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Die Schiittung der Kohle in der Koksofenkammer und ihr EinfluB 
bei der Verkokung.

Von Dipl.-Ing. G. A. Ei senberg ,  Hamborn.
(SchluB.)

Einflufl des Wassergehaltes der Kohle, der Gró/ie 
der Fiilltrichterdffnungen und der Hohe der Koks

ofenkammer auf die Diclite der Schiittung.
Der W assergehalt der Kohle spielt fiir das Schutt

gewicht eine besondere Rolle. Bei etwa 5,7 °/o W asser 
erreicht im GroBversuch die angewandte Kórnung 
ihr geringstes Schuttgewicht (Abb. 7). Unterhalb und

Versuchsart < 3mrn:> 3 mm  % Aschengehalt 
a 3,513,5 A 65,7:33,5 14,4
b 616 B 69,6:29,5 17,8
c 3,513,5 A 56,0:43,1 8,2

Abb. 7. EinfluB der Nasse der Kohle auf das Schuttgewicht.

oberhalb dieses Gebietes steigen die Schuttgewichte 
wieder standig an, jedoch nimmt im Gegensatz zum 
fallenden mit zunehmendem W assergehalt das 
Trockenkohlenschuttgewicht nur langsam zu. B a u m 1 
sowie K o p p e r s  und J e n k n e r 2 haben ahnliche 
Kurven gefunden und ubereinstimmend festgestellt, 
dafi sich mit steigender Feinheit der Kórnung der 
M indestwert der Schuttdichte in Gebiete hoherer 
W assergehalte verschiebt.

Die in Abb. 7 ausgezogene Kurve a entspricht 
den M ittelwerten aus den Angaben in der Zahlen
tafel 4, Reihen 1, 2, 3 und 4. Fiir die Linie b gelten die 
M ittelwerte aus der Zahlentafel 4, Reihen 8 und 9, 
fiir die Linie c die M ittelwerte aus der Zahlentafel 4, 
Reihen 5 und 6.

Durch Unterschiede in der Kórnung und Kammer- 
hóhe, im besondern wohl aber durch hóhere oder 
niedrigere Aschengehalte der Kohlen, treten Ver- 
schiebungen der Schiittungskurven gegeneinander auf. 
Die gestrichelten Linien d ais Fortsetzungen der aus- 
gezogenen Kurven a sind auf Grund von Unter
suchungen an dem kleinen Holzmodell hinzugefiigt 
worden.

Bei der 3,5-m-Kammer zeigen grubenfeuchte und 
nasse Kohle mit Erweiterung der Fulltrichteróffnung 
gleiche Folgeerscheinungen. Bei der kleinern Full
trichteróffnung A schuttet sich die Kohle dichter ais 
bei der gróBern B, und zwar betragt bei nasser Kohle 
der Unterschied im Trockenkohlenschuttgewicht

1 B a u m ,  Oliickauf 1930, S. 187.
J K o p p e r s  und J e n k n e r ,  Gluckauf 1930, S. 834.

Z a h l e n t a f e l  4.

Kórnung > 3 jnm Friihere
Fiilltrichter- 3,5-m-Kammer 6-m-Kammer Versuche
óffnung. . . . K B B \ Kammer

4,5-ra-
Kammer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 io 11 12 13 14
Wassergehalt °/o 
Aschengehalt °/o 
Kórnung

2,61 4,89 7,60 9,50 11,60 14,60 11,50 2,64 5,29 10,70 11,40 2,45 11 30 11,10
6,1014,60 15,70 14,20 12,90 7,40 9,00 7,00 18,60 16,90 6,60 5,90 16,80 6,52

<3: >3 mm % 
Auslauf-

64,8:34,5 67,2:32,0 66,0:32,8 64,8:34,5 58,3:40,8 53,6:45,3 63,9:35,4 67,7:31,6 71,6:27,4 50,5:48,7 57,4:41,9 66,9:31,6 54,7:45,2 49,5:50,5

menge . m3/s 
Schuttgewicht

0,123 0,106 0,104 0,102 0,095 0,091 0,178 0,214 0,220 0,199 0,120 0,134 — —
naB . . kg/m3 
'rocken . kg/m3 

Mittl. Hohlraum

822,1 760,3 777,6 804,8 824,0 877,2 797,2 832,7 780,9 821,4 815,7 846,5 851,9 844,5801,5 723,1 718,5 728,3 728,0 748,6 704,5 811,1 739,2 734,7 723,0 825,8 755,5 750,7
naB . . o/o 41,9 46,3 44,2 41,5 37,7 32,6 38,5 42,6 45,1 37,2 37,3 41,0trocken . . o/0 

Raumbedarf 
®3/t trockne

43,8 49,3 49,7 48,6 46,6 44,7 47,2 44,5 48,9 45,3 46,0 42,8 — —

Kohle............... 1,250 1,386 1,393 1,376 1,374 1,334 1,420 1,234 1,354 1,362 1,385 1,211 1,324 1,332
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3,2 o/o. Fiir die 6-m-Kammer gelten die gleichen Fest- 
stellungen. Durch gróberes Korn und hóhern Aschen
gehalt wird freilich bei dem einen Versuch (Zahlen
tafel 4, Reihe 10) mit der Fiilltrichteróffnung B ein 
etwas hóheres Schuttgewicht erzeugt. Bei der Ver- 
kokung treibender Kohlen ware also neben feiner 
M ahlung und einem W assergehalt von etwa S°/o zur 
Erzielung eines niedrigen Schuttgewichtes weiterhin 
mit Hilfe geeignet groGer Fiillóffnungen auf rasche 
Fiillung der Ofenkammer W ert zu legen.

Die Untersuchung der Schiittgewichte in den 
einzelnen Reihen ergab bei der 3,5-m-Kammer, dafi 
sich mit steigendem W assergehalt bis zu etwa 7o/o 
die Schiittgewichtswerte unter den Fullóchern immer 
mehr angleichen, indem sich die Schiittdichten der 
Reihe 2 mehr den W erten fiir die Schiittgewichte der 
Reihen 1 und 3 nahern. Oberhalb von 7 o/0 W asser
gehalt ist der Verlauf der Schiittgewichte in senk
rechter Richtung fast ubereinstimmend. Wahrend 
zwischen den Fullochoffnungen die Zunahme des 
Schuttgewichtes nach dem Boden zu fast linear ist, 
findet man unter den Fiilldchern stets einen Hóchst- 
wert der Schiittdichte in der Reihe 2.

Bei der Verteilung der Schiittgewichte in waag- 
rechter Richtung kann man erkennen, daB mit zu- 
nehmendem W assergehalt der Kohle der Hóchstwert 
der mittlern waagrechten Schiittung von Reihe c nach 
Reihe b iibergeht, d. h. bei Kohle mit geringerer Nasse 
ist die Schiittung im Mittel zwischen den Fullóchern 
dichter ais darunter. Oberhalb von 7 o/o W assergehalt 
lagert sich die Kohle durchschnittlich unter den Fiill- 
lóchern dichter.

Bei der 6-m-Kammer treten die Unterschiede in 
der waagrechten Verteilung der Schiittgewichte noch 
klarer hervor. Mit steigendem W assergehalt pragen 
sich immer deutlicher bei Verringerung der Schiitt- 
gewichte zwischen den Fullóchern die Schiittgewichts- 
zunahmen unter den Fullóchern aus. Bei der gruben- 
feuchten Kohle zeigen nur die beiden obern Reihen 
einen unmittelbaren EinfluB des Fiillstrahles, die 
Reihen 1 und 3 dagegen lassen deutliche Schiitt- 
gewichtsverminderungen unter den Fullóchern er
kennen. Bei 5 o/o W assergehalt ist das Bild jedoch 
schon vollstandig veriindert und der unmittelbare Ein
fluB des Schiittstrahles auf die Verdichtung der Kohle 
unverkennbar.

Aus der Zahlentafel 4 geht ferner bei Gegeniiber- 
stellung der W erte der Reihen 1 und 12, 5 und 11,
13 und 14 der Unterschied infolge verschiedener 
Kammerhóhen und Niissegrade der Kohle hervor. Aus 
den Reihen 1 und 12 ist zu ersehen, daB bei der 6-m- 
Kammer und grubenfeuchter Kohle das mittlere 
Trockenkohlenschiittgewicht um 24,3 kg = 3,0 o/o 
gegeniiber der 3,5-m-Kammer erhóht ist. Bei gleichen 
Aschengehalten der Versuchskohlen wiirde die Ab
weichung noch kleiner sein. Bei nasser Kohle ist der 
Unterschied in der mittlern Schiittdichte auch so 
gering, daB durch den gróBern Aschengehalt der 
Kohle bei den Versuchen an der 3,5-m-Kammer sogar 
die Schiittgewichtssteigerung durch die gróBere Fall- 
hóhe iiberdeckt und bei der 3,5-m-Kammer ein um 
5 kg hóheres mittleres Trockenkohlenschiittgewicht 
gefunden wird. Bei grubenfeuchter Kohle scheinen 
die an sich geringen Unterschiede in der Schiitt
dichte bei verschieden groBen Kammerhóhen noch 
ausgeprśigter zu sein ais bei nassen Kohlen. Bei 
meinen fruhern Yersuchen (Reihen 13 und 14) habe

ich in der mittlern Schiittdichte, auf Trockenkohle 
bezogen, einen Unterschied von 0,6 o/o zwischen der 
Schiittung in einer 6-m-Kammer und einer 4,5-m- 
Kammer festgesteilt. Durch Erhohung der Koksofen- 
kammer laBt sich also nur eine sehr geringe Steige- 
rung der mittlern Schiittdichten erzielen.

Einflufi der Fiillart der Kammer auf das Schutt
gewicht und das Einbringen an Kohle in die 

Koksofenkammer.
Verzógert man den Beginn des Auslaufens der 

Fulltrichter gegeneinander und laBt dadurch die 
Schiittkegel in der Kammer verschieden ansteigen, so 
zeigt sich in der mittlern Schiittdichte gegeniiber 
gleichmaBiger Fiillung nur eine geringe Verminde-

* rung. Die in den Betrieben oft angewandte Art der 
Fiillung — s/j Aufientrichter, 1/1 Innentrichter, Rest 
AuBentrichter — ergibt mit den W erten bei Schiittung 
mit gleichzeitigem Beginn des Fiillens groBe Uber- 
einstimmung. Auch die Art der Verteilung der Schiitt
dichten innerhalb der Schiittung stimmt hierbei gut 
uberein.

Anders verhalt es sich mit der Verteilung der 
Schiittgewichte bei sonst ungleichmaBiger Fiillung der 
Kammer. Unter dem spater auslaufenden Fulltrichter 
erscheint am Boden ein geringeres Schiittgewicht ais 
in etwas hóhern Lagen, was wohl darauf zuriick- 
zufiihren ist, daB die Kohle anfangs frei nach der Seite 
abrollen kann, ohne den W iderstand des sich an- 
schlieBenden Schiittkegels zu finden. Der Schiittstrahl 
des spater auslaufenden Trichters vermag eine 
starkere Verdichtung dann nicht mehr herbeizufiihren.

Die GróBe der Druckwirkung des Fiillstrahles auf 
die Schiittung wurde im Zusammenhang mit der Be
stimmung des Einflusses der Failhóhe der Kohle auf 
das Schuttgewicht niiher untersucht. Man fiillte hierzu 
aus der Hóhe der 6-m-Kammer den Raum fiir eine 
3,5-m-Kammer. Dabei zeigte sich, daB bei weiterer 
Fiillung der 6-m-Kammer die den Raum einer 3,5-m- 
Kammer ausfiillende Schiittung keine wesentliche Ver- 
anderung erfuhr. Die weiter zulaufende und sich auf- 
schiittende Kohle wirkte etwa nur bis zu 1 m Tiefe 
unter dem Schiittkegel auf die eingebrachte Kohle. 
Ferner erzeugte das Gewicht der dariiber gelagerten 
Kohlenmasse nur eine geringe Verdichtung der Kohle 
in den untern Teilen der Schiittung.

Erheblicher ist schon der Unterschied bei 
normaler Fiillung der 3,5-m-Kammer und bei Fiillung 
aus der Hóhe der 6-m-Kammer. Durch die gróBere 
Failhóhe erzielt man eine Schiittgewichtszunahme von 
im Mittel 2,3 o/0. Die praktische Anwendung dieser 
Feststellung wird jedoch kaum lohnen.

Von gróBerer Bedeutung ist die Fiillart fiir das 
gleichmaBige Einbringen der Kohle in die Koksofen- 
kammer. Allgemein ruft jede Verzógerung in dem 
gleichzeitig beginnenden Auslaufen der Fulltrichter 
eine ungleichmaBige Fiillung der Kammer mit einem 
Verbleiben von Kohle in einzelnen Fiilltrichtern 
hervor, was eine gróBere Planierarbeit bedingt. Bei 
vollstandigem Auslaufen der Trichter nacheinander 
ist z. B. unter dem zuerst ausgelaufenen Fulltrichter 
die Kammer nur zu etwa 70o/0 gefiillt. Bei der 
Fiillungsart »2/ s AuBentrichter, J/i Innentrichter, Rest 
AuBentrichter« ist die Schiittung fast dieselbe wie 
bei der Fiillung mit gleichzeitig beginnendem Aus
laufen samtlicher Trichter. Im Sinne einer Zeit- 
ersparnis und GleichmaBigkeit der Aufschiittung im
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Ofen wird eine Erhóhung der Zahl der Fiilloch- 
óffnungen von Vorteil sein.

Verteilung der Kórnung und des Wassergehaltes 
der Kohle im Koksofen.

Die bei jeder Schuttung beobachtete Erscheinung, 
daB das Grobkorn vorauseilt und sich an den Rand- 
gebieten der Schuttung anhauft, macht sich trotz der 
YerhaltnismaBig grofien Fiillgeschwindigkeit auch bei 
den Schuttungen im Koksofen geltend. Das Grobkorn 
reichert sich in den Schuttiilern und im besondern in 
den Talern an den Kammerturen an. Das Voreilen 
des Grobkorns wird allerdings zum Teil durch Ent- 
mischungserscheinungen der Kórnung im Fiilltrichter 
wahrend des Auslaufens und durch die wie Grobkorn 
wirkenden Schlammklumpen verdeckt. Man findet 
infolge dieser Doppelwirkung eine starkere Kórnungs- 
veranderung in der Schiittung, wodurch sich manche 
willkiirlich erscheinenden, geringen Abweichungen im 
Schiittgewicht erklaren lassen.

Auch von einer Kammerwand zur andern zeigen 
sich in der Schuttung deutliche Kórnungsverande- 
rungen. Untersuchungen der im Mittel etwa gleichen 
Kornungen haben ergeben, daB sich in bestimmten 
Hohen der Schuttung und in diesen in gewisser Auf- 
einanderfolge zwischen und unter den Fulltrichtern 
die Kórnung in der Weise iiber die Kammerbreite 
verteilt, daB einmal an der W andung mehr Feinkorn 
und in der Mitte der Schuttung mehr Grobkorn zu 
finden ist und umgekehrt. Diese regelmaBig wieder- 
kehrenden Erscheinungen konnen nur auf die Art des 
Auslaufens der Kohle aus dem Fiilltrichter und auf 
die Ausbildung des Fullstrahles zuriickgefiihrt 
werden.

Die W assergehalte der Kohle in der Koksofen- 
kammer sind gleichfalls Y'erschiedenen Schwankungen 
ausgesetzt. Stets macht sich ein Sinken der Nasse zum 
Boden hin bemerkbar. Bei der 6-m-Kammer herrscht 
im Durchschnitt eine Nasseanreicherung in den 
Reihen 4 und 1, wahrend bei der 3,5-m-Kammer die 
gróBte Nasse am Boden liegt. Bei der 6-m-Kammer 
wie auch bei der 3,5-m-Kammer weist die Reihe 2 die 
geringsten W assergehalte auf. Durch Entmischung 
der Kórnung mit den verschiedenen W assergehalten 
der einzelnen Kornteile kommen auch in gleichen 
Hóhenlagen Verschiebungen und UngleichmaBig- 
keiten im Nassegehalt der Schuttung vor. Auffallig 
lst. daB sich bei der 6-m-Kammer in der Reihe 4 
der Hóchstwert stets unter den Fiillóchern befindet, 
wahrend er in Reihe 1 zwischen den Fiillóchern liegt! 
Bei der 3,5-m-Kammer tr itt der Hóchstwert stets 
gleichmaBig abwechselnd zwischen den Fiillóchern der 
Reihe 3 auf. Diese sich standig wiederholende Eigen- 
umliehkeit muB auf einer eigenartigen Zusammen

setzung und Form des Fullstrahles beruhen.

®er F iillstrah l und sein Einflu/i auf die Schuttung.
Das Auslaufen der Kohle aus dem Fiilltrichter 

erfolgt nicht derart, daB sich die waagrechten 
Schichten im Fiilltrichter gleichmaBig und parallel 
nach dem Auslauf hin bewegen. Mit dem óffnen 
es Trichterversch!usses lauft zuerst die senkrecht 

' ariiber stehende Kohlensaule aus, und dann erst
rzen die obern Teile der Trichterfiillung nach. Die 

an der W andung des Fiilltrichters stehenden Kohlen- 
jnengen nehmen anfangs nur sehr wenig an der aus- 
aufenden Bewegung teil. Erst wenn die Kohle bis

etwa 0,5 m iiber dem Kegelansatz des Trichters aus- 
gelaufen ist, beginnt ein Ab.rutschen von den Seiten- 
wanden. W e t t i c h 1 hat bei Sand dieselben Erscheinun
gen festgestellt. Die Kohle, die sich im Fiilltrichter 
oben befindet, wird also in der Kammer dicht iiber 
dem Boden liegen, wahrend die Kohle, die unten am 
Rande des Trichters liegt, im obern Teil der Kammer- 
schuttung zu finden ist. Der Versuch an der 6-m- 
Kammer mit der Kórnungsiiberschichtung im Fiill- 
tiichter (Zahlentafel 3) ist hierfiir ein deutlicnes 
Beispiel.

Da beim Fiillen der Trichter die grobern Kórner 
stets zur Wand rollen, diese Teile der Trichter- 
beschickung jedoch erst gegen Ende aus dem Trichter 
auslaufen, wird man in der Kammer in den untern 
Lagen der Schuttung eine feinere Kórnung finden ais 
in den obern Schichten, was also nicht immer auf 
eine Kornzertrummerung zuriickgefiihrt zu werden 
braucht.

Weiterhin ist beim Auslaufen der Kohle aus dem 
Fiilltrichter von Bedeutung, daB die Kohle im Anfang 
langsamer auslauft ais gegen Ende. Die zum SchluB 
sich steigernde Auslaufmenge und -geschwindigkeit 
bleibt nicht ohne EinfluB auf das Schiittgewicht. 
Lichtbildaufnahmen des Fullstrahles bestiitigen die 
Annahme, daB die Verdichtung der Schuttung in der 
zweitobersten Reihe auf unmittelbaren EinfluB des 
Fullstrahles zuriickzufiihren ist. Mit fortschreitender 
Entleerung des Fiilltrichters schnurt sich der Fiill- 
strahl unter dem Fiilltrichter immer starker ein, um 
dann nach unten auseinanderzuflattern. Mit Zunahme 
der Fallhóhe lóst sich der Fullstrahl langsam auf. 
Man erkennt hierbei gleichzeitig die Bedeutung des 
Neigungswinkels des Trichterkegels fur die Aus
bildung des Schiittstrahles und damit fiir die Ver- 
teilung der Schiittdichten im Koksofen. \

Untersucht man in den besonders kennzeiclmen- 
den senkrechten Reihen b und c (Abb. 1), bei weichen 
GroBversuchen und unter weichen Bedingungen der 
Hóchstwert des Schuttgewichtes in den einzelnen 
waagrechten Reihen auftritt, so ergibt sich, dafi es 
Kórnung, W assergehalt und Fulltrichteróffnung sind, 
die wesentliche Veranderungen der Schiittgewichte 
hervorrufen.

Vergleicht man das Auftreten des grófiten Schutt
gewichtes in den einzelnen Reihen bei der 6-m- und 
der 3,5-m-Kammer, so zeigt sich bei der Reihe 1 der 
Unterschied, dafi sich bei der 6-m-Kammer das G rob
korn > 3 mm und die nasse Kohle unter dem Fulloch 
dichter lagern ais zwischen den Fiillóchern. Diese 
Abweichung von den Verhaltnissen bei der 3,5-m- 
Kammer ist also dem EinfluB der gróBern Kammer- 
hóhe auf den Fullstrahl zuzuschreiben. Die stark zu- 
sammengeballte nasse Kohle und die grobern Korn- 
einheiten rufen infolge des geringern Luftwider
standes bei hóhern Kammern ein gróBeres Schiitt
gewicht unter den Trichtern hervor. Die Verdichtung 
der Schuttung zwischen den Fiillóchern wird bei den 
Kornungen mit geringerer Nasse darauf zuruck- 
zufiihren sein, dafi die feinen und beweglichen, 
trocknern Kohlenkórnungen durch den Schiittstrahl 
zur Seite gedriickt werden und beim Zusammentreffen 
der benachbarten Schiittungskegel infolge der ent- 

? gegenwirkenden Druckkrafte eine V erdkhtung der 
Schuttung in den Schiittalern eintritt.

1 W e t t i c h ,  Stahl Eisen 1915, S. 521; v. H a n f f s t e n g e l : Die F6rde- 
rung  von M assengutern, 1921, Bd. 1 , S. 288.
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Die durch das Fehlen grofierer Kórnungsunter- 
schiede friiher nicht erklarbaren Schiittgewichtsunter- 
schiede sind mithin auf die Ausbildung des Schiitt- 
strahles zuriickzufiihren. Fiilltrichteróffnung und 
Nassegrad sind es im besondern, die durch ihren Ein
fluB auf den Fullstrahl die Veranderungen hervor- 
rufen und auch die in manchen Fallen auftretende 
Erscheinung des hohern Schiittgewichtes iiber der 
Kammersohle erklaren.

Ve r k o k u n g e n .
Einflafi der Kornung und Schiittdichte der Kohle 
auf die physikalischen Eigenschaften des Kokses.

Die besten physikalischen Eigenschaften zeigt der 
aus Feinkorn < 3 mm hergestellte Koks (Zahlen

tafel 5). Die Trommelfestigkeit liegt hier weit iiber 
den Werten, die man bei Grobkorn und Mischkorn 
erhiilt. Die geringste Trommelfestigkeit hat das ver- 
kokte Korn > 3 mm. Durch Steigerung der Schiitt- 
dichte wird allgemein die Trommelfestigkeit etwas 
erhoht.

Das Korn < 3  mm liefert auch den Koks mit der 
hóchsten Druckfestigkeit. Der Koks aus der Kornung 
^  3 mm liegt in seinen W erten hier etwa zwischen 
dem aus Feinkorn und Grobkorn und ist noch erheb
lich besser ais der aus reinem Grobkorn gewonnene 
Koks. Der giinstige EinfluB der hohern Schiittdichte 
tritt bei den Zahlen fiir die Druckfestigkeit noch 
deutlicher hervor ais bei den W erten fiir den Abrieb.

Z a h l e n t a f e l  5.

Fraktionen
Schiitt-
dichte

Trommel
festigkeit Druckfestigkeit Ziindpunkt Spezifische s Gewicht Porigkeit

kg/m3 > 40 mm, % kg/cm2 oC wahres scheinbares % %

> 3 mm 750
700

71,12
71,10

87,7
69,9

659
665

1,955
1,961

0,848
0,867

56,6
55,8

< 3 mm 750
700

83,75
82,60

159,9
127,0

644
650

1,977
1,969

0,909
0,869

54,0
55,9

> 3 mm 750
700

72,60
72,50

129,7
119,6

656
686

1,925
1,926

0,997
0,955

48,2
50,4

Die Ziindpunkttemperaturen weisen keine be- 
merkenswerten Unterschiede auf.

Bei dem Mischkorn sind gegenuber den andern 
Kórnungen im Koks das niedrige wahre spezifische 
Gewicht und das hohere sćheinbare spezifische Ge
wicht auf fali ig. Daher ist auch beim Koks aus der 
Mischkohle ^  3 mm die Porigkeit geringer ais bei 
Grob- und Feinkorn. Mit Ausnahme des W ertes beim 
Grobkorn tritt mit Verringerung der Schiittdichte eine 
Zunahme des Porenraumes auf. Ferner scheint der 
Porenraum im Koks desto grofier zu werden, je 
weniger verschiedene Kornarten bei der Verkokung 
yertreten sind. Durch die Verkokung nimmt der 
Porenraum im Koks gegenuber den Hohlraumen in 
der Kohlenschiittung noch zu.

Das makroskopische Gefiige der erhaltenen Koksę 
gibt schon deutliche Hinweise auf die mechanischen 
Eigenschaften. Der Koks aus reinem Grobkorn ist 
sehr ungleichmafiig, splittrig und muschlig im Bruch. 
Der Koks aus der Mischkohle < 3 mm zeigt ahnliche 
Eigenschaften, jedoch nicht mehr in so ausgepragtem 
MaBe. W ahrend der Koks aus dem Korn > 3 mm 
groBstiickig und derb ist, besitzt er bei der Mischkohle 
schon stenglige Form, die bei den Koksen aus dem 
Korn < 3 mm neben dem feinkórnigen und gleich
mafiigen Aussehen besonders auffiillt.

Nach den Ergebnissen dieser Verkokungen miiBte 
also zur Erzielung eines guten Kokses die Kohle in 
feiner M ahlung und moglichst dicht zur Verkokung 
gelangen. Diese Bedingungen widersprechen sich 
freilich in gewisser Weise und werden im Betriebe 
m it einfachen Mitteln nicht immer ganz zu erfiillen 
sein.

Ais Vorzug einer feinern Kornung kommt infolge 
der gróBern Anzahl gegenseitiger Beruhrungsflachen 
eine bessere W armeleitfahigkeit1 hinzu, die raschere 
Abgarung des Brandes zur Folgę hat. Die sich b e ie 
Anwendung feinkórniger Kohle ergebenden geringern

1 B i d d u l p h - S r a i t h ,  Iron  Coal T r. Rew 1922, S. 599; Siahl Eisen 
1923, S, 239.

Einsiitze werden durch Verminderung der Garungszeit 
wieder ausgeglichen, und man gewinnt zugleich einen 
bessern Koks. Der Feinmahlung der koh le sind 
jedoch Grenzen gezogen, da sonst die Backfahigkeit 
leidet und ein rissiger Koks von geringer mechanischer 
Hartę en tsteh t1.

Bei treibenden Kohlen darf ohnehin fiir die Auf- 
nahme der Driicke und eine gleichmafiige Entgasung 
nur feingemahlene Kohle in lockerer Schiittung zur 
Verkokung gebracht werden. Aufier der geringen 
Schiittdichte ist Feinkorn bei treibenden Kohlen auch 
deshalb anzustreben, weil sich mit Vergróberung der 
Kornung eine Zunahme des Treibdruckes zeigt2.

Einflufi des Wassergehaltes der Kohle 
und der Lóscliart des Kokses 

auf dessen physikalische Eigenschaften.
Zur Bestimmung dieser Einfliisse sind Koks- 

proben von der Zentralkokerei Lothringen und der 
Kokerei Lothringen Schacht 4/5 untersucht worden. 
Auf der Zentralkokerei wird thermisch getrocknete 
Kohle mit etwa 6°/o W asser eingesetzt, auf der 
Kokerei von Schacht 4/5 dagegen Kohle mit dem 
iiblichen W assergehalt von etwa 10 o/o. Die auf beiden 
Anlagen erhaltenen Brande wurden das eine Mai naB 
gelóscht, das andere Mai an der Luft abgekuhlt. Die 
Untersuchungsergebnisse der hiervon genommenen 
Proben sind in der Zahlentafel 6 zusammengefaBt.

Der Koks aus der nassen Kohle weist in Uber- 
einstimmung mit den Feststellungen der Zeche 
Lothringen einen geringern Porenraum auf ais der 
aus thermisch vorgetrockneter Kohle gewonnene; 
trockne Kohle liefert also einen porigern Koks ais 
nasse.

Bei der NaBlóschung scheinen gegenuber der 
Trockenkiihlung das wahre spezifische Gewicht und 
somit die Porigkeit etwas erhoht zu werden. Mit Ver- 
ringerung des wahren spezifischen Gewichtes bei der

1 S w i e t o s l a w s k y ,  Fuel 1930, S. 556.
3 K r U g e r ,  Gluckauf 1931, S. 536.
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Z a h l e n t a f e l  6.
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1 rockenkiihlung sinken auch dic Ziindpunkttempera- 
turen, jedoch diirften Unterscliiedc im Aschengehalt 
der Vergleichsproben stórend wirken. In der Koks- 
festigkeit sind keine nennenswerteii Abweichungen 
festzustellen.

Aus den einzelnen Gruppen selbst kann ge
schlossen werden, daB im Kokskuchen, wahrscheinlich 
entsprechend der Zunahme des Schuttgewichtes in der

Kammer, die Porigkeit im Koks von oben nach unten 
hin abnimmt.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Zur Bestimmung der Schiittungsverhaltnisse von 

Giuskohlen sind zuerst Kleinversuche und dann an 
einem Holzmodeil einer 3,5-m- und einer 6-m-Kaminer 
GroBversuche mit Fettfeinkohle durchgefuhrt worden. 
Die Verteilung der Scluittgewichte, Kornungen und 
w assergehalte der Kohle in den Koksofenkammern 
wird untersucht und den Ursachen fur eine ungleich- 
mafiige Schiittung der Kohle nachgegangen. W ichtig 
fur die Schiittdichte ist die Zusammensetzung des 
Schiittgutes, wobei sich fiir jede Kórnung eine kenn- 
zeichnende Zahl angeben laBt. Der EinfluB der GroBe 
der Fulltrichteróffnungen auf die Scluittgewichte und 
die Verdichtung der Kohlenschiittung durch Steige- 
rung der Kammerhohe werden erlautert sowie die 
Einwirkungen des W asser- und des Aschengehaltes 
der Kohle auf die mittlern Schiittgewichte ermittelt. 
Auf Grund der durch die Schiittgewichtsbestimmun- 
gen gefundenen W erte sind Verkokungen mit v-er- 
schiedenen Kornungen und Schuttdichten bei stets 
gleichbleibendem W assergehalt vorgenommen wor
den. SchlieBlich unterrichten mehrere Brande iiber 
den EinfluB des W assergehaltes der Kohle und der 
Loschart des Kokses auf dessen physikalische Eigen
schaften.

Betriebserfahrungen bei der Steinkohlenbrikettierung.
V °n Betriebsfiihrer F. O b e r h a g e ,  Rheinhausen.

(Mitteilung aus dem AusschuB fiir Steinkohlenbrikettierung.)
W ahrend schon zahlreiche--------- Zechen zu GroB-

rorderanlagen ausgebaut und GroBkokereien errichtet 
worden sind, hat man den Brikettfabriken bisher ver- 
naltnismaBig wenig Beachtung zuteil werden lassen. 
Bei Gesellschaften, die iiber mehrere Schachtanlagen 
und Brikettfabriken verfiigen, ist zwar in gewisser 
Hinsicht eine Zusammenfassung erfolgt, im all
gemeinen hat sich aber in der Anzahl, GroBe und 
Leistung der Pressen wenig gejindert. Bei der Her- 
stellung von Stiickbriketten war eine L e i s t u n g s -  
s t e i ge r ung  auch kaum moglich, weil sie wegen der 
notwendigen Stapelung von Hand an der Verlade- 
nióglichkeit scheiterte. In gewisser Beziehung traf 
dies auch fiir die Eiformbrikette zu, die infolge der 
geringen Abkiihlung bis zur Verladestelle keine ge- 
niigende Festigkeit erhielten und leicht zerdriickt 
wurden. Vielfach hat man die Brikette mit Hilfe von 
Ventilatoren kunstlich gekiihlt oder durch Ein- 
schaltung von Bandem bis zur Verladestelle langere 
Abkiihlungswege gewonnen. Eine weitere Móglich- 
teit, die Zerdriickung der noch warmen Eiformlinge 
zu yerhiiten, besteht darin, mehrere Eisenbahnwagen 
gleichzeitig abwechselnd zu beladen. Lassen die Gleis- 
'erhaltnisse dies nicht zu, so muB man zur Erzielung 
einer genugenden Abkiihlung bei groBen Leistungen 
ange Fdrderwege wahlen. Diese sind, besonders 

wenn die PreBlinge wiederholt iiber Rutschen gefiihrt 
J\erden, fur die AbstoBung des zuweilen noch an- 
'aftenden Grates giinstig, beeintrachtigen aber den 

anz der Brikette, worauf manche Kaufer, nament- 
Ich die Hollander, groBen W ert legen.

Die Versuche von H a g e m a n n 1 haben ergeben, 
daB es moglich ist, ohne groBe Umbauten die 
Leistungen der einzelnen W alzenpressen erheblich zu 
steigern und damit anteilmaBig die Lohnkosten zu 
senken. Aber auch hier sind gewisse Grenzen gezogen, 
was schon daraus hervorgeht, daB verschiedene 
Brikettfabriken, nachdem sie den Leistungsnachweis 
erbracht hatten, wieder dazu iibergegangen sind, die 
Pressen langsamer laufen zu lassen. Dies beweist 
wiederum, wie notwendig es ist, daB sich die Er- 
forschung und Untersuchung der einzelnen Betriebs- 
vorgange mehr ais bisher auch auf die Brikettierung 
erstrecken.

In einem friihern Aufsatz2 habe ich bereits darauf 
hingewiesen, daB fiir die Herstellung guter Eiform 
linge eine ganze Reihe von Umstanden maBgebend 
sind. Bekanntlich hangt dic Giite der Brikette°erheb- 
lich von der Kohlenart ab, z. B. dem Gehalt an Staub 
unter 0,5 mm. Im allgemeinen muB sich aber der 
Brikettmeister mit der Kohle, wie sie auf der be
treffenden Schachtanlage anfallt, abfinden und mit 
dem geringsten Aufwand an Kosten eine gute Ware 
herzustellen suchen.

Die Kosten der Brikettherstellung setzen sich 
zusammen aus den Aufwendungen fiir Kohle and 
Pech sowie fiir Lóhne, Kraft und Kapitaldienst. Eine 
Senkung der Lohn- und Kraftkosten laBt sich nur

' H a g e m a n n :  L eistungssteigerung von Eiform briketipressen, Gluck- 
auf 1931, S. 8S9.

- O b e r h a g e :  V erbesserung d e r E iform brikette durch Kiihiung der 
ru llschachte, G luckauf 1931, S. 1387.
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erreichen, wenn die Leistung der Presseneinheit 
gesteigert wird, wie es in den letzten Jahren mehr- 
fach mit Erfolg geschehen ist. Die Versuche Hage- 
manns haben gezeigt, daB man mit einer Eiform- 
presse von 1000 mm W alzendurchmesser und 2 x  
330 mm Walzenbreite stiindlich mehr ais 50 t Ei- 
formlinge herzustellen vermag. Obwohl bei dieser 
Leistungssteigerung die Zeitdauer des eigentlichen 
PreBvorganges weniger ais 0,05 s betrug, lieferte er 
eine durchaus marktfahige W are, sofern das ge- 
niigend vorbereitete Out in ausreichender, stets gleich- 
bleibender Menge vor die Formen gelangte.

Die griindliche Z u b e r e i t u n g  ist bei den bis
herigen Einrichtungen vielfach nicht gewahrleistet, so 
daB man zu gewissen baulichen Anderungen schreiten 
muB. Diese erstrecken sich vor allem auf die Pech- 
zerkleinerung, gleichmaBige Mischung von Kohle und 
Pech, Erwarmung und Durchknetung des Brikettier- 
gutes sowie Fiillung der Formen. Der gróBte Kosten- 
anteil entfallt auf den Kraftverbrauch fiir das Knet- 
werk, der in der Regel drei- bis viermal so groB ist 
wie der fiir die Pressen. Wenn auch der Knet- 
vorgang bei ausreichendem Dampfzusatz eine ge- 
wisse Zeit erfordert, so verursacht doch ein iiber- 
maBig langes Durchkneten unnótigen Kraftverbrauch. 
Auf einigen Zechen hat man die Knetdauer von 
10-11 auf 4 -5  min verringert, ohne dadurch die 
Giite des Erzeugnisses zu beeintrachtigen. In der 
Brikettfabrik der Bergwerksgesellschaft Diergardt- 
Mevissen genugt z. B. das fiir eine Pressenleistung 
von 1 0 -1 2  t gebaute Knetwerk auch noch fiir die 
auf 1 7 -1 8  t erhólite Leistung. Hauptsachlich kommt 
es darauf an, dafi das Knetwerk seibst mit seinen 
Riihrarmen in Ordnung und hoch genug und die 
Dampfzufuhrung zweckentsprechend angebracht ist, 
damit kein Ausblasen des nur in der untern Halfte 
zugefiihrten Dampfes nach oben stattfindet.

Eine weitere Voraussetzung, worauf ich in meinem 
friihern Aufsatz schon hingewiesen habe, ist die 
stets gleichmaBige Zufuhrung des gut vorbereiteten 
Materials. Nach den Feststellungen Hagemanns er
folgt bei gróBern Leistungen das ZuflieBen des Gutes 
zu den Formen gleichmafiiger ais bei kleinern, wobei 
man allerdings Vorsorge treffen muB, daB sich der 
Querschnitt des Fiillschachtes nicht andert. Finden 
hier Verengungen durch das Anbacken von Gut an den 
Wandungen statt, so leidet die Giite der Erzeugnisse 
ganz auBerordentlich, und es kommt dann sehr 
haufig vor, daB bei vollstandig gleichgebliebenem 
Materiał und unveranderter Zungeneinstellung plótz- 
lich ungenugend geprefite, sogenannte faule Eier aus- 
gestoBen werden. Die Verengungen treten jedesmal 
dann ein, wenn an den Wanden des Fiillschachtes 
M ateriał klebt. Je nach der Beschaffenheit des Peches 
und der hiermit zusammenhangenden Erhitzung bleibt 
das Brikettiergut in geringern Mafie an den sonst 
glatten Wanden des Fiillschachtes, besonders in den 
Ecken, haften, und der bisher gleichmaBige Strom 
kann infolge der vergrófierten Reibung nicht mehr in 
gleicher Menge durchfliefien. Die Folgę ist, daB sich 
einige Formen, besonders an den Seiten. nicht ge- 
niigend fiillen. In solchen Fallen versucht man zuerst, 
durch weitere Offnung der Fiillzungen wieder ge- 
niigend Kohle zum NachflieBen zu bringen, wobei aber 
haufig auf der gleichen Walze sowohl faule ais auch zu 
hart gepreBte Eier, die sogar aufplatzen, ausgestoBen

werden. Zuweilen ist das Anhaften so stark, daB man 
die Pressen stillsetzen und die Wandę des Fiill
schachtes reinigen muB. DaB an dieser Stelle immer 
schon die Ursache der ungleichmafiigen Brikette 
gesucht worden ist, geht aus den zahlreichen Ver- 
suchen hervor, die zweckmaBigste Formgebung fiir 
die Fiillzungen zu ermitteln.

W iederholte eingehende Untersuchungen haben 
mich schlieBlich auf den Gedanken gebracht, die 
Wandę der Fiillschachte, einschlieBlich der Fiill- 
zungen, ebenso zu kiihlen wie die Stempel der Stiick- 
brikettpressen. Nach Anbringung der Wasserkiihlung 
an einer Hochleistungspresse der Zeche Diergardt- 
Mevissen wurde festgestellt, dafi die W andę der 
Fiillschachte von Ansiitzen vollstandig frei blieben. 
AuBerdem erwiesen sich die mit dieser Presse her- 
gestellten Eiformbrikette ais viel regelmafiiger sowie 
bei gleichem Pechzusatz ais glanzender und fester. 
Auf Grund dieser giinstigen Erfahrungen sind auch 
die Fiillschachte der zweiten Hochleistungspresse mit 
W asserkiihlung versehen worden und daraufhin Be- 
anstandungen von Eiformlingen kaum noch vor- 
gekommen. Seit Mitte Januar 1932 hat die Nieder- 
rheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft ebenfalls an 
einer Presse die Fiillschachte mit W asserkiihlung ein- 
gerichtet. Der Erfolg w ar so zufriedenstellend, dafi im 
AnschluB hieran auch an der zweiten Presse diese 
Verbesserung angebracht wurde.

Eine weitere Ursache fiir das ungleichmaBige 
Fliefien des Brikettiergutes zu den Fiillschachten 
und Walzen ist die B i l d u n g  von K l u m p e n  in den 
iiber den Fiillschachten liegenden Verteilertópfen. 
Diese Klumpenbildung muB auf alle Falle yermieden 
werden, weil hauptsachlich darauf die zu fest 
geprefiten und zum Aufplatzen neigenden Brikette 
zuruckzufiihren sind. Anderseits konnen die Klumpen 
Stauungen vor den Formen hervorrufen und dereń 
gleichmaBige Fiillung verhindern. Eine Móglichkeit, 
die Klumpenbildung hintanzuhalten, besteht darin, die 
Schnecken, die das Brikettiergut zum Verteilertopf 
bringen, ais Mischschnecken auszubilden, so daB das 
Gut dauernd weiter gemischt und zerkleinert und der 
schadliche Dampfschwaden zum Teil entfernt wird. 
Vorteilhaft ist es auch, den Schwaden abzusaugen, wie 
es bereits auf einigen Anlagen geschieht. Gelangt das 
Out in den Verteilertopf, dann wird es durch den sich 
iiber den Offnungen der Fiillschachte drehenden Ver- 
teilerarm weiter dauernd in Bewegung gehalten, wobei 
es seibst eine langsame Drehbewegung annimmt. Auch 
hier konnen sich an den auBern Wanden des Verteiler- 
topfes Klumpen bilden, die allmahlich erkalten und 
dann wieder zu den geschilderten Anstanden fuhren. 
Es kommt also darauf an, das Gut bis zum Eintritt 
in den Fiillschacht dauernd móglichst gleichmafiig 
fliissig zu halten, wofiir die verschiedensten Ver- 
suche und Verbesserungsvorschlage gemacht worden 
sind. Allgemein ist man dazu iibergegangen, an Stelle 
von 2 Armen dereń 4 in Kreuzform einzubauen. Das 
Gut wird hierbei in eine schnellere Drehbewegung 
gebracht und die Bildung von Klumpen y e r r i n g e r t .  

Durch den Einbau von Staben in den Verteilertopf, 
die dem sich drehenden Out einen gewissen Wider
stand bieten, tritt noch eine Verstarkung dieser 
Wirkung ein, die je nach der Beschaffenheit des Gutes 
durch einen weitern Riihrarm, etwa in der Mitte des 
Verteilertopfes, erhóht wrerden kann. Dies hat sich ais
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besondeis yorteilhaft bei den 3-kg-Doppelpressen wie 
auch bei den 6 • 1-kg-Pressen erwiesen.

Die von dem Pressenfiihrer zu verlangende 
dauernde Uberwachung der gleichmafiigen Fullung 
des Verteilertopfes und der M ischungstemperatur 
wird man nur erreichen, wenn man sie ihm moglichst 
beąuem macht. Er mufi also den ganzen Arbeits- 
yorgahg von seinem Platz iiberschauen und regelnd 
in ihn eingreifen konnen, ohne dabei immer treppauf 
und treppab zu laufen. Auch dabei handelt es sich um 
eine nicht zu unterschatzende Vorsorge,..welche die 
gleichmafiige Erzeugung einwandfreier Prefilinsre 
fórdert.

Bei der Zubereitung des Brikettiergutes wird man 
darauf bedacht sein miissen, mit einem moglichst 
geringen Zusatz von Pech eine marktfahige W are her- 
zustellen. Im allgemeinen kann man sagen, dafi sich 
in den letzten 2 5 -3 0  Jahren an der P ech -  und  
K o h l e n a u f g a b e  wenig geandert hat und dafi bei den 
oft recht veralteten Aufgabevorrichtungen gewisse 
Schwankungen in der Zusammensetzung von Kohle 
und Pech kaurn zu vermeiden sind. Man mufi aber 
beriicksichtigen, dafi schon kleine Verbesserungen bei 
der Aufgabe und Mischung den Pechzusatz um 0,4 bis 
0,5 o/o vermindern, was bei einer Jahreserzeugung von 
200000 t  bereits einer Ersparnis von 800-1000 t Pech 
entspricht.

Ein Mittel zur Vermeidung dieses durch die 
Schwankungen verursachten Mehrverbrauchs an Pech 
ohne grundsatzlichen Umbau der Kohlen- und Pech- 
aufgabe besteht darin, die bisher iibliche Umlaufzahl 
der Kohlen- und Pechtische von 1 0 -1 2  auf 4 -5  je 
min herabzusetzen. Es hat sich gezeigt, dafi die 
Schwankungen hierdurch erheblich zuriickgelien. Das- 
selbe ist der Fali, wenn man statt der gewohnlichen 
Abstreicher Schleusen verwendet. In vielen Fallen 
wird sich jedoch ein gewisser Umbau nicht yermeiden 
lassen, besonders bei kleinen Anlagen, denn je 
geringer die Aufgabe ist, desto grófier sind die 
Schwankungen und Ungenauigkeiten. Dies trifft auch 
zu, wenn die Zahl der in Betrieb stehenden Pressen 
haufig wechselt und dauernd eine Neueinstellung der 
Kohlen- und Pechmenge erforderlich ist.

In der Brikettfabrik der Grube Laurweg des Esch
weiler Bergwerksvereins zu Kohlscheid sind vor 
einiger Zeit die Drehtische durch kleine Kratzbander 
ersetzt worden, welche die jeweilig eingestellte Pech- 
menge aus den Trichtern entnehmen und gleichmafiig 
zur Mischschnecke fórdern. Eine besondere W artung 
und Reglung soli nach Einstellung der Pechmenge 
nicht mehr erforderlich sein. Gleiche Kratzbander sind 
an Stelle der urspriinglichen Drehteller fiir die Kohlen
aufgabe eingebaut worden. Beide Bander werden von 
derselben Vorgelegeachse unmittelbar angetrieben, so 
dafi das einmal eingestellte Mischungsverhaltnis 
dauernd erhalten bleibt. W ird ausnahmsweise ein 
anderes verlangt, so kann man durch Erhóhung oder 
Verkleinerung der Kratzbandfullung sowohl die 
Kohlen- als auch die Pechmenge, jede fiir sich, ver- 
andern. Diese Anlage soli sich bewahren; ob und in 
welchem Umfange noch Schwankungen auftreten, 
habe ich nicht feststellen konnen.

Die beste und genauste Aufgabevorrichtung durfte 
die gewichtsmafiige Zuteilung mit Hilfe von Band- 
waage und selbsttatiger Schieberreglung sein, wie sie 
z. B. fur die genaue Mischung von Kies und Zement 
bei wichtigen Betonbauten angewandt wird. Es ware

zu begrufien, wenn derartige Anlagen auch fur Brikett- 
fabriken erprobt wurden. Jedenfalls wird man den 
Mischanlagen, schon im Hinblick auf den hollandi- 
schen W ettbewerb, grofiere Aufmerksamkeit schenken 
mussen. Welche Anderungen wirtschaftlich durch- 
fuhrbar sind, richtet sich in erster Linie nach den 
órtlichen Verhaltnissen und der Bauart der einzelnen 
Anlagen. Durchweg werden die Kosten der Verbesse- 
rungen und Umanderungen im Verhaltnis zur erzielten 
Pechersparnis gering sein.

Beim P ech  ist die weitgehende Zerkleinerung und 
M a h l u n g  wichtig, woran es noch haufig fehlt. So 
konnte ich durch Probesiebung von Pech aus yer
schiedenen Brikettfabriken bis zu 23 o/o Pechkórner 
iiber lm m  feststellen, wobei die Menge von 0-0 ,3  mm 
nur 9,5 o/o betrug. Nach sorgfiiltiger Vermahlung ist 
weiter fiir eine gute M i s c h u n g  zu sorgen. Im all
gemeinen wird das Brikettiergut zu diesem Zweck 
durch Schleudermiihlen geschickt; eine Mischung aus- 
schlieBlich durch Schnecken kommt heute nur noch 
vereinzelt bei kleinen Anlagen vor. Die erzielte innige 
Mischung von Kohle und Pech mufi aber auf dem 
weitern Wege des Gutes erhalten werden. Finden zur 
Befórderung der Kohle zu den einzelnen Pressen 
Schnecken Verwendung, so kann man hierbei eine 
Entmischung beobachten. Das Pech mengt sich infolge 
seiner Feinheit in erster Linie mit den feinen Kohlen- 
teilchen, wahrend es an den gróbern weniger haften 
bleibt. Durch Vergleiche des fertigen, trocknen Misch- 
gutes, das den einzelnen hintereinander gebauteri 
Pressen durch eine gemeinsame Schnecke zugefiihrt 
wurde, lieB sich nachweisen, dafi bei der ersten und 
letzten Presse nicht nur in der Kornzusammensetzung, 
sondern auch hinsichtlich des Pechgehaltes erhebliche 
Unterschiede auftraten. Da nun aber die Brikette der 
letzten Presse immer noch eine den Anforderungen 
genugende Pechmenge enthalten mussen, weisen die 
Brikette der ersten Presse unnótig viel Pech auf. Man 
ersieht daraus, dafi dem Brikettmeister nicht immer 
die Schuld an der Verschiedenheit der W are von den 
einzelnen Pressen beizumessen ist, sofern nicht durch 
geeignete Einrichtungen fur ein gleichmafiiges Gut 
gesorgt wird. In der Brikettfabrik Diergardt-Mevissen 
ist durch Erhóhung der Umlaufzahl der Mischmuhle 
ein viel einheitlicheres Korn und unter Berucksichti- 
gung anderer einfacher Verbesserungen eine Ver- 
minderung des Pechzusatzes um etwa 3/4 o/0 erzielt 
worden.

Zweckmiifiig durfte es auch sein, sich naher mit 
der Frage der Zufuhrung des Bindemittels in fliissiger 
Form zu befassen. AuBer den Ruhrzechen Engels- 
burg, Prinz Regent und Christian Levin betreibt die 
Hohenzollerngrube in Oberschlesien seit 1924 eine 
Anlage, die sehr zufriedenstellend arbeitet1. Das mit 
Hilfe einer genau einstellbaren Zahnradpumpe zu- 
gefiihrte Pech wird durch Dusen gleichmaBig fein 
zerstaubt und den Kohlen beigemischt. Nach Angabe 
der Grubenyerwaltung konnte der Pechverbrauch um 
mehr alsj30o/o yermindert werden, namlich von 8-8 ,5  
auf 5,6-5,9 o/o. Ob die Ersparnis allein auf die Ver- 
wendung des fliissigen Peches zuriickzufiihren ist, ver- 
mag ich nicht zu beurteilen. Ein weiterer Vorzug des 
Verfahrens ist der Fortfall des gesundheitsschadlichen 
Pechstaubes.

1 L i i d k e :  B rikettfabrik  d e r H ohenzollerngrube bei Beothen, Oluck- 
auf 1930, S. 1205.
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Hinsichtlich der Beschaffenheit der B r i k e t t i e r -  
k oh l e  ist bekannt, daB fm allgemeinen trocknes Gut 
bessere PreBlinge liefert ais feuchtes1. Bei der Ver- 
wendung von gewaschener Kohle wird man daher eine 
Trocknung vornehmen und den W assergehalt unter 
3®'» zu halten suchen. Die thermische Trocknung der 
Kohle in Trockentrommeln hat aber den Nachteil, daB 
das feinere Korn dem gróbern bei der Trocknung 
vorauseilt. Die Folgę ist Staubbildung, und man kann 
dann haufig feststellen, dafi sich in den Ecken und 
Winkeln der Kohlenbehalter Staubnester bilden, die 
unter Umstiinden wie eine senkrechte Wand stehen 
bleiben und von Zeit zu Zeit abbrechen. Dabei 
gelangen in das Misch- und Knetwerk plótzlich groBe 
Mengen feinsten Staubes, zu dessen Bindung die auf 
das normale Korn eingesteilte Pechmenge nicht mehr 
ausreicht, so daB schlechte Brikette entstehen. DaB 
bei der Feinkohle besonders die Faserkohle schadlich 
ist, haben bereits die Untersuchungen von B o d e2 
sowie von L e h m a n n  und H o f f m a n n 3 erwiesen. Seit- 
dem auf der Brikettfabrik Diergardt-Mevissen der 
feinste Staub der Kohle ferngehalten wird, flieBt das 
Out gleichmaBig aus den Behaltern und die Schwan- 
kungen beim Abziehen der getrockneten Kohle sind 
viel geringer. Neuerdings hat die Trockenaufbereitung 
erheblich an Boden gewonnen, so daB man auch 
trockenaufbereitete Kohle der Brikettierung zufuhren 
kann, wie es auf der Zeche Alter Hellweg mit gutem 
Erfolg geschieht. W ird hierbei gleichzeitig der feine 
Staub aus der Brikettkohle entfernt, dann trag t dies 
wesentiich zur Verbesserung der Brikettierung bei.

AbschlieBend sei noch kurz auf die V e r l a d u n g  
d e r  S t u c k b r i k e t t e  eingegangen, die bekanntlich all
gemein von Hand gestapelt werden. Bei der Ver- 
wendung der friiher ublichen Eisenbahnwagen war 
dies uribedingt erforderlich, wollte man das Lade- 
gewicht der Wagen Voli ausnutzen; dazu kam, daB 
diese Brikette auch samtlich wieder mit der Hand aus- 
geladen wurden. Nachdem aber in den letzten Jahren 
die Eisenbahn ais Hauptabnehmer der Stuckbrikette 
immer mehr dazu iibergegangen ist, die Lokomotiv- 
kohlen mit Greifern abzuladen, hat sich das glatte 
Stapeln ais sehr nachteilig herausgestellt, weil fiir den 
Greifer, damit er zu fassen vermag, immer erst 
besondere Liicken geschafft werden mussen. Eine 
wesentliche Erleichterung und Verbilligung sowohl 
der Beladung ais auch der Entladung ist eingetreten, 
seitdem 1-kg-Brikette und solche in Braunkohlen- 
brikettform hergestellt und geschiittct verladen 
werden.

Man vermcidet hierbei die betrachtlichen Stapel- 
kosten und ist auBerdem in der Lage, die Brikette von 
mehreren Presseu nach einer gememsamen Verlade- 
stelle zu leiten. Zur Vermeidung des Zerschlagens wie

1 1’ r o c k a t  u n d S t S d t c r :  Untersuchungen zur Frage derSteinkohlen- 
briketticrung, Oltlckauf 1932, S. 62.

s B o d e :  Die pctrographische U ntersuchung von Steinkolilenbriketts, 
Brennst. Client. 1930, S. 307.

’ L e h m a n n  und H o f f m a n n :  EinfluB der Faserkohle bei der Stein- 
kohlcnbrlkctticrung, Oltlckauf 1931, S. 794.

uberhaupt der Grusbildung beim Verladen der kleinen 
Stuckbrikette ist darauf zu achten. daB sie moglichst 
langsam in die Wagen hineingetragen werden. Eine 
sehr zweckmaBige Einrichtung ist seit etwa einem 
Jahr auf der Zeche Diergardt-Mevissen in Betrieb. 
Die von zwei Pressen mit insgesamt 2 7 -2S t Leistung 
je h gelieferten Brikette gelangen uber ein heb- und 
senkbares, oben yollstandig glattes Band auf eine 
verstellbare kurze Rutsche, von der sie die folgenden 
Brikette langsam abschieben. Ist der W agen volI, so 
wird die Rutsche hochgestellt, das Band lauft ununter- 
brochen weiter, und die Brikette stauen sich hinter
einander auf dem weiterlaufenden Band immer mehr 
an. Bevor das Band ganz lich bedeckt ist. kann der 
Wagenwechsel in Ruhe vorgenommen werden. Seitlich 
auf dem Band angebrachte, sich nach dem Ende 
erweiternde Leisten verhindern ein Abfallen und Fest- 
klemmen der Brikette.

Vielleicht ist es moglich, auch die 3-kg-Brikette 
geschiittet zu verladen. Die Grusbildung beim Ver- 
schieben der Eisenbahnwagen wird hier kaum gróBer 
sein ais bei den 1-kg-Briketten und durch die Vorteile 
der billigern Ver!adung mit dem Greifer wohl reich- 
lich aufgewogen. Ais erwagenswert erscheint mir die 
Frage, warum man nicht den kleinen Stiickbriketten 
eine andere Form gibt, die nicht nur eine schonendere 
Verladung und die Entladung mit Greifern, sondern 
auch die Herstellung auf W alzenpressen ermoglicht; 
dereń Leistung ist bei geringern Instandhaltungskosten 
erheblich gróBer ais die der gewóhnlichen Couffinhal- 
pressen. Derartig geformte PreBlinge, wie sie auf der 
hollandischen Grube Oranje-Nassau seit kurzem 
bereits hergestellt werden, weisen auch in feueruhgs- 
technischer Hinsicht ein giinstigeres Verhalten auf ais 
Brikette mit groBen, glatten Flachen. Hier harren 
noch wichtige und fiir die Verbilligung der Brikett- 
herstellung maBgebende Aufgaben der Losung. Eine 
weitere Ersparnis, die allerdings nicht unmittelbar mit 
der Brikettherstellung zusammenhangt, liefie sich 
noch erreichen, wenn es moglich ware, den einzelnen 
Brikettfabriken taglich die zu verbrauchende Pech
menge regelmafiig zuzustellen.

Aus den vorstehenden Ausfuhrungen diirfte 
hervorgehen, daB es sich lohnt, der Briketterzeugung 
gróBere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Von groBter 
Wichtigkeit ist es, daB Theorie und Praxis zusammen- 
arbeiten, und es ware daher erwiinscht, daB die 
Firmen, die sich mit dem Entwurf und der Errichtung 
von Brikettfabriken befassen. mehr ais bisher ihre 
Erfahrungen mit dem Betriebsmann austauschen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Ausgehend von den neuern Bestrebungen zur 

Steigerung der Leistung der Brikettpressen, werden 
auf Grund von Betriebserfahrungen eine Reihe von 
MaBnahmen und Vorschlagen besprochen, die geeignet 
sind, eine Verbesserung der Erzeugnisse und eine 
Erhohung der W irtschaftlichkeit herbeizufiihren.

Die b erg b au lich e  Gewinnung im niederrhein isch-w estfa lischen  B ergbaubezirk  
im Jahre 1931.

Unter der Wirtschaftskrise, die im Berichtsjahr einen 
weitern Riickgang der deutschen Kolilenforderung (Braun- 
kohle 1:3  in Steinkohle umgerechnet) gegeniiber dem

Vorjahr um 14,SI °/o bewirkte, hat der Ruhrbergbau in 
ganz besonderm MaBe gelitten. Durch das Darniederliegen 
der heimischen Industrie entstand schon im eigenen Bezirk
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Zahl entafe l  1. Ergebnisse des niederrheinisch- 
westfaiischen Bergbaus.

D. =  O berbergam tsbczirk  Dortm und, 1. =  linksrlieinisclic Zechen des Rulir- 
bezirks (B ergręyier Krefeld des OBB. Bonn), R. =  Ruhrbezirk*.

1927 1928 1929 1930 1931

(D . t
Steinkohle . t

I r .  t
I D. t

Koks . . . . {i- t 
1 R. t

Davon ID. /  
/. t 

\ R. tHuttenkoks

Schwelkoks D. u. R. t
1 D. t 

1. t 
I r .  t

PreBkohle .

Ammoniak, ( D. t
Stickstoff- {1. t
inhalt V R. t

ID. t
Rohteer . . 1. t 

I r .  t

Leichtol, 1 D. t 
i. t 

\ R. t
2

100%ig

Eisenerz . . ( D. t 
\ R .  t

Oalmei . . D. I

Siedesalz . . ID. t 
I R .  t

Steinsalz . 1. u. R. t

A. B e r g w e r k s g e w i n n u n g .  
1. S teinkohlcnbergbau.

113 546 922 110001203 118434457 102230225 81219266500S970 5166040 5926174 5743 175 5171 OTOU7 993 925 114566680 123579703 107178801 85627 590
27418831 28501393 32462929 26173653 17444 2711405784 1 571 9S9 I 856380 I 747230 148570628695155 29945772 34 205071 27802433 18834 887

1194707 1206933 1291231 1058451 63246521! 503 233470 348938 336197 2526901276750 1362793 1525931 1276198 790065
10920 11620 — _ _

3371650 3142233 3526196 2994916 2992 060245304 273301 311005 270723 271 0813579699 3362225 3757534 3163464 3129118
75827 77397 88168 72585 520633486 3721 4 274 4124 3962
79313 81 118 92442 76709 56025

935351 9S4 537 1 148440 942234 66922041987 46135 53959 52427 45923977338 1030672 I 202399 994661 715 143
242996 255240 297 515 263095 17726312464 13052 15700 14840 14 094
255460 268292 313215 277935 191357

2. Sonstige bergbauliclie Betriebe.
20352 24764 13378 7607

244 _ __ Z
17019 12452 II 855 11764
10644 8237 8 045 7732

422590 536816 617226 529 526

1790

138)2
8755

449124

HeizÓI .
(D.

Im pragniero l. ; I.
1 R. i

B. T e e r d e s t i l l a t i o n e n  u n d  B e n z o l r e i n i g u n g s a n l a g e n 2. 
Phenole . D. u. R. t 

(D . t
Waschol . . . J I. t 

I.R. t 
D. u. R. t 

. t 
t 

. t
Anthrazendl D. u. R. t 

f D-‘Sonstige Ole . [ I. t 
1 R. t
f D- '

Rohnaphthalin [ I. t
I r . t

Naphthalin, W arm- 
preB gut. D .u .R .t  

Rein-
naphthalin D .u .R .t

Naphthalin- / P ‘ j
schlamm ^  *

Anthrazen D. u. R. t

Anthrazen- (P ‘ *
Riickstande | £  J

fD-‘Pech ................ {]. t
I.R. t

Peclikoks* D. u. R. t  
StraBenteer u. ( D. t
sonstiger J ]. t
prap. Teer |  R. t

Sfahlwerks- 
teer . . . D. u. R. t 

Irapragnier- u.
Kiebemasse D .u.R .t 

Wagenfett D. u. R. t 
Oeftol (Friedrich 
Thyssen) D. u. R . t 

Acenapbthen D .u.R .t 
Carbazoi D. u . R. t 
Amerika-
kresol. .  D. u. R . t  

Eisenlack D. u . R. t

Gereintgtes 
90 er Benzol

D .l 
1. t 

Ir.  t

2600 2743 4120 4065 0200
52205 58471 51 451 42477 29075

803 1138 1450 1410 1 189
53008 59609 52901 43887 30264
51033 47713 50993 42184 55485

145020 142 072 154 4 56 165436 101433
4 683 6400 6065 7 057 6225

149703 148472 160521 172493 107058
7183 10427 11694 10052 17711

13242 14636 26147 24872 18470
170 184 304 295 200

13412 14820 26451 25167 18670
15063 21380 19834 17360 14412

299 813 1251 1624 1 82815362 22193 21035 18984 10240

4127 3351 12358 10659 4875

10076 9938 8437 7004 8409
— 52 — — 125

431 394 344 455 490
431 446 344 - 455 015

6229 5453 8860 6386 202
10052 13509 13935 16690 11038414 692 668 785 893
10466 14201 14653 17475 12531

437 313 468829 536745 469999 3355338926 12898 16183 16175 14908
446239 481 727 552928 486174 350501

- — 4985 11321 12150
86035 110533 178480 99856 71 535

5810 1440 2153 048 400
91 845 111973 180633 100504 71995

17016 12749 15276 12238 5495

236 107 364 2 137
369 356 81 20 17

1338 712 115 _ _
27 43 101 103 _

— 56 — 30 -

_ _ _ 571 —
159 162 90 293 1

102870 122801 118513 72963 43174
3313 3320 3720 3966 3973

106183 126121 122233 76929 47147

3 Ohne die A ngaben d e r  W erke, d ie zw ar zum O berbergam tsbezirk  
Dortmund gebóren , jedoch aufierbalb des R uhrbezirks liegen. S iehe die 
Angaben auf S . 474.

Einschl. d e r  M engen, die von andern  W erken ais Zechen im  R uhrbezirk  
ergestelit -wurden (Gesellschaft f ur T ee rie rw e rtu n g  und R iitgersw erke).

* Nachtraglich erganzt.

D. =  O bcrbergnm tsbezirk D ortm und, I. , liiiksrhelnlache Zechen des R „|,r.  
Ih / i iŁs (H crgrcyicr Krefeld des OBI). Bonn), R. Ruhrbezirk ',

Farben-
benzol . D. u. R. t 

Benzol >A« D. u. R. t 
Reinbenzol D. u. R. t

O ereinlgte.su. ( P' \  
Reintoluol J

O ereinigtes u. 
Reinxylol D. u. R. t

O ereinigtes 
Losungs- 
benzoi I 

O ereinigtes 
Lflsungs- 
benzoi II

M otoren-
benzol

Schwer-
benzol

fD . t 
U  t 
I R. t 
(  D. t 
{'■ 1 I R. t 
ID.  t 

I. t 
I R. t

D. u. R. t 
Cumaroniil D. u. R. t 

fD . t
Cum aronliarze '  I. t 

I R. t
Phenol- und 

. Carbolnalron- 
lauge . . D. u. R. t 

Pyridin . D. u. R. t 
PyridinschwefeJ- 
siłure . . D. u. R. t 

SMureharze D. u. R . t 
Vorlauf . D. u. R. t 
Abfallharz D. u. R, t 
AbfalJschwefe!- 
s2ure . . . 1. u. R, t

Gcsamt- 
erzeugung  an 
Kokso fen j^as 

Davon 
verw endet

a) fDr U nter- 
feuerung

b) ais Ober- 
schuBgas

{'D' l R.

I? '
I r.

I R.

D. E l e k t r i ;

1927 1928 1929 1930 1931
475 35*32 5526

— 1 208
578 256 155 217 287

16177 17890 17214 11 571 9 899673 670 724 731 69716850 18 560 17938 12305 10096

757 482 801 1065 765
13274 16381 13701 9 161) 6439440 450 384 323 313I37M 16831 11085 9 483 6752
6288 6 OM 6 390 5488 3957238 300 360 238 1536 526 6364 6750 5726 1110

59190 74417 102052 133036 1039164084 4309 5719 5862 5 31563274 78726 107771 138898 109261

2498 2591 3125 2714 2004
81 75 63 113 295

9450 7 984 8094 7687 3781327 87 31 4 209777 8071 8125 7691 3801

157 160 108 72 110
123 126 180 130 176

22 28 35 22 17
— — 15

55 199 — 170 420
58

- _ 132
O a s e r z . e u g u n g  (in 1000 ni*)*.
7780830 8115 990 9853920 8470138 5805404

420493 460680 515930 514 8% 450740
8207 329 8576676 10369862 8984994 0262144

4711 109 4685081 5270787 4338011 2711113257709 277902 305676 304782 243402
4 908878 4903 583 5576403 4043 393 2 954575
3075007 3430315 4 583139 4131527 3094291102784 182778 210260 210074 213278
3238451 3613093 4793399 4341001 3 307 W)

ID.
Ł rzeugung . . '  I.

I R.

Syntbetische 
Erzeugnisse 
Stickstoff- 
in h a lt. . D. u. R. I

Ziegelsteine ( P ‘ 
1000 Stuck

G ruben- 
schieferstelne 
1000 Stuck D . u. R.

Kalksandsteine 
1000 Stuck D . u. R,

Kaminsteine 
1000 Stuck D. u. R.

Bełonsteine 
1000 Stuck D . u. R.

Hohlsteine 
1003 Stuck D. u. R.

K linker 
1000 Stfick D . u. R.

Schlacken- 
sleine ms

1739651
82488

1822139

b e  A r b e i t  (in IOOO
1907159 

86904 
1994063

2116542
146720

2203262

kWh).
2035133

159247
2194380

E. S t i c k s t o f f  w e r k e .

1672 12716 51167 47 959
F. S o n s t i g e  E r g e b n i s sc.

Betriebene
Koksofen

Betriebene
Brikett-
pressen

Angelegte
A rbeiter

D .U .R . 

I R.

I r .

I R.

G . B e l e g s c h a f t  
1. Steinkohlenbergbau.

1939914
165535

2095449

76338

287430 
10975 

304 405

249107
23550

272717

229970 
20479 

250 449

191023
14344

205307

85548
0012

92109

81 342 93075 54039 34034 25055

4437 3479 5025

~ 403

- - 30

_ 01 05 158

- _ 75 401 514

7142 7130 4444 Or-
131S4

027
13811

12740
708

13454

12300
748

13114

lO 569 
011 

11180

7439
402

i m
308

15
181

359
12

169

160
12

370

141
J1

147

m
10

135

392347 307023 300485 321180
10979 10040 17 837 17019

400593 38J870 375711 330001

2 3 8 8 7 8
1 5 8 5 6

2 5 2 1 5 0

3 Siehe nebenstehende A nnierkung 1 .
Angaben entbehren d e r  V ollstandigkeit, weil reinige Z.,:oh*o; 

uberhaupt keine A nschreibungen to rnebm en , andere  ab er e rs t in  den 
letzten Jahren  dazu iibergegangen sind.
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D. =  O berbergam tsbezirk  D ortm und, 1. == linksrheinische Zecben des Rulir-

1927 1928 1929 1930 1931
Davon
berpmann.
Belegschaft { i

368963
16073

382532

345500 
16045 

359190

338851
16680

352966

299857
16601

313744

223427
14974

235849

Vollarbeiter {£ 342454 
14644 

354 873

3195S1 
14 6SO 

332193

319440
15835

332993

262 637 
14600 

274900

100551
12019

200318
Techn.

Beamte3
15638

737
16295

15519
768

16211

14926
829

15672

14822
858

15594

13112
830

13855
Kaufm.
Beamte* {■»: 6957

323
7232

6990
324

7270

6867
348

7169

5778
349

7083

6068
347

6368

Angelegte i D.
A rbeiter \  R.

V ollarbeiter . 

Techn. Beamte 

Kaufm. Beam te^

Angelegte 
A rbeiter . I. u. R. 

Vollarbeiter l. u. R. 
Techn.
Beamte . . I. u. R. 

Kaufm.
Beamte . . 1. u. R.

2. E rzbergbau.
189 292 239

172 272 

9 

3

3. Salzbergbau.

460
408

25

527
444

17

Angelegte
A rbeiter

19 17
4. Salinenbetrieb.

(D.
\R.

V olIarbeiter . 

Techn. Beamte ^  

Kaufm. Beamte |

199
127
197
127

5 
2
6 
1

167
117
167
117

6
3

12
9

214

11

1

476
426

19

18

155
104
155
104

6
2
9
7

171

143

Angelegte
A rbeiter

Yollarbeiter

Techn.
Beamte2

Kaufm.
Beamte2

{!
£

5. Samtliche bergbauliche B etriebe.
392535 

17439 
407180 
342 S23 

15052 
355408 

15651 
762 

16322 
6969 

342 
7252

368082
17173

382514
320020

15124
332754

15534
785

16227
7005

341
7296

360879
18313

376291
319809

16261
333523

14943
848

15693
6877

366
7194

430 
351

20

18

145 
93 

144 
93 
6 
2 
9 
7

321 502 
18049 

336 5S4 
262974 

14951 
275344 

14836 
878 

15616 
6791 

367 
7108

15

15

2

1

394
257

20

17

150
96

150
96
7
3

10

239043
16250

252640
190716
12276

200671
13121

850
13878
6079

364
6393

1 Siehe Anm erkung 1 auf S. 473, Spalte 1.
9 Einschl. der Beamten d e r Hauptver\valtungen.

Auf die auBerhalb des Ruhrbezirks gelegenen Werke 
entfallen:

ein erheblicher Ausfall im Verbrauch an Ruhrkohle. Dazu 
kam noch, daB auf dem Inlandmarkt neben der schlechten 
Wirtschaftslage der Wettbewerb der andern Steinkohlen- 
bezirke und besonders des Braunkohlenbergbaus den Absatz 
der Ruhrkohle sehr herabminderte, wahrend in den wich
tigsten Ausfuhrlandern infolge der Aufwartsentwicklung 
des eigenen Bergbaus der Bedarf an fremder Kohle stark 
nachgelassen hat, und die Kohle dieser Lander sogar in 
den inlandischen Absatzgebieten der Ruhrkohle ais nicht 
zu unterschatzender Wettbewerber auftritt. Ali diese Ur- 
sachen haben auf den Absatz derart ungiinstig eingewirkt, 
daB er mehr ais der Durchschnitt der andern Bergbaubezirke 
gesunken ist. Um ein erneutes Anwachsen der Lager- 
bestande zu vermeiden, muBte die Fórderung durch Ein- 
legen weiterer Feierschichten, durch Arbeiterentlassungen 
und Stillegungen noch mehr gedrosselt werden und betrug 
im Berichtsjahr nur vier Funftel der vorjahrigen. Ober- 
schlesien dagegen verzeichnet einen Riickgang um nur 
6,5°/o, wahrend Aachen ais nachster Nachbar sogar eine 
Zunahme um 5,3 % aufweisen kann. Die Fórderung 
des rheinischen und mitteldeutschen Braunkohlenbergbaus 
(einschlieBlich Ostelbien) ist um 10,5 bzw. 9,5% zuruck- 
gegangen.

Zahlentafel 1 bietet eine Ubersicht iiber samtliche 
Ergebnisse des niederrheinisch-westfalischen Bergbaus in 
den Jahren 1927 bis 1931, die dem vom Verein fiir die 
bergbaulichen Interessen in Essen bearbeiteten Heft »Die 
Bergwerke und Salinen im niederrheinisch-westfalischen 
Bergbaubezirk 1931« entnommen ist.

Die Fórderung des Ruhrbezirks im Berichtsjahr in 
Hohe von 85,63 Mili. t machte nur noch 69,3% der Hóchst- 
fórderung vom Jahre 1929 aus und kommt in etwa der 
Fórderung vom Jahre 1909 gleich. Damit ware der Ruhr
bergbau, an der Gewinnung gemessen, in seiner Entwick
lung um fast ein Vierteljahrhundert zuriickgeworfen. Noch 
gróBer ist der Abfall der Kokserzeugung, die mit 18,83 
Mili. t gegen das Vorjahr um 32,3% zuriickgegangen ist 
und nur noch 55% der Erzeugung von 1929 betrug. Die 
PreBkohlenherstellung hat sich dagegen bedeutend besser 
gehalten. Sie hat eine Abnahme um 1,1 % gegen das Vorjahr 
und um 16,7% gegen 1929 erfahren. Die Gewinnung an 
Nebenerzeugnissen ist infolge Abhangigkeit von der Koks
erzeugung ebenfalls entsprechend dieser zuriickgegangen. 
Zum ersten Małe ist auch die Stickstoffgewinnung aus Gas, 
die in den letzten Jahren einige hiesigen Bergwerks- 
gesellschaften angeschlossene Werke aufgenommen haben, 
ermittelt worden. Sie iiberwog im Berichtsjahr schon weit

Jahr
Stein
kohle

t

Hiitten-
koks

t

PreB
kohle

t

Eisenerz

t

Galmei

t

Salz

t
561 967 129 460 37 255 20352 244 6375600 563 127610 53 309 24 764 ____ 4215780 928 114 238 79 667 13 378 .___ 3810794 599 118 450 102175 7 667 ____ 4032763 366 95 090 134 029 1 790 — 5057

Belegschaft

Angelegte | Voll- 
Arbeiter

Techn. | Kaufm. 
Beamte1927

1928
1929
1930
1931

Zahlentafe l  2. Fórderung und Belegschaft 
im Ruhrbezirk seit 1913.

2794
2741
2901
2967
2653

2467
2390
2547
2581
2321

91
92 
98 
98
93

59
50
49
50 
50

Stein ko hlenfórderung
Jahr Menge Wert

insges. je t
t J( Ji

1913
1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

114 4S6 847 
S8 400 375 

104 123 6S4 
112 131 208 
117 994 021 
114 563 471 
123 589 764 
107 173 178 
85 627 584

1 354 699 738 ! 11,83

1 537 440 182 
1 601 068 572 
1 734 263 261 
1 714 931 372 
1 923 523 361 
1 653 301 189 
1 138 443 467'

14,77
14,28
14,70
14,97
15,56
15,43
13,30'

V ollarbeiter 
und Beamte

Jahres-
Anzahl forder-

anteil
t

411 7 1 5 278 ,1
476 205 185 ,6
3 9 9 621 2 6 0 ,6
3 5 5 5 1 7 3 1 5 .4
3 7 6 0 2 0 3 1 3 ,8
352 83 9 3 2 4 ,7
3 5 3 417 3 4 9 ,7
294 5 0 2 3 6 3 ,9
2 1 7 776 3 9 3 ,2

Yorliiufige Zahl.

, n, . Die E«t'v icklung des Ruhrbergbaus seit dem Jahre 
1913 sowohl nach Menge und Wert der Fórderung ais 
auch nach Arbeiter- und Beamtenzahl und Jahresleistung 
ist aus Zahlentafel 2 zu ersehen.

Neben dem mengenmaBigen Riickgang der Fórderung 
hat auch dereń Wert ganz bedeutend, und zwar in noch 
wesentlich starkerm MaBe abgenommen, da sich auch der 
Tonnenwert Kohle infolge der am 1. Dezember 1930 ein- 
getretenen KohlenpreisermaBigung betrachtlich, und zwar 
von 15,43 auf 13,30*/# oder um 13,8%, gesenkt hat. Wahrend 
die schwache Beschaftigung des Bergbaus eine Abnahme 
der Belegschaftszahl um 26% mit sich brachte, stieg der 
Jahresfórderanteil je Mann in der Hauptsache ais Folgę 
des Stillegens unrentabler Betriebspunkte von 363,9 auf 
393,2 t oder um 8,05%.

Die Fórderung des Ruhrbezirks wurde im Berichtsjahr 
durch 253 Fórderschachte und 5 Stollen zutage gebracht.
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Damit hat sich die Zahl der Fórderschachte um 44 ver- 
ringert, von denen im Laufe des Berichtsjahres weitere 8 
der planmaBigen Fórderung entzogen worden sind und jetzt 
andern betriebiichen Zwecken dienen, wie Seilfahrt, Berge- 
fórderung, Wetterfiihrung usw. Die Zahl der nicht zur 
Fórderung benutzten Schachte betrug im Berichtsjahr 284, 
von denen 127 ehemalige Fórderschachte waren. Die beiden 
Fórderschachte der Schachtanlage Walsum sind noch im 
Abteufen begriffen, jedoch ist das Kohlengebirge schon 
erreicht. Dagegen dient der abgeteufte Schacht der Gewerk
schaft Norddeutschland nur zur Wetterfiihrung, wahrend 
die Fórderung durch die Schachtanlage Friedrich Heinrich 
erfolgt. Der Ruhrbergbau verfiigt im ganzen iiber 539 
Schachte; in den letzten Jahren ist eine Anzahl abgeworfen 
worden. Trotz der Bestrebungen, die Fórderung auf móg
lichst wenig Schachten zusammenzufassen, was auch der 
hauptsachliche Grund fur die starkę Abnahme der Fórder
schachte ist, hat die auf einen Schacht entfallende Fórderung 
weiier abgenommen, und zwar von 360 871 t (arbeitstaglich 
1189 t) in 1930 auf 338 449 t (1114 t) im Berichtsjahr. Die 
grofite Ausnutzung der Schachte weist das Jahr 1929 mit 
405200 t oder arbeitstaglich 13351 Fórderung je Schacht auf. 
Die Zahl der fórdernden Schachfanlagen belief sich auf 169 
und ist damit gegen das Vorjahr um 11 zuriickgegangen. 
Zahlentafel 3 bietet eine Obersicht iiber die Verteilung 
der Fórderung auf die einzelnen Teufengruppen. Die 
erheblichen Verschiebungen in den einzelnen Gruppen 
gegeniiber dem Vorjahr sind in dem Ausscheiden der' 
vielen Fórderschachte mit den verschiedensten Teufen 
begriindet, worin auch die Zunahme der durchschnittlichen 
Schachtteufe von 603 auf 622 m ihre Erklarung findet.

In den Anteilen der einzelnen Flózgruppen an der 
Gesamtforderung ist, wie Zahlentafel 4 zeigt, insofern

Z a h l e n t a f e l  3. Verteilung der Fórderschachte 
nach Teufenstufen im Jahre 1931.

Teufe

bis 50 
51—100 

101—150 
151—200 
201-250 
251—300 
301—350 
351—400 
401-450  
451-500  
501-550  
551-600 
'601—650 
651—700 
701-750  
751—800 
801—850 
851-900  
901-950  
951 — 1000 
iiber 1000

Anzahl der 
Fórderschachte 

1929 1930 1931
2
4
5 
1 
4
6 
8

11
13
26
30
40
28
28
34
21
24
10
2
4
4

305

2
3
3
2
3
7
8 

12 
13 
20 
27 
42 
24
31
32 
22 
24 
11
2
5
4

3
3 
1 
2
5
6 

11 

10
19 
22 
32
20 
30 
22 
22 
24 
10
2
5
4

297 253

Von der Summę % 

1929 i 1930 1 1931
0,66 0,67 _
1,31 1,01 1,19
1,64 1,01 1,19
0,33 0,67 0,40
1,31 1,01 0,79
1,97 2,36 1,98
2,62 2,69 2,37
3,61 4,04 4,35
4,26 4,38 3,95
8,52 6,73 7,51
9,84 9,09 8,70

13,11 14,14 12,65
9,18 8,08 7,91
9,18 10,44 11,86

11,15 10,77 8,70
6,89 7,41 8,70
7,87 8,08 9,49
3,28 3,70 3,95
0,66 0,67 0,79
1,31 1,68 1,98
1,31 1.35 1,58

00,00 100,00 | 100,00

eine Verschiebung eingetreten, ais die Magerkohle (in der 
Hauptsache Anthrazit) infolge der bessern Absatzmóglich- 
keiten ihren Hundertsatz auf Kosten der andern Gruppen 
von 5,63 auf 6,34% erhóhen konnte. Mengenmafiig weist 
sie gegen das Yorjahr eine Abnahme um nur 10% auf,

Fettk

Fórderung

t

ohle
von der 
Gesamt- 

fórderung
%

Gas- u. Gasf 

Fórderung 

t

ammkohle
von der 
Gesamt- 

fórderung
%

Mager

Fórderung

t

kohle
von der 
Gesamt- 

fórderung
%

EBko

Fórderung

t

hle
von der 
Gesamt- 

fórderung
%1927: Dortmund . . . 

Linksrhein . . .
72 296 886 
3 613 299

63,67
72,14

27 435 955 24,16 5 788 057 
671 769

5,10
13,41

8 026 024 
723 902

7,07
14,45

Ruhrbezirk1 
1928: Dortmund . . . 

Linksrhein . . .

75 856 826
69 859 412 
3 735 510

64,29
63,51
72,31

27 435 955 
27 475 862

23,25
24,98

6 264 973
5 461 004 

801 144

5,31
4,96

15,51

8 436 171
7 204 925 

629 386

7,15
6,55

12.18
Ruhrbezirk1 

1929: Dortmund . . . 
Linksrhein . . .

73 546 186
78 808 399 
4 270 258

64,20
66,54
72,06

27 475 862 
26 964 738

23,98
22,77

6 098 099
5 116149 

933 767

5.32
4.32 

15.76

7 446 533
7545 171 

722 149

6,50
6,37

12,19
Ruhrbezirk1 

1930: Dortmund . . . 
Linksrhein . . .

83 027 729
67 182 170 
4 188 963

67,19
65,72
72,94

26 964 738 
22 995 251

21,82
22,49

5 784 035
5 348 853 

918279

4,68
5,23

15.99

7 803 201
6 703 951 

635 933 |

6,31
6,56

11,07
Ruhrbezirk1 

1931: Dortmund . . . 
Linksrhein . . .

71 311 161
53 118610
3 689 256

66,53
65,40
71,34

22 995 251 
18 131 689

21,46
22,32

6 039 103
4 716 344 

933 473

5,63
5,81

18,05

6 833 286
5 252 623 

548 961

6,38
6,47

10,61
Ruhrbezirk1 | 56 764 S18 66,29 18 131 689 21,18 | 5 431 383 | 6,34 5 299 700 6,19—____ • ■ ' • -----  I ^  7 I u u

1 Ohne die Angaben der W erke, die zw ar zum O berbergam tsbezirk  Dortm und geh8ren , jedoch auflerhalb des R uhrbezirks liegen.

wahrend der Riickgang bei Fettkohle 20,4%, bei Gas- und 
uasflammkohle 21,2% und bei EBkohle 22,4% betragt.

Die Zahlentafel 5, die Nachweisungen des Oberberg- 
amts in Dortmund entnommen ist, behandelt den Stein
kohlenbergbau r e v i e r w e i s e  nach Fórdermengen und 
Belegschaftszahl in den Jahren 1930 und 1931.

Die Fórderung der Zechen im Oberbergamtsbezirk 
ortmund, also ohne Iinksrheinische Zechen, aber ein- 

schlieBIich der bei Ibbenbiiren und Minden gelegenen 
ergwerke, stellte sich auf 81,22 Mili. t und war damit um 

“ber 20 Mili. t oder ein Fiinftel niedriger ais im Vorjahr.
ichzeitig ist die Belegschaftszahl von 276000 auf 202 000

1 iann oder um 26,8% zuriickgegangen.

Das Bergrevier Wattenscheid ist am 1. April 1932 
aufgelóst worden, womit eine Zuteilung der betreffenden 
Zechen zu den Bergrevieren Gelsenkirchen, Sud-Bochum, 
Herne, West-Recklinghausen und Gladbeck verbunden war.

Die in Zahlentafel 6 fiir die einzelnen Reviere errech- 
neten Anteilziffern an der Gesamtforderung und Beleg
schaft sowie der Forderanteil je Mann der Gesamtbeleg- 
schaft lassen ihre Bedeutung im einzelnen erkennen.

Die Anteile der Reviere an der Gesamtforderung und 
Belegschaftszahl haben sich durch Stillegungen und Zu- 
sammenlegungen teilweise sehr verschoben. So weisen die 
Reviere Wattenscheid, Dortmund, Dortmund-West, Glad
beck, Oberhausen und Duisburg eine bedeutend geringere 
Anteilziffer auf ais im Yorjahr, wahrend die Reviere
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Z a h l e n t a f e l  5. Fórderung und Belegschaft in den ein-

Bergreyier
Steinkohlen- 

fórderung 
(in 1000 t) 

1930 1931

Belegschaft 
(Vollarbeiter und 

techn. Beamte) 
1930 1931

H a m m ..................... 3 842 3518 12 153 10 451L i i n e n ..................... 3 188 2 559 8811 6 602Kamen ..................... 3 165 2 490 8 288 6 129
D o r t m u n d ................. 5213 3 746 13 793 9417

„ -West . . . 4 821 3 405 13 530 8 443
Castrop-Rauxe! . . . 3 817 2 869 10 470 7 432
G la d b e c k ..................... 3 551 2 550 9 460 6 418B u e r ............................. 4 S00 4 374 12 734 10 465
Ost-Recklinghausen . 4 390 3 656 12 525 8 639West- ,, 5 269 4 436 13 261 10 823
W i t t e n ......................... 3616 3 093 9 855 7 697
Sud-Bochum . . . . 3 657 3 146 9819 7 726
Nord- „ . . . . 5 203 4 022 14 724 10 284
H e r n e ......................... 4 980 3 924 13 652 9 711
Gelsenkirchen . . . . 4 681 4 060 11 533 9 334
Wattenscheid . . . . 3 749 1 995 10 185 5 487
Essen I ................. 4 138 3 259 11 114 7 625

„ U ................. 5 789 4 543 14 921 11 026
„ H I ................. 4 639 3 747 12 053 8 896

W e rd en ......................... 3 592 3 367 10710 9 561
O berhausen ................. 5 147 3 801 13 524 9 443
D u is b u r g ..................... 3 949 2 835 10912 7 180
B o t t ro p ......................... 3 498 2 881 9811 7 432
Dinslaken..................... 3 533 2 942 8 412 6 252

Se. OBB. Dortmund 102 225 81 219 276 250 202 473

Hamm, Buer, West-Recklinghausen, Witten, Sud-Bochum, 
Gelsenkirchen und Werden ihre Anteilziffern nicht uner- 
heblich erhóhen konnten. Die Belegschaftszahl hat sich in 
den ineisten Revieren der Fórderung angepaBt. Der auf 
einen Mann entfallende Fórderanteil liegt bei den Revieren 
mit leichterer Gewinnbarkeit der Kohle meist uber dem 
Durchschnitt des Bezirks. Hierbeitritt mit 17,46% besonders 
das Revier Dinslaken hervor. Die niedrigste Leistung 
(15,96% unter dem Durchschnitt) hat das Revier Hamm, 
wo die Gewinnbarkeit der Kohle infolge der tiefen Lage
rung am schwierigsten ist.

Z a h l e n t a f e l  6. Anteil der yerschiedenen Bergreviere 
an der Fórder- und Belegschaftszahl 

des Oberbergamtsbezirks Dortmund im Jahre 1931.

Bergrevier

Anteil an der
Gesamt- 

beleg- 
schaft

Gesamt-
forderung

im Jahre 193!

Hamm . . . .  
Liinen . . . .  
Kamen . . . .  
Dortmund. . .

-West 
Castrop-Rauxel 
Gladbeck . . .
B u e r .................
Ost-Recklinghausen
West-
Witten . . . 
Sud-Bochum 
Nord- „
Herne . . . 
Gelsenkirchen 
Wattenscheid 
Essen I . .

„  II .  .

„ III . .
Werden . . . 
Oberhausen . 
Duisburg . .
Bottrop . . . 
Dinslaken . .

Se. OBB. Dortmund

% OJ t
4,33 5,16 337
3,15 3,26 388
3,07 3,03 406
4,61 4,65 398
4,19 4,17 403
3,53 3,67 386
3,14 3,17 397
5,39 5,17 418
4,50 4,27 423
5,46 5,35 410
3,SI 3,80 402
3,87 3,82 407
4,95 5,08 391
4,83 4,S0 404
5,00 4,61 435
2,46 2,71 364
4,01 3,77 427
5,59 5,45 412
4,61 4,39 421
4,15 4,72 352
4,68 4,66 402
3,49 3,55 395
3,55 3,67 3SS
3,62 3,09 471

Fórderung auf 
1 Mann der Gesamt- 
belegschaft in 1931 

! vom Be- 
zirksdurch- 

schnitt 
%

84,04
96.76 

101,25
99.25 

100,50
96.26 
99,00

104.24
105.49
102.24
100.25
101.50 
97,51

100,75
105.45
90.77 

106,48 
102,74 
104,99
87.78

100.25
98.50 
96,76

117.46

Wie schon ausgefuhrt wurde, hat die Kokserzeugung 
infolge des Darniederliegens der eisenschaffenden Industrie 
den groBten Ruckschlag erfahren. Soweit die Erzeugung 
auf den Kokereien der Zechen erfolgte, belief sie sich im 
Berichtsjahr auf 18,04 Mili. t, d. s. 68%  der Erzeugung des 
Vorjahres. Die Entwicklung seit 1920 im Vergleich mit 
1913 ist aus Zahlentafel 7 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  7. Kokserzeugung im Ruhrbergbau.
1913 und 1920-1931.

Jahr
Kokserzeugung1 
insges. je Ofen 

t t

Von der 
Kohlenforderung 
wurden yerkokt
■ t %

Zahl 
der be

triebenen 
Koksófen

1913 25 271 732 1485 32 399 656 28,29 17 016
1920 20 992 820 1552 26 913 872 30,44 13 527
1921 23 238 922 1607 29 793 490 31,54 14 465
1922 25 324 330 1682 32 467 090 33,31 15 053
1923 9 771 362 1345 12 527 387 29,42 ■7264
1924 20 977 817 1614 26 920 278 28,60 12 995
1925 22 571 600 16S6 28 937 949 27,74 13 384
1926 22 437 735 1778 28 766 327 25,64 12 6231927 27 417 405 1985 35 150 519 29,79 13 811
1928 28 582 979 2124 36 644 845 31,99 13 454
1929 32 679 140 2492 43 118 010 34,89 13 114
1930 26 526 235 2373 35 307 114 32,94 11 180
1931 18 044 822 2290 24 270 104 28,34 7 881

1 Ohne die in den H iittenkokereien erzeugten Mengen.

Die fiir die Kokserzeugung erforderliche Kohlenmenge 
von 24,27 Mili. t machte nur noch 28,3 % der Ruhrfórderung 
aus gegen 32,9% im Jahre zuvor und 34,9% in 1929. Infolge 
dieses starken Riickgangs mufite eine grofie Anzahl Koks
ófen stillgelegt werden; im Berichtsjahr waren nur 7881 
in Betrieb gegen 11180 Ofen in 1930. Die 1931 betriebenen 
Koksófen setzten sich zusammen aus 1066 (im Vorjahr2276) 
Abhitzeófen, 4138 (6259) Regeneratiyófen, 2637 (2605) Ver- 
bundófen und 40 (40) Rekuperatiyófen. Danach sind von 
der Stillegung nur die alten Abhitze- und Regeneratiyófen 
betroffen worden, wahrend noch einige Verbundófen neu 
in Betrieb genommen wurden. Die folgenden Zahlen geben 
AufschluB iiber die Kokserzeugung aus den einzelnen 
Ofengruppen.

1930

t

Von der 
Gesamt- 

erzeugung 
%

1931

t

Von der 
Gesamt

erzeugung 
%

Abhitzeófen . . . 
Regeneratiyófen . 
Verbundófen . . 
Rekuperatiyófen .

3 258 800 
13 155 724 
10 004 504 

107 207

12,29
49,60
37,72

0,40

1 258 016 
8 262 418 
8 430 638 

93 750

6,97
45,79
46,72

0,52

100,00 | 100,00 | 401 100,00

Die auf Grund dieser Zahlen errechnete Jahreserzeu- 
gung je Ofen laBt im Vergleich zum Vorjahr erkennen, 
dafi selbst die wenigen noch betriebenen Ofen nur zum 
Teil ausgenutzt werden konnten. Es ergab sich eine Er- 
zeugungsmenge bei den Abhitzeófen von 1180 (im Vorjahr 
1432) t, den Regeneratiyófen 1997 (2102) t, den Verbund- 
ófen 3197 (3841) t und den Rekuperatiyófen 2344 (2680) t, 
insgesamt 2290 (2373) t.

In der folgenden Ubersicht sind die Kokereien auf- 
gefuhrt, die eine Jahreserzeugung von mehr als 300000 t 
erreicht haben. An dem Ruckgang der Kokserzeugung sind 
alle Kokereien beteiligt; doch ist dieser bei den in der 
Zahlentafel aufgefiihrten Werken nicht so stark wie bei 
den kleinern Kokereien, was daraus zu ersehen ist, daB 
sich die Anteilziffern ersterer an der Gesamterzeugung 
mit nur einer Ausnahme erhoht haben.

Die von der Kokserzeugung abhangigen sogenannten 
Nebenerzeugnisse der Kokerei, Teer, Benzol und Am- 
momak, sind anteilmaBig in gleicher Weise zuriickgegangen 
wie der Koks. Bei den synthetischen Stickstofferzeugnissen 
kann eine Zunahme festgestellt werden. Es wurde dieser 
Stickstoff in Form yon schwefelsauerm Ammoniak, fliissigem



21. Mai 1932 G l u c k a u f 477

Ammoniak, Salpetersaure, Montansalpeter, Ammoniaknitrat 
Natronsalpeter usw. abgesetzt.

Z a h l e n t a f e l  8. Kokserzeugung einiger wichtiger 
Kokereien

A l m a .............................
Augustę Victoria ! ! 
Consolidation 1/6 . . 
Emscher-Lippe . . . . 
Friedrich Heinrich . . 
Friedrich Thyssen 3/7 . 
Friedrich Thyssen 4/8 .
G n e is e n a u .....................
H a n s a .............................
Kaiserstuhl II ]
Mathias Stinnes 3/4 . !
N o r d s t e r n .....................
Osterfeld .....................
Prosper .........................
Rheinpreufien . . . .
Scholven.........................
Stein und H ardenberg . 
Victor-Ickern . . . .

682 060 
464 851 
537 337 
456 968 
617 208 
978 830 
978 554 
658 330 
689 702 
680 967 
239 041 
237 590 
499 061 
901 431 
655 781 
564 200 
543 747 
664 764

534 200 
338 834 
462 990 

I 420 552 
! 595 690 
! 763 200 
739 320 
532 330 

i 521 710 
| 549 980 
351 403 
383 370 
511 258 
696 859 
490 593 
417 863 
456 060 
451 119

Anteil an derG esam f- 
e rzeugung des Hezirks 

1030 I 1931
_%__ L %
2.57 
1,75 
2,03 
1,72 
2,30
3.69
3.69 
2,48 
2,60
2.57 
0,90 
0,90 
1,88 
3,40 
2,47 
2,13 
2,05 
2,51

2,96
1,88
2,57
2,33
3,30
4,23
4,10
2.95 
2,89 
3,05
1.95 
2,12 
2,83 
3,86 
2,72 
2,32 
2,53 
2,50

Z a h l e n t a f e l  9. Gewinnung an Stickstoff, 
Rohteer und Leichtoi.

Jahr
Kokerei-

Ammoniak
Stickst
t

Synthetische
Erzeugnisse1

affinhalt
t

Rohteer

t

Leichtoi
100%ig

t
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

66 026 
66 075 
79 313 
81 118 
92 442 
76 709 
56 025

1 672 
12 716 
51 167 
47 959 
76 338

775 920 
791 058 
977 338 

1 030 672 
1 202 399 

994 661 
715 143

200 258 
207 759 
255 460 
268 292 
313215 
277 935 
191 357

’ Ohne die Erzeugnisse des Stickstoffwerks der Gewerkschaft Victor.

Die in Zahlentafel 10 gebrachten Angaben iiber Ge
winnung der Teerdestillate enthalten auch die Ergebnisse 
aer Gesellschaft fiir Teerverwertung und der Rutgerswerke 
aie zusammen fast zwei Drittel des gesamten Rohteer- 
anfalls destilheren. Wahrend bei den meisten Erzeugnissen 
in Ruckgang der Gewinnungsziffern festzustellen ist, haben 
mige Erzeugnisse doch eine Zunahme zu verzeichnen. 
ei den hochwertigern Teerólen weisen Heizól und An- 

nrazenol eine nicht geringe Zunahme auf; ebenso ist die 
ewinnung von Phenolen und Reinnaphthalin gestiegen.

Z a h l e n t a f e l  10. Gewinnung der wichtigsten 
_______Teerdestillate im Ruhrbezirk.

Die Verwendung des S t e i n k o h l e n t e e r s  zu StraBen- 
bauzwecken hat in den letzten Jahren einen beaclitenswerten 
Aufschwung genommen, wie nachstehendeZahlen beweisen. 

t t
1928 97 000
1929 126 000
1930 151 000

1924 3 000
1925 12 000
1926 60 000
1927 85 000

Phenole .
Waschól .
Heizol
Impragnieról 
Anthrazenol 
Sonstige Ole . . . 
Rohnaphthalin . . , 
Naphthalin, 

Warmprefigut . . 
Reinnaphthalin . . .
A n th raz en .................
Anthrazen- 

Riickstande . . . 
Pech .
Pechkoks . !
StraBenteer und 

:sonstiger prap.T eer
otahlwerksteer .

1927 1928 1929 1930 1931
t t t t t

2 600 2 743 4 120 4 065 6 266
53 008 59 609 52 901 43 887 30 264
51 033 47 713 50 993 42 184 55 485

149 703 148 472 160 521 172 493 107 658
7183 10 427 11 694 10 052 17711

13412 14 820 26 451 25167 18 670
15 362 22 193 21 085 18 984 16 240

4 127 3 351 12 358 10 659 4 875
10 076 9 938 8 437 7 004 8 469
6 229 5 453 8 860 6 386 202

10 466 14 201 14 653 17 475 12 531
446 239 481 727 552 928 486 174 350 501

— — 4 985 11 321 12150

91 845 111 973 180 633 100 504 71 995
17616 12 794 15 276 12 238 5 495

Leider hemmte auch hier die schlechte Wirtschaftslage 
der Lander und Gemeinden das Geschaft des Jahres 1931 
Man wird aber wohl nicht fehlgehen mit der Behauptung' 
daB sich der Steinkohlenteer fiir StraBenbauzwecke auch 
weiterhin durchsetzen wird; wird doch in England bei 
gleicher Rohteererzeugung jahrlich 800000 t Rohteer ais 
StraBenteer verarbeitet, das sind rd. 50%  der Rohteer
erzeugung gegeniiber zurzeit erst 10% in Deutschland. 
Es liegt jedoch nicht nur im Interesse des Ruhrbergbaus 
sondern auch unserer Handelsbilanz, wenn sich die Be- 
hórden der Lander, Stadte und Gemeinden mehr ais bisher 
fiir die Verwendung dieses rein nationalen StraBenbaustoffes 
einsetzen wurden.

Die P e c h v e r k o k u n g ,  die erst seit etwa 3 Jahren im 
groflen vorgenommen wird, hat schon eine beachtliche 
Bedeutung gewonnen, wie auch durch die Versandzahlen 
des Jahres 1931 belegt wird:

nach 
Deutschland 
Norwegen .
Schweiz . .
Italien . . .
Frankreich 
Jugoslawien 
Spanien . .

Es ist erfreulich, feststellen zu konnen, daB sowohl 
Erzeugung, die sich vorlaufig allein auf das Ruhrgebiet 
beschrankt, ais auch Versand sich in dauernd ansteigenden 
Linien bewegen. Der Abnehmer fiir Pechkoks ist die Elek- 
trodenindustrie, die vordem Petrolkoks und flotierten An- 
thrazit und Graphit benutzte. Die Hauptmasse der Elek- 
troden wird durch die Aluminiumerzeugung verbraucht.

Die Gewinnungsergebnisse der leichtern Kohlenwasser- 
stoffe, die ebenfalls erhebliche Riickgange aufweisen, sind 
fiir die Jahre 1927 bis 1931 in Zahlentafel 11 aufgefuhrt.

Z a h l e n t a f e l  11. Gewinnung der leichtern Kohlenwasser-

t
6700
4000
2300
1420
590
80 1 Absatz hat erst 
5 0 /  begonnen.

1927 1928 1929 1930 1931
t t t t t

Gereinigtes
90 er Benzol . . 

Reinbenzol . . . .
106 183 

578
126 121

256
122 233 

155
76 929 

217
47147

287Gereinigtes und
Reintoluol . . . 16 850 18 560 17 938 12 305 10 096Gereinigtes und
ReinxyIol. . . . 757 482 801 1 065 765Gereinigtes
Lósungsbenzol I 

Gereinigtes
13 714 16 831 14 085 9 483 6 752

Lósungsbenzol II 6 526 6 364 6 750 5 726 4 110Motorenbenzol . . 
Schwerbenzol . .

63 274 
2 498

78 726 
2 591

107 771 
3 125

138 898 
2714

109 261 
2 604

Ein wichtiger Zweig der Nebengewinnung ist die 
a.®er.Z e u g u n N i c t l t  nur >ns Ruhrgebiet selbst, sondern 

weit uber seine Grenzen hinaus liefert die Ruhrgas-A. G. 
und die Thyssen-Gas-Gesellschaft durch ein weitverzweigtes 
Rohrnetz hiesiges Koksofengas. Die Entwicklung in den 
letzten 7 Jahren ist in Zahlentafel 12 veranschaulicht. Dazu ist 
zu bemerken, daB die Zahlen bis 1929 nicht ganz vollstandig 
sin , a einige Zechen friiher keine Anschreibungen vor- 
genommen haben.

Die Abnahme der Kokserzeugung hatte naturgemaB 
auch eine Verminderung der Gasgewinnung zur Folgę 
die im Benchtsjahr mit 6262 Mili. m* um 2723 Mili.
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Z a h l e n t a f e l  12. Erzeugung und Yerwendung an Koksofengas im Ruhrbezirk (in 1000 m 3).

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
Gesamterzeugung an Koksofengas 
Davon verwendet

4 580 545 6 282 444 8 207 329 8 576 676 10 369 862 8 984 994 6 262 144

a) fiir U n t e r f e u e r u n g ................. 2 969 116 3 818 841 4 963 878 4 963 583 5 576 463 4 643 393 2 954 575
b) ais U berschuB gas.....................

Aufteilung des UberschuBgases: 
Eigenverbrauch:

1 611 429 2 463 603 3 238 451 3 613 093 4 793 399 4 341 601 ■ 3 307 5691

a) K e s s e l g a s ............................. 1 108 565 1 344 293 1 601 069 1 875 931 2 422 998 1 804 235 1 086 734
b) Grofigasmaschinen . . . . 67 579 120 237 150 000 146 396 159 630 150 448 58 860
c) S o n s t ig e r ................................. 8 336 9 371 12 026 10 244 15 102 32 686 5 454

Abgabe an Stickstoffwerke . . . — — 6 636 27 170 112276 112 351 163 570
Abgesetztes G a s ............................. 426 949 989 702 1 468 720 1 553 352 2 083 393 2 090 891 1 893 613

1 Von 150 990 000 ms in 1930 und 99338000 m3 in 1931 ist die Y erw endungsart nicht nachgewiesen.

oder 30,3% zuriickgegangen ist. Diesen Verlust haben die 
Zechen durch Umstellung im Zechen-Selbstverbrauch leicht 
ausgleichen konnen, indem weniger Gas unter die Kessel 
geschickt wurde. Der Se!bstverbrauch der Zechen zur 
Kesselheizung, zum Betrieb von Grofigasmaschinen oder zu 
sonstigen Zwecken hat um 42%  abgcnommen, wahrend 
der Gasabsatz (ohne Abgabe an Stickstoffwerke) nur eine 
Abnahme von 2091 Mili. m3 auf 1894 Mili. m3 oder um 
9,4% aufweist, sich mithin sein Anteil an der Gesamt- 
erzeugung mit 30,7% um 7 Punkte erhóht hat. Die Gas- 
abgabe an Stickstoffwerke betrug im Berichtsjahr 164 
Mili. m3 und war damit um 51 Mili. m3 oder 45,6% hóher ais 
im Vorjahr.

Ober Gewinnung und Verbrauch an e l e k t r i s c h e r  
A r b e i t  unterrichtet die folgende Zusammenstellung.

Z a h l e n t a f e l  13. Gewinnung und Verbrauch an elektrischer 
Arbeit der Zechen im Ruhrbezirk.

1927 1928 1929 1930 1931
1000 kWh

Erzeugung. . . 
Bezug
von eigenen

1822139 1994063 2263262 2194380 2095449

W erken1 . . 113602 119348 119585 101331 55507
von Sonstigen 

Abgabe 
an eigene

46066 33121 72 848 119243 115872

Werke*. . . 
anfremd.indu- 

strielleGrofi-

96189 112769 196149 234469 279213

yerbraucher. 
an Stadte und

47686 142746 215169 94371 80082

Gemeinden . 90983 104841 157576 178858 82012
an Sonstige . 3584 3502 2933 227 —

Verbrauch . . . 1743365 1 782674 1883 863 1907029 1825521

1 O hne Z echenbetriebe.

Die betrieblichen Einschrankungen haben auf den Ver- 
brauch an elektrischer Arbeit einen weniger groBen Ein
fluB gehabt; dieser hat gegen das Vorjahr bei 1826 Mili. 
kWh nur um 4,3% nachgelassen. Dementsprechend ist 
auch bei der Erzeugung nur ein Ruckgang um 4,5% fest
zustellen. Die Abgabe von Strom an Stadte und Gemeinden 
ist um weit iiber die Halfte zuriickgegangen, jedoch konnte 
dieser Verlust durch Einschrankung des Bezuges und Er
hóhung der Abgabe an eigene Werke wieder ausgeglichen 
werden.

Die Gesamtherstellung von PreBkohle, die mit 3,13 
Mili. t fast die Hohe des Vorjahres erreicht hatte, bean- 
spruchte im Berichtsjahr bei einem Pechzusatz von 6,9%
2,91 Mili. t Kohle, d. s. 3,4% der Kohlenforderung gegen- 
iiber 2,8%  in den beiden vorhergehenden Jahren. Auf eine 
Presse — die Zahl der Pressen hat gegen das Vorjahr weiter 
abgenommen — kommt eine Herstellung von 23179 t oder 
arbeitstaglich 76 t.

Die Entwicklung der P re B k o  h i e n h e r s t e l l u n g  des 
Bezirks seit 1913 ist aus Zahlentafel 14 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e l  14. PreBkohlenherstellung im nieder- 
rheinisch-westfalischen Bergbaubezirk.

Jahr. Herstellung

t

Von der Kohlen- 
fórderung in PreBkohle 

umgewandelt 
t | %

Zahl der 
betriebenen 

Brikett- 
pressen

1913 4 954 312 4 557 967 3,98 210
1920 3 626 211 3 336 114 3,77 183
1921 4 378210 4 027 953 4,26 187
1922 4218327 3 880 861 3,98 194
1923 1 189 359 1 094 210 2,57 105
1924' 2 791 608 2 568 279 2,73 184
1925 3 610169 3 321 355 3,18 199
1926 3 746 714 3 446 977 3,07 192
1927 3 579 699 3 293 323 2,79 181
1928 3 362 225 3 093 247 2,70 169
1929 3 757 534 3 506 906 2,84 176
1930 3 163 464 2 957 206 2,76 147
1931 3129 118 2 912 896 3,40 135

1 Ab 1924 ohne ibbenbiiren.

Von den in Zahlentafel 15 aufgefiihrten Zechen, die 
alle mehr ais 100 000 t PreBkohle herstellten, haben einige 
ganz erhebliche Steigerungen ihrer Erzeugung aufzuweisen. 
So konnte die Zeche Rosenblumendelle bei einer Zunahme 
um 47 000 t oder 24%  mit 244 000 t die gróBte Herstellung 
erzielen. Im Verhaltnis zur Fórderung entfallt — ab- 
gesehen von Zeche Engelsburg, wo die Fórderung etwa 
5 Monate ruhte — auf Zeche Klosterbusch die grófite 
Herstellung, sie hat 54,5% der Fórderung zu PreBkohle 
yerarbeitet.
Z a h l e n t a f e l  15. PreBkohlenherstellung einiger Zechen 

im Ruhrbezirk.

Anteil der zur PreB-
PreBkohlen kohienherstellung ver-

Zechen herstellung wandten Kohlenmenge 
an der Fórderung

1930 1931 1930 1931
t t % %

A ls ta d en ......................... 109 149 120170 31,59 35,92
Centrum-Morgensonne 130 741 115 889 9,63 12,36
Dahlhauser Tiefbau . . 133 224 139 838 27,56 35,14
Diergardt 1/3 . . . . 201 892 205 336 39,96 41,40
E n g e l s b u r g ................. 236 770 163 310 30,27 63,90
Friedlicher Nachbar . . 168 370 112 710 43,85 33,85
K a t h a r i n a ..................... 135 6S6 114 723 32,01 ' 31,71
Kloste rbusch................ 212 383 221 944 54,50 54,51
Langenbrahm 2 . . . . 114 208 151 422 24,80 37,29
Prinz R e g e n t ................. 237 120 238 360 28,52 30,12
Rosenblumendelle . . 196 995 244 178 25,02 38,20
Siebenplaneten . . . . 139 865 123 685 42,42 39,66
W i e s c h e ......................... 117 020 127 098 23,07 27,71

An Z i e g e l -  und andern S t e i n e n  ist im Berichtsjahr 
nur die Halfte der Vorjahrsmenge hergestellt worden. Es 
sind nur noch wenige, Zechenverwaltungen gehórende 
Ziegeleien in Betrieb. Die Herstellung der letzten Jahre 
ist aus folgenden Zahlen zu ersehen (in 1000 Stiick).
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1913 488 285
1920 415 322
1921 470 225
1922 483 208
1923 347 601
1924 253 684
1925 357 882

1926
1927
1928
1929
1930
1931

197 274 
390 184 
369 271 
310 279 
240 330 
117 887

Die E i s e n e r z f ó r d e r u n g  innerhalb des Oberberg- 
amtsbezirks Dortmund hat fast aufgehórt. Das bisher noch 
betriebene Bergwerk Hiiggel bei Osnabriick hat seinen
?ph«fł f p  “ w L  1930 ein2 estellt- Doch »iat die Gewerkschaft Ehsabeth mit dem Sitz in Twist (Kreis Mepnen)

Jun. 1931 die Ausbeutung der Felder Eiisabeth und

Fritz aufgenommen, die hauptsachlich in der Orafschaft 
Bentheim liegen. Die Eisenerzfórderung bis Ende des Be- 
richtsjahres belief sich auf 1790 t.

Die Gewinnung an S i e d e s a l z  im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund ist in 1931 bei 13812 t um 2048 t oder 174%
H f n  f  AY°rjahr ^ s f ie g e n .  Die auf den Ruhrbezirk 
entfallende Menge betrug 8755 t, die allein von der Salinę 
Komgsborn in Unna-Komgsborn gewonnen wurden. AuBer- 
dem wird noch auf der Zeche Borth im linksrheinischen 
Bergreyier Krefeld (Oberbergamtsbezirk Bonn) S te in  s a lz

449om  ł " " ' :hRgeW,0łnne,n: diC FfirderunS hiervon war bei
d s  i m  V o r j a h r e n  j  ^  8 ° ° 0 0  * ° d e r  , 5 ’ 2 °/o k l e i n e r

U M S C
Eine neuartige W armekraftmaschine.

Von Oberingenieur Dr.-Ing. W. S c h u l t e s ,  Essen.
(Mitteilung aus dem AusschuB fur Bergtechnik, Warme-

und Kraftwirtschaft.)
Ais Arbeitsmittel hat man bisher bei Warmekraff

maschinen durchweg gasformige Korper benutzt, die wegen

WPr h ^  ,me’,draCkbarkeit Llnd der unmittelbarenechselwrkung zwschen thermischer Ausdebnung und

aufwe sen n  f MbeSt " derS gUnslige Eigenschaften eisen. Derartige Maschinen sind sowohl die Damnf-
maschmen (einschlieBlich der Dampfturbinen) ais auch die 
luft masc .,nen und dle fruher zeitweise verwendeten HeiB- 
Iuitmasclunen. Sie unterscheiden sich lediglich durch die 
Da sowie der Warmezufiihrung. Bei der
Dampfrnaschine wird die Warme aus einem von der eigent- 
Jchen Maschine raumlich getrennten Dampfkessel zugefuhrt- 
be. den Gas- und Ólmaschinen volIzieht sich die Ver-

. f r r i e w - 271^ 6" S6lbst; bei der tfeiBIuftmaschine erroigt die Warmeerzeugung auBerhalb des Zylinders die 
Warmeubertragung durch einen mit dem Zylinder fe t 
gekuppelten Warmeaustauscher.

Neuerdings hat der Englander M a lo n e  den Versuch 
ein arn T mer  “ " f  Kraffrnaschine (Kolbenmaschine) fiir 
von d e n T r H gCf Arbeitsmitfel auszufiihren>. Er ist dabei 
nSsche V  l ^ g e g a n g e n ,  daB an sich der ther- 
r C e^ lrkungSgrad der HeiBluftmaschine gut gewesen 
kuńa EinfQhrung aber an dem schlechten Wir-
niedr fen V eS WarmeUberg a" g s gescheitert sei, den die
und Gasen hpH'IleU r?3ngSZablen zwi' chen fesfen Wanden 
(Abb f w -  P ! 1.' P en,ent!:Prechend zeigt seine Maschine
nur wirrf ?Ca I  J 6" Aufbau Wie die HeiBIuftmaschine, nur wifd ais Arbeitsmittel nicht ein Gas, sondern fliissigeś 
Wasser verwendet. Die Darstellung laBt 2 Kolben erkennen!
ais W ""6" * ° bere ^  ais Arheitsk°lben, der untere (ej
■« Warmeaustauscher dient. Der Arbeitskolben und der 
Jn  umgebende Zylinder bleiben wahrend des ganzen 
austlusfh8 kaIt;, dle Warme wird lediglich in dem Warme- 
und riaH u3!!- m e' nen Ende Zu' ’ am andern abgefiihrt 
trwi ł“ rCj  Flussigkeit in bestimmtem Wechselspiel 
zusamm u1d g ek“ h!*> so daB sie sich bald ausdehnt, bald 
wird h J  1' Cine einfache offene Rohrleitung
Arbeiicp1" ihU u‘eSe Ausdehnung erzeugte Druck auf den

ubertragen und leistet, von diesem aus- 
genend, mechanische Arbeit.
inpiof6^  ° edanke ,afit sich vervvirklichen, weil fiir die 
natiPrCn ,ropfbaren Flussigkeiten, vor allem die von Malone 
AucH^n11 9uecksilber und Wasser, der thermische
Mm nnungskoeffizient erheblich groBer ist ais die Zu-
brcr.he-nuriickbai!keit durcb auBern Druck. Wenn also in der 
v e r » r M  .nen Einrichtung die Flussigkeit erwarmt wird, so 
Unpp v  ib r . Druck verhaltnismaBig rasch und so

s , bis der Arbeitskolben nachgibt und die zugefiihrte 
rme in mechanische Arbeit umsetzt. 

im ^  At>b' *’ ^tellung 1 befindet sich der Arbeitskolben 
eil ’”nprn Totpunkt, der Verdrangerkolben um 9 0 °v o r -  

balben Hub. Der VerdrangerkoIben enthalt eine 
1 Engineer 1931, Bd. 152, S. 97; Stahl Eisen 1931, S. 1263.

H A U .
Anzahl von Kanalen, durch die das Wasser in einer be
stimmten Richtung von dem gekuhlten nach dem beheizten 
tn d e  und von dort wieder zuriick strómen kann. Die Richtung
i n S9 D g Wird aufrechferl'ahen durch Anbringung
v°n 2 Ruckschlagyentilen (h), die am gekuhlten Ende sitzen 
und die Ein- und Ausstromung der Flussigkeit regeln.

T w  - , , A rb e it s k o lb e n , c  V e rb in d u n g s le itu n g ,
f  i^ M ^ af  - U S C h zy lin d e r’ e W d rm ea u sta u sch k o Lb en ,
t n f Z  ■ % - u T S e r \ ,g  k a U e r V e r d r ^ g e r ,  h R u c k s c h la g -  

g e n t i le ,  i K u h lu n g , k  K u h lw a s s e r e in t r it t , l  K u h lw a s s e r -

aa T R -ln o ?  ,  o  *ga?  VOn der FeuerunS  d 380 0), n Mischgas (8 /0  ), o Rauchgasriickjiihrung (480*), p Lufterhitzer 
(zweistufige Erstluft 205 «, ZweULuft 3 4 5 ' / i  C c h g a l  

ausłrilł (150 °).
Abb. 1. Flussigkeitskraftmaschine von Malone 

in verschiedenen Arbeitsstellungen.
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Zwischen ihnen ist, in Abb. 1 nur schematisch angedeutet, 
ein umfangreicher, aus zahlreichen diinnen Fliissigkeits- 
schichten mit dazwischen liegenden Wanden aufgebauter 
Warmeaustauscher (e) untergebracht. An den beiden Enden 
sitzen Verdrangerkolben (/ und g). Wird in dieser Stellung 
am heifien Ende des Warmeaustauschers Warme zugefiihrt, 
so dehnt sich das dort befindliche Wasser aus, der ent- 
stehende Druck pflanzt sich in den Arbeitszylinder fort 
und treibt den Arbeitskolben vor sich her in die Stellung 2. 
Dabei nimmt der Arbeitskolben den Warmeaustauscher 
mit, so daB dieser in dem Augenblick, in dem der Arbeits
kolben seinen halben Hub zuruckgelegt hat, im auBern 
Totpunkt angekommen ist. Wahrend dieser Vierteldrehung 
hat der Druck bei einem Versuch an einer bestimmten 
Maschine von 834 auf 677 at abgenommen. Der Warme
austauscher hat den gróBten Teil des Wassers nach dem 
warmen Ende verschoben, so daB es sich rasch weiter 
erwarmt und ausdehnt. Trotzdem sinkt der Druck von 
diesem Zeitpunkt an infolge der raschen Bewegung des 
Arbeitskolbens rascher und erreicht in der Stellung 3, 
d. h. wenn der Arbeitskolben im aufiern Totpunkt, der 
Warmeaustauscher in der Mitte des Hubes angekommen 
ist, nur noch 221 at. Wahrend dieses Arbeitsabschnittes 
wird schon ein erheblicher Teil des Wassers wieder nach 
dem gekiihlten Ende des Warmeaustauschers verschoben, 
zieht sich hier zusammen und senkt daher den Druck auf 
das gegebene Mafi ab. Wahrend nun der Arbeitskolben 
den halben W eg in den Zylinder hinein zuriicklegt, verschiebt 
sich der Warmeaustauscher gegen das heiBe Ende hin, 
und der Druck nimmt infolge der Verkleinerung des Arbeits- 
raumes und der Abkiihlung der Fliissigkeit am kalten Ende 
des Warmeaustauschers langsam wieder zu; in dieser 
(vierten) Stellung erreicht er 363 at.

Abb. 2. Arbeitsdiagramm der Flussigkeitsmaschine.

Bei der letzten Vierteldrehung kehrt der Arbeitskolben 
in den innern Totpunkt zuriick, wahrend sich der Warme
austauscher nach auBen bewegt. Infolge der Verkleinerung 
des Arbeitsraumes und der wieder einsetzenden Erwarmung 
der Fliissigkeit steigt nunmehr der Druck rasch an und 
erreicht im Totpunkt wieder 834 at. Dieser Arbeitsvorgang 
laBt sich natiirlich, ebenso wie der jeder andern Kolben- 
maschine, in einem Indikafordiagramm darstellen, das nach 
den Angaben im Schrifttum die in Abb. 2 wiedergegebene 
Gestalt zeigt. Das Diagramm setzt sich zusammen aus 
einem Abschnitt ungefiihr gleichbleibenden Druckes bei 
zunehmender Wassertemperatur, aus einem raschen Druck- 
abfall bei langsam sinkender Temperatur, einem Abschnitt 
ungefahr gleichbleibend niedrigen Druckes bei starker Ab- 
kiihlung des Wassers und einem raschen Druckanstieg bei 
beginnender Wassererwarmung.

Hinsichtlich der praktischen Anwendung einer solchen 
Maschine ist zu sagen, daB sie zweifellos gegeniiber einer 
Dampf- oder Gasmaschine erhebliche VorteiIe aufweisen 
kann. Malone erblickt diese vor allem in den wegen der 
hohen Driicke kleinen Abmessungen der bewegten Teile,

ferner darin, daB keine Explosionsgefahr besteht, daB man 
nur eine sehr kleine Fliissigkeitsmenge braucht, und daB 
alle Verbindungen und Stopfbiichsen kalt liegen. Diese 
Vorteile sind unbestreitbar. Ihnen stehen aber auch, zum 
groBenTeil durch dieselben Ursachen bedingt, eine Reihe 
von Nachteilen gegeniiber, iiber die der Erfinder schweigt, 
die aber bei einer Kritik der Maschine erwahnt werden 
mussen.

Die kleinen Abmessungen der bewegten Teile lassen 
sich nur fiir die Kolben und Zylinder innehalten, denn das 
Triebwerk muB doch die erzeugten Krafte ubertragen. Die 
groBen Krafte in kleinen Maschinenteilen erfordern hoch- 
wertige Werkstoffe. Ferner verursachen die hohen Driicke 
erhebliche Reibungsarbeit in den Stopfbiichsen, bei denen 
erfahrungsgemafi der Verschleifi an Dichtungsmitteln grofi 
wird. Den fiir die Warmeaustauscher benótigten Raum 
mufi man mit Riicksicht auf die beschriinkte Warme- 
iibergangszahl von Gas an Eisen in viele kleine Warme
austauscher aufteilen, um diese vorteilhaft beheizen zu 
konnen. So hat Malone bei seiner ersten Versuchsmaschine 
80, bei seiner letzten 20 einzelne Warmeaustauscher neben
einander gestellt. Wegen der Ausdehnung der Rohrleitungen 
bei steigendem Druck ist es schlieBlich notwendig, die 
Warmeaustauscher und damit auch die Feuerung móglichst 
nahe bei der Maschine anzuordnen, was sich nicht immer 
ohne weiteres durchfiihren laBt.

Ais besondern VorteiI hebt Malone das geringe Gewicht 
der Maschine hervor, das nach seinen Angaben 147 kg 
je PS indizierter Leistung betragt. Dieses Gewicht erscheint 
mir jedoch nicht ais so klein, daB es einen Anreiz zur 
Einfiihrung der Maschine bieten konnte. Es sei nur darauf 
hingewiesen, daB neuzeitliche schnellaufende Schiffsdiesel- 
maschinen schon mit einem Einheitsgewicht bis zu 5,5 kg 
je PSe gebaut werden. Daher ist nicht anzunehmen, daB 
die Maschine fiir groBe Leistungen in Frage kommt. Sie 
kann yielleicht einmal fiir kleine Leistungen eine gewisse 
Bedeutung gewinnen, jedoch wird sich hier der Wett- 
bewerb der Elektro- und Benzinmotoren geltend machen. 
Gerade dem Verbrennungsmotor ist die Maschine allerdings 
in iihnlicher Weise wie die Dampfmaschine iiberlegen. Da 
die Erwarmung nicht im Arbeitszylinder seibst erfolgt, 
laBt sich die Maschine iiberlasten und durch Verstellung 
des Hubes der Warmeaustauscher sehr einfach regeln. 
Aber gerade dieser Vorteil wiegt fiir den Schiffs- und 
Lokomotivbetrieb, an den Malone in erster Linie denkt, 
den Nachteil des hohen Gewichtes nicht auf. Bedenkt man, 
daB neuzeitliche Dampfiokomotiven, auf die Leistungseinheit 
bezogen, 75 kg und weniger wiegen, so erscheint die
Maschine ais viel zu schwer.

, i
Uber den Verlauf des in der Maschine verwendeten 

Kreisprozesses gewinnt man nach den bekannten Warme- 
diagrammen kein vollstandiges Bild, weil im Schrifttum 
fiir fliissiges Wasser die thermodynamischen GróBen nur 
fiir einen Druckbereich bis zu 400 at angegeben sind und 
Malone keine Angaben iiber die Temperaturgrenzen macht, 
zwischen denen der Arbeitsvorgang verlauft. Immerhin 
habe ich versucht, in das von K e e n a n 1 veróffentlichte 
T-S-Diagramm fiir Wasser den Arbeitsvorgang einzutragen 
unter der Voraussetzung, daB er zwischen den Temperatur
grenzen 100 und 300° und zwischen den Druckgrenzen 
100 und 400 at abs. verlauft. Man erhalt ein schmales, 
auBerordentlich lang gestrecktes Diagramm, das bei den 
von Keenan gewahlten Abmessungen des T-S-Diagrammes 
in zwólffacher VergróBerung gegeniiber der Darstellung 
im Dampfteil erscheint, da Keenan fiir die ZustandsgróBen 
des Wassers ein schiefwinkliges Koordinatennetz verwendet. 
Fiir 1 kg fliissiges Wasser ergibt sich nur ein kleiner Teil 
der Arbeitsfahigkeit von 1 kg Sattdampf. Hieraus ersieht 
man den Grund, der neben der Notwendigkeit der Ver- 
wendung sehr hoher Driicke bisher der Verwendung fliis- 
siger Arbeitsmittel entgegengestanden hat.

1 Mech. Engg. 1931, S. 127.
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Zum SchluB sei noch darauf hingewiesen, daB auch 
die Warmeaustauscherkolben, die ja durch eine aus dem 
Zylinder herausgefiihrte Kolbenstange angetrieben werden 
miissen, eine betrachtliche mechanische Arbeit leisten. Uber 
das Verhaltnis dieser Arbeiten zu der des Arbeitszylinders

Konnen in Unkenntnis der Maschinenabmessungen keine 
Zahlen genannt werden. Da aber die Warmeaustauscher 
dem Arbeitskolben um 90° voreilen, ist auch diese Arbeit 
positiv, d. h. sie tragt zum Antrieb der Maschine nutz- 
bringend bei.

Beobachtungen der W ette rw arte  der Westfalischen B erggew erkschaftskasse 
________________  zu Bochum im April 1932.

April
1932

■ *„.2 5 ,r-;ŚO
£  y° ^ 3 U
,3!2 2 £  S= a  o  g  

« Z  
Tagesm ittel 

mm

L ufttem peratur 
0 Cclsius

(2 iti iiber dem Erdboden)

Tages-1 Hochst- 
mittel | wert

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mts.-
Mittel 756,4

749,6 +  6,4
44,2 +  6,6
46,8 +  11,4
50,6 +  9,6
51,9 +  7,0
53,2 +  7,0
46,5 +  7,0
54,7 +  4,2
62,9 +  6,8
52,6 + 13,4
52,7 +  6,9
64,4 +  4,0
70,0 +  5,8
65,5 +  6,1
57,3 +  6,3
55,5 +  6,3
57,5 +  6,2
58,3 +  6,0
58,8 +  5,6
57,9 +  7,4
57,8 +10,3
58,8 +  9,0
58,1 +10,1
57,7 + 8,0
61,3 +  8,1
58,9 + 9,4
59,4 +  7,3
57,5 +14,4
55,7 +14,7
57,4 +12,2

+  9,8 
+  8,1 
+  14,6 
+  13,4 
+  10,7 
+  7,9 
+  8,9 
+  7,1 
+  9,8 
+  16,1 16.00 
+  15,11 17.00

Zeit (Mindest- 
I wert

0.00
16.30 
16.00
10.30
14.30 
20.45
14.30 
16.00 
14.00

+ 8,1 
+  9,1 
+ 10,8 
+ 11,2

7,2
7.6
9.7 
8,6 
9,9

+  12,3 
+  13,3 
+  14,1 
+ 12,1 
+  10,7 
+  13,9 
+  9,1 
+  19,1 
+  19,1 

15,41

13.30
14.30
14.30
15.00
18.00 
16.00
15.00
17.00
16.00 
18.00
13.00 
16.45
14.15
16.00
13.00
18.00
13.30
13.15 
16.00

+  5,7 
+  4,9 

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

Zeit

20.00
6.00
0.00

24.00
24.00 

1.00
23.15
1.00
2.00
0.00
3.15
7.00
6.00 
6.30 
6.00
7.00
6.00
7.00
6.00 
6.00
3.00
7.00
6.00

+  5,4 124.00
+  3,9 
+  4,6 
+ 6,1 
+  5,9 
+ 12,4 
+10,4

+  8,1 1+11,4 4.8

4.00
3.30

12.30
1.15

24.00
24.00

Luftfeuchtigkeit

Abso- Rela-
lute tive

Tages Tages
mittel mittel

e %
6,8 90
6,2 82
6,4 63
7,3 78
6,6 81
6,6 86
5,7 72
5,2 79
5.5 74
7,0 64
5,5 70-
5,1 81
4,9 71
4,5 64
4,8 65
6,7 91
6,2 84
4,7 66
4,9 71-
4,9 65
5,5 58
6,6 74
5,7 63
6,1 73
5,3 65
5,6 63
6,6 83
6,5 55
8,5 66
9,8 90

W ind.
Richtung und Geschwindig- 
keit in m /s, beobaclitet 36 m 
iiber dem Erdboden und i: 

1)6 m MeereshBhe

Vorherrscliende
Richtung

yorni. | nachm.

6,0 73

! Mittlere 
| Geschwin- 
' digkeit 
I des Tages

S W
S W
s
s

s o
s w
s w

W S W
W S W
s w
s w
w
w
s o
s o
N O
N O

N N O
N W

S S W
S S W
S S W
s w
s w
w
s

s w
s o
s

s o

N O
s w

S S W
s w

N N W
S W

W S W
N W
S W
S W
s w
N W
N W
SO
N O
N O
N O

N N O
W

S S W
S S W
S W
S W

W N W
W

S W
SO

s s o
SO i 

O N O  i

3.3
5.0
4.5
3.2
3.0
6.1 
8,0
6.6 
6,8
7.4
4.7
4.1
3.3
2.2
4.3
4.4
4.7
3.3
1.8
3.0
4.6
3.6
3.7
4.0
3.3 
2,9
3.1
3.5
3.0
2.0

Nieder-
schlag

Allgemeine
W itterungserscheinungen

4,1

9.4
7.5 
3,0
2.6 
0,1
3.2 

21,6
9.2
3.3 
0,3 
1,5

twR.
0,5
0,
0,0
1,9
0,1
0,0

0,0
0,0
1,7
0,1
0,2

1,2
6,1
0,1
3.3 
5,6

9,7

82,6 9,7

regnerisch
regnerisch
nachts, abends Regen 
regnerisch 
bewfilkt 
regnerisch
regnerisch, zeitweise O ew itter 
regnerisch, zeitweise Hagel 
regnerisch, vorm . ziemlich heiter 
Regenschauer, wechs. BewSIkung 
regnerisch, nachm. ziemlich lieiter 
nachts Schneefall, regnerisch 
Reg.-, H ag.-,Schueesch., ztw. heiter 
heiter
yorw iegend heiter, Regenschauer
vorm ittags Regen
bewfilkt
nachm ittags heiter 
bewólkt
vorm ittags heiter
Regenschauer, bew aikt
vm. m. H ag ., fr. u. ab. R eg., zw. heit.
heiter
v°rw . heiter, nachm. Regenschauer
wechs. Bew., vorin. vorw . heiter
ziemi, heiter, nachm. u. abds. Regen
vorm ittags Regen
vorwiegend heiter
15«-21  Uhr Regen
nachts und yorm iltags Regen

April
1932

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Summę: 92,3 
Mittel aus 45 Jahren (seit 1888): 54,4

Beobachtungen der M agnetischen W arten  der Westfalischen B erggew erkschaftskasse 
___ _______________________  im April 1932.

Deklination =  w estl. Abweichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum

E
ejy w t— F .tz
2.a e-S
"• ■2 ? c & 
r  *0  ^
s < »

15,8
19.2
16.4
17.4
16.5
17.2 
17,7 
18,0
16.4
16.4
16.2
15.4 
16,2 
17,0
16.4
16.4

Vi
Jzu■■or M

in
de

st
w

er
t

U n ter
schied 

zwischen 
Hfichst- 

und Min
destw ert 
=  Tages- 
schwan- 

kung H
óc

hs
t-

w
er

te
s 

N 
i 

2. CL
M

in
de

st
- 

£ 
w

er
te

s

S tórungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestort
2 = stark 

gestort

V01 ni. nachm .

20,6 2,7 17,9 13,1 22,2 i 1
26,2 7 54,5 31,7 13,3 20,1 2 2
23,5 55,2 23,3 12,8 19,5 1 1
23,5 8 8,4 15,1 13,9 21,1 1 1
23,1 9,3 13,8 12,6 17,8 1 1
23,5 4,1 19,4 14,0 22,5 1 1
26,5 5,8 20,7 14,6 19,7 1 1
21,9 5,7 16,2 14,1 1,9 1 1
22,0 5,2 16,8 13,4 19,9 1 1
20,8 10,4 10,4 12,9 22,1 1 1
21,0 10,6 10,4 14,5 8,7 I
19,7 9,1 10,6 13,9 1,5 ! 0
21,0 7 53,8 27,2 13,9 22,1 1
22,4 8 4,6 17,8 13,9 19,5 1 1
23,3 8,4 14,9 13,1 21,2 1 1
21,5 10,7 10,8 14,1 8,8 1 1

April
1932

Ś f s j E

O c  -5
U 0*0 §  i

i**<ŁI
js

vom

<u
js
co

3 —; S rt -O 3 E
— = e  n

— 3 II

o:o
r

X3B
Z

0 / 0 ,

17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mts.-
Mittel

16,0
17.0 
16,2
15.8 
15,7
18.0
15.9 
18,6 
16,1 
16,2 
16,1
16.4
16.5
15.9

8 16,6

20,1
22,0
20,8
20,8
20,2
25.6 
22,9
24.0
20.1
21.4 
21,0
21.7 
20,1
19.5

11,0
2,0
6.5 

10,2 
10,7 
10,2
6.5
3.0
6.5
5.5 
4,9
6.6
8.1 

11,0

Unter
schied 

zwischen 
Hochst- 

und Min- 
destw ert 
— Tages- 
schwan- 

kung

Zeit des

-e ~  u *-:0X *

9,1
20,0
14.3 
10,6
9.5

15.4
16.4 
21,0 
13,6 
15,9 
16,1 
15,1 
12,0
8.5

13,6
13.5
14.4
13.9
13.6 
16,1
12.9 
12,0
16.9
14.4
15.0
14.9
14.1
13.1

•a 'Cc: a j
S= f

22,0 6,0 16,0

8,3
18,9
0,0
8,2
9.2
8.3

19.2
19.8
18.9 
18,8
20.3 
21,7 
20,0

9.3
Mts.-

Summe

Stórungs-
charak ter

0 =  ruh ig
1 =  g estó rł
2 =  stark 

gestort

vorm. nachm.

25

1
1
1
0 
0
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0

29
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W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus im April 1932. 

Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus.

Zeit

A
rb

ei
ts

ta
ge

Kohlenforderung Koksgewinnung

B
et

rie
be

ne
 

K
ok

só
fe

n 
au

f 
Ze

ch
en

 
un

d 
H

iit
te

n PreBkohlen-
herstellung

Za
hl

 
de

r 
be

tr
ie

be
ne

n 
B

ri
ke

ttp
re

ss
en

Zahl der Beschaftigten 
(Ende des Monats)

insges.

lOOOt

arbeits-
tiiglich

lOOOt

insges. tiigl
3  C
OJ CJ

j z

n E
3  3 «  3

1000 t

ich
3

« N  ~a _
3rt

1000 t

ins
ges.

1000 t

73
'fcć:rt

’Ć3X)L.rt
1000 t

A rbeiter1 Beamte

5 
au

f 
Z

ec
he

r 
o 

un
d 

H
iit

te
r

g 
da

vo
n 

o 
au

f 
Z

ec
he

n

insges.

davon

te
ch

ni
sc

he

ka
uf

-
m

iin
ni

sc
he

in
Neben-

be-
trieben

berg-
mannische

Belegschaft

1930:
Ganzes Jahr . 303,60 107 179 353 27 803 26 527 76 73 3163 10
Monats- *

durchschnitt 25,30 8 932 353 2317 2211 76 73 11 481 264 10 147 334 233 19 260 314 973 15 594 7083
1931:

Ganzes Jahr . 303,79 85 628 282 18 835 18 045 52 49 3129 10
Monats-

durchschnitt 25,32 7 136 282 1 570 1 504 52 49 8169 261 10 137 251 034 14 986 236 048 13 852 6274
1932:Jan. 24,76 6127 247 1 312 1 270 42 41 7 350 233 9 136 220 054 13 362 206 692 12 483 5799Febr. 25,00 5 839 234 1 269 1 228 44 42 7 106 234 9 139 211 397 12 731 198 666 12 435 5830Marz 25,00 5 822 233 1 292 1 239 42 40 6 929 223 9 140 204 578 12 900 191 678 12 405 5871April 26,00 5 885 226 1 176 1 119 39 37 6 809 236 9 135 201 913 12 674 189 239 11 868 i5667
Jan.-April 100,76 23 674 235 5 039 4 857 41 40 926 9

Monats-
durchschnitt 25,19 5919 235 1 260 1 214 41 40 7 049 231 9 138 209 486 12 917 196 569 12 298 5778

1 Einschl Kranke und Beurlaubte sowie d e r sonstigen Fehlenden (Zahl der »angelegten« A rbeiter).

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz und Bestande im Ruhrbezirk (in 1000 t).

Zeit

1930: 
G anzes Jahr . 
Monats- 

durchschnitt

1931: 
G anzes Jahr . 
M onats- 

durchschnitt

1932:Jan. . . 
Febr. . 
M arz . 
AprU_

Bestande 
am Anfang der 

Berichtszeit

1

1294

2996

3450

3259

3012
2952
2886
2723

1069: 64 

2S01: 66

47291116 

5049 112

5516
5492
5458
5554

2777

6786

9919

10155

10511
10392
10194
10231

A bsatz3

o.Sfo~ sa o " u 
o  >.-* n^  UW

65063

5422

57819

4818

4502
397S
4054
4002

24143

2012

18048

1504

3111

259

3178

265
1336! 257 i 
13021 2541 
11971 231 
964| 23S|

100108

8342

85052

7088
6242
5969
5866
5525

Bestande am Ende der Berichtszeit

Kohle

3450

3175

3012

3222

2952
2836
2723

o JE

+1 c71 OJ

10

+2156 

+  180

— 438

— 37

60 
66

— 164
2S13 +  91

Koks

11

to<
•HS

12

4729

3106

5516

5115
5492
5458
5554
5755

+3659 

+  305

+  787 

+  66
— 24
— 34 
+  %

201

Prefi-
kohle

w— r- C■Łi 5«
~  ^  c

& < 
-Hg•o

13 14

+52  

+  4

—49j 

— 4
-24
-20

15

9853

7375

10494

102Ó3
10397
10262
10151
10591

bC ' rtSc g  a -  
u  1/5 H

sO <u 0 W

a ”
*2,44

16

+7075 

+  590

+  575 

+  48

— 114 
130 
43 

360

Oewinnung

Kohle

17

. 5 2
WT3 fij
•a c

e*

2 wio
-Cu £  a>y t» ł> — 2 > ̂  « c  ^  aoCO

18

107183

8932

85628

7136

6127
5839
5822
5885

67219

5602

57381

4782

4142
3912
3890
4093

Koks PreBkohle

19

27803

2317

18835

1570

1312 
1269 
1292 
1 166

Jan^A pril 3012 5516 6S 10492| 16235 j 4800 9S9| 23607 2 S I3 |— 199(5755 |«+ 239 1 4 |-5 4 | 105651 +  73 | 23674 16036 | 5039.

en Kohleneinsatzes (Spalten 20 und 
:it nicht ubereinstim m t. sn liprrt Ha

Einschl. Zechenselbstverbrauch und Deputate,

u ta
s gMg

jz  2  o

20

37007

3084

25334

2111

1769
1709
1725
1573
6777

2 S 5•» wba—
3  CS 
3 O. — CO

■H J 
t" '
rt rt 
D. T3 
CO

21

3163

264

3129

261

233
234 
223 
236
926

Ti£ C
W)

.i- -3E o

22

2957

246

2913

243

216
218
207
220
861

a « 1 u0 *? “ nd P^e6ko^ ,e  unter Z ugrundelegung des tatsachlichen Kohleneinsatzes (Spalten 20 und 22) auf Kohle zuruckgerechnet- 
A nfangsbestand mit dem Endbestand der vorhergehenden Berichtszeit nicht ubereinstim m t, so liegt das an dem sich jeweils andernden 
bZW. I eCnZUSatZ. 3 r.in«rnl /^hPticplhcłirurKł-in^li *

wenn daher der 
Koksausbringen

Fórderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks
er

zeugung

t

Prefi-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung 
zu den

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

zuriickgefuhrt)

r ges«ee, i f e  | gefehlt

Brennstoffyersand W asser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Duisburg-
Ruhrorter*

t

Kanal-
Zechen-

H i f t n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
Mai 8. Sonntag \  74 g2i — 1 226 _ _

9. 234 330 7 525 14 953 — 25 693 32512 6 662 64 867 2,5310. 231 041 41 933 9 170 15314 — 23 SOI 32 806 12 979 69 586 2,8611. 221 386 39 518 9 509 13 850 — 23 395 23 991 11 773 59 159 3,1212. 237 409 41 378 8 469 14 769 — 21 385 36 148 12 490 70 023 3,42
13. 237 872 41 414 10 959 14 984 — 22 628 25 955 8 975 57 558 3,6114. 222 700 39 849 7 654 15 249 — 23 363 42 162 7 895 73 420 3,47

zus. 1 3S4 73S 279 013 53 286 90 345 — 140 265 193 574 60 774 394 613arbeitstagl. 230 790 39S59 8 8SI 15 058 — 23 378 32 262 10 129 65 769
1 Yorlaufige Zahłen. —- 3 Kipper- und K ranverladungen.
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Der S teinkohlenbergbau  Oberschlesien* 
im Ja n u a r  und F ebruar 1932'.

Kohlcn-
fórderuntr | Koks- 

erzeu- 
gung

PreB- Belegschaft
Zeit insges. arbeits-

tSglich
her

stellung
Stein- Koke- PreB-

kohlen-
werke1000 t gruben reien

1930 . . . .  
M onats

durchschnitt

17 961 
1 497 j  60

1370
114

272
23

j-48 904 1559 190

1931 . . . .  
M onats

durchschnitt

16 792 

1 399
|  56

996

83

279

23
|43 250 992 196

1932: Jan. 
Febr.

1 244 
1 219

52
49

77
73

25
26

42 104 
39 476

896
879

219
234

Januar Februar
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t
Gesaintabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
D e p u ta t e ) .................

davon
1 089 677 80 524 1 085 401 79568

innerhalb Oberschles. 320 672 15 552 332 453 15 561nach dem iibrigen
Deutschland . . . . 697 486 51 348 674 994 54 877nach dem Ausland . . 71 519 13 624 . 77 954 9130und zwar nach

Poln.-Oberschlesien . _ 4380
O ste rre ich .................
der Tschechoslowakei 
Ungarn.........................

19232
47992

40

5533
1975

18320
53445

140

5460
2070

20den iibrigen Landem 4255 1736 6049 1580
v „ N?ch Angaben des Obcrsclilesischen Berg- und Huttenm annischen 
vereins m Oleiwiłz.

Brennstoffe infuhr Ósterreichs nach H erkunfts landern

Herkunftsland 1929

t

1930

t

1931

t

!| ± 1931 
gegen 1930 

t
S t e i n k o h l e  

Poln.-Oberschlesien 
Tschechoslowakei . 
Dombrowa . . . .  
Deutschland . . . .  
Ubrige Lander . . .

2 919 829 
1- 351 483 

382 845 
584 077 
80 171

1 920 592 
1 283 793 

236 655 
452 628 
37 807

1 698 008 
1 258 708 

276137 
509 070 
100 244

- 2 2 2  584 
-  25 085 
+  39 482 
+  56 442 

1+ 62 437
ZUS.

Ko k s  
Tschechoslowakei . 
Deutschland . . . .

davon Ruhrbezirk 
^^••Oberschlesien  
Ubrige Lander . . .

5 318 405

282 677 
394 152 
263 549 

67 978 
3 223

3 931 475

201 102  
225 578 
162 003 
61 037 
2 090

3 842 167

144 862 
165 122 
76 966 
68 834 

53

I -  89 308

-  56 240
-  60 456
-  85 037 
+  7 797
-  2 037

zus. 
B r a u n k o h l e  

Tschechoslowakei .
U n g a rn .....................
Ubrige Lander . . .

748 030

319155 
154 493 
118164

489 807

178 873 
127 979 
94 382

378 871

165 409 

238 1131

-  110 936

— 13 464 

+  143 731
zus. 591 812j 401 234 403 522| +  2 288

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 13. Mai 1932 endigenden Woche.1.

1. K o h l e n m a r k t  (Borse zu Ne.wcastle-on-Tyne). Der 
M CSuZeit entsPrechend blieb der Inlandmarkt weiterhin 

sciilecht, nicht besser war die allgemeine Lage fiir den 
uijcnhandel. Wohl sind Anzeichen dafiir vorhanden, ais

0 der skandinavische Markt einer Besserung entgegensahe 
und dort weniger polnische Kohle abgenommen wiirde; 
a-W die Polen lassen sich dadurch in keiner Weise ab- 
ĉ ' r^c^ en) sie haben ihre Kohlenpreise erneut gesenkt, so 
ad Stiickkohle in Danzig schon zu 10 s 6 d fob zu kaufen 

ls ’ ein Preis, den die englische Kohle nicht annahernd
1 Nach C olliery O uardian vom 13. Mai 1932, S. 934 und 954.

erreichen kann. Auch die franzosischen Einfuhrbeschran
kungen fiir englische Kohle haben sich recht ungiinstig 
vor allem auf das Sichtgeschaft, ausgewirkt. Nach Belgien 
konnten nur durch Gegenrechnung einige Einfuhrbewilli- 
gutigen erzielt werden. Weitere Abschwachungen haben 
die Marktverhaltnisse, im grofien und ganzen genommen 
nicht erfahren. Fiir beste Kesselkohle Blyth zeigte sich 
noch verhaltnismafiig die regste Nachfrage, doch war auch 
dieses Geschaft recht flau, beste Bunkerkohle blieb da
gegen weit weniger gefragt, so daB die amtlichen Notie
rungen in den meisten Fallen nicht erzielt werden konnten. 
n allen andern Kohlensorten waren die Absatzverhaltnisse 

bei reichlichem Angebot iiberaus schwach. In Anbetracht 
der schlechten Absatzlage mufi die Kokserzeugung in den 
nachsten Monaten weiterhin betrachtlich lingeschrankt 
werden, um so mehr, ais nicht die geringste Hoffnung auf 
eine Belebung des Geschafts besteht. Nach den letzten 
Meldungen holten die schwedischen Staatseisenbahnen 
Angebote auf Lieferung von 15000 t kleine Kesselkohle 
und gewaschene NuRkohle ein,' die wahrend der nachsten
2 Monate zur Verschiffung kommen sollen. Von Kaufleuten 
m Riga wurden 30000 t Northumberland-Kleinkohle ab- 
genommen, auch wird von einem Absćhluf! von 15000 t 
Kleinkohle nach Memel berichtet. Die Preise hielten sich 
im ałlgemeinen auf der vorwochigen Hohe. Lediglich 
besondere Bunkerkohle gab etwas nach, und zwar von 
13/9 auf 13/6-13/9 s.

Aus der nachstehenden Zahlentafel ist die Bewegung 
der Kohlenpreise in den Monaten Marz und April 1932 
zu ersehen.

Art der Kohle
April 

niedrig-j h6ch- 
ster | ster 

Preis

s fiir 1 l.t (fob)
13/6 13/9 13/6 14/3
15 •15 15 15
8/6 8/6 8/6 8/6
12 12 12 12

14/6 14/6 14/6 14/6
13/3 13/6 13 13/6
15 15 15 15
13 136 13 13/3

13/6 14 13/6 13/9
13 13/9 13 13/9

15/3 16 6 14.6 16/6
19 19 18 18j9

Beste Kesselkohle: Blyth .
Durham 

kleine Kesselkohle: Blyth .
Durham

beste G a s k o h l e .....................
zweite S o r t e .............................
besondere Gaskohle . . . . 
gewohnliche Bunkerkohle . 
besondere Bunkerkohle . . .
Kokskohle .............................
Giefiereikoks . . . . . . . .
Gaskoks ..................... ....

2. F r a c h t e n m a r k t .  Obwohl die Zahl der Abschliisse 
auf dem Chartermarkt sich gegeniiber der Vorwoche nicht 
wesenthch gehoben hat, ist doch sowohl in den nord- 
óstlichen Hafen ais auch in Siidwales eine Besserung der 
Nachfrage besonders fiir bestimmte Schiffsgrófien un- 
yęrkennbar. Die Folgę davon war, dafi die Zuriickhaltung 
die die Schiffseigner schon seit einiger Zeit iiben, in der 
Berichtswoche teilweise von Erfolg gekront war. Am Tyne 
hat sich vor allem das Kohlenchartergeschaft nach West- 
italien gut behauptet, und auch in Cardiff neigt die all-

Uber die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht
satze unterrichtet die folgende Zahlentafel.

Monat

1914: Juli 
1931: Jan. 

April 
Juli 
Okt. 

1932: Jan. 
Febr. 
Marz 
April

C a r d i f f -

Oenua

7/21/2 
6/21/4 
6/51/2 
6/11/2 
5/10% 
6/0 ‘/a 
6 1 -  

6/81/4 
5/113/4

T y n e -
Le

H avre
s

Alexan-
drien

s

La
Plata

s

R otterdam
s

Ham 
burg

s

Stock-holm
s

3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/574 4/772
3/872 6/71/2 . 3/31/4 4/674
3/272 7/3 10/— 3/3
3/2 6/53/4 3 / - 3/372

3/103/4 6/372 9/51/2 3/5 3/1174
3,9 6/53/4 8 93/4 3/6 36

3/472 6/6 9 1 - 3/1072
3/972 7 1 - — — 3/73/4

3/7 | 6 /1 1 1/4 8 /1 1 2/9 3/93/4 4/101/2
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gemeine Lage zu groBerer Bestandigkeit. Dennoch ent- 
spricht die Nachfrage noch iii keiner Weise der groBen 
Menge des verfiigbaren Schiffsraums, und die allgemeine 
Lage ist im Verhiiltriis zu den letzten beiden Monaten zum 
gróBten Teil unverandert geblieben. Angelegt wurden fur 
Cardiff-Genua durchschnittlich 6 s  3 :,4 d und fiir Tyne-Elbe
3 s 6 d.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
Auf dem Markt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  herrschte auch 

in der Berichtswoche eine festere Stimmung, verbunden 
mit einer lebhaftern Nachfrage. So blieb Teer ziemlich 
fest, Pech war sogar im Verhaltnis zur Nachfrage etwas 
knapp auf dem Markt, und auch Naphtha konnte im Preise 
gewinnen. Kreosot hat sich gleichfalls gebessert, wie auch 
Benzole und kristallisierte Karbolsaure gut gefragt waren 
und flott abgingen.

Dagegen blieb der Inlanduiarkt fiir s c h w e f e l s a u e r s  
A m m o n i a k  sehr ruhig und wies infolge Interesselosigkeit 
der Kiiufer erneut Anzeichen zu Abschwachungen auf.

1 Nach Colliery G uardian vom 13. Mai 1932, S. 938.

Auch das Ausfuhrgeschaft war gnnziich lustlos, so dafi 
die Notierungen mehr oder weniger nur nominelleri 
Charakter hatten.

Nebenerzeugnis In der Woche endigend am
6. Mai 13. Mai

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall.
s

1/4
Reinbenzol ..................... 1 1/11
R e in to lu o l ......................... 1 u 2/7
Karbolsaure, roh 60 °/o 1 ł) 1/8

„ krist. . . 1 Ib. /6 1/2—/7 P
Solventnaphtha I, ger.,

O s t e n ............................. 1 Gall. 1/3 1/4
Solventnaphtha I, ger.,

W e s t e n ......................... 1 V 1/2 1/3
R o h n a p h t h a ..................... 1 )) Tl */2

1 V /5'A
Pech, fob Ostkiiste . . . 1 1.1 90/—

„ fas Westkiiste . . 1 85/—
Teer ................................. 1 » 27/6
Schwefelsaures Ammo

niak, 20,6% Stickstoff 1 V 7 £

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

bekanntgem aeht im Patenłblatt vom 4. Mai 1932.

l a .  1216658. Roderich Freudenberg, Schweidnitz. Sieb- 
unterstiitzung fiir schnellaufende Siebmaschinen. 10.3.32.

l a .  1216814. Bamag-Meguin A.G., Berlin. Starrer 
Lenker fiir Aufhangung von schwingenden Maschinenteilen, 
besonders Flachsieben an Maschinengestellen oder andern 
schwingenden Teilen. 6.6.31.

l a .  1216819. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, Magde- 
burg-Buckau. Klassierrost. 10.11.31.

5b. 1216444. Carl Heinemann, Recklinghausen. Trag- 
vorrichtung fur Abbauwerkzeuge in Grubenbetrieben.
4. 4. 32.

5b. 1216971. Fried. Krupp A.G., Essen. Mit Hart-
metallstiften bestiickter Bohrer. S. 11.30.

5b. 1216991. »Friedenshiitte« Schlesische Berg- und 
Hiittenwerke A.G., Kattowitz. Bohr- oder Schramkrone.
11.3.32. Polen 23.12.31.

5c. 1216271. Firma Isaac Baer, Bochum. Schiene,
besonders fiir Grubenausbauzwecke. 22.3.32.

5c. 1216408. Pfingstmąnn-Werke A.G., Recklinghausen- 
Siid. Kappschuh. 3.9.31.

5c. 12164S3. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Kóln-
Kalk. Stollenverschalung fiir Tunnelbauten. 27.10.27.

5c. 1216691. Hiiser & Weber, Sprockhóvel-Nieder- 
stiiter (Westf.). Haltekappe fiir Kapphólzer in steiler 
Lagerung. 15. 4. 32.

81 e. 1216015. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.G., 
Magdeburg. Absetzer mit waagrecht schwenkbarem Abwurf- 
band mit Gegengewicht. 2. 7. 30.

81 e. 1216615. Gewerkschaft Elise II, Halle (Saale). 
Verlagerung von Transportband-Muldentragrollen auf 
durchgehenden, feststehenden Achsen. 15.4.32.

Patent-Anmeldungen,
die vom 4. .Mai 1932 an rw ei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 a* 28. W.85144. Westfalia-Dinnendahl-Groppel A.G., 

Bochum. Luftherd zur Aufbereitung von Mineralien mit 
auf der Herdflache angeordneten Stauwanden, dereń 
DurchlaBoffnungen fur das schwere Gut durch schwenk- 
bare Zungen regelbar sind. 21.2.31.

5b, 29. W .84023. Gerhard Winschermann, Duisburg- 
Ruhrort, und Ernst Schenk, Hamborn-Neumiihl. Schneid- 
maschine zum Abbau von Kohle, Kali u. dgl. Zus. z. Pat. 
545344. 26.3.29.

5c, 1. D. 62489. C. Deilmann Bergbau- und Tiefbau-
G. m. b. H,, Dortmund-Kurl. Verfahren zum Erweitern von 
Schachten. 10.12.31.

5c, 6, D. 61 354. C. Deilmann Bergbau- und Tiefbau-
G. m. b. H., Dortmund-Kurl. Verfahren zum Aufbrechen 
von Schachten. 18.6.31.

5c, 8. D. 59157. Heinrich Droste, Hamm (Westf.). 
Baukorper zum Ausbau von Schachten und Strecken. Zus. 
z. Anm. D. 59016. 31.8.29.

5c, 9. R.80930. Ruhr-A.G. fiir Finanz-und Treuhand- 
geschafte, Essen. Doppelausbau oder Mehrfachausbau fiir 
Strecken und Schachte. 6. 3. 31.

5d, 11. H. 126813. »Hauhinco« Maschinenfabrik G. Haus- 
herr, E. Hinselmann 8-' Co. G. m. b. H., Essen. Bandanlage 
fiir den Grubenbetrieb. 6.5.31.

lOa, 22. O. 19475. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zur Erzeugung karburierten Wasser- 
gases. Zus. z. Anm.  O. 18850. 6.11.31.

10b, 9. D. 58870. Dipl.-Ing. Emil Diehl, Dusseldorf. 
Vorrichtung zur Gewinnung der Stempelkohle und des 
Staubes in Braunkohlen-Brikettanlagen. 20.7.29.

lOb,  9. D. 43.30. Deutsche Erdól-A.G., Berlin-Schone- 
berg. Vorrichtung zum Entwrasen der Braunkohle. 2.8.30.

81 e, 22. M. 110269. Majonnier Brothers Company, 
Chicago, 111. (V. St. A.). Fórderkette, bei der die Ober- 
fliłche der einzelnen Glieder ais Tragflache fiir das Fórder- 
gut gestaltet ist. 24.5.29. V. St. Amerika 1. 4. 29.

81 e, 127. L. 64746. Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., 
Berlin W 8. Abraumfórderbrucke. 23.12.25.

Deutsche Patente.
( Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem aeht worden 
ist, ISuft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)
l a  (1). 549416, vom 13.9.28. Erteilung bekannt

gemacht am 14.4.32. K o n s t a n t i n  C h a r t s c h e n k o  in 
K r a m a t o r s k a j a  (UdSSR.). Setzmaschine zum Abscheiden 
flacher Bergeteile mit rostartigem Setzguttrager.

Der Setzguttrager der Maschine besteht aus in der 
Forderrichtung des Gutes liegenden, mit aufrecht stehenden 
Rippen versehenen Roststaben von rautenartigem Quer- 
schnitt. An den Setzguttrager schlieBt sich eine Uberlauf- 
rinne an, dereń Boden mit dem Gutstrom entgegen- 
gerichteten DurchlaBschlitzen versehen ist, dereń Weite 
verstellbar sein kann. Dicht unterhalb der Schlitze der 
Uberlaufrinne konnen in Richtung des Gutstromes um- 
Iaufende Forderwalzen so angeordnet sein, daB sie die 
auf dem Rinnenboden gleitenden kleinern flachen Berge
teile nach unten abfiihren.

l a  (20). 549417, vom 28 .6 .28 .  Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. H o e s c h - K ó l n - N e u e s s e n  A.G. 
fu r  B e r g b a u  und  H i i t t e n b e t r i e b  in D o r t m u n d .  
Einrichtung zum Absieben mit durch die fesie, geneigte 
Rostflache hindurchgreifenden, umlaufenden Daumen.

Auf der unter der ortfesten, geneigten Rostflache der 
besonders zum Absieben von Koks dienenden Einrichtung 
angeordneten, in Richtung der Rostneigung umlaufenden 
Welle sind um 180° gegeneinander versetzte, ein Stuck
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bildende Daumen befestigt, die von unten her durch die 
Zwischenraume der Rostflache hindurchgreifen. Die in 
der Drehrichtung nach vorn gerichtete Kante der Daumen

nach Bufien gewolbt, so daB sie das Siebgut allmahlich 
von der Rostflache abhebt. Die nach auBen gewólbten Kanten 
der beiden ein Stiick bildenden Daumen sind durch nach 
innen, d. h. nach der Welle zu gekriimmte Flachen mit- 
einander verbunden.

5c (9). 549333, vom 25. 12. 29. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. Wi l l y  R e p p e l  in K i r c h l i n d e  bei  
D o r t m u n d .  Kopphulse fiir den Grnbenausbau.

Die Hiilse, die auf den Stempelkopf aufgesteckt wird 
und auf einer Seite eine Aussparung zum Einschieben oder 
Łinlegen der Kappe hat, ist unterhalb der Aussparung fiir 
die Kappe mit einander gegenuberliegenden Ausschnitten 
versehen. Durch diese Ausschnitte, dereń obere Be- 
grenzungskante innen mit einer Schneide versehen ist 
wird ein Quetschhoiz geschoben. Dieses Holz legt sich 
beim Aufstecken der Hulse auf den Stempel auf diesen 
auf. Bei auftretendem Oebirgsdruck dringen die Schneiden 
der Hulse so lange in das Quetschhoiz ein, bis sich die 
Kappe auf dieses auflegt. Alsdann wird das QuetschhoIz 
zwischen Kappe und Stempel zusammengequetscht.

5c (9). 549523, vom 17. 8. 30. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. M a x  S t e r n  in E s s e n .  Knie- 
gelenkschuh mit das Schienensiirnen.de haltender Lannen- 
gabel. '

., 9 ie beiden den Steg der Schienen an dereń Stirnende 
mit einer Gabel umfassenden Teile des Schuhes haben das 
urubenholz teilweise umfassende Schalen, die mit Vor- 
sprungen versehen sind. Die Vorspriinge beider Teile 
sind so gegeneinander versetzt, dafi die Vorsprunge jedes 

eues zwischen die Vorsprunge des andern Teiles greifen.
5d (15). 549420, vom 25. 3. 31. Erteilung bekannt

gemacht am 14. 4. 32. G u t e h o f f n u n g s h u t t e  O b e r 
h a u s e n  A.G. in O b e r h a u s e n  (Rhld.). Spulversatz- 
rohrleilung mit Rohranschliissen und Absperrmitteln.

Hinter den Rohranschlufistellen der-Leitung sind in 
diese und in die Zweigleitungen Absperrmittel eingebaut. 
intoigedessen kann die Leitung wechselweise zum Ein- 
fuhren von Versatzgut in die Grube und zum Hinaus- 
iordern von Spulflussigkeit aus der Grube benutzt werden. 
Uie beiden Absperrmittel, die hinter jeder RohranschluB- 
stene liegen, sind so zwanglaufig miteinander verbunden 
dali das eine Mittel beim SchlieBen des andern geóffnet wird.'

10a (11). 549318, vom 24.8.28. Erteilung bekannt
gemacht am 7.4.32. F r i t z  F ó d i s c h  in S a a r b r u c k e n .  
rullwagen fur Ófen.

P 6,r 'Fta&en> der hauptsachlich zum Fullen der Kammern
Koksofen mit Kohle Verwendung finden soli, hat neben- 

und hintereinanderliegende Behalter, die sich nach unten 
nin erweitern. Auf dem Boden der Behalter sind Fórder- 
mittel (z. B. Schnecken) nebeneinander so angeordnet, daB 
sie den Inhalt der Behalter zu dereń Austragóffnung oder zu

hpnWrH^i-nl rvn’ ’ni die miindenden Schneckebeforderri. Die nebeneinanderliegenden Fórdermittel konnen 
von einer geinemsanien Welle angetrieben werden.

10a (14). 5493/9, vom 31.7.29. Erteilung bekannt
gemacht am 7 .4 .32 .  Dr. C. O t t o  & Co mp .  O. m. b. H. 
in B o c h u m .  Vorrichtung zum Verdichten von Kohlen- 
kuchen zwecks Verkokung. Zus. z. Pat. 542 139. Das Haupt- 
patent hat angefangen am 17.7.29.

Der Boden des Preflkastens ist beweglich und kann 
z. B. auf hydraulischem Wege gehoben und gesenkt werden. 
Die das Verdichten bewirkenden hydraulischen PreBstempel 
der Vornchtung sind in einigem Abstand voneinander an- 
geordnet Durch die dadurch gebildeten Zwischcnraume 
wird die Kohle in den PreBkasten gefiillt.

lOa (14). 549643, vom 24.12.29. Erteilung bekannt
gemacht am 14. 4. 32. H e i n r i c h  K o p p e r s  A.G. in 
Es s e n .  1/orrichtung zur Herstellung verdichleter Kohlen- 
kuchen.

Vorrichtung hat einen PreBkasten mit bewce'- 
uchen Seitenwanden. An einer Seitenwand sind Winkel- 
hebel schwingbar gelagert, die sich mit einem Ann gepen 
mit der andern Seitenwand verbundene Widerlager stiitzen. 
Ihr anderer Arm ist so mit einer hydraulischen oder 
mechanischen Antriebsvorrichtung verbunden, dafi alle 
winkelhebei durch diese gleichmafiig bewegt werden.

lOa (29). 549338, vom 17.3.26. Erteilung bekannt
gemacht am 14.4.32. A l l g e m e i n e  K o m m e r z g e s e l l -  
s c h a f t  A.G. in G l a r u s  (Schweiz). Ofen zum Trocknen 
oder Verkoken von Torf, Braunkohle und ahnlichen Brenn- 
stoffen.
c u Inu id5rtl JLegend. an&eor£lneten, von aufien beheizten 
bchacht des Ofens sind mehrere voneinander unabhangige 
endlose Forderbander angeordnet, die an einem Ende aus 
einem gemeinsamen Fulltrichter gleichzeitig in diinner 
Schicht mit dem zu trocknenden oder zu verkokenden 
Out beschickt werden. Die Forderbander werfen das Gut 
nachdem es den Ofenschacht in seiner ganzen Lange ohne
i m i  L 11̂  durchwandert hat, in einen gemeinsarnen 
Abfullschacht ab.

81 e (126). 548897, vom 16.4.29. Erteilung bekannt
ge ma c h t ' a m 7 .4 .3 2 ,  L i i b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in L i i b e c k .  Abraumfordergerat.

Das Gerat hat einen schwenkbaren Oberbau, an dem 
ein ais Ausleger ausgebildeter Bandfórderer und ein Becher- 
werk angeordnet ist, welches das Gut aufnimmt  und dem 
Bandfórderer zufiihrt. Das Aufnahmeende des Becherwerkes 

° ^ er ,n der der Schwenkachse des Oberbaues 
Das Becherwerk kann ganz in der Schwenkachse des Ober
baues liegen und durch dessen Schwenklager hindurch- 
gefuhrt sein, Dabei kann die Schwenkachse zwischen den 
Stutzen des Unterbaues liegen. Dieser kann ais Bagger aus
gebildet und mit einem Aufnahmebehalter fiir das Bagger- 
gut versehen sein, in den das Becherwerk hineingreift.

B U C H E R S C H A  U.
Das Katathermometer ais Anemometer. Von Dr.-ing O. M.

F a b e r .  (Messen und Priłfen, H. 6.) 85 S. mit 34 Abb.
Halle (Saale) 1931, Wilhelm Knapp. Preis geh. 4,S0 JL
Das Buch behandelt im Institut fiir Kohlen-, Schiefer- 

und Erdólbergbau der Bergakademie Clausthal angestellte 
eingehende Versuche zur Feststellung geringer Wetter- 
geschwindigkeiten. Unter den zurzeit dem Bergbau fur 

iesen Zweck zur Verfugung stehenden Staugeraten und 
nemometern befindet sich keins, das einfach und genau 
eschwindigkeiten unter 1 m/s anzuzeigen vermag. Da 

I &erade im Abbau haufig vorkommen, ist es
ebhaft zu begruBen, daB die Zusammenhange zwischen 

ettergeschwindigkeit und Katathermometer erortert 
werden.

Fur die Beurteilung der Brauchbarkeit des Kaiathermo- 
meters ergeben sich zwei Fragen, die Nachprufung der 
errechneten Kata-Geschwindigkeiten wahrend der Unter-

suchung und die Feststellung, welche der Kata-Formeln 
von Hill, von WeiB und von Bradtke den groBten Anspruch 
auf Genauigkeit hat. Ais beachtenswert sind folgende 
Ergebnisse der Untersuchungen anzufuhren: 1. Fiir 
Messungen kleiner Wettergeschwindigkeiten im Bergbau 
eignet sich von allen gebrauchllchen MeBgeraten nur das 
trockne Katathermometer. 2. Fiir die Berechnung der Ge- 
schwindigkeit ist die Formel von Bradtke zu verwerfen, 
Die Richtigkeit der Hillschen bzw. WeiBschen Formel
F - ( A  +  B ( v ) . ( 3 6 p - t ) . T  wird der Form nach bestatigt. 
Die Faktoren A und B schwanken jedoch etwas je nach 
ger Form des verwandten Katathermometers. 3. Mit der 
Eichung der Gerate ist nach Moglichkeit eine qualitative 
I rutung zu verbinden, damit die Verwendung ungeeigneter 
Thermometer ausgeschaltet wird.

Allgemein hat sich ergeben, dafi das Katathermometer 
em wiisenschaftlich brauchbares Gerat ist, das mit ein-
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fachem Mitteln genauere Ergebnisse Iiefert ais die sonst 
im Bergbau benutzten GeschwindigkeitsriieSser.

H u B ma n n .

Annuaire International des Mines et de la Mćtallurgie. Von
Robert P i t a v a l .  Ingćnieur civil des Mines, und Ray
mond S e v i n ,  Ingenieur des Arts et Manufactures. 
Edition 1931. 664 S. Paris 1931, Publications Minieres 
et Metallurgiąues S. A. R. L. Preis geh. 37,50 Fr., Aus
land 40 Fr.
Das Jahrbuch ist seit seinein ersten Erscheinen im 

Jahre 19061 auf die doppelte Seitenzahl angewachsen und 
hat dementsprechend eine Bereicherung seines Inhaltes 
erfahren. Es will in erster Linie ein Nachschlagewerk fiir 
die Anschriften der wichtigsten Bergbauunternehmungen 
und Hiittenbetriebe aller Lander der Weit sein, bei den 
gróBern Landern aber auch auf die Betriebe der die Hutten- 
erzeugnisse verarbeitenden Industrie sowie auf die Erz- 
und Metallhandler hinweisen. Kurz gehaltene allgemeine 
Abschnitte lassen rasch die Bedeutung eines Landes im 
Rahmen der Mineralwirtschaft der Weit erkennen.

Dem Hauptteil des Buehes ist ein an Umfang ge- 
ringerer Abschnitt vorausgeschickt, der fiir jedes Minerał 
Angaben iiber die Welterzeugung und den Anteil der 
einzelnen Lander daran bringt und, abgesehen von Kohle 
und Eisen, die Anschriften der wichtigsten Erzeuger auf- 
fiihrt.

Das Buch ist auf franzósische Verhaltnisse zu- 
geschnitten, da den sehr voIlstandigen und umfangreichen 
Angaben iiber Frankreich meist recht knappe iiber andere 
Lander gegeniiberstehen. Die bevorzugte Behandlung geht 
auch schon daraus hervor, daB Frankreich mit seinen 
Kolonien allein 200 Seiten oder mehr ais ein Drittel des 
Hauptteiles eingeraumt worden sind, wogegen sich z. B. 
GroBbritannien mit 24 Seiten und die Vereinigten Staaten 
von Amerika gar mit 11 Seiten bescheiden miissen. Eine 
Ausnahme erfahrt nur das Frankreich nahestehende Belgien 
(42 Seiten).

Mit der Erweiterung des Abschnittes iiber Deutschland 
auf 34 Seiten, der im Vorjahr nur 16 Seiten aufwies und 
nun auch die notwendigsten Angaben iiber die Steinkohlen- 
bergwerke enthalt, ist eine fiihlbare Liicke ausgefiillt wor
den. Im einzelnen aber bleibt noch mancher Wunsch offen. 
So stort z. B. die unrichtige Schreibweise der deutschen 
Worter; auf S. 369 werden die im Oberbergamtsbezirk 
Bonn gelegenen Betriebe mit unter Dortmund" aufgefiihrt.

Ais Ganzes betrachtet, ist das Jahrbuch ein wertvolles 
Nachschlagebuch, das bei dem Mangel an ahnlichen Ver- 
offentlichungen gute Dienste zu leisten vermag.

G rundfragen  des Schlichtungswesens. Eine internationale 
Untersuchung des Verfahrens zur Reglung von Ge- 
samtarbeitsstreitigkeiten. (Internationales Arbeitsamt. 
Studien und Berichte, Reihe A [Berufliche Vereinigung] 
Nr. 34.) 161 S. Genf 1931. Preis geh. 4 schw. Fr.
Die Ausgestaltung des Schiedswesens steht heute mehr 

denn je im Brennpunkt des wirtschafts- und sozialpolitischen 
Meinungskampfs. Zahlreiche Vorschlage zur Schlichtungs- 
reform sind der Óffentlichkeit unterbreitet worden; eine 
umfassende Neureglung des Schlichtungswesens ist jedoch 
bislang nicht erfolgt. Um so anerkennenswerter ist die vom 
Internationalen Arbeitsamt herausgegebene Untersuchung 
iiber die internationale Entwickiung und den Stand des 
Schlichtungswesens. Unter eingehender Betrachtung der 
Schlichtungsinstitute in samtlichen gróBern Industriestaaten 
der Gegenwart werden alle aktuellen Fragen des Schlich- 
tungsrechts eindruck'svoll herausgearbeitet. Die Haupt- 
unterschiede der wichtigsten Systeme und Mittel des 
Einigungs- und Schiedswesens sind vergleichend einander 
gegenubergestellt, die rechtlichen Verschiedenheiten durch 
Untersuchung der in den einzelnen Landern verschiedenen 
strukturellen Voraussetzungen fur das Schiedswesen er- 
mittelt. Alle Systeme lassen sich mehr oder weniger in die 

■ G luckauf 1907, S. 834.

bekannte Antithese einordnen: Einigungs- oder Schieds- 
grundsatz. Zwischen beiden Grundformen des Schlichtungs- 
rechts liegen zahllose Spielarten; sie im einzelnen aufzu- 
zeigen und naher zu erlautern, ist die Aufgabe und zugleich 
das Verdienst der vorliegenden Schrift. Sie beschrankt sich 
auf eine erschópfende Wiedergabe der in den einzelnen 
Landern von den verschiedenen Interessengruppen ver- 
tretenen Auffassungen, ohne selbst in den sozialpolitischen 
Meinungsstreit einzugreifen. In der rechtsvergleichenden 
Gesamtdarstellung der bei den einzelnen Nationen herrschen- 
den Schiedssysteme unter besonderer Beriicksichtigung des 
deutschen Schlichtungsverfahrens liegt der unbestreitbare 
Wert des Werkes, das damit zur Lósung des Problems 
einen wesentlichen Beitrag Iiefert. Seiner SchluBfolgerung, 
daB das Einigungs- und Schiedswesen einer internationalen 
Reglung kaum zugangiich ist, sich vielmehr in jedem Staat 
dem dort herrschenden Rechtssystem anzupassen hat, ist 
durchaus beizupflichten. Pohl e .

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine Besprechung geeigneter W erke vor.)

A x e r ,  Ernst: Der Verkaufswert industrieller Unter-
nehmungen unter besonderer Beriicksichtigung des 
ideellen Firmenwertes (Goodwill). Mit Beispielen aus 
der Praxis. 35 S. Berlin, Georg Siemens. Preis in 
Pappbd. 2 J t.

D e t t m a r ,  G.: Auskunftsbuch fiir die vorschriftsgemaBe 
Unterhaltung und Betriebsfiihrung von Starkstrom- 
anlagen. 2., neubearb. Aufl. 285 S. mit Abb. Berlin, 
Julius Springer. Preis geh. 9,60 J6, geb. 10,60 Jt.

Do l c h ,  M. f :  Die Untersuchung der Brennstoffe und ihre 
rechnerische Auswertung. 236 S. mit 33 Abb. Halle 
(Saale), Wilhelm Knapp. Preis geh. 18,50 J t, geb. 19,80„/£.

G r i m s e h l s  Lehrbuch der Physik. Zum Gebrauch beim 
Unterricht, neben akademischen Vorlesungen und zum 
Selbststudium. 2. Bd. I .T . :  Elektromagnetisches Feld, 
Optik. 6. Aufl., vollst. neubearb. von R. T o m a s c h e k .  
899 S. mit 1162 Abb., 1 Bildnis und 1 farbigen Taf. 
Leipzig, B. G. Teubner. Preis geb. 2 6 -/ć.

v o n  Kó c k r i t z ,  Hans: Ober den zeitlichen Verlauf der 
Alterung weichen Stahles und iiber die Alterung von 
Stahlen verschiedener Herkunft. (Mitteilungen aus dem 
Forschungs-Institut der Vereinigte Stahlwerke A. G., 
Dortmund, Bd. 2, Lfg. 9.) 30 S. mit Abb. Berlin, Julius 
Springer. Preis geh. 2,40 Jt.

Kanz ,  Anton: Untersuchungen iiber das Warmeleitver- 
mogen feuerfester Steine. B o e t t i c h e r ,  Martin: Beitrag 
zur Untersuchung des WarmeIeitvermogens feuerfester 
Steine unter besonderer Beriicksichtigung der Magne- 
sitsteine. (Mitteilungen aus dem Forschungs-Institut 
der Vereinigte Stahlwerke A. G., Dortmund, Bd. 2, 
Lfg. 10.) 26 S. mit Abb. Berlin, Julius Springer. Preis 
geh. 2,70 Jt.

Ma n e s ,  Alfred: Grundziige des Versicherungswesens. 
5., verand. und erw. Aufl. 204 S. Leipzig, B.G. Teubner. 
Preis geb. 5 J t.

Saarwirtschaftsstatistik, H. 5, 1931. Hrsg. im Auftrage der 
Handelskammer zu Saarbrucken, des Vereins zur 
W ahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen 
im Saargebiet, der Fachgruppe der eisenschaffenden 
Industrie im Saargebiet und des Arbeitgeberverbandes 
der Saarindustrie E. V. vom Saarwirtschaftsarchiv. 62 S. 
mit 1 Abb. Preis geh. 2,50 Ji.

S t a c h ,  Erich: Die Opaksubstanz in der Steinkohle. (Sonder- 
abdruck aus den Sitzungsberichten der PreuBischen 
Geologischen Landesanstait, H. 7.) 12 S. mit 9 Abb. auf
3 Taf. Berlin, Im Vertrieb bei der PreuBischen Geo
logischen Landesanstait.

S t e i n ,  Paul: Leitfaden der Tiefbohrtechnik. 3., neu aus- 
gearb. und erw. Aufl. von »Verfahren und Einrichtungen 
zum Tiefbohremc. 52 S. mit 61 Abb. im Text und auf 
einer Taf. Berlin, Julius Springer. Preis geh. 4,20 ,/t.

Dissertationen.
E l z e ,  Kurt: Hydrologische Untersuchungen im Breslau- 

Magdeburger Urstromtal. (Bergakademie Freiberg.) 
68 S. mit 9 Abb. im Text und auf Taf.
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He i n e  ma n n ,  Joachim: Der EinfluB des Kalibergbaus und 
seiner teilweisen Wiedereinstellung auf die wirtschaft- 
liche Entwicklung der Kalibergbaugebiete der Provinz 
Hannover unter besonderer Beriicksichtigung der Ver-
120 Ś*S mi't^Abb6r" AllertaIe‘ (Berg a ><adeinie Clausthal.)

Ka ys e r ,  Hans-Georg: Untersuchungen zur Physik der. 
Rostfeuerungen. (Bergakademie Freiberg.) 36 S. mit 
13 Taf. Berlin, VDI-Verlag O. m. b H

K e t t n e r ,  Hans: Untersuchungen iiber die Schwel- und 
Verkokungswarmen von Steinkohlen im Temperatur- 
gebiet von 250 o bis 1050 »C. (Technische Hochschule 
Braunschweig.) 56 S. mit 22 Abb.

Re h ,  O A. Herbert: Beitrag zur Kenntnis der erzgebir- 
gischen Erzlager. (Bergakademie Freiberg.) 86 S. mit 
Abb. auf 18 Taf. Stuttgart, E. Schweizerbartsche Ver- 
Iagsbuchhandlung (Erwin Nagele) G. in. b. H.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U '“ «■* »>• > -J s,:„. 2,-,o T„,_
Mineralogie und Geologie. 

M i c r o s c o p i c a l  s t u d y  o f  c oa l .  Von Slater Coli
QbUearr ri'pBV 14t4'-i29' 4‘H2' c '822/5' Untersuchungserge’bnisse 
Rarndi p r  n " g der Sporen im Parkgate-FIoz und im 
Barnsley-Floz. Die auftretenden Sporenarten. Gruppen- 
einteilung. SporenverteiIung im Silkstone-FIóz. Aussprache.

U b e r  d 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  da s  
P r o b l e m  d e r  k u n s t l i c h e n  I n k o h l u n g .  Von Gropp 
undBode. (SchluB.) Braunkohle. Bd.31. 30.4.32. S.309/13* 
Abbau der Zellulose. Verschwelung und Inkohlung. Zu
sammenfassung. Untersuchungsergebnisse.

I Jber  d e n  A n t h o p h y l l i t a s b e s t  be i  M o r o g o r o
dj  ?ne li l ? 0c h " 9  So aJ ri  k a- Von Stappenbeck. Z. pr. Oeol.

d.40. 1932. H.4. S .49/53*. Beschreibung der geologischen 
und lagerstattlichen Verhaltnisse. ogiscnen
i, F e s t i g k e i t  d e s  G e s t e i n s  i m G e b i r g e
Von Kuhn. Gluckauf. B d .68. 7.5.32. S. 435/7 *. Allgemeine 
Betrachtungen uber die Festigkeit. Bewertung von Druck- 
und z.ugversuchen. Kennzeichnung der Mohrschen Theorie. 
spannungsdiagramme fiir Sandschiefer und fur Steinkohle.

H e l i u m g e w i n n u n g  in d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
und i h r e  A u s s i c h t e n  i n  D e u t s c h l a n d .  Von Kauen- 
howen. Kali Bd. 26. 1.5.32. S. 106/10*. Atnerikas Helium- 
jnonopol und Deutschlands Heliumbedarf. Voraussetzungen 
ur die Bildung nutzbarer Heliumvorkommen. Auftreten 

hehumhaltiger Gase in Deutschland.
T r i  g o  n o m e t r i s c h e  B e r e c h n u n g e n  z u r  g e - 

nat i ern B e s t i m m u n g  o r o g e n e r  D i s k o r d a n z w i n k e l  
VonBeyer. (SchluB.) Z.pr.GeoI. Bd.40. 1932. H .4. S.53/63 
Ergebnisse^ ZWder weiterer Hauptfalle. Erórterung der

Bergwesen.
Aik £ r d o l v o r k o m m e n  v o n  V o l k e n r o d a .  Von 
Albrecht.Petroleum. Bd. 28. 4.5.32. S. 11/6 *. Eingehende 
oescnreibung der geologischen und bergmannischen Ver- 

Erdolgewinnung. Schilderung eines bemerkens- 
werten Sondenbrandes.

B r o w n  c o a l  m i n i n g  i n  A u s t r a l i a .  Von Bridge
Bra i n 3 '  łBd- ?■ 1932‘ H - " ‘ S. 171/82*. Neuzeitlicher 
Braunkohlen tagebau bei Yallourn. Anlage des Abbaus.
ahKraUnlUng, der Deckschichten. Abraumforderung. Kohlen- 
ł„n^U -  T iefbaSger- Die mechanischen Fordereinrich- 
ungen. Sonstige Einrichtungen.

i n « » ° ł " gWia11 r o o f  c o n t r o l .  I: E x p e r i m e n t a l  
w-  ‘ g a t l 0 n s a n d  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s .

S Trans- Eng. Inst. Bd. 83. 1932. Teil 1.
nimy - Wiedergabe einer Aussprache. Betriebserfah- 
T , T n u Ub,f.r den Senkungsvorgang, Beeinflussung der 

agesoberflache, Bruchwinkel, Druckkrafte.
Tr. S h o t “f i r i n g f r o m t h e  p o w e r - m a i n s .  Von Allsop. 
«rans Eng inst. Bd. 83. 1932. Teil 1. S. 48/54*. Benutzung 
Pr,i *•a“Ptstr°mleitungen untertage ais SchieBleitungen. 

ktische Erfordernisse. Vorteile. Aussprache.
H Qa c ?W e *e c t r i c w i n d e r .  Coli. Engg. Bd.9. 1932. 
tricrh u °d 183*. Beschreibung einer neuen elek-
M v l fordermaschine mit Belastungsausgleich durch die

• •■hydraulische Kupplungsreglung.
Rri i^„n d e r g r o u n d  h a u l a g e s  p r a c t i c e .  Coli. Guard. 
watro 9- 4- 32-. s - 832/3*. Die Bewegung der Fórder- 
_  gen von Hand in geneigten Strecken unter Verwendung

sind v E''"SeitiS ^sdruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
fiir a on? y erlag; G luckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 J i  

das Vierte!jahr zu beziehen.

eines Gegengewichtes. Verschiedene Verfahren in ene- 
lischen Gruben und die SicherheitsmaBnahmen

Un / p Wl k n , f - , i g e tW .a h l VOn R a d d u r c h m e s s e r n  R a d  p r o f i l  en  b e i m  F ó r d e r w a g e n .  Von Oster- 
mann Bergbau. Bd. 45. 28.4.32. S. 128/30*. K r X v e r t e i -  
lung beim Forderwagenrad und Berechnung der Fahrzeug- 
sowie der Lagerreibung. Laufbahnneigung

i n32LansCa8 l S ^ e*: VSta«satikk derr' 

M0e f n r g t u s t a u Uschdie j a 'lre 1924 b’'S 1929' Auswe^ " g -

S r J l ł Y ł 11 d tU n g, , v o n  M a m m u t p u m p e n  b e i m
I  107/q« a j  Roelen. Bergbau. Bd.45. 28.4.32.

., 7/8 ,7 n° rdnung< Arbeitsweise, Verwendungsmóglich- 
keit und Vorteile der Mammutpumpen.
1 5 Vu°-Spackeler. Kohle Erz. Bd. 29.

■ if  d \ , g ’.sse einer Studienreise durch 
ankreich. Beobachtungen im nordfranzosischen Kohlen- 

becken und im Becken von Brassac. (Forts. f.)
„  ^ etDh,a ,n e  s t o r a g e  i n s t r a t a .  Von Budge. Coli 
Guard. Bd.144. 29.4.32. S. 825/7. Wiedergabe f iner  be- 
merkenswerten Aussprache. Der Cymmerblaser. Gas in 
Nordstaffordshire. Anthrazitbildung. Die Herkunft bfiser 
Wetter. Die Adsorptionsfahigkeit der Kohle.

D ie  P e ć 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 - p 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 .  Von
Jicinsky. (Forts.) Mont. Rdsch. Bd. 24. 1.5.32. Ś. 1/5 * 
Bodensenkungen und Sicherung gegen Bergschaden 
Methanentwicklung und Wetterfiihrung. (SchluB f.)

S o m e  n o t e s  o n  a n  a p p l i c a t i o n  of  p r e s s u r e
Bdr 83e y ‘io ló  r  »>nsIe/ “ n0d Mitcheson- Trans. Eng. Inst. Bd. 83. 1932. Teil 1. S. 24/33*. Bericht iiber die Unter
suchungen auf einer englischen Grube. Bedeutung der Be- 
seitigung von Kurzschlussen. Abdrosselung des Ventilators 
Beobachtung schwacher Stromungen durch die Bewegung 
einer Ammomumchloridwolke. Naturlicher Wetterzug 

I l l u m i n a t i o n  b y  p o r t a b l e  e l e c t r i c  s a f e f v  
a m PJ- Yon Lyon Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.99. S 184/7*' 

Leuchtstarke und Lichtverteilung elektrischer Sicherheits- 
Iampen. Móglichkeiten zur Erhohung der Leuchtstarke.

E l e c t r i c  l i g h t i n g  i n m i n e s .  Von McPhail. Min 
Electr. Eng. Bd. 12. 1932. H.139. S. 355/7*. Mittel und Wege 
zur yermeidung uberflussiger Ausgaben beim Bau von Be- 
Ieuchtungsanlagen untertage. Aussprache.
• , C 0 a l - fa<;,e 1 * g b t i n g b y  m e a n s  o f  m a g n e t i c  
l n d u c t i o n  y o n  Cramp. Trans. Eng. Inst. Bd.83. 1932.
IT , S. 1/23 Grundzuge des neuen Verfahrens. Der 
Umformer. GroBe und Zahl der Lampen. Aufbau eine? 
Beleuchtungsanlage. Leistung und Kraftbedarf. Wiedergabe 
eines regen Gedankenaustausches. vvieuergaDe

R Pk3 ln°nfb, f 5 n d w E n t s t e h u n g ,  V e r h i i t u n g  u n d
f  l  32 Sn Rnel ° rg e - (F0rtS‘) Kohle E ^  Bd.29.
brSnden. (SchIuBf.) ZUr Verhiit^ g  von FIoz-

G r u n d l a g e n  u n d  G r e n z e n  d e r  Z y k l o n -  
e n t s t a u b u n g  yon  Rosin Rammler und Intelmann. Z. V. 
d I. Bd. 76 3°. 4 32. S. 433/7*. Berechnung des Ent- 
proRen" H p ta ^ r0 rte r^ng der verscbiedenen EinfluB-
groBen. Hinteremander-und Parallelschaltung vonZyklonen.

E e n i g e  o p m e r k i n g e n  n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  de 
p u b l . c a t i e  i n »G 1 ii c k a u f« o v e r  s N e u a r t i g e  
W a s  ch  w a s s  e r k  1 a r  v e r  f a h r e n i m S t e i n k o h l e n -  

f  de Groot. Geol.Mijnbouw. Bd. 11. 1.5.32.
f rl/AS|C" 1 zu dem genannten Aufsatzvon Graf (Gluckauf 1932, S. 304).
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T h e  W h e s s o e-B  a m a g p r o c e s s  o f  d r y  c o a l -  
c l e a n i n g .  Von Kirkup. Iron CoalTr.Rev. Bd.124. 29.4.32. 
S. 704/5'. Beschreibung und Arbeitsweise des Trocken- 
aufbereitungsverfahrens.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
T h e  B r i g h t s i d e - W a d e  f u r n a c e .  Coli. Ouard. 

Bd. 144.'29. 4. 32. S. 825*. Beschreibung der fiir die rauch- 
lose Verfeuerung minderwertiger Kohle geeigneten Dampf- 
kesselfeuerung.

S t o o m k e t e l s  me t  r i b b e n b u i z e n  s y s t e e m  R-L. 
Von Muller. Ingenieur. Bd. 47. 29.4.32. S. W59/66*. Be
schreibung einer neuen Bauart von Wasserrohrkesseln. 
Betriebsergebnisse mit einem Versuchskessel. Orundlagen 
fiir den Bau. Beispiele ausgefuhrter Anlagen mit normalem 
und mit hohem Druck.

M e a s u r e m e n t  of  s t e a m  f l o w .  (Forts.) Von 
Williamson. Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.99. S. 188/91*. 
Dampfmesser yon Kent. Elektroflo-Messer. Askania-Dampf- 
messer. Kalibrieren der Messer. Verfahren zur Abschatzung 
des Dampfverbrauches.

Elektrotechnik.
A l t e r n a t i n g  c u r r e n t  m o t o r s  f o r  c o l l i e r i e s .  

Von Robertson. Min. Electr. Eng. Bd. 12. 1932. H. 139.
S. 339/48*. Wiedergabe einer langern Aussprache.

Chemische Technologie.
Le h r e n  d e r  P i t t s b u r g e r  K o h l e n k o n f e r e n z .  Von 

Baum. Gluckauf. Bd.68. 7.5.32. S. 429/35*. Bericht iiber 
Neuerungen in der Aufbereitung, Brikettherstellung, Tief- 
temperaturverkokung, Hochtemperaturverkokung und Ver- 
gasung.

V e r g l e i c h e n d e  V e r b r e n n u n g s -  u n d  V e r - 
d a m p f u n g s v e r s u c h e  m i t  d e m  R e s t g a s  d e r  
A m m o n i a k s y n t h e s e ,  K o k e r e i g a s  u n d  M i s c h g a s .  
Von Sauermann. Gluckauf. Bd.68. 7.5.32, S. 425/9*. Das 
Gas. Grundlagen und Durchfiihrung der Versuche. Er
gebnisse und SchluBfolgerungen.

Co a l  d i s t i l l a t i o n  in i n t e r n a l l y - h e a t e d  r o t a r y  
r e t o r t s .  Von Nielsen. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 29.4.32. 
S. 709/11*. Warmebilanz einer nach dem L und N-Verfahren 
arbeitenden Tieftemperaturanlage. Aussprache: Leistungs- 
fahigkeit der Anlage, Kennzeichnung der Schmieróle, Teer- 
gewinnung, W ert des Rohgases.

N e w  c a r b o n i z i n g  p l a n t  a t  Mi l t o n  g a s - w o r k s ,  
S i t t i n g b o u r n e .  Gas J. Bd. 198. 27.4.32. S. 204/6*. Gas 
World. Bd.96. 23.4.32. S .416/8*. Gesamtaufbau der Anlage. 
Bemerkenswerte Neuerungen. Die Retorten und ihre Be- 
heizung. Gasabzug und Hauptsammelleitung. Abhitzekessel.

T h e  p r o d u c t i o n  o f  o i l  f r o m  coa l .  Von Nash. 
Trans.Eng.Inst. Bd.83. 1932. Teil 1. S.34/42. Tieftemperatur- 
verkokung. Kohlenhydrierung. Bildung von Schmierólen 
aus Kohle. Aussprache.

D ry  p u r i f i c a t i o n  m e t h o d s  a t  C o l n e  g a s w o r k s .  
Von Wright. Gas World. Bd.96. 30.4.32. S .436/40*. Gas J. 
Bd. 198. 27. 4. 32. S. 212/5*. Arbeitsverfahren. Erfahrungen 
mit der Reinigungsmasse in den Behaltern. Aufarbeitung 
gebrauchter Oxyde. Betriebserfahrungen. EinfluB des 
Feuchtigkeitsgehaltes auf die Aktivitat der Oxyde. Er
fahrungen nach Ersatz der liegenden durch "stehende 
Retorten.

C a p i t a l  c o s t s  o f  c o k e - o v e n  e ą u i p m e n t  i n  
r e l a t i o n  t o  c o k e  p r o d u c t i o n .  Von Bagley. Iron Coal 
Tr. Rev. Bd.124. 29.4.32. S. 701/2. Kosten einer neu- 
zeitlichen Kokereianlage. W ert der Nebenerzeugnisse. 
Der Faktor Kapitalkosten. Ammoniakgewinnung. Haus- 
brandkoks.

G a s h o l d e r  c o n s t r u c t i o n  a t  V a l b y ,  C o p e n -  
h a g e n .  Von Hansen. Gas J. Bd. 19S. 20.4.32. S. 139/41*. 
Beschreibung bemerkenswerter baulicher Besonderheiten 
beim Bau des Gasbehalters.

Chemie und Physik.
Z u r  S c h w e f e l b e s t i m m u n g  i n S t e i n k o h l e n  

u n d ^ Ko k s .  Von Lanzmann. Brennst.Chem. Bd. 13. 1.5.32. 
S. 167. Nachweis, daB die Bestimmung des Gesamtschwefels 
nach Eschka bei sorgfaltiger Ausfiihrung richtige Werte 
ergibt.

D e t e r m i n a t i o n  of  s u l f u r  in c oa l  bv  p e r c h l o r i c  
a ci  d m e t h o d .  Von Smith und Deem. Ind. Engg. Chem. 
Anaiytical Edition. Bd. 4. 15.4.32. S. 227/9. Erlauterung

eines neuen Bestimmungsverfahrens. Allgemeine Be- 
trachtungen. Durchfiihrung des Verfahrens und praktische 
Ergebnisse. Vergleich zwischen Eschka- und Oberchlor- 
saureverfahren.

T h e  f i r e d a m p  i n t e r f e r o m e t e r .  Von Loewe. Coli. 
Guard. Bd.144. 29.4.32. S. 833/5*. Iron Coal Tr. Rew 
Bd. 124. 29.4.32. S.714*. Beschreibung eines optischen MeB- 
gerates zur Bestimmung des Methangehaltes der Gruben- 
wetter. Optische Grundlagen. Aufbau des Gerates. 
Praktische Erfahrungen.

Gesetzgebung und Verwaltung.
D as  R e c h t  z u r  A u f s u c h u n g  u n d  G e w i n n u n g  

v o n  E r d o l  i n  d e n  d e u t s c h e n  L a n d e r  n. Von 
Thielmann. Kali. Bd. 26. 1.5.32. S. 103/5. Die Lander des 
Regalrechts. (Forts. f.)

Wirtschaft und Statistik.
O b e r f i i h r u n g  d e r  M o n ta ni n d us  t r i  e in Re i c h s -  

bes i t z .  Von Gothein. Oberschl. Wirtsch. Bd.7. 1932. H.4. 
S. 201/5. Auseinandersetzung mit den Sozialisierungs- 
antragen der Sozialdemokratie im Reichstag.

D er  mi 1 1 e l d e u t s c h e  B r a u n k o h l e n b e r g b a u  im 
K a l e n d e r j a h r  1931. Von Pothmann. Braunkohle. Bd.31. 
30. 4. 32. S. 313/9*. Gewinnungsnachweisung der dem 
Deutschen Braunkohlenindustrie-Verein angeschlossenen 
Werke. Entwicklung der Erzeugung, der Belegschaft und 
der Lóhne. Feierschichten und Stillegungen.

Verkehrs- und Verladewesen.
D i e  K o h l e n t a r i f e r m a B i g u n g e n  d e r  R e i c h s -  

b a h n  u n d  i h r e  W i r k u n g e n  a u f  O b e r s c h l e s i e n .  
Von Wenzel. Oberschl. Wirtsch. Bd.7. 1932. H.4. S. 192/8. 
Darstellung der Auswirkungen der Tarifsenkung auf die 
oberschlesische Kohle. Frachtenbeispiele.

Z u r  F r a g e  d e r  K o h l e n t a r i f e r m a f i i g u n g .  Von 
Kugler. Oberschl. Wirtsch. Bd.7. 1932. H.4. S. 19S/201. 
Benachteiligung der oberschlesischen Kohle auf dem siid- 
deutschen Markt.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor Walther M o r s b a c h  vom 1. Juni  ab 

auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Berggewerkschaftlichen Versuchsstrecke in Dortmund- 
Derne,

der Bergassessor Bi i h r i g  vom 1. Mai ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Tiefbau- und Kalteindustrie-A, G., vormals Gebhardt & 
Kónig in Nordhausen,

der bisher bei dem Oberbergamt in Dortmund be
schaftigte Bergassessor Hellmuth K o s t  vom 9. Mai ab auf 
ein Jahr zur Ubernahme einer Stellung bei der PreuBischen 
Elektrizitats-A.G. in Berlin,

der Bergassessor B a h r  vom 1. Mai ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Firma C. Deilmann, Bergbau- und Tiefbau-G. m. b. H. in 
Dortmund-Kurl,

der Bergassessor Dr.-Ing. M a e v e r t  vom 15. Mai ab 
bis Ende September 1932 zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
bei der Steinkohlenbergwerk Barsinghausen G .m .b. H. in 
Barsinghausen.

Dem Markscheider Dipl.-Ing. S c h u l t e  in Homberg 
(Niederrhein) ist vom Oberbergamt Bonn die Konzession 
zum Betriebe des Gewerbes der Markscheider e r t e i l t  worden.

Gestorben:
am 9. Mai in Beienrode der Generaldirektor der Ge- 

werkschaft Beienrode, Gustav S t a r k ę ,  im Alter von 
70 Jahren,

am 11. Mai in Essen-Bergeborbeck der Bergwerks
direktor i.R. Emil N i e g i s c h ,  der friihere kaufmannische 
Leiter der Gewerkschaft ver. Helene & Amalie und nach 
dem ZusammenschluB der Essener Kruppzechen auch der 
Zeche ver. Salzer-Neuack, im Alter von 6S Jahren.


