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Die Ólausbeute bei der Verkokung'.
Von Dr.-Ing. Wilhelm Reerink, Essen.

Auf den ersten Blick mag es, vor allem den AuBen- 
stehenden, im Zeitalter der Hydrierung und der Kohlen- 
wasserstoffsynthese iiberflussig erscheinen, Oberlegungen 
anzustellen, auf welche Weise man die im Verhaltnis zum 
Haupterzeugnis Koks geringfiigige bei der Verkokung der 
Steinkohle anfallende Ólmenge steigern kann; und doch 
wird immer wieder unbedenklich eine grofie Arbeitsleistung 
aufgewandt, um die Ólausbeute bei der Verkokung wenn 
auch nur um wenige Prozente zu erhóhen. Der ^Grund 
hierfur liegt in der grofien Ausdehnung der Steinkohlen- 
Hochtemperaturverkokung, die auch heute noch mengen- 
und wertmafiig der wichtigste Sektor der Steinkohlenvered- 
lung ist. Eine Kokserzeugung von 50 Mili. t erfordert einen 
Kohleneinsatz von iiber 65 Mili. t jahrlich. Wir miissen die 
Ausbeute an verwertbaren Ólen auf diese gewaltige Kohlen- 
menge beziehen, um uns ihre Bedeutung klar zu machen. 
Von der groBen Reihe der Teererzeugnisse und vom Pech 
ganz abgesehen, kann man im Durchschnitt (bezogen auf 
trockene Kohle) mit einer Teerólausbeute von mindestens
1 o/o und mit einer Leichtólausbeute von ebenfalls rd. 1 o/0 
rechnen. 2 0/0 der gesamten deutschen Kokskohleneinsatz- 
menge stellen aber bereits Ólmengen von weit iiber 1 Mili. t 
jahrlich dar, zudem Ole rein aromatischer Beschaffenheit, 
iiber dereń grundsatzliche allgemein-wirtschaftliche Be
deutung in diesem Kreis kein Wort verloren zu werden 
braucht. Eine Ausbeutesteigerung um 5—10 o/0 beim Teeról 
oder beim Benzol ergabe, wenn sie sich durchschnittlich 
bei allen Kohlen und allen Koksófen verwirklichen liefie, 
zusatzliche Mineralolmengen, die dann ohne Zweifel er- 
strebenswert waren, wenn sie mit ertraglichem Aufwand 
an Materiał und Arbeitskraften und ohne grundsatzliche 
Erschwernis der Massenproduktion der Kokereien erzielt 
werden konnten.

Damit kommt man aber auch gleich zu einem wich- 
tigen und schwierigen Problem. Unter den weit iiber 100 
in Deutschland in Betrieb befindlichen grófieren Kokerei
anlagen sind kaum zwei zu finden, die betrieblich und roh- 
stofflich ohne weiteres miteinander verglichen werden 
konnten. Nicht nur der Unterschied in der Ofenbauart und 
in den Ofenabmessungen, sondern auch die Unterschiede 
in der Betriebsweise und vor allem in den Kokskohlen- 
eigenschaften verlangen eine besondere Vorsicht bei der 
Ubertragung der an einem Ort unter bestimmten Verhalt- 
nissen gefundenen Versuchsergebnisse auf die groBe Masse 
der kokserzeugenden Anlagen. Stellt man sich etwa die Be- 
triebsbedingungen einer neuzeitlichen GroBkokerei mit 
41/2 m hohen Kammern, die mit verhaltnismafiig gasarmer 
Ruhrfettkohle im Schiittbetrieb arbeitet, auf der einen Seite 
vor und vergleicht man sie mit einer alteren Anlage, auf 
der in 2i/2 m hohen und um fast 50o/0 breiteren Ófen im 
Stampfbetrieb eine gasreiche oberschlesische Kohle durch
gesetzt wird, so sind das zwei Extreme, die ohne weiteres 
erkennen lassen, dafi das, was fiir die eine Kokerei gilt, 
noch lange nicht auch fiir die andere zutrifft. Es muB des
halb nochmals nachdriicklichst davor gewarnt werden, Be- 
triebsbeobachtungen und -ergebnisse kritiklos zu verallge- 
meinern und etwa eine um 10 o/0 hóhere Benzolausbeute, 
die unter ganz bestimmten Bedingungen auf einer Anlage 
mit unbedingter Genauigkeit ermittelt wurde, in einer iiber- 
schlaglichen Berechnung auf die gesamte Hochtemperatur- 
verkokung auszuwerten. Sicher ware es sehr schon, wenn 
man bei einem Verfahren, das Jjei einer Kokerei von etwa 
1000 t taglicher Kokserzeugung diese Ausbeutesteigerung 
erreichen laBt, nur mit 150 zu multiplizieren brauchte, um 
die Auswirkungen dieses Verfahrens bei allgemeiner An-

1 V ortrag , gehalten  au f der A rbeitssitzung  der Hauptausschusse fiir  

Forschungswesen beim  Bergbau-Verein in Essen am 4. Jun i 1942.

wendung auf samtlichen deutschen Kokereien zahlen- und 
wertmafiig zu erfassen.

Hieraus kann man die Folgerung ziehen, dafi es einer- 
seits dringend erforderlich ist, Begriffe und Bezeich- 
nungen, Untersuchungsverfahren und Priifmethoden inner
halb des deutschen Kokereiwesens zu vereinheitlichen, um 
eine móglichst weitgehende Vergleichbarkeit der Betriebs- 
und Versuchsergebnisse zu erreichen. Diese Aufgabe hat 
sich neben zahlreichen anderen seit mehr ais 30 Jahren der 
Kokereiausschufi gestellt, der heute ais »Deutscher Aus
schuB fiir das Kokereiwesen« nach vieljahriger erfolgreicher 
Tatigkeit noch lange nicht am Ende seiner Arbeit steht. 
Jedoch ist in dieser Richtung bereits viel erreicht worden, 
und der Zeitpunkt diirfte nicht mehr fern sein, in dem alle 
deutschen Kokereifachleute wirklich in einer Sprache reden. 
Aus den gleichen Gedankengangen ergibt sich aber anderer 
seits auch die Notwendigkeit einer groBziigigen Gemein- 
schaftsarbeit, um die Ergebnisse, die an einem Ort erzielt 
wurden, móglichst rasch auch an anderer Stelle unter ver- 
anderten Betriebsbedingungen nachpriifen zu kónnen. Auch 
diese Gemeinschaftsarbeit hat in den letzten Jahren iiber 
die Grenzen der einzelnen Bergbaureviere hinaus grofie 
Fortschritte gemacht, nicht zuletzt durch die iiberbezirk- 
liche, auch die Hiittenkokereien erfassende Arbeit des 
Kokereiausschusses und der deutschen Fachfirmen.

Wenn ich nun heute versuche, den Stand der Be- 
miihungen um eine Steigerung der Ólausbeute bei der 
Verkokung in einer kurzeń Darstellung zu umreifien, so 
geschieht dies gestiitzt auf die im KokereiausschuB gesam- 
melten Erfahrungen und im besonderen aufbauend auf den 
Ergebnissen des vom FachausschuB fiir thermische Ver- 
edlung beim Bergbau-Verein eingesetzten Arbeitskreises zur 
Steigerung der Ólausbeute bei der Verkokung.

EinfluB der technischen Entwicklung des Koksofens 
auf die Kohlenwertstoffausbeute.

Bei der Betrachtung eines Ausschnittes der technischen 
Entwicklung mufi man riickschauend feststellen, dafi 
offenbar mit einem Fortschritt auch Nachteile irgend- 
welcher Art verbunden sein kónnen. Wenn es sich aber um 
einen wirklichen Fortschritt handeln soli, so beobachtet 
man letzten Endes bei der Abwagung der Vor- und Nach
teile immer wieder, dafi die Vorteile stark iiberwiegen und 
dafi die technische Entwicklung nicht aufzuhalten war. Zu 
dieser Feststellung kommt man auch, wenn man die Ent
wicklung der Koksofentechnik in den letzten 20 Jahren 
betrachtet1. Den um ein Mehrfaches vergróBerten Durch- 
satzleistungen und dem verringerten Arbeits- und Energie- 
aufwand steht z. B. eine zweifellos verschlechterte Teer- 
beschaffenheit gegeniiber. Bei den heifiergehenden neuzeit
lichen Ófen wird der Teer starker aufgespalten; ein 
geringerer Gehalt an Teerólen, im besonderen an sauren 
Ólen und ein erhóhter Pechgehalt sind die Folgen, und 
jeder, der sich mit der Teeraufarbeitung zu befassen hat, 
mag haufig daran zuriickdenken, wie anders der Teer aus- 
sah, ais die Verkokung noch ausschliefilich in den alten, 
breiten und niedrigen Koksófen erfolgte. Es erscheint fast 
paradox, daB wir trotzdem heute den Wert der »Neben- 
erzeugnisse« dadurch besonders hervorheben, dafi wir jetzt 
anstatt von »Nebenprodukten« von »Kohlenwertstoffen« 
sprechen, und doch mufi man sagen, dafi diese Namens- 
anderung berechtigt ist, denn auch hier werden Nachteile, 
die der technische Fortschritt auf der einen Seite gebracht 
hat, im groBen Durchschnitt durch die Vorteile mehr ais

1 V g l. h ierzu S c h e e r  u. G r ó b n e r :  D ie En tw ick lung  der Stein- 

kohlenveredlung in  den letzten 20 Jahren. Essen 1941. R e e r i n k :  O berb lick  

iiber die E n tw ick lung  der S te inkoh lenverkokung in den letzten 10 Jahren, 
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aufgehoben. Damit kommen wir aber gleich zum Kern- 
punkt des ganzen Problems, das hier behandelt werden 
soli: der ganze verwickelte Reaktionsmechanismus und 
Chemismus der thermiscWen Kohlenveredlung ist im 
starksten Grade temperaturbedingt. Wie Abb. 1 zeigt, sind 
die grófitenteils sich iiberlagernden oder miteinander ab- 
wechselnden Yorgange etwa wie folgt aufzufassen.

Abb. 1. Schema der Teer- und Leichtólbildung.

Die thermische Behandlung der Steinkohle ergibt bei 
niedrigen Temperaturen eine maximale Ausbeute an óligen 
Destillationsprodukten in Form von Schwelteer und 
Schwelbenzin. Hóhere Temperaturen fiihren durch Spal- 
tung des Schwelteeres zum aromatischen Hochtemperatur- 
teer. Bei weiterer Temperatursteigerung werden Teer- 
bestandteile zusatzlich in Benzol umgewandelt, denn die 
Phenole und andere saure Bestandteile werden instabil; das 
zunachst an Homologen reiche Gemisch der Benzolkohlen- 
wasserstoffe wird bei hóheren Temperaturen wieder armer 
an Toluol; bei sehr hohen Temperaturen schliefilich 
schreitet die Spaltung des Teeres und der Benzolkohlen- 
wasserstoffe immer weiter fort, so dafi schliefilich nur 
Graphit und Wasserstoff stabil bleiben.

Aus dieser Feststellung der Temperaturbedingtheit er- 
geben sich zwei Folgerungen, die stets beachtet werden 
sollten, wenn man sich mit Fragen der Kohlenwertstoff- 
ausbeute befafit: Ersteris mufi man beachten, dafi jeder 
Einzelvorgang, etwa die Bildung des Benzols, ursachlich 
mit anderen gekoppelt ist. Soweit hier die Zusammenhange 
zwischen Teer- und Benzolausbeute eine Rolle spielen, sei 
auf Abb. 2 verwiesen, die einer Arbeit von Nett lenbusch  
und Jenkner  entnommen ist und die Ergebnisse von Labo- 
ratoriumsversuchen darstellt1. Bei steigenden Temperaturen 
geht die Teerausbeute zuriick, wahrend die Benzolausbeute 
einem Maximum zustrebt. Parallel hierzu laufen in ge- 
wissem Umfange auch eine Kohlenstoffabscheidung und 
eine Wasserstoffentwicklung, die die Endglieder jeder 
Spaltung sind. Wichtig ist, hier festzustellen, dafi fiir eine 
maximale Benzolausbeute eine hóhere Spalttemperatur er
forderlich ist ais fiir die beste Teerausbeute.
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Sinne die erwiinschteren sind. Die Summę der Ausbeuten 
an Koks, Teer, Benzol, Naphthalin, Graphit und Gas bleibt 
unter Berucksichtigung der Reaktionswarme inuner kalo- 
rienmafiig konstant.

Aber noch etwas anderes ist in diesem Zusammenhang 
von gróBter Bedeutung: bei allen theoretischen Uber- 
legungen gehen wir davon aus, dafi der Koksofen bis auf 
die erwunschte Steigrohróffnung ais geschlossenes GefalS 
zu betrachten sei; in der Praxis sieht das leider haufig 
anders aus. Die Tiicke des Objektes bringt es mit sieli, dafi 
zum mindesten nach langerer Betriebsdauer der Koksofen 
gerade dort undicht wird, wo er unbedingt dicht sein sollte, 
namlich an den Wanden. Und es soli vorkommen, dafi er 
an den Stellen, wo er einen freien Querschnitt bieten soli, 
namlich im Gassammelraum oder in der Steigrohróffnung.. 
mehr oder weniger verstopft ist. Unterschiede im Gasdruek 
zwischen frisch gefiillten Ofenkammern und den Heizziigen 
sowie die meist einseitig durchgefiihrte Absaugung der 
Destillationserzeugnisse ausgerechnet am aufiersten Ende 
der Ofenkammer tun das ihrige, um zu Rohgasverlusten zu 
fiihren, dereń mehr oder weniger betrachtliches Ausmafi 
die bekannten und durchaus unbeliebten Farbungen der 
Rauchfahne des Kamins zur Folgę haben.
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Temperatur im Krackraum

Abb. 2. EinfluB zusatzlicher Krackung auf die Benzol- und 
Teerausbeute.

Die z w e i t e  Folgerung ist nichts anderes ais das 
Grundgesetz der ailgemeinen Physik von der Erhaltung 
des Stoffs: jede Ausbeutesteigerung auf der einen Seite hat 
einen entsprechenden Riickgang auf der anderen Seite zur 
Folgę, und es kommt letzten Endes nur darauf an, welche 
Produkte im volkswirtschaftlichen ujid wirtschaftlichen

1 W ege zur E rhóhung der Benzolausbeute bei der V erkokung, Gliick- 
uf 70 (1934) S. 173.

Abb. 3. Ausbringen an Rohbenzol und Rohteer 
in defl Jahren 1925-1938.

Wenn wir die Entwicklung der Kohlenwertstoff- 
ausbeute im Ruhrgebiet und im Deutschen Reich wahrend 
der letzten 15 Jahre verfolgen, so stellen wir fest, daB, 
beginnend mit der Neubauperiode der Jahre 1928/29, eine 
erhebliche Steigerung der in Abb. 3 auf Koks bezogenen 
Ausbeute an Teer und Rohbenzol einsetzt. Auf welche Ein- 
fliisse diese Ausbeutesteigerung zuriickzufiihren ist, laBt 
sich aus der Statistik allerdings nicht ohne weiteres er
kennen. Ist es der Ersatz alter undichter Ofengruppen, die 
mit niedrigen Temperaturen betrieben wurden, durch neu- 
zeitliche, heifiergehende Ofen, oder ist es der gleichzeitig 
in der damaligen Wirtschaftskrise einsetzende Riickgang 
in der Kokserzeugung, oder iiberwiegt der EinfluB der 
neuen Kohlenwertstoffgewinnungsanlagen, die gleichzeitig 
mit den neuen Zentralkokereien in Betrieb kamen? Be- 
trachtet man in diesem Zusammenhang einmal die Zahlen
tafel 1, die Betriebsergebnisse einer Kokerei zeigt und 
deshalb besonders bemerkenswert ist, weil hier auf einer 
Anlage tnit fcwei getrennten Kondensationen und Kolilen- 
wertstoffgewinnungsanlagen zwei Ofengruppen ver- 
schiedenster Bauart mit der gleichen Kokskohle betrieben 
werden. Gegeniibergestellt sind die Teer-, Benzol- und Am- 
moniakausbeuten. Man sieht, daB die Teerausbeute mit 3«'o 
bei der neuen Anlage mit verhaltnismafiig schmalen, heili- 
gehenden Ofen gegeniiber 2,6 o/o bei den alten Ofen stark 
zugenonunen hat, ebenso die Benzolausbeute, die von 0,7 <yo 
auf 0,84 o/o gestiegen ist. Etwas zuruckgegangen ist ledig
lich die Ammoniakausbeute. Es kann nun nicht mehr fest
gestellt werden, wie hoch die Undichtkeitsverluste der 
beiden betrachteten Koksofengruppen in den zuriickliegen- 
den Jahren waren. Auch weiB man nicht mehr genau, wie 
hoch in beiden Fallen die Benzolverluste im Endgas 
gewesen sind. Interessant ist' jedoch, daB zum mindesten
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in diesem Falle Benzol- und Teerausbeute gleichzeitig mit 
der Errichtung einer neuen Koksofengruppe gestiegen sind., 
obwohl eigentlich nach dem vorher Gesagten die eine nur 
auf Kosten der anderen ansteigen kann. Dies spricht jedoch 
keineswegs gegen das erwahnte physikalische Grundprinzip, 
denn im allgemeinen sind ja die neueren Ofen dichter ais 
die alten; wahrscheinlich haben sich auch die Vorlagen- 
spiilung und die neuzeitlichere Kondensation gunstig aus- 
gewirkt, und schlieBlich fehlen in der Bilanz die mengen
maBig bedeutendsten Posten, namlich die Koks- und 
Gasausbeuten, bei denen nur geringe Differenzen aufzu- 
treten brauchen, um eine geniigende Erklarung fiir die 
Unterschiede in der Benzol- und Teerausbeute beider 
Anlagen zu geben. Leider standen keine genauen Angaben 
iiber die Zusammensetzung des Teeres von der alten und 
von der neuen Anlage zur Verfugung. Unterstellt man 
aber, daB die in der Zahlentafel 2 verzeichneten Zahlen zu- 
treffen, was durchaus wahrscheinlich ist, und geht man 
von diesen Zahlen fiir den Pechgehalt des Teeres von 58 
und 48 o/o und von Ólgehalten von 32 bzw. 42o/0 aus, so 
wiirde die Olbilanz, jeweils auf einen jahrlichen Trocken- 
kohlendurchsatz von 100000 t bezogen, wie folgt aussehen: 
Infolge der hóheren Teerausbeute ware die anfallende 
Teerólmenge bei der neuen Anlage nicht sehr viel geringer 
ais bei der alten Anlage; die Benzolausbeute ist dagegen 
ganz wesentlich gestiegen. Die Gesamtólausbeute wiirde in 
beiden Fallen ungefahr 1800 t jahrlich betragen. Beim 
Benzol selbst ware sicher ein gewisser Riickgang des 
Toluolgehaltes bei der neuen Anlage festzustellen, wenn 
die entsprechenden Analysen zur Verfiigung stunden; dem 
steht aber auch hier die betrachtliche Steigerung der Ben
zolausbeute gegeniiber, so daB das Ergebnis dieses Ver- 
gleichs jedenfalls fiir die neue Anlage nicht ungiinstig aus- 
fallt, wenn man noch beriicksichtigt, daB sie ja gleichzeitig 
einen hóheren GasiiberschuB und gróBere Leistungen je 
Mann und Schicht erreichen laBt.

Zah len ta fe l  \. Vergleich einer neuen mit einer alten 
Ofengruppe.

Neue Alte
Anlage Anlage

Nutzhóhe der O f e n ................... m 3,4 2,0
Mittl. Heizzugtemperatur . . . . °C 1190 950
Mittl. Gassammelraumtemperatur « c 740 685

Ausbeute bez. auf tr. Kohle:
Rohteer...................................... °/o 3,01 2,64
Rohbenzol .................................. % 0,84 0,70
A m m onsu lfa t.......................... % 1,01 1,04

Zah len ta fe l  2. Vergleich einer neuen mit einer alten 
Ofengruppe.

Neue
Anlage

Alte
Anlage

Rohteer:
P e ch geh a lt.................................. °/o 58 48
Gehalt an satzfreien Ólen . . . °/o 32 42

Pech- und Ólerzeugung bez. auf
100 000 t tr. Kohlendurchsatz
im Jahr

P e c h .................................. t 1740 1260

Teeról.................................. t 960 1120
Rohbenzol .......................... t 840 700

Gesamtól t 1800 1820

Man kann nun zwar nicht behaupten, daB in allen 
Fallen die Folgen der technischen Entwicklung die gleichen 
gewesen sind wie in dem betrachteten; sicherlich kann hier 
und da das Ausmafi der Nachteile gegeniiber den Vortei!en 
erheblicher sein. Haufiger werden aber auch hinsichtlich 
hoher Ólausbeute die Vorteile ganz wesentlich iiberwiegen. 
Im groBen und ganzen kónnen wir also auch vom Stand- 
punkt des Ólausbringens die technische Entwicklung der 
letzten 20 Jahre nur begriiBen, zumal wenn wir bedenken, 
daB eine gesteigerte Benzolgewinnung nicht nur wirtschaft- 
lich, sondern auch volks- und wehrwirtschaftlich gesehen, 
erhebliche Vorteile bietet. Bedenkt man weiterhin, daB 
heute Endgas-Benzolgehalte von wenig iiber 1 g/Nm3 
durchaus im Dauerbetrieb erreicht werden, dafi ferner die 
Benzolwasche unter Druck eine noch starkere Herabsetzung

des Endgas-Benzolgehaltes auf weit unter 1 g/Nm3 ermóg- 
licht, so ware es ungerecht, wenn wir Nachteile, die eben
falls m it der technischen Entwicklung verbunden sind, zu 
stark in den Vordergrund stellen wurden.

Verfahren und Vorschlage zur Ausbeutesteigerung.
Wenn nun trotz des hohen Standes der Technik stets 

weitere Bemiihungen festzustellen sind, die Ólausbeute bei 
der Verkokung noch zu steigern, so geschieht dies, um die 
erwahnten Nachteile des modernen Koksofenbetriebes 
móglichst zu beseitigen und so der kriegswirtschaftlichen 
Bedeutung jeder einzelnen Tonne 01 entsprechend mit den 
vorhandenen Einrichtungen das Verhaltnis Ó1 zu Teer 
gunstig zu beeinflussen. Die in den letzten 10 Jahren in 
dieser Richtung gemachten Vorschlage kann man bei einer 
naheren Betrachtung in zwei Gruppen einteilen: Die erste 
Gruppe  umfaBt die Verfahren, die es ermóglichen sollen, 
bei der Verkokung iiber die normalen ólausbeuten hinaus 
und zum Teil auf Kosten des Verkokungsvorganges izu- 
satzliche Ole mit allerdings dann meist vorwiegend nicht- 
aromatischem Charakter zu gewinnen. Zur z w e i t e n  
G r u p p e  gehóren die Verfahren, die es gestatten, durch 
besondere MaBnahmen die konstruktiv und temperatur- 
maBig bedingten Grenzen der Ólausbeute auszuweiten.

Die e r s t e  Verfahrensgruppe greift starker in den 
Ofenbetrieb und damit in den Verkokungsvorgang selbst 
ein. Wenn man die Patentliteratur durchsieht, so fallen 
Anmeldungen auf, die z. B. durch einseitige Beheizung der 
Ofenkammern , und durch Absaugung der Destillations
erzeugnisse durch die gegenuberliegende Kammerwand 
eine móglichst hohe Ólausbeute ergeben sollen; hierher ge
hóren auch Vorschlage, nach denen der Gassammelraum 
iiber der Ofenbeschickung klein gehalten werden soli, so 
daB die Destillationserzeugnisse móglichst unverandert aus 
der Beschickung abgesaugt werden kónnen. Bei derartigem 
Ofenbetrieb ware es jedoch kaum móglich, rein aromatische 
Destillationserzeugnisse zu gewinnen, sondern man wiirde 
stets Gemische von Bestandteilen aromatischen und alipha- 
tischen Charakters erhalten. Diese Schwierigkeit wird iiber- 
wunden, wenn man mit Hilfe der sogenannten Inn  en ab 
saugung die in der Mittelebene des Kammereinsatzes 
entstehenden Destillationserzeugnisse von den Produkten 
der AuBenentgasung getrennt absaugt. Dieses Verfahren 
der Innenabsaugung kann ganz zweifellos eine Ver- 
besserung des Olergebnisses bei der Verkokung von be- 
trachtlichem AusmaB ergeben. Dabei mufi jedoch gesagt 
werden, daB der Grad der Ausbeutesteigerung weitgehend 
von den Eigenschaften der Kohle abhangt, und daB die 
Wirtschaftlichkeit der so einfachen und robusten Hoch- 
temperaturverkokung bei der Anwendung komplizierter zu
satzlicher MaBnahmen sehr stark vom AusmaB der Ólaus- 
beutesteigerung abhangt. Trotz der teilweise nicht 
ungiinstigen Ergebnisse, die mit der Innenabsaugung auch 
im Ruhrgebiet erzielt worden sind, wird dieses Verfahren 
heute hier praktisch nicht mehr angewandt. Es soli nicht 
im einzelnen untersucht werden, welche Griinde dafiir aus- 
schlaggebend gewesen sind, das Verfahren dort, wo man es 
erprobte, wieder aufzugeben. Bemerkenswert ist jedoch, daB 
man die Innenabsaugung auf einer Kokerei im Saargebiet 
seit Jahren mit Erfolg betreibt, wobei man dort nach den 
Ergebnissen des Betriebes eine Mehrausbeute an Teer von 
60%, namlich 6,61 o/0 gegeniiber 4,13o/0) bezogen auf 
Kohle, erreicht. Die Mehrausbeute an Gesamtleichtól auf 
dieser Anlage betragt 30o/0) namlich 2,lo/0 gegeniiber
1,62o/o auf Kohle bezogen. Da in dieser Anlage gleichzeitig 
erhebliche Gasólmengen aus dem Innengas gewonnen 
werden, ist dieses Ergebnis zweifellos auBerst beachtlich. 
Gleich giinstige Ergebnisse hat man jedoch unseres Wis- 
sens im Ruhrgebiet an keiner Stelle erreicht, so daB wir 
folgern miissen, daB die Kohleneigenschaften, die ja bei 
der Saarkohle ganz andere sind ais bei der Ruhr-Fettkohle, 
fiir das Ergebnis ausschlaggebend sind. Jedoch sollten, 
ganz allgemein gesprochen, diese giinstigen Ergebnisse An
laB dazu bieten, bei Neuanlagen von Fali zu Fali ernstlich 
zu priifen, ob es nicht richtig ist, geeignete Kohlen 
vorausgesetzt, die Innenabsaugung trotz ihres Mehrauf- 
wandes an Materiał und Kapitał und vor allem an Arbeits- 
kraften doch vorzusehen. Man kann auf der anderen Seite 
auch wohl folgern, daB die Innenabsaugung aus der Mittel
ebene des Kammereinsatzes dann auf groBe Schwierigkeiten 
stoBen wird, wenn die Kokskohle wirklich gut durch- 
schmilzt und eine sehr dichte und undurchlassige Teernaht 
bildet und wenn zudem der Anteil der Vorentgasung 
gering ist.
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Auf der gleichen Grundlage wie die Innenabsaugung 
beruht auch N i g g e m a n n s  Vorschlag einer zusatzliehen 
Absaugung von Destillationserzeugnissen durch die Tiiren. 
Dieses Verfahren greift bei weitem nicht in gleichem MaBe 
in den VerkokungsprozeB ein wie die Innenabsaugung. Man 
beschrankt sich vielmehr darauf, durch Offnungen in der 
Mitte der Tiiren auf beiden Seiten des Koksofens die 
Produkte zu erfassen, die an den Tiirflachen der Kohlen- 
fiillung entstehen. Es ist selbstverstandlich, daB das Er- 
gebnis der Tiirabsaugung in mengenmaBiger Beziehung 
nicht mit dem der Innenabsaugung verglichen werden kann, 
und doch sind beide Vorschlage deshalb miteinander ver- 
gleichbar, weil in beiden Fallen Produkte mit schwelteer- 
artiger Beschaffenheit erhalten werden. Abb. 4 zeigt die 
bekannte Anordnung der Niggemannschen Tiirabsaugung 
(allerdings in etwas veralteter Ausfiihrung). Die in der Tur 
mit etwas Gefalle nach auBen verlegten Absaugerohre, die 
an der Innenseite mit den Tiirsteinen abschlieBen, sind 
auBen an ein senkrechtes Sammelrohr angeschlossen. 
Neuerdings beschrankt sich Niggemann auf 4 waagerechte 
Absaugerohre. Die Sannnelrohre samtlicher Tiiren der Ma
schinen- und Koksseiten sind mit je einer Saugleitung ver- 
bunden, durch welche die sogenannten Innengase einer ge- 
trennten Kondensation und Wertstoffgewinnungsanlage zu- 
gefiihrt werden. Da die Innengasmengen im Vv'rgleich zur 
Gesamtgaserzeugung verhaltnismafiig klein sind, halten sich 
die Dimensionen dieser zusatzliehen Anlage in bescheidenen 
Grenzen. Auf der Zentralkokerei der Rheinischen Stahl- 
werke ist die Absaugung durch die Tiiren nach Nigge
mann seit Jahren in Betrieb, und zwar bei 6 Ofengruppen 
mit je 45 Ofen von 4 m Hóhe. Niggemann hat auch eine 
einfache Versuchsapparatur entwickelt, die an einer Einzel- 
tiir bequem und rasch Messungen durchzufiihren und vor 
allem zu ermitteln gestattet, welche Mengen an so- 
genanntem »Schwelól« in Abhangigkeit von den Kohlen- 
eigenschaften, Kammerabmessungen, Betriebstemperaturen 
und von der Hóhe der Saugung erhalten werden. Im 
folgenden sollen kurz einige Versuchsergebnisse behandelt 
werden, die von Dipl.-Ing. G róbner  auf verschiedenen An
lagen erhalten wurden.

Abb. 4. Tiirabsaugung nach Niggemann.

Die Zahlentafel 3 gibt die Versuchsbedingungen wieder, 
wobei namentlich auf die verschiedenen Ofennóhen, die 
Verschiedenart der Kohle, auf die verschieden starkę 
Saugung und auf die Schwelólausbeute hingewiesen sei. Die 
Zahlentafel 4 zeigt die Auswertung der bisher dureh- 
gefiihrten Versuche. Alle Versuchsergebnisse wurden um- 
gerechnet auf eine Anlage mit einem taglichen Durchsatz 
von 35001 Trockenkohle unter Zugrundelegung der jeweils 
untersuchten Ofenhóhe. In gewissem Umfange geht die zu
satzliche Gewinnung des Schwelóls auf Kosten der nor
malen Teerausbeute, die in der oberen Spalte wieder- 
gegeben ist. Der Gehalt des Teeres an satzfreien Ólen 
betrug im Mittel 30—31%; demzufolge ergibt sich eine

Teerólausbeute bei der normalen Verkokung entsprechend 
der zweiten waagerechten Spalte. Bei der Tiirabsaugung 
ist an Hand der Niggemannschen Erfahrungszahlen zu- 
grunde gelegt, daB der sogenannte AuBenteer sich etwa um 
ein Drittel des anfallenden Schwelóles vermindert. Die rest- 
lichen zwei Drittel des Schwelóles gehen nach Feststel- 
lungen von Niggemann zu Lasten der Koks- und Gasaus- 
beute. In der ersten senkrechten Spalte sind die Ergebnisse 
des Dauerbetriebes auf der Anlage der Rheinischen Stahl- 
werke wiedergegeben. Betrachtet man das erhaltene so
genannte Schwelól zu 100 o/o ais wirkliches Ol, so ergibt 
sich im Dauerbetrieb eine Verbesserung des Teerólergeb- 
nisses um 27 o/0 durch Anwendung der Tiirabsaugung. Be
trachtet man das Schwelól nur zu 90 o/o ais 01, da sich aus 
den schwersiedenden Bestandteilen bei der normalen 
Destillation etwa 10 o/o Pech bilden, so sinkt diese Mehr- 
ausbeute auf 23o/0.

Zah len ta fe l  3. Ergebnisse der Tiirabsaugung einerKokerei 
mit Kohlendurchsatz (trocken) von 3500 t/Tag.

1 2 3 4
Mittel

Dauer- Anlage Anlage Anlage 1-4
betrieb A B C

Ohne Turabsaugung:
98AuBenteer................ t 100 75 84 133

Ó1 im AuBenteer . t 30 22,5 25 40 29,5

M it Turabsaugung:
131 95,5AuBenteer................ t 97 73 81

Ó1 im AuBenteer. . t 29 22 24 39 28,6

Schwelól (100% ig
7,4ais Ó1 gerechnet) t 9 6,0 9 5,6

Gesamtol ohne Tur
absaugung ................t 30 22,5 25 40 29,5

Gesamtol m it Turab
saugung (100% ig

44,6 36,0ais O l gerechnet) . t 38 28 33

Mehr ąn Ó1 (100 %  ig / 8 t 5,5 t 8 t 4,6 t 6,5 t

ais Ó l gerechnet) V =  27% =  24% =  32% =  11,5% =  22%

Mehr an Ó l (bei Be- 1 
riicksichtigung von < 
10% Dest.-Riickst.) (

7 t 5 t 7 t 4 t 5,7 t
=  23% =  22 o/„ =  28% =  10% =  19%

Zah len ta fe l  4. Ergebnisse der Tiirabsaugung 
auf verschiedenen Anlagen.

Dauer
betrieb

Anlage

A

Anlage

B

Anlage

C

Ofenhóhe ................... mm 4000 2400 3400 3900
O fenb re ite ............... mm '  450 500 450 480
Mittl. Saugung . mm WS 
Ausbeute an Schwelól

100 100 (?) 260 50

bez. auf Trockenk. . °/o 0,255 0,17 0,255 0,16
29,8Fliichtige Bestandteile % 22-23 21-22 22,6

Bei den langer zuriickliegenden Versuchen von Demann 
und Niggemann auf der Anlage A wurde entsprechend der 
geringeren Ofenhóhe ein niedrigeres Schwelólausbringen 
erhalten. Die Steigerung der Ólausbeute wiirde in diesem 
Falle, wenn sich die Zahlen des Versuches auch im GroB- 
betrieb dauernd erreichen lassen, bei 24 bzw. 22 o/0 liegen. 
Der Versuch auf der Anlage B hat bei allerdings sehr 
starker Saugung die gleiche Schwelólausbeute ergeben wie 
der Dauerbetrieb bei Rheinstahl. Da die Teerausbeute bei 
Normalbetrieb auf dieser Anlage niedriger liegt, wirkt sieli 
die Tiirabsaugung etwas starker auf das Olergebnis aus; es 
sind im Versuchsbetrieb Steigerungen um 32 bzw. 28 o/o 
erzielt worden. Bei der Anlage C schlieBlich, auf der mit 
Riicksicht auf eine sehr feine Kohlenkórnung nur schwach 
gesaugt werden konnte, ist das Ausbringen an Schwelól 
wesentlich niedriger, obwohl die Kohle selbst einen hóheren 
Gasgehalt und damit ein hóheres Teerausbringen im Nor
malbetrieb zeigt. Die Steigerungen betragen hier nur 11,5 
bzw. 10o/o. In der letzten Spalte sind die Zahlenwerte der 
Spalten 1-4 gemittelt wiedergegeben. Die Mittelwerte fiir 
die Olausbeutesteigerung betragen 22 bzw. 19 °/o.

Um ein endgiiltiges Urteil iiber die Tiirabsaugung ab- 
geben zu kónnen, miissen diese Versuche noch an vcr- 
schiedenen anderen Anlagen fortgesetzt werden. Die Ar- 
beiten hierzu sind im Gange. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch darauf hinzuweisen, daB infolge der verschieden- 
artigen Lagerung der Kohlenbescliickung an den Tiiren das 
Schwelólausbringen bei der Tiirabsaugung auch an ein und 
demselben Ofen in verhaltnismaBig weiten Grenzen 
schwankt. Es ist deshalb erforderlich, sich nicht mit e inem  
Versuch zu begniigen, sondern mindestens 5 bis 6 Ver-
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suche nacheinander anzustellen. Ferner ist das Ergebnis 
dieses Verfahrens von der Dichtheit des Kammer- 
abschlusses durch die Ofentiir abhangig. Aber auch unter 
Beriicksichtigung dieser Tatsachen kann man in der 
heutigen Zeit an diesem Verfahren nicht achtlos vorbei- 
gehen, zumal wie Zahlentafel 5 zeigt, der Eisenaufwand 
je t Mehról sehr gering ist, wenn man ais Ergebnis den 
Mittelwert des Dauerbctriebes und der drei untersuchten 
Anlagen zugrundelegt. Vergleichsweise sei angefiihrt, daB 
der Eisenaufwand je t Ól bei Synthese- und Hydrieranlagen
6-8mal so hoch ist. Eine wichtige Frage ist in diesem 
Zusammenhang die nach dem zusatzlichen Bedarf an 
Arbeitskraften. Unter den heutigen Verhaltnissen betrachtet 
man jeden Mehraufwand an Arbeitskriiften sehr skeptisch, 
und eine Mehrarbeit ist mit der Einfiihrung dieses Ver- 
fahrens zweifellos verbunden. Ganz abgesehen von der 
Wartung der zweiten Kondensationsanlage kommt im vor- 
liegenden Falle die Pflege der Tiirkanale und der Sammel- 
rohre hinzu sowie das An- und Abschalten der Sammel- 
leitung jeder einzelnen Tur an die Vorlage, das allerdings 
auf einfache Weise mit Hilfe einer Wassertasse erfolgt. 
Nach Angaben von Niggemann sind fiir eine Anlage mit 
3500 t Trockenkohlendurchsatz, wenn diese aus 4 Batterien 
von je 45 Ofen besteht, insgesamt 16 Mann zusatzlich 
erforderlich, und zwar 3 Mann fiir die Kondensation, ein 
Schlosser und 12 Mann fiir die Tiirbedienung. Handelt es 
sich bei gleicher Kokserzeugung statt um 180 Ofen von
4 m Hóhe jedoch um eine Anlage von 240 Ófen geringerer 
Abmessungen, so wiirde der Arbeitsaufwand zweifellos be- 
trachtlich steigen; das gleiche gilt fiir den spezifischen 
Arbeitsaufwand bei kleineren Anlagen. Aber selbst wenn 
man bei der zugrunde gelegten AnlagegróBe infolge un- 
giinstiger Betriebsbedingungen 30 statt 16 Mann benótigen 
sollte, so entspricht dies gerade dem Arbeitsaufwand, wie 
er etwa bei der Hydrierung erforderlich ist. Hinzu karne 
ńoch der Vorteil, daB fiir die Tiirabsaugung selbst keine 
Fachkrafte benótigt werden. Wahrend so die Frage des 
Arbeits- und Materialaufwandes giinstig beurteilt werden 
muB, wenn man die bei den Versuchen ermittelten durch- 
schnittlichen Schwelólausbeuten zugrunde legt, sieht das 
wirtschaftliche Ergebnis weniger giinstig aus, wenn fiir das 
gewonnene Schwelól keine hóheren Preise ais bisher zu- 
gebilligt werden. Andererseits wiirde ein fiihlbarer wirt- 
schaftlicher Anreiz die breitere Anwendung dieses Ver- 
fahrens sicher erleichtern. Zu erwahnen ist noch ein Vor- 
schlag Niggemanns aus neuester Zeit, das bei der Tiir- 
absaugung erhaltene Innengas fiir sich getrennt zu ver- 
arbeiten und es, wenn es infolge dichten Tiirverschlusses 
und geringer Saugung einen geniigend hóheren Heizwert 
ais das normale Koksofengas hat, ais Permagas abzusetzen, 
ein Vorschlag, der durchaus beachtenswert erscheint und 
eingehende Nachpriifung verc1ient.

Zah len ta fe l  5. Ergebnisse der Tiirabsaugung auf ver- 
schiedenen Anlagen, Eisenaufwand und Bedarf an zusiitz- 
lichen Arbeitskraften, berechnet fiir eine Kokerei mit 

einem Kohlendurchsatz (trocken) von 3500 t/Tag.

I. Durchschnittl. Mehrólerzeugung
bei 100% ais Ól gerechnet...............

II. Durchschnittl. Mehrólerzeugung
bei Beriicksichtigung von 10 °/o Dest.-
Riickstande.............................................

Gesamteisenaufwand...........................t
Eisenaufwand bei I bez. auf 1 t/Jahr

M e h r ó l ..............................................t
Eisenaufwand bei II bez. auf 1 t/Jahr

Mehról................................................. t
Zusatzl. Bedarf an Arbeitskraften . . . .

6,5 t = 22 %

5,7 t =  19 °/o 
300

0,11

0,12 
mind. 16 Mann

raturen im oberen Teil des Ofens weitgehend zu beein
flussen. Es soli jedoch hier einmal ganz deutlich aus- 
gesprochen werden, dafi sich bei einem grofien Teil der 
heute in Betrieb befindlichen Koksófen die vor 10 bis 
12 Jahren nachdriicklichst erhobene Forderung einer unbe
dingt gleichmafiigen Abgarung des Kammerinhaltes in der 
Vertikalen zweifellos ungiinstig auf die Kohlenwertstoff- 
ausbeute auswirkt, und zwar ungiinstig in der Richtung 
einer Uberschreitung der fiir die Wertstoffausbeute op- 
timalen Temperaturen im Kammergewólbe, so dafi in zu 
starkem Umfang Spaltungen der Kohlenwasserstoffe ein- 
treten, die zu den bekannten Graphitabscheidungen fiihren. 
Zwar ist auch der Koksofengraphit bereits ein nicht mehr 
wertloses Nebenprodukt der Verkokung geworden, aber es 
liegt nach wie vor mehr im Interesse der Kokerei, Benzol  
und Teer  zu gewinnen ais Graphit, Naphthalin und 
Wasserstoff. Es ist deshalb sehr erwiinscht, die Anlagen 
heute daraufhin zu iiberpriifen, ob eine Graphitbildung 
nicht durch einfache MaBnahmen zu Gunsten der Teer- und 
Benzolgewinnung verringert werden kann. Ais Beispiel fiir 
die Bedeutung dieser MaBnahmen kann das in Zahlen
tafel 6 dargestellte Versuchsergebnis einer Anlage des 
Ruhrgebietes gelten, die sich bis vor kurzem bei den 
Vierteljahresmeldungen durch hohe Graphitausbeuten aus- 
zeichnete und nach Umstellung der Beheizung unter Mit- 
wirkung der Baufirma eine betrachtliche Erhóhung der 
Benzol- und Teerausbeute nachweisen konnte. Verglichen 
sind die Ergebnisse des Betriebes vor und nach Umstellung 
der Beheizung. Wir sehen bei kaum veranderten Garungs- 
zeiten eine erhebliche Senkung der Gassammelraumtempe- 
raturen um rd. 150° und ais Folgę hiervon eine Steigerung 
der Teerausbeute von 3,4 auf 4 o/o sowie eine Verringerung 
des Pechgehaltes um iiber 5 o/o. Man kann annehmen, daB 
der Gehalt an satzfreien Ólen ebenfalls um 5 o/o verbessert 
worden ist. Daraus ergibt sich, auf einen Trockenkohlen
durchsatz von 1 Mili. t/Jahr berechnet, das in Zahlentafel 7 
verzeichnete Ólergebnis. Die Gesamtteerausbeute ist infolge 
der besseren Einstellung der Beheizung um 6000 t/Jahr ge
stiegen, also um 17,6 o/o. Die Ausbeute an Teerólen hat sich 
sogar um 37 o/0 erhoht, wahrend auch die Gesamtpech- 
menge noch um 8,6 o/0 angestiegen ist. Die Rohbenzol- 
ausbeute ist in diesem Fali ebenfalls um 15 o/o erhoht 
worden. Es mufi jedoch darauf hingewiesen werden, daB 
hierfiir auch zum Teil andere betriebliche MaBnahmen in 
der Wertstoffgewinnungsanlage verantwortlich zu machen

Zah len ta fe l  6. Betriebsergebnisse einer Kokerei 
vor und nach Umstellung der Beheizung.

Vor Nach

Umstellung
der Beheizung

Fliicht. Bestandteile der Kohle . . . % 25,5 25,9
Garungszeit...................................... h 18,0 19,4
Mittl. Heizzugtemperatur . . . . . °C 1350 1300
Mittl. Kammerwandtemperatur . . . °C 1070 1040
Mittl. Gassammelraumtemperatur . . °C 875 720

Teerausbringen.............................. 3,4 4,0
Pechgehalt d e s T e e re s ............... °l 67,5 62,0
Rohbenzolausbringen................... °l 0,99 1,14
Toluolgehalt des Rohbenzols . . . % 14,80 19,70
Graphitanfall............... kg/1000 t Kohle 22 10

Zah len ta fe l  7. Steigerung der Ólausbeute 
durch Umstellung der Beheizung, bzw. auf 1 Mili. t 

Kohlendurchsatz.

Die zweite Verfah rensgruppe zur Steigerung der 
Ólausbeute bei der Yerkokung hat das Ziel einer Korrektur 
der Betriebstemperaturen auf den fiir die Teer- und Benzol- 
ausbeute optimalen Wert. Bei der heutigen Technik des 
Koksofenbaues gelingt es ohne weiteres, bei Neuanlagen 
zum mindestens fiir die Normallejstung die Temperatur- 
verhaltnisse im Koksofen so einzustellen, daB die fiir die 
Kohlenwertstoffausbeute maBgebenden optimalen Tempe
raturen wenigstens mit einiger Genauigkeit erreicht werden. 
Die Hóhe der Umkehrstelle im Verhaltnis zur ge- 
schrumpften Kammerbeschickung, verschiedene Hóhen- 
lagen der Diisen oder der Verbrennungsluftzufiihrung, die 
Kreisstromfiihrung eines Teiles der Rauchgase und ahnliche 
MaBnahmen kónnten dazu ausgenutzt werden, die Tempe-

V o r  | N ach  

U m ste llun g  

der B ehe izung

S te ig e rung  

t %

Teerausbeute................... j ^
3,4 

34 000
4,0 

40 000 6000 117,6

Gehalt an satzfreien Ólen °/0 
Ausbeute an satzfr. Ólen . t

30 
10 200

35 
14 000 3800 37,3

Gehalt an P e c h ............... °/0
Ausbeute an Pech . . . .  t

67,5 
22 950

62,0 
24 800 1850 8,6

( °l
Roh-Benzol-Ausbeute . . • { \

0,99
9900

1,14 
11 400 1500 J 15 ,1

Gehalt an Rohtoluol . . .  °/o 
Ausbeute an Rohtoluol . . t

14,8
1465

19,7
2246 781

33,8
53,3



602 G l u c k a u f 78. Jahrgang, H e jt f l

sind. DaB ein sehr erheblicher Teil der Mehrausbeute an 
Leichtól jedoch zweifellos auf die Senkung der Gassammel- 
raumtemperatur zuruckzufiihren ist, geht aus der Steige
rung des Toluolgehaltes um 33,8 «/0 und der Toluolausbeute 
um iiber 50 o/0 hervor. Zuriickgegangen ist vor allem die 
Bildung von Graphit, die nach der Umstellung weniger ais 
die Halfte betragt. Diese Zahlen beweisen eindeutiger und 
besser ais alle Theorien, wie wichtig die Frage der opti- 
malen Gassammelraumtemperatur fiir die Kohlenwertstoff- 
ausbeute ist.

Friiher hat man bei der Fórderung nach einer gleich- 
maBigen Abgarung des Kokskuchens in der Vertikalen ins 
Treffen gefiihrt, dafi auf diese Weise ein gleichmafiigerer 
Koks erhalten wiirde und daB der Warmeaufwand deshalb 
nicht zu steigen braucht, wenn man Uberhitzungen im un
teren Teil des Ofens vermeidet und den oberen Teil der 
Kammer in der Mittelebene des Kokskuchens gemessen bis 
auf einen Unterschied von etwa 50° auf gleiche Tem
peratur bringt. Zweifellos wird man heute zu Gunsten der 
Wertstoffausbeute bei vorhandener Anlage bereit sein, auf 
eine allzu starkę Gleichmafiigkeit der Abgarung in der Ver- 
tikalen zu verzichten, wenn man e r s t e n s die Graphit- 
bildung vermeidet, z w e i t e n  s eirie bessere Wertstoff- 
ausbeute erzielt und d r i 11 e n s trotzdem eine Uberhitzung 
des unteren Ofendrittels verhindert. Dies soli nun naturlich 
nicht heifien, dafi derjenige Ofen richtig gebaut oder 
heizungstechnisch richtig eingestellt ist, der im oberen Teil 
des Kokskuchens móglichst viel ungare Stellen zeigt, und es 
soli auch nicht heifien, dafi ein Temperaturunterschied im 
Kokskuchen gemessen 500 mm iiber der Ofensohle und 
500 mm unter der Kokskuchen-Oberkante von einigen 100° 
auftreten soli. Meine Ausfiihrungen sollen vielmehr den 
Sinn haben, dafi sich sowohl der Besteller ais auch der Er- 
bauer des Ofens — soweit sie es nicht ohnehin schon sind — 
iiber die Bedeutung der optimalen Temperaturverhaltnisse 
im Ofen einmal grundsatzlich klar werden. DaB im Zusam- 
menhang hiermit die Eigenart der Kohle und die sonstigen 
Betriebsbedingungen beachtet werden miissen, ist wohl 
selbstverstandlich. Der Verzicht auf absolut gleichmafiige 
Abgarung ermóglicht in jedem Fali optimale Gassammel- 
raumtemperaturen fiir die Ólausbeute. Will man jedoch mit 
Riicksicht auf die Koksąualitat unbedingt eine gleich
mafiige Abgarung und gleichzeitig optimale Ólausbeute 
haben, so mufi man die Umkehrstellen hoch legen und den 
dann zu heifien Gassammelraum nach einem der noch zu 
beschreibenden Verfahren kiihlen.

Um nochmals auf das eingangs Gesagte zuriickzu- 
kommen, sei darauf hingewiesen, dafi zu niedrige Tem
peraturen im Gassammelraum fiir den Teerverarbeiter 
zwar giinstige Folgen haben, fiir die Benzolausbeute und 
damit fiir das wirtschaftliche Ergebnis der Kokerei jedoch 
sich nachteilig auswirken. Der goldene Mittelweg ist auch 
hier der richtige. Von der Ólausbeute gesehen, gilt es 
also einen Ofen zu bauen, der zum mindesten bei der 
normalen Betriebszeit die fiir die Benzol- und Teerausbeute 
optimalen Temperaturen aufweist. Es lafit sich selbst- 
verstandlich nicht immer erreichen, dafi die bei der nor
malen Garungszeit erzielten optimalen Temperaturen nun 
auch automatisch bei wesentlich verkiirzten oder ver- 
langerten Garungszeiten vorherrschen. Doch dariiber wird 
noch zu sprechen sein.

Die Aufnahme einer Garantiebedingung iiber die gleich
mafiige Abgarung des Kokskuchens in dem Liefervertrag 
hatte sich in den letzten Jahren bereits weitgehend cin- 
gebiirgert, und bei der verhaltnismaBig leicht durchfiihr- 
baren Messung der Kammerwand- oder der Kokskuchen- 
Temperaturen war auch eine Kontrolle der zugesagten 
Garantien durchfiihrbar. Demgegeniiber bedeutet es eine 
gewisse Schwierigkeit, nunmehr etwa in die Garantien 
die Fórderung aufzunehmen, dafi bei niedrigem Warme- 
verbrauch und entsprechend hohem Gasiiberschufi die Be- 
triebstemperaturen fur die Teer- und Benzolausbeute op
timale sein miissen, denn das Optimum der Temperatur fiir 
die Ausbeute an Wertstoffen lafit sich leider nicht ganz 
leicht nachweisen. Trotzdem lafit sich ein Weg hierzu 
finden, wenn man zur Einzelofenmessung iibergeht, wie 
dies bereits haufig geschehen ist, so in den Arbeiten von 
Busch, Co l l in  und S ch m i t z1, von Pe ter2, Demann  
und Brósse3 und anderen und neuerdings von G róbne r

‘  Gluckauf 69 (1933) S. 490/93.

2 Diss. Braunschweig 1937 (Essen 1938).

3 Techn. M itt. Krupp 4 (1930) S. 150/52.

und van Ah len1. Eine schematische Zeichnung ejner,Yy ê ' 
suchsanlage zur Kondensation und zur Gewinnung der Wert- 
stoffe aus einem Einzelofen enthalt die A b b . o- Ahnliche 
Einrichtungen lassen sich auf jeder grófieren Kokerei leicht 
erstellen. Gelingt es mit Hilfe dieser Einzelofenmessung, 
die Gasausbeute und die Teerausbeute geniigend genau zu 
erfassen so bereitet doch die Benzolbestinimung gewisse 
Schwierigkeiten; auch diese lassen sich uberwinden, wenn 
man von der Benzolbestinimung mit Hilfe der kleinen 
Aktiv-Kohlenpatrone abgeht und an ihrer Stelle etwa die 
Finrichtunff von Lohrmćinri von der Sssr^ruDGn-AG. ver- 
wendet (Abb. 6); dabei werden mit Hilfe grófierer Be- 
ladungsgefafie grofie Benzolmengen den Gasen entnommen, 
so dafi man auch genugend grofie Proben fur die Unter- 
suchung des Benzols selbst erhalt. In diesem Zusammenhang 
sei auf die Ergebnisse einer Untersuchung von Grąbnęr  
und v a n A h l e n  kurz eingegangen, die vor kurzeni 
veróffentlicht wurden1. Die beiden Verfasser stellten 
Einzelofenuntersuchungen bei veranderten Arbeitstempe- 
raturen an und fanden die Ergebnisse bestatigt, die 
nach den vorher skizzierten Uberlegungen zu erwarten 
waren. Die Abb. 7 und 8 geben die wesentlichen Er
gebnisse dieser Untersuchungen wieder; sie zeigen einmal 
die Abhangigkeit der Teerausbeute von der Kammerwand- 
temperatur, das andere Mai den EinfluB der Kammerwand-

Abb. 5. Schema einer Versuchsanlage zur Kondensation und 
Gewinnung der Wertstoffe aus einem Einzelofen.

Dampf 2-4 »tu

Abb. 6. Benzol-Apparatur naelv Lohrmann.

< O l u c k a u f  78  <1«-<2 > S ' •i ° 1'
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Kammerwandtemperatur°C

Abb. 7. Teerausbringen in Abhangigkeit von der Kammer- 
wandtemperatur.

1050 1100 1150 7200
durchschnitt! Kommerwandtemperalur [‘C]

temperatur auf die Benzolausbeute und auf die Benzol- 
zusammensetzung. Bei der untersuchten Anlage handelt es 
sich um Ofen, die so konstruiert sind, dafi bei mittlerer 
Garungszeit offenbar optimale Temperaturverhaltnisse hin- 
sichtlich der Wertstoffausbeute vorliegen. Hierauf komme 
ich noch zuriick.

%  Teer 

2.8\-----

Abb. 8. EinfluB der Kammerwandtemperatur auf Menge 
und Zusammensetzung des Leichtóls.

Da nicht alle heute in Betrieb befindlichen Koksófen 
bei normaler Garungszeit die optimale Temperatur im 
oberen Drittel der Kammer zu erreichen oder einzuhalten 
gestatten, geben die in der zweiten Verfahrensgruppe zu 
behandelnden Vorschlage dem Kokereifachmann verschieden- 
artige Mittel an die Hand, um zwischen Szylla und Charyb- 
dis, der zu niedrigen und zu hohen Arbeitstemperatur, einen 
optimalen Wert zu erreichen. Der alteste Vorschlag in dieser 
Richtung ist wohl der D e c k e n k a n a l  in seinen verschie- 
denen Bauarten, bei dessen Beurteilung man in der Fach- 
literatur auf die seltsamsten Meinungsverschiedenheiten 
stóBt. Die sich scheinbar widersprechenden Ergebnisse sind 
zum Teil darauf zuriickzuftihren, dafi in einem Fali die 
optimale Temperatur iiber- und im anderen Fali unter- 
schritten wurde. Entsprechend sollte der Deckenkanal ein
mal eine Schonung, das andere Mai eine zusatzliche Spal- 
tung bewirken. K r u e g e r  und H o f m e i s t e r 1 haben 
ermittelt, dafi bei den ihren Versuchen zugrunde gelegten 
Bedingungen weder eine Schonung noch eine Krackung er
reicht wurde, ohne dafi deshalb die Anbringung des 
Deckenkanals nutzlos erschien. Sie sehen vielmehr seinen 
Hauptvorteil in einer giinstigen Beeinflussung der Druck- 
verhaltnisse im Gassammelraum und in einem entsprechen- 
den Druck- und Temperaturausgleich. So kommt es auch, 
dafi in einer Reihe von Fallen mit Hilfe des Deckenkanals 
gewisse Mehrausbeuten erzielt wurden, dafi er sich in 
anderen Fallen dagegen ais weniger niitzlich erwies, je 
nachdem wie nun, der Beheizungsart des Ofens 
entsprechend, sich dieser zusatzliche Einbau auswirken 
konnte. Da der Einbau des Deckenkanals einen Umbau der 
Ofendecke bedingt, ist in sehr vielen Fallen nicht genau 
festzustellen, ob die nach dem Umbau erzielte Mehraus-

1 G luckau f 71 (1935) S. 221/30.

beute wirklich auf den Deckenkanal oder auf die durch den 
Umbau hervorgerufene grófiere Dichtheit der Kammer zu- 
riickzufiihren ist. Haufig wurden neben dem Einbau der 
Deckenkaniile auch einzelne Wandę instandgesetzt oder 
Anderungen in den Wertstoffgewinnungsanlagen vorge- 
nommen, so dafi ein sicheres Urteil iiber den Deckenkanal 
nicht abgegeben werden konnte. Auf eine Rundfrage bei 
verschiedenen Gesellschaften, die Ófen mit Deckenkanal 
betreiben, wurde in etwa der Halfte der Falle eine giinstige 
Beurteilung des Deckenkanals abgegeben, in der anderen 
Halfte waren die Auswirkungen entweder technisch nicht 
feststellbar oder es waren keinerlei Veranderungen nachzu- 
weisen.

Wahrend der Deckenkanal an sich nicht die Móglich
keit bietet, die Temperaturverhaltnisse im Ofen selbst zu 
verandern, so ist dies bei einer Reihe anderer Vorschlage 
der Fali. Die Ausgleichs vor lage (Abb. 9) gestattet eine 
bessere Beherrschung des Gasdruckes und der Gasfiihrung 
im Gassammelraum. Sie ermóglicht ferner bei verschieden- 
artiger Schaltweise einzelner Ófen parallel oder hinterein
ander, vor allem beim Durchsaugen der Gasmengen frisch 
garender Ófen durch den Gassammelraum benachbarter 
Ófen in fortschreitendem Garungszustand nach dem Vor- 
schlag von N e t t lenbusch ’, eine Herabsetzung der Gas- 
sammelraumtemperatur in erheblichem Ausmafi. Die An
ordnung einer Ausgleichsvorlage und die sogenannte »Drei- 
taktschaltung« nach Nettlenbusch darf ich wohl ais bekannt 
voraussetzen. Es steht aufier Zweifel, dafi mit der Aus- 
gleichsvorlage, vor allem bei entsprechender Schaltung 
von Ófen in verschiedenen Garungsstadien hintereinander, 
ein Mittel zur Verfiigung steht, bei oben heifigehenden, 
also auf gleichmafiigste Abgarung eingestellten Ófen, dereń 
Beheizung auf andere Weise nicht zu beeinflussen ist, zu 
hohe Gassammelraumtemperaturen auf den optimalen Wert 
zu senken.

Abb. 9. Ausgleichsyorlage.

Eine ahnliche Wirkung kann man bis zu einem ge
wissen Grad auch durch das Ein le i ten  von Dampf  
in den Gassammelraum oder von G a s  ebenfalls in den 
Gassammelraum oder an verschiedenen Stellen der 
Kammerbeschickung erreichen. Hieriiber liegt eine Arbeit 
von Pete r2 vor, der durch Gasumwalzung entsprechende 
Temperatursenkungen und damit Mehrausbeuten erzielen 
konnte.

In sehr einfacher Weise lóst N i g g e m a n n 3 die Auf
gabe der Kiihlung zu heifigehender Kammergewólbe durch 
die V erdam p fung  von Wasser mit Hilfe sogenannter 
Spiral-Verdampfer, die durch die Fiillochdeckel in die 
Kammer eingefiihrt werden. Diese Anordnung lassen die 
Abb. 10 und 11 erkennen. Es werden so Temperatur
senkungen um 100-150° erzielt. Bemerkenswert ist bei 
diesem Vorschlag, dafi trotz der Einfiihrung von Wasser 
in die Koksófen keinerlei Beeintrachtigung der heifien 
Ofenwande hervorgerufen wird und dafi keine zusatzliche 
Belastung fiir die Kondensation entsteht, wenn Ammoniak
wasser aus der Kondensation zur Berieselung der Einsatz- 
kórper verwendet wird. Allerdings bedarf es noch einer 
Verringerung des Verschleifies dieser SpiraWerdampfer, um

1 D R P . 700552; 701368; 702727; 702765.

- a. a. O .
3 Bericht vor dem Arbeitskre is zur Ste igerung der O lausbeute.
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das an sich sehr einfache Verfahren betrieblich brauchbar 
zu gestalten.

Ahnliche Aufgaben wie die Ausgleichsvorlage soli auch 
der U m fuh rungskana l  nach Koppers erfiillen, der 
ebenfalls die Verbindung benachbarter Ofen in verschie- 
denem Garungszustand an der der Vorlage entgegen- 
gesetzten Batterieseite ermóglicht.

Abb. 10. Spiralverdampfer.

Abb. 11. Spiralverdampfer auf Koksofengruppe.

Schliefilich sei noch die D i f fe ren t i a l behe i zung  von 
Koppers erwahnt, die in gewissen Grenzen eine zusatzliche 
Beheizung des Gassammelraumes ermóglicht, wenn diese 
sonst un terha lb  der optimalen Temperaturgrenze liegen 
sollte.

Alle diese Mafinahmen haben, wie schon ausgefuhrt 
wurde, die Beherrschung der Gewólbetemperatur zum Ziel 
und erfiillen ihren Sinn dann, wenn diese Temperaturen 
ohne diese Hilfsmafinahmen zu hoch oder zu niedrig liegen 
wurden. Man kann daraus die vorher schon in anderem 
Zusammenhang gezogene Schlufifolgerung ableiten, dafi 
der Koksofen, bei dem gewollt oder ungewollt bereits die 
optimale Gassammelraumtemperatur erreicht wird, dieser 
Hilfsmafinahmen nicht bedarf, die man daher vom Stand- 
punkt der Olausbeute ais »Kriicken« bezeichnen kann. In 
der Tat haben auch die bereits erwahnten Versuche von 
Gróbner und van Ahlen an einem unseres Erachtens opti- 
mal beheizten Ofen neuzeitlicher Bauart ergeben, dafi hier 
die Ausgleichsvorlage auch mit der Dreitaktschaltung keine 
mefibaren Vorteile bringt. Die Erklarung gibt Abb. 12, die 
einen Schnitt durch zwei Heizzuge und eine Kammer zweier 
verschiedener Ofengruppen gleichen Systems bei verscłiie- 
dener Lage der Umkehrstellen und mit verschiedener 
Beheizungseinstellung wiedergibt. In einem Falle wird bei 
16,9stiindiger Garungszeit eine Gassammelraumtemperatur 
im Mittel iiber die ganze Garungszeit von 736°, im anderen 
Falle von 896° gemessen. Bei dem heifigehenden Ofen 
haben alle Mafinahmen zur Kiihlung des GassammeL 
raumes einen durchschlagenden Erfolg, wahrend bei dem 
hinsichtlich der Olausbeute optimal beheizten Ofen ein 
solcher Erfolg nicht nachweisbar ist. In der Zahlentafel 8 
sind die Temperaturen und Ausbeuten bei beiden Ofen in 
den Spalten I und II einander gegeniibergestellt. Die erheb
lichen Unterschiede in der Teer- und Benzolausbeute bei

fast gleicher Kohle sind ohne weiteres erkennbar. Kiihlt 
man den Gassammelraum des zu heifigehenden Ofens, so 
erzielt man die gewiinschte Korrektur (Spalte III) und er
halt wiederum einen Beweis fiir die Bedeutung der wich- 
tigen Gassammelraumtemperaturen. Die Kiihlung zu weit 
zu treiben, ist sinnlos, denn wie van A h le n 1 kiirzlich 
nachwies, bringt eine Senkung der Gassammelraumtempe
ratur auf Werte unterhalb der optimalen Hóhe gewisse 
Nachteile dadurch mit sich, dafi der Gehalt an Nicht
aromaten im Leichtól ansteigt und infolge vergrófierten 
Anteils am Benzolvorlauf und an Harzbildnern der Wasch- 
verlust sich erhóht. Wiirde man auch in dieser Richtung 
weitere Versuche anstellen, so konnte man leicht beweisen, 
dafi zu niedrige Temperaturen im Gassammelraum, wie 
oben schon ausgefuhrt wurde, se.hr gute Ausbeuten an 
Teer, vor allem an neutralen und sauren Teerólen ergeben, 
aufierdem ein homologenreiches Benzol, dafi aber, insgesamt 
gesehen, das Ausbringen an verwertbaren Benzolkohlen- 
wasserstoffen nicht den Hochstwert erreicht und dazu noch 
die von van Ahlen geschilderten Nachteile auftreten. Daher 
besteht die Fórderung nach nicht zu hohen, aber auch 
nicht z u n iedr igen Gassammelraumtemperaturen vóllig 
zu Recht.
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Abb. 12. EinfluB der Beheizung Gassammelraumtemperatur.

Zah len ta fe l  8. Versuchsergebnisse bei 2 Anlagen 
mit verschiedener Beheizung.

I II III

Fliicht. Bestandteile der Kohle . . °/o 23,1 22,2 22,2
Garungszeit.................................. h 16,9 16,0 16,0
Kammertemperatur....................... °C 1128 1135 1133
Mitll. Gassammelraumtemperatur ° c 736 896 727
Teerausbeute.............................. % 2,46 1,99 2,53
Benzolausbeute.......................... °l/o 0,90 0,84 0,90

Die Betrachtung der zwei Verfahrensgruppen zur Aus
beutesteigerung móchte ich abschlieBen mit einer Wieder- 
holung der Anregung, in móglichst breitem Umfange die 
in den vorhandenen Koksofen zur Zeit herrschenden 
Temperaturen, vor allem die in den Kammergewólben, ein- 
gehend zu beobachten. Die entsprechenden Messungen sind 
einfach und schnell durchzufiihren und dort, wo MeBgerate 
oder eingearbeitete Versuchskrafte fehlen, stellt sie der 
Bergbau-Verein in Essen gern zur Verfiigung. Es muB heute 
mit allen Mitteln und mit gróBter Beschleunigung darauf 
hingearbeitet werden, uberall die grófitmógliche Olausbeute 
zu erreichen. Ein ziemlich zuverlassiger Hinweis auf z u 
hohe Temperaturen ist die Graphitbildung im Gewólbe. 
Zu niedr ige  Temperaturen kónnen nur durch Messung 
im Gassammelraum ermittelt werden. Die Spanne optimaler 
mittlerer Gassammelraumtemperaturen scheint fur Ruhr- 
fettkohle zwischen 700 und 800°, etwa bei 730 bis 760°, 
gemessen mit normalen Thermoelementen ohne besonderen 
Strahlungsschutz, zu liegen. NaturgemaB muB sich eine 
Uberschreitung dieser Temperaturspanne viel ungiinstiger 
auf die Ausbeute auswirken ais ihre Unterschreitung. Dar- 
iiber hinaus geht mein Vorschlag dahin, bei neuen Liefer- 
vertragen die Fórderung nach gleichmaBiger Abgarung des

1 G liickau f 78 (1942) S. 259/64.
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Kammerinhaltes in den Vertikalen notfalls zuriicktreten zu 
lassen und bei den vbrhandenen Anlagen unter Mitwirkung 
der Baufirmen, die sich hierfiir sicher gem zur Verfiigung 
stellen, soweit es technisch móglich ist, eine Abanderung 
der Beheizungseinstellung zu erproben, falls diese bisher 
Gewólbetemperaturen oberhalb des optimalen Wertes ver- 
ursachte. Vor allem ist auch auf eine richtige Einstellung 
des Luftiiberschusses zu achten. Und dr i t tens darf ich den 
Wunsch aussprechen, Erfahrungen, die die hier geauBerten 
Ansichten belegen oder aber ihnen widersprechen, dem 
Bergbau-Verein mitzuteilen, damit der Erfahrungsaustausch 
weiter gefórdert wird und dem Arbeitskreis zur Steigerung 
der Ólausbeute bei der Verkokung neue Anregungen ge
geben werden.

SchlieBlich sei noch erwahnt, daB sich fiir die Kokereien 
auBer den behandelten auch noch verschiedene andere Móg
lichkeiten bieten, die Ólgewinnung gunstig zu beeinflussen. 
Die Verbesserung der Benzolauswaschung habe ich bereits 
eingangs kurz gestreift. Eng zusammen hangt hiermit die 
Frage des Waschólverbrauches und der Waschólauf- 
arbeitung. Mit beiden Fragen hat sich B r i i ggemann1 in 
einem Vortrag im KokereiausschuB befaBt. Von dieser 
Arbeit ausgehend sind in der Zwischenzeit Vorschlage zur 
Ermittlung des Waschóherlustes und zur einheitlichen Ab- 
grenzungder hier angewandten Begriffe und Bezeichnungen 
ausgearbeitet worden2. Jede Tonne Benzol-Waschól, die 
weniger gebraucht wird, bedeutet eine werholle, wenn 
auch mittelbare Erganzung der Ólausbeute auf den Koke
reien. Die Fórderung, auf den Kokereien wieder zur Auf
arbeitung verdickten Waschóles iiberzugehen und die 
Riickstandsóle ebenso wie andere Riickstande aus der 
Benzolaufarbeitung zweckmaBig einzusetzen, verfolgt das- 
selbe Ziel. Erwahnt sei auch, daB die Druckwasche des 
Benzols nicht nur eine vollkommenere Benzolgewinnung, 
sondern auch eine sparsamere Waschólwirtschaft ermóg- 
licht. Denkt man an weitere Móglichkeiten, die sich bei der 
Druckólwasche des Koksofengases noch zusatzlich bieten, 
ohne daB sie bereits heute groBtechnisch angewandt werden, 
so kann man wohl erwarten, daB die Aufarbeitung des 
Rohgases unter Druck in Zukunft auch dann an Bedeutung 
gewinnen wird, wenn nicht der iiberwiegende Teil der Gas- 
erzeugung unter Druck fortgeleitet wird. Man kann die

1 G luckau f 76 (1940) S. 369/77. /

2 G luckau f 78 (1940) S. 477.

Betrachtungen iiber die Ólausbeute bei der Verkokung nicht 
abschlieBen, ohne auf diese mittelbare Óląuelle hinzu- 
weisen.

Aber noch etwas muB in diesem Zusammenhang er
wahnt werden. Je mehr man sich mit dem inneren Zu
sammenhang aller Vorgange bei der Verkokung befaBt, 
desto dringender erscheint es, nicht nur in gróBerem Um- 
fange in den Betrieben Versuche aller Art durchzufiihren, 
sondern auch entsprechende Versuchsanlagen zu errichten. 
Vorbereitende MaBnahmen hierfiir werden an verschiedenen 
Stellen getroffen. Nach der Verwirklichung dieser Piane, 
wird die Klarung der noch ungelósten Fragen leichter sein.

Zusammenfassung.

Nach einer Betrachtung der mannigfachen Faktoren, 
die die Ólausbeute bei der Verkokung beeinflussen, werden 
die Verfahren und Vorschlage zur Steigerung der Ól
ausbeute behandelt, die sich in zwrei verschiedene Gruppen 
einteilen lassen. Die erste Verfahrensgruppe umfaBt die 
Absaugung der primar gebildeten Schwelteerbestandteile 
durch die Ofendecke oder durch die Tiiren, worauf unter 
Anfiihrung von Versuchsergebnissen naher eingegangen 
wird. Zur zweiten Gruppe zahlen die Verfahren, die die 
Einstellung der gunstigsten Temperaturbedingungen im 
Gassammelraum zum Ziele haben. In diesem Zusammen
hang werden grundsatzliche Betrachtungen iiber den Ein
fluB der Gassammelraumtemperatur auf die Ólausbeute und 
iiber die Beziehungen zwischen Beheizungsart und Gas
sammelraumtemperatur angestellt. Hieraus laBt sich ab- 
leiten, daB die Verfahren der zweiten Gruppe nur dann 
Aussicht auf Erfolg bieten, wrenn ein Koksofen nicht von 
selbst optimale Gassammelraumtemperaturen aufweist. Es 
wird deshalb empfohlen, durch Messung der mittleren Gas
sammelraumtemperaturen sich einen Uberblick iiber die 
Móglichkeiten zur Ausbeutesteigerung zu verschaffen. Bei 
vorhandenen Anlagen kann die mittlere Gassammelraum- 
temperatur entweder durch Umstellung der Beheizung oder 
durch Anwendung der beschriebenen Verfahren auf den 
gunstigsten Wert gebracht werden: Bei Neuanlagen wird 
zweckmaBig von vornherein auf diese Zusammenhange 
Riicksicht genommen. Die Fórderung nach unbedingt 
gleichmaBiger Abgarung in der Senkrechten muB notfalls 
zugunsten der Ólausbeute zuriicktreten, wenn sich keine 
Móglichkeit finden laBt, beide Fórderungen gleichzeitig zu 
erfiillen.

Gewerkschaften alten Rechtes und die Mitgewerken.
Von Justitiar Dr. Helmut Wecks, Gerichtsassessor a. D., Gleiw-itz.

Es gibt besonders in Oberschlesien noch verhaltnis- 
maBig viele Gewerkschaften alten Rechtes. Meist handelt 
es sich um Gewerkschaften von Bergwerken, die noch in 
Fristen liegen. Die Gewerkschaften alten Rechtes sind, wie 
klargestellt ist, keine juristischen Personen. sondern Mit- 
berechtigungen besonderen Rechtes1. Sie beruhen in Ober
schlesien auf der revidierten Bergordnung fiir das souveranei 
Herzogtum Schlesien und fiir die Grafschaft Glatz vom
5. Juni 1769, aufrechterhalten durch das Allgemeine Land- 
recht Art. 3 des Publikationspatentes vom' 5. Februar 1794, 
aufrechterhalten durch § 226 ff des PreuBischen Berg
gesetzes und in Ostoberschlesien aufrechterhalten durch 
Art. 318 Ziff. 3b des noch geltenden Polnischen Berg
gesetzes vom 29. November 1930.

Die Gewerkschaft alten Rechtes umfaBt 128 Ku\e, da- 
von 6 nicht eingetragene Freikuxe, welche wiederum in
2 Grundkuxe, 2 Kuxe des Schlesischen Freiku\gelderfonds 
und 2 Freikuxe fiir die Knappschafts- und Armenkasse, die 
durch die Knappschaftsgesetzgebung abgelóst sind, zer- 
fallen. Im Grundbuch werden in Abteilung I nicht die Ge
werkschaft ais Eigenttimerin des Bergwerks, sondern die 
Eigentiimer der 122 Kuxe mit Angabe der Zahl der Kuxc 
eingetragen. Kuxschein und Gewerkenbuch gibt es nicht. 
Vertreter der Gewerkschaft sind der in Gewerkenversamm- 
lungen gewahlte Reprasentant bzw. der Grubenvorstand.

Nun bestehen, wie festgestellt worden ist, zahllose Ge
werkschaften alten Rechtes, die zum Teil innerhalb des 
Grubenfeldes bekannter Bergwerksgesellschaften liegen 
oder ihm angrenzen, bei denen viele Gewerken, wie die er- 
heblichen unzustellbaren Ladungen anlafilich von Gewerken- 
versammlungen beweisen, seit Jahrzehnten unbekannt sind.

1 R G . in  Z. Bergr. 62 (1921) S. 217 und K G . in Z . Bergr. 67 
(1926) S. 115.

Vielfach stammen die letzten Eintragungen aus den Jahren 
1840-1860.

Im Rahmen der Zusammenfassung des Felderbesitzes 
war es notwendig, nachzupriifen, welche Wege begangen 
werden kónnen, um Klarheit zu schaffen, im besonderen 
dann, wenn Mitgewerke ein bekannter Bergwerksbesitzer 
ist, der Betrage, z. B. fiir Gewerkenversammlungen, Berg- 
bauberechtigungsgebiihren im Sinne des Art. 69 Poln. Berg
gesetz u. a. verauslagt hatte.

1. Der interessierte benachbarte Bergwerksbesitzer kann 
einmal die Zulegung des Feldes der Gewerkschaft 
gemaB dem Gesetz vom 25. Marz 19381 beantragen. 
Dieses Gesetz ist durch Verordnung vom 10. August
19402 auch in den eingegliederten Ostgebieten ein- 
gefiihrt worden.

2. Die Gewerkschaft alten Rechtes kann gemaB §§ 4 ff. 
der 2. DVO. vom 17. Mai 19353 zum Umwandlungs- 
gesetz, das gemaB § 10 der Umstellungsverordnung 
vom 3. Februar 19414 nebst den Steuererlassen vom
8. Mai 19415 und vom 18. Dezember 19416 in Ostober
schlesien noch gilt, umgewandelt werden. Obwohl die 
Gewerkschaft alten Rechtes keine juristische Person 
ist, ist die Umwandlung der Gewerkschaft alten 
Rechtes anerkannt7. Zur Ubertragung des Vermógens 
der Gewerkschaft auf den" Mehrheitsgewerken geniigt 
es, wenn der Mehrheitsgewerke mehr ais 3/i des Grund- 
kapitals in seiner Hand hat8.

1 R G B l. I S. 345 f f .  -  5 RGB1. I S. 1099. —  •• RGB1. I S. 721 ff.

* R G B l. I S. 76. —  5 R S tB l. S. 364. -  « R S tB l. S. 952.

1 G r o s c h u f f :  JW . 1935, H . 34. S. 2405; M e i l i c k e :  Z . A kadem . 

Dtsch. Recht, 1935, H . 11, S. 875; C  r i s o l  1 i- O  ro  s c h  u f f  - K a e m ra e 1 : 
U m w and lung  und Lóschung von K apita lgesellschaften , 3. A u f l . ,  S. 170; 

B ó t t c h e r - M e i  1 i c k e  : U m w and lung , AuflCsung und A n lehe s to ck  von 

K apita lgesellschaften , 3. A u fl., S. 164. —  8 § 8 der 3. D V O .



G lu c ka u f 78. Jahrgang, i~lett4i

3. Es ist die Meinung vertreten worden, daB die Um
wandlung einer Gewerkschaft alten Rechtes nach dem 
Umwandlungsgesetz nicht zulassig' sei, weil diese Ge
werkschaft keine Kapitalgesellschaft im Sinne des 
Umwandlungsgesetzes sei. In diesem Falle ware eine 
Umwandlung vóllig unmóglich, da auch eine Unter- 
werfung der Gewerkschaft alten Rechtes unter die Be
stimmungen des ABG. gemaB § 235a ABG. nicht 
weiterfuhrt. Denn die dadurch geschaffene Gewerk
schaft neuen Rechtes ist nicht umwandlungsfahig, da 
sie regelmaBig stets erst nach dem zur Umwandlung 
berechtigenden Stichtag entstanden ist.

Voraussetzung der Umwandlung ist, daB die ges etz - 
liche Mehrheit von mehr ais 3/4 der Kuxe auf Seiten des 
Mehrheitsgewerken vorliegt.

4. Schneller und ebenso sicher kommt man jedoch zum 
Ziel, wenn der interessierte Bergwerksbesitzer, ins
besondere wenn er der einzige bekannte Gewerke ist 
und bereits Betrage verauslagt hat, bei dem Amts- 
gericht, das das Grundbuch der Gewerkschaft fiihrt, 
die Bestellung eines Pflegers fiir die unbekannten Ge- 
werken (Beteiligten) gemaB den §§ 1913 BGB.,41FGG. 
beantragt. Dieser Pfleger soli dann berechtigt sein, 
nach den Beteiligten zu forschen, sie zu vertreten und 
auch die Kuxe zu verkaufen, wobei der Kaufpreis fiir 
die unbekannten Beteiligten hinterlegt wird.

Eine derartige Pflegerbestellung ist, wie das Land- 
gericht Gleiwitz am 7. Januar 1942 in zahlreichen Be- 
schwerdesachen, u. a. unter dem Aktenzeichen 5 T 
115/41 rechtskraftig entschieden hat, zulassig. Der Be- 
schluB wird voraussichtlich in der Zeitschrift fiir Berg- 
recht veróffentlicht werden. Unter Hinweis auf das 
Kammergericht1 hat das Landgericht ein Bediirfnis der 
Fiirsorge anerkannt und im besonderen die Bestellung 
eines Pflegers nach § 1913 BGB. gegeniiber einer hier 
nicht vorliegenden NachlaBpflegschaft des § 1960 BGB. 
abgegrenzt. Das Beschwerderecht der Mitgewerkin 
wurde mit dereń Interesse an dem Schicksal der Kuxe 
anerkannt.

Auf diese Weise ist es móglich, die Kuxe unbe- 
kannter Gewerken zu amtlich anerkannten Preisen nach 
Erteilung der erforderlichen behórdlichen Genehmi- 
gungen zu erwerben, Auslagen zu verrechnen und da
mit eine weitere Zusammenfassung der Bergwerke 
herbeizufiihren; denn wenn ein Kuxinhaber, also meist 
ein Mitgewerke (namlich die interessierte Bergwerks- 
gesellschaft), samtliche Kuxe durch Eigentumsum- 
schreibung im Grundbuch erworben hat, ist die Gewerk
schaft alten Rechtes aufgelóst und ein Alleineigentum 
entstanden. Das Grundbuchamt muB das Grundbuch- 
blatt von Amtswegen schlieBen und ein neues, den 
allgemeinen Vorschriften entsprechendes Blatt anlegen2.

5. Ein weiteres Mittel der Zusammenfassung ist der Er- 
werb bekannter Kuxe durch den Mitgewerken oder die

1 OLO Bd. x  S. 18.
2 K O . in  Z . Bergr. 67 (1926) S. 115.

behórdliche Lenkung des Kaufes bekannter Ku\e . um 
spekulative Kaufe zu verhindern. Bei Gelegenheit eines 
derartigen Falles (Verkauf von Kuxen eines Juden an 
einen bergwerksfremden Kinobesitzer) ist das recht- 
liche Interesse eines bergbautreibenden Mitgewerken, 
welcher sich durch eine wegen Fehlens einer behórd
lichen Genehmigung unrichtigen Eigentumsiibertragung 
dieses Gewerken ais beschwert betrachtete, yon dem 
zustandigen Oberlandesgericht Kattowitz in seiner Ent- 
scheidung vom 12. Dezember 19412 rechtskraftig an
erkannt worden.

In seinem BeschluB, der voraussichtlich in der Zeit
schrift fiir Bergrecht veróffentlicht werden wird, hat das 
Oberlandesgericht Kattowitz auf die weitere Beschwerde 
des bergbautreibenden Mitgewerken das Amtsgericht an- 
gewiesen, einen Amtswiderspruch gegen die Eigentumsum- 
schreibjing einzutragen. Das Beschwerderecht des Mit
gewerken, dessen Beschwerde im iibrigen sachlich begriindet 
war und durch eine parallele Beschwerde der Behórde 
unterstiitzt wurde, ist mit folgenden Worten anerkannt 
worden:

»Nach standiger Rechtsprechung steht es jedem 
Beteiligten zu, dessen Rechtskreis durch eine Ent- 
scheidung des Grundbuchamts betroffen wird und der 
deshalb an ihrer Beseitigung ein rechtliches Interesse 
hat. Nur wirtschaftliche oder sonstige Interessen ge- 
niigen nicht3. Der Kreis der Beschwerdeberechtigten 
darf jedoch, den praktischen Bediirfnissen entsprechend 
nicht zu eng gefaBt werden.

Vorliegend sind die Steinkohlenbergwerke Julius 
Hoffnung und Robert sog. Gewerkschaften iilteren 
Rechts. Die einzelnen Kuxe stellen daher Miteigentums- 
anteile an den Bergwerken dar. Bei beiden Bergwerken 
besitzt die Beschwerdefiihrerin die Mehrheit der Mit- 
eigentumsanteile. Es beriihrt zum mindesten mittelbar 
den Rechtskreis der Beschwerdefiihrerin ais Miteigen- 
tiimerin, wenn beziiglich weiterer Miteigentumsanteile 
unrichtige Eigentiimer eingetragen werden. Die Be- 
schwerdefiihrerin hat daher ein berechtigtes Interesse 
daran, daB die Eintragungen im Grundbuch mit den 
wahren Eigentumsverhaltnissen in Einklang gebracht 
werden. Dies umso mehr, ais die Beschwerdefiihrerin 
die Hauptlasttragerin ist.

Die Beschwerdeberechtigung der Beschwerde- 
fiihrerin ist daher nicht zu beanstanden.«

Diese Ausfiihrungen bestatigen das rechtliche Interesse 
eines Mitgewerken an dem Schicksal der iibrigen Kuxe und 
haben damit zumindest fiir die Gewerkschaft alten Rechtes 
allgemeine Bedeutung. Sie erhalten die Móglichkeit der Be
stellung von Pflegern fiir unbekannte Gewerken und die 
Móglichkeit eines Mitgewerken, im Rahmen der Gesetze 
auf die anderen Mitgewerken einzuwirken, und diirften 
auch fiir andere Gewerken von Bedeutung sein.

1 In Ostobe ischlesien nach der A ufbauverordm ing  vom  11. O k tobe r 1941. 
RO B I. I S. 638.

2 Aktenzeichen 14 W  277/41.
3 K O J Bd. 33, S. 306.

U M S C H A U
Wann gilt Silikose ais Berufskrankheit?

Von Assessor Franz Schweighauser,  Hannover.

GemaB § 547 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung 
kann die Reichsregierung durch Verordnung bestimmte 
Krankheiten ais Berufskrankheiten bezeichnen. Auf solche 
Krankheiten findet die Reichsunfallversicherung Anwendung 
ohne Riicksicht darauf, ob die Krankheit durch einen Unfall 
oder durch eine schadigende Einwirkung entstanden ist, die 
nicht den Tatbestand eines Unfalls erfiillt. § 547 Abs. 2 
RVO ermachtigt iiberdies die Reichsregierung, die Durch- 
fiihrung der Unfallversicherung bei Berufskrankheiten und 
die Art und Voraussetzung ihrer Entschadigung zu regeln.

Durch § 547 RVO ist somit die Móglichkeit gegeben, 
auch solche Berufskrankheiten nach den Bestimmungen der 
Reichsversicherungsordnung zu entschadigen, die nicht auf 
einen Unfall zuriickzufiihren sind, wahrend urspriinglich 
die Entschadigung nach der Reichsversicherungsordnung 
nur gewahrt wurde, wenn der Schaden auf einen Unfall zu- 
riickzufiihren war, also auf ein einmaliges, plótzlich von 
auBen herantretendes Ereignis. Selbstverstandlich kann aber 
die Reichsregierung nur solche Krankheiten ais Berufs

krankheiten bezeichnen, die auf einer schadigenden Ein
wirkung der Berufstatigkeit beruhen.

§ 1 der auf Grund des erwahnten § 547 RVO nunmehr 
ergangenen Dritten Verordnung iiber die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf Berufskrankheiten bezeichnet ais 
Berufskrankheiten im Sinne der Unfallversicherung u. a. 
die schwere Staublungenerkrankung (Silikose) sowie die 
Staublungenerkrankung in Verbindung mit Lungentubei- 
kulose, wenn dic Gesamterkrankung schwer ist und die 
Staublungenveranderungen einen aktiv fortschreitenden 
Verlauf der Tuberkulose wesentlich verursachen. Voraus- 
gesetzt ist aber in allen Fallen, daB die Krankheit ein- 
getreten ist in Betrieben, Tiitigkeiten und Einrichtungen, 
che der Unfallversicherung unterliegen.

Wie der Bescheid des Reichsversicherungsamts vom
2. Januar 19381 ausfiihrt, hat der Gesetzgeber entgegen 
anderer Auffassung durch die Beibehaltung des Ausdrucks 
»Staublungenerkrankung (Silikose)« unmiBverstandlich zum 
Ausdruck gebracht, daB nicht alle durch Staubeinlagerungen 
irgend welcher Art verursachten Staublungenerkrankungen 
vom Versicherungsschutz der Unfallversicherung- erfafit

1 B r e i t h a u p t  1938, S. 205.
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werden sollen. Allerdings werden niihere Ermittlungen 
iiber die verursachenden Stoffe entbehrlich sein, wenn das 
Vorliegen einer »Staublungenerkrankung« nicht zweifelhaft 
erscheint.

Die Begriindung bemerkt hierzu u. a.: »Die durch die 
Zweite Verordnung eingefiihrte Entschadigungspflicht fiir 
schwere Staublungenerkrankungen (Silikose) muBte dem 
Stande der damaligen arztlich-wissenschaftlichen Erkennt- 
nisse entsprechend auf bestimmte Betriebe beschrankt 
werden. Im Laufe der letzten Jahre hat sich aber gezeigt, 
daB die Staublungengefahrdung in zahlreichen anderen Be
trieben und Tatigkeiten ebenfalls gegeben ist. AuBerdem 
sind die Methoden fiir die Erkennung und gutachtliche Be- 
urteilung dieser Erkrankung gerade unter dem EinfluB der 
Durchfiihrung der erwahnten Verordnung so verbessert 
worden, daB nunmehr von der damals fiir notwendig gehal- 
tenen vorlaufigen Beschrankung des Versicherungsschutzes 
auf bestimmte Betriebe abgesehen werden kann. Dazu 
zwingt auch die Schwere der Erkrankung mit ihrer ungiin- 
stigen Prognose und die Notwendigkeit, gerade hier vor- 
beugende MaBnahmen in gróBtem Umfange rechtzeitig zu 
ergreifen, wie dies bereits bei den in der Zweiten Ver- 
ordnung beriicksichtigten Betrieben geschehen ist.

Fiir die Anerkennung einer schweren Silikose kann ais 
Richtlinie dienen, daB eine derartige Krankheit nur dann 
anzunehmen ist, wenn durch ausgedehnte koniotische Binde- 
gewebsneubildungen (Knótchen oder Schwielen) im Lungen- 
gewebe — im Róntgenbild in der Form intensiver, mehr 
disseminierter, kleinfleckiger (sogenannter Schneegestóber) 
oder auch diffuser kompakter Verschattungen nachweisbar
— eine solche Verminderung der Atemkapazitat und Riick- 
wirkung auf den Kreislauf hervorgerufen wird, daB eine 
erhebliche Beeintrachtigung der kórperlichen Leistungs- 
fahigkeit besteht.

Abweichend von der friiheren Regelung ist die Ent
schadigungspflicht beim Zusammentreffen einer Staub- 
lungenerkrankung mit einer Lungentuberkulose insofern er- 
weitert worden, ais in Zukunft nicht mehr der Tatbestand 
einer schweren Silikose erfiillt zu sein braucht. Damit soli 
eine Verbesserung des Versicherungsschutzes geschaffen, 
zugleich sollen die auBerordentlichen Schwierigkeiten be- 
seitigt werden, die dem Nachweis einer schweren Silikose 
neben einer diese Erkrankung verschlimmernden Lungen
tuberkulose und der gegenseitigen Abgrenzung entgegen- 
gestanden haben. Voraussetzung fiir die Entschadigung 
bleibt es, daB erhebliche silikotische Lungenveranderungen 
nachweisbar sind, so daB ihnen ursachlich ein wesentlicher 
Anteil an dem Gesamtkrankheitszustand zukommt.

Wie bereits erwahnt, ist die Entschadigungspflicht 
neben anderen Voraussetzungen beim Zusammentreffen 
einer nicht schweren Silikose mit Lungentuberkulose davon 
abhangig, daB die Gesamterkrankung schwer ist und dafi 
die Staublungenveranderungen einen aktiv fortschreitenden 
Verlauf der Tuberkulose wesentlich verursacht haben. Zur 
Annahme einer aktiv fortschreitenden Lungentuberkulose 
ist nicht das Vorhandensein einer akut fortschreitenden 
Lungentuberkulose nótig. Eine aktiv fortschreitende 
Lungentuberkulose besteht, wenn die tuberkulósen Herde 
nicht abgeschlossen in der Lunge ruhen, sondern von ihnen 
aus frische tuberkulose Herde in den Lungen entstehen und 
dadurch eine Weiterverbreitung der Tuberkulose in den

W I R  T S C H A
Torf, Braunkohle und Erdgas in Danemark.

Nach danischen Pressemeldungen erwartet man, dafi 
die Tor fg ew innung  im Jahre 1942 eine Hóhe von 
4,6 Mili. t erreichen wird, etwa die gleiche Menge wie im 
Vorjahr. Die Regierung hat durch Gewahrung eines Staats- 
zuschusses von 3 Mili. Kronen eine Stiitzungsaktion ein- 
geleitet mit dem Ziel, die normalerweise bereits zum 1. 8. 
einggstellte Torfgewinnung bis zum 15.9. zu verlangern. 
Durch diese Mafinahme, die insgesamt 3000 Torfgewin- 
nungsbetriebe erfafit, sollen zusatzlich 760000 t gewónnen 
werden. Die Menge ist in der obigen Gesamtzahl enthalten.

Zwischen Skern und Herning, unweit der Stadt Ejstrup 
in Mitteljiitland, ist ein B r a u n k o h l e n v o r k o m m e n  
gefunden worden, das ais das grófite in Danemark an
gesehen wird. Es erstreckt sich, soweit bisher festgestellt ist, 
iiber eine Flachę von mehreren 100000 qin. Seine Machtigkeit 
betragt 3—6 m. Der Fund erfolgte durch Zufall bei der 
Bohrung eines Brunnens. Zur Ausbeutung hat sich ein Kon-

Lungen erfolgt. Dabei spielt es keine Rolle, wie jene 
Weiterverbreitung erfolgt und ob es sich um akut fort
schreitende, vorwiegend das Bild kasiger Herdlungenent- 
ziindungen zeigender tuberkulose Herde oder um ein lang- 
sameres Fortschreiten handelt.

Wie die Erfahrung lehrt, wird mit zunehmender Sili
kose auch die fortschreitende Lungentuberkulose immer 
haufiger. Daraus ist zu schliefien, daB die Silikose mit zu
nehmender Schwere in immer starkerem MaBe das Auf
treten einer Tuberkulose begiinstigt. Die Tatsache, daB noch 
keine Klarheit dariiber besteht, wodurch die Silikose das 
Auftreten und die Entwicklung einer Tuberkulose begiin- 
stigt, andert nichts an der Erfahrung, daB sie' mit 
zunehmender Starkę die Haufigkeit der fortschreitenden 
Lungentuberkulose steigert. Dieser ungiinstige EinfluB auf 
die Entstehung und den Verlauf der Lungentuberkulose 
gilt nicht nur fiir die schweren, sondern auch fiir die 
mittelgradigen Silkosen. Wenn daher neben einer erheb- 
lichen Silikose eine fortschreitende Lungentuberkulose be
steht, so spricht von vornherein die allgemeine arztliche 
Erfahrung mit Wahrscheinlichkeit dafiir, daB die Silikose 
die Entstehung der Tuberkulose begiinstigt hat. Anders ist 
es, wenn im Einzelfalle bestimmte Umstande gegen diese 
Annahme sprechen, wie .zum Beispiel in erster Linie die 
Feststellung, daB eine aktiv fortschreitende Lungentuber
kulose schon zu einer Zeit bestanden hat, zu der die siliko- 
tischen Veranderungen noch ganz gering waren.

In rechtlicher Beziehung ist zu bemerken, dafi in Fallen 
des Zusammentreffens von Silikose und Lungentuberkulose 
die richterliche Wiirdigung nach der Dritten Verordnung 
iiber die Ausdehnung der Unfallversicherung sich grund- 
sStzlich von der Zweiten Verordnung hieriiber unterscheidet. 
Wahrend nach der Zweiten Verordnung in solchen Fallen 
die Tuberkulose ohne weiteres fiir die Entschadigung ais 
Staublungenerkrankung galt, die Untersuchung eines ur- 
sachlichen Verhaltnisses zwischen Silikose (die immer 
schwer sein mufite) und Tuberkulose gar nicht in Frage 
kam, muB nunmehr nach der Dritten Verordnung die Ver- 
ursachung eines aktiv fortschreitenden Verlaufes der Tuber
kulose durch die Silikose (die ihrerseits allerdings nicht 
schwer zu sein braucht) zur uberzeugung des Richters er
wiesen sein. Die Anforderungen, die an einen solchen 
Nachweis zu stellen sind, miissen dem Stande der arztlichen 
Wissenschaft angepaBt sein, da es sich im wesentlichen 
um eine naturwissenschaftlich-arztliche Frage handelt. Der 
Umstand, dafi noch keine Klarheit besteht, wodurch eine 
Silikose das Auftreten und die Entstehung von Lungen
tuberkulose begiinstigt, kann nicht zu dem Schlusse fiihren, 
dafi aus diesem Grunde im Einzelfalle eine solche Ursach- 
lichkeit abzulehnen sei. Wenn die arztliche Wissenschaft 
in der Lage ist, aus regelmafiig gewonnener und sicherer 
Erfahrung auf das Vorhandensein einer solchen Ursach- 
lichkeit zu schliefien, so besteht kein Bedenken, dieser arzt
lichen Erkennungsmethode bei der Bildung der richter- 
lichen Uberzeugung einen entscheidenden Beweiswert 
beizumessen, denn die arztliche Forschung ist gerade auf 
die Erfahrung ais Erkenntnisąuelle wesentlich angewiesen 
und zieht daraus auch fiir ihre Zwecke in weitern Umfange 
Folgerungen1.

1 B r e i t h a u p t  1941, S. 153 ff.

F T L I  C H E S
sortium gebildet, das zunachst eine Forderung von 300 bis 
400 t taglich zu erzielen beabsichtigt. Spater soli die Fór- 
derung auf 1000 t taglich gesteigert werden. Im iibrigen 
gibt das Vorkommen sofort mehreren 100 Leuten Beschaf- 
tigung.

Gleichzeitig kommt die Nachricht von einem weitern 
Braunkohlenfund in der Gegend zwischen Thyregod und 
Brande in Mitteljiitland, etwa 60 km nordwestlich Esbjerg. 
Hier wird die ErschlieBung sorgfaltigen geologischen 
Vorarbeiten verdankt, die im Laufe des Sommers von einem 
beamteten Geologen mit Hilfe von 2000 Flachbohrungen 
vorgenommen worden sind. Die unterirdisclien Vorrate des 
Vorkommens werden auf etwa 300000 t geschatzt. Sie 
liegen in der Nahe der Eisenbahn, so daB der Abtransporl 
verhaltnismaBig billig sein wird. Uber die Teufe wird an- 
gegeben, dafi nur Tiefbau in Frage kommen wird.

Endlich sind auch die gelegentlich gemachten Fund* 
von Erdgas  durch einen weitern erganzt worden. Be
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Wasserbohrungen in der Nahe der Stadt Aróskóbing, der 
Hauptstadt der kleinen Insel Aro zwischen Ftinen und 
Alsen, ist man auf Erdgas gestoBen. Die Quelle ist gefaBt 
und das Oas dem stadtischen Gaswerk zugeleitet worden. 
Die Qualitat wird ais sehr gut bezeichnet; der Heizwert 
des Gases ist hoher ais der des im Gaswerk erzeugten 
Leuchtgases. Von den fruhern Funden hat sich auch die 
Erdgasąuelle bei Frederikshavn in Nordjutland in der Nahe 
von Skagen ais ergiebig und ausdauernd erwiesen. Das Gas 
wird dort seit Beginn des Krieges in Stahlflaschen kom- 
primiert und fiir den Kraftwagenantrieb verwendet. Der 
ganze Bezirk hat dadurch eine im iibrigen Lande reichlich 
beneidete Vorzugsstellung fiir den Kraftwagenverkehr er
halten. Bisher ist eine Abnahme der Gasergiebigkeit nicht 
festzustellen.

Die Torfgewinnung in Schweden.

Nach einer Pressemitteilung der Schwedischen Brenn- 
stoffkommission wird fiir das laufende Jahr mit einer Torf
gewinnung von rd. 700000 t gerechnet. Die Piane der 
Brennstoffkommission und der andern Regierungsstellen 
gingen dahin, im Jahre 1942 eine Torfgewinnung von
1 Mili. t zu erzielen. Der nasse Sommer hat diese Piane ver- 
eitelt, und zeitweilig war sogar mit einer noch wesentlich 
niedrigeren Produktion gerechnet-worden, bis das warmere 
und trocknere Spatsommerwetter eine betrachtliche Besse- 
rung der Lage brachte. Die tatsachlich brauchbaren Torf- 
mengen bestehen in der Hauptsache aus luftgetrocknetem 
Torf. Die in betrachtlichem Umfang angestellten Versuche 
zur kiinstlichen Trocknung sincl bisher noch nicht von ent- 
scheidendem Erfolg begleitet gewesen.

Nach den Mitteilungen der Brennstoffkommission wird 
der gróBte Teil des gewonnenen Torfs der Industrie zuge- 
fiihrt werden. Ein nicht unbetrachtlicher Teil wird auch zur 
LokomotiVfeuerung verwendet. Der Rest wird fiir den 
Haushaltbedarf verteilt.

P A  T E N T
Gebrauchsmuster-Eititragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 17. September 1942.

3 5 b, 1 522579. Josef D lugosch, Beuthen (O.-S.). Hebezeug, besonders 
fiir den Untertagebetrieb von Bergwerken u. dg l. 18. 7. 42.

bekanntgemacht im Patentblatt vom 24. September 1942.

5 d, 1 523138. M aschinenfabrik  und EisengieBerei A. Beien, Henie 
(W estf.). Bremsfórderer, besonders fiir  den O rubenbetrieb. 8. 7. 42.

81 e. 1 522922. Karl Hegr, Erzeugung Landw irtschaftlicher Maschinen. 

Skalsko (P ro tek torat Bohmen und M ahren). Automatische Vakuum-Trans- 

portvorrich tung fiir kórniges Schiittgut. 10. 8. 42.

81 e, 1523089. Brown, Boveri & C ie. A G .. M annheim . Gekapselter 
M agnet bei elektromagnetisch angetriebenen Schw ingfórderanlagen. 10.10.41.

Patent-Anmeldungen',
die vom 24. September 1942 an drei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

I b .  2. Sch. 117 789. E rfinde r: W illy  Stelkens, Kóln-M arienburg. A n
m elder: C arl Schunck, Koln-Siilz. Vcrfahren zur Aufbereitung eisenfiihrender 

Stoffe hohen Kieselsauregelialtes. 17. 2. 39. P rotektorat Bohmen und M ahren.

5d . 11. G . 103671. E rfinder: Leonhard G ibbe ls , Duisburg-Ham born,
A nm elder: Gelsenkirchener Bergwerks-AG., Essen. E inrichtung zur mecha

nischen Kohlengew innung und W egfórdern  der gewonnenen K ohle ; Zus. z. 
Pat. 722727. 14. 6. 41.

5d . 11. H . 164041. E rfinder: August H illigw eg , Sprockhovel (W estf.). 

Anm elder: H auhinco M aschinenfabrik , G . Hausherr, Jochums & C o ., Essen. 
S trebladevorrichtung. 11. 12. 40.

5d . 11. H . 164 322. E rfinde r: Hans Ratz, Essen-Stadtwald. Anm elder: 
H auhinco M aschinenfabrik , Ci. Hausherr, Jochums & C o ., Essen. E inrichtung 

zum  Aufhangen von Fórderbandern. 9. 1. 41.

5d . 12. H . 163971. E rfinde r: Fritz Siebert, Essen, und Hans Ratz,

Essen-Stadtwald. Anm elder: Hauhinco M aschinenfabrik , H . Hausherr,
Jochums & Co., E ss.n . Lademaschine. 5. 12. 40.

lOa.  19/01. N. 44 359. Erfinder, zugleich Anm elder: Dr. Hermann 
N iggem ann, Bottrop. Doppelkriim tnerartige Ausg le ichsvoriich tung zwischen 

den Gassammelraumcn von waagercchten Koksofenkammcrn. 3. 12. 40.

81 e, 62. P. 82902. E rfinder: Heinrich B rinkm ann, Dessau. Anm elder:
G . Polysius A G ., Dessau. E inrichtung zur Fórderung von pulverfórm igem  

oder fe ingricB igcm  M assengut m ittels PreB luft, m it an die F órderrohrlc itung  
atigeschlossener M ischvorrichtung. 11. 8. 41.

Deutsche Patente.

(V on dem Tage, an dem die E rte ilung eines Patentcs bekaim igem acht worden

ist, lauft dic fiin fjah rige  Frist, innerhalb dereń eine N ichtigke itsk lage gegen
das Patent erhoben werden kann.)

l a  (4). 725077, vom 1 4 .6 .39 . E rte ilung  bekanntgemaelit am 3 0 .7 .4 2 . 

F r i e d .  K r u p p  G r u s o n w e r k  A G .  i n  M a g d e b u r g - B u c k a u .  Flieh- 
kraftanirieb fiir Setz maschinen. E rfinder: D ipl.- Ing . Gerhard Linke in

M agdeburg. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und 
M ahren.

Der Antrieb  hat eine an Bugclfedern a fest angeordnete, eine um- 

laufende, auBcrniittige Schwungmassc b tragende Antricbachse c, von der

1 In der Patentanm cldung, die m it dem Zusatz » Protektorat Bohmen 

und M ahrcn« versehen ist, ist die E rk larung  abgegeben. daB der Schutz sich 
au f das Protektorat Bohmen und M ahren erstrecken soli.

Weltforderung von Rohphosphat (in 1000 t).

Lander 1936 1937 1938 1939 1940

D urchschn . 

G e ha lt de r 

F ó rd e ru n g

a n C a ^ P O ,)^ ,

%

I. E u r o p a

Deutsches Reich . . 1 3 3 55

Ehem . Polen . . . . 12 15 13 44

16 27 32 46

Frankreic li . . . . 55 104 41 65

R u m a n ie n ................. 1 1 1

67 (?)U d S S R 1 ...................... 1 498 1 598 1 791

E s t l a n d ...................... 11 10 13 43

Schweden (Apatit) . 6 5 6 6 73

II. A s i e n

113
8

80

8 8 8 8 80

F ranz.- Indoch ina  . 10 20 37 36 81

N iederl.- Ind ien  . . 12 26 33 19 67

III. A f r i k a

M adagaskar . . . . 5 4 6
24

74
Seychellen . . . . 24 10 22

A g y p t e n ................. 531 517 458 548 66
T u n e s ie n ................. 1488 1771 1934 160S 61
A l g e r i e n ................. 531 631 584 450 64
M arokko  . . . . . 1258 1502 1448 1492 77

IV. A m e r i k a

V er. Staaten . . . . 3406 4020 3799 3817 4067 72

V. A u s t r a l i ę n  u n d  

O z e a n i e n  

Angaur- Insel . . . 89 91 106 80

N auru  ......................
O zean-Inse l(Banaba) 

N euka ledon ien  . .

556

410

5

700
405

0

855 \ 

305 /
5

1244 1267
1 85

V. 85

M akatea  (Franz.) . 123 167 103 161 86

Christmas-Insel . . 158 154 162 178 85

W e lt etwa 11300 11900 11900

1 A pa tit u nd  angere icherte r Phosphat.

B E R I C H T
die schw ingenden Teile der Setzmaschine, bicgsamc P latten d m ittels 

Stangen e angetrieben werden. D ie letzteren sind gegeniiber der Antrieb- 
achse c und gegeniiber den schw ingenden Teilen federnd. D ie Stangen 

kónnen z. B. m it der Antriebachse und den schw ingenden Teilen durch 

G um m ikórper verbunden sein.

l a  (33). 724855, vom 28. 2 . 37 .  E rte ilung  bekanntgem acht am 23.7 .42. 

D i p 1. - K a u f m a n n L u d w i g  W e b e r  i n B e r l i n -  W i l m e r s d o r f .  \ cr- 
fahren zur Verbesserung jiingerer, sauerstoffreicher Brennstoffe durch t'r- 
hitzung unter Luftabschlufi mit nachfolgender Aufbereitung.

Der Brennstoff (T o rf, L ign it, B raunkohle , Pechkohle und jiingere 
S teinkohle) w ird  zunachst bis nahe zum  Beginn des Austrittes von dampf- 

und gasfórm igen W ertsto ffen  so schnell unter Luftabschlutt erh itzt. daB 

eine Zersprcngung der Brennstoffstiicke unter unversehrtcr F re ilegung der 

cingeschlossenen Bergestiicke erfo lgt. D arau f w ird  der B rennstoff zur Ver- 

meidung einer V crringcrung seiner Backfah igke it einer trockenen Au f 
bereitung auf einem Luftherd oder einer Luftse t/m aschine unter Verwendung 

sauerstofffreier Gase ais T rennungsm itte l unterworfen. Zum  SchluB w ird 

der Brennstoff m it oder ohne B indem itte l br ike ttie rt, verschwelt, verkokt 
oder hydriert.

1 c Goi)- 724885, voin 24. 12. 36. E rte ilung  bekanntgemacht am 23.7 .42. 
D i p l . - I n g .  A n t o n  S c h n i i t g e n  i n  D o r t m u n d .  X erfahren zur Auf
bereitung von Kohle mit Hilfe der Schwcrefliissigkeit.

Ais Schwereflussigkeit w ird  bei der A ufbere itung  eine Aufsbhlam- 

mung von Braunstein m it einer H artę  von etwa 2, z. B. Pyro lu s it oder W ad 
\erwendet, der Ton oder Lctten zugesetzt werden kann. Der Braunstein ist 

leicht m ahlbar und beein trachtig t wegen seiner dunklen Farbc das Aussehen 
der gewaschenen Kohle nicht.

Sc G o i) . 72)078, vom  31 . 8 . 39 .  E rte ilung  bekanntgem acht am 30.7 .42 . 

D r. H a n s  W a l t e r  F l e m m i n g  i n  B e r l i n .  Fahrbarer Fórderschacht.
In einem engen G raben , der in dem Deckgebirge von BraunkohlenL 

lagern durch einen iibertage angeordneten. entsprechend dcm  A bbau vor- 
riickenden Grabenbagger hergestellt w ird , sind in R ichtung  des Vorriickens 

des Baggers h inter dessen Leiter an beiden Seiten senkrechte W-inde an

geordnet, zw ischen denen Fórderm itte l fiir die Auf- und A bw iirtsfórderung  

liegen. D ie W andę m it den Fórderm itte ln  hiingen an dem iibertage verfahr-
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baren. die Antriebe fur den Bagger und die Fórdereinrichtungen enthalten- 

den Maschinenhaus. D ie W andę b ilden  m it den Fórderm itte ln  und den 

diesen stutzenden Teilen einen geschlossenen Schacht. Sie kónnen m it dem 

Maschinenhaus durch hydraulische Stem pel, die m it standig  schwankendem 

Druck gegen sie gepreBt werden, so verbunden sein, daB beim  Vorrucken 

der W andę sich dereń Abstand verringert. An den W anden kónnen ferner 

zur Verringerung ihrer Reibung an den Grabenwanden beim Vorrucken der 

Wandę Y ibratoren angebracht werden. Es ist m óg lich . den Bagger sowie die 

den Sc acht bildenden W andę m it den Fórderm itte ln  an getrennten Ma- 

schinenhiusern aufzuhangen.

5c (loi)- 725079, vom 1 8 .9 .4 0 . E rte ilung  bekanntgemacht am 30.7 .42. 
D r. H a n s  W a l t e r  F l e m m i n g  i n  B e r l i n .  Verfahren zur fortschreiten- 
den unterirdischen Vergasung von Kohle unter Yerwendung eines orts- 
beweglichen Schachles.

Der ortsbewegliche Schacht, der zum  Zufuhren von Verbrennungslu ft 

zum O rt der Vergasung untertage und zum  A bfuhrea  der Verbrennungsgase 

vom O rt der Vergasung dient, ist m it V orrichtungen zur Beseitigung des 
Abraumes in der Breite d e s ' Schachtquerschnittes verbunden. Durch das 

Patent ist ein Gerat geschutzt, bei dem die senkrechten Seitenwande des 

Schachtes entgegen der A bbaurich tung  sp itzw ink lig  zusammenlaufen. D ie 

Seitenwande kónnen an den Enden zu dem Zweck durch Wancie 
miteinander verbunden werden, von denen die in der V ortriebr ich tung  hinteii 

liegende W and . die gerade oder gew ólb t sein kann, senkrecht steht und 

eine geringere Breite hat a is die vorne liegende W and . D ie Seitenwande 
kónnen zur Veranderung des von ihnen eingeschlossenen W inke ls  yerstellbar 

sein und aus mehreren in der V ortriebr ich tung  ineinanderschiebbaren Teilen 

bestehen. Die zum  Zufuhren  der Luft zum  O r t der Vergasung und zum  Ab- 
fuhren der Verbrennungsgase von diesem O r t  dienenden Schachte kónnen 

innerhalb der Seitenwande in der V ortriebr ich tung  verschiebbar sein und die 
Seitenwande in der V ortriebrich tung  uber das Abraum fórdergerat vorstehen. 

Ferner besteht die M óg lichke it, die vorderen Enden der Seitenwande etwa 

dem Bóschungswinkel d ts  Deckgebirges entsprechend abzuschragen und die 

Abschragung durch dreieckige W and te ile  zu b ilden , dereń Spitze an dem 

unteren Ende des Schachtes liegt. Der durch die W andę gebildete Schacht 

kann auBerdem entsprechend dem Bóschungsw inkel des Deckgebirges tonn- 

lagig angeordnet und m it se lbstandig  arbeitenden Abraum fórderern  yersehen 
werden. Endlich kann zum  Beseitigen des Abraum s ein m it V erschluBklappeu 

und Leitblechen versehener Abw artsfórderer yerwendet werden.

5c (JOoi). 724856, vom 17. 2. 40. E rte ilung  bekanntgemacht am 23.7.42. 

g e n  B i e b r i c h e r  i n  K ó l n - L i n d e n t h a l .  Grubenstempel. (Abb. l i 

, ę e.r, Stempel hat bekanntlich zwei rohrfórm ige, ineinander yerschieb- 
bare Teile a b, von denen der innen liegende untere Teil b m it uberein-

ander liege_nden ring fórm igen  Aussparungen c yersehen ist. In die letzteren
g re ift ein Sperrkórper ein, der auf einer auf dem auBeren oberen Teil auf- 

gesetzten Buchse (einen R ing ) d quer yerschiebbar ist. A uf der Buchse (dem

K ing) d ist ein R ing  e ax ia l yerschiebbar angeordnet, an dem der Spcrr-

korper innen anliegt. und der sich innen nach oben kege lfórm ig yerjungt.

e E ffindung  besteht darin , daB ais Sperrkórper ein aufgeschnittener, d. h. 
nach auBen federnder, sich auBen nach oben kegelfórmig: yerjungender 

R ing  yerwendet ist, an dessen auBerer Kegelflache die innere Kegelflśfche 

e.r ^ eS e anliegt. Beim Abwartsschieben des R inges e
w ird durch diesen der R ing  / in eine der Aussparungen des inneren Stempel- 

teiles b gedruckt, d. h. die beiden Teile des Stempels werden durch den 
R ing  so m ite inander gekuppelt, daB der Stempel gróBere Gebirgsdrucke 

aufzunehmen yermag, obgleich seine Teile durch einfaches Aufwartsschieben 
des R inges e le icht yoneinander gelóst werden kónnen.

81 e (12). 725070, vom 16. 6. 39. E rte ilung  bekanntgemacht am 30.7.42. 
J P o h l i g  A G .  i n  K ó l n - Z o l  l s t o c k .  Abwurfvorrichtung on der prisma- 
tischen Endumjuhrung von Platten- oder Trogfurderbandern. E rfinder: 
Heinrich H ofm ann in Kóln-Klettenberg und Peter Jansen in H a lle  (Sadle). 
(Abb. 2.)

In der Verlangerung des Fórderbandes und in dessen H óhe ist ein 
gegeniiber dem Band nachgiebig abgestutzter, begrenzt schwenkbarer, 

waagerechter Obergabetisch b angeordnet. D ieser kann in einer oberhalb 
des Bandes a aufgehangten Schwinge c angeordnet sein. die durch Federn d 
o. dg l. gegen einen festen Anschlag e oder gegen das Fórderband gedruckt 

w ird. Der Anschlag kann dabei einste llbar sein und die Abwurfkante des 
Tisches zur F lieBrichtung des Gutes schrag yerlaufen.

Abb. 1 Abb. 2

B U C H E R S C H A U
Die Bergwirtschaft der Erde. Bodenschatze, Bergbau und

Mineralienversorgung der einzelnen Lander. Von Fer-
dinand Fr iedensburg .  2., umgearb. und er\v. Aufl.
538 S. mit 48 Abb. Stuttgart 1942, Ferdinand Enke.
Preis geb. 31,70 JIM.

Der rasche Absatz der 1. Auflage dieses bisher einzig- 
artigen und weit iiber den Kreis der Fachleute hinaus be
kannt gewordenen Buches, das an dieser Stelle durch den 
verewigten Boeker ausfiihrlich besprochen worden is t1, 
ermóglichte es dem Verfasser, durch eine vollstandige Uber- 
arbeitung seines Werkes in der vorliegenden 2. Auflage 
wertvolle Verbesserungen und Erganzungen entsprechend 
dem neuesten Stande der internationalen Bergwirtschaft 
vorzunehmen. Dabei sind aber die bisherige allgemeine 
Einteilung und die dabei verfolgten bewahrten Grundsatze 
beibehalten.

Kurze einleitende Abschnitte geben einen Uberblick 
iiber die Bergwirtschaft der Erde, ihren Bereich mit Ein
teilung und Vorkommen der nutzbaren Mineralien und 
ihren heutigen allgemeinen Stand mit sehr lehrreichen, auch 
zahlenmaBigen Angaben iiber die gegenwartige bergwirt- 
schaftliche Machtverteilung.

In dem Hauptteil des Buches wird in 158 Abschnitten 
die Bergwirtschaft der einzelnen Lander und ihrer Kolonien 
dargestellt. Unter Vermeidung jeder schematischen Starr- 
heit werden dabei in jedem Einzelabschnitt in grofien Um-

1 G luckauf 75 (1939) S. 142.

rissen alle Tatbestande gekennzeichnet, die die bergbau- 
liche Entwicklung des Landes bis zur Gestaltung seiner 
gegenwartigen Bergwirtschaft fórdernd oder hindernd 
maBgeblich beeinfluBt haben, wie im besonderen die geolo
gischen, geographischen und klimatischen Vorbedingungen, 
die politische Geschichte, die allgemeinwirtschaftliche Ent
wicklung und die ErschlieBung der Verkehrsmittel. Fiir die 
bergbautreibenden Lander kniipft sich hieran eine Darstel
lung ihrer wichtigeren Lagerstatten nutzbarer Mineralien 
und der einzelnen Bergbauzweige mit ihrer Geschichte bis 
zum Jahre 1940. Jedem Abschnitt ist eine statistische Tafel 
mit den kennzeichnenden Fórderzahlen der einzelnen Mine
ralien fiir 1913, 1929 und das letzte Friedensjahr 1938, 
zum Teil auch dariiber hinaus, dem Anteil an der Welt
fórderung und am Inlandsverbrauch 1938 zur Veranschau- 
lichung vorangestellt. Auf dieser Grundlage werden die 
volks- und weltwirtschaftliche Bedeutung des Bergbaus, die 
sich hinsichtlich der Versorgung mit Mineralrohstoffen 
hieraus ergebende wehrwirtschaftliche Lage des Landes 
und abschlieBend die Zukunftsaussichten seiner Bergwirt
schaft erortert. Da der ungeheure Stoff niemals er- 
schópfend wiedergegeben werden kann, hat der Verfasser 
auf clie Fortfuhrung des jedem Landesabschnitt angefiigten 
Verzeichnisses des wesentlichen deutschen und auslandischen 
Schrifttums bis zum Stand des Spatsommers 1941 besondere 
Sorgfalt verwandt, wobei gegeniiber der 1. Auflage ledig- 
lich einige altere Angaben gestrichen wurden. Diese 
Schrifttumsangaben sollen eine weitere Unterrichtung in

81 e (89oi). 724SIS, vom 6. 4. 35. E rte ilung  
bekanntgemacht am 23. 7. 42. D  r. • I n g . e. h. 
H e i n r i c h  A u m u n d  i n  Be r 1 i n - Z e  h i e n  d o rf .  
Fordergejafi mit beweglich angeordneten Stau- 
platten.

In dem GefaB sind zwei Stauplattenpaare a h 
angeordnet. die ge lenkig  an endlosen Ketten c s;» 
befestigt sind, daB jew eilig das oben liegende 

Plattenpaar das Fórdergut trag t und sich im 

GefaB abwarts bewegt, wobei die freien Enden 
dicht an den Gefafiwanden anliegen. Das jew e ilig  

unten liegende P lattenpaar ste llt sich beim Aus- 

tritt aus der Entladeschurre d des Fórdergefafies 
senkrecht und w ird in dieser Lage auBerhalb des 

GefaBes in  dieses zuruckbewegt. Beim Schwenken 

des unteren Plattenpaares in die senkrechte Lage 
g le itet das auf dem Plattenpaar liegende Fórder
gut in die Entladeschurre, d. h. w ird das GefaB 

entleert. Beim E in tr itt  der P latten in  die Eintrag- 

ó ffnung  des GefaBes werden die P latten durch 

die GefaBwande in die Lage zuruckgeschwenkt. 
in  der sie das in das GefaB fa llende Fórdergut 
auffangen und tragen. An der Entladeste lle kann 

ein ortsfester Anschlag e yorgesehen werden, 

durch den m it H ilfe  eines Hebelgestanges / eine 
unten an der einen W and des GefaBes schwenk

bar befestigte Fuhrungsplatte  g fur die eine 

Platte der P lattenpaare so geschwenkt w ird , daK 
diese Platte die Fuhrung yerliert und nach unten schwingt.
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Einzelfragen erleichtern. Die dem Text eingefiigten und fiir 
das Verstandnis teilweise unentbehrlichen Kartenskizzen 
mit Angabe der wirtschaftlich wichtigen Bodenschatze und 
Bergbaustandorte sind von 40 auf 48 vermehrt.

Deutschland ist in dem Werk naturgemafi ausfiihr- 
licher behandelt ais die anderen Lander. Entsprechend dem 
Ergebnis der weltgeschichtlichen Vorgange seit dem Er- 
scheinen der 1. Auflage kommt die deutsche Bergwirtschaft 
nunmehr auf den Seiten 179—265 in elf Abschnitten zur 
Darstellung, von denen drei dem Altreich (59), der Ost- 
mark (60) und dem Protektorat Bóhmen-Mahren und 
Sudetenland (61), die restlichen acht (62—69) den einzelnen 
Gebieten des ehemaligen deutschen Kolonialreiches ge- 
widmet sind.

Bei der Herausgabe dieses Handbuches der Bergwirt
schaft hatte dem Verfasser ais erstrebenswertes Ziel vor- 
geschwebt, aus der uniibersehbaren Fiille des vorliegenden 
Stoffes durch systematische und gemeinverstandliche Samm- 
lung der im internationalen Schrifttum weit verstreuten, 
zahllosen Einzelangaben eine geordnete und móglichst voll- 
standige, zuverlassige und neuzeitliche Darstellung der 
Bergwirtschaft der Erde zu schaffen und so einem tatsiich- 
lichenMangel in dem Schrifttum der ganzen Welt abzuhelfen.

Die Durchfiihrung dieser wahrlich nicht einfachen Auf
gabe ist dem Verfasser schon bei der 1. Auflage und noch 
mehr bei der vorliegenden in vollem MaBe gelungen. Ihm 
steht eine vorziigliche Fachkenntnis auf der Grundlage 
seiner Ausbildung durch Beyschlag und Krusch, seiner zahl
reichen Auslandsreisen und einer jahrelangen, fleiGigen 
Sammelarbeit und Schriftstellertatigkeit auf bergwirtschaft- 
lichem Gebiet zur Yerfugung, der das Fachschrifttum schon 
so manchen hóchst wertvollen Beitrag verdankt. Er zieht 
die besten und zuverlassigsten Quellen und Nachweisungen 
heran. Seine einschlagigen Erfahrungen befahigen ihn zu 
auBerordentlich klaren und zutreffenden Urteilen, wobei 
manche irrtiimlichen Ansichten auf ihr richtiges MaB zu- 
riickgefuhrt werden. Die bei der Fiille des Stoffes bewuBt

knapp gehaltenen Ausfiihrungen sind in einer be™e.‘ . '
wert gewandten, bei Wahrung aller W is s e n s c h a r t l ic  
gut verstandlichen und fesselnden Schreibweise vertant, aie 
das Lesen zu einem GenuB macht. ,

Das besondere Verdienst des Verfassers ist darin zu 
suchen, dafi er in allen seinen Schriften, wie won I M u m  
jemand vor ihm, die machtpolitische und wehrwirtschatthche 
Bedeutung der nutzbaren Mineralien nach jeder Richtung 
hin untersucht und unterstreicht. Im Vorwort zur 1. Auflage
1938 heifit es in dieser Beziehung: »Wirtschaft, Politik und 
Riistung, ja das ganze Denken der Nationen richten sich in 
der Gegenwart immer starker auf die Fragen der Rohstoff- 
versorgung. Entsprechend ihrer tatsachlichen Bedeutung 
fiir die heutige Technik in Krieg und Frieden nehmen die 
Mineralien hierbei den hervorragendsten Platz ein.« Seit- 
dem diese Satze geschrieben, stehen Deutschland und seine 
Verbundeten nunmehr drei Jahre in dem gewaltigsten 
Vólkerringen aller Zeiten, und der Gang der kriegerischen 
Ereignisse hat die vorstehend ausgesprochene Erkenntnis 
zu einem AUgeme ingu t  des ganzen Volkes heranreifen 
lassen.

Wenn der Verfasser daher der Hoffnung Raum gibt, 
dafi »die Wiirdigung der wirklichen Bedeutung der Berg
wirtschaft fiir das betreffende Land selbst und fiir die 
Welt« und die Betrachtung »der Starken, aber auch der 
Liicken in der Ausstattung der Industrielander und Wehr- 
machte mit Bodenschatzen« seinem Buch nicht nur bei dem 
Geologen und Bergmann, sondern auch bei dem Volkswirt, 
dem praktischen Kaufmann, dem Politiker und dem Ge- 
neralstabler Beachtung verschaffen móge, so kann er dessen 
gewifi sein. Auch die vorliegende 2. Auflage, fiir deren 
Herausgabe gerade im jetzigen Zeitpunkt Verfasser und 
Verleger Dank gebiihrt, wird bei dem in den letzten Jahren 
stark gestiegenen Interesse fiir bergwirtschaftliche Fragen 
ais ausgezeichnetes und unentbehrliches Lehrbuch und 
Nachschlagewerk mehr noch ais die 1. Auflage weiteste 
Verbreitung finden.

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

Bergtechnik.

Fórderung. von Breitenstein, Gerhard und Karl Hoff
mann: Verh i i tung  von S tórungen  durch Frostein- 
wirkung  an den Pref i l u f tbe ta t i gungen  der Wagen-  
umlaufe.  Gluckauf 78 (1942) Nr. 39 S. 574/76*. Nachdem 
Versuche, die BetatigungspreBluft mit einem Gefrierschutz
mittel zu impfen und so den Gefrierpunkt des ausgeschie- 
denen Kondensats entsprechend der zu erwartenden AuBen- 
temperatur herabzusetzen, erfolgreich waren, wurden die 
Wagenumiaufe von 4 Schachtanlagen mit derartigen Gefrier- 
schutzimpfungseinrichtungen ausgeriistet. Das Zusetzen der 
Gefrierschutzlósung, die aus Dixol (Glyzerinverbindung) 
Reinhartin (Magnesiumchloridlósung) oder einer Chlor- 
kalziumlósung bestand, erfolgte iiber eine Dosierungs- 
einrichtung. Bewahrt haben sich nur die beiden erst- 
genannten Impfmittel. Die Kosten fiir die Beschaffung der 
Gefrierschutzlósungen schwankten auf den verschiedenen 
Anlagen zwischen 2 und 6 9UtfTag.

Riedig: E in r ich tungen zum Anschi it ten und Ab- 
tragen von Halden.  Techn. BI. (Diisseld.) 32 (1942) 
Nr. 38 S. 299/301*. Je nach den órtlichen Verhaltnissen 
kommen fiir das Anschiitten und Abtragen von Halden die 
verschiedenartigsten Einrichtungen in Betracht, von denen 
hier eine Reihe neuzeitlicher Ausfiihrungen beschrieben1 
werden, wie versetzbares Fórderband, auf Radem fahren- 
des Becherwerk, Haldenriicklader mit umlaufender Kratzer- 
kette oder mit Becherkette und schwenkbarem Fórderband- 
ausleger, Schrapperanlagen, Drahtseilbahnen zum An- 
schiitten einer Halde vor Kopf oder auf der Strecke, Kabel- 
krane, Doppelauslegerkrane.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Pfleiderer, E.: Indust r iekra f twerke  II. 
Warmescha l tb i l d ,  Gesamtanordnung .  Z. VDI 86 
(1942) Nr. 37/38 S. 571/81*. AnschlieBend an den ersten 
Teil der Arbeit, der die grundsatzlichen Fragen der In- 
dustriekraftwerke, die Wasserreinigung und Dampfkessel- 
fragen, behandelte, wird hier an einem Beispiel der Ent-

> E inse itig  bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom V erlag O liickau f bei m onatlichem  Versand zum Preise von 2,50 SUM 
fiir das Y ie rte ljah r zu beziehen.

14—16 verdllentlicht. * bedeutct Text- oder Talelabbildungen.)

wurf des Warmeschaltbildes besprochen und ein eigens 
entwickelter Hochleistungs-Strahlungskessel beschrieben. 
Darauf werden die bei der Gesamtanordnung auftretenden 
Fragen an Hand von Grundrifientwiirfen fiir verschiedene 
Raumverhaltnisse erórtert. Den SchluB bildet ein Uberblick 
iiber die nordamerikanische Entwicklung.

Stipernitz, F.: W armeve rb r auchskenn l i n ie n  von 
Dampfk ra f twerken .  Arch. Warmewirtsch. 23 (1942)
Nr. 7 S. 145/47*. Der Verfasser gibt Anregungen zum Be- 
rechnen von Warmeverbrauchskennlinien. Sie stellen fiir 
die Betriebsfiihrung ein wertvolles Hilfsmittel dar, das die 
Lastverteilung erleichtert und Hinweise auf Verbesserungs- 
móglichkeiten gibt.

Feuerungen. Engel, J.: D ie  U r s a c h e  v o n  Un-  
s t imm igke i ten  in Ri ickstands-,  Ausbrand- und 
Re inaschenb i l anzen  bei Verdampfungsversuchen .  
Warme 65 (1942) Nr. 38/39 S. 329/41*. Die Riickstands- 
bilanzen und ihre Fehlerąuellen. Unstinimigkeiten der Aus- 
brandbilanz. Das Unverbrannte in den Verbrennungsriick- 
stiinden. Zusammenhang zwischen Aschengehalt der Kohle 
und Veraschungstemperatur. Die Reinaschenbilanz be
zogen auf »eingefahrene Asche« und ihr grundsatzlicher 
Fehler. Fehler bei der Berechnung des Warmeverlustes 
durch Unverbranntes der Riickstande aus der Brennstóff- 
asche infolge deren Teinperaturabhangigkeit. Unrichtige 
Bestimmung des verminderten Kohlenstoffgehaltes bei Zu- 
grundelegung der Brennstoffasche. Feuerungsuntersuchung 
mit Verascluuig der Kohlenprobe bei verschiedenen Tempe
raturen. Schrifttum.

Elektromotoren. Liitjen, Albert: E i n e  S c h a l t u n g  
fiir Lanfesamlauf von Motoren  m it  kons tan te r  
Drehzah l .  Elektrotechn. Z. 63 (1942) Nr. 35/36 S. 409/11*. 
Ein elektrisches Getriebe in Hauptstromschaltung wird be- 
sclu ieben, dessen Hauptmerkmal die Konstanz der Dreh- 
zahl bei veranderlicher Last ist. Ermóglicht wird ein stabiler 
Langsamlauf bei vollem Drehmonient. Eine Reihe vorteil- 
hafter Anwendungen wird aufgefiihrt und auf weitere An- 
wendungsmóglichkeiten hingewiesen.

Obermoser, Karl: Der klassische Kurzsch lu f l  
laufer bei neuer AnlaBtechn ik .  Elektrotechn 7 fS3 
(1942) Nr. 33/34 S. 381/84*. Ausgehend vom g e s c h i c h t -
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lichen Werdegang des Induktionsmotors wird der neue 
Entwicklungsweg des Kafigankers klargelegt. An Hand der 
Raumverhaltnisse, die fiir die Unterbringung des aktiven 
Werkstoffs entscheidend sind, werden verschiedene Anker- 
gestaltungen untersucht.

Chemische Technologie.

Kokerei. Gollmer, Walter: E r f a h r u n g e n  bei der 
Verkokung und Schwe lung  von Saar- und loth- 
r i n g i s c h e r  Ko h l e .  Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 38
S. 789/95*. Umfangreiche Untersuchungen haben ergeben, 
daB die Saar- und lothringischen Kohlen fiir die Verkokung 
und Schwelung keineswegs so ungeeignet sind, wie, von 
anderen Bezirken her betrachtet, angenommen wird. In den 
Kohlen sind wertvolle Eigenschaften erkannt und geweckt 
worden, von denen manche technisch weitgehend aus- 
genutzt werden. Viele stellen den Fachmann noch vor 
schwierige Aufgaben, an dereń Lósung mit allen Kraften 
und Mitteln zum Wohle der deutschen Volkswirtschaft 
ernstlich gearbeitet wird.

Chemie und Physik.

Restkohle. Stach, Hans: Beitrage zur Chemie und  
Kol lo ids truktur  der Res tkoh len  aus Erd-, Hart- 
und Glanz-(Pech-) B raunkoh len  (Forts.). Brennstoff- 
Chem. 23 (1942) Nr. 18 S. 211/16*. Das Wasserbindungs- 
vermógen der Restkohlen. Die Dampfspannungskurve der 
Restkohlen. Restkohlengehalt und Selbstentziindlichkeit 
sowie Brikettierbarkeit. Die Restkohlen aus Glanzbraun- 
kohlen ais lonenaustauscher. lonenaustauscher aus Haus- 
ham-Restkohle (SchluB folgt.).

Denis, Fernand: Theorie du gazogene.  Rev. Univ. 
Mines 85 (1942) Nr. 8 S. 353/63*. Die praktischen Er
gebnisse des Generatorbetriebes entsprechen nicht den fiir 
die Vergasung maBgebenden Gesetzen des thermischen 
Gleichgewichts und der Umkehrbarkeit der Reaktionen, so 
daB iiber die Vorgange im Gaserzeuger noch Unklarheit 
herrscht. Hier wird eine einfache Theorie mitgeteilt, die 
sich auf das Prinzip der Erhaltung der thermischen Energie 
stiitzt. Danach muB die latente Energie der Kohle sich voll- 
standig wiederfinden in der latenten und fiihlbaren Warme- 
energie des Gases und in den Warmeverlusten.

Wirtschaft und Statistik.

Słałistik. Schmeer, R.: N euo rdnung  des Berichts- 
wesens. Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 47 S. 1502 03. 
Ais vom Reichsminister fiir Bewaffnung und Munition mit 
der Durchfuhrung der Vereinfachung und Vereinheitlichung 
des Berichtswesens Beauftragter unterbreitet der Verfasser 
grundsatzliche Ausfiihrungen iiber die in Aussicht genom- 
mene und bereits durchgefiihrte Neuordnung und Neu- 
organisation auf dem Gebiete des Berichtswesens. Zwei 
Aufgaben hatten sich ergeben: einmal, móglichst schnell 
die deutschen Betriebe von allem iiberfliissigen Papierkrieg 
freizumachen, und zu anderen, die Voraussetzungen fiir die 
Organisationsform einer starkstens zentralisierten Statistik 
der deutschen Wirtschaft zu schaffen. Da auch auf dem 
Gebiete des Berichtswesens die Selbstverantwortung der 
deutschen Wirtschaft wieder hergestellt worden ist, unter- 
streicht der Verfasser insbesondere, daB damit der 
Betriebsfiihrer die volle Verantwortung fiir die Richtigkeit 
ausgefiillter Fragebogen tragt.

Rationalisierung. Aust, H .W. :  D i e  g r o B e  Ser i e .  
Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 48 S. 1525/26. Nach An
sicht des Verfassers bedeutet der Typenschnitt von 1942 
nicht nur fiir die unmittelbar betroffenen Unternehmungen, 
sondern fiir die ganze Volkswirtschaft eine tiefgreifende 
beiter ersetzt werden kónnen. Die Beschriinkung der 
Revolution. Nach Darlegungen iiber das AusmaB der 
Typenbeschrankungen weist der Verfasser fur die Auswir- 
kungen darauf hin, daB sich fiir das einzelne Werk die 
Móglichkeit ergibt, zur Serienproduktion iiberzugehen. Da
durch wurden vielfach Fachkrafte durch angelernte Ar- 
Typenzahl und die VergróBerung der Erzeugung bei den 
verbleibenden Herstellern brauche nicht zum GroBbetrieb 
zu fiihren. Es sei aber nicht zu verkennen, daB die Typen- 
verringerung den Keim zur Zusammenfassung der die 
gleiche Ware herstellenden Werke in einer gemeinsamen 
Spitze in sich trage. Zur reibungslosen Erfiillung der ge- 
meinsamen volkswirtschaftlichen Aufgaben diirfte in der 
Regel das Karteli oder der Interessengemeinschaftsvertrag 
genugen, wenn nicht schon die lose Zusammenarbeit in der 
Fachgruppe ausreichen sollte. Dem Vorteil des Ubergangs 
zur GroBserie, der in der Massenproduktion zu niedrigsten

Kosten liegt, wird zutreffend die Gefahr gegeniibergestellt, 
daB durch diesen Ubergang Umstellungen oder Einschran- 
kungen der Produktion erschwert werden.

Betriebswirtschaft. Kluge, F.: Betr iebsvergleich  
ais Ziel. Das Reich (1942) Nr. 35. Der Verfasser gibt 
einen Uberblick iiber die Entwicklung des modernen Rech- 
nungswesens und umreiBt die Grundziige und die Bedeutung 
der durch die Wirtschaftsgruppen aufgestellten Kosten- 
rechnungsrichtlinien. Die Bedeutung der ganzen Reform 
zur Schaffung der erforderlichen Kostenklarheit ais Grund
lage der Leistungssteigerung sieht der Verfasser mit Recht 
nicht nur in einer Durchleuchtung der Betriebe, sondern 
auch in dem Wandel der Wirtschaftsgesinnung, die darin 
zum Ausdruck kommt. In der gelenkten Wirtschaft steht die 
Leistung fiir die Gemeinschaft vor der Gewinnerzielung, 
ohne dabei das Gewinnstreben vóllig auszuschalten. Der 
begrenzte Wettbewerb verlangt aber einen neuen MaBstab 
fiir die Wirtschaftlichkeit. Ais solcher dient der zwischen- 
betriebliche Kostenvergleich.

Kartelle. Miillensiefen, H.: Kar te l i  oder Reichs- 
v e r e i n i g u n g ?  Nationale Wirtsch. 10 (1942) Nr. 8
S. 194/98. In der Diskussion iiber das Problem der zwreck- 
maBigsten Markt- und Produktionsorganisation sind nach 
Ansicht des Verfassers die folgenden drei Fragen in den 
Vordergrund getreten: 1. Besteht fiir die Kartelle neben 
den Reichsvereinigungen iiberhaupt noch eine Betatigungs- 
móglichkeit? 2. Worin unterscheiden sich die Kartelle ais 
Instrumente nationalsozialistischer Marktordnung gegen- 
iiber Kartellen liberalistischer Pragung? 3. Erfordert eine 
Ordnung der gewerblichen Wirtschaft eine durchgangige 
vertikale Marktorganisation? In seinen Erórterungen zu 
diesen Fragen kommt der Verfasser zu dem Ergebnis: 
Das sich standig in FluB befindliche Wirtschaftsgeschehen 
konne nicht in schematischen Organisationsformen ein- 
gefangen und festgehalten werden. Die gestellten Fragen 
beantwortet er deshalb mit einem »sowohl —ais auch«, denn 
die auf cffen Sieg ausgerichtete Kriegswirtschaft bediene 
sich — frei von Dogmen — der geeignetsten Organisations- 
mittel. Das seien aber fiir die in Frage kommenden Zwecke 
sowohl Reichsvereinigungen ais auch Kartelle und sonstige 
fiir eine Markt- und Produktionsordnung geeignete Selbst- 
verwaltungsgemeinschaften. Die horizontale oder vertikale 
Richtung ihres Einsatzes sei hierbei auch ausschlieBlich 
zweckbedingt.

Verschiedenes.

Wasserverbande. Oberste-Brink, Karl: A u f g a b e n ,  
Aufbau  und Veran lagungsver fahren  der wasser 
w ir tschaft l ichen Verbande des niederrhein isch-  
westfal ischen Industr iegeb iets .  Gluckauf 78 (1942) 
Nr. 39 S. 566/74*. Nach Schilderung des Aufgabenkreises 
der Leistungen und des Veranlagungsverfahrens der 
Emschergenossenschaft, des Ruhrtalsperren-Vereins und 
Ruhrverbandes des Lippeverbandes sowie der Linksnieder- 
rheinischen Entwasserungsgenossenschaft werden die 
Grundziige ihres Aufbaus sowie die gemachten Erfahrungen 
im Hinblick auf die Neugriindung ahnlicher Verbande in 
anderen Bezirken auf Grund der »Ersten Wasserverband- 
verordnung« erórtert. Schrifttum.

Berufsausbildung. Fellert, G.: K a n n  m a n  zu g u t  
ausgeb i l de t  sein? Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr. 33
S. 711/13. Nach Ansicht des Verfassers trifft es nicht das 
Richtige, wenn von Facharbeitermangel gesprochen wird. 
Es fehle zwar, wie eine genauere Durchdringung der Zu- 
sammenhange zeige, an Facharbeitern, aber nicht nur an 
ihnen, sondern an Arbeitern aller Kategorien, so daB der 
Facharbeitermangel nur ein Bestandteil des ailgemeinen 
Arbeitermangels sei. ErfahrungsgemaB steige der Anteil 
Ungelernter im groBen Betrieb bei der Rationalisierung 
und Mechanisierung der Arbeitsprozesse, bei der Ver- 
wendung von Maschinen im Zuge der wirtschaftlichen 
Konzentration. Der Verfasser versteigt sich zu der Fest
stellung, daB sich zuletzt das Schlagwort vom >Fach- 
arbeitermangek ais das herausstelle, was es wirklich sei: 
ais eine gern gebrauchte Wendung, die bestimmt ist, die 
Vorliebe mancher Wirtschaftsgruppen fur die Jugendlichen, 
namlich die billige Arbeitskraft, die dann »Lehrling« heifit, 
mit einer seriósen und scheinbar auf das allgemeine Wrohl 
abzielenden Bezeichnung zu decken. Sodann geht der Ver- 
fasser auf die Untersuchung des neuesten Jahrbuches des 
Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF. zur Frage 
der Ungelernten ein. Bei jeder Ausbildung seien ver- 
schiedene Berufswege offen zu halten. Móglichkeiten der 
Weiterbildung und Nachschulung seien zu schaffen, und
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keineswegs diirfe auch bei den handarbeitenden Berufen 
eine Art von Berechtigungswesen entstehen. Ehe der Aus- 
bildungsgang fiir einen bestimmten Beruf festgelegt werde, 
iniisse ein kiares Ausbildungsziel aufgestellt werden. Die 
voraussichtIichen spiiteren Berufsmóglichkeiten seien zu 
ermitteln. Es solle nicht weniger, aber auch nicht mehr ge- 
lernt werden, ais zu dieser Berufstatigkeit notwendig ist.

Wohnungswesen. Brecht, J.: D ie A usrich tung  des 
gem einn iitz igen  W ohnungsw esens auf den Woh- 
nungsbau nach dem Kriege. Soziale Praxis 51 (1942) 
Nr. 8 S. 339/46. Die Stellung des gemeinniitzigen Woh
nungswesens im der zukiinftigen Wohnungswirtschaft ergibt 
sich daraus, dafi sich die kunftige Wohnungswirtschaft ent- 
scheidend nach den Befehlen einer behórdlich-parteiamt- 
lichen Lenkung und Steuerung zu ordnen hat, wahrend sie 
in ihrer bisherigen Stellung bei aller óffentlichen Fórde
rung und EinfluBnahme noch stark den Grundgedanken der 
wohnungswirtschaftlichen Selbstverantwortung und Selbst- 
verwaltung vertritt. Zur Absteckung der Grenzen zwischen 
beiden und um die gegenseitige Abhangigkeit und Bedingt- 
heit herauszustellen, die sich zwischen der Lenkung und 
Steuerung einerseits und der in der Wohnungswirtschaft 
liegenden Selbstverwaltung anderseits ergeben, erórtert der 
Verfasser die Fragen, in wieweit der zweckgebundene Woh- 
nungsbau Teil des sozialen Wohnungsbaus ist, ob die be- 
triebliche wohnungsunternehmerische Tatigkeit órtlich oder 
betrieblich gebunden sein soli, ob Kapitalgesellschaften 
oder Baugenossenschaften vorzuziehen sind, oder ob beide 
nebeneinander bestehen kónnen, und wie weit eine Zu- 
sammenlegung oder Verschmelzung zweckmaBig erscheint.

P E R S Ó N L I C H E S
Versetzt worden sindr'
der Erste Bergrat R e i c h  a r d t  und der Bergrat 

L iebene iner vom Bergrevier Kónigshiitte an das Berg- 
revier Kónigshiitte-West,

der Bergrat W eber vom Bergrevier Kónigshiitte an 
das Bergrevier Kónigshiitte-Ost unter Ernennung zum 
Ersten Bergrat daselbst,

der Erste Bergrat Bernhardt und der Bergrat Keyser 
vom Bergrevier Sosnowitz an das Bergrevier Sosnowitz- 
Nord,

der Erste Bergrat Schrader und der Bergrat Kriens 
vom Bergrevier Sosnowitz an das Bergrevier Sosnowitz- 
Siid,

der Bergrat Dr. Fe ist vom Bergrevier Karwin in 
Mahrisch-Ostrau an das Bergrevier Karwin-West unter 
gleichzeitiger Beauftragung mit der Wahrnehmung der 
Dienstgescftafte des Ersten Bergrats daselbst,

der Erste Bergrat Kaufm ann und der Bergrat Dr.- 
Ing. Schw arzenauer vom Bergrevier Karwin an das 
Bergreyier Karwin-Ost.

Der Bergrat Dr. Korkisch vom Bergamt Briix ist dem 
Bergamt Stollberg zur voriibergehenden Beschaftigung 
itberwiesen worden.

Der erste Direktor und Betriebsfiihrer der Gewerk
schaft Sophia-Jacoba in Hiickelhoven, Paul Kesten, ist 
am 1. Oktober aus seinem Amte ausgeschieden. An seine 
Stelle trat der Bergwerksdirektor Bergassessor Rauhut.

Den Tod fiir das Vaterland fanden : 

am 19. August bei Dieppe der Diplom-Bergingenieur 
Hans W in te r , im Alter von 30 Jahren,

am 6. September in Osten der Diplom-Bergingenieur 
Dr.-Ing. Ernst H eugei, Unteroffizier und ROA. in einer 
Panzer-Jager-Abt.

D m in f J e u t f i f je t  25ccglcute

Bezirksverband Gau Westfalen-Nord.

U ntergruppe  Ibbenbiiren.

Wir freuen uns, mitteilen zu kónnen, daB fiir unsere 
in der Umgebung von Ibbenbiiren ansassigen Mitglieder die 

U n te rg ruppe  Ibbenb iiren  des Bezirksverbandes 
Gau W estfa len-N ord  des VDB. im NSBDT. 

ins Leben gerufen werden konnte. Der Vorsitzende des 
VDB., Herr Oberbergrat von Velsen, hat im Einvernehmen 
mit dem Gauamt fiir Technik in Munster

Herrn Bergrat Pg. D r e y e r, Ib b e n b iire n

/.um Leiter der Untergruppe berufen. .
Wir begriifien d i e  neue U n t e r g r u p p e  m i t  h e r z l i c n e m  

Gluckauf u n d  b i t t e n  a l l e  M i t g l i e d e r ,  a n  d e n  V e r a n s t a l t u n g e n  
d e r  Untergruppe u n d  des NSBDT. r e g e n  A n t e i l  zu n e n m e n .

Die Griindungsversammlung d e r  Untergruppe Ibben- 
biiren findet am 17. Oktober, 17 Uhr, in Ibbenbiiren, Beust- 
schacht, statt mit einem Vortrag des Herrn Professor Dr.- 
Ing. Grumbrecht iiber »Die Sowjetunion und ihre Mineral- 
schatze«. AnschlieBend kameradschaftliches Beisammensein. 
Gaste sind willkommen.

Verein Deutscher Bergleute.
Die Geschaftsfiihrung: W uster.

Bezirksverband Gau Westmark.

U nterg ruppe  V ó lk lin gen- S aa r la u tem .
Sonntag, den 11. Oktober, 17 Uhr, findet im Kirner 

Braustiibl in Vólklingen ein Vortrag statt. Es spricht an 
Stelle des verhinderten Herrn Bergassessors Arbenz Herr 
Dipl.-Ing. S t e l  t e r  iiber »Der Feldzug im Osten nach 
eigenen Erlebnissen«. Mit Lichtbildern.

Die fiir den 11. Oktober angekiindigten Vortrags- 
vęranstaltungen der U n t e r g r u p p e n  S u l z b a c h  u n d  
N e u n k i r c h e n  fallen wegen dienstlicher Inanspruch- 
nahme der Mitglieder aus.

U n t e r g r u p p e  S a a r b r u c k e n .
Mittwoch, den 14. Oktober, 18 Uhr, spricht im groBen 

Hórsaal der Bergschule zu Saarbrucken, Trierer StraBe 2,
II. Stock, Herr Dr. G u th o r l iiber »Neue Untersuchungen 
in der siidlichen Randiiberschiebungszone im Felde der
Grube Frankenholz, XI. Sohle«. Mit Lichtbildern und einer 
Ausstellung von Gesteinsproben.

Zu diesen Veranstaltungen sind alle Mitglieder ein-
geladen. Gaste sind willkommen.

v an  R o s s u m ,
Geschaftsfiihrer des Bezirksverbandes Gau Westmark.

Geschaftsbericht des Zweigvereins Bezirk Oberschlesien 
fiir die Zeit vom 8. Oktober 1941 bis 30. September 1942.

Das Berichtsjahr 1941/42 stand im Zeichen der Mitgliedererfassung
des ostoberschlesischen Bergbaugebietes, durch dessen Wiedergewinnung 
sich der Aufgabenkreis des Bezirksyerbandes Gau Oberschlesien bedeutend 
vergroBerte. lin Zusammenhang damit wurde es erforderlich, den Bezirks- 
verband in 5 Untergruppen aufzuteilen. Das Vortragswesen konnte parallel 
zu dieser Entwicklung auf eine breitere Grundlage gestellt und eine bessere 
Betreuung der Mitglieder herbeigefuhrt werden. Dank dem Entgegenkommen 
der Gauwaltung fiir Technik in Gleiwitz konnten im Januar bzw. Mai d. J. 
die Untergruppen Be u t hen , H in  den  bu rg, K a rw in ,  K a t t o w i t z  und 
R y b n ik  gegriindet werden. Der Bezirks^rband Gau Oberschlesien ist somil 
nach seiner Neugestaltung in der Lage, dem Staate und dem oberschlesischen 
Bergbau bei Erfiillung ihrer kriegswirtschaftlichen Pflichten mehr ais zuvor 
zu dienen.

Die Leitung des Bezirksverbandes Gau Oberschlesien ubernahm Berg
werksdirektor Bergassessor Pg. J. Le u sch  ne r. Zu Leitern der Unter
gruppen wurden berufen fiir Beuthen: Berginspektor Pg. E. B re s s le r , 
Hiridenburg: Grubeninspcktor Pg. K. S a g n e r , Karwin: Bergwerksdirektor 
Pg. W . Fr. W a s k ó n ig ,  Kattowitz: Bergdirektor Dr.-Ing. Pg. K. Z o be l, 
Rybnik: Bergwerksdirektor Bergassessor Pg. R. W a w e r s ik .

Die laufenden Vereinsgeschafte wurden durch die Geschaftsstelle in 
Kattowitz, Oheimgrube, nach den Weisungen des geschiiftsfuhrenden Bezirks- 
verbandsleiters ausgeiibt.

V e r e in s v e r a s t a l t u n g e n .  T echnisch-wissenschaftliche Yortrags-
veranstaltungen wurden in verstarktem Umfange durchgefiihrt in dem Be- 
streben, die fachliche Fortbildung dtfr Mitglieder zu fórdern. Es fanden 
14 Vortragsveianstaltungen im Bcrichtsjahr statt, die von Vereinsmitgliedern 
sowie von Mitgliedcrn anderer technisch-wissenschaftlicher Vereine sehr gut 
besucht waren. Die Vorlrage boten wertvolle Anregungen und vermittelten 
neue Erkenntnisse.

Von gesellschaftlichen Verans(altungen wurde auch in diesem Jahre 
abgesehen.

M i t g l i e d e r  b e w e g u n g . Der Mitgliederbcstand betrug am Ende 
ces Berichtsjahres 1941 540, am Ende des Berichtsjahres 1942 665. Durch 
den Tod yerlor der Verein die Berufskameraden Bergwerksdirektor Dipl.- 
Ing Walter H a c k , Beuthen, Bergverwalter W illi D o n n e r s t a g ,  Kattowitz 
m1* ^ a|jrsteiger Fritz K o h le r ,  Karwin. Im Berichtsjahr wurden iiber 450 
Mitglieder neu geworben; zum groDten Teil konnten diese jedoch noch 
nicht bestatigt werden, weil der Entscheid iiber die Zugehorigkeit zur 
Gruppe der Deutschen Volksliste noch aussteht. Der Be/.irksverband Gau 
)berschlesicn wurde in 87 Sprengel aufgeteilt, die durch Vertrauensleute 

verwaltet werden.

,<» y e r e ‘ n s y ervv a ltu n g .  Die laufenden Yereinsgeschafte wurden in 
mc- D w Ken ,er Geschaftsfiihrung erledigt. Es kamen im Berichtsjahr 
45d Bnete und 4521 Karten durch die Post zum Versand. Durch die 

nerutung des Bezirksverbandsleitcrs Bergassessor a. D. Leuschner ais 
\icunTS i ( 1 a uf achw a Ile r der Facligruppe Bergbau und Hiittenwesen im 
N b BD I be i de r Gauwaltung Oberschlesien wurde der Wirkungsbereich der 
(icschaftsstelle des VDB. erheblich erweitert, da mit dieser Berufuiw 
gleichzeitig die Ernennung ais M itglied des Feststellungsausschusses fur 
lieitrittsanmeldungen der gesamten technisch-wissenschaftlichen Verb;inde 
verbunden ist.

y e r e in s b u c h e ie i  u m l M in e r a  1 ie n s a m m  1 ung . Beide Vcreins- 
einnehtungen sind im oberschlesischen Landesmuseum in Beułhpii m  
mitergebracht. '  '  "

V e rm ó g e n s v e  r w a lt u n g .  Die Priifung der Kassenbucher und der 
nachgewiesene Vermogensbestand ergab. dafi die Einnahmen und M isoben 
ordnungsmaliig yerbucht und richtig befunden wurden


