darauf berichtete Diplom-Bergingenieur Hi r z ,  Halle, 
iiber n e u e r e  V e r s u c h e  z u r  E r h ó h u n g  d e r  
L e i s t u n g  i m B r a u n k o h l e n t i e f b a u .  Alle Bemiihungen, 
das althergebrachte Pfeilerbruchbauverfahren durch eine 
mit geringern Abbauverlusten arbeitende und leistungs- 
fahigere Abbauweise zu ersetzen, sind fehlgeschlagen. Der 
Abbau mit Versatz (Spiil- oder Blasversatz) scheitert an 
den hohen Kosten, sofern es nicht gelingt, mit Hilfe einer 
leistungsfahigen Oewinnungsmaschine die Gestehungs- 
kosten gegeniiber dem Bruchbau zu senken. Die im Stein
kohlenbergbau und im aufierdeutschen Braunkohlentiefbau 
angewendeten Abbauverfahren ohne Versatz, im besondern 
der Abbau mit breitem Blick, lassen sich auf den deutschen 
Braunkohlentiefbau wegeri des druckhaften Deckgebirges 
nicht iibertragen. Man ist also zu der Erkenntnis gelangt, 
daB man an den heutigen Abbauverfahren nicht viel zu 
andern vermag und dafi im wesentlichen nur Verbesserungen 
bei der Kohlengewinnung und -forderung Vorteile ver- 
sprechen. Nach dieser Richtung vorgenommene Versuche 
haben schon erfreuliche Ergebnisse gezeitigt. Beim Strecken- 
vortrieb ist die Einfiihrung der SchieBarbeit in fester Kohle 
und von Beladebandern zu nennen. Ob neuere Strecken- 
vortriebsmaschinen die erhoffte Selbstkostensenkung 
bringen werden, miissen weitere Erfahrungen lehren. 
Eine neuarfige, den Bediirfnissen des Tiefbaus angepaBte 
Schrammaschine hat sich auf einer Grube bewahrt. Bei 
der Forderung der Kohle aus dem Bruch wird das Band 
in Zukunft eine groBe Rolle spielen, sei es ais reines Be- 
ladeband oder ais Bruch- und Pfeilerstreckenband. Der 
Ersatz der Kettenbahn durch Bander bei Flózen mit einem 
Einfallen unter 23° bietet beachtliche Vorteile. Alles in 
allem haben sich die durch die genannten Verbesserungen 
erzielten Ersparnisse im allgemeinen nur in bescheidenen 
Grenzen gehalten, und die Ergebnisse konnen bei den ver- 
schieden gearteten Verhaltnissen der einzelnen Tiefbau- 
gruben nicht verallgemeinert werden.

In der Nachmittagssitzung behandelte Dr.-Ing. H a r t  i g , 
Welzow (N.-L.), a u s g e w a h l t e  Ka p i t e l  a u s  d e m Ge -  
b i e t e  d e r  M a t e r i a ł  w i r t s c h a f t  u n d  d e s  H a n d -  
w e r k e r w e s e n s  i m B r a u n k o h l e n b e r g b a u .  Eine plan- 
mafiige Verbrauchs- und Bestandsiiberwachung bietet hin
sichtlich des Bestellwesens Gewahr dafiir, daB rechtzeitig 
und in angemessenem Umfange bestellt wird, wahrend sie 
sich bei der Lagerhaltung in einer starken Verringerung 
der Bestande auBert. Des weitern laBt sich aus dem Ver- 
brauchsnachweis entnehmen, wo unter Umstanden an 
Materiał zu sparen ist. Wahrend es friiher bei den meisten 
Braunkohlengesellschaften sehr zahlreiche, getrennt fiir sich 
arbeitende Einzelwerkstatten gab, findet man heute haufig 
nur noch eine Hauptwerkstatt und eine stark beschrankte 
Anzahl von Betriebswerkstatten. Die Uberwachung erfolgt 
mit Hilfe der Statistik, indem man aus dem verarbeiteten 
Werkstoff und dem aufgewandten Lohn sogenannte Werk- 
stattkennzahlen ermittelt. Die Hauptwerkstatten sind 
technisch und organisatorisch nach neuzeitlichen G^sichts- 
punkten eingerichtet und werden buchir.aBig ais selb- 
stiindige Unternehmungen betrachtet, welche die Werke 
beliefern und getrennt fur sich abrechnen. Die Haupt
werkstatt tragt die Grundlast, worunter die haufig wieder-

kehrenden Instandsetzungsarbeiten zu verstehen sind. Diese 
werden zusammengefaBt und reihenmaBig erledigt, wobei 
vielfach im Gedinge gearbeitet wird.

Der zweite Tag wurde durch einen Vortrag von 
Professor Ke g e l ,  Freiberg (Sa.), iiber U n t e r s u c h u n g e n  
d e r  V o r g a n g e  bei  d e r  B r a u n k o h l e n b r i k e t t i e r u n g  
e i n g e l e i t e t .  Bekanntlich ist die Verdichtung eines Briketts 
an seinem auBern Umfang am gróBten, im besondern an 
der sich bewegenden Stempelflache und dessen Gegen- 
flache, wahrend sie nach dem Innern hin abnimmt. Die 
mittlere Verdichtung eines Briketts hangt von der Druck- 
hóhe, dem spezifischen Formanderungswiderstand der zu 
brikettierenden Massen, dem Druckweg, d. h. der Brikett- 
stiirke, der Kornanordnung und -zusammensetzung sowie 
von der Prefidauer ab. Wiederholte starkere Form- 
anderungen sind bei der Brikettierung zu vermeiden, weil 
jede von der ersten PreBrichtung abweichende Form- 
anderung eine Kohasionsminderung herbeifiihrt, die durch 
gleichzeitig erhóhte PreBarbeit wieder ausgeglichen werden 
muB. Unter diesen leitenden Gesichtspunkten sind neue 
Untersuchungsergebnisse iiber die Vorgange in der Brikett- 
presse ausgewertet worden, aus denen hervorgeht, daB bei 
der Verpressung richtig getrockneter Kohle und zweck
maBig angepaBter Formen der Druckverlauf etwa dem 
»Idealdruckdiagramm« entspricht, d. h. der Druck wiichst 
zunachst bis zum Hóchstwert, bleibt wahrend des Brikett- 
vorschubes unverandert und sinkt dann infolge der Riick- 
expansion des Briketts beim Stempelriickgang schnell ab. 
Bei iibertrockneter Kohle und bei ausgeschlagenen Formen 
steigen die PreBdriicke erheblich und fallen schon wahrend 
des Vorschubes ab, ohne die Dichte des Briketts dem 
Druck entsprechend zu erhóhen. Bei zu hoher Umlaufzahl 
reicht die PreBdauer nicht aus, um das Brikett geniigend 
durchzupressen.

Die Tagung beschloB ein Vortrag von Oberingenieur 
A d o m e i t ,  Leipzig, iiber den S t a n d  d e r  R o s t -  
f e u e r u n g e n  f i i r  R o h b r a u n k o h l e .  Die etwa zehn- 
jahrige Entwicklung des Feuerungsbaus fiir Rohbraunkohle 
ist noch nicht zum Stillstand gekoinmen, obwohl sich heute 
gewisse Endpunkte bereits deutlich erkennen lassen. Kenn- 
zeichnend ist der Bau von GroBkesseln und damit der 
Ubergang vom Festrost zum mechanischen Rost. Wenn 
man vor dem Beginn dieser Entwicklung ganz allgetnein 
von der Minderwertigkeit der Rohbraunkohle gesprochen 
hat, so ist dieser Ausdruck im feuerungstechnischen Sinne 
heute nicht mehr anwendbar, da die mit Rohbraunkohlen- 
feuerungen ausgeriisteten Kessel hinsichtlich Leistung und 
Wirkungsgrad auf mindestens gleicher Hóhe stehen wie 
die mit Rostfeuerungen fiir hóchstwertige Brennstoffe aus- 
geriisteten Anlagen. Diese Fortschritte sind hauptsachlich 
der vorbildlichen Zusammenarbeit der Braunkohlenwerke 
und der Feuerungsindustrie zu verdanken, die kein Opfer 
gescheut hat, um den Rostfeuerungsbau fur Rohbraunkohle 
zu der heutigen Hóhe zu fiihren.

B ergrev ieranderungen .
Der Minister fiir Handel und Gewerbe hat durch Erlafi 

vom 3. Marz 1932 im Oberbergamtsbezirk B o n n  den Unter- 
westerwaldkreis und den siidlichen Teil des Kreises Wester- 
burg,.die bisher zum Bergrevier Dillenburg gehórten, dem 
Bergrevier Diez zugeteilt. Hierdurch sind alle verliehenen 
Tonerdebetriebe in jener Gegend unter die bergpolizeiliche 
Aufsicht des Bergrevierbeamten zu Diez gelangt.

Durch ErlaB vom 16. Marz 1932 ist im Oberbergamts
bezirk D o r t m u n d  das Bergrevier Wattenscheid aufgelóst 
worden und eine Neufeststellung der Bergreviere Gelsen
kirchen, Herne, Gladbeck, Siid-Bochum, Werden und 
West-Recklinghausen erfolgt, dereń neue Begrenzung im 
einzelnen aus den Veróffentlichungen der Amtsblatter 
hervorgeht'.

1 A m tsblatter der R eg ierungen : A rnsberg  vom 2. April 1932, S. 48; 
Dusseldorf vom 2. April 1932, S. 79; M unster vom 16. A pril 1932, S. 60.



7. Mai 1932 G l u c k a u f 439

W I R T S C H A F T L / C N E S .
Deutschlands AuBenhandel in Kohle im Marz 1932 >.

Zeit
Stein

Einfuhr
t

kohle
Ausfuhr

t

Koks 
Einfuhr i Ausfuhr 

t t

PreBsteinkohle 
Einfuhr 1 Ausfuhr 

t t

Braunkohle 
Einfuhr i Ausfuhr 

t t

PreBbraunkohle 
Einfuhr Ausfuhr 

t t
1930 .......................
Monatsdurchschn.
193 1 ....................
Monatsdurchschn. 
1932: Januar . . .

Februar . . 
Marz . . .

6 933 446 
577 787 

5 772 469 
481 039 
435 575 
421 897 
393 830

24 383 315 
2 031 943 

23 122 976 
1 926 915 
1 659 712 
1 413 653 
1 285 373

424 829 
35 402 

658 994 
54 916 
75157 
61 430 
67 309

7 970 891 
664 241 

6 341 370 
528 448 
451 641 
405 548 
389 290

32 490 
2 708 

59 654
4 971
5 355 
5 822 
7 675

897 261 
74 772 

899 406 
74 951 
70 674 
67 600 
70 535

2 216 532 
184 711 

1 796 312 
149 693 
116 831 
123 849 
134 667

19 933 
1 661 

28 963 
2414 
1 462 
1 269 
1 542

91 493 
7 624 

84 358 
7 030
3 114
4 231 
4 640

1 705 443 
142 120 

1 952 524 
162 710 
106 594 
113 280 
88 103

Januar-Marz:
Menge ' 1932 gc 11931
Wert in /1932
1000 J t  \1931

1 251 302 
1 379 252 

18 269 
26 059

4 358 738 
6 119 750 

57 852 
123 841

203 896 
130 441 

3 596 
3 119

1 246 479 
1 708 415 

22 842 
41 312

18 852 
10 577 

359 
234

208 809 
197 506 

3 264 
3 948

375 347 
463 331 

4 645 
6 843

4 273 
8 344 

77 
195

11 985 
22 485 

190 
388

307 977 
385 231 

5 588 
8 943

1 U ber die Entwickiung des AuBenhandels in friihern Jahren siehe Oluckauf 1931, S. 240, in den einzelnen M onaten 1931 siehe 1932, S. 173.

Einfuhr  
Steinkohle insges. . . 

d a v o n :  
G ro / ib r ila n n ie n  . . 
Sa a rg e b ie t  . . . .  
N ie d e r la n d e . . . .

Koks insges................
d a v o n :  

G ro ftb r ita n n ie n  . . 
N ie d e r la n d e . . . .  

PreBsfeinkohle insges. 
Braunkohle insges. . 

d a v o n :  
T sc h e ch o s lo w a k e i . 

PreBbraunkohle insges 
d a v o n :  

T sc h e ch o s lo w a k e i .

A usfuhr  
Steinkohle insges. . . 

d a v o n : 
N ie d e r la n d e . . . .
B e lg ie n ...................
F ra n k re ic h  . . . .
I t a l i e n ...................
T sc h e ch o s lo w a k e i . 
skand ina v. L a n d e r  . '  

Koks insges. 
d a v o n :

F ra n k re ic h  . . . .  
Lu x e m b u rg  . . . .  
skattdinav. L a n d e r  .
S c h w e iz ...................

PreBsfeinkohle insges .  
d a v o n :

N ie d e r la n d e . . . .
B e lg ie n ...................
S c h w e iz ...................

Braunkohle insges. .
, d a v o n :

O s te rre ic h ................
PreBbraunkohle  insges .  

d a vo n : 
skandittay. L a n d e r  .

433 747

274 112 
78789 
37504 
36 636

19730 
14820 
2 935 

163 003

163003\ 
7 935'

393 330

229858 
70041 
60444 
67 309

13765 
36871 

7 675 
134 667

134 667 
4 640

Januar-Marz 
1931 1932

t t

7595 4605

1 949 674

500027 
429131 
436437 
261150 
85649 
29812 

561 472!

176 725 
146752 
95089 
39849 
59 610

11489' 
9251 
6 043; 
2 148:

1400 
111 053

285 373

340934 
315298 
288803 
99338 
82249 
13866 

389 290

109599 
104 151 
55813 
22299 
70 535

27921 
538Ą 
7979 
1 542

7  185 
88 103

15558 27578

1 379 252

920346 
220214 
119428 
130 441

68848 
55138 
10 577 

463 331

463331 
22 485

1 251 302

792957 
209257 
159 131 
203 896

74229 
90 778 
18 852 

375 347

375347 
11 985

21178 11895

6 119 750|4 358 738

1590 103 
1 251 657 
1319984 

836 602 
262969, 
8 7 157\ 

1 708 415

528169 
391233 
284432 
121 413 
197 506

55844 
26784 
15762 
8 344

4532 
385 231

1067408 
1007764 
1032746 

385923 
239397 
79140 

1 246 479

332081 
324389 
192945 
108864 
208 809

81403 
14563 

'15370 
4 273

3270 
307 977

65534 52418

Lieferungen auf Reparationskonto
Steinkohle 
Koks . ,
PreBsfeinkohle . .
PreBbraunkohle  . .

395 074; 
79 687 
7 751! 
2 335;

203 766 
35 973 
7 928

1 172 047 
226 405 

17 647 
29 570

604 896 
96 072 
26 306

Die steuerliche Belastung des Ruhrbergbau* 
im Jahre 1930.

An der neuerlichen Erhebung iiber die steuerlichen 
Lasten des Ruhrbergbaus haben sich Gesellschaften mit 
einer Forderung von 80,49% des gesamten Ruhrbergbaus 
beteiligt gegen 85,87% 1929, 82,10% 1928 und 90,39% 
1927. Wohl zur Hauptsache ais Folgę der stark verringerten 
Forderung, die gegenuber 1929 nur 86,73% ausmachte, 
ist die steuerliche Belastung je t Nutzfórderung, das 
ist die Gesamtfórderung ohne Selbstverbrauch, jedoch 
unter EinschluB der verbilligt abgegebenen Deputatkohle, 
von 114,82 Pf. auf 125,70 Pf. im Berichtsjahr gestiegen.

Die Tonnenbetrage der Staatssteuern insgesamt hielten 
sich mit 64,89 Pf./t nahezu auf der vorjahrigen Hohe. Dies 
ist in erster Linie darauf zuriickzufiihren, daB dem erheb- 
lichen Riickgang der Kórperschaftssteuer bei dem gróBten 
Teil der iibrigen Steuern ein im ganzen ungefahr ent- 
sprechender Anstieg gegeniibersteht. Die Obligationen- 
steuer ist ais einmalige Steuer von dem gróBten Teil der 
Gesellschaften bereits in friihern Jahren abgefiihrt worden.

Die Gemeindesteuern erhóhten sich von 41,15 auf 
50,93 Pf./t oder um 23,77%. Die Gewerbesteuer allein 
machte von diesem Betrag 40,91 Pf./t oder 80,33%-aus. 
Eine wenn auch geringfiigige Steigerung ist auch bei den 
einmaligen Steuern und sonstigen Abgaben festzustellen, 
die von 8,45 auf 9,88 Pf./t anwuchsen. Nahern AufschluB 
iiber die Belastung des Ruhrbergbaus durch die einzelnen 
Steuerarten gibt die Zahlentafel 1.

Da jedoch die in der Zahlentafel wiedergegebenen 
Tonnenbetrage wegen der in den einzelnen Jahren recht 
unterschiedlichen Forderung kein einwandfreies Bild er
geben, sind in Zahlentafel 2 die steuerlichen Lasten der 
Hauptsteuergruppen auf die Durchschnittsfórderung der 
Jahre 1924 bis 1930 umgelegt.

Es ergibt sich, daB in den Jahren 1927 und 1929, d. h. 
j^r ? e.̂ , e*ner verh3hnismafiig giinstigen Konjunktur, auch 
die hochsten Steuerbetriige mit 126,74 und 128,32 Pf./t 
entrichtet waren, andernteils aber im Jahre 1930 die steuer
liche Belastung je t mit 121,85 Pf. wohl kaum den mit 
der darniederhegenden Wirtschaft verbundenen miBIichen 
Verhaltnissen Rechnung tragt.

Die insgesamt vom Ruhrbergbau im Jahre 1930 auf- 
gebrachte Steuersumme stellt sich, wenn man das Er
gebnis der Erhebung, die, wie bereits gesagt, 80,49 % der 
Gesamtfórderung umfaBt, auf 100 bringt, auf ungefahr 
126 Mili. J t,  wovon die Staatssteuern rd. 65 Mili. J t,  die 
Gemeindesteuern 51 Mili. J t  und die einmaligen Steuern 
und sonstigen Abgaben rd. 10 Mili . J t  ausmachen.
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Z a h len ta fe l 1. Steuerliche Belastung des Ruhrbergbaus 
je t Nutzfórderung1.

Kohlengewinnung Deutschlands im Marz 1932.

1913 1928 1929 1930
Nutzfórderung................ 1000 t

A. R eich s- und S taa ts-
48 946 88 256 100071 80 859

steu ern  
1. Einkommen- bzw. Kórper-

Pf. Pf. Pf. Pf.

sch aftsteu er....................... 3,5 11,65 15,73 10,72
2. Kapitalertragsteuer . . . . 2,79 2,11 2,16
3. V erm ógensteuer............... — 7,75

2,77
7,80 8,62

4. Grundvermógensteuer . . — 2,55 4,19
5. Hauszinssteuer................... — 10,62 9,54 10,78
6. Bergwerksabgaben . . . . 2,4 2,04 2,30 2,26
7. Umsatzsteuer ................... 12,26 12,55 13,04
8. Kraftfahrzeugsteuer . . . 0,34 0,31 0,33
9. Rentenbankzinsen . . . .  

10. Zahlungen auf Grund der
-- 0,11 0,10

Industriebelastung . . . . -- 11,07 10,13 12,04
11. Obligationensteuer . . . . — 2,27 2,10 0,24

zus. A 
B. G em ein d esteu ern  

1. Zuschlag zur Einkommen-

5,9 63,67 65,21 64,89

ste u e r ................................... 7,5 _ _ _
2. Gewerbesteuer...................
3. Zuschlag zur Grund-

11,9
j 42,73

34,29 40,91

vermógensteuer2 ................
4. Zuschlag zur Hauszins

2,0 5,43 8,10

steuer3 ...................................
5. Entwasserungs- und

-- — — —

Mullabfuhrgebiihren . . . 0,2 1,27 1,43 1,93
zus. B 21,6 43,99 41,15 50,93

zus. A und B 
C. E in m alige  Steuern  
und so n s t ig e  A bgaben

27,5 107,66 106,37 115,82

1. Grunderwerbsteuer . . . . 0,2 0,35 0,58 0,31
2. Wertzuwachssteuer . . . . 0,04 0,07 0,05
3. Kapitalverkehrsteuer . . . — 0,99 1,13 1,04
4. \Vegebauvorausleistungen4 — —
5. Versicherungsteuer . . . .
6. Lasten auf Grund von An-

0,08 0,28 0,08

siedlungsgenehmigungen .
7. Beitrage zur Handels- 

kammer, zur Berggewerk- 
schaftskasse, zum Verein 
zur UberwachungderKraft-

0,6 0,23 0,16 0,12

w irtsch aft...........................
8. Beitrage zur Emscher-

1,0 2,68 2,30 2,60

genossenschaft u. a. . . . 1,4 3,32 3,38 4,96
9. Berufschulbeitrage . . . . 0,58 0,55 0,72

zus. C 3,3 8,27 8,45 9,88
zus. A, B und C 30,8 115,93 114,82 125,70

1 D er Zahlentafel liegen fur 1913: 44,96, 1928 : 82,10, 1929 : 85,87, 
1930 : 80,49% de r G esam tforderung des R uhrbergbaus zugrunde. O ber die 
Zahlen fruherer Jahre siehe G luckauf 1931, S, 1203. — 2 Nach A bzug der 
auf die Inhaber von Zechenwohnungen besonders umgelegten BetrUge (das 
sind alle uber 100% Zuschlag hinausgehenden Betrage). — 3 Durfte ab 
i. Juli 1926 nicht m ehr erhoben w erden. — 4 Diese w urden voriibergehend nur 
in einigen Stadt* und Landkreisen erhoben.

Z ah len ta fe l 2. Steuerliche Belastung unter 
Zugrundelegung der durchschnittlichen Fórderung 

der Jahre 1924 — 1930.

Je t Nutzfórderung
1925
Pf.

1926
Pf.

1927 I 1928 
Pf. ! Pf.

1929
Pf.

1930
Pf.

Reichs- und Staats-
steu ern ...............

Gemeindesteuern . 
EinmaligeSteuern u. 

sonstige Abgaben

67,56
40,95

9,53

75,29
37,34

6,90

72,29! 65,97 
43,88 45,58

10,57: 8,57

72,89
45,99

9,44

62,90
49,37

9,58
insges. 

1925= 100
118,04; 119,53 i 126,74 120,12i 128,32 i 121,85 
100,00.101,26 107,37 101,76 108,71 103,23

Bezirk
Marz
1932

t

Januar-Marz 

1931 1932 

t t

± 1932 
gegen 
1931 
%

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

5822466
1281716

359138
619058
111067
268518

5925

Stein  1
23332121
4397058
1259493
1709977

349389
860716

18324

cohle
17788702
3744513
1092376
1803698

320260
783925

17857

-  23,76
-  14,84
-  13,27 
+  5,48
-  8,34
-  8,92
-  2,55

ZUS.

Rheinland...............
Mitteldeutschland2 . 
O ste lb ien ...............

8467888

3091909 
3777227 
2711954 

147023 
81 828

319452423
Braun!

9639433
12968465
7375401

406700
215216

25551331
<ohle

9263136
11380200
7774155

478718
250721

-  20,02

-  3,90
-  12,25 
+  5,41 
+  17,71 
+  16,50

zus. 9809941 306077803 29146930 -  4,77

Ruhrbezirk. . 
Oberschlesien 
Niederschlesien 
Aachen . . . 
Sachsen . . . 
Obriges Deutschland

zus.

Ruhrbezirk. . 
Oberschlesien 
Niederschlesien 
Aachen . . . 
Niedersachsen1 
Sachsen . . . 
Obriges Deutschland

Koks
1284595

73944
66809

112234
19640
51918

5372181
288021
206786
305594
55553

141756

3873459
223534
196870
334465
57591

155291

zus.

Rheinischer Braun- 
kohlenbezirk . . .

Mitteldeutscher und 
ostelbischer Braun- 
kohlenbergbau . .

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

1609140 6369891 4841210
P reB ste in k oh le

222763 829944 689740
22682 74980 73464
4473 29424 16864

23688 71600 72691
22104 64609 70061
5983 19099 17971

40708 127790 133388
342401 12163943 1074179

-  27,90
-  22,39
-  4,80 
+  9,45 
+  3,67 
+  9,55
-  24,00

-  16,89
-  2,02
-  42,69 
+  1,52 
+  8,44
-  5,91 
+  4,38

PreB braunkohle

687929

1576758
5997

2270684

2153728

4452796
13208

6619732

2086003

4638298
18422

6742723

11,69

-  3,14

+  4,17 
+  39,48
+ 1,8

1 P ‘e bei Ibbenbiiren, O bernkirchen und Barsinghausen. —
Einschl. Kasseler Bezirk. — s In der Summę berichtigt.

Die Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen 
Monaten des Berichtsjahres im Vergleich mit der Gewin
nung in den Jahren 1930 und 1931 geht aus der folgenden 
Ubersicht hervor (in 1000 t).

Zeit Stein
kohle

Braun
kohle Koks

PreB-
stein
kohle

PreB
braun
kohle

1930 ............... 142 699 146 010 32 700 5 177 33 988
M onatsdurchschnitt . 11 892 12 168 2 725 431 2 832
1931................... 11S 624 133 222 22 700 4 683 32 434
M onatsdurchschnitt . 9 885 11 102 1 892 390 2 703
1932: Januar . . 8 703 9 596 1 635 363 2 224

Februar . 8 380 9 741 1 573 369 2 248
Marz . . 8 468 9810 1 609 342 2 271

Januar-Marz 25 551 29147 4 841 1 074 6 74 3
M onatsdurchschnitt . 8 517 9 716 1 614 358 2 24 8
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Absatz der im Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikat vereinigten Zechen im

Zahl en t a f e l  1. Gesamtabsatz1.
Marz 1932.

Zeit

Absatz auf die Verkaufsbeteiligung

fiir Rechnung 
des Syndikats

auf
Vor-
ver-

trage

Land-
absatz

fur
Rech
nung
der

Zechen

zu Haus
b ran d - 

zwecken 
fiir An- 
gestellte 

und 
A rbeiter

fiir an 
Dritte ab- 
gegebene 
Erzeug- 

nisse 
oder 

Energien

Absatz auf die 
Verbrauchs- 
beteiligung

Zechen-
selbst-

verbrauch

A bgabe
an

E rw erbs-
lose

Gesam t
absatz

.t: o 
-O b£

Davon nach 
dem Ausland

1930:
Oanzes Jahr .
Monats

durchschnitt
1931 :

Oanzes Jahr .
Monats

durchschnitt
1932: Jan.

Febr.
Marz

Jan.-Marz: 
insges.. . . 
Monats
durchschnitt

66059
5505

56921
4743
4066
3789
3710

67,39

68,38

66,64
65,21
64,54

678
57

695
58 
48 
47 
46

1664
139

1676
140 
159 
159
153

1526
127

1369
114
103
109
97

127
11

68
6
3
3
3

70054
5838

60730
5061
4380
4106

71,47
19681
1640

^72,96

71,79 
70,66 

4009; 69,74

20,08

rl 7,13
14261 
1188
9501 15,57 
930; 16,00 
941 ■ 16,56

8291
691

8032
669
642
648
656

8,46

9,65

10,53
11,14
11,42

0,26
216 
18

129 2,11 
128: 2,20 
143: 2,48

98026 | 
169/

83239
6937
6102
5811
5749

324

i 2 75

249
232
230

31078
2590

27353 
2279 
1752 
1 605 
1528

j.31,70

|32,86

28,72
27,61
26,59

11566
3855

65,48
141
47

471
157

309
103

1249611
! >70,75

4165!.
2821

940:
jl5,97

1946
649

>11,02
/

399
133

2,26
17662)
5887

4885
1628

•27,66

1 In 1000 t bzw. in %  des Oesam tabsatzes. Einschl. Koks und PreBkohle auf Kohle zuruckgerechnet.

Zahl en ta f e l  2. Absatz fiir Rechnung des Syndikats (einschl. Erwerbslosenkohle).

Zeit

Kohle Koks PreBkohle Zus.1
unbestrit-

tenes

Oe

t

bestrit-
tenes

biet

t

unbestrit-
tenes

Oe

t

bestrit-
tenes

biet

t

unbestrit-
tenes

Geb

t

bestrit-
tenes

iet

t

unbestrittenes 1 bestrittenes 
O ebiet

t

arbeits t

t

iglicli 
von der 
Summę

% t

arbeits

t

agiich 
von der 
Summę

1930: Oanzes Jahr .
Monatsdurchschnitt 

1931: Oanzes Jahr .
Monatsdurchschnitt 

1932: Januar . . 
Februar . . 
Marz . . .

25196579 
2099715 

20520441 
1710037 
1 601893 
1536616 
1555270

24218137
2018178

22412151
1867679
1417852
1249184
1305147

4748871
395739

4353655
362805
424580
406684
343110

6505360
542113

4953000
412750
317817
311396
276039

1568537
130711

1567038
130587
125284
121909
101643

840197
70016

807791
67316
59181
56147
60135|

32727927
2727327

27543732
2295311
2261487
2170163
2088667

108147
108147
90979
90979
92306
86806
83546

49.54
49.54
48.28
48.28 
54,61 
56,07 
54,92

33331325
2777610

29505310
2458776
1879757
1700060
1714369

110141
110141
97458
97458
76725
68003
68575

50.46
50.46
51.72
51.72 
45,39 
43,93 
45,08Jan.-Marz: in s g e s . . 

Monatsdurchschnitt
4693779
1564593

3972183
1324061

1174374 
391458

905252
301751

348836
116279

175463
58488

6520317
2173439

87521
87521

55.19
55.19

5294186
1764729

71063
71063

44.81
44.81

1 Koks und PreBkohle auf Kohle zuriickgerechnet.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 29. April 1932 endigenden Woche1.

. 1. Kohlenmarkt  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Auch
ln der Berichtswoche machten sich auf dem Kohlenmarkt 
einerlei Anzeichen einer Besserung bemerkbar. Das 
eschaft in bester Kesselkohle erholte sich zwar ein wenig, 

? ™cht Senug, um eine Besserung der ałlgemeinen Lage 
erbeizufuhren. Die iiberaus reichlichen Bestande an 
emer Kesselkohle rufen jetzt groBe Besorgnis in North- 

umberland hervor. Auch beim Durhamer Kohlenmarkt 
roachte sich der Auftragsmangel stark bemerkbar, nur ganz 
penj£e Gruben sind voll beschaftigt. Das Geschaft in 
unkerkohle, das sich bisher noch einigermaBen hatte 
eiaupten konnen, ist jetzt ebenfalls unbefriedigend, und 

, Ur. ^le hesten Sorten erfreuen sich einer Nachfrage. Wie 
ffinnn w*rd> eine weitere Ladung bester Bunkerkohle 
l 00 t) vom Tyne nach St. Thomas, Westindien, verkauft 
w0r en- Die Gaswerke von Palermo holten in der Berichts- 

cche dann noch Angebote iiber 5000 t beste Durhamer 
askohle ein, yerschiffbar im Mai. Das Geschaft auf dem
o smarkt liegt vo!lig darnieder, nicht die geringsten An- 

^■cnen einer Besserung sind hier vorhanden. Die Kohlen-

1 Nach Colliery O uardian vom 29. April 1932, S. 841 und 860.

und Koksnotierungen, die im groBen und ganzen dieselben 
der Vorwoche blieben, sind, wenn nicht Mindestpreise, 
mehr oder weniger nominell. Einen Preisriickgang hat in 
der Berichtswoche einzig und allein beste Kesselkohle Blyth 
zu verzeichnen, die von 13/6-13/9 auf 13/6 s zurtickging.

2. Frachtenmarkt .  In allen Hafen war der Kohlen- 
chartermarkt in der letzten Woche bei im ałlgemeinen 
unveranderten Frachtsatzen ziemlich ruhig. Am Tyne 
gestaltete sich das westitalienische Geschaft ein wenig 
besser. Die Schiffseigner halten zwar zurzeit noch an den 
gegenwartig laufenden Preisen fest, dennoch diirfte dem- 
nachst ein weiterer Ruckgang zu erwarten sein. Von den 
gebesserten Frachtsatzen nach Algerien abgesehen, blieb 
das Geschaft nach allen andern Richtungen unverandert 
und schwach. Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 5/71/4 s, 
-Le Havre 3/81/2 s, -Alexandrien 6/1U/2 s und -River 
Platę 9 s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
Der Markt fur Tee re r zeugn i s s e  war in der Berichts

woche mit Ausnahme von StraBenteer ziemlich ruhig.

1 Nach Colliery O uardian vom 29. A pril 1932, S. 848.
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Letzterer war aulierordentlich gut gefragt und diirfte sich 
auch weiterhin im Preise behaupten. Das Geschaft in 
Rohkarbolsaure war bestandig, kristallisierte Karbolsaure 
bewegte sich ansteigend, Dagegen war Naphtha iii der 
letzten Woche ruhig, wahrend Kreosot fest blieb. Das 
Benzolgeschiift konnte sich behaupten. Toluoi war dagegen 
schwacher.

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

1
Nebenerzeugnis In der Woche endigend am 

22. April | 29. April

I l l ! i  % Benzol (Standardpreis) . 1 Gall.
s

1/4
R e i n b e n z o l .....................1 fi 1/11
Reintoluol . .....................1 ff 2/7
Karbolsaure, roh 60°/o . 1 ff 1/8

„ krist. . . .  1 lb. /6 ' /2 - /7 n
Solyentnaphtha 1, ger.,

O s t e n ............................. 1 Gall. 1/3
Solventnaphtha 1, ger.,

1/2W e s t e n ......................... 1 fi
p : % R o h n a p h t h a .....................1 fi U 1/2

/5>AK r e o s o t ............................. 1 fi /5
Pech, fob Ostkiiste . . .  1 1.1 90/—

ii „ fas Westkiiste . . 1 ff 87/6 ] 85/—

ii
Teer ................................. 1 ff 27/6
Schwefelsaures Ammo 1

s niak, 20,6°/o Stickstoff l fi 7 £

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
Leistungs

lohn
Jt

Barver-
dienst

Jt

Leistungs
lohn
Jt

Barver-
dienst

Jt

Leistungs
lohn
M

Barver-
dienst

Jt

1930 . . . . 9,94 10,30 8,72 9,06 8,64 9,00
1931 . . . . 9,04 9,39 8,00 8,33 7,93 8,28

Jan. 9,19 9,56 8,15 8,49 8,08 8,44
April 9,21 9,59 8,14 8,50 8,07 8,46
Juli 9,17 9,50 8,11 8,41 8,04 8,35
Okt. 8,53 8,85 7,55 7,84 7,49 7,79
Nov. 8,56 8,89 7,58 7,89 7,52 7,85
Dez. 8,50 8,82 7,55 7,86 7,49 7,82

1932: Jan. 7,67 7,99 6,81 7,12 6,75 7,08
Febr. 7,69 8,00 6,83 7,12 6,77 7,07

Z a h l e n t a f e l  2. W ert des Gesamteinkommens je Schicht.

Das lnlandgeschaft in s c h w e f e i s a u e r m  A m m o n i a k  
blieb bei 7 £  gewóhnliche Sorte unyerandert.

B ergarbeite r lohne im Ruhrbezirk. Wegen der Er- 
klarung der einzelnen Begriffe siehe die ausfiihrlichen Er- 
lauterungen in Nr. 4/1932, S. 98 ff.

Zeit

Kohlen- und 
Gesteinshauer

Gesamtbelegschaft 
ohne | einschl. 

Nebenbetriebe
auf 1 v e r-1 auf 1 ver- 

giitete | fahrene 
Schicht 

Ji j J6

auf 1 v e r-! auf 1 ver- 
giitete i fahrene 

Schicht 
Ji Jt

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

Schicht 
Jt | A

1930 . . . 10,48 10,94 9,21 9,57 9,15 9,50
1931 . . . 9,58 9,96 8,49 8,79 8,44 8,74

Jan. 9,79 9,90 8,68 8,78 8,63 8,73
April 9,74 10,38 8,65 9,10 8,60 9,03
Juli 9,63 10,26 8,54 9,02 8,48 8,95
Okt. 9,00 9,28 7,97 8,20 7,92 8,14
Nov. 9,14 9,33 8,10 8,25 8,06 8,20
Dez. 8,98 9,13 7,99 8,12 7,95 8,07

1932: Jan. 8,19 8,30 7,28 7,37 7,24 7,33
Febr. 8,22 8,33 7,30 7,39 7,25 7,33

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 21. A pril 1932.

l a .  1214246. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Kóln- 
Deutz. Schwingsiebvorrichtung mit Massenausgleich. 
29. 2. 32.

l a .  1214665. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.G., 
Magdeburg. Rillenwalzenrost. 2.2.31.

1 c. 1214396. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde- 
burg-Buckau. Schaumschwimmvorrichtung. 15.11.30.

5b. 1214410. Fried, Krupp A.G., Essen. Abraum-
fórderanlage mit einem Absetzer und einem Abraumbagger. 
29.10.31.

5c. 1214980. Bauschaefer A.G. fiir bergmannischen
Untergrundbahn- und Tunnelbau, Berlin. Vortriebsmesser 
fiir den Stollen- und Tunnelbau. 22.3.32.

5d. 1214215. Albert llberg, Moers-HochstraB, und 
Dipl.-lng. Heinrich Kuhlmann, Homberg (Niederrhein). 
Blasversatzvorrichtung. 12.3.31.

5d. 1214458. Carl Beyer, Beuthen (O.-S.). Nahtloses 
FluBstahlrohr mit rundem auBern und profiliertem innem 
Durchmesser fiir den Spiil- oder Blasversatz. 26.3.32.

5d. 1214737. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und
EisengieBerei, Bochum. Fórderbandanlage. 21.3.31.

35a. 1214499. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.G., 
Magdeburg. Bunker fiir Schachtfórderung. 3.8.31.

35b. 1214585. Demag A.G., Duisburg. Hakengeschirr 
fiir Seilstrange. 17.3.31.

81 e. 1214514. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Koln. 
Tragrolle fiir Muldenforderbander. 2.3.32.

Patent-Anmeldungen,
die vom 21. April 1932 an zwei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

la ,  4. U. 154.30. Hermann Ulrich, Maschinenfabrik, 
EBlingen a. N. (Wiirttemberg). NaBsetzmaschine, besonders 
zur Aufbereitung von Bimsstein. 19.4.30.

1 c, 10. K. 33.30. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk,
Magdeburg-Buckau. Verfahren zur Aufbereitung von 
kryolithfuhrendem Gestein. 18.6.30.

5b, 41. M .114393. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg
A.G., Niirnberg. Abraumgewinnungs- und F6rdergera(.
6. 3. 31.

5d, 15. M. 117408. Ernst Middelschulte, Unna (Westf.), 
und August Huf, Essen. Maschendraht fiir Bergeversatz- 
verschlage. 27.10.31.

lOa, 4. St. 80.30. Firma Carl Still, Recklinghausen. 
Liegender Regenerativ-Kammerofen zur Koks- und Gas- 
erzeugung. 22. 3. 30.

lOa, 19. D. 61465. Heinrich Droste, Hamm (Westf.), 
und Dr. Walter Gollmer, Essen. Waagrechter Kammerofen 
zur Erzeugung von Gas und Koks mit verengtem Gas- 
sammelraum. 4.7.31.

lOa, 22. 0.40.30. Dr. C. Otto & Comp. G .m .b .H . ,  
Bochum. Horizontalkammerofen zur Erzeugung von Gas 
und Koks. 15.2.30.

35a, 9. D. 227.30. Demag A. G., Duisburg. Einrichtung 
an Steuerungen fiir Forderwagenaufschiebevorrichtungen. 
20.12. 30.

35a, 22. C. 15.30. Josef Christgen, Dortmund. Fahr- 
venti! fiir Grubenhaspel. 29.1.30.

81 e, 9. M. 674.30. »Madruck« Gesellschaft fiir ma- 
schinelle Druckentwasserung m. b. H., Miinchen. Platten- 
bandzug. Zus. z. Pat. 503346. 22.10.30.
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81 e ,  10. M . 114948 .  M a s c h in e n fa b r ik  B u ck au  R. W o l f  

18 4 31M a g d e b U r g ' L a g e r u n S  fiir F o r d e r b a n d le i t r o l l e n .

v t81 u 8 ' c l ' u w  D ip l . - ln g .  O t t o  V e d d e r ,  E s se n -  
Kupferdreh. S c h u t t e l r u t s c h e n v e r b in d u n g  m it  E in s c h a l tu n g  
des L a u f w e r k e s  z w i s c h e n  d en  V e r b in d u n g ss te I I e n  der  
einzelnen R u ts c h e n s c h i i s s e .  7 . 1 . 3 0 .

81 e ,  114. H .  611.30. H e s e p e r  T o r f w e r k  G. m b H  
Meppen. V e r la d e m a s c h in e .  1 0 . 2 .3 0 .

Deutsche Patente.
drC.'n, Ta5 !e d ,C d i e  Erteill,rle  eines Patentes bekanntgem acht w orden 

isl, 13uft die fUnfjahrlge Frist, Innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklagc gegen 
das Patent erhoben w erden kann.)

5 b  (1).  547961, v o m  3 0 . 3 . 2 6 .  E r te i lu n g  b ek an n t-  
gem acht  am  1 7 . 3 . 3 2 .  M a s c h i n e n f a b r i k  B u c k a u  
R. W  o  1 f A . G .  i n M a g d e b u r g .  Fórderbriicke m it 
mehreren voneinander unabhdngigen Geraten zur Forde- 
rutig von Abraum und zur G ewinnung von Kohle.

In d er  B rucke  i s t  e in  F ó r d e r b a n d  fiir d e n  A b r a u m  und  
ein in e n t g e g e n g e s e t z t e r  R ic h t u n g  u m la u f e n d e s  F ó r d e r -  
band fur d ie  K o h le  y o r g e s e h e n .  D i e s e s  b e fó r d e r t  d ie  durch  
die K o h le n b a g g e r  g e w o n n e n e  K o h le  in u n m it te lb a r  a u f  d e m  
D eck g eb irg e  f a h r e n d e  F ó r d e r z u g e .  D ie  K o h le n b a g g e r  
werden von  der  a u f  e in er  g e s c h n i t t e n e n  S o h le  der  K o h le  
iaufenden S tu t z e  d er  B r u c k e  g e t r a g e n ,  in der  e in  H ó h e n -  
torderer a n g e o r d n e t  ist, d er  d ie  v o n  d e n  B a g g e r n  g e -  
wonnene K o h le  au f  d a s  F ó r d e r b a n d  d er  B rucke  l ieb t  D ie  
auf dem D e c k g e b i r g e  r u h e n d e  S tu tz e  der  B r u c k e  i s t  zur  
Uberfuhrung der  K o h le  in d ie  F ó r d e r z u g e  e in g e r ic h te t .

5 b  (41).  548341, v o m  8 . 2 . 2 5 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
gemacht am  2 4 . 3 .3 2 .  M i t t e l d e u t s c h e  S t a h l w e r k e  A .G .  
in B e r l i n .  Ver fahren zum  Umlagern des Deckgebiroes in 
Tagebauen.

D ie  v e r s c h ie d e n a r t ig e n  s ter i len  M a s s e n  d e s  D e c k -  
g e b i r g e s  (K ies ,  T o n ,  L e h m  u s w . )  s o l l e n  g e t r e n n t  g e w o n n e n
R e i h p T  1 F o .rd e r ^ rQck® g e t r e n n t  in e in er  b e s t im m t e n  
R e i h e n f o l g e  u b e r e in a n d e r  a b g e l a g e r t  w e r d e n .

5 b  (41).  548356, v o m  1 2 . 7 .3 0 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am  2 4 . 3 . 3 2 .  A d o l f  B l e i c h e r t  & C o .  A .G .  in 
L e i p z i g  u n d  A l f r e d  F r i e d r i c h  in B e r l i n - W i l m e r s -  
d o r f .  V er fahren zum Abbau von Braun kohle in Taeebauen 
m it wechselnder Breite.

9i?r A b b a u w ird  durch  z w e i  h in te r e in a n d e r  a n g e o r d n e t e  
K a b e lb a g g e r  b e w ir k t ,  d e r e ń  M a s c h in e n t i i r m e  b e id e r s e i t s  
d e s  T a g e b a u e s  au f  d e m  D e c k g e b i r g e  in g l e i c h e r  R ic h tu n g  
v e r fa h r e n  w e r d e n .  D e r  G e g e n t u r m  d e s  in d er  F a h r r ic h tu n g  
vo r n  b e fm d l ic h e n  K a b e lb a g g e r s  fahrt a u f  d e m  F ló z  o d e r  
e in e m  u b er  d i e s e m  l i e g e n d e n  n ie d r ig e n  P ia n u m , wMhrend  
der  G e g e n t u r m  d e s  a n d ern  B a g g e r s  a u f  d e m  L ie g e n d e n

gescrh ^ ^ tmendUD |m dl h errt!ten ^  dem UeŁ " de"

5 d  (1).  548868, v o m  2 4 . 1 0 . 2 9 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am  3 1 . 3 . 3 2 .  F i r m a  H e r m a n n  W i n g e r a t h  in 
R a t i n g e n .  Einsteckverbindung iiberlappter Rohre be
sonders Lutten im Bergwerksbetrieb.

t s ind  an d en  E n d e n  nach  aufien  u m g e r o l l t
( g e b o r d e l t )  Ihre V e r b in d u n g  w ir d  d a d u rch  b e w ir k t ,  dafi  
die  u m g e r o l l t e n  E n d e n  durch  K le m m e n  (K e i l s c h ló s s e r  o .d g l . )  
g e g e n e i n a n d e r  o d e r  g e g e n  e in e n  z w i s c h e n g e l e g t e n  D ic h -  
t u n g s r i n g  g e p r e f i t  w e r d e n .  D ie  u m g e r o l l t e n  E n d e n  k o n n e n  
durch  e in e  D r a h t e in la g e  v ers ta r k t  w e r d e n .  D a s  e in e  d er  

* ann na a u 8 e n  u m g e s c h l a g e n  und am  E n d e  d e s  
u m g e s c h l a g e n e n  T e i l e s  nach au fien  u m g e r o l l t  se in .  In 
d ie s e m  Fali w ird  d a s  E n d e  d e s  a n d ern  R o h r e s  a is  M u f fe  
a u s g e b i ld e t  und u b er  d e n  u m g e s c h l a g e n e n  T e il  g e s c h o b e n .

Z E I T S C H R / F T E N S C H A
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten

M in e r a lo g ie  und G e o l o g i e .  

P a l a o g e o g r a p h i s c h e  K o n g l o m e r a t s t u d i e n  
o i o m n n /  k a r . b o n ' v ° n B run e .  G li ick auf .  B d .6 8 .  2 3 . 4 .3 2 .  
ergebnisse F ™ h e r e  B e o b a c h < u n g e n - E i g e n e  U n t e r s u c h u n g s -

n i -  f a “ ! s c h l a m m b i l d u n g e n  i m  K a r b o n .  V o n  B o d e  
Gluckauf. B d .6 8 .  2 3 . 4 . 3 2 .  S. 395/7 .  H u m ite ,  S a p r o p e l i t e  
und L ip to b io hth e .  F a u l s c h la m m g e s te in e .  B o g h e a d k o h l e  und  

nnelkohle . D u r i t e  d er  S tr e i fe n k o h le n .

M i c r o s c o p i c  s t u d y  o f E l k h o r n  c o a l  b e d a t
und n ' n  S ’ L , ^ o h e r  C o u n t y> K y .  V o n  T h i e s s e n ,  S p ru n k  
und O D o n n e l l .  B u r .M in .T e c h n .P a p e r .  1931. H .5 0 6 .  S. 1/30*.
H.Ppn i_SSe d er  m 'k r o s k o p is c h e n  U n t e r s u c h u n g  der  K o h le
der ę o r n ' F I 6 z e s - V e r t e i lu n g  der  K o h le n b e s t a n d t e i l e  und  
aer bporen.

J i e  M e t a m o r p h o s e  d e r  K o h l e n  u n d  d a s  
unH r  5 m n e r  k u n s t l i c h e n  I n k o h l u n g .  V o n  G r o p p
und Bode. B r a u n k o h ie .  Bd. 31. 1 6 . 4 . 3 2 .  S. 277 /84* .  H u m i-

ation und M e t a m o r p h o s e .  In k o h lu n g  durch  T e m p e r a t u r -
v tr £ e/hUng' D 0rr,i c h f u n g  zur D u r c h f u h r u n g  v o n  I n k o h lu n g s -  

suchen. B e s c h r e ib u n g  e in z e ln e r  V e r s u c h e .  ( F o r t s .  f.)

T r c o a l f i e l d s .  V on  M c C a le .  Iron C o a l
breituruj- ' P t  15; 4 ' 3 2 ’ S - 628 / 3 0 *- G e o g r a p h i s c h e  V er-  
Knhu k o h le n f i ih r e n d e n  S c h ic h te n .  D i e  a u f t r e t e n d e n

r t5e ' ~ . D ie  e in z e ln e n  V o r k o m m e n .  D a s  G irid ih-  
menfeld. D ie  K o h le n v o r r a t e  In d ien s .  A u s s p r a c h e .

lQ9oB , b ] i ? g r a P h y  o f  N o r t h  A m e r i c a n  g e o l o g y  
Slz-wn* -7 V ° n  N ic k la s .  B u l l .G e o l .  Surv . 1931. H .8 3 4 .  
S ćhriftł. x?mir e n s t e l l u n g  d e s  g e s a m t e n  g e o l o g i s c h e n  
Vprf N o r d a m e r ik a s  a u s  d e n  J ah ren  1929 und  1930.  

a ss erv er ze ich n is ,  S a c h v e r z e ic h n is .

Pefri a s  O ^ a h o m a - C i t y - O l f d d .  V o n  B rauchli .  
stattiiM,Um\ ,  .6 ' 4 - 3 2 ' 1/12*. G e o l o g i s c h e  und la g er -
gebnisse ^nisse. B o h r b e tr ie b .  W ir t s c h a f t l i c h e  Er-

vein^.leCtjr i c a ' P r ° s p e c t i n g  f o r  a u r i f e r o u s  ą u a r t z  
_ _ _ s j i n d  r e e f s .  V o n  H e d s t r ó m .  M in .M a g .  B d .4 6 .  1932.

sind vomIv-e' f|®' bec*„ruc'<te A bzuge der Zeitschriftenschau fur Karfeizwecke 
fQr Hoe- e r‘a£ Gliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50^? 

Viertel]ahr zu beziehen.

U\
27-30 veróffentlickt. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

H 4. S. 2 01 /13*  A l l g e m e i n e  E r la u te r u n g  d e s  V e r fa h r e n s .  
A b l e i t u n g  v o n  F o r m e ln .  P r a k t i s c h e  A n w e n d u n g s w e i s e  d e s  
G 3 n g e  renS A u f s u c h e n  v o n  n ich t  b is  z u t a g e  t r e t e n d e n

R e s u l t s  o f  s o m e  m a g  n e t  i c m e a s u r e m e n t s  
o n  d ! k e s  w i t h  e x p e r i m e n t s  u p o n  g e o p h y s i c a l  
d i f f e  r e n 1 1 a t l o n  o f  n i c k e l - o r e  d e p o s i t s  i n  t h e  
S u d b u r y  d i s t r i c t ,  O n t a r i o ,  C a n a d a .  V o n  L ee  
B u r . M i n . T e c h n .  P ape r .  1932. H .5 1 0 .  S. 1 /18*.  D ie  m a th e-  
m a t is c h e n  B e z i e h u n g e n  be i  B e s o n d e r h e i t e n  v o n  G a n g e n  
G r a p h i s c h e  D a r s t e l l u n g s w e i s e .  E le k tr isc h e  In d u k t io n s -  
verran re n .

B e r g w e s e n .

. ,  M a g n e t i t b e r g h a u e  L a p p l a n d s .  V o n  R e is c h .
M o n t .  R d sc h .  Bd. 24. 1 6 . 4 . 3 2 .  S. 1/6*. B e s c h r e i b u n g  der

E r s c h S n g  ZV°  ’° m m e n  U° d ‘h rer  b e r g m a n n isc h e n

w . S,h o ! .1 ,So'on e q u i  p m e  n t. II. V o n  E a to n .  E n g g .  
Min. J. Bd. 133. 1932. H 4. S. 219 /24* .  V o r la u f ig e r  A u s b a u  
in a m e r ik a n is c h e n  S c h a c h te n  beim  S c h a c h ta b t e u f e n  S c h a c h t -  
b u h ne .  B e to n a u s b a u .  B e w e t t e r u n g  der  A b t e u f s c h a c h te  A n 
la g e n  u b e r ta g e .

P h o t o  g r a p h i s c h e  B o h r l o c h a u f  n a h m e n .  V o n  
K am pfer .  Intern .  Z. B o h r te c h n .  Bd. 40 1 4 32 S 59 '60*  
B e s c h r e ib u n g  e in e s  G e r a t s ,  d a s  d ie  B i ld a u fn a h m e  d e r  B oh r-  
lo c h w a n d u n g e n  g e s ta t t e t .

D i e  P e c s e r  S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e  d e r  E r s t e n  
D o  n a u - D a m p f s c h i f f a h r t s - G  e s e l l s c h a f  t V on  
J ic insky .  ( F o r t s . )  M o n t .  R d sc h .  Bd. 24. 16 4 32 S 6 '10*

(Forts f.?Werk ^  VaSaS' AUS' Vorriciltungsarbeiten.' 
E i g n u n g  von Wi d i a - Bohr schne i den  in fes tem

17S4S w s  oYn* Und W 6 h ,b i e r - T e c h n .  BI. B d .2 2 .
, ; M i t t e i lu n g  v o n  B o h r e r g e b n i s s e n  in H a rt-

^ 4 "  G e s t e inarten .  U n t e r s u c h u n g e n  d e s
B o h r m e h ls  u n d  d e r  T e m p e r a t u r e n  an d er  S c h n e id e

ń u r L T̂ h CU°,n ° j  e x P 1 0 s *v e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1930. V o n  A d a m s  und G er r y .  
Bur. M in  T e c h n .  P ape r .  1932. H .5 0 9 .  S. 1 5 1 .  E r z e u g u n g  
v d | , , , ^  Mn g  VOn S P j e n g s t o f f e n .  B e r g b a u s p r e n g s t o f f e  
v e r k a u f te  M e n g e n .  L e i s t u n g s fa h ig k e i t  d e r  S p r e n g s t o f f -  
w e r k e .  F lu s s i g e r  S a u e r s t o f f  und G a s p a t r o n e n .  S p r e n g s t o f f -
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verbrauch der Vereinigten Staaten. Die in andern Landern 
verbrauchten Sprengstoffarten und -mengen.

S t e m m i n g  m a t e r i a ł s .  Von Ritson und Stafford. 
Trans. Eng. Inst. Bd.82. 1932. Teil 6. S. 497/512. Im Berg
bau gebrauchliche Besatzarten. Verfahren in einem Stein- 
bruch. Arbeitsweise untertage. Sand ais Besatzmaterial. 
Folgerungen. Aussprache.

H e t  k o s t e n - v r a a g s t u k  d e r  o p v u l m e t h o d e n  
i n  k o l e n m i j n e n .  Von Muller. Geol. Mijnbouw. Bd. 11.
16.4.32. S. 13/9. Kostenvergleich zwischen dem Versetzen 
von Hand und der mechanischen Versatzarbeit. Einbringen 
des Bergeversatzes von Hand. Blindortbetrieb. Torkret- 
blaseinrichtung. (Forts. f.)

D e r  G l e i s b a u  i n  d e n  H a u p t f ó r d e r s t r e c k e n  
u n t e r t a g e .  Von Schott. Gluckauf. Bd.68. 23.4.32. S .381/8*. 
Wirtschaftliche Bedeutung des Gleisbaus. Fórderstrecke 
und Eisenbahn. Aufgaben und Beanspruchung der Ober- 
bauteile. Der Oberbau in der geraden Strecke. Gleisbau 
in den Kurven. Vorschlag fiir die Gestaltung eines Gleises 
mit Schienen 93/18. Materialbeschaffung und -abnahme. 
Gleisbau und Gleisunterhaltung.

N e w  e l e c t r i c  w i n d e r  e ą u i p m e n t  a t  t he  W a t - 
n a l l  C o l l i e r y .  Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 15 .4 .3 2 .
S. 623/5*. Die Fórdermaschine. Bauweise des hydraulischen 
Steuerungsreglers.  Betriebsweise der Aniage.

A n t e i l  d e r  G e s t e i n -  u n d  K o m p r e s s i o n s w a r m e  
an d e r  W e t t e r e r w a r m u n g .  Von Ćernik. Schlagel Eisen. 
Bd.30. 1.3.32. S. 59/61. Anteile der yerschiedenen Fak
toren auf Grund mathematischer Berechnungen.

D e r  E i n f l u B  d e s  n a t u r l i c h e n  W e t t e r z u g e s  
a u f  d i e  W e t t e r l i e f e r u n g .  Von Maercks. Bergbau. 
Bd.45. 14.4.32. S. 113/7*. Wahrend die Wettermengen- 
steigerung bei den Ruhrzechen nur etwa 10—15 °/o betragt, 
belauft sich der Anteil an der Deckung des Kraftbedarfs 
auf 16—33°/o.

C o n v e r s i o n  o f  a 2 - v o l t  t o  a 4 - v o l t  l a mp .  
Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 15.4.32. S.626/7*. Bestrebungen 
in England zur Umwandlung von 2-V-Lampen in 4-V- 
Lampen. 4-V-Kopflampen.

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. T h e  r e c o v e r y  of  t w o  d i s t r i c t s  s e a l e d  
o f f o w i n g  t o  f i r e .  Von Jones und Vallis. Trans. Eng. 
Inst. Bd.82. 1932. Teil 6. S. 452/65*. Die Ergebnisse fort- 
laufender Gasanalysen aus zwei wegen Grubenbrandes ab- 
gedammten Feldesteilen, Sonstige Uberwachung. Aus
sprache.

S t r e t c h e r s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  r a i s i n g  or  l o we -  
r i n g  o f  i n j u r e d  me n  i n s ma l i  c a g e s  o r  c a r r i a g e s .  
Von Davidson. Trans. Eng. Inst. Bd. 82. 1932. Teil 6. 
S. 478/85*. Tragbahren zur Befórderung Verletzter in 
engen Grubenbauen.

D ie  E n t w a s s e r u n g  d e s  K o h l e n s c h l a m m e s  
d u r c h  F i l t r a t i o n .  Von Manger. Brennst. Chem. Bd. 13.
15.4.32. S. 147/9*. Bauart, Arbeitsweise und Leistung ver- 
schiedener Filterarten.

V e r g l e i c h e n d e S i e b t r o m m e i u n t e r s u c h u n g e n .  
Von Ivers. Steinindustrie. 1932. H. 5/6 und 7/8*. Zweck 
der Untersuchungen. Kennziffern zur Beurteilung von 
Absiebungsvorgangen. Untersuchungsergebnisse mit Loch- 
blech- und Rastex-Sieben lassen die Uberlegenheit der 
letztgenannten erkennen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D i e  m e B t e c h n i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n  d e r  

K e s s e l a n l a g e  e i n e s  G r o B k r a f t w e r k s .  Von Roentsch. 
Arch. Warmewirtsch. Bd. 13. 1932. H.4. S. 85/8*. Mefi- 
gerate am Kessel. Kesselwarte. Uberwachungstafeln in der 
Hauptschaltwarte. Pumpenhauswarte. Wirtschaftlichkeit.

S t u d  t u b e s  s o l v e  f u r n a c e  p r o b l e m s  w i t h  
s l a g g i n g  c oa l .  Power. Bd. 75. 5.4.32. S.500/3*. Be
schreibung einer in den Vereinigten Staaten errichteten 
Aniage. Betriebserfahrungen bei der Verwendung einer 
an Asche, Schwefel und Schwefelkies reichen Kohle.

A u s  d e m  K r e i s e l p u m p e n b a u .  Von Siebrecht. 
Z. V. d. I. Bd. 76. 16.4.32. S.377/S0*. Berechnungsgrund- 
lagen. Erzielung bestimmter Kennlinienformen. Bauliche 
Verbesserungen.

Hiittenwesen.
M i k r o s t r u k t u r e n s  oc h  r o s t n i n g e n s  i n f l y t a n d e  

p a  f ó r l o p p e t  vi d k r o s s n i n g  av  v i s s a  j a r n m a l m e r .  
Von Holmąuist. Jernk. Ann. Bd. 116. 1932. H.3. S. 119/48*.

Der EinfluB des Róstens gewisser Eisenerze auf ihre 
Brecheigenschaften. Mitteilung von Versuchsergebnissen.

Chemische Technologie.
F o r t s c h r i t t e  i m K o k e r e i w e s e n  i m J a h r e  1931. 

Von Melzer. Stahl Eisen. Bd. 52. 14.4.32. S. 367/70. Ober
sicht iiber die Weiterentwicklung an Hand des neusten 
Schrifttums.

A p e r ę u  d e  q u e l q u e s  t r a v a u x r ś c e n t s  s u r  la 
c h i m i e d e s h o u i l l e s .  Von Gillet. Rev. univ. min. met. 
Bd.75. 15.4.32. S. 401/4. Obersicht iiber die neuern Arbeiten 
auf dem Gebiete der Kohlenforschung. Makroskopische und 
mikroskopische Untersuchung. Behandlung mit Lósungs- 
mitteln und chemischen Reagenzien.

T r e n n u n g  d e r  n e u t r a l e n  u n d  s a u e r n  B e s t a n d 
t e i l e  d e r  T i e f t e m p e r a t u r t e e r e  von  S t e i n  ko hi en  
m i t  H i l f e  d e s  v e r f l u s s i g t e n  A m m o n i a k s .  Von 
Gieseler. Brennst. Chem. Bd. 13. 15.4.32. S. 141/5*. Uber- 
blick iiber die Verfahren und Vorschlage zur Entfernung 
und Gewinnung der Phenole aus Tieftemperaturteeren. 
Versuche mit der Verwendung von verfliissigtem Ammo
niak. Schrifttum.

F o r t s c h r i t t e  a u f  f e u e r f e s t e m  G e b i e t e  in d e n  
V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  von  N o r d a m e r i k a  i m J a h r e
1931. Von Steger. (SchluB.) Feuerfest. Bd. 8. 1932. H.3. 
S. 37/42. Hochfeuerfeste Erzeugnisse aus Andalusit. Ana- 
lytische Bestimmung von Zink in feuerfesten Massen. 
Widerstand feuerfester Erzeugnisse gegen schroffen Tem- 
peraturwechsel. Warmeausdehnung.

Chemie und Physik.
C o r r o s i o n  b y  u n d e r g r o u n d  w a t e r s :  a d a n g e -  

r o u s  o c c u r r e n c e .  Von Simpkin. T rans. Eng. Inst. Bd. 82.
1932. Teil 6. S.466/74*. Beschreibung des Rohrleitungs- 
netzes. Einzelheiten der ersten Untersuchung. Weitere 
Ergebnisse. Die Entwicklung von Wasserstoff.

E i n e  a l l g e m e i n  b r a u c h b a r e  M e t h o d e  z u r  
B e s t i m m u n g  d e s  v e r b r e n n l i c h e n  S c h w e f e l s  in 
B r e n n s t o f f e  n. Von Muller und Hiller. Brennst. Chem. 
Bd. 13. 15.4.32. S. 145/6*. Versuchsanordnung. Analysen- 
ergebnisse.

Wirtschaft und Statistik.
Z u r  w i r t s c h a f t l i c h e n  L a g e  d e s  G o l d b e r g -  

b a u s  i n T r a n s v a a l .  Von Marcus. Intern. Bergwirtsch. 
Bd. 25. 15. 4. 32. S. 51/5. Bedeutung des Goldproblems. 
Anteil Transvaals an der Goldgewinnung. Ertragnisse und 
Erzvorrate der wichtigsten Gesellschaften. Arbeiterfrage.

D ie  b r i t i s c h e  Ko h l e  a u f  d e m d e u t s c h e n  Mar kt .  
Von Jiingst. Gluckauf. Bd.68. 23.4.32. S. 393/5. Entwick
lung der Einfuhr englischer Kohle nach Deutschland. 
Kohlenausfuhr der wichtigsten britischen Fórderbezirke. 
Britische Kohlenausfuhrwerte. Gliederung des Verbrauches 
auslandischer Steinkohle in Deutschland.

Ve r s c h i e d e n h ei t e n in  d e r  i n t e r n a t i o n al en 
B e r g b a u s t a t i s t i k .  Von Friederichs. Intern. Bergwirtsch. 
Bd.25. 15.4.32. S. 45/51. Darlegung des yerschiedenen In- 
haltes folgender statistischer Begriffe: Zahl der betriebenen 
Werke, Arbeitstage, Arbeiterzahl, Forderung, Schichten, 
Leistung, Lóhne.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Dr.-ing. B e c h t o l d  vom 1. Februar 

ab auf weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Siemens-Schuckertwerke A.G.in Berlin-Sieniensstadt,

der Bergassessor T r i p p e  vom 1. April ab auf weitere 
drei Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Ge
werkschaft Bauschafer, Niederlassung Essen.

Die Bergreferendare Karl Maria G r o e t s c h e l  (Bez. 
Breslau), Gerhard R a u s c h e n b a c h  (Bez. Clausthal) und 
Hermann K l e i n e - D o e p k e  (Bez. Dortmund) sind zu Berg- 
assessoren ernannt worden.

Gestorben:
am 8. April in Wuppertal-Elberfeld der friihere General- 

direktor der ehemaligen Adler Aktiengesellschaft fiir Berg
bau in Kupferdreh, Dr.-ing. Albert P u t s c h ,  im Alter von 
54 Jahren,

am 26. April in Werne der Markscheider der Zeche 
Werne, Oskar Mu l l e r ,  im Alter von 55 Jahren.


