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Das Treiben der Steinkohlen bei der Verkokung'.
Von Dr. Kurt O ie s e le r ,  Hermsdorf hci Waldenburg (Schlesien). 

(Mitteilung aus dcm Hauptlaboratorium der Niederschlesischen Bergbau AG.)

Die chemischen und physikalischen Veranderungen, die 
die Steinkohlen beim Ethitzen erleiden, sind trotz der 
aufschlufireichen Forscliungsergebnisse der letzten Zeit 
noch immer nicht in allen Einzelheiten klar erkannt und 
unsere Kenntnisse iiber die Vorg;inge vielfach liickenliaft. 
Auf dcm Gcbiete der Messung des plastischen Zustandes 
der Kohlen des Gesamtfliefiyermógens2 und des 
Entgasungsver!aufs hat man bemerkenswerte Fortschritte 
erzielt; auch iiber die Messung des Treibdrucks sowohl 
im Koksofen selbst ais auch im Laboratorium sind von 
U lr ic h 1' sowie B u n te  und Im h o f 4 neue Arbeiten er- 
schienen, die weitere Erkenntnisse iiber das Treiben ver- 
mittelt haben. Gerade auf diesem letzten Gebiete, das bei 
der Notwendigkeit, auch treibende Kohlen zu yerkoken, 
fiir den praktischen Ofenbetrieb von Wichtigkeit ist, habe 
ich schon 1033/3-1 im Schlesischen Kohlenforschungs- 
institut, Breslau, Untersuchungen begonnen, die aber erst 
jetzt zu einem gewissen Abschlufi gebracht werden kónnten 
und iiber die im folgenden berichtet wird. Au der damals 
gebauten und verwendeten Versuchseinrichtung sind keine 
grundsatzlichen Anderungen, sondern lediglich apparative 
Verbesserungen vorgenommen worden, die ein ein- 
wandfreieres und bequemeres Arbeiten gestatten. Bevor 
die Untersuchungen mit dieser Vorrichtung beschrieben 
werden, wird noch auf Versuche mit dem von H o f- 
m c is te r 5 verbessertęn Treibdruckgerat von K o rte n  und 
D am m  sowie auf die sogenannte W aldenburger Muffel- 
probc naher eingegangen. Von den zahlreichen Veróffent- 
lichungen, die neuerdings T h a u c zusainmengestellt hat, 
seien nur die Stellen betrachtet, dic in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Untersuchungen stehen.

Treibdruckvorrichtung nach Hofmeister.
Im Hauptlaboratorium der Niederschlesischen Bergbau 

AG. wurde seit 1929 zur Messung des Treibdrucks das 
von H o fm e is te r  vorgeschlagene Gerat benutzt. Bei 
stiindiger Priifung verschiedener Besatzkohlen zeigten sich 
wohl erhebliche Unterschiede im Treibdruck, jedoch 
bestanden immer gewisse Unstimmigkeiten mit dem Ver- 
halten der Kohlen im Betriebe. Vor allem wurden bei- 
spielsweise bei zwei Kohlen, dic betriebsmaBig keinerlei 
auch nur voriibergehende Treiberscheinungen zeigten, stets 
mehr oder minder Itolie Trcibdriicke von 1 bis 2 kg/cml 
gemessen, und anderseits ergaben betriebsmaBig einen 
schweren Ofengang hervorrufende Kohjen oft viel 
niedrigere Trcibdriicke von 0,5 bis t kg/cm-. Durch Aiide- 
rung der Temperaturen beim Einsetzen des Kohlen- 
zylinders und der Hóhe der Kohlenscliicht versuchte man 
die Untersuchungsergebnisse mit dem Betrieb in Einklang 
zu bringen. Vollkommen gelang das aber nicht, und so 
waren die Grenzen der Arbeitsweise aufgezeigt. Durch

' V ortrag, gehaltcn ani 4. April 1941 in der 47. Sitzung des Arbeits- 
ausschusses des Kokereiausschusses.

• M a c u r a ,  ó l  und Kohle 14 (1938) S. 1097; 15 (1939) S. 1; 16 (1940) 
S. 117, 161.

a U l r i c h ,  OlUckauf 75 (1939) S. 128.
1 B u n łe  und I m h o f ,  Oas- u.W asserfach 82 (1939) S. 805.
■ H o f m e i s t e r ,  Oliickauf 66 (1930) S.325.
' T h a u ,  O as-u . W asserfach S3 (1940) S .205.

Temperaturmessungen im Kohlenzyliiider lieBen sich die 
Griinde fiir die Unstimmigkeiten aufkliireu. Der mit einer 
gcschutteten oder gestampften Kohlenscliicht von 25 mm 
Hóhe gefiillte eisernc Zylinder war anfangs in den auf 
700" vorerhitzten Ofen gesetzt worden. Die den Silit- 
heizstaben /ugewendete Kohle am Boden des Zylinders 
erwarmte sieli von 300 auf 000° mit einer Anheiz- 
geschwindigkeit von 10°/niin, wahrend an der oberen 
Flachę der Kohlenscliicht die Anijeizgeschwindigkeit 
nur 3°/min betrug. Das Vorriicken der Temperaturzonen 
yon 400" und 600° von unten nach oben zu geschali mit 
ganz yerschiedenen Geschwindigkeiten; so wanderte die 
400°-lsptherme mit 50 -80 mm/h und die 600(I-Isotherme 
mit 11 — 13 mm/h nach oben. Setzte man nun den gefullten 
Zylinder in den auf 900° erhitzten Ofen, so lagen die 
Anheizgeschwindigkeiteii bei 33'7min bzw. 17 "/min, 
wahrend die 400"-Isotherme mit 200 mm und die 600°- 
Isotherme mit 80 mm Stundengeschwindigkeit wanderten. 
Bei der letzten Arbeitsweise geschali die Erwarmung der 
Kohle also viel schneller, so daB die Erweichung der ge- 
samten Kohle in 6 10 min vollendet war. Hierbei lieBen
sich die erhaltenen MeBergebnisse besser mit den betrieb- 
lichen Nr^erhaltnissen vergleichen.

Keineswegs aber sind bei dieser Arbeitsweise die 
Erhitzungsverhaltnisse im Laboratoriumsyersuch denen 
der betrieblichen Verkokung angepallt, bei (ler die An- 
heizgeschwindigkeit fiir die Kohle nach den vielen von 
Baum und anderen yeróffentlichten Messungen je nach 
der Lage des Kohlenkornes zwischen 2 und 3,5° C/min 
liegt und die Verkokungsgeschwindigkeit sich zwischen 
10 und 25 mm/h bewegt. Wahrend unter Anheiz- 
geschwindigkeit allgemein die durchschnittliclie Tempe- 
raturerhóhung des Kohlenkornes in 1 min verstanden wird, 
bedarf die Vcrkokungsgeschwindigkeit einer niilieren Er- 
lauterung. Die eigentliche Bildung tles Kokses geschieht 
in der Temperaturzonc von etwa 300 bis 600". Nach der 
W iederverfestigung gart der Koks aus; man solite deshalb 
jene Geschwindigkeit in mm/h, die durch den Quotientcn 
aus lialber Koksofenbreite und Garungszeit errechnet wird, 
ais Garungsgeschwindigkeit bezeichnen. Das Vorriicken 
der plastischen Zone, also der zwischen 300 und 600' 
liegenden Temperaturzone, ist die eigentliche Verkokungs- 
geschwindigkeit, die sich aus entsprechenden Temperatur-, 
Zeit- und Abstandsmessungen leicht errechnen laBt und 
im folgenden gemeint ist. Das Nichteinhalten dieser 
betrieblichen Anheiz- und Verkokungsgeschwindigkeiten.ist 
der Nachteil der meisten Laboraioriumsverfahren, z. B. 
der Bestimmung der fliichtigen Bestandteile und der 
Backfahigkeit. Derartige Laboratoriumsuntersuchungen er
geben daher nur unter sich yergleichbare Werte und 
lassen die Verkokungseigenschaften bzw. die Verande- 
rungen, die eine Kohle beim Verkoken erfahrt, nur bedingt 
erkennen.

Die hohen Anheiz- und Verkokungsgesclnvindigkeiten 
bei den Trcibdruckbestimmungen lieBen vermuten, dal! 
auch der Druck eines abgeschlossenen und am Entweichcn 
gehindcrteii Gasvqlumens auf den Stempel wirken wiirde.
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Erhitzung der Muffeln dienende Biihrsche Ofen wurde 
insofern geandert, ais man die Silitstabe zum Schutze vor 
der Bcriihrung mit den Blechwandungen in die Seiten- 
wande vertieft einlagerte. Einen Schnitt durch diese 
Vcrkokungseinrichtung zeigt Abb. 3 a und die Blechmuffel 
Abb. 3b.

Treibdruckkuryen

0 20 iii 60 min

Jeernaht^  | Kohle i

_ _ _
nach nach mr nach nach Beendigung

Hóchstdruck Hóchstdruck des Treibens
Abb. 1. Schnitt durch Kohlc-Kokszylinder wahrend des 

Treibens.

Waldenburger Muffeiprobe.
Auf Orund dieser Erkenntnisse wurde wieder die 

sogenannte W aldenburger Muffeiprobe zur Priifung heran- 
gezogen, die H o f m e is t e r 2 ebenfalis beschrieben und 
neuerdings T h a u s zur behelfsmafiigen Treibdruck- 
bestimmung empfohlen hat. Aus den dort veróffentlichten 
Abbildungcn ist ersichtlich, dafi bei Anwendung einer 
allscitig ycrschweifiten Blechmuffel diese in der Mitte 
immer die grofite Ausbauchung zeigt. Oben ist zwischen 
Blechwand und Koksrand ein verhattnismafiig grofier 
Zwischcnraum, der durch den Druck des Kokses auf die 
Seitenwande unten am verschweifiten Boden erzeugt wird. 
Der Verkokungsvorgang in der Blechmuffel wurde zeitlich 
yerfolgt, indem man nach verschicdenen Zeiten die Muffeln 
aus dem heifien Ofen schnell heraushob und abkuhlte. 
Eine derartige Zeitfolge von 4 Zustanden gibt Abb. 2

-< 320 -

Abb. 3 a. Schnitt durch den Ofen 
fiir die Waldenburger Muffeiprobe

Nicht treibende Kohle F

Abb. 3b. Blechmuffel
nach 1C 20 30 60 min

Treibende Kohle G

Abb: 2. Schnitt durch die Waldenburger Muffeiprobe

1 H o c k  und F r l t z ,  OlUckauf 68 (1932) S.1009.
* a. a. O.

Mit einem Raumgewicht (feucht) von 0,8 und 1,1 
werden die Kohlen in der betriebsmafiigen Kórnung in 
die durch zwei kleine Holzstabe auf 45 mm Innenbreite 
eingestellte Muffei eingefullt. Die gefiillte Muffel wird 
dann in den kalten oder 000° heifien Ofen eingesetzt und
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Es sei hier auf die Ausfiihrungen von H ock  und F r i t z 1 
verwiesen, die bei ahńlicher Versuchsanordnung einen er- 
heblichen Oasdruck bis zu zwei Dritteln des gesamten 
gemessenen Drucks festgestellt haben. Einzelne Treib- 
druckuntersuchungen wurden deshalb kurz vor und nach 
dem Hóchstdruck sowie nach Beendigung des Treibens 
unterbrochen; der eiserne Zylinder mit Fiillung wurde 
aus dem Ofen genommen und sofort abgekiihlt. Den 
Zustand der Fullungen in den einzelnen Stadien zeigt 
Abb. 1. Besonders bei einer 50 mm hohen Kohlenfiillung 
riickt die plastische Schicht nicht parallel der Boden- 
flache vor, sondern nahert sich mehr halbkreisfórmig dem 
abschlieBenden Stempel mit der Asbestscheibe. Von der 
heifien Seitenwandung her bildet eine diinne Koks- oder 
Halbkoksschicht einen Abschlufi, so dafi die sich in der 
rcstlichen Kohle entwickelnden Gase keinen offenen Abzug 
haben, da auch die Asbestscheibe von Teer versetzt ist 
und somit die Gase sich erst unter gewissem Druck einen 
Ausweg aus dem geschlossenen eisernen Zylinder suchen 
miissen. Zumindest ein Teil des gemessenen Drucks ist 
also auf die eingeschlossenen Gase zuriickzufiihren, wo- 
durch die MeBergebnisse verwischt und von Zufalligkeiten 
stark abhangig werden.

wieder, in der Schnitte durch den weitesten Muffelteil 
gezeigt werden.

Die 45 nun breite Muffel war mit stark treibender 
Kohle gefiillt und in den 900° C heifien Ofen eingesetzt 
worden. Nach 10 min befindet sich noch ein grofier Kern 
unverkokter Kohle in der Mitte; nach 20 min ist aber 
bereits der grofite Teil verkokt und in der Mitte nur noch 
wenig von Halbkoks umgebene Kohle vorhandcn. Der 
Kokskuchen hat jetzt bereits eine Breite von 73 bis 75 mm, 
die bis zur 30. Minutę nur noch auf 78 mm steigt, um 
dann unverandert zu bleiben. Die grofite Ausdehnung voll- 
zielit sich also zwischen der 10. und 20. Minutę, wenn 
die plastischen Zonen sich von beiden Seiten genahert 
haben und oben und unten schon die Koksbildung voll- 
zogen ist. Die in der Mitte eingeschlossenen, am freien 
Entweichen mehr oder weniger gehinderten Dampfe und 
Gase weiten den Kokskuchen auf. Die infolge der ver- 
schweiBten Muffel ungleichmaBige Ausweituiig des Koks- 
kuchens lieB sich nun durch Teiluug der Muffel in zwei 
ineinandergreifende Halften vermeiden. Die Blechwiinde 
konnten sich jetzt wahrend der Verkokung fast parallel 
zueinander verschieben, und der Kokskuchen zeigte ins- 
gesamt eine fast gleichmafiige Ausdehnung. Der zur
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Abb. 6. Muffelprobe der Kohle O 7.

Eine Ubereinstiinmung mit dem Verhalten im Betrieb. 
ist aber nicht vorhanden, derm die Kohlen F und G I sind 
ausgesprpchen nichttreibende Kohlen, wahrend sich die 
Kohle G 7 allein im Stampfbetrieb nicht verkoken liiBt. 
Ein Einsetzen der Aluffel in den auf 900“ angeheizten 
Ofen Iiefert irrefiihrende Werte, jedoch auch das all- 
inahliche Anheizen des Kohlekuchens ergibt nur bei einem 
Rauingewicht von 0,8 einigermaBen zutreffende Werte.

Neue Treibdruckvorrichtung mit verschiebbaren Ofen.
Alle diese Ergebnisse, die noch durch Versuchsreihen 

mit anderen Kohlen bestatigt wurden, lieBen es aiigebracht 
erscheinen, das Treibverhalten der Kohlen auf andere 
Weise zu untersuchen. Alinliche Gcdankengange, wie oben 
ausgefiihrt, hatten mich bereits 1933 im Schlesischen 
Kohlenforschungsinstitut zum Bau einer Vorrichtung ge- 
fiihrt, die hier im jetzigen Zustand beschrieben werden 
soli. Nur soweit zur Klarung der yerfolgten Vorgange 
besondere Versuchsreihen mit dem in der Entwicklung 
befindlichen Geriit erforderlich gewesen sind, seien diese 
hier erwahnt.

Der Gruudgedanke bei der Ausbildung der Einrichtung 
war folgender: Eine Kohlenschicht von der Lange der 
móglichst halben oder ganzen Koksofenbreite wird mit der 
Anheiz- und Verkokungsgeschwindigkeit erhitzt, dic bei 
der betrieblichen Verkokung iiblich ist, wobei vor allcm 
das Vorriicken der plastischen Zone iiachgeahmt wird. 
Die an den Enden der Kohlenschicht auftretenden Er- 
scheinungen, wie Ausdehnung, Schrumpfung und Druck, 
werden verfolgt. Ais Kohlenschicht ist /uerst eine 
zylindrische gewahlt worden, die sich in einem beiderseitig 
offenen Porzellanrohr befindet. Die Forderungen bezuglich 
der Anheiz- und Verkokungsgesclnvindigkeit lassen sich 
am besten durch verschiebbare Ofen erfiillen, die von den 
beiden Enden der Kohlenschicht her mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit nach der Mitte /.u zusammengeschoben 
werden. Diese Art der Erhitzung hat Ahnlichkeit mit der 
von B au er und K o p p e r s 1 vorgeschiagenen /onen- 
maBigen Beheizung einer Kohlenschicht durch yerschiedene 
einschaltbare Heizsegmente und der von S la d e c k -  be- 
schriebenen Einrichtung zur Bestimmung des Ausbringens 
bei der Yerkokung.

nach 3 bzw. 1 li mit einer langen Zange yorsichtig lieraus- 
genommen und mit wenig Wasser abgelóscht. Nach dem 
Erkalten miBt man die mittlere Breite des Kokskuchens. 
Durch Temperaturmessungen inmitten der Kohle wird die 
Anheizgeschwindigkeit festgestellt. Sie betragt fiir die Zone 
von 300 bis 600° bei Einsatz in den kalten Ofen 9°/min, 
bei Einsatz in den heilien Ofen 21°/miri. Die I00°-lsotherme 
wandert einmal mit einer Geschwindigkeit von etwa 
50 min/h und das andere Mai mit 150 mm/h. Die Er- 
liitzungsbedingungen entsprechen also auch nicht denen im 
Betriebe. Wie die nachsten Abbildungen zeigen, lassen sich 
immerhin Vergleichc zwisehen den einzelnen Kohlen an- 
stellen.

Einsatz:
Ofentcmperatur . . °C
R a u m g e w ic h t................
K oksbreite................mm

, .... . Koksbreite Verhaltms . . . . :Kohlenbreite

Einsatz:
Ofentemperatur . . °C
R a u m g e w ic h t................
K oksbreite................ mm

. .... . Koksbreite Verhaltms ,, , , ,Kohlenbreite

Einsatz:
Ofentemperatur . . °C
R a u m g e w ic h t................
Koksbreite . . . . .  mm
., . ... . Koksbreite Verhaltms,v  ;Kohlenbreite

30
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0,8
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0,8
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900
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1,64 1,75 1,79 1,98

Abb. 4. Muffelprobe der Kohle F.

Abb. 5. Muffelprobe der Kohle G I

Abb. 7.

Abb. 7a.

Abb. 7 und 7a. TreibdruckmeBgeriit 
mit verschiedenen Ofen.

' J e n k n e r ,  Oliickauf 68 (1932) S.275.
- S l a d e c k ,  Brennstoff-Chem, 15 (19J4) S 1
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Das Gerat (Abb. 7 und 7a) besteht aus eineru 1300 mm 
langen kriiftigen Unterbau, auf dem in der Mitte im Ab- 
stande von 120 mm zwei 650 min lange Gleitschienen 
befestigt sind. Auf diesen Schienen sind zwei e}ektrisch 
beheizte Rundófen a waagerecht beweglich angeordnet, 
die auf je einem yierradrigen Wagon b laufen. Dic Wagen 
werden mit Hilfe von Wandermutter und Mitnehmer r von 
cler Spindel d  bewegt, die, mit Links- und Rcchtsgewinde 
versehen, im Unterbau angebracht ist. Diese gutgelagerte 
Spindel kann mit der Handkurbel e und Zahnrad- 
iibertragung nach beiden Richtungen und durch einen Motor 
(1400 Umdr.) mit veranderlicher Drehzahl und Vorgelege 
(1600:1) nach nur einer Richtung bewegt werden. Man 
kann so den Vorschub der O fen von 10 bis 30 mm/h von 
den Seiten nach der Mitte zu mit dem Motor regeln und 
nach dcm Ausklinken die Ófen mit der Kurbel wieder 
schnell auseinanderschieben. Aufierhalb der beiden Ofen 
sind dann auf jeder Seite in Schlitzen verschieb- und 
feststellbar die Maltevorrichtungen /  angebracht, in denen 
das grade 1000 mm lange Porzellanrohr g  von 25 mm 
lichter Weite befestigt w'ird, nachdem es durch die Ofen 
geschoben worden ist. Auf einer Seite des Rohres befindet 
sich die Vorrichtung b zur Messung der an einer Kohlen- 
seite auftretenden Driicke. Mit Hilfe des Quarzstempels i 
wird der Druck auf den rechtwinkligen ungleichannigen 
Hebel k iibertragen, der durch dic Zugfeder / in seiner 
Ausgangslage gehalten w>erden kann. Dieser Teil der Ein
richtung laBt sich durch die von N e d e lm a n n  empfohlene 
hydraulische Druckiibertragung ersetzen. Die an einem 
kraftigen Gestell scnkrecht angebrachte Zugfeder wird mit 
Spindel und Muttcr jeweils von Hand angezogen. Die Zug- 
federn sind leicht ausw'echselbar, damit verschieden starkę 
Federn wahrend des Versuchs benutzt werden kónnen. 
Die Hebelarme sind 230 und 85 mm lang. Auf der anderen 
Seite des Porzellanrohres befindet sich dic verstellbare 
Mikrometerschraube m, mit der man die Langenanderung, 
ebenfalls durch einen Quarzstab iibertragen, wahrend der 
Verkokung genau verfolgen kann.

In das Porzellanrohr wird eine Schicht feuchte Kohle 
eirtgefiillt, dereu gróBte Lange bei der jetzigen Vorrichtung 
bis /u  330 mm betragen kann, so daB die Schicht genau 
mitten zwischen dic auseinandergeschobenen Ofen pafit. 
Nach dem Einsetzcn des Rohres und der Quarzstabe und 
nach dem Anheizen der Ofen wird die Kohlenschicht 
zwischen den Ofen standig mit feucliten Lappen gckuhlt. 
Die Ofen werden an den Seiten mit passenden Asbestplatten 
vorAusstrahlung geschiitzt, nacliErrcichen einer bestimmten 
Temperatur von beiden Seiten aus in Gang gesetzt und 
beim Zusammentreffen angehalten, so daB der Koks aus- 
garen kann. Die auftretenden Driicke gleicht man durch 
Anziehen der Zugfeder aus, so daB der Zeigcr am Hebel 
in der Nullstellung verbleibt. Die Langenanderungen der 
Kohlc-Koksschicht werden mit dein Mikrometer verfoigt. 
Dic Zeit des Versuchs richtet sich nach der gewahlten 
Lange der Kohlenschicht und dem Vorscliub der Ófen.

Die Anhcizgeschwindigkeit ist durch die Tcmperatur-
charakteristik der Ofen und iliren Vorschub gegeben. Die
jetzt verwendeten Ofen haben eine Lange von 26 cm mit
einer lichten Rohrweitc von 35 mm. Ihre Wieklung aus
Chromnickeldraht ist so gelegt, daB der Temperaturabfall
nach einer Seite zu móglichst steil ist und die Zone der
itos 
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Abb. 8. Tcinperaturcharakteristik der verschiebbaren 

elektrischen ófen.

hóchsten gleichmaBigen Temperatur etwas nach der Seite 
zu verschoben ist, mit der die Ofen aneinandertreffen. 
Die genaue Tempcraturcharakteristik zeigt Abb. 8, die fiir 
die einzeln stehenden ófen und auch dic beiden dicht 
aneinandęrgeschobenen ófen aufgestcllt ist. Durch ver- 
schiedene Wieklung des Heizdrahtes kann man die An- 
heizgeschwindigkeit wenigstens in gewissen Grenzen 
andern.

Die Verkokiingsgeschwindigkeit, d. h. das Vor- 
riicken der plastischen Zone, ist vor allem bestimmt durcli 
den Vorschub der ófen. Den Temperatur-Zeitverlauf an 
verschiedenen Stellen einer 24 bzw. 34 cm langen Kohlen
schicht bei einem stiindlichen Vorschub der Ofen von II), 
20 und 30 mm und einer Ofentemperatur von 10Ó011 
stellen die Abb. 0 und 10 dar.

Abb. 9. Temperaturverlauf in der Kohle-Koksschidit 
bei einem Ofenvorschub von 10 mm/h.

Abb. 10. Temperaturverlauf in der Kohle-Koksscliicht 
bei einem Ofenvorschub von 20 und 30 mm/h.

Der Verlauf der Kurven ist ahnlich wie auf den Schau- 
bildern, die B au m 1 veróffentlicht hat. Im einzelnen lassen 
sich aus den Abb. 9 und 10 folgende Anhei/- und Ver- 
kokungśgeschwrindigkciten errechnen, wobei die Anhei z- 
geschwindigkeit zwischen 300 bis 600° gemeint ist und 
unter VerkDkungsgeschwindigkeit das Vorwartsriicken 
dieses Teniperaturbereichs verstanden wird.

Z a h le n ta fe l  1.

Lange der Kohlenschicht cm 24 24 34
Vorschub der Ofen . mm/h 10 20 30
Anheizgeschwindigkeit

(Grenzwerte) . . . °/min 1.6 2,0 3,9 -  4,7 5,0- 6,4
Anheizgeschwindigkeit

im M it te l ................ °/min 1,8 4,3 6,2
Verkokungsgeschwindigkeit

(Grenzwerte) . . . mm/h 11,2- 12,1 22,4- 26,4 29,5-31,8
Verkokungsgeschwindigkeit

im M it te l ................ mm/h 11,5 23,7 30,8

Bei einem Vorscliub der Ofen von 10 bis 20 mm li 
liegen die Anheiz- und Verkokungsgcschw’indigkeiten in 
detn Bereich, der auch bei der betrieblichen Verkokung 
eingehalten wird. Die folgenden Versuchsreihen sind des
halb bei einem Vorschub von 20 mm;h ausgefiihrt worden.

1 B a u m ,  Gluckauf 65 (1929) S. 769, 812 u. 850.
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E in s e i t ig e  V e rk o k u n g  d e r  K o h le n s c h ic h t.
Zuerst wurde in Anlehnung an die bekannten MeB- 

verfahren von D am m , H o fm e is te r  u. a. geklart, wie 
sich Kohlenschichten bei Verkokung von eiuer .Seite lier 
verhalten. Man benutzte dazu nur einen der Ofen, der 
cntweder von der Seite des Langenmefistabes oder der des 
Druckstempels her iiber die Kohle geschoben wurde. Ais 
Kohle diente die im Stampfbetrieb sehr stark treibende 
Kohle O 7. Um sich vorerst iiber das Vorriicken der 
plastischen Zone GewiBheit zu verschaffen, erhitzte man 
eine 50 und 165 111111 lange Kohlenschicht vom Raum- 
gewicht 1,0 und unterbrach die Versuche nach dem Auf
treten des ersten und des hóchsten Druckes. Nach dem 
Abkiihlen wurden die Schichten aus dem Rolir heraus- 
gestoBen und im Schnitt untersucht, wie Abb. 11 zeigt. 
Die plastische Zone wandert ohne Kriimmung durch die 
Kohlenschicht; gegen die nicht erweichte unveranderte 
Kohle ist eine scharf begrenzte Trennflache vorhanden. 
In der plastischen Zone selbst IiiBt sich deutlich vor der 
eigentlichen Halbkoksschicht eine Schicht erkennen, in der 
einzelne Kohlenteilchen schon geschmolzen und andere 
durch teerige Bestandteile zusammengebacken sind. Die 
Ausgarung des Kokses wird durch eine vom Rand her 
bem erkbare RiBbildung angezeigt.

Ofenź 
i  ^

Re! Rpninn des Druckanstiegs

Abb. 11. Schnitt durch die Kohle-Koksschicht 
wahrend der Verkokung.

Ein mefibarer Druck laBt sich bereits feststellen, 
wenn noch 20 bis 35 mm Kohlenschicht vor dem Druck- 
stempel vorhanden sind. Durch gróBere Schichten hindurch 
wirkt sich der Druck wahrscheinlich infolge der Reibung 
der Kohle an der Rohrwandung nicht mehr auf den Druck- 
stempel aus. Auch beim Hóchstdruck ist noch eine etwa 
5 mm schmale Kohlenschicht vorhanden. Dieser Druck 
wirkt nach der Kohlenseite zu, fiir den beiderscitig be- 
heizten Koksofen geschen also nach der Mitte der zwischen 
den Teernahten befindlichen Kohle. Ein Druck auf die 
Koksofenwande braucht dabei nicht immer aufzutreten, 
worauf spater noch eingegangen wird.

Wird nun die Kohlenschicht von der Seite des Druck
stempels aus beheizt, so daB dieser Stempel mit der Koks- 
ofenwand vcrgleichbar ist, so entspricht das der Praxis 
und ahnelt etwa der MeBanordnung von Imhof und Bunte 
mit dem Unterschied der langeren Kohlenschicht. Bereits 
wenn der Ofen 2 mm iiber die Kohlenschicht geschoben 
ist, beginnt sich ein Druck bemerkbar zu machen in der 
GróBenordnung von 0,01 bis 0,02 kg/cm2. Nach 4 mm Vor- 
schub des Ofens, was einer Zeit von 12 min entspricht, 
wurde der Versuch unterbrochen und die Kohlenschicht 
untersucht. Vom Stempel her hatte sich eine 2 -3  111111 starkę 
zusammengebaekene Kohlenschicht gebildet, die sich ohne 
weiteres von der Restschicht abtrennen lieB. Wahrend an 
der Stempelseite gerade eine einheitliche Halbkoksschicht 
im Entstehen war, lieBen sich 3 min tiefer deutlich 
kleine geschmolzene Kohlenteilchen neben noch nicht 
geschmolzenen erkennen. Die Schicht befand sich also im 
Bereich der beginnenden Erweichung um etwa 400°. Bei 
einem zweiten Versuch wurde die Erhitzung erst nach 
42 min bei einem Druck von 1,3 kg /cm 2 unterbrochen, 
nachdem der Ofen sich 14 mm iiber der Schicht befand.

Von der Kohlenschicht waren 9 111111 verkokt, die sich in 
Form einer festen Scheibe wieder gut abtrennen liefien. 
Beim Durchsagen dieser Scheibe war deutlich schon der 
Ubergang vom Halbkoks zum Koks zu erkennen. LaBt 
man den Ofen 50 mm uber die Kohlenschicht vorriicken, 
so ist diese gesamte Schicht in Koks oder Halbkoks ver- 
wandelt.

Diese mehr qualitativen Versuche lieBen deutlich 
erkennen, daB das Vorriicken der plastischen Zone 
parallel zu den Begrenzungsfliichen des Kohlenzylinders 
erfolgt und dafi sich die Teernaht wie in der Praxis 
zwischen der Koksschicht und der Kohlenschicht befindet. 
Die Koksschicht lóst sich von der Innenwandung des 
Rohres ab, so dafi hier eine einwandfreie Entgasungs- 
móglichkeit gegeben ist, und auch durch die Kohlenschicht 
kónnen die snach innen« gehenden Gase und Dampfe ent- 
weichen, soweit sie nicht wieder kondensiert werden.

Besonders aufschluBreich ist die Verkokung einer 
Kohlenschicht in einem durchsichtigen Rohr aus schwer-

Łange der verkokten Schicht 
0 1 2 3  i  5 6 7 C h

Garunqszeit

Abb. 12. Druck auf dic Kohlenseite und Schrumpfung 
bei verschiedener Schichtlange.
Kohle G 7, Raumgewicht 0,9.

Abb. 13. Druck auf die Kohlenseite und Schrumpfung 
bei verschiedener Schichtlange.

Kohle G 7, Raumgewicht 1,0.
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schmelzbarem Glase Ipder Quarz. Bald nach Versuehsbeginn 
setzt sich auBerhałb des Ofens Teer ab. In der Kohlen- 
schicht bem erkt man ein Vorwartsdestillieren des Wassers, 
das aus der Kohlenschicht spater heraustritt und 01- 
trópfchen enthalt. Erst ganz zum SchluB entweichen aus 
der Kohlenschicht tiefgelbe Danipfe und Innenteer. Die 
Quarzstempel ver_hindern den Gasaustritt nicht. Der Teer, 
der auf der Koksseite durch den Ofen entweicht, zersetzt 
sich stark und bildet zusammenhangende Teerkoks- 
sehiehten an der Rohrwandung auch iiber der Koksschicht.

In gleicher Weise fanden numnehr die quantitativen 
Versuche statt. Bei der ersten Versuchsreihe wurde die 
Schicht von der Seite des LangenmeBstabes her beheizt. 
der festgestellt war, so daB sich die Kohle nicht aus- 
dehnen konnte, und der beim Schrumpfen der zuriick- 
weichenderi Koksflache nachgeschoben wurde. Auf diese 
Weise lag der MeBstab stets an der Koksflache an. Der 
DruckmeBstempel befand sich auf der Kohlenseite, der 
beheizten .Wand gegeniiber. Bei den Raumgewichten 0,8,

Z a h le n ta fe l  2.

Raun.-
gewicht
feucht
sr/cm8

Lange der 
Kohlen
schicht

mm

L a n g e  d e r  K o k s s c h ic h t  
nach nacli 

Versuch Ansgarung
mm mm %

Druck 
auf die 

Kohlenseite 
kg/cm*

0,8 50 49,0 45 90 0,06
0,8 100 94,3 87 87 0,27
0,8 165 152,5 148,5 90 0,19
0,9 50 49,0 — ___ 0,21
0,9 100 93,5 93 93 0,2S
0,9 165 156,2 153,5 93 0,33
1,0 50 49,8 48 96 0,34
1,0 100 97,3 97 97 0,46
1,0 165 162,5 162 98,2 1,38

Garungszeii

Abb. 14. Druck auf die Kohlenseite, 
Ausdehnung und Schrumpfting bei verschiedener 

Schichtlange. Kohle G 7, Raumgewicht 0,9.

0,9 und 1,0 wurden Schichten von 50, 100 und 165 mm 
Lange untersucht, deren Versuchsergebnisse auś der 
Zahlentafel 2 und den Abb. 12 und 13 hervorgehen.

Wurde nun der LangenmeBstab nicht von Anbeginn 
festgestellt, sondern auch der Ausdehnung bzw. Schrump- 
fung der verkokenden Schicht nachgefiihrt, so wurden 
die in der Zahlentafel 3 und in den Abb. 1 I und 15 ver- 
zeichneten Ergebnisse erhalten.

Z a h le n ta f e l  3.

Raum
gewicht

feucht

g cm'

L3nge
der

Kohlen
schicht

mm

Hfichste
Ausdehnung
unt
tnm %

L 2 n g c 
d e r  K o k s sc h ic h t  

nach nachAus- 
Versuch garung

mm mm %

Druck 
auf die 
Kohlen- 

seite
kg/cm1

0,8 50 2,8 5,6 50,5 47 94 0,12
0,8 100 3,6 3,6 94,5 92 92 0,30
0,8 165 2,1 1,3 148,5 148 90 0,20

0,9 50 2,7 5,4 50,0 46 92 0,14
0,9 100 2,7 2,7 97,0 93 93 0,97
0,9 165 2,3 1,4 156,5 152,5 92,5 1,10

1,0 50 4,7 9,4 53,0 51 102 0,20
1,0 100 2,4 2,4 102,0 102 102 1,47
1,0 165 10,2 6,2 169,0 168 101,8 1,80

1,0 165 14,2 8,6 176,0 171 103,6 0,86

Lange der verkokten Schicht 
0 1 2 3 4 5 6 7 a h

Garungszeit

Abb. 15. Druck auf die Kohlenseite, 
Ausdehnung und Schrumpfung bei verschiedener 

Schichtlange. Kohle G 7, Raumgewicht 1,0.

Bei Betrachtung der Ausdehnung bzw. Schrumpfung, 
die in den Zahlentafeln durch die Lange der erhaltenen 
Koksschichten gekennzeichnct sind, fiillt es auf, dali bei 
feststehendem MeBstab, der einer festen beheizten Wand 
entspricht, nach einer anfanglichen Druckperiode bei allen 
Versuchen eine so groBe Schrumpfung eintritt, dal! die 
Koksschicht kiirzer ais die ursprimgliche Kohlenschicht ist. 
Mit steigendein Raumgewicht wird, wie zu erwarten, das 
anteilmaBige Schwinden geriliger. Hat die verkokende 
Schicht aber die Móglichkeit sich auszudehnen, so ist nach 
vollendeter Ausgarung nur bei einem Raumgewicht bis zu
0,9 der Kokskuchen kiirzer ais die Kohlenschicht. Bei dem 
Raumgewicht von 1,0 ist die ausgegarte Koksschicht janger.
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Wahrend bei diesen Langemncssungeii innerhalb der 
Versuchsreihen geniigende Obercinstimmung in den anteil- 
maBigen Werten herrscht, sind die Drucke, die auf einen 
der beheizten Wand gegcniiberliegenden Stempel ausgeiibt 
werden, sehr verschicden und abhangig von der Lange der 
verkokten Schicht. Mit steigender Schichtlange nehmen dic 
Drucke zu, namentlich bei hohen Raumgewichtcn. Dies hat 
seinen Orund in der Kondensation teeriger Anteile in der 
unverkokten Kohlenschicht. Je langer die Schicht ist, desto 
ntehr solcher Bestandteile kondensieren in der restlichen 
Kohle, was schon bei den unterbrochenen Versuchen 
(Abb. 11) deutlich wurde. Der Gehalt an fliichtigen Be
standteilen war von 22,5o/o in der ursprunglichen Kohle 
auf 31 o/o in der Restschicht gestiegen. Wie abhangig die 
Druckwerte von der Kiihlung der Kohlenschicht und von 
der Kondensation der Teeranteile sind, zeigen die beiden 
zuletzt in der Zahlentafel 3 aufgefuhrten Versuche 
(Abb. 16). Der letzte wurde ohne jede Kiihlung der Kohlcn- 
schicht ausgefiihrt, so daB durch das Porzellanrohr und 
durch Gase und Dampfe eine erhebliche W armeiibertragung 
stattfand. Infolge dieser langen Vorerhitzung wird auch 
das Backvermogen der Kohle stark beeintrachtigt. Der 
Druck erreicht dabei bei weitem nicht die Hóhe des ent- 
sprechenden Versuches mit Kiihlung, delint sich aber iiber 
einen viel langeren Zeitraum aus.

lange der rerkokten Schicht 
0 } ? 3 4 S 6 7 S h  

Garungszeit

Abb. l(). Druck auf dic Kohlenseite und Ausdehnung 
bei 165 mm langer Schicht mit und ohne Kiihlung.

Aus den Ergebnissen dieser beiden Versuchs'reihen ist 
zusanunenfassend festzustellen, daB Messungen der Langen- 
anderungen der verkokenden Schicht, die auch betrieblich 
von Wert sind, einwandfrei ausgefiihrt werden kónnen. 
Die auf der Kohlenseite bzw. in der Mitte der Kohlen- 
fullung auftretenden Druckerscheinungen sind wohl wichtig 
fiir die Aufklarung des Verkokungsvorgangs, stellen aber 
keineswegs den Druck dar, den die verkokende Schicht 
auf die Ofenwiinde ausiibt.

Um nun diesen auf die Ofeuwande wirkenden Druck 
zu erfassen, nalim man die Beheizung bei der nachsten 
Versuchsreihe von der Seite des Druckstempels aus vor. 
Es wurden wieder verschieden lange Kolilenschichten bei 
Raumgcwichten von 0,8 bis 1,0 untersucht. Verwendet 
wurde die Kohle G 7, die gestampft betriebsmaBig einen 
aufierordentlich schweren Ofengang hervornift, und die 
Kohle F mit ausgesprochen leichtem Ofengang. Wenn die 
verkokende Schicht schrumpfte, fiihrte man den Druck- 
stempel der zuriickweichenden Flachę nach, um fest
zustellen, ob sich der auf der Kohlenseite auftretende

Druck auch auf die Koksseite iibertragt. Die nach der 
schon eingetretenen Schrumpfung gemessenen Drucke 
wirken also nicht auf die feststehend gedachte Ofenwand. 
Die Abb. 17--21 veranschaulichen dies in der Weise, dali 
anschlieBend an die Druckkurve die Schrumpfungslinic 
gezeichnet und durch punktierte Verbindungsgeraden vom 
Endpunkt der Schrumpfung aus die Enddruckkurve mit 
der Schrumpflinie verbunden ist. Die Zahlentafeln 4 und 
5 zeigen die MeBergebnissc, wahrend die Abb. 17 21 den 
Verlauf der Druck- und Schrumpfungskuncn darstellen.

Garungszeit

Abb. 17. Druck auf die Koksseite 
und Schrumpfung bei verschicdener Schichtlange. 

Kohle G 7, Raumgewicht 0,8.

Garungszeit

Abb. 18. Druck auf die Koksseite 
und Schrumpfung bei verschiedener Schichtlange. 

Kohle G 7, Raumgewicht 0,9

Lange der verkokten Schicht 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 h

Garungszeit

Abb. 19. Druck auf die Koksseite 
und Schrumpfung bei verschiedener Schichtlange. 

Kohle G 7, Raumgewicht 1,0.

Die MeBergebnisse und Darstellungen bei dieser Ver- 
suchsanordnung lassen schon einen wesentlich besseren 
Einblick in den Verkokungsvorgang gewinnen ais bisher.
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Z a h 1e n  t a fe l  4 Kohle G 7.

Raum-
gewicht

Liinge der 
Kohlen
schicht

1 lóchster 
Anfangs- 

druek
Eiul-
drtick

L a n g e  d e r  

vor Enddruck

0 k s s c h i c h t 

nacli Ausgarung
jj/cm3 mm kg'cm kg/cm1 mm % min %

0,8 50 0,12 0,02 48,5 97 45 90
o,s 100 0,19 0,24 92,5 92,5 91 91
0,8 165 0,15 0,18 151 91,7 148 90

0,9 50 0,28 — 49 98 ■16 92
0,9 100 0,39 0,10 96 96 95 95
0,9 165 0,32 0,46 160 97 155 94

1,0 f i 1,35 0,02 50 100 49 98
1,0 100 1,66 0,15 99,8 99,8 97 97
1,0 165 1,55 — 161,9 99,9 16-1 99,4

Z a h le n ta fe l  5. Kohle F.
0,8 50 0,11 — 16 92 44 88
0,8 100 0,08 — 91 91 88 88
0,8 165 0,08 — 145 88 145 88

1,0 50 0,87 ■18 96 46 92
1,0 100 0,86 0,12 95 95 91 91
1,0 165 1,01 — 153 93 151 91,5

Garungszeit
Abb. 20. Druck auf die Koksseite 

und Schrumpfung bei verschicdener ScHĘhtliinge. 
Kohle F, Raumgewicht 0,8

Lange der yerkohten Schicht 
6 1 2 3 * 5 6 7 / 1 1 }

Garungszeit 
Abb. 2 1 . Druck auf die Koksseite 

und Schrumpfung bei verschiedener Schichtlange. 
Kohle F, Raumgewicht 1,0

Innerhalb geringer Schwankungen, die auf der Schwierig- 
keit beruhen, immer ein gleichmaBiges Raumgewicht /u 
erzeugen, und, wie spater festgestellt wurde, von der Gas-

durchlassigkeit der plastischen Zone abhąngen, liegen die 
ańfanglich auf die heille Ofenwand wirkenden Drucke in 
glcicher Grófienordnung. Die verschiedene Schichtlange 
bewirkt keine wesentlichen Unterschiede. Mit steigendem 
Raumgewicht wachsen die Driicke erheblich an. Das Nach- 
schieben des Druckśtempels entsprechend der Schrumpfung 
hat nur theoretischen W ert; man sieht, dali die Enddriicke 
so nicht immer erfafit werden und infolge des ver- 
schiedenen zeitlichen Nachschiebens auch in der GróBe 
sehr unterschiedlich sind. Von Wichtigkeit ist die Vcr- 
kokungszeit, wahrend der ein Druck auftritt. Die Druek- 
wirkung auf die Ofenwand dauert bei der Kohle (i 7 bei 
einem Raumgewicht von 0,8 nur knapp 1 h, wahrend der 
Druck bei einem Raumgewicht \rou 1,0 die gan/e Versuchs- 
zeit von 8 h angehalten hat. Man miifije hier noch langcre 
Kohlenschichten untersuchen, um fest/ustellen, wami eine 
Schrumpfung eintritt und von welcher Breite an kein 
schwcrer Ofengang mehr /u  erwarten ist. lis wird auch 
ersichtlich, daB.die Kohle G 7 nur bei einem Raumgewicht 

■1,0 einen schweren Ofengang hervorruft, da sie bei 
geringerer Dichte deutlich schrumpft. Der auf dic Stempel 
ausgeiibte Druck wirkt sich welleufórmig aus, was auf die 
Bildung und das Zerplatzen von Gashlasen innerhalb der 
plastischen Schicht hindeutet. Dic Kohle P weist nun auch 
einen anfanglichen Druck auf in ahnlicher GróBenordnung 
wie dic Kohle G 7. Schon nach bis 1 1 3 h begimit aber 
hier die Schrumpfung, die bis zur Ausgarung 12 9 o;0 be
tragt, so dafi stets ein leichter Ofengang vorhanden sein 
wird. Diese Feststellungen stimmen mit den Betriebs
erfahrungen iiberein.

D o p p e ls e i t ig e  V e rk o k u n g  d e r  K o h le n s c h ic h t.

Dic fiir die Praxis wichtigen Langenanderungen der 
verkokenden Kohlenschicht und die auf die Ofenwand aus- 
geubten Drucke lassen sieli nun sehr einfach in einem  
Versuch bestimmen, wenn man eine Kohlenschicht von 
móglichst der gan/en Koksofenbreite von beiden Seiten ber 
mit den verschiebbaren Ofen erhitzt. Besonders bei Stainpf- 
betrieli ist dic Langeriąnderung von Wichtigkeit, da der 
gestampfte Kohlenkuchen ja 40- 80 111111 enger ist ais die 
Kammerbreite und theoretisch die Wandę anfanglich nicht 
berŚnrt. Praktisch wird der Kohlenkuchen durch das Zu- 
riickziehen des Stampfbodens so erschiittert, daB er nicht 
erhalten bleibt, sondern an einer oder beiden Seiten anliegt, 
wobei aber das Raumgewicht sich wieder iindert. Lcider 
war es mit der Y o r h a n d e n e n  Versuchseinriclitung nur 
moglich, Kohlenschichten von 300 111111 Lange zu unter
suchen, aber auch diese Versuche lassen schon deutlich alle 
Erscheinungen erkennen und entsprechen etwa der Praxis.

Zur Versuchsausfuhriuig ist noch zu bemerken, daB 
das Einfiillen bzw. Einstampfen der Kohle zonenweise mit 
grofier Sorgfalt geschehen muB, damit ein gleichmaBiges 
Raumgewicht erreicht wird. Die Kohlenschicht befindet sich 
in der Mitte des Porzellanrolires, das, mit den Quarz- 
stempeln versehen, durch. die kalten Ofen hindurchgeschobcn 
wird. Erst nach deniAnheizen derOfen spannt man dasRohr 
fest ein, und die Ofen werden an die auBen bezeLchneten 
Enden der Kohlenschicht geschoben. Dann kann der Ver- 
sucli mit dem Vorschiehen der Ofen beginnen, nachdem 
dic Quarzstempel sorgfaltig angelegt sind, die Druckmefi- 
einrichtung eingespielt und die Langenmefieinrichtung so 
gestellt ist, dafi Ausdehnung und Schrumpfung gemessen 
werden kónnen. Der Druckstempel wird ais feststehende 
Wand betrachtet und bei einer Schrumpfung nicht nach- 
gestellt, es sei denn, man will absichtlich die beim Zu- 
sammentreffen der beiden plastischen Zonen auftretenden 
Driicke messen. Der Langenmefistab wird ent\veder losc 
den Laugcnveranderungen der Schicht nachgefiihrt oder 
bleibt, wie bei der niichsten Versuchsreihc, feststehend 
und wird nur z.eitweisc zur Mcssung des Schrumpfens 
benutzt. lii der Zahlentafel 6 und den Abb. 22 und 23 sind 
wieder die Ergebnisse der Untersuchungen mit den 
Kohlen G 7 und F verzeichnet.
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Z a h l e n t a f e l  0 .

Kolile
Raum-

gewicht

kg/l

Hoclister
A nfangs

druck
kg/cin"

Und-
druck

kit/cm*

1 .3 n g c  
vor 

Eiuidruck 
mm

d e r  K o k s s c h ic l ł t  

nach Ausgarung 

mm %

G 7 0 ,8 0,24 ___ 287 288 96
G 7 0,9 0,30 3,3 299 297 99
G 7 1,0 1,30 11,6 300 299 99,7
F 0,8 0,05 ___ 270 262 87,3
F 0,9 0,22 — 281 276 92,0
F 1,0 1,10 5,0 298 292 97,3

Ein Vergleich der Anfangsdriickc bei Beginn der Ver- 
kokung mit den in den Zahlcntafcln 4 und 5 verzeichneten 
Werten ergibt eine leidliche Obereinffimmung. Ganz 
wesentlich yęrśchieden sind aber die Enddriicke, die beim 
Zusaminentreffen der beiden plastisehen Zonen auftreten, 
und die Sehrumpfung. Die kurzeń und starken Enddriicke, 
die bei der doppclseitigen Verkokung der das Porzellan- 
rohr vollstiindig ausfiillenden Kohlenschicht auftreten, 
beruhen zweifelloś auf der plotzlichen Verdainpfung der 
nach der Ofeninitte hin destillierten waBrigen und teerigen 
Anteile. Der Abzug dieser Dampfe und Oase wird durch 
die sich nahernden Tcerriiihte verhindert, so dafi im Raum 
zwischen diesen ein erheblicher Uberdruck entsteht, der 
beide Kokshalften auseinandertreibt. Sind nun wahrend der 
Verkokung bis dahin die Kokshalften geschrumpft, wie es 
in Abb. 22 beim Raiimgewieht 0,8 und in Abb. 23 bei 
den Raumgcwichten 0,8 und 0,0 der Fali ist, so werden 
die Kokshalften zwar durcli dic lunengase auseinander- 
getrieben, erreichen aber noch nicht die feststehenden 
Stempel wieder und iiben demgemaB keinen »Treibdruck« 
aus. Ist der Koks aber wie im Fali (i 7 bei einem Raum- 
gewicht von 1,0 iiberhaupt nicht geschrumpft, so wird der 
volle Treibdruck- auf die Stempel wirksam. Er nimmt 
dabei Werte an, denen eine Koksofenwand niemals wider- 
stelien konnte. Diese hochsten Driicke, die bei der Ver-
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Abh. 22. Druck und Sehrumpfung auf der Koksseite 
bei doppelseitiger Yerkokung der Kohle G 7.
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Abh. 23. Druck und Sehrumpfung auf der Koksseite 
bei doppelseitiger Verkokung der Kohle F.

suchsanordnung auftreten, werden dadurch verursacht, dali 
aus dem voll mit Kohle gefiillten, gasdichten Rohr die 

Innendampfcc und »Gase« nicht anders entweichen 
konnen ais durch die plastische Schicht hindurch, die fest 
an der Innenwandung des Rohres haftet. Darauf sind auch 
die vielen einzelnen Druckwellen zuruckzufiihren, die dic 
Kolile G 7 beim Raunigewicht 1,0 bildet. Jeder Druckstofi 
schiebt die schon gebildete Koksschicht ein wenig von der 
erweichten Zone fort, und der ausgegarte Kokszylinder 
bekommt eine schachtelhalmartige Beschaffenheit. Die- 
selbcn Erscheinungen lassen sich erzielen, wenn man eine 
Gasdruckwelle durch eine einseitig verkokende Kohlen
schicht strómen liifit, wie es z. B. bei Messungen der Gas- 
durchlassigkeit einer plastisehen Schicht erforderlich ist. 
Derartige Bedingungen, dafi die Innengase quantitativ 
durch dic entsprechende plastische Zone senkrecht hin
durch entweichen miissen, herrschen im normalen Koks- 
ofenbetrieb wohl kaum, es wird wahrseheinlich immer ein 
Entweichen nach oben oder durch Spalten oder durch 
andere schwache Steilen der Teernahte moglich sein, so 
dafi die gemessenen »auliersten Treibdriicke« im Koksofen 
nicht auftreten werden. Hierbei ist noch zu beachtcn, dafi 
die plastische Zone bei der Versuchsanordnung nur eine 
Flachę von 4,90 em- bildet, die fest an der Innenwandung 
des Rohres haftet, wahrend beim Koksofen die Teernahte 
30—50 ni2 bedecken und insgesamt viel weniger wider- 
standsfahig sein werden.

Nunmchr wurde yersucht, den durch die »Innengase 
hervorgerufenen Druck zu vermeiden. Der Weg, die 
»lnnengase« durch ein in der Kohlenmitte befindliches An- 
satzrohr abzusaugen oder das Rohr iiberhaupt zu teilen. 
wurde aus experimcntellen Grtinden vorerst nicht be- 
schritten. Es erwies sich ais einfacher, iiber der gesamten 
Kohlenschicht einen Gąssammelraum zu bilden. Das Rohr 
wird also nicht mehr im ganzen Querschnitt mit Kohle 
gefiillt, sondern ein Kreisabschnitt von durchschnittlich 
5 mm Hohe frei gelassen. Durch Einlegen einer etwas keil- 
fónnigen, der Rohrrundung angepafiten Metallschiene an 
iler Innenwand des Rohres, die nach dem Etnfullen oder 
Einstampfen der Kohle vorsichtig herausgezogen wird, liifit 
sich auf einfache Weise der Gassammelraum schaffen. Der 
(Juerschnitt der Kohlenfiillung betragt jetzt nur noch 
4,07 cm2. Die Versuchsausfiihrung entspricht genau der vor- 
her beschriebenen, gestaltet sich aber erheblich einfacher, 
weil die Druckwellen iiberhaupt nicht mehr auftreten. 
Damit der Koks nach der Seite des Druckstempels zu 
treibt, wird vor der erwarteten Endausdehnung der Langeu- 
meBstab an der Koksflache festgestellt. Die MeBergebnisse 
sind aus der Zahlentafel 7 und den Abb. 24 und 25 er- 
sichtlich.

Z a h le n ta fe l  7.

Kohle
Raum
gewicht

kg/l

Hochster
Anfangs

druck
kg/cm2

L a n g e  d e r  H 
vor nach 
Endausdehnung 
mm mm

C o k s s c h ic h t  

nach A usgarung

mm °/0
G 7 0,8 0,03 278 285 279 93,0
G 7 0,9 0,15 281 289 282 94,0
G 7 1,0 0,37 281 290 285 95,0
F 0,8 0,00 269 266 88,7
F 0,9 0,07 273 276 272 90,7
F 1,0 ■ 0,10 273 279 272 90.7

Bei der Kohle G 7 tritt vom Raunigewicht 0,8 an ein 
Anfangsdruck auf, der aber viel geringer ist ais bei voll- 
standig gcfiilltem Rohr. Dieser Anfangsdruck macht sich 
bei der Kohle F erst bei einem Raumgewicht von 0,9 an 
bemerkbar, liegt aber auch viel niedriger ais in der Zahlen
tafel 6 angegeben, Der wichtigste Unterschied zwischen 
beiden Versuchsreihen besteht darin, dafi jetzt keine 
einzelnen DruckstóBe mehr auftreten, die von dem stoB- 
weise erfolgenden Entweichen der »Innengase« herriihren, 
sondern nach Becndigung des Anfangsdrucks ein ganz 
gleichmaBiges Schrumpfen einsetzt, das sich beiderseitig 
gut verfolgen liiflt. Erst beim Zusammen tref fen der beiden
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Teernahte ist wieder ein DruckstoB zu verśpfiren, der bei 
tlen dargestellten Versuchen aber nur ein Vorscliieben der 
einzelnen Kokshalfte bis hóchstens zur Ausgangsstempel- 
stellung bewerkstelligt. Ein eigentlieher Druck auf die 
Wand ist nicht mehr ausgeiibt worden. Fiihrt man jedoch 
beide Stempel dem schrumpfeuden Koks nach, so kann 
man bei der Kohle G 7 Enddrilcke von 3,5 bis 7 kg /cm - 
ittessen, ebenso bei der Kohle F.

_____ ąsRaum gew icht
_____ 0.9 *

1,0

20 40 60 60 iO 10100 120 140 mm 140 no 100 
Lange der verkokten Schicht 

0 1 2 3 4 5 6 7 h 7 6 5 4 3 Z 1  
Garungszeit

Abb. 24. Druck und Schrumpfung auf der Koksseitc 
bei doppelseitiger Verkokung mit Gassammelraum. 

Kohle G 7, Raumgewicht 0,S !,().

Garungszeit

Abb. 25. Druck und Schrumpfung auf der Koksseitc
bei doppelseitiger Verkokung mit Gassammelraum.

Kohle F, Raumgewicht 0,8— 1,0.

Aus diesen let/ten Untersuchungsbefunden lassen sich 
nun eindeutige Schliisse auf den Verkokungsverlauf zichen. 
Zu Beginn der Verkokung der den Wanden anliegenden 
Kohlenschichten ist von einem gewissen Raumgewicht an 
immer mit einem Druck der erweichenden, bliihenden 
Kohle zu rechnen. Diesen Druck móchte ich ais B ia h d ru c k  
bezeichnen. Im Betrieb erkennt man ihn an den Abdrucken 
der Wandfugen auf der Koksoberflache. Dann tritt bei 
entsprechenden Entgasungsmóglichkeiten der lnnengase«, 
die durch das Raumgewicht der Kohlenschiittung, dic Gas- 
durchlassigkeit der Teernahte und den Gassammelraum 
gegeben sind, ein Schrtimpfen der Kokshalften ein, wie 
es bildlich von M u lle r  und G ra f  dargestelit worden ist1. 
Erst beim Zusaminentreffen der beiden Teernahte werden 
die Kokshiilften mehr oder minder auseinander»getrieben«, 
wobei dann ein plótzlicher Druck auf die Koksofenwande 
ausgeiibt werden kann. Nur diese Erscheimmg sollte man 
ais T re ib e n  bezeichnen. Ist die Kohlenschicht breit 
genug gewesen und geschrumpft, so brauchen die aus- 
einandergetriebenen Kokshalften nicht immer die Wandę 
zu erreichen, und ein eigentlieher Druck wird auf sie nicht 
ausgeiibt.

Auch dieses Auseinandertreiben der beiden Kokshalften 
beim Zusammentreffen der Teernahte laBt sich ganzlich 
vermeiden, wenn fiir eine gute Entwfeichungsmóglichkeit 
der Innengase gesorgt wird. Bei Versuchen mit der 
Kohle G 7 (Raumgewicht 1,0) wurde das Porzellanrohr 
genau in der Mitte geteilt und noch mit einer halbrunden 
offnung von 10 mm Dmr. auf jeder Halfte versehen, so 
daB die Gase nicht nur durch den Gassammelraum,

1 M u l l e r ,  W . J., und E. G r a f :  Kurzes Lehrbuch dci Technologu'
der Brennstoffe. W ien 1939. S. 259.

sondern auch durch die in und uber der Kohlenmitte an- 
gebrachten Offnungen entweichen konnten. In jeder Rohr- 
hiilfte befand sich eine Kohlenschicht von 150 mm Lange, 
die mit den mittleren Flachen aneinanderstieflen. Die 
Anfangsdriicke waren genau so hoch wie bei den vorher 
beschriebencn Versuchen, auch die Schrumpfung trat ein, 
es blieb aber, wie erwartet, jedes Auseinandertreiben« 
aus. Die beiden Teernahte verschmolzeft so innig mit- 
einander, daB eine Trennschicht iiberhaupt nicht zu er
kennen w'ar. Daraus geht eindeutig hervor, daB das Treiben 
der Kohlen nur von dcm EinschluB der Innengase und 
Dampfe zwischen den beiden abschlieBenden Teernahten 
herruhrt.

Nachdem mit Hilfe der beschriebenen Vorrichtung 
sowohl der Biahdruck ais auch das Schrttmpfen und Treib- 
verhalten der Kohlen bei bestiinmter Verkol<ungs- 
geschwindigkeit gemessen werden konnten, sind noch die 
nicderschlesische Kohle M und verschiedene Kohlen aus 

kg/cm*

\
1 1

— ■—

0 20 40 60 S0 KO CO 140 mm 140 120 100 SO 60 40 20 0
liinge der verkokttn Schicht 

0  1 2 3 4 5 6 7 h 7  6 5 4 3 2  1 0
Garungszeit

____ 0, !  Raumgewicht _____ 1, o Raumgewicht

Abb. 26. Druck und Schrumpfung auf der Koksseitc 
bei doppelseitiger Verkokung. 

Nicderschlesische Kohle M, Raumgewicht 0,8 und 1,0.
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Abb. 27. Druck und Schrumpfung auf der Koksseitc 
bei doppelseitiger Verkokung.

Ruhrkohlen A und C, Raumgewicht 0,S.

cm3
U,

fluhrk 'h/e B

i
U

_ ______

I
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0 !C 40 60 30 100 120 140 mm 140 120 100 SO 60 40 20
lange der verkokten Schicht 
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______ mit Gassammelraum _______ ohne Gassammelraum

Abb. 28. Druck und Schrumpfung auf der Koksseitc 
bei doppelseitiger Verkokung.

Ruhrkohlen B und D, Raumgewicht 0,8.
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dem Ruhrgebiet untęreucht worden. Zu ihrer Kcnn- 
zeichnung, nachtraglich auch der der niederschlesischen 
Kohlen O 7 und F, dient die Zahlentafel 8.

Z a h le n ta fe l  8.
N ie d e r s e l i le s i s c h e  K oh len .

Bezeichnung G7 F M

A sch e .................................
Fliichtige Bestandteile .

°/0 
. . %

7,0
22,6

5,5
32,8

8,5
19,3

Kleinentgasung nach Schroth 
bei 10000 C.:

K o k s ........................................ %
U rte e r ................ ........................%
S c h w e ib e n z in ........................ %
Z ersetzungsw asser................ %

78,50
6,10
1,16
3,76

10,48

69,90 
11,65 

M5 
6,00 

11,30

81,18
4,38
0,84
3,46

10,14

R u h r k o h 1en.

Bezeichnung A B c; D

A s c h e .........................%
Fliichtige Bestandteile % 
B ackfahigkeit................

5,4
20,8
18,0

5,8
25,3
20,0

4,8
26,1
22,0

6,0
28,1
18,0

Die MeBergebnisse sind in der Zahlentafel 9 und in 
den Abb. 26 28 dargestellt. Bei den Ruhrkohlen sind die 
Versuche mit Gassammelraum mit a und die ohne Gas- 
sammelraum mit b bezeichnet.

Die niederschlesische Kohle M /.eigt einen amfinglichen 
Blahdruck, der aber auch beim Raumgewicht 1,0 nicht so 
hoch ist wie der der Kohle G 7. Ihre Schrumpfung ist 
gering, so dali der Kokskuchen nach der Ausgarung 95,3 o/0 
der urspriinglichcn Kohlenschichtlange einnimmt, jedoch 
ohne die geringste Treiberscheinung gezeigt zu haben.

Z a h le n ta f e l  9.

Raum HSclister LSn^e der ga nz en Kok s s c h i c h t
Kolile gewicht AnfaiiRS-

druck
vor nach 
Endausdehnung nach Ausgarung

kg/I kc/cm* ni in ni tu mm %
M 0 ,8 0,05 278 ___ 276 92,0

1,0 0,13 2SS — 286 95,3
A a 0 ,8 0,03 273 ___ 272 90,7

b 0 ,8 0,04 285 — 283 94,3
B a 0 ,8 0,03 270 277 272 90,7

b 0 ,8 0,03 272 279 276 92,0
C a 0 ,8 0 ,0 0 267 277 276 92,0

b 0 ,8 0,04 272 285 278 92,7
D a 0 ,8 0 ,00 268 — 265 88,3

b 0 ,8 0,04 270 275 270 90,0

Die Ruhrkohlen A bis D, die im Schuttbetrieb verkokt 
werden, sind nur beim Raumgewicht 0,8 mit und ohne 
Gassammelraum untersucht worden. Man stellt so das 
giinstigste und ungunstigste Verhalteit fest und kann an- 
nehmen, daB sich die Verkokung im Betriebe zwisehen 
diesen beiden Grenzkurven abspielen wird. Die Ruhr- 
kohle A, die zur GieBereikoksherstellung dient, zeigt 
einen Blahdruck von 0,03 bis 0,04 kg/cin2, der bis zu 4 h 
wirksam ist, scluumpft verhaItnismaBig wenig und treibt 
iiberhaupt nicht. Bei der Ruhrkohle C dagegen ist mit Gas
sammelraum ein B!;ihdruck iiberhaupt nicht meBbar ge
wesen. Die Schrumpfung ist erheblich und das Treiben 
so deutlich, dafi eine Kokshiilftc bis an den Drucksteinpel 
wieder herangeschoben wurde. Die Ruhrkohlen B und D 
weisen ein ahnliches Verhalten in yeriniiidertem MaBe auf.

(Śchluli folgt.)

U M S C H A  U
Die Bodenschatze der  Tiirkei.

Von Dr. Paul R u p re c h t,  Dresden.
Die recht erfolgreiche Industrialisierungspolitik der 

Tiirkei findet eine gute Grundlage in dem Bergbau des
l.andes, der sich in der Nachkriegszeit sehr giinstig ent- 
wickclt hat. Das gilt nicht zum wenigsten von der K o h le , 
dereń Vorratc in Anatolien und vor allem am Sclnvarzeh 
Meer von den Tiirken auf 1 Mrd. t geschatzt werden. 
Das wichtigste Vorkommen ist vorlaufig das von Eregli- 
Zonguldak am Schwarzen Meer. Es erstreckt sich iiber 
170 km an dessen Kiiste und fiihrt eine bituminose Kohle 
von hohem Heizwert.

Neben diesen Kohlenlagern sind in der Tiirkei noch 
Yerschiedene andere Steinkohlenvorkommen festgestellt 
worden, und zwar bei Adrianopel, an den Dardanellen, in 
Westanatolien bei Balikesir und schlieBlich im óstlichen 
Kleinasien bei Erzerum. Diese Lager sind jedoch bis jetzt 
so wenig erschlossen, daB ihre Fórderung fiir die Ver- 
sorgung des Landes mit Brennstoffen noch keine Rolle 
spielt. Da es geologisch noch wenig durchforscht ist und 
die Staatsfuhrung glaubt, mit der Entdeckung weiterer 
KohlenYorriite rechnen zu kónnen, so hat sie im Jahre 1935 
ein Forschungsinstitut fiir den Bergbau ins Leben gerufen, 
das nicht nur die Steinkohlen-, sondern auch die Braun- 
kohlenlagcr und sonstigen Mineralvorkonmicn der Tiirkei 
untersucht.

Vorlaufig kennt man in Westanatolien und bei Ankara 
/.wei Braunkohlenvorkommen, dereń Fórderung Yon n ur 
12000 t im Jahre 1929 bis 1936 auf 96000 t gesteigert 
worden ist. Diese Kohle will die Regierung hauptsachlich 
dem Hausbrand zufiihren und damit zur Schommg der 
geringen Holzvorrate des Landes beitragen.

Obwohl die Steinkohlenfórilerung der Tiirkei von 
827000 t im Jahre 1913 auf 2,5 Mili. t  im Jahre 1937 ge- 
stiegen ist, sich also fast verdreifacht hat, sind im Jahre 
1936 nach den letzten Y o r l i e g e n d e n  Angaben noch 40354 t 
Kohle aus dem Auslande bezogen w o r d e n .  Dem steht aller
dings eine Ausfuhr Yon 530 000 t gegeniiber, die hąupt-

sachlicli nach Grieehenland, Italien, Agypten, Syrien, 
Franzósisch-Nordafrika, Rumanien, Ungarn, Bulgarien und 
dem friiheren Osterreich gegangen ist. Hier darf nicht 
unerwahnt bleiben, dali sich die Tiirkei mit steigendein 
Erfolge um dic Lieferung von Bunkerkohlen an die in 
ihren Hafen anlegenden auslandischen Schiffc bemiiht. 
Diese Lieferungen betragen ungefahr 5 */o ihrer Fórderung.

Ebehso wie sieli die Tiirkei Yon der auslandischen 
Kohle fast unabhlingig gemacht hat, will sie es auch in der 
E is e n v c r s o r g u n g  crreichen. Dafiir sollen die Boden- 
schatzc des Landes ebenfalls eine gute Grundlage bieten, 
wie der aus Wien ais Gutachter im Jahre 1925 dorthin 
berufene Professor G ra m ig  bestatigt hat. Auch einige 
russische Ingenieurę haben festgestellt, dafi in Westanatolien 
geniigend Eisenerze vorhanden seien, auf denen sich eine 
Eisenindustric aufbauen lasse. Die gróBten Vorkommen 
finden sich bei Trapezunt, Iztnir und Antalya und bieten 
gunstige Gelcgcnheit zur Abbefórderung ihrer Ausbeute, 
dereń Eisengehalt zwisehen 40 und 80 n/o schwankt. Heute 
kommen auch wieder die viele Jahre von RuBland in den 
Hintergrund gedrangten M a n g a n e rz e  der Tiirkei zur 
Geltung, die fiir die Riistungsindustrie von besonderer Be
deutung sind. Im Jahre 1935 hat die Tiirkei davon fast 
15000 t nach Deutschland verschifft, wozu sie im Jahre 
Yorhcr noch nicht in der Lage gewesen ist. Die Vor- 
kommen, die einen Metallgehalt von durchschnittlich 
40 o/o haben, befinden sich bei Eregli und Fetlye.

Eine weitere Móglichkeit, die tiirkische Wirtschaft auf 
Selbstversorgung umzustellen, bieten die reichen K u p fe r- 
Y orkom m en  des Landes, die hauptsachlich in der Pro- 
vinz Ergani liegen. Das dortige Erzgebiet, dessen Inhalt 
auf 1,2 Mili. t geschatzt wird, umfafit 1200 Quadratkilo- 
meter. Zur Ausbeutung dieser Vorriite ist mit Genehmi
gung der tiirkischeri Regierung eine Gesellschaft mit 
einem Kapitał von 6 Mili. -TtJl gegriindet worden, davon 
hat der tiirkische Staat ein Drittel ubernommen und sich 
auBerdem verpflichtet, die Gruben an sein Bahnnetz an- 
zuschliefien. Deutschland ist daran ebenfalls durch die 
Deutsche Bank beteiligt. Man hofft die Fórderung nach 
Beendigung der geplanten Bahnbauten auf 24000 t jjihr-
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lich zu steigern und Spiiter nicht nur die bisherige Einfuhr 
Yon 25000 t im W erte von 3 4 Mili. M t-  im Jahre ent- 
behrlieh zu machen, sondern auch 10- 15000 t ausfuhren 
zu kónnen. Bei ihren niedrigen Lohnen glauben die 
Tiirken. dafi diese Ausfuhr selbst bei niedrigen Kupfer- 
preisen fiir sie gewinnend sein wird. Sie rechnen daraus 
auf einen Jahreserlos von I Mili. engl. Pfund.

Eine grolic Zukunft hat dic Oewinnung von C h r o n i- 
c r z e n ,  die in der Tiirkei bis jetzt an 117 Orten fest
gestellt worden sind. Obwolil fiir 66 dieser Fundstatten be
reits Konzessionen ertcilt worden sind, werden heute kauni 
20 ausgebeutet. Die leistungsfahigste und bereits seit etwa 
90 Jahren in Betrieb befindliche Grube ist dic von Bursa. 
Die jahrliche Chromerzforderung der Tiirkei betragt mit 
rd. 190000 t etwa ein Sechstel der Welterzeugung. Der 
Metallgelialt der tiirkischen Erze schwankt zwischen 45 
und 55 o/o. Bei der vielseitigen Yerwendbarkeit, die sieli 
heute dcm Chrom in der Industrie bietet, kommt dem 
Besitz der Tiirkei daran eine grofie Bedeutung fiir ihren 
Wohlstand zu. Dasselbe gilt insofern fiir ihre A n tim o n - 
y o rk o m m e n , ais in Europa und im nahen Osten nur 
fioch lugoślawien iiber dieses Erz verfiigt. Der Umstand, 
dafi der Handel Chinas, des gróBten Antimonerzeugers 
der Erde, zur Zeit geliilimt ist, verleiht dem turkischen 
Antimonbesitz augenblicklieh einen besonderen Wert. 
Vorl;iufig wird er fast nur in den Gruben von Tokat-Tire 
ausgebeutet. Im Jahresdurchschnitt betragt die Erz- 
fórderung rd. 800 t mit einem Gehalt von 60 o/o.

Die Tiirkei ist aufierdem noch reich an hochwertigem 
Z in k e rz ,  das bis jetzt an etwa 40 Stellen festgestellt 
worden ist und vor allem in den Gruben von Balya aus
gebeutet wird. Ihre Erze entlialten 35 -50 o o Zink und 
8 25 o/o Blei. W ahrend der letzten 10 Jahre ist die jah r
liche Forderung von 5000 auf 17000 t gesteigert worden.

Ferner spielt im Bergbau der Tiirkei die Gewinnung 
von B lei eine Rolle, das an verschiede»en Stellen des 
Landes auftritt. Die bedeutendsten Lager sind die von 
Aydin und Bułgar Dagh. Die Erze liefern neben einem 
liohcn Blcigehalt 2 kg Silber sowie 5 - 6  g  Gold je t. 
Das letztere wird im iibrigen, yorliiufig allerdings nur 
in geringen Mengen, noch an verschiedencn anderen 
abbauwiirdigen Stellen im Lande gefunden. Die Haupt- 
gewiiihungssteUc ist die Grube bei Tschanak.

Weiterhin yerfiigt die Tiirkei iiber Q u e c k s i lb e re rz .  
Die Jahresforderung betragt etwa 150 t. Es sind yorliiufig 
fiinf Vorkommen festgestellt worden, von denen das er- 
giebigste das von Kara Burnu bei Izmir ist.

Im Hinblick auf den grofien Schwefelbcdarf, den der 
Weinbau und die Rosinengewinnung in der Tiirkei haben, 
will der tiirkische Staat die S c h w e fe lg ru b c  Ketschi- 
Burlu, deren Vorr;ite etwa auf U/s Mili. t geschiitzt wer
den, wieder in Betrieb nehmen, um daraus yorliiufig im 
Jahre 5000 t Schwefel zu fórdern. Bisher hat das Land 
3700 t Schwefel im W erte von 700000 M l  aus dem 
Ausland bezogen.

Endlich will man eine cigene E rdólindustrie  ins Leben 
rufen, da Aussiclit besteht, in den Auslaufern der Mossul- 
ólfelder bei Mardin fiir die Deckung des tiirkischen 
Bedarfs ausreichcnde Mengen an Ol zu finden.

Das Ergebnis dieser Betrachtungen iiber die bereits 
ausgenutztcn und die noch auszunutzenden Betiitigungs- 
moglichkeiten des tiirkischen Bergbaues liifit sich dahin

P A T E N T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 8. Mai 1941.
5b. 1301444. Josef Romberg, Castrop-Rauxel. Kohlengcwinnuugs-

maśchine fiir Auffahrung von Orlcrn und Aufhauen in jeder Flozlagerung 
und fiir den Abbau im StoBbau in (facher Lagerung bei schwebcndem Ver- 
lueb. 18.2.41.

5c. 1 501 442. Jakob Heltmeh, Wiesbaden. Betonstiii/e. 13.2.41.
5c. 1501447. Diplom-Bcrgiugenieur Detlev Sehmarje, Bad Har/bur^r. 

ReguUcrvcntil fiir PreGluft-Aufbruchstutzen. 27 .2 .41 .
5c, 1 501453. Emil Altmann, Oberhausesi^Slerkrade. W illi Bosiiner und 

Jesef Hc-lbl. Duisburg-Harfibon:. Vorrichtung zum Befestigen beliebiger 
Teile an Profilmaschincn. 0 .3 .4 1 .

lOa. 1501305. Heinrich Steinfełdt, Leipzig. Einrichtung zum Ein- 
fuhren von Starkgas in die beflammtcn Hei/zuge senkreehter Kammerófen 
/u r Erzeugung vo:i Oas und Koks. 1. 10. 37.

35c. 1501678. Eisemserk Wulfel. Hannover-Wulfel. Vórrichtunff /um 
Aufspulen von Seilen auf die Trommeln von Seilwinden. 12. 1.40.

S ie . 1501369. Continental Oummi-Werke AG., Hannover-N. Forda* 
anlage mit einem aus Gummi ■ •k i ahnlichen Stoffen und Ocwebeeinli/en 
bestehenden Fordcrband. 20.3.11

zusammenfassen, dafi sie das tiirkische Volk in die Lage 
yersetzen, eine Industrie aufzubauen, init der es seine 
Wirtschaftsziele zu erreichen vermag. Erschwert wird dies 
yorliiufig allerdings durch die noch iinmer nicht behobene 
Riickstandigkeit des Verkehrswcsens, die sich vor allem 
darin ausdriickt, dafi dic Liiiige der Eisenbahnstrecken und 
das Wegenetz dem Umfang des Landes trotz yerschiedencr 
Ncubauten bei wcitem noch nicht entsprechen. Abgesehen 
davon, dafi dies die Befórderuug der tiirkischen Bergbau- 
gewinmmg zu den Verbrauchcrn verteuert, wird dadurch 
auch die Ansiedlung yon wciteryerarbeitenden Industrien 
in der Niihe der Erz.yorkoinjnen, die sonst zur Verringerung 
der Fraehtausgaben iiblich ist, mehr oder minder uiinióg- 
lich gemacht. Dahin wirkt sich ferner die Tatsache aus, 
dafi die Tiirkei alle ihre Bodenschatze selbst ausbeuten 
will und Auslander davon nach Móglichkeit ausschlieBt, 
was selbstverst;indlich auch deren Kapitał abschreckt. An 
seine Stelle mufi daher der cinheimische Geldmarkt 
treten. Da er dazu aber noch nicht leistungsfahig genug 
ist, geht dic Erschliefiung der tiirkischen Bodcnscliiitze 
yorliiufig aufieiordentlich langsam yor sich.

Beobachtungen  der  M agnetischen  W arten  
der W estfa lischen  B e rg gew erkschaf tskasse  

im April 1941.
Deklination =s westl. Abweichung der Magnetnadel 
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1. 6 45,4 53,0 37,5 15,5 15.9 4.7 1 1
2. 45,2 51,0 36,6 14,4

14,3
15.0 21.5 I 1

3. 46,S 50,8 36,5 14.0 22.7 . 1 1
4. 44,6 51,0

50,8
37,7 13,3 13.2 1.9 1 1

5. 45,9 37,8 13,0 15 0 9.7 1 0
6. 46,0 50,0 36,5 13,5 14.7 23.9 1 1
7. 46,0 51,5 29,5 22,0 15.4 23.6 1 1
8. 43,7 49,9 28,1

36,3
21,8 14.6 1.6 1 1

9. 46,2 53,9 17,6 15.1 2.6 1 I
10. 45,2 50,0 35,2 14,8 14.5 18.3 1 1
11. 43,8 50,5 23,9 26,6 14.4 0.5 1 1
12. 44,6 50,2

49,4
36,0 14,2 14.9 10.4 1 l

13. 43,6 35.9 13,5 3.3 10.0 1 0
14. 45,0 49,7 38,8 10,9 15.0 9.8 0 0
15. 44,5 50,9 38,5 12,4 15.4 10.6 0 0
16. 44,6 51,6 37,2 14,4 15.1 3.<J 1 0
17. 43,7 50,5 38,3 12,2 15.6 10.7 1 1
18. 46,3 51,9 25,2

23,0
26,7 13.9 24.0 1 l

19. 52,8 57,8 32,8 7.9 0.1 2 1
20. 44,7 50,0 37,2 12,8 16.0 22.2 1 1
21. 45,2

45,0
51,0 37,3 13,7 14 5 10.5 1 1

22. 49,5 37,3 12,2 15.0 10.0 0 0
23. 43,4 48,5 38,3 10,2 14.6 9.9 0 0
24. , 46,4 59,9 23,3 36,6 15.8 20.0 1 2
25. 46,6 51,0 32,0 19,0 14.9 2.7 1 1
26. 43,0 47,3 38,2 9,1 15.0 9.7 1 1
27. 43,0 47,1 36,9 10,2 15.1 0.6 1 0
28. 44,7 50,0 32,4 17,6 16 0 23.7 1 1
29. 43,1

42,7
46,7 25,0 21,7 14.2 2.9 2 0

30. 47,7 37,6 10,1 15.1 5.7 0 0
Mts.-

Mittel 6 45,1 50,8 34,2 16,6
Monats-
Sunime 27 21

E  R I  C  H  T
bl e. 1 501 371. A. Stotz AG.. Stuttgart. Zweipunktaufhanaung der 

I astgehange bei Kreis- oder Schaukelfórderern. 20 .3 .41 .
81 c. 1501372. A. Stotz AG., Stuttgart. Kreis- oder Schaukelfórdcrei 

mit rohrformiger Laufbahn. 21 .3 . 41.
S ie . 1501426. Dr. Hans Joachim von Hippel, Liinen. Seitenrutsche fiir 

Strebfordcrer. 2. 11.40.

Patent-Anmeldungen
die vom 8. Mai 1941 an drei Monate lang in der Auslegehallc 

des Reichspatentarntes ausliegen.
1 c, S OI. D. 77071. Erfinder: Dr.-lng. August Gottc. Frankfurt (Main)- 

Escnerśheim, und Dr.-Inc. Helmut Muller, Tokio. Anmelder: Deutsche 
Gold- und Silber-Schcideanstalt vormals RoeBIer, Abt. Hiag, Frankfurt 
(Maiu). Veifahren zur Herstellung eines Sdiaummittels fur die Erzsćhwimm- 
aufbereituug. 18.1.38. Ósterrcich.

1 In den Patentaumeldtmgen, die am Schlulj mit dem Zusat/ Ostcr- 
reich- und Protektorat Bóhmen und Mahren« versehen sind, ist die Er- 
klarung abgegeben, daB der Schut/ sich auf das Land Ostcrreich bzw. das "
Protektorat liohmen und Mahreu erstrecken soli.
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lOa, 4/01. 0  . 24 788. Erfinder: Dr. W alter Stackel, Bochum; Anmelder: 
Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Seukiecht beaufschlagter Regene- 
rator. 28. 11. 40.

lOa, 14. V. 35032. Vereinigte HOttenwerke BurbacK-Eich-Dudelingen 
AO., Abt. Burbach, Saarbrucken. Elektromagnetische Hebevorrichtung fur 
Kohleustampfmaschmen. 11. 7. 38.

lOa, 14. V. 36 045. Erfinder: Johanu Simon, Saarbrucken. Anmelder: 
Yeręmigte Huttciiwerke Buibach-EJch-DiidcIiiigeu AO., Saarbrucken. Fang* 
vorrichtimg fiir die Stampfstangen von Kohlenstampfmaschinen. Z u s ./.  
Anm. V. 35032. 10.7.39.

lOa, 16/01. K. 156563. Erfinder: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers, 
Essen. Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Kokskuchenfuhrungs- 
einrichtung fiir Koksofenanlagen. 25. 1. 40. Protektorat Bohmen und AAahren.

lOa, 16/01. St. 59214. Erfinder: Thco Schmeddeshageu, Reckling- 
hauseu. Anmelder: Firma Carl Still, Recklinghausen. Einrichtung bei 
liegenden Koksófeu zur Oberfiihrung eines Kokskuchcns in den Koksverlade- 
wagen. 7 .11 .39 . Luxcmburg 17.10.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

10a, 22/04. Sch. 119928. Erfinder, zuglcich Anmelder: Dipl.-lng. Ernst 
Schumacher, Frankfurt (Main). Verfahren zur Erhóhung der Teerausbeute 
bei der Trockendestillatiori der Steinkohie. 12.2.40. Protektorat Bohmen 
und Mahren.

10a, 38/01. D. 75575. Erfinder: Theophil Reichert, Brilon-Wald 
(W estf.). Anmelder: Deutsche Oold- und Silbcr-Scheideanstalt vormals 
RoeBler, Frankfurt (Main). Verfahrcn /um VcrkohIen von Holz. 23. 6. 37. 
Osterreich.

, lOc, 7. H. 155819. Eifinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Hans Hey- 
maun, Darmstadt, und Dr. Heinz Kur/. Prien (Bayern). Einrichtung /n r
Entwasserung von Torf und sonstigem kapillarenj Out. 25. 4. 38.

lOc, 7. H. 160764. Erfinder, zuglcich Anmelder: Dr.-Ing. Hans Hey* 
mann, Darmstadt, und Dr. Heinz Kurz, Prien (Bayern). Einrichtung zur
Entwasserung von Torf und sonstigem kapillarem Out wahrend seiner
Fórderung. Zus. z. Anm. H. 155819. 25, 11. 38.

81 e, 1. Sch. 110 274. Carl Schenck EisengieBerci und Maschinenfabrik 
Darmstadt GmbH., Darmstadt. Schutzdach fur Fórderer. Zus. / .  Pat. 673720. 
24. 6. 36.

81 c, 22. E. 49702. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodchiiser, Bochum, und 
Georg Halin, Obcraudorf. Anmelder: Ocbr. Eickhoff, Maschinenfabrik und 
EisengieBerei, Bochum. Bandtraggestell fiir Muldcnbandfórderer. 7. 5. 37. 
Osterreich.

81 c, 52. F. 87972. Erfinder: Willi Uhlcndorf, Wuppertal-Barmen, und 
Anton Schulte, W uppertal-Elbcrfeld. Anmelder: Frohlich' & KKipfcl, Ma
schinenfabrik, Wuppertal-lJarmcu. Angriffsstange fiir Schuttelrutschen. 
17.2.40. Protektorat Bohmen und Mahren.

81 e, 63. P. 79976. Erfinder: Hans Horn, Dessau. Anmelder: O. Poly- 
sius AG.. Dessau. Fórdervorrichtung fiir staubfórmiges oder feingriefiigc> 
Massengut mit Fórderschnecke und am Ende der Schnecke zur Auflockerung 
und zum Transport des Outęs eingefOhrtem Bla^strom. 4. 11.39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bckanntgemacht worden 
ist. liiuft die fimfjahrigc Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5b (16). 705092, vom 10.11.37. Erteilung bekannt

gemacht am 13.3.41. Dipl.-lng. A lw in  D iis te r lo h  in 
S p ro c k h ó v e l (Westf.) und A u g u s t H u x e l in C a s tr o p -  
R au x el. Vorrichlung zum UnschadlichmacHen von beim 
Bohren im Gestein anfallendem Staub. Zus. z. Zusatzpat. 
693763. Das Hauptpat. 648310 hat angefangen am 7. 3. 36. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Bei der durch das Patent 693763 geschiitzten Vor- 
richtung wird die Prefiluft, die zum Betrieb des zum Her- 
stellen der Bohrlócher dienenden Bohrhammers o. dgl. 
Ver\vendung findet, durch ein zwischen der Prefiluft- 
zufuhrungsleitim ga und dem Bohrhammer b eingeschaltetes 
Wechselventil c gesteuert, dessen Ventilkórper d  in der 
einen Richtung durch die Feder e und in der anderen 
Richtung durch ein zum Unschadlichmachen des Bohr- 
staubes dienendes, auf den Kolben /  oder eine Biegeiiaut 
wirkendes, dem Bohrloch durch die Leitung g  zugefiihrtes 
Mittel (W asser oder Schaum) beeinflufit wird. Gemaii 
der Erfindung ist der Raum, der hinter dem den 
Ventilkorper d des Węehselventiles c beeinflussenden 
Kolben (oder dar Biegehaut) liegt, mit Austrittoffnungen- h

Der Trogboden a des zum Befórdern von heifier Braun
kohle dienenden, mit in Reihen nebeneinander angeordneten 
pflugscharartigen, die Braunkohle beim Fórdern zwecks 
kiililens umwalzenden Mitnehmern b versehenen Forderers 
hat Langsrillen c, in die die Mitnehmer eingreifen, wobei 
zwischen nebeneinanderliegenden Mitnehmern eine Rille 
frei bleibt. Die Mitnehmer jeder Reihe sind gegen die Mit
nehmer der benachbarten Reihen um eine Rillenbreite ver- 
setzt. Die Rillen kónnen einen trapezfórmigen Querschnitt 
und einen siebartig ausgebikleten Boden haben.

81e (57). 704946, vom 13. 11. 38. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. F. W. M o ll S ó h n e  M a s c h in e n 
fa b r ik  in W itt  en. Śchiittelrutsche. E rfinder: Walter

und einem Schwimmer i versehen. Der letztgenannte liilit 
bei der Verwendung vou Druckluft diese ins Freie strómeu. 
Bei Benutzung einer Spiilfliissigkeit zum Beeinflusseri des 
Ventilkórpers d wird der Schwimmer i  durch diese Fliissig- 
keit angehoben und schlieBt die Austrittoffnungen h fiir 
■clie Druckluft.

lOa (13). 705095, vom 26. 5. 39. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E ssen . Einrichtung zum Regeln der Gas- und Luflzafuhr 
zu den senkrechten Heizkanalen von Verkokungskammer- 
Ofen. Erfinder: Johannes Mertcns in Essen.

Die Einrichtung hat in den Miindungen von sehrag 
aufeinander zuląiifenden Zufuhrutigskanalen u fur die 
Heizkanale b auf waagerechten Leisten c gefiihrte Regel- 
steine d, deren untere Flachę e die Breite des oberen Teils 
<ler Steine oder eine grófiere Breite ais dieser Teil hat.

81 e (22). 705081, vom 25.2 .38. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. K ló c k n e r -H u m b o ld t-D e u tz  AG. 
in K oln. Schleppkeitcnfórderer. Erfinder: Hubert Balzer 
in Markkleeberg. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.
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Hardieck in Dortmund. Der Schutz erstreckt sieli auf das 
Protektorat Bóhtnen und Miihren.

h H  A

Die Schiisse der Rutsche, bei der zwischen langeren 
Schiissen a kurze Laufwerksehiisse b eingeschaltet und 
samtliche Schiisse mit iiber ihre ganze Liinge durch- 
laufenden, an ihren Seiten\yąnden angeordneten, Ver- 
spannungsmittel c (z. li. Seile) trageiiden Versteifungen d 
versehen sind, bestehen aus diiiinem, fiir sich kein biegungs- 
steifes Profil bildendem Blech und tragen die durch- 
laufende Langsversteifung d  am oberen Rand. Die Lauf- 
werkschiisse b sind in solchem MaBe in der Querrichtung 
sersteift, dali sie auch die Enden der anderen Schiisse a in 
der Qucrrichtung versteifen.

81 c (92). 705082, vom 10.9.36. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. G e s e l l s c h a f t  f iir  F o rd e r -  
a n la g e n  E rn s t  H ec k e l mbH. in S a a rb ru c k e n . Kreise/- 
wipper. Erfinder: Rudolf Krasemann in Saarbrucken.

Der fiir Fórderwagen bestimmte Kreiselwipper hat 
eine Einrichtung zum Verzógern der Drehgeschwindigkeit 
beim Entleeren und zum Steigern der Geschwindigkeit 
beim WiederaufricHten der Fórderwagen mit Hilfe eines 
Kraftspeichers. Der Kraftspeicher besteht aus einer 
zwischen der Trommel des Wippers und dessen Antriebs-

vorrichtung eingeschalteten elastischen Kupplung. Diese 
kann, wie bekannt, aus zwei durch mehrere elastische Teile 
gegeneinander abgestiitzten und gegeneinauder verdreh- 
baren Scheiben bestehen.

81 e (143). 705084, vom 26 .5 .37 . Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. S c h w e lm e r  E is e n w e rk  M u lle r  
i’-: Co. in Sc h we Im. V orrirhtung zum Steuern der Ventile
i 'on Tankwagcn fiir feuergefahrlic/w und andere Fliissig- 
keiien. Erfinder: Vincenz Griinvogel in Wuppertal-Langer- 
feld und Erich Zimmermann in Schwehn. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Das Gehiiuse der mit einer Einrichtung zum walil- 
weise erfolgenden Fiillen oder Entleeren des Tanks mit 
Hilfe einer Motorpumpe versehenen Vorrichtung ist durch 
zwei parallele Wandę und eine senkrecht dazu liegende 
Querwand in vier Kammern unterteilt. Von diesen Kammern 
sind die beiden mittleren an die Fiill- bzw. Entleerungs- 
leitungen des Tanks und dic beiden iiulieren an die Saug- 
bzw. Druckleitung der Motorpumpe angeschlossen. Die 
mittleren Kammern stehen durch je ein Absperrventil mit 
den beiden iiulieren in Verbindung. Die Absperrventile 
kónnen so gesteuert werden, dali sie samtiich geschlossen 
oder immer je zwei von ihnen geóffnet, die beiden anderen 
hingegen geschlossen sind. Die beiden Absperrventile der 
mittleren Kammern kónnen durch Nockenscheiben oder eine 
Kurbel gesteuert werden, die durch ein Obersetzungs- 
getriebe im Yerhaltnis von I : 2 gekuppelt sind.

B U C H E R S C H A U
Kohle, Zink und Eisen. Aus dem Werden und Wachseu 

des oberschlesischen Industriegebiets. Von Hubert 
L a c h o tta .  (Vergangenheit und Gegenwart, Liinder, 
Menschen, Wirtschaft.) 100 S. mit 43 Abb. Berlin 1941, 
Verlag fiir Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik, Paul 
Schmidt. Preis geb. 3,S0 3UI.
Trotz seines geringen Umfanges yon knapp 100 Seiten 

bringt das Biichlein eine erstaunliche Fiille geschichtlicher 
Tatsachen. Von der Vor- und Friihgeschichte des ober
schlesischen Berg- und Hiittenwesens ausgehend, fiihrt es 
durch dessen W erdegang im Laufe der lahrhunderte bis in 
die Gegenwart hinein. Dabei sind die Zeiten von besonderer 
Bedeutung, wie die Friedrich des Grofien, der Freiheits- 
und der deutschen Einigungskriege, des W eltkrieges und 
der durch das Versailler Diktat verursachten Nóte des 
Landes sowie der nationalen Erhebung, eingehender be
handelt. Auch der Tiitigkeit einzelner hervorragender Per- 
sónlichkeiten, die das Aufbliihen der oberschlesischen 
Wirtschaft beeinfluBt und gefórdert haben, des Grafen 
Reden, Karstens, Weddings, Godullas, Rubergs und 
Wincklers, ist in ausfiihrlicherer Weise gedacht. BewuBt 
wird es allerding;s einer spateren wirtschaftsgeschicht- 
lichen Betrachtung iibcrlasscn, das Werden Oberschlesiens 
in allen Einzelheiten genau aufzuzeichnen. AuBer der Ent
wicklung der Montanindustrie ist auch die der Kalk-, 
Zement- und Papierindustrie, des Eisenbalm- und- Ver- 
kehrswesens behandelt. Ein bevólkerungspolitischer und 
sozialpolitischer Riickblick schlieBt die Ausfiilmmgen ab. 
Offenbar beruhen die anschaulichen Darstellungen und die 
zahlenmaBigen Angaben, die geboten werden, auf einsigem 
Quellen- und Aktenstudium. Das Werk ist mit an- 
sprechenden Wiedergaben iilterer Stiche und mit Kunst- 
drucktafeln, die Bauten und Statten der Arbeit aus neuerer 
und neuester Zeit zeigen, ausgeschmuckt. S e rio .

Statischc Berechnung von Tunnelmauerwerk. Grundlagen 
und Anwendung auf die wichtigsten Belastungsfalle. 
Von Dr.-Ing. Otto K o m m c re ll, Abteilungspriisident 
bei der Reichsbaluibaudirektion in Berlin. 2., erw. 
Aufl. 174 S. mit 175 Abb. im Text und auf 15 Taf. 
Berlin 1940, Wilhelm Ernst & Solin. Preis geh. IS #.(f, 
geb. 19,50 M L
Das bekannte Buch Kommerells, das 1912 erschienen 

war, liegt nach Ergiinzung durch inzwischen erschienenes 
Schrifttum und Bereicherung durch weitere Beispiele nun- 
mehr ais zweite Auflage vor, Wesentliche sachliche An- 
derungen enthiilt dic neue Auflage im ganzen nicht.

Die ersten Abschnitte behandeln den aktiven und pas- 
siven Erddruck nach der klassischen Erddrucktheorie. die 
bekanntlich fur kohiisionslosen Boden entwickelt wurde.

Eiugehend wird dann dic Gebirgsdruckfrage an Hand des 
wichtigsten Schrifttuins erórtert, wobei auch die neueren 
Arbeiten von B ie rb a u m e r ,  L enk , S ch m id  und W iede- 
m ann — um nur einige zu nennen — besprochen werden; 
mit dem Schweizcr Geologen H eim  setzt sich der Ver- 
fasser besonders eingehend auseinander. Beim Gebirgs- 
druck werden hauptsachlich die Erfahrungen beim Bau 
tiefliegender Alpentunnel verwendet; der Grenzwert 
wird mit Hilfe der Druekcllipse berechnet. SchlieBlich 
werden ais Beispiele 23 symmetrische und unsymmetrische 
Belastungsfiille fiir die Ausmaueruug ein- und zwei- 
gleisiger Eisenbahntunnel rechnerisch und zeichnerisch 
(auf 15Tafeln) durchgefuhrt.

Wenn auch das Werk besonders in den Beispielen 
ausgesprochen auf den Eisenbahntuunelbau zugeschnitten 
ist, wird neben dem StraBen- und W asserbauingenieur fiir 
ihre Autobahntunnels und Wasserstollen auch der Berg- 
mann bei der Erórterung von Gebirgsdruckfragen ge- 
legentlich des Ausbaues von Vorrichtungsstrecken, Fiill- 
órtern und dergleichen in dcm Piucli Anregung, Rat und 
Anleitung fiir eine Bercchnung finden.

Dr. S c h e id ig .

Das PreuBische Berggesetz in der gegenwartig geltenden 
Fassung mit Erlauterungen und den fiir den Bergbau 
wichtigsten Preulłischen Landes- und Reichsgesetzen.
Hrsg. bis zur 4. Aufl. von Wirki. Geh. Oherbergrat 
Dr.-Ing. e. li. M. ReuB, Honorarprofessor an der 
Technischen Hochschule Berlin, von der 5. Aufl. an 
und vorliegend in 8. Aufl. von Honorarprofessor 
Wilhelm G ro te f e n d ,  Justitiar der Reiehsstelle fiir 
Kali und Salz und der Kalipriifungsstelle, Ministerial- 
rat a. D. (Stand vom 1. 12. 1940). (Taschen-Gesetz- 
sammlung, Bd. 68.) 444 S. Berlin 1940, Carl Heymanns 
Verlag. Preis geb. 11 JIM.
Das PreuBische Berggesetz von ReuB-Grotefend ist bei 

jeiler neuen Auflage hier besprochen w orden ' und alleu 
Lesern der Zeitschrift wohlbekannt. Die letzte (siebente) 
Auflage schloB ab mit dem 15. Januar 1938, die vorliegende 
(achte) berucksichtigt den Stantl der Gesetzgebung bis zum
1. Dezember 1940. Sie bringt vom preuBischen Bergrecht neu 
die Verordnung iiber die polizeiliche Beaufsichtigung der 
bergbaulichen Nebengewinnungs- und Weiterverarbeitungs- 
anlagen durch die Bergbehórde2. Ais neues Reichsberg- 
reeht ist daraus u. a. zu erwahnen die Yerordnung 
iiber die Zulegung von Bergwerksfeldern3, die Verordnung 
iiber Baubeschriinkungen zur Sicherung der Gewinnung

! Oluckauf 74 (1938J S. 550. -' Q!Uckauf7-( (I«)38) S. 484. -  » Oluck
auf-74 (1938) S. 570.
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von Bpcleńschatzen', die Verordnung zur Erhóhung der 
Fordeiieistijng und des Leistungslohnes im Bergbau'’2, die 
Reichspolizeiverordnung iiber arztliche Anlegeunter- 
sucbungen im Bergbau3 und die Verordmmg iiber das 
Bergwesen in den eingegliederten Ostgebieten'.

S ch liite r .
1 Oluckauf 75 (1939) S. 327. -  - Oluckauf 75 (1939) S. 560. — > Oliick- 

auf 76 (1940) S. 441. — < Olilckauf 76 (1940) S. 626.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
A re n d , J. P .: Die wirkliche Mechanik des Oeschehens im 

Lebenden und Toten. 456 S. Zurich, Rascher Verlag. 
Preis geb. 10 9ł.1l.

K le in lo g e l ,  Adolf: Winterarbeiten im Beton- und Eisen- 
betonbau. 2., erw. und verb. Aufl. 125 S. mit 104 Abb. 
Berlin, Wilhelm Ernst fV Solin. Preis geh. 9 MM, sreb.
9,60 tt.il.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ’
(E ine Erkl&rung der Abkurzungen ist in N r . l  auł den Seiten 25—27 verdffentlicht. * bedeutet T ext- oder T a\elabblldungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Ruhrkarbon. Hartung, Wolfgang, und Ernst Keller- 

inann: D ie D u r c h ó r te r u n g  e in e s  d e r  g roB en  R and- 
s ta f f e l s p r i in g e  e n t la n g  des R h e in ta lg ra b e n s  im 
B a u fe ld e  d e r  Z eche  F r ie d r ic h  H e in r ic h  in K am p- 
L in tfo r t  b e i M oers. Gliickauf 77 (1941) Nr. 18
S. 274/77*. Geologischer Aufbau des Gebietes. Be- 
schreibung der benierkenswerten Aufschliisse.

Saarkarbon. Guthórl, Paul: N eue F e s ts te l l u n g e n  
s t r a t ig r a p h i s c h e r  A rt im S a a rb r iic k e r  S te in -  
k o h lc n g e b irg e .  Gliickauf 77 (1941) Nr. 16 S .248/52*. 
Feststellung der Grenze der Fettkofilengruppc auf Grund 
einer haufig vorkomnienden fossilen Farnart, die ais 
Sphenopleris damesi (Stur) erkannt wurde. Auffiihrung 
der Fundpunkte.

Braunkohlenlager. Thiergart, Friedrich: V e rg le ic h  
des F in k e n h e e r d e r  B ra u n k o h le n f ló z e s  m it d e r  
N ie d e r la u s i tz e r  B ra u n k o h le  a u f  G ru n d  d e r  
P o lle n f iih ru n g . Braunkohle 40 (1941) Nr. 14 S. 157/61’. 
Benierkungen zu den beobachteten Pollenformen. Ver- 
gleich mit gleichartigen Ablagerungen.

Salzlagersiattcn. Borchcrt, Hermann: Die V er-
ta u b u n g e n  d e r  S a lz la g e r s ta t te n  und  ih re  U r- 
sachen . III. Auswertung der Untersucliungsergebnisse zur 
Erkliirung der Fazieswechsel in den ozeanen Salz- 
ablagerungen. Kali 35 (1941) Nr. 3 S. 33/37* und Nr. 4 
S. 51/56. Eindanipfungsprofilc unter statisch-isothermen 
Bedingungen bei vcrschicdenen Temperaturen und Zu- 
sanimensetzung der Mutterlaugen des Zechsteinmeeres. 
EinfluB der Temperaturen und Konzentrationsschwan- 
kungen. Die primaren Salzausscheidungen unter dem 
EinfluB der Stufenmetamorphose. (SchluB f.)

Asphalłvorliommen. Petunnikov, Br.: D as A s p h a l t-  
v o rk o in m en  von V rg o ra c , J u g o s la w ie n . Montan. 
Rdsch. 33 (1941) Nr. 8 S. 147/50*. Geschichtliches. Geo- 
logische und lagerstattliche Verhaltnisse. Herkunft des 
Asphalts. Beschreibung der Grube.

Bergtechnik.
Bohrrohre. Altstadt, J. L.: Z u r F ra g e  d e r  B ohr- 

r o h re  fiir t i e f e  u n d  t ie f s te  B o h ru n g en . Ó1 u. Kohle 37 
(1941) Nr. 15 S. 264/67*. Nachteile der aufgemufften 
Rohre und Bedenken gegen die Einfiihrung cines neuen 
Sondergewindes. Vorscliiag, das beim Rotaryverfahren 
erprobte API-Muffenrohr ais deutsche Norm einzufiihren.

Tiefpumpen. Sperling, Karl: D y n a m  om  e t c  r -
in e ssu n g e n  a is  B e i tr a g  z u r  K en n tn is  d e s  A rb e its -  
v o rg a n g e s  in T ię f  pum pen. Ol u. Kohle 37 (1941) 
Nr. 15 S. 259/64*. Aufbau- und Arbeitsschema einer Ticf- 
pumpe. Der Kolbenlmb. Der Ólspiegel im Bohrloch. 
Elastizitat der Ólsaule, der Rohre und des Gestanges. 
Ausblick.

Abbau. Meininghaus, Fritz: A bbau  e in e s  f ló z -  
a r t ig e n  E is e n e rz v o rk o m m e n s  im W ie h e n g e b irg e . 
Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 8 S. 165/70*. Angaben uber 
die Lagerstatte. Beschreibung des in Anwendung stehenden 
versatzloscn streiclienden Strebbaues mit sćTnwebendem 
Verhieb. Versuche mit streięhendem Verhicb in langer 
Front. Durchfiihrung der maschinellen Abbauforderung.

Lindenau, G.: D ie K u rv e n b e w e g u n g  und  L en- 
k u n g  n e u z e i t l i c h e r  T a g e b a u g e ra te  m it R a u p en - 
f a h rw e rk e n . Braunkohle 40 (1941) Nr. 18 S. 205/17*. 
Kraftespiel und Kinematik der Einzelraupe. Die gebrauch- 
lichsten Raupenanordnungen fiir Tagebaugerate.

fórderung. Schiitte, Otto: W e ite re  E r f a h ru n g e n  
m it d e r  R u ts c h e n fó r d e r u n g  a u f  Z ech e  H ir s c h b e rg

1 Einscitin bcdrucktc Abziige der Zcitschriftcnschau fur Kartcizweckt 
siud vom Vcrlas Oluckauf bei monatlichem Versand rum Prel*e von 2.50 SłJC 
fOr das Vleiteli*hr zu bezichen.

b e i  G r o l i a l m e r o d e .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 18 
S. 218/23*. Gestaltung und Vorteile der Rutschenfórderung. 
Abbauverfahren. Leistungszalilen.

Breyrc, Ad.: Les lo c o m o tiv e s  d ie s e l  d a n s  les 
m ines g r is o u te u s e s  en B e lg ią u e . Rev. Univ. Mines 84 
(1941) Nr. 2 S. 67/72*. Untersuchung von Dicsellokomo- 
tiven in schlagwetterhaltiger Atmosphare. Versuche mit 
verschiedenen Sicherheitseinrichtungen. Zusanimensetzung 
der Abgase.

Cieleucht. Burgholz, Rudolf: D er L ic h tm e s s e r  f iir  
t r a g b a re  G ru b e n -M a n n s c h a f ts le u c h te n .  Gliick
auf 77 (1941) Nr. 19 S. 281/87*. Der liclitelektrische Effekt 
und das Photoelement. Die Eigenschaften von Photo- 
elementen. Daten des verwendeten Photoelementes und des 
Anzeigegerates. Richtlinien fiir das Arbeiten mit dem 
Lichtmesser.

Grubensicherheil. D as G r u b e n s ic h e rh e i t s w e s e n  
im D eu tsch e n  R eich  im J a h re  1939. Z, Berg-, Hiitt.-
u. Sal.-Wes. 8S (1940) Nr. 11 S. 313/52*. Bergbehórde und 
Bergpolizei. Uberblick iiber die Unfalle nach Landem, 
Bergbaubezirken und Unfallarten. Unfallverhutung und 
Gesundhcitsschutz. Grubenrettungswesen und Erste Hilfe. 
Unterweisung iiber Unfallverhutung. Tatigkeit der Ver- 
suchsgi-ube. Unfallstatistik.

Breyre, Adolphe: R a p p o r t  s u r  les t r a v a u x  de 1939. 
Ann. Mines Belg. 41 (1940) Nr. 1 S. 1/107*. Eingehender 
Berlclu iiber die von der belgischen Versuchsstrecke zu 
Frameries im Jahre 1939 durchgefiihrten Untersuchungen 
und Forschungsarbeiten.

Van Oudenhove, F., und G. Nenąuin: L ’a p p l ic a t io n  
de 1’in tc r fe ro m fc tre  a u x  a n a ly s e s  de g r is o u  et 
a u t re s  g az  dc m ines. Ann. Mines Belg.41 (1940) Nr. 1 
S. 109/44*. Bauart und Arbeitsweise des Gerats. Eichung. 
Versuchsergebnissc.

Fripiat, M. J.: f itu d e  de m a s ą u e s  a n t ip o u s -  
s ie re s . II. Ann. Mines Belg.41 (19-10) Nr. 1 S. 145/76*. 
Ergebnisse der eingehenden Untersuchung folgender Bau- 
arten von Slaubmaskcn: Brison Type IX, The American 
Eąuipment (AE), Pirelli, Siebe Goinan IV und The Pyrene 
Company. Schlufifolgerungen.

Coppens, L.: C o n t r ib u t io n  a l ’e tu d e  du  m ćca- 
n ism e de la c o m b u s tio n  du  m e th an e . Ann. Mines 
Belg.41 (1940) Nr. 1 S. 177/207*. Versuchsdurchfiihrung. 
Auswertung der Versuchsergebnisse.

Breyre, Ad.: 20 ans d 'e m p lo i  d es  e x p lo s i f s  g a r -  
nes en B e lg ią u e . Rev. Univ. Mines 84 (1941) Nr. 2 
S. 61/67*. Bericht uber die zwanzigjahrigen Erfahrungen 
mit der Herstellung und Verwendung ummantelter Spreng- 
stoffe in Belgien.

Berufsausbildung. Kaiser, A., und A. Wómpener: 
B e rg ju n g m a n ri-  B e rg le h r l in g .  Bergbau 54 (1941)
Nr. 10 S. 145/63*. Die bergmannischc Ausbildung bis zur 
Anerkennung des Bergmannsbemfes ais Lehrberuf. Die 
bergmiinnische Lehre: Berufsbild und Berufsbildungsplan, 
Darstellung der jetzigen Ausbildungsweise. Psychologisch- 
philosophische Betrachtung. Erkenntnisse fiir die metlio- 
dische Gestaltung der auf den Bergbau ausgerichteten Aus
bildung. Die Ausbildung des Berglehrlings his zur 
Knappenpriifung. Wirkungseinheit zwischen praktischer 
Ausbildung und schulischer Betreuung.

Aufbereitung und Brikettierung.
Trocknung. Kirschbaum, Emil, und Karl Kienzier: 

W iirm e- und  S to f f a u s ta u s c h  beim  T ro c k n e n  
f e u c h t e n  G u t e s .  Chem. Fabrik 14 (1941) Nr. 9
S. 171/81*. Grundsatzliche Betrachtungen: Warmc- und 
Stoffiibergang, Zustandsanderung der Trockenluft, E r
mittlung der mittleren Lufttemperatur und des mittleren 
Feuchtigkeitsgehaltes. Vcrsuchseinrichtung und -durch-
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fiihrung. Wrsuchsergebnisse: Verlauf der Zustandsande- 
rung der Luft, Warmeiibergangs- uud Verduhstungsżahlen.

Brikettięrung. Berthelot, Cli.: La f a b r i c a t i o n  d ’ag- 
g l o m ć r e s  ni i x t e s  de h o u i l l e  et de c h a r b o n  de  bo is . 
Cienie Civ. 117 (1941) Nr. 17 1S S. 165/69*. Herstellung 
der Brikette »Actigaz« aus Steinkohle und Holzkohle zur 
Verwendung in Fahrżeugvergasern. Beschreibung der An
lage in Vernon (Eure). Versuchsergebnisse.

Chemische Technologie.
Kokereiwesen. Bliimel, E.: Uber  d i e  e l e k t r i s c h e  

V e r k o k u n g .  Elektr.Techn. Z.62 (1941) Nr. 18 S.417/21*. 
Bisherige Veróffentlichungen und Orundlagen der elek- 
trischeh Verkokung. Beschaffenheit der Verkokungs- 
erzeugnisse. Belierrschung der Stromleitung. Vergleich der 
Betriebskosten.

Beton. Griiii, R .: W e t t e r -  u n d  A g g r e s s i v -  
b e s t  a n d i g k e i t v o n B e t o n .  Techn. Mitt. Haus d. 
Techn. 34 (1941) Nr. 7/8 S. 91/97*. Verwitterung. Che- 
mische Zerstórung durch Schwefelsaure, schweflige Siiure, 
Schwefelwasserstoff, Kohlensaure und Essigsaure sowie 
durch Sulfate. Schutzmafinahmen.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenw'esen.
Dampfkraftwerkc. Schult, H.: P l a n u n g v o n  Dan i p f -  

k r a f t w e r k e n .  Techn. Mitt. Haus d. Techn. 34 (1941) 
Nr. 9/10 S. 106/10*. Dampfkraft und Wasserkraft. Wahl 
des Betriebsdruckes. Aufstellung und Unterteilung der 
Leistung. Anordnung und Planung.

Pressęr, H.: O r u n d ś a t  z 1 i ch  e F r a g e n  b e i  d e r  
P l a n u n g  von D a n i p f k e s s e l f e u e r u n g e n .  Techn. Mitt. 
Haus d. Techn. 34 (1941) Nr. 9/10 S. 115/24*. Brennstoff. 
Rostfeuerung. Technische Neuerungen. Schiirrost. Die 
Kohlenstaubzusatzfeuerung. Flugaschenprobleni und 
Schmelzkammerfeuerung.

Goerke, H.: Wa h l  d e r  D r u c k -  und  T e i n p e r a t u r -  
u n t e r s c h i e d e  in D a m p f k r a f l w e r k e n .  Elektr.-Wirtsch. 
40 (1941) S. 1S0/82*. Dampfdrucke. Speisepumpendriicke. 
Dampftemperaturen.

Schulte, Friedrich: W as mul i  de r  K e s s e l b e s i t z e r  
bei  de r  B e s t e l l u n g  n e u  z e i t l i c h  e r  D a i n p f k e s s e i  
b e a c h t e i i ?  Techn. Mitt. Haus d. Techn. 34 (1911) N r.9/10 
S. 124/34*. Richtlinien fiir clie zweckmaBige Wahl der 
Druck- und Temperaturstufen, des Werkstoffs, der Bauart, 
des Oberhitzers, des Vorwarmers, des Lufterhitzers und 
der Ztige.

iMarguere, Fr.: G l e i c h d r u c k s p e i c h e r  in Kr a f t -  
w e r k e n  und  H e i z k r a f t w e r k e n  ? Elektr.-Wirtsch. 40 
(1941) Nr. 11 S. 183/85*. Zweck und Aufgaben. Leistungs- 
gewinn und Anlagekosten. Schaltungstechnische Fragen.

Winter, H.; D ie H i l f s h e i z f l a c h e n  und  d e r  Ver -  
l auf  des  A b g a s v e r l u s t e s  b e i ' w e c h s e l n d e m  L.uft- 
i i ber schuf i  in d e r  F e i t e r u n g  von  Da i n p f k e s s e l -  
a n l a g e n .  Warnic 64 (1941) Nr. 15 S. 163/65*. Das Ver- 
halten der Temperaturen. Untersuchung der Auswirkungen 
der Hilfsheizflachen fiir den Verlauf des Abgasverlustes 
bei veranderlichem LuftuberschuB.

Tanner, Erich: H i l f s m a s c h i n e n  u n d  H i l f s e i n r i c h -  
t u n g e n  im D a m p f k r a f t w e r k .  Techn. Mitt. Haus d. 
Techn. 34 (1941) Nr. 9/10 S. 147/56*. Reglung und An
trieb. Speisepumpen. Saug- uud Unterwindventilatoren. 
Kesselbekohlung. Entaschung. Hilfspumpen fiir alle 
Zwecke. Reduzier- und Kuhlanlagen.

Gumz, W.: V e r s c h m u t z u n g  und  R e i n i g u n g  von  
K e s s e l a n l a g e n .  Techn. Mitt. Haus d. Techn. 34 (1941) 
N r.9/10 S. 134/38*. Chemische Zusammensetzung der Asche 
und der Ansatze. Ursachen der Verschmutzung und baii- 
liche MaBnahmen zu ihrer Verhutuiig. Anwendung von 
RuBblasern uud grundliche Reinigung in regelmiiBigen 
Zeitabstanden.

Knopf, H., und J.D ingler: W i e d e r a u f g a b e  d e s  
F l u g k o k s e s  in d i e  F e u e r u n g .  Warnie 64 (1941) Nr. 17 
S. 181/S3*. Rechnerische Untersuchung der sich bei der 
W iederaufgabe des Flugkokses ergebenden Verhaltnisse 
hinsichtlich W irkungsgradverbesserung und Kaminauswurf. 
Anwendungsbeispiele.

Kordes, G.: E r f a h r u n g e n  mi t  K S G- Na  Bk o h l e n -  
f e u e r u n g e n .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 16.S. 181/85*. Nr. 18
S. 195/99*. Allgemeine Merkmale der Feuerung. Brenn
stoff. Arbeitsweise des Fiillschachtes. Bauart der Brenri- 
kammer und der Miihlen. Miihlen- und Brennkammer- 
versch!eiB. Verschmutzung der Kessel. Iiistandsetzungs- 
kosten. Auswertung der bisherigen Erfahrungen.

Lenhart, K.: Y o r b e r e i t u u g ,  L a g e r u n g  und  T r a n s -  
p o r t  des  B r e n n s t o f  1'es. Techn. Mitt. Haus d. Techn. 
34 (1911) Nr. 9/10 S. 110/15*. Herstellung der /.weck- 
miiBigen Kórnung durch Brechen und Mischen. Uberblick 
iiber bewahrte Ausfuhrungęji von Miihlen, Mischvorrich- 
tungen und Bunkern.

Kóhlenzcrkleinerung. Lenhart, K.: U n t e r s u c h u n g e n  
i iber  die  Vor  z e r k l e  in er  u n g  g r o b e r  S t e i i i k o h l e n -  
s o r t e n  fiir D a m p f k e s s e l f e u e r u n g .  Elektr.-W irtsch.40 
(1911) Nr. II S. 186/93*. AiifordĆrungcn an die Kórnung 
der gebrochenen Kohle. Becinflussung der bei der Hammer- 
miihle anfallenden Kórnung. Kórnungszahl und Leistungs- 
zahl. Die Kórnung beim Stachelwalzenbrecher. Durchsat/- 
leistimg. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Kopcę, Paul: U r s a c h e n  des  Ve r s c  h 1 e i Bes  an  
S c h 1 a g e r m ii h 1 e n und  M ó g 1 i e h k e i t e n z u s e i n  e r 
B e s e i t i g u n g  bzw . V e r m i n d e r u n g .  Warnie 64 (1941) 
Nr. 14 S. 155/58*. Arbeitsweise der Schlagerinuhlen. Ent
stehung und Verlauf des SchlagerverschleiBes. Móglich
keiten und Vorschl;ige fiir eine verbesserte Ausfuhrungs- 
forni.

Damnfturbinen. Cremer, W.: Vc r e  i u li e i 11 ic  h u ii g 
d e r  MeB-  und  U b e r w a c h u n g s a n l a g e n  fiir D a m p f -  
t u r b i n e n .  Elektr.-Wirtsch. 40 (1911) Nr. 11 S. 194/97*. 
Betriebsbcdingungen fiir samtlichu und fur einzelne 
Turbinenarten. Die MeBschranke fiir die verschiedcnen 
Bauarten.

VerbrennungsmotĘSen. Jost, W.: D er V e r b r e n n u n g s -  
v o r g a n g  in d e r  O t t o -  und  in d e r  d i e s e l  m asch ine '. 
Brennstoff- u. Warmewirtsch. 23 (1941) Nr. 4 S. 57/62". 
Allgemeine Orundlagen, Kennzeichnung des Verbrennungs- 
vorganges in den beiden genannten Motoren.

Schweifiuchńik. Wulff, F.: D ie  R ó n t g e n u n t e r -  
s u c h  u n g v o n Sc li w e i B n ii li t e n a i r D a m p f k c s s e l -  
a n l a g e n .  Warnie 64 (1911) S. 189/200*. Beschreibung der 
oft scliwierigen Róntgenuntersuchungcn an Kesselanlagen 
und Hervorhebung ihres Wertes. Erlauteruug der in zalil- 
reichen Róntgennegativen dargestellten verschie<Ienartigen 
Fehler in den SchweiBungen und den Kesselblecheu. 
Hinweis auf die Entstehungsursache vou SchweiBfehlern. 
Schrifttum.

W erkstoffumstellung. Ehlers, G.: V D I - Vor t  r a g s -  
r e i h e n  »W e r k s to f f  u m s t e l l u n g  im M a s c h i n e n -  und  
Ap p a r a t e b a u « .  Z. VDI 85 (1941) S. 413/15*. Durch- 
fuhrung der Vortrage. Ausfuhrungsbeispiele aiis der 
Werkstoffschau. Ausbiick. Schrifttum.

Adloff, Kurt: Z i n k 1 e g  i e r u n g e  n f i i r  w a r m e -  
b e a n s p r u c h t e  L a g e r .  Warine 64 (1941) Nr. 15 S. 165 
bis 169*. Normale Beanspnichung von • Lagerbiichsen und 
Lagerschalen. Verteilung der Spannungen bei Bean
spruchung durch aufieren Druck und Warnie. Form- 
anderungen durch Delinen, Kriechen oder Altem. Versuchs- 
ergebnisse.

Chemie und Physik.
Alurniniumbeśtimmuńg. Reutel, Curt: D ie  Bes t  i hi - 

in u n g  d e s  A I u ni i n i u m s i u Z i n k u ń d Z i u k - 
l e g i  e r  lin g e n  m i t  o - O x y  c h i n o l i n .  Met. u. Erz 38 
(1941) Nr. S S. 170/72. Die gebrauchliclisten Verfahren 
zur Bestimmung des Aluminiums in Gegenwart von Zink. 
Entwicklung eines neuen Betriebs- und Schnęllyerfahrens 
fiir Reihenanalysen.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht Schliiter, Wilhelm: D a s  B e r g r e c h t

in F r a n k r e i c h , .  Be l g i e n  u n d  H o l l a n d  s o w i e  in
I. u x e in b u r g , E l s a B - L o t h r i n g e n  u n d  E u p e n -  
M a l m e d y .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 19 S. 287/93. Uber
sicht uber die geschichtliche Entwicklung und die heute 
geltenden Bestimmungen des Bergreehts in den genannten 
Gebieten.

P E R S Ó N L I C H E S
Uberwiesen worden sind :
der Bergassessor M or henn  dem Bergamt Saarbrucken-' 

West,
der Bergassessor N i e r h o f f  dem Bergrevier Liiiieu,
der Bergassessor H o h e n d a h l  dem Bergrevier Nauni- 

burg (Saale).
Der Bergreferendar Heinz Ke r k s i e c k  (Bez. Halle) 

ist zum Bergassessor ernannt uud dem Bergrevier Halle 
(Saale) uberwiesen worden.


