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Uber die Wirkung einer besonderen Beheizung des 
Gassammelraumes oder einer Regelung seiner Temperatur 
laBt sich ein abschlieBendes Urteil eigentlich erst dann 
gewinnen, wenn eingehende Untersuchungen von móg- 
lichst vielen Kokereianlagen nicht nur des Ruhrgebietes, 
sondern auch anderer Kohlenbezirke vorliegen. Sie muBten 
sich jeweils iiber einen langeren Betriebszeitraum er- 
strecken, in dem die betreffenden Anlagen mit unterschied- 
lichen und iiber die jeweilige Versuchsdauer gleich- 
bleibenden Garungszeiten betrieben werden. Vor Ausbruch 
des Krieges waren solche Untersuchungen eingeleitet; sie 
sind aber durch die zeitbedingten Verhaltnisse im ganzen 
zuruckgestellt worden. Nun sind trotz alledem dankens- 
werter Weise einige Nachpriifungen auf einzelnen Anlagen 
erfolgt und veróffentlichtx. Es erscheint daher angebracht, 
zur Beurteilung der in den Veróffentlichungen bereits ge- 
zogenen allgemeinen SchluBfolgerungen diesen Nach- 
priifungen noch einige weitere gegeniiber zu stellen. Wir 
móchten aber gleich anfangs betonen, daB auch die Er
gebnisse, die wir bringen, noch zeitbedingte Unvollstandig- 
keiten aufweisen und nur deshalb zur Aussprache gestellt 
werden, damit aus den bisherigen Veróffentlichungen 
kein unklares Bild entstehe.

1. Bisherige Ansichten iiber die Bildung 
der Kohlenwertstoffe.

Vorangestellt sei die Frage, wie weit man durch Ande
rung der Gassammelraumtemperatur das Ausbringen an 
Kohlenwertstoffen beeinflussen kann; ob also eine solche 
Regelung iiberhaupt Erfolg verspricht.

Ein groBer Teil der bei der Verkokung freiwerdenden 
Gase nimmt den Weg durch den heiBen, fertig gebildeten 
Koks und an der heiBen Kammerwand entlang (AuBengas). 
An diesen Stellen werden die AuBengase auf eine hóhere 
Temperatur erhitzt, ais sie der Gassammelraum bei einem 
mit normaler Garungszeit Iaufenden Koksofen aufweist. 
Die von den AuBengasen mitgefiihrten Kohlenwertstoffe 
sind also beim Eintritt in den Gassammelraum bereits 
weitgehend umgewandelt; unter Wasserstoffabspaltung 
sind Ringschliisse zu Aromaten erfolgt und langere Seiten- 
ketten abgespalten worden. Dieser Vorgang ist nicht riick- 
laufig, die Kohlenwertstoffe werden also im Gassammel
raum nicht weiter verandert werden. Der restliche Teil der 
Gase strómt dagegen zusammen mit dem Wasserdampf 
der Kohlenfeuchtigkeit innerhalb der beiden Teernahte 
durch den bis in die letzten Garungsstunden hinein kiihl 
bleibenden Kohlenkern; dieses »Innengas« tritt mit einer 
Temperatur von etwa 100° bis hóchstens 400°, also einer 
bedeutend niedrigeren Temperatur in den Gassammelraum 
ein, ais dieser selbst hat. Die Kohlenwertstoffe des Innen- 
gases sind demnach vor Eintritt in den Gassammelraum 
noch wenig aufgespalten, sie werden erst im Gassammel
raum selbst durch zugefiihrte Warme aus seinen Wanden 
und durch Mischung mit dem heiBen AuBengas soweit 
erhitzt, daB sie umgewandelt werden konnen. Von der 
Temperatur und von der Aufenthaltsdauer der Gase im 
Gassammelraum hangt es ab, wie weit diese Umwandlung 
vor sich geht. Entscheidend dafur, ob eine sorgfaltige Ein- 
stellung dieser GróBen, von denen die Temperatur ais am 
leichtesten regelbar in erster Linie in Frage kommt, das 
Ausbringen und die Zusammensetzung der Kohlenwert
stoffe des Gesamtgases maBgebend beeinflufit, ist das 
Mengenverhaltnis von AuBengas und Innengas.

1 Gró b ne r ,  Gluckauf 76 (1940) S. 468; G r ó b n e r  und van Ahl cn ,  
Gliickauf 78 (1942) S. 201; van A h ien,  Gluckauf 78 (1942) S. 259; Rosen- 
dahl ,  Ol u. Kohle 14 (1938) S. 230.

Im Schrifttum befinden sich hieriiber nur Ver- 
mutungen, die sich auf Laboratoriumsuntersuchungen 
griinden. So wird die Meinung yertreten1, daB im wesent
lichen nur die Destillationsprodukte der Vorentgasung 
durch das Kohleninnere strómten, wahrend die der riaupt- 
und Nachentgasung fast restlos, sofern es sich nicht um 
die unmittelbar oberen Partien des Kohleneinsatzes 
handelt, durch den Koks zur Wand zógen. Dieser Ge- 
dankengang ist zwar richtig, jedoch miissen die Ausdriicke 
»Vorentgasung« und »Haupt- und Nachentgasung« durch 
»Innengas« und »AuBengas« ersetzt werden, um die vor- 
liegenden Verhiiltnisse treffend zu kennzeichnen. Unter 
dem Begriff »Vorentgasungsgas« wird diejenige Gasmenge 
verstanden, die bei der Laboratoriumsuntersuchung nach 
K a t tw inke l 2 anfallt. Kattwinkels Vorentgasungszone 
reicht aber nur bis zum Zeitpunkt Z des ersten Beginns der 
Bitumenzersetzung. Bei der Verkokung im groBen sind zu 
diesem Zeitpunkt noch gar keine gasundurchlassigen Teer
nahte vorhanden, sie bilden sich sicherlich nicht vor der 
Uberschreitung des Erweichungspunktes E richtig aus und 
sind vielleicht erst beim Blahpunkt B oder sogar erst beim 
Wiederverfestigungspunkt W  vollendet. Demnach werden 
bestimmt auch Destillationsprodukte aus der Entgasungs- 
zeit Z —E, vermutlich auch noch solche aus dem Zeit- 
raum E—B, durch das Innere der Kohle gehen. Deshalb 
scheint uns jene Ansicht nicht richtig, daB der Anteil der 
durch die unverkokte Kohle gehenden Destillations
produkte nur aus dem Vorentgasungsgas bestehe und da
her nur verhaltnismaBig recht klein sei.

2. Eigene Versuche iiber die Bildung der Kohlenwertstoffe.

Da man diese Frage im LaboratoriumsmaBstab wohl 
iiberhaupt niemals zweifelsfrei klaren kann, hat der eine 
von uns (Stackel) vor langerer Zeit den Versuch gemacht, 
durch Messungen in der Kammer selbst Klarheit iiber die 
betreffenden Gasmengenanteile zu bekommen. Solchen 
Messungen stehen natiirlich allerlei Schwierigkeiten im 
Wege. Eigentlich miiBte man hierfiir Untersuchungs- 
reihen an mehreren Kokereien mit unterschiedlichen 
Kohlenarten, Garungszeiten und auch an geschiitteten und 
gestampfen Kohlenfullungen anstellen, um zu allgemein 
giiltigen Erkenntnissen zu kommen. Hierfiir fehlten aber 
Zeit und Arbeitskrafte. Die Versuche konnten nur an einer 
Kokerei des Ruhrgebietes und auch nur mit den gerade 
zur Verfugung stehenden Mitteln durchgefiihrt werden.

Die zur Verkokung gelangende Kokskohle war eine 
Mischkohle aus verschiedenen Flózen unterschiedlichen 
Gasgehaltes. Der mittlere Gehalt an fluchtigen Anteilen 
betrug 24 o/o. Die Koksofen haben eine Kammerhóhe von 
4 m und eine mittlere Breite von 400 mm, sie wurden bei 
einer mittleren Heizzugtemperatur von 1330° C mit einer 
Garungszeit von 16,7 h betrieben. Die Temperatur der 
Kammerwande betrug nach dem Driicken des Kokses 1060 
bis 1100° C, die Temperatur des Gassammelraumes stieg 
wahrend der Abgarung im Mittel von 680 auf 870° C und 
betrug durchschnittlich 790° C. Graphitansatze im Gas
sammelraum waren nicht vorhanden. Die Temperatur- 
verhaltnisse und die Gasentwicklung wahrend der Ab
garung sind aus den Abb. 1 und 2 zu ersehen. Es wurden 
Gasproben aus der obersten Schicht des Besatzes (etwa 
1 cm unter dem Riicken) in einzelnen Abschnitten der 
Garungszeit entnommen, und zwar sowohl aus dem einer 
Kammerwand anliegenden ais auch aus dem mittleren Teil

1 G r ó b n e r  und van Ah l e n  a a.O.
2 K a t tw i n ke l .  Gluckauf 68 (1932) S. 518.
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des Besatzes. Zu gleicher Zeit wurden Proben aus dem 
Steigrohr der Kammer gezogen. Festgestellt wurden: die 
Zusammensetzung des Gases, der mit aktiver Kohle auf- 
fangbare Gehalt an Leichtól und die Zusammensetzung 
der Leichtóle durch weitgehende Fraktionierung, wobei 
leider die Feindestillationskolonne nach Podb ie ln i ak 1 
noch nicht zur Verfiigung stand. Die Untersuchungs- 
ergebnisse sind in den Zahlentafeln 1 und 2 und in den 
Abb. 3, 4 und 5 zusammengestellt. Auf Grund dieser Er
gebnisse entweichen bis etwa zu Beginn der zehnten 
Garungsstunde aus den mittleren und aus den an den 
Wanden anliegenden Teilen des Besatzes zwei in ihrer 
Zusammensetzung durchaus verschiedene Gase, und zwar 
ein Innengas mit etwa den gleichen Teilen Wasserstoff und 
Methan und mit einem hohen Gehalt an schweren Kohlen- 
wasserstoffen und an Leichtól sowie ein AuBengas mit 
einem mehr ais doppelt so hohen Anteil an Wasserstoff ais 
an Methan und mit einem erheblich geringeren Gehalt an 
schweren Kohlenwasserstoffen und an Leichtól. Die Zu
sammensetzung der Leichtóle des Innen- und AuBengases 
ist von der zweiten bis zum Beginn der dreizehnten oder 
vierzehnten Garungsstunde grundverschieden. Das Leicht
ól des Anfangsgases bis zur zweiten Garungsstunde 
und des Innengases besteht in der Hauptsache aus Yor
lauf neben gróBeren Mengen Zwischenlauf und Nachlauf, 
sein Gehalt an Benzol und Toluol ist auBerst gering. Da
gegen besteht das Leichtól des AuBengases von der 
zweiten Garungsstunde an in der Hauptsache aus Benzol, 
sein Toluolgehalt ist anfanglich hoch und fallt schnell ab. 
Nach der 8. Garungsstunde ist in den AuBengasen kein 
Toluol, bereits nach der 4. Stunde kein Vorlauf mehr ent
halten. In dem untersuchten Fali ist also schon bei einer 
Kammerwandtemperatur von etwa" 800° der Vorlauf und 
bei einer Kammerwandtemperatur von etwa 850° das 
Toluol des AuBenleichtóls vóllig zersetzt. Bei Uber- 
schreitung der Kammerwandtemperatur von 650—750° C ist 
das Leichtól des Anfangsgases, bei Uberschreitung der 
Kokskuchentemperatur von 650 bis 700° in der Kammer- 
mitte ist das Leichtól des Innengases weitgehend aroma- 
tischer Natur. Hieraus kann, wie bereits eingangs erwahnt, 
geschlossen werden, daB das Leichtól des AuBengases von 
der zweiten Garungsstunde an schon vor seinem Eintritt 
in den Gassammelraum so weitgehend bestandig geworden 
ist, daB es bei seinem Durchgang durch den Gassammel
raum zum Steigrohr keine weiteren Veranderungen er- 
leidet, wahrend die Umwandlung des Leichtóls des Innen
gases im Gassammelraum vor sich geht.

Z a h l e n t a f e l  1. Gaszusammensetzung.
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Abb. 1. Temperaturverhaltnisse in der Ofenkammer.

Abb. 2. Gasentwicklung wahrend der Abgarung.

. ^  Podb i e l n i ak ,  Ind. Eng. Chem. analyt. Ed. 3 (1931) S. 181- Rrenn-
stoff-Chem. 20 (1933) S. 131; Techn. Mitt. Krupp 6 (1938) S. 70.

Garungs
stunde Vol.-% Innengas AuBengas Gesamtgas

%  Innengas 
vom Gesamtgas

CO., 3,2 2,4 3,5
SKW 14,1 2,6 4,4

CO 3,5 7,3 6,6 15
1 H., 35,9 58,7 53,7

C H j 41,7 26,3 28,6

No 1,6 2,7 3,2

CO., 4,3 2,3 2,7

SKW 8,4 2,7 3,7

CO 4,1 7,0 6,2
183 H , 40,4 60,4 56,7

c h 4 41,1 24,2 27,1

n 2 1,7 3,4 3,6

CO j 2,8 2,2 2,6

SKW 12,5 2,3 3,0

CO 3,4 7,0 6,3
146 Ho 40,0 60,4 57,5

c h 4 39,9 24,4 26,7

No 1,4 3,7 3,9

CO„ 1,7 1.9 2,3

SKW 9,1 2,0 3,7

c o 4,9 7,5 6,0
258 H . 48,9 60,4 57,7

c h 4 33,9 24,7 27,1

No 1,5 3,5 3,2

COo 1,6 1,2
SKW 3,9 3,2

10
CO 6,2 5,6
Ho 54,2 56,3
C H 4 32,1 30,9
n 2 2,0 2,8

COo 1.4 1,4
SKW 1,7 1,2

13
CO 6,0 5,9
H., 70,7 72,7
C H , 17,1 14,5
n 2 3,1 4,3

COo 0,4 0,4
SKW 1,0 0,5

16 c o 4,6 4,4
H , 76,1 78,1
C H 4 15,6 14,1
No 2,3 2,5

Z a h l e n t a f e l  2. Leichtól.

Gehalt an Leichtól im Gas (g) in g/Nm3 

Spez. Gewicht des Leichtóls (s)

Garungs
stunde

Mitte Wand Steigrohr Mitte Wand Steig
rohr

1 -5 g
s

69,4
0,760

25,2
0,850

\

27,7
0,860

Vorlauf
Benzol
Zwischeni.
Toluol
Nachlauf

47,6
6,4

18,a
7,7

20,5

13.6 
41,0
13.6
13.6 
18,2

10.7
42.8
14.3
14.3
17.9

5-9 g
S

58,9
0,785

22,6
0,882

29,7
0,879

Vorlauf 
Benzol  ̂
Zwischeni. 
Toluol 
Nachlauf

44.3 
9,3

16.3 
7,0

23,2

68,6
10,0
6,6

14,8

2,6
61,6
10.3
10.3 
15,2

9—13 g
s

56,6
0,807

22,9
0,887

33,1
0,887

Vorlauf
Benzol
Zwischeni.
Toloul
Nachlauf

31.6
23.7 
13,2
7,9

23,6

84.0 
6,0

10.0

2,2
73,4
6.7
6.7 

11,0

Leichtól-Zusammensetzung 

in Vol.-%

^ US >?en G asanalyseni laBt sich auf verschiedenem 
wege, z. B. auf Grund des Methangehaltes, des Wasserstoff- 
gehaltes, der C- oder H-Bilanz der Anteil des Innengases 
im Gesamtgas errechnen. Dieser Anteil ergibt sich von der
1. bis zur 13. Garungsstunde, also fiir die Zeit, in der ein 
vom AuBenleichtól artverschiedenes Innenleichtól anfallt, 
zu etwa 20%, d. h. es treten etwa 80% des in dieser Zeit 
entwickelten Gesamtgases zwischen Teernaht und Wand 
und etwa 20<yo aus der A\itte des Besatzes zwischen den 
leernahten in den Gassammelraum. Aus dem Gehalt der 
einzelnen Gase an Leichtólen laBt sich dann weiter er
rechnen, daB etwa zwei Drittel des gesamten Leichtóls, das 
durch das Steigrohr abzieht, aus dem AuBengas und das 
resthche Drittel aus dem Innengas stammt, wobei beriick- 
sichtigt ist, daB das urspriingliche Innenleichtól mit einer 
Ausbeute von etwa 85 o/o im Gassammelraum umgewandelt 
worden ist Diese Umwandlung geschieht in der Haupt- 

, ^ersetzen des Vorlaufs, von dem sich etwa /o in Aromaten umgewandelt haben, und durch Zer- 
setzen des Zwischenlaufs und Nachlaufs, die je mit einem 
zersetzten Anteil von 2 0o/0 an der Umwandlung beteiligt 
sind. L)ie Um w andlungsprodukte sind in der Hauptsache 
nenzol und Toluol, und zwar hat sich der urspriingliche



2TTT Dezember 1942 Gluckauf 775

Benzolgehalt des Innenleichtóls um 200 o/0 und der ur- 
spriingliche Toluolgehalt um 100 o/o erhóht. Das Innen- 
leichtól enthalt nach seiner Umwandlung etwa 50 o/0 Benzol 
und etwa 18 o/o Toluol gegeniiber einem urspriiriglichen 
Gehalt von 13 o/o Benzol und 7,5 o/0 Toluol (s. Zahlentafel 3 
und Abb. 6). Ais anteilmaBige Beteiligung an dem Gehalt 
des Gesamtleichtóls an Benzol und Toluol ergibt sich, dafi 
das Benzol des Gesamtleichtóls zu 25 o/o aus dem Innen- 
gas und zu 75 o/o aus dem AuBengas stammt, wahrend 
beim Toluolgehalt des Gesamtleichtóls das Innengas einen 
Anteil von 55 o/o und das AuBengas einen Anteil von 45o/0 
liefern.

Za h l e n t a f e l  3. Leichtól-Zusammensetzung.

Innengasanteil 
vor Gas- ] nach Gas

sammelraum | sammelraum

AuBen-
gasanteil

Gesamtgas

Vorlauf . . . . ■ % 41,2 6,7 4,5 5,2
Benzol . . . •°/o 13,1 48,3 64,5 59,3
Zwischenlauf ■ % 15,8 11,4 10,0 10,4
Toluol . . . •°/o 7,5 18,3 6,7 10,4
Nachlauf . . •°/o 22,4 15,3 14,3 14,7

Berno/

j 17% v%

i .. 20%

I I j
| 53% ! 20%

| 74% . m w w ł .

\.m
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[ / / / / / ■  1 aus dem Auflengos ous dem Innengas,
qebildetim Gassammelraum

aus dem Innengas aus dem Innengas, 
lersetit im Gassammelraum

Abb. 6. Entstehung des Leichtóls.

nernebs-Stunden

Abb. 3. Zusammensetzung des »Innen«-Leichtóls.

Abb. 7. Schema der Einwirkung der Temperatur 
des Gassammelraumes.

3. Nunmehrige Ansicht iiber die Bildung 
der Kohlenwertstoffe. -

Die vorliegenden Zahlen werden bei Anwendung der 
Feindestillation der Leichtóle nach Podbielniak zwar Ab- 
anderungen erfahren, jedoch wird das Gesamtbild gróBen- 
ordnungsmaBig das gleiche bleiben. Es ist in Aussicht ge
nommen, ahnliche Untersuchungen bei anderen Kohlen- 
arten und Garungszeiten vorzunehmen, um das Bild ab- 
zurunden. Schon jetzt aber kann man folgende Schliisse 
ziehen:
a) Bei einem Koksofen von etwa 4 m Hóhe und einer 

Arbeitstemperatur in den Heizzugen von 1300 bis 
1350° C, was etwa der Regel im Ruhrgebiet ( ent
sprechen diirfte, ist das Mengenverhaltnis zwischen 
Innengas und AuBengas fiir eine Kokskohle mit 24o/0 
fliichtigen Anteilen etwa 1 :4 oder unter Beriick- 
sichtigung des vom Innengas mitgefiihrten Wasser- 
dampfes etwa 1 :3; jedenfalls nicht etwa 1 :9, wie es 
sich aus dem Kattwinkel-Versuch ableiten laBt.

b) Das Innengas liefert etwa ein Drittel des Gesamt
leichtóls.

Allgemein sind diese Verhaltnisse in Abb. 7 dargestellt. 
Aus diesen Tatsachen folgt weiterhin fiir die im Ruhrgebiet 
iiblichen VerkokungsverhaItnisse:
c) Das Leichtói der AuBengase erfahrt auf seinem Weg 

bis zum Gassammelraum durch den heiBen Koks hin- 
durch und an den heiBen Kammerwanden entlang be
reits so erhebliche Aufspaltungen, daB sein urspriing- 
licher Gehalt an Benzolhomologen mit Seitenketten 
merkbar verringert wird.

d) Das Leichtói der Innengase liefert bei normalen Tem- 
peraturverhaltnissen im Gassammelraum etwa 50 bis 
60 o/o des gesamten Toluolausbringens.

e) Durch die Mischung der AuBen- und Innengase im 
Gassammelraum werden die AuBengase abgekuhlt, 
was auf ihre Zusammensetzung aber keinen EinfluB 
hat. Die Innengase werden dagegen erhitzt und dabei 
auch pyrogenetisch zersetzt. Diese Zersetzung geht

i  2 3 4 S 6 7 B 9 1 0 H 1 2 B U H 5  16

Betriebs-Stunden 

Abb. 4. Zusammensetzung des »AuBen«-Leichtóls.

O t  2 3 5 6 7 8 9 tO tt t2 13 W 15 16
Betriebs-Stunden 

Abb. 5. Zusammensetzung des Gesamtleichtóls.

imo?ratur
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mehr oder weniger weit, je nach dem, wie heiB der 
Gassammelraum gefahren wird; d. h. um wieviel die 
Gesamtgastemperatur te durch zusatzliche Warme- 
zufuhr aus der Wand des Gassammelraumes hoher 
liegt, ais die sich aus der Mischung der AuBen- und 
Innengase ergebende Temperatur tm. (Abb. 7.)

Da nun das innengas eineri recht betrachtiichen Anteil 
am Gesamtleichtólausbringen hat, erhebt sich die Frage, 
wie weit der EinfluB von Temperaturanderungen im Gas
sammelraum auf die Aufspaltung der Leichtólurstoffe geht. 
Nach unseren bereits geschilderten Untersuchungen tritt 
eine weitgehende Umwandlung der Urleichtóle bei 650 bis 
700° ein, und schon eine Temperatur von 850° geniigt, um 
das gesamte Toluol im Koksofen zu zersetzen. Auch Labo- 
ratoriumsversuche von Nett lenbusch und Jenkner1 
zeigen, daB sich der Vorlauf bereits bei Temperaturen 
oberhalb 500° in Aromaten umzuwandeln beginnt und daB 
die ungesattigten Verbindungen des Vorlaufs bis 700° 
schon restlos abgebaut werden kónnen, wahrend sich das 
Toluol oberhalb 700° und das Benzol oberhalb 900° merk- 
lich zu zersetzen beginnen. Nach Untersuchuhgen von 
Kruger,  Hofmeister  und Krebs2 beginnt ein zwischen 
200 und 250° siedendes »Innenól« oberhalb 600° ein Aro
maten enthaltendes Leichtól zu bilden, das bei 700° etwa 
das Mol-Gewicht von Xylol und bei 850° etwa das des 
Toluols hat und dessen Zersetzung noch bis 1000° weiter- 
geht, wobei das Mol-Gewicht des Benzols erhalten wird. 
Die Zersetzung der »lnnengasóle« im Gassammelraum 
fiihrt daher im wesentlichen zu Xylol und Toluol. Im Zu
sammenhang mit diesen Laboratoriumsuntersuchungen sind 
auch die betrieblichen Nachpriifungen van Ahlens3 be- 
merkenswert. Auch daraus geht klar hervor, daB eine 
Anderung der Gassammelraumtemperatur die Zusammen
setzung des anfallenden Leichtóls erheblich verandert. 
Alles dies berechtigt zu dem SchluB:

f) Neben der Aufenthaltsdauer der Innengase ist die 
Hóhe der Temperatur des Gassammelraumes von 
maBgeblichem EinfluB auf die endgultige Zusammen
setzung des Leichtóls.

Eine móglichst gleichmaBige, nicht allzu hohe Tempe
ratur des Gassammelraumes muB unter den im Ruhrgebiet 
ais normal bezeichneten Verkokungsbedingungen zum 
giinstigsten Benzolausbringen fiihren. Bei Kohlen, die bei 
ihrer Entgasung viel Vorlauf und wenig Innenól ergeben, 
wird man bei einer móglichst niedrigen Temperatur (650 
bis 700°) die beste Ausbeute erhalten; hingegen muBte 
diese Temperatur bei Kohlen, die verhaltnismaBig viel 
Innenóle abgeben, hóher (750 bis 800°) liegen, wobei aber 
ein hóheres Gesamtbenzolausbringen auf Kosten des Teer- 
ausbringens erfolgt. Hóhere Temperaturen ais 800° setzen 
mit Sicherheit das Toluolausbringen herab und yermindern 
auch die Ausbeute und die Gute des Teeres.

Uber die Bildung des Teeres selbst geben neuere 
Untersuchungen von Main z4 AufschluB. Danach haben 
Teere, die bis zu 700° aus der Kohle entweichen, noch 
mehr den Charakter von Urteer; mit steigender Spalthitze 
nehmen sie den Charakter von Hochtemperaturteer an, die 
nichtaromatischen und substituierten Bestandteile des 
Urteers zerfallen je nach seiner Art friiher oder spater, 
scheinen aber iiber 800° soweit zersetzt zu sein, daB ein 
ziemlich gleichmaBiger Hochtemperaturteer entsteht. 
Oberhalb 850° geht die Zersetzung soweit, daB sich die 
bei niederen Spaltungstemperaturen noch vorhandenen 
Unterschiede in den .Teerausbeuten verschiedener Kohlen
arten ausgleichen. — Im ganzen fallt das Teerausbringen 
standig ab, je hóher die Spaltwarme wird.

Es ergibt sich also auBerdem:

g) Auch Ausbringen und Zusammensetzung anderer 
Kohlenwertstoffe, im besonderen des Teeres, werden 
von der Temperatur des Gassammelraumes wesentlich 
beeinfluBt.

Eine ganz ahnliche Ansicht fanden wir unliingst ver- 
treten in einer Empfehlung der Reichsvereinigung Kohle, 
namlich die mittlere Gassammelraumtemperatur etwa 
zwischen 720 und 760° zu halten.

1 Ne t t l enbusch  u. Jenkner ,  Gluckauf 70 (1934) S. 1105.
2 Kruger ,  H o f m e i s t e r  und Krebs,  Gluckauf 71 (1935) S. 221
3 a. a. O.
‘ Main7,  Oluckauf 78 (1942) S. 389.

4 EinfluB der Wandbeheizung und der Schrumpfung 
auf die Gewólbetemperatur.

Bei dieser Bedeutung der Gassammelraumtemperatur 
ist nun weiterhin zu untersuchen, ob sie sich auf die ge- 
wiinschte Hóhe durch geeignete Beheizung des Ofens im 
ganzen einstellen laBt oder besser besonders geregelt wird. 
Nun ist grundsatzlich und vor allen Dingen ein Koksofen 
dazu da, Koks in einwandfreier Gute und Menge zu hefern. 
Die Kammer muB also so beheizt werden daB der Kohle- 
kuchen in waagerechter und senkrechter Richtung yon der 
Sohle bis zum Riicken gleichmaBig abgart. Dies ist kein 
»krampfhaftes Bestreben« sondern eine Fórderung fast 
aller Kokereibesitzer bei der Vergebung von Neubauten, 
die aus wohlbegriindeten praktischen Erwagungen heraus 
von altersher1 stets aufgestellt wird. Eingnffe, um das 
Ausbringen an Kohlenwertstoffen zu beeinflussen, durfen 
also grundsatzlich die Beheizung der Kammer bis zur 
Hóhe des Kohlenkuchenruckens nicht verandern; denn 
trotz ihres neuen Namens bleiben die Kohlenwertstoffe fiir 
die Kokerei dem Koks gegeniiber Nebenerzeugnisse.

Die Hóhenlage des Kohlenkuchenruckens, die beim 
Fiillen des Ofens durch die Einebnungsflache bzw. die 
Stampfkuchenoberflachę gegeben ist, andert sich wahrend 
der Verkokung, je nachdem, ob und wie stark die Kohle 
blaht oder schwindet. Diese Anderung bleibt bei ver- 
schiedenen Kohlenarten, ja schon beim Wechsel der Korn- 
gróBe und des Feuchtigkeitgehaltes und bei verschiedenen 
Garungszeiten nicht gleich.

po 25

Abb. 8. Schrumpfung von Kohlen.

Sc h r u mp fu ng  yon Koh l en  (zu Schaubild 8).
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Wie sich ein Wechsel der Kohlenart auf die Schrump
fung auswirkt, zeigen in Abb. 8 die Kurven A3 von einer 
mageren und B von einer fetten Kokskohle bei gleicher 
KorngróBe und Garungszeit. Derartige Wechsel in der 
Kohlenart sind bei lang^ahrigem Betrieb nicht ungewóhn- 
1 ich, dem Beispiel zweier uns bekannter Kokereien, die 
semerzeit fiir Kohlen mit 22o/o fluchtigen Bestandteilen 
erbaut wurden und heute wegen Beigabe von Gaskohle 
eine Mischung von 26—27 o/0 fluchtigen Bestandteilen durch- 
sctzen, wird jeder Kundige weitere Beispiele hinzufiigen 
kónnen. Abb. 8 zeigt weiterhin in den Kurven A ,—3 und 
Ci—2, daB auch bei gleichbleibender Kohlenart allein eine

eranderung der KorngróBenzusammensetzung nicht un-

1 Stahl u. Eisen 9 (1889) S. 483, Zeilen 24-9 von unten.
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erheblich auf das Schrumpfen einwirkt. Den EinfluB lan- 
gerer oder kiirzerer Garungszeiten auf die Schrumpfung 
ersieht man sehr schon aus den Kurven Dr- 2, die wir der 
Abb. 16 der Arbeit von Gróbner und van" Ahlen1 ent- 
nommen haben. Da man nun beim Bau einer Kokerei 
nicht voraussehen kann, wie weit sich im Laufe der 
ein bis zwei Jahrzehnte, die eine Batterie in der Regel 
in Betrieb bleiben soli, Beschaffenheit der Kohle und Ga
rungszeit andern, kann man die Beheizung der Kammer 
nicht von vornherein so festlegen, daB sie in allen Fallen 
richtig ist. Man wird daher die Beheizung auf einen mitt
leren Fali einstellen, aber so, daB sie fiir den ungiinstigsten 
Fali noch ausreicht.

Daraus ergibt sich zwangsliiufig, daB bei den iiblichen 
Koksófen mit senkrechten Heizziigen2 die Temperatur des 
Gassammelraumes, je nachdem wie man die Beheizung 
des kohlengefiillten Kammerteils einstellt, verschieden aus- 
fallen wird. Sie wird sich auBerdem, wenn alle iibrigen 
Bedingungen gleich gehalten werden, andern, wenn die 
Schrumpfung der Kohle sich andert. Man kann deren 
EinfluB leicht errechnen; denn dieselbe Warmemenge, die 
durch die Wand vor der Schrumpfung in die Kohle iiber- 
ginge, wiirde nach der Schrumpfung an die Gase des 
Gassammelraumes iibertragen werden. Die an die Kohle 
iibergehende Warmemenge ist 

G-V
Qk= —̂ —kcal/m2-h.

Darin ist 0 - tg  K,° J ', -"« łWhiCl" ;
m2 Heizflache

kcal Verkokungswarme .

kg Kohle

Z =  Garungszeit in h.

Die Warmemenge dagegen, die auf das Gas uber- 
geht, ist

_  G M cp Hc At ,
Q = -------—--  --- = W • At kcal/m • h,

°  Z.

darin ist
Nm3 Gaswasserdampfgemisch

M = ---------.--rr-o — ----- .
kg Kohle

cp =  der wahren spezifischen Warme des Gasdampf- 
gemisches in kcal/'Nm3 0C,

H F =  der urspriinglichen Hóhe der Kohlenfiillung in m,

At — derTemperaturanderung desGasdampfgemisches 
in °C.

Setzt man nun weiter
Hs =  der durch die Schrumpfung frei werdenden Teil- 

hóhe der Wand in m, 
n =  der Verhaltniszahl der Warmemengen, die im 

Gassammelraum an das Gas und in der Kammer 
an die Kohle iibergehen,

so gilt
n • Q k . Hs =  W  • At 

und daraus das Verhaltnis

At n ’ Qk _  n • V 

H p ^ W ~  =  M . C p - H P

oder fiir die prozentuale Schrumpfung s =  -^fj— das all-
F

At n- V 
gemeine Verhaltnis —  =  M- c -10Q-

Fur den praktischen Fali setzen wir ein: 
V =  400 kcal/kg, M = 0,42 Nm3/kg, cp = 0,4, HF =  4 m, 
n =  kleiner ais 1 =  0,8.

Alsdann ergibt sich fiir die durch Schrumpfung be- 
wirkte Temperaturerhóhung des Gases im Gassammel
raum die in Abb. 9 dargestellte gerade Linie. Man erkennt, 
dafi eine Schrumpfung von 2,5%, d. h. bei einem Ofen 
mit 4 m Fullhóhe schon eine Schrumpfung von 100 mm, 
die Temperatur um etwa 50° C erhóht, wie iiberhaupt ihr 
Verlauf im Gassammelraum ein wenn auch etwas ver- 
zerrtes Abbild des Schrumpfungsvorganges ist.

Bedenkt man nun, dafi die Schrumpfung in der Tat 
ein iiber langere Zeit und nicht gleichmaBig verlaufender 
Vorgang ist, so kann der Ofehbauer zwar die Beheizung 
fiir den Kohlenkuchen offenbar richtig festlegen, nicht aber

1 a. a. O.
2 Bei waagerechten Zwillingszugen, wie man sie beim Stehkammer- 

ofen der Gaswerke anwenden kann, laflt sich natiirlich die Hóhen-
beheizung leicht in einzelne fiir sich einstellbare Zonen einteilen.

die des Gassammelraumes. Da das Haupterzeugnis des 
Koksofens nun auch unbestritten Koks ist, der in best- 
móglicher Beschaffenheit anfallen soli, so mufi der Ofen- 
bauer sinngemafi den grófiten oder »grófieren« Wert auf 
gleichmafiige Beheizung des Kohlenkuchens legen. Daher 
ist der Koksofen mit gleichen Temperaturen der Kammer- 
wand oben und unten richtig, der Koksofen mit niedrigeren 
Temperaturen oben und hóheren Temperaturen unten 
falsch ausgebildet (Abb. 10). Wir bestreiten keineswegs, 
dafi hierbei die Gassammelraumtemperatur in einzelnen 
Fallen von selbst fiir das giinstigste Ausbringen eines 
Kohlenwertstoffes, z. B. der Gesamtbenzolausbeute, gerade 
richtig liegen kann. Fiir das giinstigste Ausbringen an 
anderen Kohlenwertstoffen, z. B. des Teeres oder der 
Toluolfraktion, braucht die Gassammejraumtemperatur 
dann aber noch keineswegs richtig zu liegen. Entsprechend 
Fit z ’ Fórderung, diese Falle »nicht nur unter dem Ge- 
sichtspunkt des Mehrausbringens an Benzol zu betrachten, 
sondern auch den Teer mit einzuschliefiemc1 ist es durch
aus móglich, daB auf das giinstigste Ausbringen solcher 
anderen Kohlenwertstoffe besonders Gewicht gelegt wird 
und der Betrieb ein hóchstes Toluolausbringen und ein 
hóheres Teerausbringen einem hóchsten Gesamtbenzol- 
ausbringen vorzieht. Schon in diesem Falle ware es be- 
griifienswert, die Temperatur des Gassammelraumes unab
hangig von der Wandbeheizung einstellen zu kónnen. 
Meist wird es sich aber gar nicht um solche Sonderfalle 
handeln, sondern die gesamte Beheizung wird, wie oben 
bereits angedeutet, auf den ungiinstigsten Fali, der fiir 
einen jahrzehntelangen Betrieb vorauszusehen ist, ein- 
gerichtet sein, also auf starkes Schwellen der Kohle; und 
dann geht der Gassammelraum fiir alle anderen Falle leicht 
etwas zu heiB. Natiirlich kann die Beheizung — allerdings 
nur in gewissen Grenzen — behelfsmaBig der Veranderung 
der Kohle angepaBt werden. In einfacherer Weise hilft aber 
eine Sonderregelung der Temperatur des Gassammel-- 
raumes diesem Ubelstand ab. Darum ist ein Ofen, der von 
unten bis oben gleich guten Koks liefert und bei welchem 
auBerdem noch die richtige Gassammelraumtemperatur 
eingeregelt werden kann, zweifellos jedem anderen iiber- 
legen.

i------1----- 1------1------1-----
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Schrumpfung in mm 

fur eme FOllhóne von

Abb. 9. EinfluB der Schrumpfung auf die Hitzesteigerung 
im Gassammelraum.

„ richtig" beheizter . falsch ’beheizler
Koksofen Koksofen

Abb. 10. GleichmaBige Beheizung des Kohlenkuchens.

5. Sonderregelung der Gassammelraum-Temperatur.

Fiir die Beeinflussung der Gase nach ihrem Austritt 
aus dem Kohlenkokskuchen mit dem Ziel eines hóheren 
Benzolausbringens sind eine ganze Reihe von Vorschlagen 
gemacht und durchgefuhrt worden, iiber die so mannig- 
fach im Schrifttum berichtet ist, daB wir nur darauf ver-

1 Fi t  z, Feuerungstechn. 30 (1942) S. 73.
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weisen1. Wir wollen uns auf die bisherigen Ergebnisse 
des Betriebes mit der Ausgleichvorlage nach Otto be- 
schranken. Hier tritt der EinfluB der Regelung besonders 
deutlich hervor, denn sie laBt sich bei sonst gleichbleiben- 
dem Betrieb jederzeit ein- und ausschalten, gestattet also 
einwandfreie Vergleiche. Sodann bietet sie durch Sonder- 
schaltungen3 besonders weite Móglichkeiten der Beein- 
flussung und schlieBlich beziehen sich auch die anfangs an- 
gefiihrten Veróffentlichungen von Gróbner, van Ahlen und 
Rosendahl darauf. Die Ergebnisse eben dieser Arbeiten 
lauten aber mehr oder weniger ungiinstig, und eben darum 
erscheint es uns auch geboten, aus einer Zuriickhaltung 
herauszutreten, die wir bisher beobachtet hatten aus Riick- 
sicht auf die von unparteiischer Seite beabsichtigten GroB- 
versuche mit betriebsmaBiger Erfassung der anfallenden 
Kohlenwertstoffe. Wir wollen daher einige Gegenbeispiele 
bringen, bei denen, ebenso wie bei den vorgenannten 
Arbeiten, das Ausbringen aus Gasteilstrómen oder ge- 
zogenen Proben mittels besonderer kleiner Versuchsgerate 
bestimmt wurde. ;

Vorweg sei noch darauf hingewiesen, daB der Betrieb 
der AusgIeichsvorlage, den wir an sich ais bekannt vor- 
aussetzen, zweierlei bezweckt; nicht nur die hier besonders 
behandelte Temperaturregelung des Gassammelraumes, 
sondern auch die Herbeifiihrung eines Druckausgleiches 
zwischen Kammern, die unter besonders starker Gas- 
entwicklung stehen und solchen, die am Ende der Garungs
zeit nur noch wenig Gas abgegeben und daher unter Unter- 
druck stehen. Dafi der Druckausgleich sich auf das Aus
bringen an Gas und Kohlenwertstoffen gunstig auswirkt, 
liegt auf der Hand; denn es werden Verluste durch Gas- 
iibertritte von der Kammer zur Heizwand bei Uberdruck 
und Verdiinnungen und Verbrennungen von Gas und 
Kohlenwertstoffen durch Obertritt von Verbrennungsgasen 
vom Heizzug zur Kammer bei Unterdruck vermieden. Der 
Druckausgleich wird sich vor allem bei vorgeriicktem Alter 
der Koksofenbatterien ais wichtig erweisen.
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Abb. 11. Hitzeverlauf im Gassammelraum mit und ohne 
Ausgleichbetrieb.

Die Temperaturregelung findet beim Ausgleichs- 
betrieb unmittelbar im Gassammelraum statt und wird 
nicht, wie beim Regeln der Hóhenbeheizung innerhalb der 
Heizwand, durch das dazwischenliegende Mauerwerk zum 
Teil wieder ausgeglichen. Sie kann daher auch jeder Ver- 
anderung wahrend des Schrumpfens der Kohle sofort 
folgen, und hierauf kommt es in Sonderheit an. Durch den 
Umlauf der Gase andert sich der Temperaturverlauf iiber 
die Garungszeit: in den ersten Stunden verhindert die 
schnelle Entfernung der dann entstehenden groBen Gas- 
und Dampfmengen durch beide Vorlagen eine starkere Ab- 
kiihlung des Sammelraumes, und am Ende der Garungs
zeit wirkt das Durchleiten kiihler Gase dem sonst iiblichen 
hohen Anstieg entgegen. Im ganzen bleiben sich also die 
Temperaturen iiber die ganze Garungszeit ziemlich gleich 
und entfernen sich nicht allzu weit von dem ais gunstig 
eingestellten Mittelwert. Ais Beispiel zeigen wir aus 
unseren Versuchsmessungen in der Abb. 11 den Tempe- 
raturverlauf an einem schnellgarenden Schmalkammer- 
ofen mit etwas zu stark gekiihlter Ausgleichsvorlage, weil 
hier die Erscheinung besonders ausgepragt hervortritt. Der 
Bestwert der Temperatur kann mit Vorteil durch weitere

1 Ne t t l enbusch  u. Jenkner ,  Gluckauf 70 (1931) S. 1165; Busch
Co l i n ,  Schmi tz ,  Gluckauf 69 (1933) S. 490; Go l dschm id t ,  Gluckauf 71 
(1935) S. 138: Li t te r sche i d t und Reer i nk .  Gluckauf 71 (1935) S. 461• 
Koppers  DRP. 693326; Fitz,  Feuerungstechn. 30 (1942) S. 73; Eucken- 
J ako b ,  Chemie-Ingenieur, Bd. III, 5, 181, Leipzig 1940- Paus 01 u 
Kohle 38 (1942) S. 1087. ’ '  U'

2 Dr. Otto DRP. 623940 und 671042; Kurz-Schuster.  Der Koks 
206, Leipzig 1938; Scheer und Gróbner :  Entw. d. Steinkohienveredlunir’ 
Manuskriptdruck Essen 1941, S. 9.

3 DRP. 701368 und DRP. 702727 der Concordia Bergbau AO • Nett  
l enbusch.  Sitzungsber. Kok. Aussch. Eisenh. Oberschles. 22. 5. 42.

Sonderregelung1 auch genau eingehalten werden, um der 
N atur des U rle ichtó ls und der starken Temperaturempfmd- 
lichkeit der Benzolkohlenwasserstoffe volI Rechnung zu 

tragen.
6. Eigene Versuche mit der AusgleichsvorIage.

Wir bringen zunachst einen Gemeinschaftsversuch von 
Kokerei und Lieferfirma auf einer Ruhrkokereibatterie von 
25 Ofen Die Versuche wurden bei lóstiindiger Garungs
zeit im'Winter 1938/39 angestellt an einer lmSommer 
davor in Betrieb genommenen neuen mit Starkgas be- 
heizten Verbundofenbatterie mit den Kammermassen: 
Lange 12140 mm, Hóhe 4000 mm, mittlere Breite 450 mm. 
Die Kohlenzusammensetzung wurde wahrend der Versuche 
gleich gehalten; die Feuchtigkeit betrug 12,8 o/0, der Ge- 
halt an fliichtigen Bestandteilen 25,7%, das normale Gas- 
ausbringen 352 Nm3/t trockener Kohle. Da die Batterie mit 
einer alteren Batterie an eine gemeinsame Kohlenwertstoff- 
anlage angeschlossen war, lieB sich die getrennte betriebs- 
maBige Feststellung des Ausbringens an Kohlenwertstoffen 
nicht ermóglichen. Die Untersuchungen beschrankten sich 
daher auf die Feststellung der mittleren Temperatur im 
Gassammelraum, der Zusammensetzung des Rohgases, des 
Gehaltes an Leichtól im Rohgas und auf die Zusammen
setzung des mit A-Kohle aus dem Rohgas gewonnenen 
Leichtóls.

Zunachst wurden Versuche mit abgeschalteter Aus- 
gleichsvorlage vorgenommen (Versuchsreihe B). Dann 
wurde die AusgleichsvorIage mit einer von Schli i ter an
gegebenen Schaltungsweise in Betrieb genommen. Bei 
dieser sind wahrend der ersten vier Stunden der Abgarung 
beide Vorlagen angeschlossen. In den nachsten sechs 
Stunden hangen die Kammern nur an der Ausgleichsvorlage 
allein. In der darauffolgenden Stunde werden die Kammern 
wieder an beide Vorlagen und in den letzten fiinf Stunden 
nur an die Hauptvorlage angehangt (Versuchsreihe A). 
AuBer diesen Untersuchungen untersuchte man auch das 
Leichtól aus der Benzolfabrik, das von der alten und neuen 
Batterie gemeinsam gewonnen wurde.

Die Versuchsergebnisse sind aus der Zahlentafel 4 zu 
ersehen. Das Ergebnis zeigt bei Versuch A eine Erhóhung 
des Gesamtleichtólanfalls von 6,2 o/0; dabei hat sich das 
Zusammensetzungsverhaltnis zu Gunsten der Benzolhomo- 
logen verschoben. Die Mehrausbeute an Toluol, wie sie mit 
aktiver Kohle aus dem Rohgas festgestellt wurde, wird 
durch die Untersuchung des in der Benzolfabrik an
fallenden Leichtóls bestatigt. Auch hier steigt der Gehalt 
des Leichtóls an Toluol bei einem Betrieb mit der Aus- 
gleichsvorlage um 20—30% gegeniiber dem Betrieb ohne 
Ausgleichsvorlage.

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

Mittlere Temp. 
Gassammelraum °C

Oasanalyse: 

COo. . . . 
SKW . . . 
Os . . . .  
CO . . .  .
H ,.......
CH4 . . .  
N,  . . . .

Analyse des Leichtóls: 

Vorlauf + Reinbenzo!
Reintoluol............... ...
Reinxylol ...................

Leichtolgehalt:

R ohgas ...............g/ms

.....................................°/n

Mehrausbeute: 

Vorlauf + Benzol 
Reintoluol . . . .  
Reinxylol . . . .  
Leichtól insges. .

Versuchsreihe A 
mit Ausgleichsvorlage

700°

%
1,6
2,7

6,1
61,4
26,8
1.4

%
70,0
11,5
4,5

32,2
106

%
1,6

32,3
60,0
6,2

Versuchsreihe B 
ohne Ausgleichsvorlage

820°

%
1,9
2,0

6,1
63,5
24,0
2,5

73,0
8,9
3,0

30,4
100

Bemerkenswerter ais die Teilergebnisse dieser Ver- 
suche ist aber der betriebliche Anfall an hóhersiedenden 

i nZ?« ^ *m ^erlauf von zwei Jahren, den man aus 
den Monatsmitteln des Schaubildes 12 ersieht. Neben dem 
bekannten Anstieg, der sich bei einer Verlangerung der 
Garungszeit an sich ergibt, zeigt sich deutlich, daB dieser 
uenalt bei jeweils gleichen Garungszeiten wesentlich hoher 

werd' so a^ e Etatterien mit Ausgleichsvorlage betrieben

1 Ne t t l enbusch  a. a. O.
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Ein anderer Gemeinschaftsversuch wurde bereits 1937 
durchgefiihrt auf einer Ruhrkokereibatterie von 30 Ofen 
mit 11750 mm Lange, 4000 mm Hohe und 400 mm mitt
lerer Breite. Hier war die Betriebszeit 16,7 h, was fiir die 
Kammerbreite ebenfalls ais normal anzusehen ist. Es 
wurden zwei Versuchsreihen durchgefiihrt, und zwar:

1. Sieben Tage lang wurde die Batterie mit eingeschal- 
teter Ausgleichsvorlage betrieben und dabei in einer fort- 
laufenden Zeit von 72 h der Benzolgehalt und die Menge 
des erzeugten Rohgases hinter dem Sauger, welcher die 
Gase der Versuchsbatterie fiir sich allein absaugt, ermittelt.

2. Vor und nach dem Versuch wurde die Batterie je 
vier Tage lang mit abgeschalteter_ Ausgleichsvorlage be
trieben, wobei man wiederum je 72 h lang die gleichen 
Untersuchungen vornahm.

Ausglettisbetrieb \ 
nurautmrBcltm\

Ausgieidisbetriea 
auta/len Batterien

&O

i
i
i

Lfi j

-  l
U /  |

25------- 1----

=-4=it:i— y— ^
K J - t -

I
'23*5fl78S*«C 1 2 3 « 5 B 1 d 9 & : ■'

Monate

Abb. 12. Bildung der Benzolhomologen in Abhangigkeit 
von Garungszeit und teilweiser oder vollstandiger Regelung 

der Gassammelraumhitze.

Die Durchschnittsergebnisse der Versuchsreihen sind 
in Zahlentafel 5 zusammengestellt. Die Benzolausbeute ist 
also um etwa 9 o/o gestiegen. Die Zusammensetzung der 
Benzole hat sich, wie Zahlentafel 6 zeigt, auch geandert. 
Bei gleichbleibendem Benzolgehalt steigt der Toluol-Anteil 
um 660/0 an.

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

A B
mit ohne

Ausgleichs- Ausgleichsvorlage
vorlage vorher nachher

Wassergehalt der Rohkohle . . . % 10.60 9,90 10,15
Durchsatz an trockenęr Kohle . . . t 524,94 525,17 526,57
Benzolgehalt des Rohgases . . g/Nm3 32.50 32,65 31,70
Rohgasmenge in 24 h ............... Nm3 188040 171100 177390
Gasmenge je t trockener Kohle Nm3 358 326 337
Benzolausbeuteje ttrockener Kohle kg 11.6 10.6 10,7

4755Oberer Heizwert des Gases . kcal/Nm3 4745 4795
Heizwertzahl.......................kcal/kg 1700 1560 1600

Kohle

Z a h l e n t a f e l  6.

A B
mit ohne

Otto-Ausgleichsvorlage

% %

C,Hf ............................................. 62 61
G,H5 ■ CH.t .................................. 20 12
C, Hj (CH,)., und Hóhersiedendes 7 9
Y o r la u f .......................................... 5,5 5

Sehr eingehende Versuche sind auch von Nettlenbusch 
auf einer anderen Kokerei ohne unsere Mitwirkung an- 
gestellt worden, iiber die er in einem Vortrag in Ober
schlesien berichtet hat. Wir wollen dessen Veróffentlichung 
nicht vorgreifen; es sei nur angedeutet, daB hier die W ir
kung der Ausgleichsvorlage unter Anwendung seines be
sonderen Schaltwechsels1 auf die Lenkung der Leichtól- 
ausbeute nach hóheren Ausbeuten, und zwar wahlweise 
von Benzol oder seinen Homologen in besonders weit- 
gehendem MaBe bestatigt wurde.

Mit dieser Schaltweise wurde auch eine Anlage mit 
gestampfter oberschlesischer Kohle betrieben, bei der man

AufschluB uber die Teerausbeuten gewann. Bei zwei Ver- 
suchsreihen iiber je zehn Tage wurde eine betriebsmaBige 
Mehrausbeute an Teer von llo /0 bei eingeschalteter Aus- 
gleichsvorlage gefunden. Wie Zahlentafel 7 zeigt, ver- 
anderte sich der Teer unter dem EinfluB der geregelten 
Temperatur des Gassammelraumes in giinstiger Weise.

Zah l e n t a f e l  7. Zusammensetzung des Teers.

Ole . . . 
Pech . . 
Saure Ole

A B
mit ohne

Ausgleichsvorlage

°/o 1 °/o

35.4
64.4 
3,1

31,6
67,5
1,9

7. Besprechung der von anderen Seiten veroffentlichten 
Versuche.

Diesen unseren Darlegungen und Ergebnissen stellen 
wir nun die bisher im Schrifttum veróffentlichten Ansichten 
gegeniiber.

Gróbner  und van A h le n 1 untersuchen den EinfluB 
der Kammerwandtemperatur auf die Ausbeute und Be
schaffenheit der Kohlenwertstoffe an einem einzelnen Ofen 
einer Ruhrkokerei mittels dreier Versuchsreihen mit Be- 
triebszeiten von 17.7, 16.9 und 14.8 h. Zu den Versuchen 
selbst und dereń zahlenmaBigen Ergebnissen móchten wir 
bemerken, daB bei den Temperaturmessungen der Zahlen
tafel 4 die Werte fiir die Heizwande und die Kammerwande 
keinen gleichen Gang zeigen: def Anstieg der Heizwand- 
temperaturen entspricht etwa der Anderung der Garungs
zeit, die Kammerwandtemperaturen I und III schlieBen sich 
diesem Gang an; die wichtige Kammerwandtemperatur II 
liegt jedoch mit 1128° auBer der Reihe, zu erwarten ware 
eigentlich, daB sie um etwa 25 —30° niedriger lage. Im 
iibrigen bringen die Versuche an sich einen sehr be- 
griiBenswerten Beitrag zur Erweiterung unserer Kenntnisse 
iiber das Wesen der Verkokung; jedoch miissen wir einige 
SchluBfolgerungen besprechen, welche die Verfasser iiber 
den Wert einer Regelung der Gassammelraumtemperatur 
ziehen. Sie sagen namlich iiber das giinstige Temperatur- 
verhaltnis von Ofenwand bzw. Koks zum Gassammelraum 
und iiber die Gasgeschwindigkeit aus:

Bei einem verkokungs-, warme- und strómungs- 
technisch richtig gebauten Ofen stelle sich dies opti
male Verhaltnis von selbst ein. Jede bewuBte Anderung 
dieser Faktoren miisse sich in ungiinstigem Sinne auf 
die Hóhe des Ausbringens und die Giite der Produkte 
auswirken.
Dieser Satz kann ais Theorie gelten, nicht aber fiir die 

Praxis, weil es seine Voraussetzung, den »verkokungs- 
usw. technisch richtig gebauten Koksofen« nur ais theo- 
retisches Ideał gibt, das sich praktisch nicht verwirklichen 
laBt. Wir haben dies im Abschnitt 4 bereits dargelegt. 
Gróbner und van Ahlen bekraftigen diese Auffassung 
selbst, denn sie sagen wenige Zeilen spater:

Die Einstellung der optimalen Temperatur. . . .  sei 
abhangig von der Hóhe der Umkehrstelle der Heiz
gase........ In der Praxis werde die Umkehrstelle so
gewahlt, daB sie einer mittleren Garungszeit ent- 
spreche, wobei zweckmaBig die Hóhe des Umkehr
punktes mehr einer kiirzeren Garungszeit ent
sprechend verlegt werde.
Weiterhin sagen sie:

Mit der giinstigsten Temperatur zur Erzielung des 
gróBten Ausbringens sei die Garungszeit des Ofens 
gegeben; es werde also nur bei einer bestimmten 
Garungszeit das hóchste Ausbringen erzielt.

Wir diirfen erganzen: nicht nur bei einer Garungszeit, 
sondern auch nur fiir eine in ihrer Zusammensetzung, 
Kórnung und Feuchtigkeit bestimmten Kohlenart werde 
das hóchste Ausbringen fiir einen bestimmten Kohlen- 
Wertstoff erzielt.

Im weiteren Verlauf ihrer Arbeit verstehen nun aber 
Gróbner und van Ahlen schon einen solchen Ofen ais »ver- 
kokungsmaBig zweckmaBig« gebaut, bei dem diese 
Garungszeit gerade der iiblichen_mittleren des betreffenden 
Betriebes entspricht. Es ist ein groBer Unterschied, ob 
man einen theoretischen Idealkoksofen, der bei moglichst 
vielen verschiedenen Garungszeiten und Kohlenarten 
immer von selbst dies »optimale« Verhaltnis von Tempe
ratur und Gasgeschwindigkeit ergibt, ais »verkokungs-
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usw. -technisch richtig« anspricht, oder sich damit be- 
gniigt, einen Ofen ais »verkokungsmaBig zweckmaBig« zu 
bezeichńen, der das »optimale« Verhaltnis unter einer be
stimmten Betriebsbedingung hervorbringt.

Von diesem zweiten Ofen sagen die Verfasser nun 
weiter:

Bei einer generellen Senkung der Gassammel
raumtemperatur werde

1. im Temperaturbereich bis zur optimalen Tempe
ratur ein Absinken des Ausbringens an Teer und 
Benzol wahrscheinlich sowie eine Verschlechte- 
rung der Beschaffenheit des erzeugten Benzols 
unbedingt die Folgę dieser MaBnahme.

2. Oberhalb der optimalen Temperatur... konne 
durch eine Senkung der Gassammelraumtempe
ratur . . . .  eine bestimmte Steigerung des Aus
bringens an Teer und Benzol erzielt werden,

und schliefien ihren Aufsatz mit den Worten:

Eine generelle Senkung der Temperatur des 
Gassammelraumes sei demnach bei einem ver- 
kokungstechnisch zweckmafiig gebauten Ofen 
unwirksam und erlange lediglich bei extrem 
kurzeń Garungszeiten Bedeutung.

Geht man davon aus, dafi die Beheizung^ des Ofens 
fiir die Kokserzeugung richtig sein soli, so zeigt sich auf 
jener Anlage, dafi die Kohle bei langsamerer Abgarung 
erheblich starker schrumpft, ais bei kurzer. Infolgedessen 
ist die Beheizung der Kammer auch in der Versuchsreihe I 
bei den verhaltnismafiig niedrigen Temperaturen des Gas
sammelraumes noch ausreichend, garen Koks bis zum 
Riicken hinauf zu erzeugen. Das Kohlenwertstoffausbringen 
ist aber nicht so hoch wie bei der Versuchsreihe II. Es ware 
daher giinstiger, fiir lange Garungszeiten den Gassammel
raum durch entsprechende Regelung der Gesamtbeheizung 
der Wand etwas heifier zu fahren. Alsdann wiirde aber 
nicht nur bei der kurzeń Garungszeit der Versuchsreihe III, 
sondern auch schon bei der Garungszeit der Reihe II eine 
Senkung' der Gassammelraumtemperatur fur die Kohlen- 
wertstoffbildung von Vorteil sein.

Allgemein betrachtet ist ein Koksofen, der nur unter 
einer bestimmten Betriebsbedingung ein Bestausbringen 
an Kohlenwertstoffen liefert, dem Stand der Technik nicht 
mehr angemessen. Fleute mufi man verlangen, dafi er auch 
bei recht weitbegrenzten Schwankungen in der Garungszeit 
und der Kohlenart stets nicht nur einwandfreien Koks, 
sondern auch die Kohlenwertstoffe, auf die es ankommt, in 
hóchster Menge und vorgeschriebener Gute erzeugt. Ein 
Weg zu diesem Ziel ist darin gewiesen, die Allgemein- 
beheizung so einzustellen, dafi auch unter den ungiinstig- 
sten Betriebsbedingungen — langen Garungszeiten, ge- 
ringer Schrumpfung — das Gewólbe heifi genug ist, um die 
Innengase geniigend aufzuspalten, und fiir alle iibrigen Be- 
triebsfalle durch willkiirliches Senken der Gewólbehitze zu 
verhindern, dafi die Aufspaltung dann zu weit geht1. Als
dann erstreckt sich der Anwendungsbereich der Ausgleichs- 
vorlage aber auf alle Garungszeiten mit Ausnahme der 
langsten, und nicht nur auf die »extrem kurzen«. Gróbner 
und van Ahlen haben demnach in ihren Schlufifolgerungen 
diesen Anwendungsbereich doch wohl zu eng begrenzt.

Wenden wir uns nun den Veróffentlickungen zu, die 
iiber wirkliche Vergleichsversuche mit und ohne Senkung 
der Gassammelraumtemperatur berichten. Da sind zunachst 
die Versuche von Bamme. L jukimson und Roschkow2, 
dereń Ergebnisse von Gróbner3 und neuerdings von 
Rosendah l3 referiert und von Paus3 zur Begrundung 
seiner Ansichten herangezogen wurden. Diese Versuche 
haben den grundsa‘zlichen Fehler, am untauglichen Objekt 
vorgenommen zu sein. Die russischen Verfasser haben sie 
namlich an einer Beckerofenbatterie durchgefiihrt, die von 
vornherein mit zwei Vorlagen ausgeriistet war; dies aber 
zu dem Zweck, iiber beide zu gleicher Zeit das Gas abzu- 
saugen. Infolgedessen sind die Querschnitte der Steigrohre 
der Ventile und der Vorlagen so bemessen, daB nur durch 
beide VorIagen gemeinsam das gesamte Gas unter normalen 
Druckverhaltnissen abgesaugt werden kann. Schaltet man 
nun, wie es bei dem Versuch geschah, eine Vorlage von der

1 Ein etwa befiirchteter erhóMer Unterfeuerungs- und Kuhlwassenrer 
brauch hierfur ist vcrschw:'ndend k!en. er wird durch die verm'nderte Ah 
strahlung der kuhler gehenden Ofendecke groOenteils ausgeglichen und ist 
gegeniiber der Verbesserung des Kohlenwertstoffausbringens ganz bedeu- 
tungslos.

’ Bamme, L j uk imson ,  Roschkow.  Koks und Chemie (russ.) 9 
(1940) S. 22.

* a. a. O.

Absaugung ab und benutzt sie ais Ausgleichsvorlage, so 
s i n d  natiirlich bei der nun allein ubng bleibenden anderen 
Vorlage die Querschnitte fiir einen ungezwungenen Gas- 
durchgang zu eng; der Druck in der Kammer steigt w,e 
man aus den russischen Messungen auch ersieht unzulass.g 
an der Ausgleich kann nicht in dem gewiinschten Ausmafi 
stattfinden, und durch Gasiibertritt in die Heizzuge gehen 
Kohlenwertstoffe yerloren. Es fehlte be, den russischen 
Versuchen auch der notwendige etwa zweistundliche Rollen- 
wechsel zwischen den beiden Vorlagen in ihrem Spiel ais
A u s g l e i c h s - und Saugvorlage; daher ruhrt die ungewohnlich
schlechte Hitzeverteilung iiber die Lange des Gewolbes und 
die zu starkę Abkuhlung der einen Seite. Es ęrubngt sich 
daher, auf die Ergebnisse der russischen Arbeit naher ein-

ZUgejDemgegeniiber befindet sich eine Ausgleichsvorlage, 
die richtiges Arbeiten ermóglicht, auf der Anlage, yon der 
van Ahlen in seiner Arbeit iiber die Beschaffenheit der Ben
zole berichtet1. In seiner Zusammenfassung beschrankt er, 
ebenso wie in seiner Gemeinschaftsarbeit mit Gróbner2, den 
Anwendungsbereich der Temperatursenkung des Gas- 
sammelraumes auf die Garungszeiten, die erheblich kurzer 
ais die »optimale« sind. Ais Ergebnis unserer eigenen 
Untersuchungen hatten wir bereits gefunden, daB dieser 
Satz nicht haltbar ist, und erlautert, dafi er in den Ver- 
suchsergebnissen der Gemeinschaftsarbeit keine berechtigte 
Stiitze fand. Priifen wir, ob van Ahlens neue Ergebnisse ihn 
trotz alledem zur Wiederholung des Satzes berechtigen: Er 
begriindet ihrr damit, dafi die Senkung der Temperatur des 
Gassammelraumes bei seiner sonst »optimalen« Garungszeit 
eine wesentliche Senkung des Ausbringens an typgemafien 
Handelsprodukten im Vergleich zur normalen Temperatur 
des Gassammelraumes zur Folgę habe. Das mufi jedoch so 
sein, anderenfalls ware seine Garungszeit nicht »optimal« 
gewesen. Van Ahlens Feststellung ist also einfach eine Um- 
kehrung seiner Begriffsbestimmung der »optimalen« 
Garungszeit, aber kein Beweis dafiir, daB eine optimale 
Garungszeit etwas notwendiges oder zweckmafiiges sei und 
solche Dauer haben miisse, dafi sich dadurch der An
wendungsbereich des Ausgleichsbetriebes auf die kiirzesten 
Garungszeiten beschrankt.

Immerhin ist nach van Ahlens Begriindung zu be- 
fiirchten, man miisse bei jeder Umsteuerung der Kohlen- 
wertstoffgewinnung vom Bestausbringen an Gesamtbenzol 
zu einem anderen Ziel — etwa der Mehrgewinnung von 
Benzolhomologen — in Kauf nehmen, allgemein geringere 
Mengen an Reinerzeugnissen zu erhalten oder gar Er- 
zeugnisse, die den Handelsvorschriften nicht geniigen. Des
halb wollen wir auf die Untersuchungen selbst eingehen. 
Bei diesen wurden in zwei Versuchsreihen, A mit ein- 
geschalte‘.er und B mit ausgeschalteter Ausgleichsvorlage, 
aus den betriebsmafiig anfallenden Waschólen gróGere 
Leichtólproben im Laboratorium abgetrieben und auf Rein- 
erzeugnisse aufgearbeitet.

Der Versuch Ai zeigt, dafi daraus bei geeigneter Auf- 
arbeitung_ vorschriftsmafiiges Motorenbenzol erhalten wird. 
Es ist nicht ais unmóglich nachgewiesen, auch zu vor- 
schriftsmafiigem Toluol zu kommen. Die angezogene Arbeit 
von S t in zendór fe r3 zeigt, dafi Toluole mit zu niedriger 
Wichte nur in Ausnahmefallen und dann in so geringen 
Mengen anfallen, dafi sie durch Mischen mit vorschrifts- 
maBigem immer noch Verwendung finden. Die Abnahme 
von Toluol aus den mit Ausgleichsvorlage arbeitenden Be
trieben ist nach unseren Riickfragen bisher noch nirgends 
beanstandet worden. Man braucht also nicht zu befiirchten, 
durch Ausgleichsbetrieb zu unverkauflichen Erzeugnissen 
zu kommen.

Schlimmstenfalls kónnten die Aufarbeitungsverluste 
beim Waschen und Fraktionieren grófier sein, was van 
Ahlen fiir sein Leichtól A auch feststellt; jedoch ist im all
gemeinen bei Senkung der Gewólbehi ze der Gesamtanfall 
an Leichtól so viel hóher, daB jene Verluste dagegen zu- 
rucktreten und auch bei der Reinware stets ein hóheres 
Ausbringen, bezogen auf Kohle, zu verbuchen ist. Das 
fordert schon die Theorie der geringeren Aufspaltung, wird 
in unseren eigenen Untersuchungen bestatigt und ergibt 
sich zudem aus der Gemeinschaftsarbeit Gróbners und van 
Ahlens4, wonach die Unterschiede im Bromverbrauch nicht 
derart seien, »dafi das erhebliche Minderausbringen an 
Benzol auf hóherer Temperaturstufe durch ein hóheres Aus-

1 Gluckauf 78 (1942) S. 259.
* Gluckauf 78 (1942) S. 201.

S t i n zendó r f e r ,  Ol u. Kohle 38 (1942) S. 193
4 a- a. O. S. 206.
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bringen bei der Wasche ausgeglichen werden kónnte«. 
Wenn van Ahlen nunmehr in seiner Zusammenfassung an- 
gibt, daB die Senkung der Temperatur des Gassammel
raumes eine wesentliche Senkung des Ausbringens an typ- 
gemaBen Handelsprodukten zur Folgę habe, so trifft dies 
sicherlich nicht allgemein zu, da es sich nach der Theorie 
und unseren eigenen Untersuchungen um einen aus- 
gesprochenen Grenzfall handelt. Wir glauben daher, 
berechtigt zu sein, die Verallgemeinerung dieses Satzes ab- 
zulehnen.

Kurz vor der Drucklegung unseres Aufsatzes ist die 
schon angeftihrte Dissertation iiber die »Bewertung von 
Vorschlagen zur Erhóhung der Benzolausbeute« von Paus 
erschienen1. Sein Urteil geht erstaunlich weit; es gipfelt in 
der Bemerkung, es sei »abwegig, die Ausgleichsvorlage in 
den bisher bekannten Betriebsweisen in Fachbiichern und 
-schriften unter diejenigen Einrichtungen einzureihen, 
denen eine Steigerung der Benzolausbeute zuerkannt wird«. 
Wir sagen erstaunlich, denn er selbst hat nach seinen 
eigenen Ausfiihrungen iiberhaupt keine Gelegenheit ge
nommen, eigene Erfahrungen mit der Ausgleichsvorlage 
zu sammeln; er zieht vielmehr seine Schliisse aus theoreti- 
schen Erwagungen, aus einem ausgesprochenen Sonder- 
fa ll2, aus der yorstehend erwahnten, von uns bereits ais 
ganz abwegig gekennzeichneten russischen Arbeit und 
schliefilich aus einem Erfahrungsaustausch von Gaswerks- 
chemikern3 aus dem Jahre 1938. Dieser ist aber nur aus- 
zugsweise veróffentlicht und laBt daher nicht erkennen, daB 
es sich bei den beiden angefiihrten Anlagen noch nicht um 
die letzte Vollendung des Ausgleichsbetriebes gehandelt hat. 
Auf der Stuttgarter Anlage ist der erste Versuch mit noch 
unzulanglichen Mitteln gemacht worden; diese erste Aus- 
gleichsvorlage war im Querschnitt viel zu klein und wirkte 
sich auch nur auf ein Fimftel der gesamten Ofenzahl aus; 
die ausgefiihrten Einzeluntersuchungen haben daher zwar 
beachtenswerte Hinweise fiir die endgiiltige Ausgestaltung 
ergeben, auf das Ausbringen des Gesamtbetriebes jedoch 
hatte die kleine Einrichtung natiirlich keinen erkennbaren 
EinfluB. In Wien sind in Einzeluntersuchungen Verbesse- 
rungen des Ausbringens festgestellt worden, iiber die in 
dem Auszug nicht berichtet wird; die endgiiltige Auswer
tung auf das Gesamtausbringen konnte bisher nicht nach
gewiesen werden, weil Batterien mit und ohne AUsgleich- 
betrieb gleichzeitig auf dieselbe Nebengewinnung arbeiten 
und die Zeitumstande eingehendere Untersuchungen, wie 
sie laut Absatz 6 auf anderen Anlagen durchgefiihrt sind, 
noch nicht zulieBen. Immerhin hatten die bisherigen Ergeb
nisse zur Folgę, daB der Erweiterungsbau wieder mit Aus- 
gleichsvorlage ausgeriistet wird.

Somit bleiben ais Stiitze fiir Paus’ abfalliges Urteil nur 
seine theoretischen Erwagungen. Nun bestatigt seine Arbeit 
zunachst die von uns gefundenen Ergebnisse insofern, ais 
er fiir eine Kohle mit 22% fluchtigen Anteilen ebenfalls 
20 o/o Innengas und ein Verhaltnis von AuBen- zu Innen- 
leichtól von 2 :1 feststellt. Der Vergleich seiner Versuche 
bei Normalabsaugung mit denen bei Innen- und Deckenab- 
saugung zeigt ebenfalls, daB die bei langerer Garungszeit 
gelundene erhebliche Mehrausbeute an Benzol bei Decken- 
absaugung fast restlos auf die Umwandlung des Innen- 
Ieichtóls zuriickzufiihren ist; denn an der Ausbeutesteige
rung von 19% ist auf Grund der angefiihrten Zahlen das 
AuBengas mit etwa 2—3%, also praktisch gar nicht, das 
Innengas mit 16— 17 o/0 beteiligt. Auf Grund seiner Ver- 
suche glaubt er ferner erwiesen zu haben, daB die Tempe
ratur des Gassammelraumes eine beachtliche Rolle fiir das 
Ausbringen an Benzol spielt, wahrend der EinfluB der Ver- 
weilzeit fiir das Bestausbringen von verschwindender Be
deutung gegeniiber dem TemperatureinfluB ist. Ein Tempe- 
raturunterschied von 100° im Gassammelraum kann ein 
Mehr- oder Minderausbringen von 20 o /o  und mehrlbewirken.

Paus unterscheidet nun in seinen Betrachtungen die 
Wirkung ausbeutesteigender Einrichtungen auf die Tempe
ratur und auf die Verweilzeit des Gases. Die Ausgleichsvor- 
lage sucht nach seiner Meinung »das Zeitelement zu niitzen 
und vernachlassigt das wesentliche Temperaturelement in 
groBem AusmaB«. Es wiirde durch die starkę Kiihlung den 
umlaufenden Gasen »soviel Warme entzogen, daB die Tem
peratur des Gassammelraumes zu einer ausbeutesteigernden 
Warmenachbehandlung nicht mehr ausreicht«. AuBerdem 
werde »der in der Ausgleichsvorlage niedergeschlagene 
Teer der Warmenachbehandlung in dampffórmigem Zu-

1 Paus,  Ol u. Kohle 38 (1942) S. 1087.
2 N e t t l e nb u sc h  a. a. O.
3 Erfahrungsaustausch Bayreuth, Gas- u. Wasserfach 82 (1939) S. 268.

stand entzogen.« In Wirklichkeit richtet sich zwar »der 
Grad der thermischen Nachbehandlung nach dem MaB des 
Warmeentzugs durch die gekiihlten Gase*1; unsere MeB- 
ergebnisse zeigen jedoch deutlich, daB die Kiihlwirkung 
erforderlich ist, aber auch nur so weit geht, um die Best- 
wertstemperatur fiir das Wertstoffausbringen im Gas
sammelraum einspielen zu lassen. Das »Temperatureleinent« 
kommt also zu voller Wirkung. Paus ist im Irrtum, wenn er 
meint, die Ausgleichsvorlage konne nur dann wirken, wenn 
die Gase ungekiihlt von einem in den anderen Ofen ge- 
leitet werden. Er hat namlich dabei iibersehen, daB der Tau- 
punkt fiir die Leicht- und Mittelóle unter der normalen 
Vorlagetemperatur von etwa 120 bis 160° liegt. Diese Ole 
schlagen sich also in der Vorlage gar nicht nieder, sondern 
gehen dampffórmig hindurch. Gerade diese Ole sind es 
aber, die sich noch weiter umwandeln lassen, wahrend die 
schwereren Ole wohl kaum einen grófieren Anteil enthalten, 
der sich noch in Benzolkohlenwasserstoffe aufspalten laBt. 
Das beweist ja auch der Kokereibetrieb, bei dem erst in den 
Kiihlern, also erst nach der Vorlage, ein erheblicher Anteil 
des Teeres ausfallt, und zwar gerade der leichtere und noch 
aufspaltbare Anteil.

Weiterhin vertritt auch Paus die von uns schon be- 
sprochene Meinung, dafi zu hoch beheizte Gassammelraume 
ein grundsatzlicher baulicher Fehler seien und die Aus- 
gleichsvorlage nur den Zweck habe, diesen Fehler nach- 
traglich wieder ausszumerzen. Auf die Gefahr hin, uns zu 
wiederholen, stellen wir nochmals eindringlich fest: Tech
nische Lósungen beruhen meist irgendwie auf dem Aus- 
gleich der Zwickmiihle von wiinschenswerten Vorteilen 
und unvermeidlichen Nachteilen und man sollte sich hiiten, 
diese leichthin ais Fehler anzukreiden. Beim Koksofen ist 
die vordringliche Fórderung, einwandfreien Koks zu er- 
zeugen, und dazu mufi die Beheizung unter allen Betriebs- 
umstanden, die wahrend der Lebenszeit der Batterie vor- 
kommen kónnen, weit genug nach oben reichen. Erst in 
zweiter Reihe kann die Kohlenwertstoffgewinnung beriick- 
sichtigt werden, hierfiir mufi der Gassammelraum auch bei 
den langsten Garungszeiten heiB genug gehen, um die 
Innengase geniigend aufzuspalten. Aus beiden Forderungen 
ergibt sich ais zwangsiaufige Folgę — und nicht ais 
»Fehler« —, dafi bei kiirzeren Garungszeiten und starkerem 
Schrumpfen die Gewólbetemperaturen hóher liegen, ais fiir 
das Wertstoffausbringen erwiinscht ist, — wenn sie nicht 
besonders geregelt werden. Nun kann man zwar durch eine 
veranderbare Hóhenbeheizung der W and2 die Gesamt- 
warmezufuhr zum Gewólbe in gewissen Grenzen einregeln 
und dabei nach den Untersuchungen von Paus bereits Mehr- 
ausbeuten an Wertstoffen feststellen. Ais letztes Ziel ist 
aber anzustreben, dafi fiir alle Betriebszeiten die Tempe
ratur im Gassammelraum zum mindesten iiber die Zeit, 
in der Innenleichtóle entweichen, móglichst gleich bleibt, 
und zwar auf der Bestwerttemperatur fiir das Wertstoff- • 
ausbringen und unabhangig von den Schrumpfungsvor- 
gangen. Das laBt sich durch eine allgemeine Regelung der 
Hóhenbeheizung der Wand noch nicht erreichen, denn die 
iiber die ganze Garungszeit gleichbleibende Warmezufuhr 
vermag auf die gerade zu beseitigende Anderung der Gas- 
sammelraumtemneratur infolge des Schrumpfens nicht ein- 
zuwirken. Mit der Ausgleichsvorlage kann jedoch durch 
richtige Abstufung der Kiihlwirkung unschwer iiber die 
ganze Garungszeit die Bestwerttemperatur unabhangig von 
der Betriebsweise der Ofen und dem Schrumpfen der Kohle 
unmittelbar eingeregelt werden. Es ist daher nicht einzu- 
sehen, weshalb man mit der Ausgleichsvorlage nicht min
destens dasselbe Mehrausbringen erreichen sollte, wie es 
Paus bei mittelbarer Einwirkung auf die Temperatur durch 
veranderliche Hóhenbeheizung der Wand findet. Wir 
halten daher trotz Paus dafiir, daB der Ausgleichsvorlage 
durchaus ein gebiihrender Platz in den Facherórterungen 
iiber die Steigerung des Wertstoffausbringens .einzu- 
raumen ist.

In letzter Stunde geht uns der Abdruck von Reer inks 
Vortrag iiber die Olausbeute bei der Verkokung3 zu. Seine 
Gedanken iiber die Bildung der Kohlenwertstoffe und ihre 
Beeinflussung durch die Gewólbetemperatur stimmen mit 
den unsrigen vóllig iiberein. Nur scheint uns Reerink be- 
wuBt unter dem Eindruck der augenblicklichen Zeitum
stande zu stehen, wenn auch er sich zufrieden gibt 
mit einem Koksofen, der nur fiir einen bestimmten Be- 
triebszustand optimale Verhaltnisse aufweist, und wenn

1 Fi tz,  Feuerungstechn. 30 (1942) S. 73.
2 F i t z  a. a. O.; Paus  a. a. O.
3 Reer i nk ,  Gluckauf 78 (1942) S. 597.
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er demgemaB Einrichtungen zur Sonderreglung der Ge- 
wólbetemperatur nur ais HilfsmaBnahmen und »Kriicken« 
bezeichnet. Auf weite Sicht hin werden die alten Forde- 
rungen auf gleichmaBige Koksabgarung bei allen 
Betriebsschwankungen immer wieder hervortreten, auch 
wenn sie heute mit guten Griinden zuriickgestellt werden; 
und dann werden die HilfsmaBnahmen ihre Dauerberech- 
tigung erweisen, um stets zum Bestwert des Wertstoffaus- 
bringens zu gelangen.

8. AbschluB.

GemaB theoretischen Erwagungen und nach der Er- 
kenntnis aus unseren bisherigen Untersuchungen der 
Bildung von Kohlenwertstoffen wird diese durch die Hitze 
des Gassammelraumes bedeutsam beeinfluBt. Unsere 
weiteren Untersuchungen dariiber, wie sich eine Regelung 
dieser Hitze und zwar mittels des Ausgleichverfahrens, 
praktisch auswirkt, Zeigen, daB man damit Erfolge erreichen 
kann, an denen uns auch Untersuchungen von anderer Seite 
nicht irre machen. Mit diesem Stand unseres Wissens um 
jene Dinge ist ein vorlaufiger AbschluB erreicht. Mehr und 
vielleicht Endgiiltiges wird erst sagen lassen, wenn die 
Bildung der K oh lenw e rts to .w  mit umfassenderen Mitteln 
in verschiedenen Kohlengebieten genauer untersucht und 
die Yerfahren der Regelung an wirklichen Betriebsergeb-

nissen — nicht nur wie bisher aus dem Ziehen einzelner 
Proben — eingehender gepriift werden. Hoffen wir, daB 
dies die Zeitumstande bald zulassen. Das Ziel ist ver- 

heiBungsvoll.
Z u sam m e n fa ssu n g .

Wahrend die Temperatur des Gassammelraumes ohne 
EinfluB auf die Zusammensetzung desjenigen Leichtólan- 
teils ist, der im AuBengas durch den gliihenden Koks und 
an den Kammerwanden aufgestiegen ist, beeinfluBt sie ent- 
scheidend das aus der noch nicht verkokten Kohle auf- 
gestiegene Innenleichtól, denn dies wird erst hier so hoch 
erhitzt, daB es seine endgiiltige art- und mengenmaBige 
Zusammensetzung erhalt. Die Wirkung der Gewólbehitze 
auf die Zusammensetzung des Gesamtgases hangt in ihrem 
AusmaB ab von dem Anteil des Innengases am Gesamtgas. 
Entgegen friiheren Annahmen ist nach unseren eingehend 
geschilderten Versuchen dieser Anteil recht betrachtlich und 
somit die Einwirkung der Gassammelraumhitze auf das 
Ausbringen an Kohlenwertstoffen so bedeutsam, daB man 
anstreben muB, sie jeweils richtig einzustellen. Eigene 
Untersuchungen iiber den betrieblichen Erfolg eines der 
Verfahren hierfiir, der Otto-Ausgleichsvorlage, werden mit- 
geteilt, andere Veróffentlichungen dariiber besprochen und 
weitere Arbeiten dariiber in Aussicht genommen und ais 
aussichtsreich empfohlen.

Der Bergbau Britisch-Indiens und seine kriegswirtschaftliche Bedeutung.
Brit.-Indien ist zwąr ganz iiberwiegend Agrarland und 

seine bergbauliche Fórderung nimmt in der Gesamtwirt- 
schaft nur eine bescheidene Stelle ein, immerhin birgt das 
reichlich 41/2 Mili. km2 grofie, also fast dem halben Europa 
an Flachę gleichkommende Land auch Bodenschatze, wenn 
auch vorwiegend nichtedle Mineralien, diese aber in solchen 
Mengen und in solcher Beschaffenheit, daB Indien in den 
betreffenden Rohstoffen einen wichtigen Beitrag fiir die 
Versorgung des Weltmarktes leistet. Im Kohlenbergbau und 
in der Eisenindustrie der Welt ist Indien womóglich sogar 
berufen, in der Zukunft eine hervorragende Stelle ein- 
zunehmen. Eine empfindliche Schwache, auch fiir die 
weitere industrielle Entwicklung, bildet der Mangel an 
Nichteisenmetallen und vor allem an Erdól.

Die eigentliche kriegswirtschaftliche Bedeutung des in- 
dischen Bergbaus liegt in dem reichlichen Yorkommen von

Steinkohle, Eisen- und Manganerz, die das Land befahigen, 
auf die Dauer eine leistungsfahige Schwerindustrie auf- 
zubauen und damit an die eigne Herstellung von schwerem 
Kriegsmaterial zu gehen. Wie in den meisten englischen 
Kolonien — im Gegensatz zu den Dominien — hat die Re- 
gierung des Mutterlandes die Entwicklung einer eigenen 
groBen Verarbeitungsindustrie zu hemmen gewuBt, so daB 
auch in Brit.-Indien die natiirlichen Voraussetzungen bisher 
nur ganz unzureichend ausgenutzt sind. Die ernsten Trans- 
portschwierigkeiten, die der jetzige Krieg, namentlich ais 
Auswirkung der deutschen U-Booterfolge, fiir das Welt- 
reich gebracht hat, zwingen zu einer Anderung dieser tradi- 
tionellen Politik, und GroBbritannien sieht sich, teilweise 
unter der Anregung und der Mithilfe der Ver. Staaten von 
Amerika, genótigt, das in friihern Jahrzehnten Versaumte 
nachzuholen. So sind jetzt auch in Indien zahlreiche 

Waffen- und selbst Flugzeugfabriken teils in 
in Betrieb, teils noch im Bau.

Brit.-Indien ist gegeniiber fast allen 
Landern der Welt durch die verhaltnismaBig 
nahe Vergesellschaftung von Steinkohlen- 
und Eisenerzvorkommen begiinstigt. Die Yor
kommen von Steinkohle, die in der Haupt
sache der permokarbonischen Gondwana- 
Formation angehóren, also mit den siid- 
afrikanischen Kohlen gleichaltrig sind, liegen 
hauptsachlich im Nordwesten des groBen 
Landes in den Provinzen Bengalen und Bihar 
und in Orissa. Die 150 — 200 km nordwestlich 
von Kalkutta liegenden Reviere Iherria, Rani- 
ganj und Bokaro im Damuda-Tal leisten allein 
reichlich drei Viertel der Gesamtfórderung des 
Landes; das wichtigste Revier ist das von 
Iherria, das auch eine recht gute Kokskohle 
liefert. Im allgemeinen ist die indische Stein
kohle zwar uberaus billig, aber ąualitatsmaBig 
den guten europaischen oder nordamerika- 
nischen Sorten mit einem Aschegehalt von 10 
bjs 15o/o und einem Heizwert von 6500 bis 
7500 WE nicht ganz gleichwertig. Ober die in 
den Kohlenvorkommen vorhandenen Mengen 
werden zahlreiche, voneinander abweichende 
Angaben verbreitet. Die Gesamtmengen 
diirften recht erheblich sein, einschl. der »wahr- 
scheinlichen« Mengen 60 — 80 Mrd. t; nur ein 
yerhaltnismaBig kleiner Teil hiervon erreicht 
jedoch die genannten Heizwertgrenzen, ist 
also fur indische Verhaltnisse vollwertig. 
Immerhin reichen die Vorrate bei der jetzigen 
Fórderung mehr ais ein Jahrhundert aus, und 
dariiber hinaus ist die ErschlieBung weiterer 
guter Flóze bzw. die Nutzbarmachung der ge- 
nngwertigen Kohle durchaus denkbar.

Abb. 1. Britisch-Indien.
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Zah l en t a f e l  1. Bergbauliche Fórderung Brit.-lndiens.

Minerał Einheit 1937 1938 1939 1940
Von der We t- 
forderung 1938

0/In

Steinkohle . . 1000 i 26074 28798 28214 2
Erdol . . . . i) 296 341 319 308 0.5
Gold1 . . . . 10326 9863 9780 9000 0,8
Silber1. . . . »> 764 692 707 0
Kupfer1 . . . t 8100 5600 68002 0.4
Eisenerz. . . 1000 t 2884 2788 3116 1,6
Manganerz . t) 1068 983 858 8923 15
Chromerz . . >» 63 45 50 3,5
Wolframerz . t ♦ 15 12 0
Bauxit . . . 1000 t 15 15 9 15 0,4
Antimon1 . . t — 11 0
Titanerz . . . 1000 t 183 256 75
Tantalit . . . t 3‘ 2‘
Monazit . . . J 3132 5310 88
Zirkon . . . » J 1355 1 474 etwa 14
Graphit . . . 1 » 568 465 951 0,3
Glimmer . . 15106* 8896* 101044 30
Asbest . . . 1 f 102 90 266 0
Schwerspat . 1000 t 16 8 9 1
Magnesit . . , , 26 26 2
Talk............... 13 18 4
Phosphat . . , , 0 0.2 0
Steinsalz . . , f 190 191 197 1 5
Siedesalz . . , , 1517 1 373 1327 / 5
Kalisalpeter .

lOOÓKar.
9 8

Diamant . . . 1,2 1.7 0

1 Metallinhalt der Erzfórderung. — 2 Hiittengewinnung. — 3 1041. 
— 1 Ausfuhr.

Nur 100-200 km von dem Kokskohlenrevier entfernt 
liegen am Siidostabfall der Chota Nagpur sehr ausgedehnte 
Lager von Eisenerz (Rot- und Magneteisenerz) innerhalb 
kristalliner Schiefer und Quarzite. Mit durchschnittlich etwa 
63 o/o Eisen und 0,1 o/o Phosphor gehóren sie zu den besten 
Erzen des Weltbergbaus und kónnen im Tagebau mit sehr 
niedrigen Kosten gewonnen werden. Die Vorrate werden 
auf mehrere Milliarden t angegeben, wurden also auch einen 
wesentlich gesteigerten Bedarf auf Jahrhunderte hinaus 
decken. .

Auf der Grundlage der billigen Steinkohle und der 
billigen und hochwertigen Eisenerze ist in den letzten Jahr
zehnten eine Eisenindustrie entstanden, die bereits vor 
1939 eine gewisse Bedeutung vor allem fiir die Versorgung 
des Inlandmarktes, aber auch fiir den Weltmarkt errang. 
Die Enge des Inlandmarktes, die keine Massenherstellung 
der Spezialerzeugnisse wie in Europa und Nordamerika 
gestattet, und auch eine gewisse mangelnde Eignung der 
inlandischen Arbeiter fiir die Arbeit in der Schwerindustrie 
haben die wirtschaftlichen Ergebnisse der Eisenindustrie 
weniger gunstig gestaltet, ais nach den natiirlichen Vor- 
aussetzungen anzunehmen ware. Trotz des verhaltnismaBig 
hohen Schutzzolls war die tatsachliche Kapazitat der An
lagen in der Regel nicht entfernt ausgenutzt, und Indien 
fiihrte ais einziges der groBen Eisenindustrielander einen 
wesentlichen Teil seiner Roheisengewinnung ohne Weiter- 
verarbeitung aus. Auf Orund der Ottawa-Abkommen von 
1932 wurde Indien auch Zollfreiheit fur die Einfuhr von 
100000 t Roheisen jahrlich nach GroBbritannien gewahrt.

Die Eisenindustrie zahlt vier Werke. Die groBen Tata 
Iron Works, die von national-indischen Unternehmern zur 
Starkung der wirtschaftlichen Unabhangigkeit des Landes 
aufgebaut sind, in Yamshedpur in der Nahe der Rohstoff- 
vorkommen leisten etwa zwei Drittel der Gesamtproduktion. 
An zweiter Stelle steht die Indian Iron and Steel Co. bei 
Hirapur, ebenfalls im Kohle-Eisenrevier des Nordwestens 
gelegen und von vornherein fiir die Erzeugung von Export- 
Roheisen bestimmt, und an dritter Stelle die Mysore Iron 
and Steel Co., die auBerhalb des genannten Reviers in Siid- 
indien bei Mysore Eisenerz mit Holzkohle verhiittet und im 
iibrigen sich auf die Versorgung des órtlichen Marktes be
schrankt. Ende 1939 wurde ein viertes Unternehmen, die 
Steel Corp. of Bengal, vorlaufig ais reines Stahlwerk im 
Kohle-Eisenrevier westlich von Kalkutta in Betrieb ge
nommen.

Etwa zwei Drittel der Roheisenproduktion wurden in 
den letzten Jahren zu Stahl verarbeitet und in Form von 
Fertigfabrikaten iiberwiegend im Inland abgesetzt. Das 
iibrige Drittel ging in der Form von Roheisen zur Ausfuhr, 
hauptsachlich nach Japan und GroBbritannien. Im Jahre
1938 gelangte auch erstmalig eine gróBere Menge Eisenerz 
zur Ausfuhr, im wesentlichen nach Japan.

Die Erzeugung von Eisen- und Stahlfabrikaten im In- 
land deckt den Gesamtbedarf des Landes nur zu etwa 60o/0; 
der Rest wird eingefuhrt, hauptsachlich aus GroBbritannien.

Zah len ta fe l  2. Die Eisen- und Stahlwerke Brit.-lndiens.

Produktion in 1000 t

Name des Werkes Roheisen Stahl

1939 1940 1939 1940

Tata Iron and Sleel Co.............................
Indian Iron and Steel C o ......................
Mysore Iron and Steel Co.......................
Steel Corp. of Bengal..............................

1110
643
30_ ‘

1250
650
25

985

31

1180

32
68

insges. 1783 1925 1016 1280

In den ersten drei Kriegsjahren ist die Leistung der 
indischen Schwerindustrie rasch gesteigert worden. Sie er- 
reichte im Jahre 1940 etwa 2 Mili. t Roheisen und
1,3 Mili. t Stahl. Da der Roheisenabsatz nach Japan fort- 
fallt, darf man damit rechnen, daB auch die Stahlerzeugung 
und die Weiterverarbeitung des Stahls seit Ende 1941 zu- 
genommen haben.

Zah lenta fe l  3. Gewinnung und AuBenhandel Brit.-lndiens 
in kriegswirtschaftlich wichtigen Mineralstoffen 1938 

(in 1000 t).

Mineralrohstoff Gewinnung Ausfuhr Einfuhr

Steinkohle • ...................... 28798 2020 48
M inera ló l.......................... 341 23 1765
K u p fe r .............................. 5600 0 2500
B le i..................................... — — 6300
Z i n k ................................. — — 21600

— 2900
A lu m in iu m ...................... — — 2200

— — etwa 1 000
Eisenerz.............................. 2788 268 —

1 576 534 2
S t a h l .................................. 982 — 30
M angane rz ...................... 983 658 —

...............1937 1068 1172 —

45 19 —

...............1937 63 38 — •

B a u x i t .............................. 15 3 —

...................1937 15 27 —

Titanerz.............................. 256 191 —

5,3 4,1 — -

Z ir k o n .............................. 1,5 2,0 —
0,5 — 0,4

G lim m e r .......................... 8,9 —

0,1 — 3,7
26 7 —

Phosphat .......................... 0.2 — 8
Stein- und Kochsalz . . . 1 564 66 337

Auffallig arm ist Brit.-Indien an Nichteisenmetallen. 
Nur Kupfer  wird gewonnen und zwar jetzt nur noch in 
den Werken der Indian Copper Corp., die im Singbhum- 
Revier westlich Kalkutta jahrlich einige 1000 t Kupfer aus 
verhaltnismaBig armen Erzen gewinnt. GróBere Vorriite 
sind auch hier nicht nachgewiesen, und der Bergbau deckt 
nur etwa zwei Drittel des Bedarfs. Blei, Zink und Zinn 
fehlen vollstandig; die in friihern Statistiken unter Brit.- 
Indien verzeichneten Fórderziffern in diesen Metallen be
zogen sich auf den Bergbau in Burma, das bis zum Marz 
1937 politisch zu Brit.-Indien gehórte. Der Einfuhrbedarf 
an Kupfer, Zink, Blei und Zinn ist recht betrachtlich und 
diirfte jetzt, zumal unter dem verstarkten Druck des Kriegs- 
bedarfs, erhebliche Anforderungen an die Li£ferquellen 
und Befórderungsmóglichkeiten der Angelsachsen stellen.

Auch in der Versorgung mit A lum in ium  war Brit.- 
Indien bisher vollstandig auf die Einfuhr angewiesen, ob
wohl das Land iiber einige offenbar nicht unbedeutende 
Bauxitvorkommen verfiigt. Das wichtigste liegt bei Jubbul- 
pore (Jabalpur) im Herzen Indiens in den Zentralprovinzen, 
wo 15 Mili. t Bauxit mit teilweise recht guten Gehalten 
(62,2 o/o Tonerde) nachgewiesen sein sollen. Weitere Lager
statten werden namentlich fiir das Khaira-Revier, in der 
Provinz Bombay und nórdlich dieser Stadt gelegen, ge- 
nannt. Insgesamt soli Brit.-Indien iiber Bauxitvorkommen 
in Hóhe von 35 Mill.'t verfiigen. Seit einer Reihe von Jahren 
findet auch Abbau namentlich im Revier von Jubbulpore 
statt. Die Fórderung wird im Inland bzw. in Burma fiir die 
Herstellung feuerfester Steine, zum Reinigen von Mineralól 
und fiir chemische Zwecke verwandt und zeitweilig auch in 
betrachtlichen Mengen ausgefiihrt, namentlich in die Erdol- 
reviere in den Randlandern des Indischen Ozeans. Seit lan- 
gerer Zeit plant man aber die Ausnutzung der Bauxitvor- 
kommen auch fiir die Aluminiumerzeugung im Inland. 
Indien verbrauchte in den letzten Jahren einige 1000 t 
Aluminium, die vor allem in der. Form von Halbfabrikaten 
eingefuhrt wurden. Die fiihrenden britischen und nord- 
amerikanischen Gesellschaften, die British Aluminium Co. 
und die Aluminium Co. of Canada, begannen vor dem
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jetzigen Krieg in der Provinz Bihar auf Grund der Vor- 
kommen von Jubbulpore mit dem Bau einer Hiitte, die den 
dortigen Bauxit verarbeiten soli; ferner plante eine national- 
indische Gesellschaft, die Aluminium Production Co., eine 
ahnliche Anlage in Asansol im gleichen Bezirk. Infolge des 
Krieges kamen diese Piane aber bis 1940 nicht zur Vollen- 
dung, jetzt soli die Ausfiihrung aber von neuem betrieben 
werden, um die in Brit.-Indien entstehenden Flugzeug- 
fabriken ohne Transportgefahrdung mit Aluminium ver- 
sorgen zu kónnen.

Von besonderer Bedeutung ist Brit.-Indien fiir die Ver- 
sorgung der Eisenindustrie GroBbritanniens und der Ver. 
Staaten mit Manganerz.

Die japanischen Erfolge im siidostasiatischen Raum 
und der Schiffsraummangel haben seit dem Herbst 1941 
die Manganerzverschiffungen zweifellos beeintrachtigt. 
Wahrscheinlich wird der Inlandverbrauch, der 1937 61000 
und 1938 71000 t betrug, inzwischen betrachtlich gesteigert 
worden sein, um die Ausfuhr von hochwertigen Le
gierungen, im besondern Ferromangan, die weniger 
Schiffsraum in Anspruch nehmen, zu ermóglichen. Brit.- 
Indien stellte 1937 14000 t und 1938 22000 t Ferromangan 
her, verbrauchte d^ese Mengen aber im wesentlichen selbst.

Ein sehr wichtiger Lięfe er ist Brit.-Indien endlich in 
einer Reihe von Industriemineralien; es ist vor allem in der

Versorgung des W eltmarktes m it Glimmer ,  namentlich
nualitatsmafiig, durchaus fuhrend. Wegen seiner Ver- 
wendung in der elektrischen Industrie  bestitzt Glimmer be- 
trachtliche kriegsw irtschaftliche Bedeutung. Aber auch die 
Fórderung bzw. Ausfuhrkapazita t Indiens in T i t a n e r z ,  
M o n a z it ,  Z i r k o n  und M a g n e s it  ist fiir die Deckun? 
des Bedarfs der angelsachsischen Machte in diesen Stoffen 
w ich tig  wenigstens solange ausreichender Schiffsraum fiir 
den Yersand zur V erftigung  geste llt werden kann.

Z a h l e n t a f e l  4. Ausfuhr von Manganerz aus Brit.-Indien 
(in 1000 t).

Empfangslander 1937 1938 1939 1940

Poriug.-Indien (Mormugao)’ . . . .  
Japan ...................................................

Sonstige Lander einschl. „Order -

18
277
19

140
188
174
182
145

29

3
139

0
19
82

131
104
84

96

912 193'

insges. 1172 658

1 Zur Weiterausfuhr hauptsachlich nach Deutschland, Belgien und 
Japan. — 2 Nach der AuBenhandelsstatistik der Ver. Staaten.

U M S C H A U
Exsikkator m it Atemventil.

Der Exsikkator bekannter Art hat Nachteile, die sich 
besonders bei Reihenbestimmungen, wie Veraschungen, 
Riickstandsbestimmungen u. dgl., stórend bemerkbar 
machen. Beim Einbringen heiBer Tiegel, Schalen o. a. dehnt 
sich die Luft stark aus. Wird der Deckel zu friihzeitig auf- 
gesetzt, so wird er durch den beim Temperaturausgleich 
entstehenden Uberdruck u. U. hochgehoben und beschadigt. 
Nach dem Erkalten des Einsatzgutes herrscht Unterdruck, 
und beim unvorsichtigen Óffnen wirbelt die jah ein- 
strómende Luft staubige Giiter auf, so daB die Auswaagen 
verloren sind.

Ein Trockenrohr am seitlichen Tubus, das diese Ubel- 
stande vermeiden sollte, vermittelt zwar die »Atmung« des 
Exsikkators, hat aber den Nachteil, daB das Trockenmittel 
auch aus der ruhenden AuBenluft standig Feuchtigkeit an- 
zieht und sich deshalb unnótig und rasch verbraucht. 
AuBerdem ist es wegen seiner Ausgesetztheit besonders 
bruchgefahrdet.

Der »Exsikkator mit Atenwentik1 stellt demgegen- 
iiber einen Fortschritt dar. Er besitzt (siehe Abb.) einen 
Tubus a im konischen FuBteil, in dem ein Gasfilter b mit 
eingeschmolzener Glasfritte c mittels eines Stopfens d dicht 
eingepaBt ist. Die Glasfritte c ist ein ideales Atemventil, das 
nur bei Unter- oder Uberdruck Luft durchlaBt, der ruhenden

1 DROM. 1 518333. Zu beziehen durch A. Schwanefeldt & Co., Stfitzer- 
bach (Thur.)-

Luft jedoch den Zutritt verwehrt. Das Atemventil ist so 
angeordnet, daB die einstrómende Luft erst eine Schicht des 
im Exsikkator an sich vorhandenen, festen Trockenmittels e 
durchstrómen muB, ehe sie in Beriihrung mit dem Einsatz- 
gut kommt. Das hat den Vorteil, daB nur die einstrómende 
Luft getrocknet wird und die vorerwahnten Nachteile ver- 
mieden sind. Schaltet man dem Gasfilter einen Hahn vor, 
so laBt sich das Geriit mit Vortcil ais Vakuumexsikkator 
verwenden, wobei die beim Aufheben des Vakuums ein
strómende Luft selbsttatig abgebremst und ohne zusatzliche 
Einrichtung getrocknet wird. L. Ostermeier.

Beobachtungen der Magnetischen Warten 

der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 

im November 1942.

Deklination =  westl. Abweichung der Magnetnadel
vom Meridian von Bochum
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2. 32,4 37,0 18,2 18.8 14.7 16.9 1 2
3. 31,0 34,9 25,0 9,9 14.5 23 2 1 1

4. 30.4 37,2 23,0 14,2 12 8 22.4 1 1

5. 30,8 31,8 24,8 10,0 13 9 23.9 1 1

6. 30 8 34,0 32,0 2.0 13.1 08 1 1

7. 31,4 36 6 27,4 9,2 15.8 9.0 1 1

8. 31.6 37,2 14,8 22,4 13 5 22.1 1 1

9. 29,7 31,9 25,5 6,4 17.5 23.1 1 1

1 0 . 31,0 35,7 26,2 9,5 15.3 9.2 1 1

11. 28,8 34,6 16,0 18,6 15.0 20.3 1 1

12. 30,6 32,1 24,0 8.1 14.4 19.8 1 1

13. 30,6 36,1 22,0
16.3

14,1 15.4 21.6 1 1

14. 29,0 32,9 16.6 11.6 19.4 1 1

15. 29,2 36,0 25,0 11,0 1.8 1.3 1 1

16. 29,7 31,9 24,3 7,6 12.9 20 9 1 1

17. 30,0 32,6 26,0 6.6 12.6 24 0 0 1

18. 30,2 32.1 21,3 10 8 15.0 21.3 1 1

19. 30,1 33,5 24,5 9,0 15.0 21.0 0 1

20.
21.
22.
23.

Registrierung ausgefallen!

24. )
25. 30,0 33,9

31,0
13,0 20,9 13.4 16 7 1 2

26. 28,7 13,1 17,9 4.2 20.9 2 2
27. 30,4 31.9 16,5 17,4 1 1 .0 21.4 1 1

28. 27,6 33,9 5,0 28,9 13.1 18 7 1 2
29. 31,0 34,9 13,2 21,7 13.5 0.4 2 2
30. 30 7 32,9 22,9 10,0 13.4 0.6 1 1

Mts.- Monals
Mittel 6 30,3 34,2 20,9 13,3 Summę (25) (30)
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W I R T S C H A F T L I C H E S
Kohlenversorgung 

der wichtigern auBereuropaischen Lander 1938

(Koks, Briketts und Braunkohle in Steinkohle umgerechnet).

Lander Forderung Verbrauch
UberschuB + 
Fehlbetrag —

Mili. t

As ien :

Sowjetunion (Sibirien) . 34,3 32,2' 4 2,1'
T urkei.......................... 2,7 2,5 + 0,2
Syrien .......................... 0,1 -0,1
Palastina....................... 0.1 -0,1
Mandschukuo . . . . 19 16 + 3
Japan .......................... 48' 51' — 3*
K o re a .......................... 4,8 5,8 -1
Formosa....................... 2* 1 + 1
C h in a .......................... 27 2 261 + 1'
Hongkong ................... — 0,4 -0,4
Brit.-Indien................... 28,8 26,8 + 2,0
Ceylon........................... — 0,2 -0,2
Burm a.......................... — 0,5 -0,5
Franz.-Indochina . . . 2,3 0,7 + 1,6
Philippinen................... 0,0 0,3 -•',3
Malaienstaaten . . . . 0,5 0,6 -0,1
Niederl.-Indien . . . . 1,5 1,2 + 0,3

A f r i k a :
Franz.-Marokko . . . 0,1 0,2 -0,1
A lgerien ....................... 0,0 0,7 -0,7
Tunesien....................... — 0,2 -0,2
A gypten ....................... — 1,5 -1.5
Sudan .......................... — 0,1 -0,1
N igerien ....................... 0,4 0,3 + 0,1
Belg.-Kongo............... 0,0 0,2 -0,2
Kenia und Uganda . . — 0,1 -0,1
Port.-Ostafrika . . . . 0,0 0,1 -0,1
S u d a fr ik a ................... 16,3 14,3 + 2,0
Nordrhodesien . . . . — 0,4 -0,4
Siid- „ ............... 1,0 0,5 + 0,5

Nord-
u. M it te lamer ika :  
Kanada ....................... 13,0 24,9 -11,9
Neufundland............... — 0,4 -0,4
Ver. S ta a te n ............... 358,0 345,8 + 12,2
M e x ik o ....................... 0,9 0,9 —

Kuba (1 9 3 7 ) ............... 0,4 -0,4
Brit.-Westindien . . . — 0,1 -0,1

S u d a m e r i k a :  
Kolumbien................... 0,3 0,3
Brasilien....................... 0,9 2,5 -1,6
Peru .............................. 0,1 0,1 —

Uruguay ....................... 0,2 -0,2
A rg en tin ie n ............... — 2,8 -2,8
C h i l e ........................... 2,0 1,9 + 0,1

A u s t r a l i e n  
und  O z e a n i e n :  
A ustra lien ................... 15,6 14,7 + 0,9
Neuseeland................... 2,3 2,3 —
Neukaledonien . . . . 0,1 - 0 ,1

1 Geschatzt. — 2 1936.

Kohlenforderung Spaniens im 1. Halbjahr 1942.

Nach einer amtlichen Veroffentlichung des spanischen 
Bergbauamtes hat die Kohlenfórderung des Landes weitere 
Fortschritte gemacht. Die Steinkohlenfórderung erreichte 

den ersten sechs Monaten des laufenden Jahresin
4,53 Mili. t, das sind immerhin 8,39 o/o mehr ais in den 
gleichen Monaten des Vorjahrs; die Braunkohlenfórderung 
konnte mit 530000 t im ersten Halbjahr dem Vorjahr 
gegeniiber sogar um 40,81 o/o gesteigert werden. Wahrend 
die Erhóhung der Steinkohlenfórderung zur Hauptsache 
in der Inbetriebnahme einiger neuer Schachte begriindet 
ist, konnte die erhóhte Braunkohlenfórderung lediglich 
durch verstarkten Arbeitereinsatz herbćigefiihrt werden. 
Trotz dieser fiir die Energiewirtschaft Spaniens recht be-

deutenden Besserung der Kohlenwirtschaftslage konnte der 
inzwischen stark gestiegene Bedarf des Landes immer noch 
nicht ausreichend gedeckt werden, so dafi der Fehlbetrag 
zur Zeit noch auf mehr ais 1 Mili. t geschatzt wird. Erst 
wenn es gelingen sollte, das Steigerungstempo der letzten 
Jahre in der Kohlenfórderung weiter fortzufiihren und 
dadurch die jetzt auf rd. 10 Mili. t zu schatzende Kohlen
fórderung auf 12 Mili. t zu bringen, ist zu hoffen, den 
Kohlenbedarf des Landes selbst befriedigen zu konnen. 
Vor allem macht sich nach dem Ausfall der britischen 
Kohleneinfuhr das Fehlen ausreichender Industriekohle 
sehr nachteilig bemerkbar.

Koh len fó rderung  Spaniens im 1. Ha lb j a h r  1942.

Steinkohle Braunkohle

Monate 1941 1942 ± 1941 1 1942 ±
1000 t 1000 t % lOOOt 1000 t %

Jan. 673 769 + 14,31 44 73 + 65,94
Febr. 628 727 + 15,72 60 89 + 49,22
Marz 715 778 + 8,88 66 99 + 49,38
April 699 725 + 3,67 64 88 + 36,58
Mai 752 762 + 1,32 76 98 + 30,41
Juni 709 765 + 7,96 67 1 83 [+ 24,12
zu*.
l.Halbj. 4176 4526 + 8,39 377 ! 530 + 40,81

Glimmerforderung der Welt 1937 bis 1940 (in t).

Lander 1937 1938 1939 1940

24 122
Rum an ien ...................... 27 22 .

Sowjetunion..................... 8 3001 .

Norwegen2 ................... 42 104
Schweden...................... 68 131 126
Brit.-Indien2 ................... 15 106 8 896 10 104
Nigerien.......................... — 3
(Deutsch-)Ostafrika . . 71 37 36
Nordrhodesien............... 4 4 2
Siid- „ ............... 17 13 6
Suda fr ika ....................... 1 740 1 116 972 1 252
Madagaskar................... 583 677
Kanada .......................... 857 470 790
Ver. S taa ten ................... 23 626 18 803 22 751 21 046
B ra s ilie n ....................... 330 521 435 1 117
Bolivien.......................... 9 4 — 1

5 24 9 4
Argentin ien ................... 225 250 298
Australien...................... 85 49 34 32

1 1935. 2 Ausfuhr.

Graphitforderung der Welt 1937 bis 1940 (in t).

Lander 1937 1938 | 1U39 1940

Deutschland (A ltreich)............... 23544 28106
Ostmark ...................................... 18158 16852
Ehem. Tschechoslowakei . . . . 5144

5411 5485
— — 23

Sowjetunion.................................. 840001
48 16525

3633 3802
1 5762

39 800 50348 78 501
Brit.- Indien.................................. 567 465 951

17660 11972
1

22756 24420“

Span.-Marokko.......................... — 73
Franz.- „  .......................... 152 406

63 54 59
Madagaskar.................................. 12387 13433
G ro n la n d ...................................... 604 .

Ver. Staaten und Kanada kleine
Mengen, wahrsch. je einige 100 t

9611 9815 980011210
B ra s ilie n ...................................... 9
Argentin ien..................................

12
28 —
10

t 1 Q3 5 . _  2 1936. — » Ausfuhr. — 4 1937.
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P A T E N T  B E R I C  H  T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 10. Dezember 1942.

5d. 1526231. Bernhard Bockenkótter, WeiBstein iiber Waldenburg 
(Schles.). Tiirverstarkung. 22.11.41.

81 e. 1526168. Losenhausenwerk Diisseldorfer Maschinenbau AU.., 
Dusseldorf. Gasdichter AbschluB bei ununterbrochener Beschickung fur 
Schuttgiiter. 22. 1. 42.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 10. Dezember 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

lOa, 19/01. N. 44483. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr. Hermann 
Niggemann, Bottrop. Verfahren und Vorrichtung zur Gaskuhlung in den 
Gassammelraumen von Kammerófen zur Erzeugung von Gas und Koks.

4. 2. 41.
lOa, 19/01. N. 44567. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr. Hermann 

Niggemann, Bottrop. Vorrichtung zum Gaskiihlen in den Gassammelraumen 
von Kammerófen; Zus. z. Anm. N. 44483. 5.3.41.

lOa, 19/01. St. 18630. Firma Carl Still, Recklinghausen. Vorrichtung 
zum Herstellen der im Innern der Kohlenbeschickung angeordneten senk
rechten Gasabzugskanalen. 19.6.30.

35a, 9/12. D. 83825. Erfinder: Karl Mumm, Duisburg. Anmelder: 
Demag AG., Duisburg. Aufschiebevorrichtungi fur Fórderbahnen vor Schacht- 
aufziigen, Wippern o. dgl. 20. 11. 40. „  , ,

81 e, 48. S. 150064. Erfinder: Georges Jean Henri Mouillon, Genelard, 
Saóne & Loire (Frankreich). Anmelder: Societe k Responsabilite Limitee: 
Etablissements Fournier & Mouillon, Genelard, Saóne & Loire (Frank
reich). Wendelrutsche. 24.4.42. Frankreich 26.12.41.

Deutsche Patente-
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

la  (4). 728353, vom 6.2.40. Erteilung bekanntgemacht am 22.10.42. 
Sch i i ch termann & Kremer-Baum AG. fi ir Au fb e r e i t u ng  in 
Do r tmund .  Verfahren zum Betrieb von N ufikohlensetzmaschinen. Erfinder; 
Christian Kiihn in Herne. Zus. z. Pat. 704215 (vgj. Gluckauf 77 (1941)
5. 255). Das Hauptpat. hat angefangen am 22. 9. 35. Durch das Haupt- 
patent ist ein Verfahren zum Betriebe von NuBkohlensetzmaschinen mit 
selbsttatiger Regelung des Gutzuflusses in Abhangigkeit von der Belastung 
der Setzmaschine und mit Regelung des Bergeaustrages geschiitzt, bei dem 
bei Oberlastung der Setzmaschine der GutzufluB durch einen mit dem 
Bergeaustragregler gekuppelten Schieber o. dgl. ganz oder teilweise in 
Vorratsbehalter geleitet wird. Die Erfindung besteht darin, daB die Ge
schwindigkeit eines die Setzmaschine mit Rohgut speisenden Fórderers 
vom Bergebett der Setzmaschine aus so geregelt wird, daB der Fórderer 
nur eine so groBe Menge des von der Sieberei kommenden Gutstromes 
aufnimmt, wie die Setzmaschine zu verarbeiten vermag. Der iibrige Teil 
des Gutstromes wird in die Vorratsbehalter der Maschine geleitet. Der die 
Setzmaschine speisende Fórderer kann ein endloser Fórderer sein, dessen 
regelbarer Antrieb mit einer die Hóhe des Bergebettes der Setzmaschine ab- 
tastenden Vorrichtung verbunden ist. Dem endlosen Fórderer wird das Gut 
von der Sieberei durch einen zweiten endlosen Fórderer zugefiihrt, der 
den Teil der von ihm gefórderten Gutmenge, der von dem die Setz
maschine speisenden Fórderer nicht abgenommen, d. h. von diesem Fór
derer nicht weiter befórdert wird, den Vorratsbehaltern der Setzmaschine 
zufiihrt.

1 a (16oi). 728155, vom 31. 3. 39. Erteiking bekanntgeitiacht am 15.10.42. 
Fried.  K rupp  Gru sonwerk  AG.  in Magdeburg-Buckau .  Ver- 
fahren und Vorrichtung zum Trennen von Sc/iaum und Klarwasser in einem 
Absetzbehalter. Erfinder: Eduard Przybylski in Bcuthen (O.-S.). Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Der Schaum, den ein in dem Absetzbehalter (z. B. Eindicker) iiber 
dem Schlamm- oder Triibespiegel angeordneter, um eine senkrechte Achse 
umlaufender Schaumabstreicher vor sich her bewegt, wird von dem Ab- 
streicher in eine sich iiber einen ganzen Radius des Absetzbehalters er- 
streckende ortsfeste Rione gehoben, und das Klarwasser wird unmittelbar 
unterhalb der Schaumschicht aus dem Behalter abgezogen. Bei der ge- 
schiitzten Vorrichtung ist ein in dem Absetzbehalter iiber dem Schlamm- 
oder Triibespiegel angeordneter, um eine senkrechte Achse umlaufender 
Arm mit einer um waagerechte Zapfen schwenkbaren, radialen Abstrcich- 
leiste fiir den Schaum yersehen und oberhalb des Triibespiegels eine orts
feste Schaumabfiihrrinne radial angeordnet. Die letztere kann mit Stegen 
iiberbriickt und einerseits von einem Auflaufblech, andererseits von einem 
Ablaufblech begrenzt werden, wobei die Bleche gewólbt sein, und mit ihren 
Unterkanten in den Schlamm- oder Triibespiegel ragen kónnen. Unmittelbar 
unterhalb des Schlamm- oder Triibespiegels ist in der Wandung des Be
halters ein ais Diise ausgebildeter Ablauf fiir das Klarwasser vorgesehen, 
der in eine auBerhalb des Behalters liegende, mit einer AbfluBleitung ver- 
sehene Kammer miindet, dereń AbfluBleitung zur Regelung der Spiegelhóhe 
im Behalter mit Hilfe eines Schwimmers selbsttatig geóffnet und ge- 
schlossen wird.

5b (31 io)- 728113, vom 19.5.40. Erteilung bekanntgemacht am 15.10.42. 
Gebr .  E i ckho f f ,  Ma sc h i ne n f ab r i k  und Ei sengief ierei  in 
Bochum.  Windę fiir Schrammaschinen. Erfinder: Fritz Vorthmann in 
Bochum. Der Schutz erstredkt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die Welle a der waagerecht und quer zur Vorschubrichtung angeord
neten Seiltrommel b der Windę ist hohl und umschliefit eine Bedienungs- 
welle c fiir die neben der Trommel angeordnete, vom Antriebzahnrad d der 
Trommel umgebene, die Trommelwelle mit ihrem Antrieb verbindende lós- 
bare Kupplung e. Beide iiber die Stirnwande des Gehauses der Windę vor- 
stehende Enden der Welle c sind vierkantig und liegen in nach innen 
gerichteten Vertiefungen der Stirnwande (-deckel) / des Gehausts der Windc 
Die Kupplung e ist auf dem einen Ende der hohlen Welle a angeordnet, und 
dieses Ende der Welle ist mit Innengewinde yersehen, in welches das 
AuBengewinde der Nabe einer gegen die Bedienungswelle c Yerschiebbaren, 
mit dieser Welle durch Feder und Nut yerbundenen, beim Drehen der Be
dienungswelle das Verschieben der Kupplung bewirkenden Scheibe g ein- 
greift. Die axiale Verschiebbarkeit der Kupplung e kann durch einen 
Sperring h begrenzt sein, der in eine am Rande der die Kupplung 'um- 
schlieBe*nden kegelfórmigen Ausdrehung des Antriebrades d vorgesehene 
Ringnut eingesetzt ist.

lOa (13). 728101, vom 13. 4. 38. Erteilung bekanntgemacht am 15.10.42. 
D i d i e  r-Kogag,  Ko ks o fe nb au  und G a s v e r w e r t u n g  AG. in 
Essen. Ycrankerung fiir batterieweise angeordnete waagerechte Kammer- 
ófen zur Erzeugung von Gas und Koks. Erfinder: Dr.-Ing. Walter Litter- 
scheidt in Essen. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Die bekannten sich auf die Stirnwande der Ofen stutzenden Druck- 
schrauben der Ankerstander der Ofenbatterie sind iiber die ganze Hóhe der 
Ofen verteilt, so daB die in der gesamten Ofenhóhe auftretenden ver- 
schieden starken Dchnungen des Ofenmauerwerkes mit einer einzigen Ycr
ankerung geregelt werden kónnen.

81 e (57). 728216, vom 22.9.40. Erteilung bekanntgemacht am 22.10.42. 
W a l t e r  Ha rd i ec k  in Do r tm un d .  \/orrichtung zum Einziehen der die 
Rutschenschiisse gegeneinander festlegenden und den Gesamtstrang verspan- 
nenden Seile. Zus. z. Pat. 721293 (vgl. Gluckauf 78 (1942) S. 418). Das Haupt
pat. hat angefangen am 20.5.39. Erfinder: Albert Bredemeyer in Witten.

An dem £nde der hohlen Kolbenstange a eines PreBluftzylinders b, 
durch die eins der zum Festlegen der Rutschenschiisse gegeneinander, sowie 
zum Verspannen des Rutschenstranges dienende Seile c hindurchgefiihrt 
wird, ist ein kegelfórmiges Gehause d befestigt, in dera ein aus mehreren 
Klemmbacken e bestehendes Klemmfutter fiir das Seil c angeordnet ist. Die 
Klemmbacken e werden bei der einen Endstellung des Kolbens des Zylin- 
ders durch Steuermittel (Anschlage, Gewichte, PreBluftsteuerzylinder o. 
dgl.) geóffnet und bei der anderen Endstellung des Kolbens an das Seil c 
gepreBt. Da PreBluftzylinder leicht verlegbar sind und in fast allen 
Grubenraumen an vorhandene PreBluftleitungen angeschlossen werden 
kónnen, ist die Verwendung der Vorrichtung im Grubenbetrieb sehr vor- 
teilhaft. Bei der Verwendung eines PreBluftzylinders, dessen Kolben beider- 
seits eine Kolbenstange a hat, kann ein Klemmfutter an einer oder an beiden 
Kolbenstangen vorgesehen werden. Ais PreBluftzylinder kann der zum An
trieb der Rulsche dienende Motor yerwendet werden. In diesem Fali kann 
das Klemmfutter lósbar mit der Kolbenstange Verbunden sein. Ferner 
kónnen zwei in entgegengesetzter Richtung wirkende Klemmfutter in einem 
gemeinsamen Gehause so angeordnet werden, daB das eine Futter zum 
Einschieben des Seiles in und das andere Futter zum Herausziehen des 
Seiles aus den an den Rutschenschiissen vorgcsehenen Fiihrungsrohren fiir 
das Seil yerwendet werden kann. Falls ais Steuermittel fiir die Klemm
backen e ein PreBluftzylinder yerwendet wird, kónnen dessen Druckraume 
bei den Endstellungen des Kolbens des Zylinders b (des Antriebmotors 
der Rutsche) mit den Druckraumen dieses Zylinders bzw. Motors ver- 
bunden werden. Zwischen den Klemmbacken e des Klemmfutters und dem 
diese steuernden Mittel / kónnen Ausschaltzylinder (Ventile, Kupplungen 
o. dgl.) angeordnet werden. Falls das Klemmfutter drei Backen hat, kónnen 
zwei dieser Backen mit Hilfe eines in dereń axialen Trennungsebene an
geordneten Hebels gemeinsam gesteuert werden. Endlich kann das von der 
Kolbenstange des Zylinders a abgekehrte Mundstiick h des Gehauses c ais 
Kugel oder Kugelpfanne ąusgebildet werden, durch die das Gehause gegen 
den ihm benachbarten RutschenschuB abgestiitzt und yerspannt wird.

81 e (106). 728062, vom 15. 5. 37. Erteilung bekanntgemacht am 15^10.42. 
B l e i c he r t-Transpo r t an l agen  Gmb H .  in Le i pz i g .  Entladevorrich' 
tung fiir Tiefbunkeranlage. Erfinder: Rudolf Liebing in Leipzig. Der Sćhutz 
erstreckt sich auf das Land Osterreich.



20. uezem oer iy4'2 G l u c k a u f 787

Die uber dem besonders zur Lagerung von Kohle bestimmten Bunker 
liegende, mit einem in und aus dem Bunker schwenkbaren endlosen Fór- 
derer a versehene Vorrichtung ist an einem Ende auf zwei Schienen b, c 
fahrbar angeordnet, die auf einer Seite des Bunkers liegen. Von den 
Schienen ist die Schiene b, die den nach unten wirkenden Druck der Vor- 
richtung aufnimmt, auf der oberen Kante der einen Seitenwand des 
Bunkers angeordnet. Die zweite Schiene c, die den nach oben wirkenden 
Druck der Vorrichtung aufnimmt, liegt unter dem Fundament der die Zu- 
fuhrungsgleise des Bunkers tragenden Quertriiger. Zwischen beiden Schienen 
ist ein parallel zum Bunker verlaufendes endloses Fórderband e angeordnet, 
auf das die Vorrichtung das von ihr aus dem Bunker entnommene Gut 
abwirft.

81 e (112). 728063, vom 28. 4. 40. Erteilung bekanntgemacht am 15.10.42. 
Gebr .  E i ck ho f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k  und E i seng i eBere i  in 
Bochum.  Ladevorrichtung. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodehiiser in Bochum 
und Ewald Zapp in Wattenscheid-Eppendorf. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die zum Aufnehmen und Wegfiillen von Haufwerk untertage bestimmte 
Vorrichtung hat bekanntlich ein oder zwei endlose Fordermittel a, b, die 
das Haufwerk nacheinander in entgegengesetzter Richtung durch Rinnen c 
d befórdern und ablegen. Die Rinnen c d liegen annahernd parallel neben- 
einander, sind quer zu ihrer Langsachse in derselben Richtung geneigt und 
stehen an einem Ende miteinander in Verbindung. Das Fordermittel a, das 
ein Mitnehmerfórderer sein kann, dessen Mitnehmer e schwenkbar an 
einer Fórderkette befestigt sind, durch eine Fiihrungsschiene / in die Fórder- 
lage geschwenkt, sowie in dieser Lage gehalten werden und sich am Ende 
ihres Fórderweges nach Freigabe durch die Schiene / selbsttatig an die 
Fórderkette anlegen, schiebt das Haufwerk in der Pfeilrichtung durch die 
Rinne c und in die in der Fórderrichtung des Fórdermittels allmahlich an- 
steigende Rinne d. Das Fordermittel b, das ais Kratzerfórderer ausgebildet 
sein kann, schiebt das Haufwerk in der Pfeilrichtung in der Rinne d auf- 
warts und aus der Rinne. Die beiden Triimmer des endlosen Fórdermittels a 
kónnen nebeneinander und die Triimmer des endlosen Fórdermittels b iiber- 
einander angeordnet werden, wobei das Leertrumm des Fórdermittels b

unterhalb der Rinne d liegt. Die Fordermittel c d kónnen durch einen 
durch beide Rinnen gefiihrten endlosen Mitnehmerfórderer ersetzt werden. 
In diesem Fali kónnen die Rinnen quer zu ihrer Langsachse in entgegen
gesetzter Richtung geneigt sein. Ferner kann die der Rinne c zugekehrte 
Seitenwand d so nach der Seite ocjer nach unten gebogen sein. daB sie das 
Leertrumm des Fórdermittels a iiberdeckt. Endlich kann die Rinne d 
zwecks Verlegung ihrer Abwurfstelle um eine waagerechte Achse, um eine 
senkrechte Achse oder um eine waagerechte und eine senkrechte Achse 
gegeniiber der Rinne c schwenkbar sein.

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seifen 14—16 verdffenłlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.

Erdól in Westfalen. Riedel, L.: Z u r Frage der Erd- 
ó l h ó f f i g k e i t  des Mi inster landes.  Ol u. Kohle 38 
(1942) H. 44 S. 1331/46. Der Grundgedanke fiir die An- 
setzung der Vingerhoets-Bohrungen. Die Bohrprofile. Ein
wandfreie und fragliche Ólspuren. Schlufifolgerungen auf 
die Erdólhóffigkeit des Miinsterlandes. Stellungnahme zur 
Frage der beobachteten »Kohlenwasserstoffe« ais »Vor- 
boten« tiefliegender Óllagerstatten. Die Speichergesteine 
des Karbons. Folgerungen fiir die Praxis.

Dr. Dora W o lan  sky.

Bergtechnik.

Kegel, Karl: Das Abbohren  von Braunkohlen- 
Tagebau fe ldern .  Bergbau 55 (1942) Nr. 24 S. 245/49. 
Der geologische Aufbau eines Braunkohlenfeldes sowie 
seine Wasserfiihrung werden durch planmaBiges Abbohren 
in quadratischen oder gleichseitig dreieckigen Netzen auf- 
geschlossen. Der Abstand der Bohrlocher verdichtet sich 
von zunachst 200 m auf 100—50 m und mehr bei starkerer 
UnregelmaBigkeit der Ablagerung. Zur besseren Uber
wachung wird die Vermessung des Bohrlochnetzes an das 
Landesvermessungsnetz angeschlossen. In Bohrkarten, 
Profilkarten, Hóhenschichtenlinienkarten, Machtigkeits- 
karten, Modellen, graphischen Darstellungen usw. werden 
die Bohrergebnisse ausgewertet. Raumliche Darstellungen 
vermitteln eine besonders klare und anschauliche Wieder- 
gabe der Flóz- und Deckgebirgsmachtigkeiten sowie ihrer 
Stórungen. Diese der Generalplanung dienenden Zu- 
sammenstellungen werden noch durch Massenberechnungen 
fur die in den einzelnen Monaten der nachsten Jahre ab- 
zubauenden Feldesabschnitte erganzt und vertieft. Bei un- 
gleichen Bohrlochabstanden, die die Regel bilden, muB 
das Bohrergebnis eines jeden Bohrlochs mit einem Beiwert 
multipliziert werden, der der Flachę entspricht, die von 
dem Bohrloch gedeckt wird. Durch Division der Summę 
dieser Produkte durch die Summę der Beiwerte der Ge- 
samtflache erhalt man das gewogene Mittel. Einige Bei
spiele der Abraum- und Kohlenberechnung werden be
sprochen. F. Mu l ler .

Bohrarbeił. Muller, O.: Sch lagendes Hartmetal l- 
bohren. Bergbau 55 (1942) Nr. 25 S. 255/62. Gesinterte 
Hartmetalle aus Wolframkarbidmit einem Zusatz von 6-12 o /o  

Kobalt finden fiir Schlagbohrschneiden Verwendung. Bei 
einem Kobaltgehalt von 6% erreichen diese Hartmetalle 
eine dreimal so hohe Harte wie die von bestgeharteten 
Stahlschneiden. Ihr VerschleiBwiderstand ist rd. 15—20 mai 
so hoch wie bei Schnellstahl und 12mal so hoch wie bei 
gehartetem und angelassenem Werkzeugstahl. Im Karbon-

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2.50 91M 
fur das Yierteljahr zu beziebeo.

gestein wird bei Hartmetallschneiden bis zum Nach- 
schleifen eine Bohrleistung von 8—16 m, im Sandstein von 
20—30 m, im Schiefer von 50-100 m und in stark ver- 
ąuarzten Gesteinen von 1-4 m erzielt. Damit wird eine 
15mal gróBere Bohrlochtiefe gegeniiber einer Stahlschneide 
bis zu ihrem Wiederanschliff erreicht oder bei mindestens 
lOmaligem Nachschneiden der Hartmetallschneiden ist die 
Bohrleistung 200—300 mai gróBer ais die mit Stahl
schneiden. Der auszubohrende Lochinhalt bei normaler 
Bohrlochtiefe mit zwei Bohrerlangen und Schneidenbreiten 
verringert sich um 60% desjenigen von Stahlschneiden. 
Die bauliche Entwicklung der Schneiden mehrerer Her- 
stellerfirmen wird an Hand von Lichtbildern beschrieben. 
Vorwiegend leichte Bohrhammer mit einer Einzelschlag- 
starke bis zu rd. 4 m/kg bei einem PreBluftdruck bis zu
5,5 atii sind fiir schlagendes Hartmetallbohren geeignet. 
Eine zwanglaufige Bohrstaubbekampfung wird durch 
Wasservollspulung sichergestellt, wobei die Spiilwasser- 
menge mindestens 3 l/min betragen soli. Die Bohrschneiden- 
kosten je m Bohrloch liegen im Karbongestein etwa zwischen 
0,30—1,003tM. F. Mul ler .

Fórderung. Kiihnast, R.: Trogke t ten fó rderer  und 
a n d e r e  F ó r d e r e r .  Braunkohle 41 (1942) Nr. 49 
S. 572/74*. Betrachtung des Raumbedarfs, des Kraftver- 
brauchs, der Materialschonung, Entmischung und Betriebs- 
sicherheit. Im Zuge der Rationalisierung werden auch die 
Kettenfórderer genormt.

Aufbereitung und Brikettierung.

Kohlenaufbereitung. Riedig, Fritz: Neuere E in r i c h 
tungen zum Waschen von Kohlen.  Montan. Rdsch. 34 
(1942) Nr. 23 S. 357/60*. Kurze Beschreibung einer Wind- 
sichtanlage nach dem Umlaufverfahren zum Entstauben der 
Kohle (Bauart Klóckner-Humboldt-Deutz-AG.), einer Fliis- 
sigkeitsetzmaschine mit Austragregler der Schiichtermann
& Kremer-Baum AG., einer Waschanlage nach Tromp, der 
Scheiderinne einer nach dem Laminarstromverfahren ar- 
beitenden Wasche sowie der Einrichtung zum Zerstóren 
des Schaumproduktes einer Flotationsanlage.

Brikeitierung. Hock, H.: B r a u n k o h l e n s c h i i t t -  
gewicht , Br iket td ich te  und  Koksgiite. Braunkohle41 
(1942) Nr. 49 S. 569/72*. Wassergehalt der Brikettierkohle 
und Schiittgewicht. Brikettwassergehalt und Brikettdichte 
sowie Brikett- und Koksgiite. Mógliche Senkung des 
Wassergehaltes der Brikettierkohle zufolge feinerer Kór- 
nung und hóheren PreBdruckes.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampfkessel. Wartenberg, Kurt: La-Mont-Kessel.  
Gluckauf 78 (1942) Nr. 50 S. 747/51*, Nr. 51 S. 761/64*. 
Das Kesselsystem, Aufbau und Betriebsverhalten. Spezi-
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fischer Trommelinhalt in Abhangigkeit von der Dampt- 
leistung. Wasserinhalt. Salzgehalt. Speicherdam pfentnanm e 

bei Natur- und Zwangumlauf. Die durch den bpeise- 
wasservorwarmer flieBende Wassermenge in Abhangigkeit 

von der Belastung.
Hellemans, A. H. W .: D e r  i s o l i e r t e  FI  a m m - 

rohrkessel. (SchluB.) Brennstoff- u. Warmewirtsch. 24 
(1942) Nr. 11 S. 202/06. Warmewirtschaft, Aufstellung, 
Bauart des Kessels und des Vorwarmers. Der Betrieb. Ein
fluB des Vorwarmers auf den Heizbetrieb. Ummantelung 
des Vorwarmers.

Werkzeughartung. Simon, Gerhard: Der elektrische 
Ofen fiir  die Werkzeugharterei .  Elektr. im Bergbau 1/ 
(1942) Nr. 5 S. 62/64*. Es wird ein Uberblick iiber die 
Einsatzmóglichkeit der elektrischen Widerstandsófen in der 
Werkzeugharterei und die verschiedensten Ofenarten, die 
fiir diese Zwecke seit langem auf dem Markt sind, gegeben. 
Sie zeigen, daB fiir jede vorkommende Warmebehandlung 
und alle Betriebsverhaltnisse geeignete und erprobte Ein
richtungen zur Verfiigung stehen.

Chemische Technologie.

Kokerei. Hoffmann, P .: D ie  M e t h o d e n  z u r  B e 
st immung der B i l d s a m k e i t  von  S t e i n k o h l e n .  
Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 11 S. 249/55. Das Schmelzen 
der Kohlen. Die Bildsamkeit und ihr Temperaturbereich. 
Die Untersuchungsformen: 1. unmittelbares Beobachten, 2. 
Messen der Langenanderung, 3. Eindringungsverfahren, 4. 
AuspreBverfahren, 5- Messen des Widerstandes gegen Be- 
wegtwerden, 6. Widerstand gegen durchstrómendes Gas. 
EinfluB der Versuchsbedingungen auf die Zahlenergeb- 
nisse. Vergleich der Verfahren. Die Kurven. Bildsamkeit 
und Verkokungseignung. Bedeutung der Bildsamkeit. 
Schrifttum.

Gas. Danulat, Friedrich: W e c h s e l  w i r k u n g e n  
z w i s c h e n  Ga s  u n d  B r e n n s t o f f  be i  de r  Druck- 
v e r g a s u n g .  Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr. 49/50 
S. 557/62*. Das Verfahren der Sauerstoffdruckentgasung. 
Wechselwirkungen zwischen Gas und Brennstoff in der 
Trocknungs-, Entgasungs-, Vergasungs- und Verbrennungs- 
zone des Druckgaserzeugers. AbschlieBende Betrachtungen 
fiir die Anwendung des Verfahrens.

Wirtschaft und Statistik.

Montanwirtschaft. Erze und Metal le in Burma. 
Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 20 S. 374/75. Nach einer Kenn- 
zeichnung der Wirtschaftsstruktur Burmas werden Angaben 
iiber den Wert der Bergbauproduktion (1935 auf 90 Mili. 
Rupien geschatzt) gemacht und die Versorgung mit Erzen 
und anderen Mineralien kurz im einzelnen dargestellt. Ab- 
schlieBend wird auf die Bedeutung des burmesischen Berg
baus fiir GroBbritannien, die Ver. Staaten und Japan ein- 
gegangen.

Erze und Metal le in den Malaienstaaten. Met. u. 
Erz 39 (1942) Nr. 18 S. 336/39. Es wird kurz die Wirt
schaftsstruktur der Malaienstaaten geschildert und sodann 
die Versorgung mit Erzen und anderen Mineralien im ein
zelnen dargestellt. Abschliefiend wird auf die von Japan 
geplante Neuordnung eingegangen. Der Wirtschaftsaufbau 
in den Malaienstaaten stehe fiir Japan ais vordringliche 
Aufgabe im Vordergrund vor allen anderen Aufgaben in 
Siidostasien.

Seidel, R.: Der zerlegbare Einhei ts-Lohnabzug.  
Der praktische Betriebswirt 22 (1942) Nr. 10 S. 354/59. 
Zur Lósung der Frage des Einheits-Lohnabzugs unterbreitet 
der Verfasser einen Vorschlag, der im wesentlichen auf 
betriebstechnisch-organisatorischem Gebiet liegt. Er schil- 
dert die notwendigen OrganisationsmaBnahmen und gibt 
einige Beispiele. In den laufenden Lohnperioden (Woche, 
Monat) erfolgt der Lohnabzug ais direkter ablósbarer Ein- 
heitsabzug und die Abfuhr ais Einheitsabfuhr fiir alle be
teiligten Behórden und Anstalten an Hand einmalig vor- 
bereiteter amtlicher Abzugstabellen auf Grund einer Ein- 
stufung nach einer Kennzahl und dem jeweiligen Arbeits- 
verdienst. Am Ende jedes Jahres soli die Gesamtabfuhr fiir 
jeden Lohnempfanger zerlegt werden in die jeder einzelnen 
beteiligten Behórde oder Anstalt nach den bestehenden Vor- 
schriften zukommenden Teile.

Mineralólwirtschaft: Die 01versorgung der anglo- 
amerikanischen Machtegruppe.  Olu. Kohle 38 (1942) 
Nr. 36 S. 1110/14. Es wird im einzelnen dargelegt, daB, 
obwohl die anglo-amerikanische Machtegruppe auch nach 
ihrem gewaltigen siidostasiatischen Gebietsverlust an Japan

noch immer iiber mehr ais ausreichende Rohstoffquellen
fiir Erdól verfiigt, doch die OWersorgung fast aller ihrer 
Territorien wegen der Schwierigkeiten des Transportes zu 
einem ernsten Problem geworden ist. Die eingehende Dar
stellung ist durch umfangreiches statistisches Materiał er
ganzt.

Schenck, R.: D ie Vered lungs ta t igke i t  der deut
schen M i n e r a l ó l i n d u s t r i e  1933/38. Ól u. Kohle 38 
(1942) Nr. 39 S. 1208/10. Wenn sich auch die mit umfas- 
senden statistischen Daten unterbauten Ausfiihrungen im 
wesentlichen auf die Vorkriegszeit beziehen, so laBt sich 
daraus doch ablesen, daB die Mineralólveredlungsindustrie 
auch wahrend des Krieges auf veranderter Rohstoffbasis 
wichtige Aufgaben im Dienste der deutschen Mineralól- 
versorgung zu erfiillen imstande ist.

Verschiedenes.

Schroeder, O.: D ie O r d n u n g  der Berufe. Berufs
ausbildung in Handel und Gewerbe 17 (1942) Nr. 10 
S. 277/78. In Erganzung seiner Ausfiihrungen in Heft 9 
der gleichen Zeitschrift zu dem Thema »Jugenderziehung 
und Berufsausbildung« stellt der Verfasser in diesem Bei- 
trag die Bedeutung der Berufsordnungsarbeit fiir die Lehr- 
und Anlernberufe sowie fiir die Gruppe der Ungelernten 
dar. Er kommt zu dem Ergebnis, daB die Berufsordnung 
nicht an bestimmte Wirtschaftsżweige gebunden ist. Alle 
berufsordnenden Arbeiten muBten auf die Schaffung einer 
nationalsozialistischen Berufsordnung ausgerichtet sein.

P E R S Ó N L 1 C H E S
Der Geh. Bergrat Dr.-lng. e. h. Arnold Róhrig in 

Berlin ist von der Technischen Hochschule Berlin in An- 
erkennung seiner Veraienste um die Hochschule ais lang- 
jahriger Vorsitzender des Vorstandes der »Fórderer der 
Berliner Fakultat fiir Bergbau und Huttenwesen e. V.« 
zum Ehrensenator ernannt worden.

U m i n  fS e u t f t f je r  S K e tg teu te

Bezirksverband Gau Baden-EIsaB.

Unterg ruppe  Mi i lhausen (ElsaB).
Freitag, den 15. Januar 1943, 16.30 Uhr, findet im 

Konferenzsaal des Verwaltungsgebaudes der Elsassischen 
Kaliwerke ein Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. Saatmann, 
Berlin, iiber das Thema »Lichtquellen fiir die Abbau-und 
Streckenbeleuchtung im Rahmen der Kriegserzeugung« 
statt. Wir bitten um rege Beteiligung.

Simon, Leiter der Untergruppe Miilhausen (ElsaB).

Bezirksverband Gau Halle-Merseburg.

Sonnabend, den 16. Januar 1943, 15.30 Uhr, findet im 
Hórsaal des Tierzuchtinstitutes der Universitat Halle, 
Sophienstr. 35, eine Vortragsveranstaltung statt. Es werden 
sprechen: Direktor Ries, Lauchhammer (Prov. Sachsen) 
uber »Bauart und Betriebsweise der Abraumfórderbriicke 
Meurostolln«, Bergrat B i t z e r, Hamm (Westf.) iiber 
»Finnland, Lebensraum und Wirtschaft«. AnschlieBend 
kameradschaftliches Beisammensein. Um rege Beteiligung 
wird gebeten. Gaste sind willkommen.

Dr. H i r z,
Leiter des Bezirksverbandes Gau Halle-Merseburg.

Bezirksverband Gau Hessen-Nassau.
Am 10. Dezember waren die Mitglieder zu einer Vortragsveranstaltun« 

in Wctzlar versammelt, in der Dr. Se mm l er, Saarbrucken iiber seine 
Tatigkeit ais Wehrgeologe am Westwall sprach. Nachdem der Redner kurz 
die geschichtliche Entwicklung der Wchrgeologie gestreift hatte, schilderte er 
die gróBte Minensprengung des Weltkrieges im Wytschaetebogen im Juni 
1917, bei der 423000 kg Sprcngstoff zur Explosion gelangten. Dr. Semm er 
gab an Hand einer geologischen Kartę einen Oberblick iiber den geolo
gischen Aufbau der Gegend des Westwalls, um dann auf den Kern seines 
Vortrages, die praktische Anwendung der Wehrgeologie beim Bau des 
Westwalls naher einzugehen. Von den mannigfaltigen Aufgaben, die der 
Wehrgeologe hierbei zu erfiillen hatte, stellte der Referent neben der 
geologischen Untersuchung des Baugrundes fiir Bunker und andere Be- 
festigungswerke sowie der Planung und Durchfiihrung von Stollenbauten 
besonders noch die Schwierigkeiten heraus, die bei der Versorgung der 
Befestigungswerke mit Wirtschafts- und Trinkwasser auftraten. Viele Boh
rungen muBten fiir diese Zwecke ausffefiihrt werden. Dr. Semmler schlou 
seinen fesselnden Vortrag, den er durch zahlreiche Lichtbilder recht an* 
s cha ul ich gestalten konnte, mit dem Hinweis, daB der Westwall nicht au 
and gebaut und fiir den deutschen Soldaten das Beste gerade Su 

irenug sei. Bergreyierinspektor Wiesene r ,  Dillenburg.




