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Vorwort. 

Die Versorgung ganzer Landerstriche mit elektrischer Energie, 
die fortschreitende Elektrisierung der Landwirtschaft und der Eisen
bahnbetriebe hat eine steigende Nachfrage nach billigen Energie
quellen gezeitigt. Die Wahl hoher Spannungen hat die Zentrali
sierung der Kraftversorgung in die Wege geleitet und die kleinen 
Kraftwerke verschwinden, weil unrentabel, immer mehr und mehr 
und werden Riesenwerken Platz machen, die die vorhandenen Wasser
krafte verwerten oder mitten in Kohlenbezirken liegen. Die minder
wertige Kohle, wie di~ grubenfeuchte Forderbraunkohle, die sich zur 
Brikettfabrikation nicht eignet und daher einen langeren Transport
weg nicht vertragt, hat groBe Werke entstehen lassen zur Ver
sorgung ganzer Gebiete. Wir erinnern nur an die Elektrizitatswerke 
der Stadt Gorlitz, an die Werke der Aktiengesellschaft Lauchhammer 
zur Versorgung des Elektrizitatsverbandes Groba und der angrenzen
den preuBischen Provinzen, an das Werk der Grube Fortuna zur 
Versorgung von Koln und an das Werk Muldenstein der Koniglichen 
PreuBischen Eisenbahnverwaltung zur Elektrisierung der Strecken 
Magdeburg, Halle, Leipzig, Bitterfeld. Es ist sogar beabsichtigt, das 
letzte Werk flir die Elektrisierung der Berliner Stadt- und Vorort
bahnen weiter auszubauen. 

In neuerer Zeit findet eine bisher sehr gering geschatzte Energie
queUe, die der Torfmoore, steigende Beachtung. Vor langerer Zeit 
bereits hat Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Frank als Erster darauf auf
merksam gemacht. Es war damals jedoch nicht moglich, diese Energie
quelle auszubeuten. 

Die Lage der Torfmoore an den Nordgrenzen des Deutschen 
Reiches, in Hannover und OstpreuBen, ermoglicht es zusammen mit 
Kraftwerken in den Stein- und Braunkohlenbezirken und unter 
Nutzung der Wasserkrafte Mittel- und Siiddeutschlands durch einige 
groBe Kraftwerke ganz Deutschland mit elektrischer Energie zu ver
sorgen 1). Wie bekannt, ist beabsichtigt die Kraft der Rhone in 
Hohe von 250000 PS auf eine Entfernung von 250 km nach Paris 

1) S. des Verfassers Vortrag auf der Tagung des Verb. deutscher Elektro
techniker 1912. ETl'I 1912, S.705-708. 
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zu iibertragen. Die Versorgung der Stadt- und Ringbahn mit Bahn
strom vom Werke Muldenstein aus wiirde auf eine Entfernung von 
132 km erfolgen. Die LeitungsIangen der amerikanischen Kraft
werke mit 110000 Volt Betriebsspannung betragen zurzeit auch be
reits 250 bis 350 km, so daB eine Versorgung derart groBer Gebiete 
heute schon durchaus sicher bewerkstelligt werden kann. Auch wir 
haben in der Kraftiibertragung der A.-G. Lauchhammer bereits eine 
Betriebsspannung von 110000 Volt. In Amerika ist zurzeit die 
hochste Spannung 135000 Volt, jedoch bietet selbst die Anwendung 
von 150000 Volt technisch keine Schwierigkeiten und ermoglicht in 
weitgehendem MaBe die auBerste Ausnutzung der vorhandenen Kohlen
felder und Torflager. 

Rechnet man den Kraftbedarf mit ca. 50000 KW fiir eine 
Provinz, so ist es moglich, Mittel- und Norddeutschland durch .vier 
Kraftwerke mit Energie zu versorgen. Es waren zwei Torfkraft
werke im Regierungsbezirk Osnabriick bzw. Gumbinnen zu errichten 
und je ein Braun~ohlenkraftwerk im Lausitzer und Frankfurter Be
zirko Zur Herbeischaffung des Ladestromes und zur giinstigen Span
nungsregulierung des Netzes waren noch zwischen diesen an zwei 
bis drei Stellen Wasserkraftwerke zu bauen von hOchstens 5000 
bis 7000 KW-Leistung, die Tag und Nacht vollbelastet laufen wiirden. 

Durch Verwendung des Torfes wird nicht nur eine billige Energie
queUe geschaffen, sondern das abgetorfte Land istauch in weit 
groBerem MaBe und mit geringen Kosten zur landwirtschaftlichen 
Nutzung geeignet. Wenn man bedenkt, daB fiir den Etat 1912 fiir 
die AufschlieBung der ostfriesischen Moore 674000 M. und fiir die 
Kultivierung von anderen Mooren und OdIandereien iiber 300000 M. 
vorgesehen sind, so konnte man fiir die Ausnutzung des Torfes zu 
Kraftzwecken von dem Staate ein Entgegenkommen in der Art ver
langen, daB die Torfmasse zu einem moglichst billigen Preis bzw. 
kostenlos zur Verfiigung gestellt wird. Die Verpfiichtung, das Land 
derart systematisch abzutorfen und zu entwassern, daB die land
wirtschaftliche N utzung der Abtorfung ohne weiteres folgen konnte, 
wiirde jeder iibernehmen. Ein derartiges Entgegenkommen des 
Staates wiirde ihm Unkosten sparen und es ermoglichen, die Kosten 
fiir die elektrische Energie noch weiter herabzudriicken zum W ohle 
der Landwirtschaft und des Handwerks. 

Es ist wohl moglich mit Unterstiitzung des Staates die Durch
fiihrung derartig groBziigiger Projekte in die Wege zu leiten, zumal 
bei diesem Unternehmen der Staat durch Hergabe von Geld kaum 
in Anspruch genommen werden wird. Wie das V orgehen der Pro
vinzialverwaltung von Pommern zeigt, ist das Zusammenarbeiten 
privater Banken bzw. der Industrie mit den Selbstverwaltungs-
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beharden gut durehflihrbar, andererseits ist die Magliehkeit des 
Sehaffens groBer Zweekverbande naeh Vorbild des Elektrizitats
verbandes Graba gegeben. 

Die vorliegende Arbeit soIl nun die Nutzung des Torfes flir 
GroBkraftwerke und VOl' allen die Herstellung lufttroekenen Torfes 
als die einzig wirtsehaftliehe Form zeigen. Del' Gegenstand ist ein 
sehr sprader und vorliegende Sehrift wird daher an einzelnen Stellen 
nul' Vorsehlage geben kannen, die dureh andere Bearbeiter weiter 
ausgefUhrt werden mussen. Wir kannen jedoeh schon heute sagen. 
daB die Verwertung des Torfes in groBen Kraftwerken durehaus 
maglieh ist und die wirtsehaftliehe Ausnutzung selbst an die Aus
nutzung del' Braunkohlenfelder heranreieht, wobei del' VorteiL daB 
die Abtorfung groBe Landerstriehe del' Kultur zufiihrt, nieht heriiek
siehtigt ist. Die Gewinnung von Steinkohle und VOl' allem Braun
kohle im Tagebau schafft nicht Kulturflaehen, sondern Unland hzw. 
Bruchflachen, die fUr die Kultur in den naehsten Jahrzehnten nicht 
geeignet Eind. 

Zu Danke verpflichtet bin ieh in erster Linie dem ,.Verein zur 
Farderung del' Moorkultur im Deutsehen Reiche" und den Mit
arbeitern del' "Mitteilungen" fur Dberlassung von Druekstaeken und 
sonstigem wertvollen Material, ebenso bin ieh dureh einzelne Finnell 
mit Material, soweit es uberhaupt vorliegt, unterstiitzt worden, wo
fiir ich hier meinen Dank ausspreche. 

Charlottenburg; im September 1912. 

Bartel. 
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Abkiirzungen. 

KW = Kilowatt. 
KW-St. = Kilowattstunde. 

WE = Warmeeinheiten, kg-Kalorien. 
Handbuch = A. Hausding, Handbuch der Torfgewinnung und Torf

verwertung, Berlin 1904. 
M. = Mitteilungen des Vereins zur Forderung der Moorkultur, 

Berlin. 
Siegner = Siegner, Die Ausbeutung der bayerischen Moorschatze. 

Z. = Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 
ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift. 



A. Die Torfmoore. 

Entstehung der Moore. 

Mit Moor bezeichnet man ein GeHinde, das mit einer min de
stens 20 cm starken Torfschicht bedeckt ist. Wird groBen Mengen 
gewisser Pflanzen oder Pflanzenresten. die bei gemaBigter Temperatur 
dauernd mit Wasser bedeckt oder durchtrankt sind, dadurch der 
ungehinderte Zutritt der Luft verwehrt, so bildet sich Torf. Die 
Pflanzen oder Pflanzenreste verfaulen oder verwesen nicht. sondern 
sie vertorfen unter der langsamen Einwirkung des im Wasser ge
lOsten Sauerstoffes, wobei sich neue Verbindungen. Humussaure, 
Ulmin usw. bilden und die Masse reicher an Kohlenstoff und armer 
an Wasserstoff und Sauerstoff wird. Die Moore, auch Moose, Moos
brucher, Filze, Fehne, Torfbrucher genannt, werden nach den torfbilden
den Pflanzen in Niederungsmoore, Ubergangsmoore und Hochmoore 
unterschieden. Die Niederungsmoore, auch Griinlands-. Unterwasser
oder Flachmoore genannt, bilden sich hauptsachlich am Rand stehen
der oder ftieBender Gewasser. Die Hochmoore sind in Talmulden 
entstanden mit undurchlassigem Boden. wie Ton, Lehm, der die Bil
dung stehenden Wassers verursachte. Sie haben ihren Kamen da
her, daB die Mitte haufig durch iippig wuchernde Torfbildner er
hi:iht ist. 

Die Ubergangsmoore bilden den Ubergang von Niederungsmoor~n 
zum mineralischen Boden bzw. zu den Hochmooren. 

Dr. C. A. Web er, Bremen 1), hat farbige Tafeln fur die Quer
schnitte eines Niederungsmoores und eines Hochmoores entworfen 
und erlautert sie wie folgt 2): 

Ahb. 1 zeigt das Profil eines Niederungsmoores~) mit seiner UT

spriinglich torfbildenden Vegetationsdecke. 

1) Siehe Quellennachweis. 
2) M. 07, S. 307, 321 ff. 
3) Die Abb. 1 und 2 sind eine verkleinerte Wiedergabe der im Verlage 

von Gebriider Borntrager in Berlin erschienenen farbigen Profile. 

Bartel, T;)rfkraft. 



2 Die Torfmoore. 

Die aufeinanderfolgenden Schichten sind von unten nach oben: 

1. Diluvialer Untergrund. 
2. Tonmudde , d. h. ein alluvialer Ton mit Beimischung von 

Mudde. 
3. Lebermudde (Lebertorf). Eine Mudde von leberartiger Kon-
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sistenz mit reichlicher Beimischung von Feinsand und Ton, beim 
Trocknen sich scherbig-bUitterig zerkliiftend. 

4. Torfmudde. Eine Mudde, die statt des Sandes oder Tones 
mit Torfmulm vermischt ist, der meist durch Wellen und Eis von 

1* 

oj 
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o 
S 
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:::c: 



4 Die Torfmoore. 

den Torfschichten der Ufer der Gewasser abgerieben wurde. Sie 
bildet rechts den derzeitigen Boden des Gewassers, aus dem sich das 
Moor entwickelt hat. Das Gewasser erfullt in dem tieferen Rand
teile eine limnetische Vegetation aus Fadenalgen, Characeen, Naja
daceen, Potamogetonaceen, Lemnaceen, Nymphaeaceen, Ceratophyl
laceen usw. 

5. Schilftorf (Phragmitestorf). Rechts im seichtern Wasser das 
Schilfrohricht aus Arundo phragmites L., aus dessen Resten sich 
diese Torfschicht aufbaut. 

6. Seggentorf (Carextorf). Rechts an einem Hochseggenbestande 
(Magnocaricetum) endend, dessen Wurzeln und Wurzelstocke das 
Hauptmaterial dieser Torfschicht lief ern. 

7. Bruchwaldtorf. Uber ihm ein Erlenbruchwald (Alnetum), 
hauptsachlich aus Schwarzerlen (Alnus glutinosa Gaertn.). Seine 
Wurzeln, Stub ben und zu Boden gesunkenen Blatter, Reiser und 
Stamme stellen nebst den Resten der Bodenpflanzen das Material 
des Torfes dieser Schicht dar. 

Die Bruchwaldschicht bildet das oberste Glied des Nieder 
moores. Die folgende Schicht: 

8. Fohrenwaldtorf mit Birkenresten, entstanden aus den Ruck
standen des auf ihr stockenden Fohrenwaldes, gehort bereits den 
mesotrophen Torfarten an, und der von ihr bedeckte Teil des Moores 
ist bereits als Dbergangsmoor zu bezeichnen. 

Abb. 2 zeigt das Profil eines Hochmoores mit seiner urspriing
lichen torfbildenden Vegetationsdecke. 

Seine Schichten wurden, soweit sie mit denen des vorigen Pro
fils entwickelungsgeschichtlich ubereinstimmen, mit den gleichen 
Ziffern wie dort versehen. 

1. Spatdiluvialer Untergrundsand. 
5./6. Schilftorf und Seggentorf nebst telmatischem Moostorf 

aus Scorpidium scorpioides Limpr., Hypnum aduncum Hedw. usw. 
7. Bruchwaldtorf wie in Abb. 1. 
8. Fohrenwaldtorf mit Birkenresten. 
9. Scheuchzeriatorf aus Scheuchzeria palustris L. z. T. mit Carex 

lasiocarpa Ehrh., Hypnum exannulatum Bryol eur. und Sphagnum 
laxifolium C. Mull. Streckenweise ersetzt durch W ollgrastorf aus 
Eriophorum vaginatum L. Letztes Glied der mesotrophen Bildungen. 

10. Alterer Sphagnumtorf, stark zersetzt, hauptsachlich aus 
Sphagnum medium Limpr., S. fuscum von Klingg., S. teres Angstr., 
S. recurvum Pal. u. a. m. Dazwischen zerstreut dunne Faserschopfe 
,-on Eriophorum vaginatum L. und Scirpus caespitosus L., nebEt 
dunn en Reisern von Vaccinium oxycoccus L., Calluna vulgaris Salisb., 
Andromeda poliifolia L. usw. In dunn en linsenformigen Banken, den 
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Bultlagen, herrschen die Reste des W ollgrases und der Heidestraucher 
vor. Zuweilen fehlen die Bultlagen auf wei ten Strecken. 

11. Grenzhorizont mit diinnen Lagen von W ollgrastorf aus 
Eriophorum vaginatum L., Heidetorf aus Calluna vulgaris, Andro
meda poliifolia usw. und Scheuchzeriatorf, gelegentlich auch strecken
weise F6hrenwald- oder Birkenwaldtorf fiihrend. 

12. Jiingerer Sphagnumtorf, wenig zersetzt, ahnlich wie Schicht 10 
zusammengesetzt. 

Die torfbildende Vegetationsdecke zeigt insbesondere die Hori
stischen Verhaltnisse N ordwest-Deutschlands. Sie ist ein dichter 
Moosteppich aus verschiedenen Sphagnumarten, namentlich S. medium 
Limpr., S. imbricatum Russ., S. acutifolium Ehrh., S. Fuscum v. Klingg., 
S. teres Angstr. u. a. m. eingestreut besonders Drosera rotundifolia L., 
D. anglica Huds., D. intermedia Hayne, Vaccinium oxycoccus L. 
Dazwischen kleine Mooshiigelchen, die Bulte, bewachsen mit Sphagnum 
medium· Limpr., S. acutifolium Ehrh., Aulacomnium palustre Schwg., 
Polytrichum strictum Menz, Leucobryum glaucum Hampe, Dicranum 
Berger Bland., Hypnum Schreberi Willd., H. cupressiforme L., Cal
luna vulgaris Salisb., Erica tetralix L., Andromeda poliifolia L., 
Empetrum nigrum L., Myrica gale L., Narthecium ossifragum Huds., 
Scirpus caespistosus L., Eriophorum vaginatum L., E. angustifolium 
Roth, Molinia coerulea Mnch., Orchis maculata L. usw. Ferner nasse 
Mulden, die Schlenken, erfiillt mit Sphagnum laxifolium C. Miill., 
Rhynchospora alba Vahl, R. fusca R. u. Sch. selten (in Nordwest
Deutschland) auch mit Scheuchzeria palustria L. Oft auch gr6Bere 
oder kleinere Teiche, die KoIke, fast vegetationsleer. Nur an den 
Randern ein Saum Hutender Sphagnen, der Boden mit einer diinnen, 
schlammigen Lage oligotropher Torfmudde bedeckt, ihr Wasser zu
weilen in schmalen Rinnsalen, den RiiUen, von dem Hochmoore ab
HieBend. Indem die Bulte mit ihrer Heidevegetation von den 
Sphagnen iiberwachsen werden, liefern sie das Material der Bult
lagen, die uns in dem Sphagnumtorf oft begegnen. 

Ein sehr interessantes Hochmoorprofil aus den 6sterreichischen 
Alpenlandern mit einem Bestande von Legf6hren und Tannen auf 
der jetzigen MooroberHache (Abb. 3) gibt uns Dr. Bersch, Wien, in 
seinen Vortrage 1) iiber: Wein-, Hopfen- und Maisbau auf siidlichen 
Mooren. Die Torfbildner der Dbergangsmoore enthalten Vertreter 
beider Vegetationsarten. 

Der Torf ist im frischen Zustande eine weiche wasserreiche, 
hellbraun bis schwarz gefarbte Masse, die sich beim Trocknen stark 
zusammenzieht. J e nach dem Alter des Torfes sind die Dberreste 

1) M. 10, S. 105. 
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der Pflanzen, aus denener entstand, noch deutlich mit freiem Auge 
bzw. mit Hilfe des Mikroskopes sichtbar; bei noch weiterer Ver
torfung bei stark oder vollstandig zersetztem Torf sind die Dberreste 
nicht mehr zu erkennen. 

Abb. 3. Hochmoorprofil aus den osterreichischen Alpenliindern. 

Der Torf der Niederungsmoore und der Dbergangsmoore ist 
meist weitgehend zersetzt, wahrend bei den Hochmooren die obere 
Schicht aus Moostorf besteht, bei dem die Zersetzung sich erst in 
den erst en Anfangen befindet. Der Torf der Niederungs- und der 
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Vbergangsmoore und des unteren Teils der Hoehmoore eignet sieh 
daher hauptsaehlieh zur Herstellung von Brenntorf. Die obere Moos
sehieht der Hoehmoore kommt hauptsaehlieh zu Torfmull und Torf
streu zur Verarbeitung. Die Tiefe des Torfes in den Mooren sehwankt 
sehr erheblich. 1m Augstumalmoor im Kreise Heydekrug betragt 
sie an einzelnen Stellen 10m, im groBen Moorbruch im Kreise 
Nietrup bis 13 m, im Moor bei Schehstedt bis 20 m und im Pent
lacker Moor in OstpreuBen sogar 24 m. Moore von ahnlicher Machtig
keit finden sich auch in Irland. 

Die Torfmoore wachsen zum Teil auch heute noch weiter. Beim 
Warmbriickener Moor in der Provinz Hannover ist festgestellt, daB 
es bis t1/2 m innerhalb eines Zeitraumes von 30 Jahren gewachsen 
ist. An anderen Mooren ist ein Wachstum von kaum 1/2 m in einem 
Jahrhundert gefunden worden. Man kann annehmen, daB inner
halb eines Zeitraumes von 50 bis 100 J ahren der Torf so weit zer
setzt ist, daB er als Brenntorf Verwendung finden kann. 

Vorkommen der Moore. 
Die Torfmoore verbreiten sich iiber alle Lander der gemaBigten 

Zone, wo geniigend Wasser vorhanden und die Temperatur in nieht 
zu groBen Grenzen schwankt. Es ist nicht moglich, eine genaue 
Statistik iiber das Vorkommen der verschiedenen Moore der Welt 
zu geben, ja es ist sogar nicht moglich die Machtigkeit der Moore 
Deutschlands in genauen Zahlen auszudriicken, es liegen vielmehr 
nur Schatzungen vor, die, wie wiederholt festgestellt wurde, durch die 
genauen Aufnahmen ganz betrachtig unter- oder uberschritten werden. 

Durch die Tiitigkeit der preuBischen Zentral-Moorkommission 
und ihrer Unterabteilungen und durch die Tatigkeit des Vereins zur 
Forderung der Moorkultur im Deutschen Reiche ist die Anlegung 
von Moorkatastern angeregt und bereits fur einzelne Teile des Reiches 
in Angriff genommen. 

Wirkl. Geh. Oberregierungsrat Professor Dr. Fleischer 1) schatzt 
den Flacheninhalt der preuBischen Moore auf 2248000 ha. Die 
Moore verteilen sich nach neueren Feststellungen ungefahr wie folgt 
auf die einzelnen Provinzen: 

OstpreuBen . 
WestpreuBen 
Pommern .. 

Prozent 
der GesamtfIache 

5,1 
3,4 

10,2 

ha 

190000 
86000 

305000 

1) Dr. Fleischer, Die Entwickelung der Moorkultur in den letzten 
25 Jahren. 
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Prozent 
der Gesamtfliiche 

Posen 1) • 10,0 
Schlesien 2,2 
Brandenburg 18,7 
Sachs en 3,3 
Hannover. 14,6 
Schleswig-Holstein 9,3 
Hessen-Nassau . 0,1 
Rheinprovinz 1,7 
Westfalen 2) 4,3 

o 

Fii,.s!enou 
@ 

.. ~ ... 
r:' .... : 

\ 
ie, <\) 

r;. .... .• / ... 
/ Benfheim ....... 

I~.J.:". @ V ... /· Reg.-Bez. 
\~o r ............ . 
/ .' 

Munster 

ha 

326000 
87000 

350000 
84000 

565000 
176000 
11000 
45000 
19695 

'.~. " 

'. 

r' :Yl.snabrijck 
.::' @ 

Abb. 4. Moore im Regierungsbezirk Osnabriick. 

Besonders reich an Mooren ist der Regierungsbezirk Osnabriick, 
der rund 100000 ha 3) Hochmoor enthiilt (Abb. 4). Auch der Um-

1) M. 10, S. 25. 
2) M. 10, S. 38. 
3) Moorkultur, S. 61. 
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fang der Moore OstpreuBens ist recht betrachtlich, und zwar im 
nordlichen Teil (Abb. 5). Die bedeutendsten sind das Augstumal
moor (3) mit 4200 ha, das Moor am NemonienfluB (6) mit 11300 ha, 

-----------------------, 

o 
" 

RelowQ 
o 

o Sc/lweksfnav 

/' 

/' 

, 
., 

f './ 

\. 0 
o 

Pi/lkal/en 

Abb. 5. Moore im nordlichen Teil der Provinz OstpreuBen. 

das Ibenhorster Moor (4) mit 15000 ha, das Rupkalwener Moor (1) mit 
1820 ha, das Schwenzler (2) Moor mit 1130 ha, das Tyrus-Moor (5) 
mit 4000 ha, die Kacksche Balis (7) mit 2000 ha, die beiden PIinis (8) 
mit 1450 und 1670 ha, die Mupiau (9) mit 1300 ha und das Zehlau
Bruch (10). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Der Kreis Heydekrug besteht zu 30,6%' Labiau 25,8%' Nie
derung 22,18%' Tilsit 13% aus Mooren. 

Wir haben die Aufzahlung der wichtigsten Moore OstpreuBens 
aus dem Grunde vorgenommen, weil es nicht ausgeschlossen ist, daB 
ihre Verwertung zu Kraftzwecken, die Industrialisierung dieser Pro
vinz, die schon so oft vergeblich versucht ist, in Gang bringen kann. 

Die GroBe der Moore der iibrigen Lander Deutschlands betragt: 

Oldenburg .. 
Wiirttemberg 1) 
Bayern 

Prozent 
der Gesamtflache 

18,6 
0,8 
1,9 

ha 

97580 
18000 

146400 

Dber die GroBe der Moore der anderen Staaten liegen zuver
lassige Angaben nicht vor. 

Die Hochmoore der Niederlande betragen ungefahr 91500 ha. 
Frankreich hat bedeutende Moore nur am Unterlauf der Loire. 
Italien besitzt in den Lombardischen Provinzen ungefahr 1000 ha. 

In Osterl'eich und Ungarn wird zurzeit eine systematische Fest
stellung der vorhandenen Moorftachen vorgenommen, jedoch ist diese 
iiber die osterreichischen Kronlander hinaus noch nicht gediehen. 
In einer Beilage zur Zeitschrift fiir Moorkultur und Torfverwertung 
(Oktober 11) ist ein Nachweis der Moore in Niederosterreich, Ober
osterreich usw. enthalten. Nach dieser Aufstellung verteilen sich 
die Moore wie folgt: 

Niederosterreich 
Oberosterreich 
Steiermark 
Karnten 
Krain . 
Tirol 
Mahren 

3378,0 ha 
3160,3 " 
2267,8 " 
4184,4 " 

10243,7 " 
2280,9 " 
1059,3 " 

26574,4 ha 

Bei dieser Aufstellung ist fiir Krain das Laibacher Moor mit 
10200 ha mit enthalten. Die Nachweisung fiir die moorreichen 
Lander Salzburg und Vorarlberg steht noch aus. 

Rul3land besitzt rund 17000000 ha Moorflache, Schweden 3 460 000, 
Danemark 23500 ha, GroBbritannien und Irland 2500000 ha. Sehr 
reich an Mooren ist Kanada. Das Vorkommen der Moore der Ver
einigten Staaten von Nordamerika und ihre Abbaufiihigkeit ist durch 
die Karte der Abb. 6 dargestellt, die der Zeitschrift "Power" yom 

1) M. 09, S. 131. 
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12 Die Torfmoore. 

19. Dezember 1911 entnommen ist. Die GroBe der gesamten Torf
fHichen wird auf ca. 3 000 000 ha geschatzt. 

In der subtropischen Region und in den Tropen kommen Hoch
moore nicht vor, da die Sphagnum moose, aus denen das Hochmoor 
hauptsachlich besteht, dort nicht gedeihen konnen, weil sie unaus
gesetzt groBer Wassermengen bediirfen. N iederungsmoore bilden sich 
jedoch im Unterlaufe der Flusse, bzw. an Stellen, wo ihr Gefalle 
minimal ist. Beispiele hierfur sind die groBen Swamps von Florida 
und die schwimmenden Moorinseln im Oberlauf des Nils, die die 
Schiffahrt periodisch vollstandig sperren. Wie neuerdings mitgeteilt 
wurde 1), hat Prof. Dr. Hoering, Berlin, ein Verfahren zum vollstandigen 
Vertorfen und Verdichten des Nilmoorbodens ausgearbeitet, welches 
die Herstellung von sehr dichten Torfsoden ermoglicht, deren Heiz
wert dem guter Braunkohlen nahe kommen solI. Dieses ist fur 
Agypten um so bedeutungsvoller, weil Kohle oder andere brenn
bare Materialien dort nicht gefunden werden, sondern aus England, 
Deutschland usw. eingefiihrt werden mussen. 

Die landwirtschaftliche Nutzung. 

Es ist selbstverstandlich, daB das Vorkommen der Moore, die 
oft einen groBen Teil des Landbesitzes einzelner Staat en darstellen, 
von jeher die Aufmerksamkeit der Staatsregierungen auf sich gezogen 
hat, und daB diese von jeher bemuht waren, Mittel und Wege 
zu finden, diese gewaltigen Flachen der Kultur zuzufiihren. In allen 
Staaten sind hierfur Behorden gegrundet worden, bzw. haben sich 
Vereine der Kultur der Moore zugewandt. In PreuBen ist es die 
Zentralmoorkommission mit ihren Unterabteilungen und als privater 
Verein fur das Reich, der eine Staatsunterstutzung bezieht: der Verein 
zur Forderung der Moorkultur im Deutschen Reiche. Von weiteren 
Einrichtungen ist die Moorversuchsstation in Bremen zu nennen. 
AuBerdem ist an der Technischen Hochschule in Hannover ein Lehr
stuhl fur Moorverwertung geschaffen. Sogar in den Vereinigten 
Staat en von N ordamerika ist zurzeit reges Interesse vorhanden fur 
die technische Ausnutzung der gewaltigen Moore. 

Die Kultivierung der Moore Deutschlands ist schon fruhzeitig 
in Angriff genommen; in PreuBen sind bedeutende Erfolge in der 
Moorkultur erst unter der Regierung Friedrichs des GroBen erzielt 
worden, wo ca. 250000 ha der Kultur gewonnen und besiedelt wurden. 
Nach Friedrich dem GroBen ist eine lange Zeit sehr wenig fur die 

1) Z. 11, S. 119. 
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Moorkultur getan worden, erst die Einfuhrung der Moordammkultur 
nach Rimpau hat wieder die Kultivierung in Gang gebracht. 

Dr. Fleischer stellt in seiner Denkschrift fest, daB erst ca. 15 
bis 20 0/0 der Moore PreuBens kultiviert sind, und daB es moglieh 
ware, auf den noeh nieht kultivierten Mooren PreuBens ca. 70000 Bauern
familien anzusiedeln, und daB dureh Nutzung der Moore als Weide 
die Fleisehnahrung fUr ca. 15 Millionen Mensehen jahrlich gedeekt 
werden konnte. 

Abb. 7. Hochmoor. 

Die einfaehste Form , die Moore zum Aekerbau zu verwerten. 
bildet die Moorbrandkultur 1) , die fruher in groBem MaBstabe dureh 
private Ansiedler geiibt wurde, heutzutage aber immer mehr und 
mehr versehwindet. Sie besteht darin, daB der notdurftig entwasserte 
und geloekerte Boden im Fruhjahr in Brand gesteekt und teilweise 
eingeaschert wird. In diese Asche wird Buchweizen, seltener Hafer. 
gesat, jedoch sind diese Friichte sehr von der Witterung abhangig, 
da der Buchweizen mit zu den gegen den Frost empfindlichsten 
Getreidearten gehort. Das Los dieser armen Moorbauern ist kein 
beneidenswertes. Ihre zum Teil sehr durftigen Hutten , aus Torf 

1) Professor Dr. Tacke, Bremen: Moorkultur, S. 16 u. fl . 
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gebaut, lassen die Anspruchslosigkeit dieser Leute und ihr schweres 
Ringen nach dem taglichen Brot zu Recht erkennen. Eine lebens
wahre Schilderung enthalt der Roman: GeiBler, "Das Moordorf". 

Der hohe Wassergehalt der Moore notigt zu kostspieligen Ent
wasserungsarbeiten. Der Mangel an Verkehrswegen macht den im 
Moor sehr kostspieligen Bau von StraBen erforderlich. Diese Arbeiten 
sind von einzelnen Moorbauern nicht zu bewaltigen und daher muBte 
der Staat eingreifen. 

Die Besiedelung der Hochmoore in Hannover und Oldenburg 
geschieht heute mit Unterstutzung der Staatsbehorden, besonders ist 
der Staat Oldenburg in dieser Beziehung bahnbrechend vorgegangen. 
Durch Anlegung weitverzweigter Kanale, die gleichzeitig als Schiff
fahrtskanale dienen, wird die erforderliche Entwasserung geschaffen. 

Die Siedler erhalten die Kolonate 1 ) vollig unkultiviert und ohne 
Gebaude, sie zahlen kein Kaufgeld, sondern nur nach 10 Jahren 
eine Rente und miissen ein Torfgeld nach der GroBe der abgetorften 
Flache entrichten. Sie sind verpflichtet, drei Jahre nach der An
weisung das Haus zu erbauen, wie, ist ihnen uberlassen. Sie er
halt en Hausbaudarlehen zu 3 0 10 Zinsen, 0,5010 Amortisation bis zur 
voUen Hohe der Brandkassensumme. Ferner erhalten sie Meliorations
darlehen nach Fortschreiten der Kultur, die starker abgetragen werden 
mussen, und Kultivierungspramien bis zu 100 M. pro ha. Die Kolo
nate sind 10 bis 15 ha groB, zuweilen auch 2,5 bis 5 bzw. 80 ha. 

Als Kulturart kommt entweder die hollandische Fehnkultur, 
die ein Abtorfen voraussetzt, oder die Rimpausche Dammkultur 
bzw. das Besanden des Moores in Anwendung. Die Kosten betragen 
im Durchschnitte 541 :tVI. fUr den ha Kulturflache. Neuerdings 
wandelt die deutsche Hochmoorkultur das Moor unter Anwendung 
tierischer und kunstlicher Dungemittel in ertragreiches Acker-, Wiesen
und Weideland um. Die Kosten betragen im Durchschnitt 223 M. 
fUr den ha. 

Selbstverstandlich ist trotz der schwierigen Art des Unternehmens 
die Moorkultur fur landwirtschaftliche GroBbetriebe 2) durchaus geeignet, 
wie es die Erfolge auf der koniglichen Herrschaft Schmolsin in 
Pommern zeigen. 

Uber den Wert der verschiedensten Nutzungsarten der Moore, 
ein Gegenstand, woruber die verschiedensten Meinungen herrschen, 
auBert sich Rittcrgutsbesitzer B eseler auf Cunrau 3) wie folgt: 

1) Regierungsrat Dr. Buhlert, Moorkultur, 8.46 u. ff. 
2) Forstmeister Krahmer, Schmolsin: Ein moderner GroJ3betrieb auf Moor. 

Moorkultur, S. 29 u. fI. 
3) M. 11, S. 100. 
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1. Das Moor, Hochmoor sowohl wie Niederungsmoor, ist von 
der Natur zur Nutzung als Griinland, Wiese und Weide, bestimmt. 
Die Nutzung der Moore als Ackerland ist zwar moglich, wie die zum 
Teil glanzenden Erfolge der Moordammackerkulturen und Hochmoor
ackerkulturen der Kolonisten, z. B. im Bourtangermoor usw., zeigen. Die 
N utzung als Griinland ist aber leichter, weil die Verkrautung eine 
groBe Gefahr fUr den Mooracker ist und die Bearbeitung desselben 
eine fortwahrende sorgsame Pflege beansprucht. Deshalb sind auch 
so viele Ackermoordamme wieder in Griinland gelegt. Das beweist 

Abb. 8. Holzbestandenes Hochmoor (Schmolsin). 

aber auch das Vorgehen des Herrn Landesokonomierat Rothbarth, 
der in Triangel auf Hochmoor den Ackerbau wieder aufgegeben 
und einen Weide- und Wiesenbetrieb im GroBen mit gutem Erfolge 
eingerichtet hat. 

2. Eine Weidewirtschaft hat aber wegen ihrer Einseitigkeit 
groBe Gefahren, welehe ieh vorhin allgedeutet habe. Sie treibt aber 
insofern Verschwendung, als die groBen produzierten Diingermengen 
nur unvollkommen ausgeniitzt werden. 

3. Das Ideal ist also eine Moorkultur, die mit einem Ackerbau
betriebe auf Mineralboden in Verbindung steht. Hier schiitzt eine 
vielseitige Wirtschaft den Besitzer davor , daB er einmal in einem 
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Jahr einen vollstandigen MiBerfolg hat. Das Moor gibt der Wirt
schaft durch die auch in trockensten Jahren sichere Futtererzeugung 
ein solch sicheres Fundament auch bei leichtem Sandboden, wie es 
sonst nur unsere besten und wertvollsten Lehmboden haben. Das 
Moor wird also hier direkt ein erfolgreicher Kulturpionier fUr den 
leichten Sand. Und hierin liegt die groBe betriebswirtschaftliche 
Bedeutung von Moor und Sand: die Moorsandwirtschaft. 

Wie weit die Moore auch gartnerisch benutzt werden konnen, 
zeigt Okonomierat Echtermeyer, Dahlem l ). Diese Abbildungen 
lassen zum Teil die eigenartigen Reize der Hochmoore erkennen, die 
uns die Malerkolonie W orpswede im Teufelsmoor bei Bremen in ihren 
Gemalden so haufig vor Augen fiihrt. 

Die N ntznng zn anderen Zwecken als Vergasnng 
nnd Verbrennnng. 

Direktor Schreiber, Wien, gab in der 25. Mitgliederversammlung 
des Vereins zur Forderung der Moorkultur eine sehr interessante 
Zusammenstellung 2 ) der Verwendung des Torfes fUr aIle Zwecke mit 
Ausnahme der Feuerung. 

Wir geben im Nachstehenden einen Auszug, um zu zeigen, wie 
weit der Torf in der industriellen Aufarbeitung bereits heute Ver
wendung findet. 

Torfstiicke zu IsoIierzwecken: Oertgen & Schulte in Duis
burg a. Rhein und neuerdings die Deutschen Moormoos-Industrie
werke in Konigsberg in PreuBen stellen Torfsteine zur Isolierung von 
Leitungen, Wanden, von Eiskellern und Eisschranken, fiir schalldichte 
Wande, ferner Kochkisten, fahrbare Feldkiichen usw. her. 

Torfsoden als Baumaterialien: Die ersten Torfhiitten der 
Moorbauern waren aus Torfsoden hergestellt. Der guten Isolier
fahigkeit wegen waren diese Hiitten im Sommer sehr kiihl und im 
Winter sehr warm. Neuerdings werden Torfsoden als Zwischen
wande verwandt, die zum Teil mit einem Gipsmantel, der Feuer
sicherheit wegell, iiberzogell werden. 

Ferner kommen in Frage: Torfplatten zum Auslegell von Lehr-
mittelkasten. 

Zugeschnittene Torfstiicke zur Herstellung von Terrarien. 
Modellierte Torfstiicke als Ausstopfkorper. 
Torfstiicken zum Einbettell zerbrechlicher Gegellstande. 
Torffurniere fiir Bilderrahmen und Kasten. 

1) M. 11, S. 115-135. 
2) M. 07, S. 145-168. 
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Torfblocke zu verschiedenen Nippsachen in ungepre.Btem oder 
gepre.Btem Zustande. 

Ferner Torfstreu bzw. Mull. Gerade diese letztere Verwendung 
findet immer mehr fur Stallungen Anwendung, da das Torfstreu eine 
groBe Wasseraufsaugefahigkeit besitzt und gleichzeitig desinfizierend 
wirkt. 

1m Deutschen Reiche sind ungefahr 70 Streufabriken, 

in Osterreich ca. 12, 
in der Schweiz ca. 75, 
III den Niederlanden 6, jedenfalls noch mehr, 
in Danemark 2, 
in England 2, 
in N orwegen 41, 
III Schweden 102, 
in Finnland 7 vorhanden. 

AuBerdem findet Torfmull eine groBe Anwendung fur Aborte in 
Orten ohne Kanalisation bzw. in freistehenden Gehoften, ferner als 
Betteinlage fiir Kranke und Kinder, als Aufsaugemittel fiir Flussig
keiten, als Filter und zu Keimapparaten. Torfmull als Konservierungs
mittel von Melasse, Kartoffeln und Blut, Torfstreu und Mull zur 
Wundbehandlung, fur Aufbewahrung und Verpackung von frischen 
Pflanzenteilen, Fleisch und zerbrechlichen Gegenstanden. Torfmull 
zur Lockerung von Diingemitteln, Torfstreu und Mull als Kalte- und 
Warmeschutz zur Herstellung leichter poroser Ziegel durch Mischung 
mit Lehm. Die Herstellung von Geweben aus Fasertorfstreu hat 
keine Einfiihrung gefunden, und verschiedene Fabriken haben nach 
kurzer Zeit ihren Betrieb einstellen mussen. Das gleiche gilt von 
der Verwendung des Torfes zu chemischen Produkten, wie Weingeist 
und Melassesirup. 

N euerdings wird versucht, Torf durch Zugabe von verschiedenen 
Materialien, wie Kalk, Gips, Schwefel, Asbest, Kupfervitriol, Kies, 
Zement, Wasserglas, Borax, essigsaure Tonerde, Teer, Asphalt, Pech, 
Gummi, HarzOl, Kork, Stroh, Hacksel, Holzschliff, Sagespane, Leim, 
fur Bauzwecke geeignet zu machen. Von all dies en V orschlagen 
bzw. Versuchen ist zurzeit sehr wenig zu horen. N ur Rhadoonit, 
hergestellt in Dohna in Sachsen, findet in der elektrischen Industrie 
als Schalttafeln fur Zahler und kleine Hausinstallationen usw. Ver
wendung. Ferner hat das Torfmoosdach, Patent von Wangenheim, 
Vertreter Duckert, Freienwalde (Pommern), eine groBere Bedeutung 
erlangt. Von den Moormoosgipsplatten und der Moormoosasphaltdach
pappe der Ersten Deutschen Moormoosindustrie-Genossenschaft zu 
Konigsberg in PreuBen liegen unsers Wissens Angaben noch nicht vor. 

Bartel, Torfkraft. 2 
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Rohtorf zur Herstellung von Papier und Pappe zu verwenden, 
sind verschiedentliche Versuche gemacht, jedoch sind sie aIle daran 
gescheitert, daB es nicht moglich ist, die vorhandenen mineralischen 
Stoffe leicht und weitgehend genug zu entfernen. Auf die Ver
wendung von Moorerde zu Badern mag noch hingewiesen werden. 

Die Verwendung des Torfes zu Leuchtgas hat keine Bedeutung 
gewonnen. 

Die Abtorfung der Moore zur industriellen Nutzung bereitet ohne 
Kosten die Fehnkultur vor: 

Die auf dem Torf lagernde Bunkerde wird vor Entnahme des 
Torfes abgegraben und auf den bereits abgetorften Grund verbreitet 
und bildet so auf dem Sanduntergrunde des Moores die Humus
schicht fiir den Ackerbau. Die Moorkultur wird dadurch zu einer 
Kultur, die sich von der auf normalem Ackerboden kaum unter
scheidet. 

Selbstverstandlich darf bei der Torfgewinnung kein Raubbau 
getrieben werden, sondern der Torf muB gleichmaBig entfernt werden. 

B. Der Torf. 

a) Vorbereitung der Moore. 

Der Wassergehalt der Moore betragt ca. 90 bis 95%' und das 
Wasser steht meistens so hoch, daB das Moor mehr oder weniger 
in dem Urzustande das Bild eines Sumpfes darstellt, der weder 
Menschen noch Tiere tragt, also in keiner Weise weder landwirt
schaftlich noch technisch verwertet werden kann. 

Vor Inangriffnahme irgendwelcher Arbeiten ist das Moor daher 
eingehend zu entwassern, und zwar moglichst ein bis zwei Jahre vor 
Inangriffnahme der Torfstecharbeiten. 

Es ist auf jeden Fall anzustreben, die Entwasserung eher durch 
natiirliches Gefalle nach einem Vorfiuter zu bewirken, als Zufiucht 
zu kiinstlichen Entwasserungsmitteln, wie Schopfrader, Kreisel
pumpen usw., zu nehmen. Der Antrieb dieser Maschinen erhoht 
die Betriebskosten bedeutend, wenn auch scheinbar die Anlage
kosten bei natiirlicher Entwasserung etwas groBer sind. 

Es wird zweckmaBig sein, einen Hauptgraben durch das Moor 
zu legen. Der Hauptgraben muB bis auf den Sand heruntergefiihrt 
werden, um auch spater bei der landwirtschaftlichen Nutzung aus
zureichen. Seine Breite hangt von der Widerstandsfahigkeit des 
Moores abo Um ein Zuschwemmen durch die nachdriickende Torf
masse zu verhindern, ist er der fortschreitenden Entwasserung ent-
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sprechend allmahlich zu 
bis 1: 1000 anzunehmen. 
Hektar zu rechnen. 

vertiefen. Sein Gefalle ist mit 1 : 500 
Die Wassermenge ist mit 0,65 I fiir den 

Senkrecht zum Hauptentwasserungskanal sind in Abstanden von 
30 bis 50 m Graben von 0,3 bis 0,5 m Breite zu ziehen. Wieder 
senkrecht zu diesen in Abstanden von je 12 m weitere Graben, so 
daB das Moor mit einem vollstandigen Grabennetz iiberzogen ist. 

Die aus den Graben ausgehobene Moorerde miiBte gut verteilt 
werden, urn das Moor als Trockenfeld vorzubereiten. Eine etwa er
forderliche Planierung ist gleichzeitig mit der Grabenarbeit vor
zunehmen. 

Man kann fiir 1 ha so entwasserten Moores 1) 10000 m Graben 
rechnen. Die Herstellungskosten betragen im Durchschnitt 6 Pf. fiir 
1 m Grabenlange. Die Herstellung des Hauptkanals ist in diesem 
Preise nicht enthalten. Die jahrlich vorzunehmenden Nachputz
arbeiten sind mit 1 M. pro 100 m in Anrechnung zu bringen. 

Es ist selbstverstandlich, daB die Entwasserung des Moores nicht 
nur auf den Teil beschrankt wird, den man im laufenden Jahre ab
bauen bzw. als Trockenplatz benutzen will, sondern die Entwasse
rung muB systematisch nach einem genauen Plane erfolgen, del' 
moglichst durch einen Kulturingenieur nach sorgfaltiger Unter
suchung des Moores hergestellt wird. Vor aHem ist ein genaues 
Langsnivellement herzustellen, urn die Entwasserung des ganzen 
Moores nach einem Vorfluter vornehmen zu konnen. 

Einen Entwasserungsplall fiir ein groBes Torfwerk zeigt Abb. 106 
S.154. 

Gut entwassertes Moor, besonders Hochmoor, tragt dagegen 
Maschinen und Menschen in genii gender Weise, so daB also die Ge
winnung des Torfes dann in Angriff genom men werden kann. Bei 
Anwendung von Maschinen groBerer Leistung, wie spateI' gezeigt 
werden solI, ist es erforderlich, daB die Maschinen auf dem Sand
untergrunde aufgestellt werden, weil ihr Gewicht zu schwer wird, 
und andererseits muB die Entfernung des Torfes moglichst in einer 
Arbeitsschicht vorgenommen werden, urn das Moor schnell der land
wirtschaftlichen Nutzung zuganglich zu machen. 

Die Nutzung von Niederungsmooren, die nicht entwasserbar 
bzw. bei der spateren landwirtschaftlichen Nutzung wirtschaftlich 
nicht wasserfrei zu halten sind, darf auf keinen Fall durch in
dustrielle Anlagen durch Abtorfen geschehen, da die industrielle Nut
zung nicht Unland zuriicklassen darf, sondern beim richtigen Wirt
schaftsbetriebe nUl' die Vorbereitung zur lnndwirtsehaftlichen Nutzung 

1) Siegner, Die Ausbeutung cler bayrischen }Ioorschiitze, S. 34. 

2* 
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sein soIl. Die N utzung dieser Niederungsmoore muB daher der 
Landwirtschaft uberlassen bleiben, und zwar durch Wiesenkultur. 
Nach der Entwasserung enthalt das Moor immer noch 85 bis 90% 
Wasser. Die Kosten fUr etwaige Abholzungsarbeiten werden durch 
den Erl6s fUr das Holz bei weitem gedeckt. 

b) Herstellung lufttrockenen Torfes. 
Handstich. 

Die alteste Gewinnungeart des Torfes stellt der sog. Stich
torf dar. 

Abb. 9 laBt die Art der Gewinnung erkennen. Die "Soden" 
werden in der GroBe von 430· 120· 120 mm durch zwei bis vier Mann 

Abb. 9. Die Gewinnung des Stichtorfes. 

mit besonderen Spaten aus dem Torflager gestochen und nach dem 
Trockenplatz gefahren. 

Eine sehr interessante Darstellung der einzelnen Formen der 
Torfstechgerate, die auch fur uns Gultigkeit hat, gibt Dr. Viktor 
Zailer in der Zeitschr. fur Moorkultur und Torfverwertung (Wien 11, 
S.89-105). Wir verweisen im ubrigen auf: A. Hausding, Hand
buch der Torfgewinnung und Torfverwertung, Berlin 1904, ein Werk, 
das die geschichtliche Entwickelung der Torfgewinnung in ersch6p
fender Weise darstellt. 

Die Kosten fUr Gewinnung gr6Berer Mengen Stichtorfes werden 
durch die groBe Zahl der beschiiftigten Arbeiter so ungiinstig ge-
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Abb. 10. Gewinnung des Backtorfes I. 

Abb. 11. Gewinnung des Backtorfes II. 
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staltet, daB diese Gewinnungsart fUr groBe Betriebe nicht mehr in 
Frage kommt. Die Leistung von vier Torfstechern betragt nach 
A. Hausding und Siegner ca. fiinf bis sieben Tonnen Trockentorf 
pro Tag. Die Kosten fiir die Tonne Trockentorf ab Trockenfeld 
stellen sich auf vier bis sechs Mark. 

Die Mangel des Stichtorfes, vor all em sein geringes spezifisches 
Gewicht und die groBe Aufsaugefahigkeit von Luftfeuchtigkeit machen 

Abb. 12. Torfmaschine mit vollen Schneckenwellen. 
(Maschinenfabrik Dolberg.) 

ihn fiir Feuerungen groBer Betriebe ungeeignet. Ferner andert sich 
seine Zusammensetzung dauernd, da er nacheinander aus den ver
schiedenen Schichten gestochen wird. 

Ebensowenig eignet sich der Backtorf, wie er fiir den Eigen
gebrauch von den Anwohnern der Torfmoore hergestellt wird 
(Abb. 10 und 11), fiir die Gewinnung in groBen Mengen. 

Die aus dem Moore ausgehobelle Torfmasse wird mit Wasser 
verriihrt, durch Menschell oder Tiere griilldlich durchgeknetet und 
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auf die Trockenflache ausgebreitet. 
lich durch lange Messer in Form 
sprechend weiter verarbeitet. 

Der Torfkuchen wird nachtrag
von Soden geschnitten und ent-

Urn einen dichteren Trockentorf zu erhalten, der beim Trocknen 
wenig schwindet, beim Lagern weniger Wasser aufsaugt, einen 
kleinen Raum einnimmt bei groBerem spezifischem Gewicht und eine 
groBere Widerstandsfahigkeit besitzt , urn das Verladen und den 

Abb. 13. Torfmaschine mit unterbrochenen Schneckenwellen. 
(Maschinenfabrik Dolberg.) 

Transport besser zu vertragen, wird die Torfmasse vor ihrer wei
teren Bearbeitung durch ZerreiB- und Mischmaschinen zerkleinert. 
Der Antrieb dieser Maschinen erfolgt durch tierische Kraft bzw. 
mechanische, in letzterer Zeit haufig durch elektrische Energie. 

Hausding beschreibt in seinem Handbuch die verschiedenen 
Arten der Torfmaschinen mit einer ausfiihrlichen geschichtlichen Ent-

Anmerkung: Fiir die Abb. 12-15 waren photographische Aufnahmen 
nicht erhiiJtlich. 
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wickelung. Es sind dort auch die verschiedenen Einzelkonstruk~ 

tionen eingehend erlautert, so daB wir uns darauf beschranken 
k6nnen, die Bauart der in neuerer Zeit zur Verwendung gelangen~ 
den Maschinen kurz zu streifen. 

Die Torfmasse gelangt durch einen Schiitttrichter in Schneid
maschinen, die meistens aus zwei gegenlaufigen Messerschnecken be
stehen, die ineinandergreifen und teilweise mit besonderen Messern 
ausgeriistet sind, urn die Torfmasse zu zerreiBen und vorwarts zu 
driicken. Die Anordnung und Bauart der Messerwellen ist aus 

Abb. 14. Torfmaschine mit VorreiBwerken. 
(Rixdorfer Maschinenfabrik.) 

Abb. 12 und 13 ersichtlich, die Schneck en wellen mit vollen und 
unterbrochenen Schneckengangen zeigen. 

Die Firmen Rixdorfer Maschinenfabrik, N euk611n und A. Heinen, 
Varel (Oldenburg), fiihren auBerdem Torfmaschinen aus, die auBer 
den beiden Messerwellen noch mit VorreiBwerken, die gleichfalls aus 
zwei Messerwellen bestehen, ausgeriistet sind (Abb. 14). Hierdurch 
wird eine noch weitergehende intensive Durcharbeitung des Roh
torfes bewerkstelligt, was gerade bei Torfmooren, die noch wenig 
zersetzt sind, z. B. bei den jiingeren Hochmooren, durchaus not
wendig ist, urn einen dichten Maschinentorf zu erhalten. Aus der 
Schnecke wird der Torf durch ein Mundstiick herausgedriickt, das 
der Torfmasse die entsprechende Form gibt. Die heraustretenden 
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Torfstrange werden von Hand durch Messer auf die gewiinschte 
Soden lange zerschnitten und auf Torfbretter abgelegt bzw. werden 
sie durch automatische Abstech- und Abschneidevorrichtungen zerteilt . 

..0 
...... :<1 .•. 11'" ..0 

-0:: 

Die Konstruktion dieser Schneidevorrichtung entspricht der der 
Ziegelpressen. 

Die Zufiihrung des Rohmoores zu den Torfmaschinen geschieht 
durch Karrenbahnen, bei groBeren Anlagen durch Feldbahnen, bzw. 
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ist die Maschine derart aufgestellt, daB die Rohmasse aus dem Torf
stich durch einen Kratzer hoch gefordert werden kann. Das Be
schick en des Kratzers geschieht von Hand. 

In der Abb. 15 ist em Arbeitsplan fUr ein kleineres Torfwerk 
dargestellt. 

Nachstehend geben WIr eine Zusammenstellung der Maschinen
groBen, wie sie von der Firma Dolberg hergestellt werden, mit 
Leistungen, Anzahl der Arbeiter usw. fUr trockenes Moor und Stech en 
der Torfmasse durch Spaten: 

Nr. 

durch I durch 
3,6-4,5 3a i. 1 Pferd Handkarren I' Karren 

oder , oder 
Feldbahn i Feldbahn 

6 10-12000 

18-25000 

30-40000 

24-30 

43-60 6,5-9,0 2 2 Pferde' do. ! do. 10 
I I ~ 

90-120 13,5-18 

60-S0 000 IS0-240 

60-S0000 11S0-240 : 

27-36 

27--36 

1 a Lokomobile dureh dureh '10-12 
4-6 PS eff. 1 Feldbahn ' Feldbahn I 
Lokomobile I dureh : , 

Ib 15-1SPSeff. Elevator do. 1
15- 1S 

Lokomobile i i [ 
Ie 121-2SPSeff.' do. do. i15- 1S 

Man sieht aus dieser Aufstellung, daB die Maschinen sich fiir 
GroBbetriebe nicht eignen, weil die Anzahl der erforderlichen Leute 
zum Bedienen der Maschinen zu groB ist. 

Eine Zeitlang hat der Eichhornsche Kugeltorf viel von sich 
reden machen, weil ihm nachgeriihmt wurde, daB die Kugelform der 
einzelnen Stiicke eine weitgehende Trocknung und vor aHem leiehte 
Transportmoglichkeit bei Trocknung in Scheunen ermoglichen sollte 
(Handbuc~, S.184-188). 

Es sind verschiedentlich Fabriken zur Herstellung dieser Torf
form errichtet worden, jedoch sind sie aIle wieder eingegangen, weil 
sich ein wirtschaftlicher V orteil gegeniiber der HersteIlung der 
prismatischen Torfstiicke nicht ergab. Ebenso hat das Challeton
sche SchHimmverfahren bzw. das neuere Verfahren von Galecki 
keine besondere Anwendung gefunden, weil es sich herausgestellt 
hat, daB es nicht moglich ist die erdigen Bestandteile in der ge
wiinschten Weise zu entfernen. In Montauger bei Paris, in ver
schiedenen Anlagen Siid-Frankreichs, in der Schweiz und in dem 
Schlemmtorfwerk Langenberg bei Stettin sind Versuche im groBen 
mit diesem Verfahren angestellt worden. Die frisch gewonnene Torf-
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masse wurde unter WasserzufluB durch Walzen zerrissen und zer
kleinert und in Riihrwerken mit vielem Wasser in einen diinnen 
Brei verwandelt. Der Torfbrei wurde dann durch feine Siebe ent
fasert und in Rohren nach den Filterbehaltern geleitet, die aus 5 m 2 

groBen und 0,5 m tiefen Gruben bestanden, deren Boden mit Schilf 
und Rohr belegt war. N ach dem Einsickern des Wassers wurde 
der verdichtete Schlamm in regelmaBige Soden geschnitten und die 
Soden in erwarmten Raumen nachgetrocknet. Die Anlagekosten und 
der Betrieb dieser Anlagen stellten sich jedoch so hoch, daB von 
einer Wirtschaftlichkeit keine Rede war. Durch dies Verfahren er
langte man einen sehr dichten Torf, aber die Entfernung des im 
Torfbrei fein verteilen Flugsandes, des Tones, Kalks oder Gips ge
lang nicht. Das gleiche gilt von dem Siebverfahren von Vers
mann. GroBe Bedeutung wurde der Gewinnung des formlosen 
Kriimeltorfes zugesprochen. Dieser so vorbereitete Torf sollte sich 
hauptsachlich fiir die Vergasung in groBen Generatoren eignen und 
die ganze Torfgewinnungsfrage schien mit einem Schlage gelost zu 
sein. Aber iiberalL wo seine Gewinnung versucht wurde, ist sie wieder 
aufgegeben worden, weil die Herstellung doch mit groBeren Schwierig
keiten verkniipft war, als anfangs angenommen wurde. Auch waren 
die Kosten bedeutend hOher als ein Drittel der Kosten des Soden
torfes, wie angegeben wurde. Die Herstellung geschieht durch Ptliigen 
oder Eggen der Torfobertlache und Zusammenhaufeln durch Maschinen. 
Sie wurde zuerst in Kanada versucht. Abgesehen davon, daB bei 
dieser Art; der Gewinnung des Torfes die Schichten des Moores nach
einander abgebaut werden, also ein Material entsteht, das standig 
in der Zusammensetzung und dem Heizwert wechselt, hat diese Auf
bereitung gegeniiber der Gewinnung des Torfes als Sodentorf schwere 
Nachteile. 

Die Kriimel kommen nach dem Piliigen auf dem frischen Unter
grunde, der noch sehr naB ist, zu liegen, so daB das Trocknen der
selben groBe Schwierigkeiten bereitet. Andererseits sind die Kriimel 
derart; locker, daB sie intensiv Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen 
und bei jedem RegenguB oder starkem Nebel vollstandig durchnaBt 
werden. Der Transport des Kriimeltorfes nach der Zentrale, die 
Stapelung usw. bereiten gleichfalls groBe Schwierigkeiten. Die seiner
zeit bei der Saline Aussee in Angriff genommene Kriimeltorfgewin
nung hat mit einem vollstandigen MiBerfolg geschlossen, ebenso hort 
man von den Anlagen Kanadas nichts mehr. Wir mochten auf 
keinen Fall raten, die Herstellung des Kriimeltorfes in groBen Be
trieben von neuem zu versuchen, da der MiBerfolg sicher voraus
zusehen ist. 
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Die maschinelle Gewinnung des Tories. 

Die Versuche, den Torf aus dem Torflager maschinell zu ge
winnen, liegen schon sehr weit zuriick, haben aber bis heute keinen 
groBen Erfolg gehabt, weil eben der Bedarf nach groBen Torfmengen 
und billiger Herstellung nicht vorlag. Die dem Handstichbetrieb 
nachgebildete Form stellt die Torfstechmaschine dar, die haupt
sachlich fiir unentwasserbare Moore Verwendung findet. Diese Torf-

Abb. 16. Torfbagger Bauart Dr. Wieland. 

stechmaschine hat natiirlich fUr den GroBbetrieb nur geringen Wert, 
weil die Leistung derselben eine sehr geringe ist, sie betragt hoch
stens 180 bis 240 m3 Torfmasse pro Tag. Es ist selbstverstandlich 
auch schon sehr lange versucht worden, den Eimerkettenbagger fUr 
die Gewinnung des Torfes im groBen nutzbar zu machen. Haus
ding beschreibt in seinem Handbuch eine Baggermaschine von 
Schlickeysen (Rixdorfer Maschinenfabrik). Jedoch sind wirkliche Er
folge erst vor kurzem erzielt worden. 



Herstellung lufttrockenen Torfes. 29 

Abb. 17. Torfbagger Bauart Dr. Wieland. 

Wir nennen zuerst die Torfbaggermaschine des Dr. Wieland, 
Direktor del' Torfkoks-G. m. b. H. zu Elisabethfehn in Oldenburg. 

Del' Bagger nimmt den Torf aus allen Schichten, baggert ihn 
stetig hoch, zerreiGt und mischt ihn in 
del' Torfmaschine, formt ihn zu Soden 
und legt diese selbsttatig abo Die Abbil
dungen 16 und 17 1) zeigen die Maschine. 
Sie wird von dem Eisenwerk Varel G. 
m. b. H. zu Varel in Oldenburg gebaut. 
Del' Antrieb erfolgt durch einen 20 PSeff 
Benzolmotor odeI' Elektromotor, der 
gleichzeitig fur Lokomotivbetrieb An
wen dung findet. Der Baggerbalken kann 
zwischen 70, 60 und 45° beliebig schrag 
gestellt werden , urn bei nassem Moor 
das Rutschen der Wand zu verhindern. 
Das Abbunken der oberst en Schicht ge
schieht mitteIs eines pflugartigen Kor
pers, del' mit Sage blatt ern besetzt ist, 
urn das Moor bessel' schneiden zu konnen. 
Er kann entweder vor odeI' hinter der 
Maschine eingebaut werden. 

Die Soden haben eine funfeckige 
Form, die durch Gebrauchsmuster ge-

1) Nach Aufnahmen des Erfinders. 
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Abb. 18. Torfbagger 
Bauart Strenge (Bagger). 
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Abb. 20. 

Abb. 22. 

Der Torf. 

Abb . 19. 

Abb. 21. 

Abb. 19-22. Zerreil3- und Mischwerk. 

schiitzt ist. Diese Form solI den Vorteil ha
ben, daB beim Zusammensetzen der Soden 
die unteren mit einer scharfen Kante nach 
oben liegen, so daB die foIgenden Schichten 
mit viel geringerer FHiche auf ihnen au£
liegen und infolgedessen schneller trocknen, 
da etwaiger Regen von der dachformigen 
OberfHiche sofort ablauft. Die Bedienung der 
Maschine mit selbsttatigem Sodenableger solI 
durch 2 bis 3 Mann geschehen konnen. Die 
Forderleistung betragt ca. 30 bis 40 m3 Roh
torf in der Stunde, entsprechend 5 bis 6 t 
Trockentorf. Die Maschine kostet ohne Mo
tor 12 bis 14000M. 
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Eine Maschine groBerer Lei
stung stellt die Maschine von 
Strenge (Abb. 18-38) in Ocholt, 
Oldenburg, dar. Zum erst en mal 
ist iiber diesem Torfbagger von 
Paulmann und Blaum 1) be
richtet worden. Wir erganzen 
den Aufsatz durch weitere Ab-

bildungen iiber den neuen auto
matischen Sodenableger. 

Der Bagger ist an einem Aus
leger aufgehangt und grabt das 
Moor senkrecht ab bis zu einer 
Tiefe von 4 m. Das Baggergut 
wird in einen Schiitttrichter ge
woden , aus dem es in eine 

1) Z. 11 , S. 979 u. fT. 
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Abb. 28. Torfbagger Bauart Strenge. 

Abb. 29. Bagger mit Verteilung des Torfbreies. 
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Die Maschine eignet sich sowohl zum Antrieb mittels Lokomobile 
als auch Elektromotor, natiirlich wird der letztere Antrieb vorzuziehen 
sein, da die Gewichte dadurch bedeutend vermindert werden. Die 
Standsicherheit der Maschine ist dadurch gewahrleistet, daB die groBten 
Gewichte, wie Presse und Triebwerk, ca. 7 m von der Pi.itte entfernt 

Abb. 32. Sodentransportvorrichtung. 

stehen; eine Gefahrdung der Boschung ist dadurch ausgeschlossen. 
Die Maschine kann sowohl auf dem Moore arbeiten, als auch auf 
dem abgetorften Teil des Moores aufgestellt werden. Die Maschine 
diirfte mit dem Gewicht an der Grenze sein, das man del' Torfflache, 
selbst wenn sie gut entwassert ist, zumuten kann, ohne daB die Maschine 
versinkt bzw. ein Abrutschen der Boschungen eintritt. Einen Abbau
plan fiir eine Torfbaggermaschine zeigen die Abbildungen no bis 38. 
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Es sind die zunachst mit w bezeichneten Entwasserungsgraben 
von einer Seite, der Vorflut entsprechend, in das Moor einzugraben. 
Die Maschine wird dann beim Punkte E angesetzt und lauft an den 
Graben entlang, entsprechend -der mit l bezeichneten Linien. Es 
wird nun durch die Maschine ein 4 m breiter und 3 bis 4 m langer 
Streifen (Putt e) senkrecht ausgeschnitten und der gewonnene Torf von 
der Maschine auf einem etwa 30 m langen Streifen neben der Piitte 

Abb. 33. Automatische Sodenabwurfsvorrichtung. 

abgelegt. 1st das Moor tiefer als 4 m, so wird es in mehreren Schnitten 
entfernt. Die Torfmaschine fahrt dann beim Abheben der tieferen 
Schicht auf der durch den ersten Schnitt freigelegten FIache. 

In den nachsten Jahren wird ein entsprechend weiterer Schnitt 
ausgefuhrt, bis die Flache vollstandig abgetorft ist. Einen zweimaIigen 
Schnitt im Jahre vorzunehmen, wird sich nur fur die wenigsten Jahre 
lohnen, da der Torf des zweiten Schnittes sehr schwer lufttrocken 
eingebracht wird. 

Die Lage der Piitten zu dem Hauptentwasserungsgraben und die 
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Entfernung derselben ist durch die Arbeitslange VOll zwei Maschinen 
nebeneinander bedingt , sie betragt ca. 70 m. Falls es nicht mehr 
moglich ist. den Torf auf dem Moor auszubreiten. wird die Maschin(' 

Abb. 34. Automatische Sodenabwurfsvorrichtung. 

auf dem abgetorften Teil aufgestellt und das Abladen der Soden er
folgt gleichfalls dort. Die Leistung der Maschine betragt 80 m3 Torf
masse in der Stunde. Die erforderliche Motorleistung fur elektrischen 
Antrieb betragt 60 PS. 

Fur die Rentabilitat einer Torfgewinnungsanlage ist die Anzahl 
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der beschaftigten Personen durchaus ausschlaggebend. Fur einen 
Strenge-Torfbagger mit elektrischem Antrieb und selbsttatigem Soden
ableger sind erforderlich: 1 Maschinist, 2 Arbeiter zum Abheben der 
Bunkerde, 2 Gleisleger, und 1 bis 2 Mann an dem Sodenableger. 
Der Preis der Maschine mit Motor und Zubehor betragt ca. M. 30000, 
die Kosten der Leitung ca. M. 10000. Die Leistung der Maschine 
betragt pro Stunde 80 m3 Rohmasse , entsprechend 64000 m3 in 
80 Arbeitstagen zu 10 Stunden bzw. in einer Kampagne 9600 t luft-

Abb. 35. Trockenfeld mit abgeworfenen Soden. 

trockner Torf, unter der Annahme, daB 1 m3 Rohmasse 150 kg luft-
trockenen Torf gibt. 

Rechnet man fur Verzinsung 50/ 0 

Abschreibung 10% 
U nterhaltung 5 0 / 0 • . . . . 

560 Arbeitertage it M. 3,U 
20000 KW-Stunden it 15 Pf. 
Sonstiges 

M. 2000 
., 4000 

2000 
1680 
3000 
1320 

M.14000 
entsprechend M. 1,5 pro t Torf in Soden auf dem Trockenfelde. 
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Das Aufsetzen 1) pro t kostet bei einmaligem Aufsetzen M. O,R, 
bei zweimaligem Aufsetzen M. 0,48. 

Bei einmaligem Aufsetzen des Torfes kostet nach den vorliegen
den Daten die t M. 1.R. bei zweimaligem M. 2,0. Hierzu kommen die 

Kosten fiir den Rohtorf, den Transport 

'\. 
... 

:0 .... 

und die allgemeinen Unkosten. 
Diese Maschine eignet sich ebenso 

wie die Maschine von Dr. Wieland 
durchaus fiir kleinere und mittlere 
Betriebe. AuBerdem darf nicht ver
gessen werden, daB eine weitere kon
struktive Durcharbeitung der Maschine 
diese noch bedeutend verbessern kann. 
Neuerdings ist von Ekelund 2) fiir die 
A.-G. Torf, mit der Fabrik in Back in 
Schweden, ein Torfbagger konstruiert 
worden (Abbildungen 39 bis 41). Das 
Gewicht betragt ca. 18 bis 20 t , die 
Leistung 40 m3 in der Stunde. Der 
Motor hat eine Leistung von 75 PS. 
Als Bedienung sind 8 Mann und i 
Jungen erforderlich. Die konstruktive 
Durchbildung ist gut, jedoch hat der 
Bagger denselben Nachteil wie die vor
her beschriebenen, daB er nur in voll
stan dig holzfreiem Torf arbeiten kann. 
Diese Einschrankung hat die Torfver
sorgung del' Zentrale des Schweger
moors im vorlgen J ahre teilweise lahm
gelegt. 

In RuBland sind allerdings von 
einem Torfwerk mit einfachen Press en 
mit Elevator und Handstichbetrieb 
bis 200000 t lufttrocknen Torfes pro 
Jahr erzeugt worden. Dazu ist na
tiirlich ein Heer von Arbeitern (ca. 
2000 Mann) erforderlich, die bei den 
dortigen Arbeiterverhaltnissen jeder
zeit zur Verfiigung stehen. Bei un
seren Arbeiterverhaltnissen, es kamen 

1) Siegner, S. 67 . 
2) M. 12, S. 6-10, von FeiIitzen. 
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fiir diese Arbeiten nur ausIandische Saisonarbeiter in Frage, da unsere 
Landwirtschaft selbst Arbeiter aus diesen nehmen muB, ist die Beschaf
fung derartiger Arbeitermengen sehr schwierig. andererseits wiirden die 

Abb. 39. Torfbagger Bauart Ekelund. 

Abb . 40. Torfbagger Bauart Ekelund. 

Lohne derart hoch steigen, daB wir bei einem derartigen TorfgroJ3-
betriebe nie rentabel wirtschaften konnen. Das Ausbleiben del' Arbeiter 

Anmerkung. Leider war es nicht moglich, fur die Abbildungen 39- 41 
Originalaufnahmen zu erhalten. 
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oder Kontraktbruch wahrend der Sticharbeiten wiirde den Betrieb 
des Kraftwerkes sofort in Frage stellen. Fiir einen Kraftwerksbetrieb 
ist es auBerdem nicht angebracht, nur so viel Torf pro Jahr zu er
zeugen, als fiir das nachste Betriebsjahr erforderlich ist, sondern die 
Arbeit muB so disponiert werden , daB immer ein groBerer Vorrat 
auf der Halde verbleibt. 

Abb. 41. Torfbagger Bauart Ekelund. 

Es ist auch versucht worden , den Greifbagger fUr die Torf
gewinnung nutzbar zu machen, jedoch diirfte der Greifbagger sich 
dazu nicht eignen, weil er gleichfalls, wie es bei der Kriimeltorf- bzw. 
Stichtorfgewinnung geschieht, den Torf nur aus einer Schicht des 
Torflagers entnimmt, ein Vermischen der Torfmasse aus allen Schichten 
daher nicht erfolgt. 

Eine klein ere Anlage, die des Rittergutsbesitzers FleiB, Schel
ecken, Kreis Labiau , fordert den Torf des Niederungsmoores durch 
einen Greifbagger, der auf einem Prahm montiert ist. 
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Fiir GroBbetriebe wird del' Loffelbagger entschieden in immer 
steigendem MaBe Verwendung finden, weil er die Mischwirkung des 
Eimerkettenbaggers mit del' Moglichkeit verbindet, in allen Torf
lagern, selbst in denen, die groBe Stubben enthalten. arbeiten zu 
konnen. 

Von verschiedenen Seiten ist auch vorgesehlagen worden, die 
groBen Spiilbagger, wie sie die Hafenbauverwaltungen zur Herstellung 
von Sehiffahrtsrinnen benutzen, fiir' die maschinelle Torfgewinnung 
im groBen anzuwenden. Gercke 1) und neuerdings Rechtsanwalt 
Born, Lankwitz 2), brechen fiir diese Gewinnungsart eine Lanze. 
Gercke will den Torf unter Wasser gewinnen und die Torfmasse 
durch offene SpiilkaniUe nach den Abeatzbehaltern befordern. 

Das Moor solI mit ein odeI' zwei Spiilkanalen von 1 m Breite 
uud 4 m Tiefe versehen werden. In die KanaJe miinden SpiHgraben. 
in die del' SpiHbagger ausgieBt. Das Gefalle del' Graben nimmt er 
mit 1: 1 000 an, woraus sich eine Geschwindigkeit von O,R 7 5 m/Sekunden 
ergibt. Del' in del' Torfmasse enthaltene Sand wiirde, entsprechend 
dem Challetonschen SehIammverfahren, sich in den Graben niedel'
sehlagen. Aus den Spiilgraben soll del' Torf in groBe Absatzbehaltel' 
geleitet werden, wo del' Torf sich zu Boden schlagt und das an del' 
OberfIache befindliche klare Wassel' durch Schiitzen abgelassen werden 
kann. Die Entwasserung des Schlammes, del' 92,5°/0 Wasser enthalt, 
solI in Pressen geschehen. Del' PreBkuchen verla13t diese mit einem 
Wassergehalt von ca. 30 bis R5%. wird durch kiinstliche Warme 
getrocknet und dann nach dem Verfahren, wie es fli.r Braunkohlen
briketts Anwendung findet, brikettiert. 

Die Torfmasse mii.Bte, urn sie aus dem Moor loszulosen und 
transportieren zu konnen, mit viel Wassel' versetzt werden, mindestens 
100 ° 1 0' so daB bei einigermaBen groBem Verbrauch an Torf bei einel' 
Hohe des mit Wasser gemischten Torfes von 50 em die Erbauung 
ungeheurer Absetzbassins erforderlich werden wiirde. die die Ren
tabilitat del' Anlage von vornhel'ein in Frage stellen mii.Bte. Del' 
VorEchlag von Gereke, die Spiilkanale in Erde auszufiihren, ist nieht 
angangig, es miiBten gesehlossene sehmiedeeiserne Rohre angewendet 
werden. Die Anlage- und Unterhaltungskosten wiirden abel' ganz 
betraehtliche werden. man muB mit einer Lange del' Hauptleitung 
von mindestens 2 km rechnen. Die Sehlammwirkung konnte in diesen 
Rohren nieht eintreten. Andel'el'seits wii.l'den sich die ErdkaniUe 
standig zusetzen. 

1) Z. 05, S. 687. 
2) M. 11, S. 4,,]. 
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Lufttrocknung und Transport. 

1m ganzen Gebiet des Deutschen Reiches ist es moglich, Torf 
an del' Luft bis unter 50 0/ 0 Wassergehalt zu trocknen. Mit dem 
Ausheben des Torfes muB im Fruhjahre begonnen werden, sobald 
del' Frost aus del' Erde ist und starkere N achtfroste nicht mehr zu 
befurchten sind. Ende Juni, spatestens Anfang Juli, mussen die 
Torfbaggermasch.inen jedoch auBer Betrieb gesetzt werden. Fur den 
Osten des Reiches wird man in den ungiinstigsten J ahren mit 
maximal acht W ochen rechnen konnen. 

Wie schon frilher erwahnt, ist eine gut durchgebildete Ent
wasserung des Moores jedoch durchaus erforderlich. 

Selbstverstandlich ist die weitere Trocknung des Torfes sehr 
von del' Witterung abhangig, es kann jedoch in gunstigsten Jahren 
ein Torf bis zu 20 0 / 0 Wassergehalt erhalten werden. Was die GroBe 
del' Trockenfiachen anbelangt, so richtet sie sich nach del' Art, wie 
die Soden abgelegt werden. Sie konnen entweder auf ihre groBte 
Flache gelegt bzw. konnen sie hochkant, und zwar auf ihre kleinste 
Flache, wie es hauptsachlich in Oldenburg geschieht, gestellt werden. 
Die GroBe del' erforderlichen Trockenfiache ergibt sich hieraus mit 
den erforderlichen Zwischenraumen fur Stichtorf 

zu 12-14- a pro 100 m3 Torfmasse 
~-3,5 

" 
100 ., " 

., ;,)-7,0 
" 

., 10 t Trockentorf 
., 1.25-1.75 ., " 

10 
" 

fiir Maschinentorf mit einer Verdichtungswirkung von 1: 1.:) 

zu H-9,5 a pro 100 m3 Torfmasse 
2-2,3 ., 100 ., ., 
5,3-6,4., 10 t Troekentorf 

., 1.~-1.5 ., " 
10 ., 

Bei einem groBeren Betriebe macht diese Flaehe so viel aus, 
daB es nicht moglich ist, die Lufttrocknung zu zentralisieren und 
die Maschinenanlage feststehend einzurichten. Fur kleinere Torf
anlagen findet das Aufstocken (Handbueh, S. ;')4-) bzw. das Troeknen 
auf Torfreitern (Handbueh, S. 59) odeI' in Torfhutten Anwendung. 

Es ist auch verschiedentlich versucht worden, das Troeknen 
unter Dach im GroBen yorzunehmen, jedoeh ist ohne weiteres aus 
vorheriger Zahlenangabe ersichtlich, daB die Trockenschuppen bei 
einigermaBen groBem Betriebe derartige Dimensionen annehmen, daB 
sie rentabel nicht betrieben werden konnen. Die Beschickung del' 
yerschiedenen Etagen diesel' Trockenscheunen, die in ahnlicher Aus-
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fiihrung wie die Ziegelscheunen errichtet werden miiBtell, hatte durch 
Aufziige zu erfolgen, so daB auch eine eilligermaBen teure maschi
nelle Anlage fur dieselben erforderlich wird. Das Ablegell der Torf
soden in die einzelnen Fiicher wurde sich ziemlich umstalldlich ge
stalten. Diese Unannehmlichkeit hat die Entstehung des Eich
hornschen Kugeltorfes in die Wegc geleitet. Die Kugeln waren 
verhaltnismaBig leicht in die einzelnen Facher zu befordern. 

Abb. 4~. Torfhaufen im Moor. 

Wenn die Soden H bis 1 -! Tage auf dem Trockenfelde gelegen 
haben, werden sie zu Haufen zusammengesetzt (aufgestapelt) (Abb. 42) 
und diese Haufen meistens noch einmal derart umgestapelt, daB 
die dem Erdboden zuniichst gelegenen Soden auf die Spitze der 
Haufen zu liegen kommen. Der durchstreiehende Wind trocknet 
diesen so aufgestapelten Torf bis auf 20 bis "25010 Wassergehalt. 
Man rechnet fur das einmalige Aufstapeln der Soden pro Tonne 
Trockentorf ca. 0,:) M., fur das zweimalige 0,48 M. Diese Arbeit 
wird hauptsachlich durch Arbeiterinnen ausgefiihrt. Ist del' Torf 
geniigend getrocknet. so wirc1 er auf dem Moor in Haufen gesetzt 
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Abb. 43. Torfhaufen im Moor (Torfwerk Strenge, Ocholt i. Old.). 

Abb. 44. Kratzer zurn Haufeln von Torf. 
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oder in besondere Lagerschuppen gebracht. Guter Maschinentorf 
unter Dach gebracht trocknet bis auf 10°/0 Feuchtigkeit ein und 
seine Wasseraufnahme bei Regen oder Nebel ist gleich Null zu ver
anschlagen. Das Lagern des lufttrockenen Torfes in groBen Scheunen 
ist bei der Dberlandzentrale im Wiesmool' versucht worden, jedoch 

Abb. 45. Torftransportwagen. (Maschinenfabrik Dolberg. ) 

ist es ohne wei teres moglich, gut getl'ockneten Tod auch im Fl'eiell 
zu iiberwintern. Es ist hierzu nur el'forderlich, den Tod in groBeren 
Haufen (Abb. 43) zusammenzusetzen und die oberste Schicht dUl'ch 
Stroh llSW. abzudecken. Meistens geniigt es sogal', von einer Ab-

Abb. 4f). Torftransportwagen. (Maschinenfabrik Dolberg .) 

deckung ganz abzusehen und den Torf in los en Haufen zu schiitten 
(Abb. 44), da die oberste Torfschicht die Feuchtigkeit von dem 
Haufen fern halt. Sollte diese Schicht so viel Feuchtigkeit angesaugt 
haben, daB sie zur Brenntorfgewinnung keine Verwendung mehr 
finden kann, so wird sie abgenommen und zur Nachtrocknung ill 
Haufen gesetzt. 

Bart e l, Torfkraft. 4 
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Fiir das Einmieten 1) des lufttrockenen Torfes im Moor kann 
man im Durchschnitt 1 M. pro Tonne Trockentorf rechnen. 

Der Abtransport des Torfes yom Moor zur Verwendungsstelle 
geschieht durch Kippwagen oder Wagen mit. bewegIichen Seiten
klappen fiir bequeme Entleerung (Abb.45 und 46). Die Wagen 
werden zu Ziigen zusammengesetzt und durch Benzol- oder elek
trische Lokomotiven gezogen. 

c) Kiinstliche Trocknung und Veredelung. 

Die kiinstliche Trocknung des Torfes bzw. seine Veredelung ist 
schon sehr friihzeitig versucht worden, vor aHem die kiinstliche Ent
wasserung durch Pressen. 

Die praktische Ausfiihrung ist bis jetzt damn gescheitert, daB 
die Torfmasse sich in der Presse wie Wasser verhalt, d. h. dem 
PreBvorgang einen unendlich groBen Widerstand entgegensetzt. Die 
aus Leinwand hergestellten PreBbeutel sind immer geplatzt. Das 
Pressen in Filtern mit DrahtgeHechteinlage ist daran gescheitert, 
daB der PreBkuchen in der Nahe des PreBtuches eine harte Kruste 
erhielt, die das Durchdringen des Wassers verhindert. Nach Mit
teilungen von Dr. Fritz Heber in Berlin 2) hat Ziegler eine Filter
zelle konstruiert, die sich konisch nach unten verjiingt und durch 
die der Torf durch Pumpendruck in einer diinnen Lage von maxi
mal 80 mm durchgedriickt wird. Ziegler will den Wassergehalt 
von 90% auf 70% erniedrigen, eine Versuchsanlage ist in Varel in 
Oldenburg aufgestellt. 

Francke hat neuerdings eine Vorrichtung konstruiert, um die 
AuBenHachen der PreBkuchen, die sich immer wieder verstopfen, 
aufzureiBen. Als Filtermaterial will er Drahtnetze benutzen, die 
hintereinander so angeordnet sind, daB die Maschenoffnungen des 
einen N etzes durch Drahtteilchen des nachsten N etzes gedeckt sind, 
so daB das Wasser wie bei einem Gradierwerk herabtraufeln kann. 
Ohne besondere KraftauBerung will er eine Entwasserung auf 35 
bis 40 0/ 0 !Jrzielen und bei einem Zusatz von Koksgrus oder einem 
anderen feinen Material die Entwasserung sogar bis auf 15 ° / 0 treiben. 

Eine Versuchsanlage soll in nachster Zeit bei Berlin errichtet 
werden, jedoch sind wir der Ansicht, daB auch diese Anlage, wie 
aIle die friiheren Versuche, einen Erfolg nicht bringen wird, und 
daB das darauf verwandte Geld ebenso verloren ist, wie bei Ver
such en ahnlicher Art. 

1) Siegner, S. 67. 
2) M. 11, S. 351/54. 
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X. A. Alexanderson 1) in Stockholm ist ein D.R.P. Nr. 217118 
yom ~O. April 1907 ab erbeilb \\;orden auf ein Verfahren zur Ent
wasserung von Rohtorf. Das neue Vel'fahren soIl durch Friel'en und 
Auf tau en den Torf entwasserungs- und preBfiihig machen. Bereits 
beim Auftauen wil'd del' Gehalt an Trockensubstanz des Rohtorfes 
vermehrt, teils durch AbflieBen des Wassel's, teils durch Verdampfen, 
was durch zweekmaBige Mittel unterstiitzt werden kann. Nach Ansicht 
des Patentnehmers ist die Veranderung des Rohtorfes durch das Ge
frieren derart, daB durch Pressen sich so viel Wasser aus demselben 
entfernen laBt, daB das Austreiben des zuriickbleibenden Wassel's 
sich sogar durch kiinstliehe Hcizung lohnen wird. Durch die Art 
des Betriebes kann sich die Gewinnung des Torfes auf das ganze 
Jahr erstrecken, das Wasser, das nach dem Pressen zuriickbleibt, ver
dampft sehr leicht, besonders wenn die gepreBte Masse zerteilt wird. 

Auch dieses Verfahren diirfte sich nicht eignen, die Anlage
kosten und del' Betrieb sind viel zu teuer. Wir werden eine ahn
liche Anlage bei del' elektrischen AufschlieBung kennen lemen. 

Nach dem NaBpreBverfahren ist wohl die Entfernung des Wassel's 
aus dem Torf durch Warme am haufigsten angewandt worden. Bevol' wir 
auf die einzelnen Methoden eingehen, wollen wir ganz allgemein die Gren
zen del' Entwasserung feststellen, die durch Warme erzielt werden kann. 

Direktor Schlauf und Prof. Herbst 2) geben uns eine Auf
stellung von Formeln fiir die Berechnung des Kohlenverbrauchs bei 
del' Braunkohlenbrikettfabrikation. Legt man diese Formeln zu
grunde und nimmt man an, daB zur Verdampfung von 1 kg Wasser 
600 WE erforderlich sind, so ergeben sich die Kurven del' Abb. 47, 
die den Brennstoffverbrauch angeben, urn die Torfmasse von 1 t 
auf den gewiinschten Feuchtigkeitsgehalt zu bringen. Die Kurven 
geben die erforderliche Brennstoffmenge in Trockensubstanz und 
Torf von 20-35-50 0/ 0 Feuchtigkeitsgehalt, urn Trockensubstanz 
und Torf von 20-35-50% FeuchtigkeitsgehaU zu erzielen. 

Del' Wirkungsgrad del' Heizanlage ist mit 70% in Rechnung 
gestellt. Die Heizwerte sind mit 4500-3480-2715-1950 WE fill' 
Trockensubstanz bis Torf mit 50% Wasser eingesetzt. Man sieht 
aus diesen Kurven, wie toricht es ware, Torf mit 90°10 Wasser 
durch Warme zu entwassern und kann sich ohne weiteres ein Bild 
iiber die Rentabilitat derartiger Anlagen machen. Trotzdem werden 
immer wieder Versuche gemacht, neue Verfahren zu ),finden". 

Den nassen Torf durch Warme fiir die Verbrennung geeignet 
zu machen, hat Gercke in seinem TorfdampfkesseP) versucht del' 

1) M. 10, S. 107. 
2) Braunkohle 11, S. :W9-2l4 und S. 472/73. 
3) Z. 0\ S. 888/89. 

4* 
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fiir die Dberlandzentrale VoBbarg von der Maschinenfabrik Niirn
berg-Augsburg ausgefiihrt ist (Abb. 48). 

Der Arbeitsvorgang des Kessels ist dadurch gekennzeichnet. 
daB der Wassergehalt des abgepreBten Torfes nicht in der Feuerung 
nutzlos in atmospharischen Wasserdampf, sondern vor der Verbren
nung in hochgespannten Dampf verwandelt werden solI. 
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Abb. 47. Brennstoffmenge und Ausbeute bei Herstellung von Darrtorf. 

Der nasse Schlamm tritt mit 78 bis 80% Wassergehalt aus der 
Schlammspeisepumpe in den Vorwarmer des Trockenkessels und aus 
dies em in den Trockenkessel selbst. In diesem dreht sich eine 
Forderschnecke, die den vorgewarmten Torf langsam durch den 
Kessel schiebt, bis er durch ein Fallrohr in ein Riickleitrohr stiirzt. 
1m Trockenkessel und im Riickleitrohr winl der Torf getrocknet, 
indem der Wassergehalt durch Heizung mit iiberhitztem Dampf in 
Dampf von der Spannung des Heizdampfes, 10 Atm., iiberfiihrt wird. 
Zu diesem Zwecke wird der ganze Dampfinhalt von Trockenkessel, 
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Riickleitrohr und Vorwarmer mittels eines Dampfstrahlgeblases durch 
den Dberhitzer getrieben. Von dort stromt del' iiberhitzte Dampf 
in das Riickleitrohr und durch das Fiillrohr in den Trockenkessel 
und gibt hier seine Dberhitzungswarme an das Wasser des Torfes 
abo In dem Riickleitrohr dreht sich eine Forderschnecke, die den 
Torf einer Entleervorrichtung zufiihrt. Aus diesel' tritt del' gf'
trocknete Dampf in Gestalt von Briketts aus. Die Briketts werden 
zum Heizen des Kessels auf dem Treppenrost del' Feuerung ver
brannt. Das Dampfstrahlgeblase wird mit Dampf von 15 bis 16 Atm. 
betrieben. del' 1m Wasserrohrkessel erzeugt wird. Eine HeiI3wasser-

I7v/~borer v"6rll;/~/er 

{Jam/,/I'()/1 ;fOgl 

Abb. 48. Torfdampfkessel von Gercke. 

speisepumpe driickt das Kondensationswa.sser des Vorwarmers wieder 
in den Wasserrohrkessel zuriick. AuBer Dampf soll del' Kessel auch 
Hoch einen DberschuB an verkauflichen Torfbriketts liefern. 

Die Kesselanlage ist in dieser Form nicht mehl' im Betl'ieb, da, 
wie schon eingangs erklart, ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mog
lich ist. Die Feuerungsanlage des Wasserrohrkessels selbst mull als eine 
sehr gute bezeiehnet werden, da nach AngaLen del' MaschillenfaLl'ik 
Niirnberg-Augsburg pro KW-Stunde 2,8 kg Torf verbraucht wurde. 

Die Herstellung des Darrtorfes, d. h. Nachtrocknen lufttrockenen 
Torfes durch Warme findet nur geringe Anwendung, weil sie eben 
auch wirtschaftlich schwer auszufiihren ist. Das gleiche gilt von der 
Herstellung yon Torfbriketts nach clem Verfahren von Exter . 
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Peters, Stauber, Dobson, Diisseldorfer Eisenwerk und Zeitzer 
Maschinenfabrik. Die Patente von Schoning und Fritz, die eine 
Versuchsanlage in Ha]ensee geschaffen haben und den Torf durch 
erhitzte Walzen trockneten und in Pressen brikettierten, haben 
gleichfalls keine praktische Bedeutung erlangt, well die Briketts die 
Neigung hatten an der Luft sofort zu verbrennen. Die Fabrik 
wurde deshalb der Feuersgefahr wegen geschlossen. 

Hausding gibt eine eingehende Berechnung fiir die Wirtschaft
lichkeit der Brikettfabrikation (Handbuch, S. 92-112). 

Neuerdings versucht man die Herstellung von Torfstaub 1) fUr 
Kesselfeuerungen im GroBen. Dber die wirtschaftlichen Erfolge be
stehen noch begriindete Zweifel, denen wir uns anschlieBen miissen. 
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In den Zeitechriften wurden wie
derholt die Patente des Dr. Eken· 
berg2) zur Ausniitzung angebo
ten, ohne daB man bis jetzt gehort 
hat, daB eine Anlage zur prakti
schen Erprobung ausgefiihrt ist. 

Dr. Ekenberg will die Unmog
lichkeit, Torf durch Pressen von 
dem Wassergehalt zu befreien, da
durch umgehen, daB er die Torf
masse, wie sie aus dem Moor 
kommt, durch Dberhitzung auf
schlieBt und sie dadurch dem 
Auspressen zuganglich' macht. 

Die in der Torfmasse enthaltene 
Abb. 49. EinfluB der Uberhitzung auf 

AuspreBfiihigkeit. 
Hydrozellulose verhindert nach 

seinen Untersuchungen die Entfernung des Wassers durch Pressen. 
Dberhitzt man die Torfmasse in Retorten, so steigt bei zunehmender 
Temperatur die Wasserabscheidung durch die Presse (Abb. 49). Die 
Probemasse bestand aus rohem Torf mitder siebenfachen Wassermenge. 

Abb.50 zeigt die Anordnung einer NaBverkohlungsanlage. Die 
zu Brei geriihrte Torfmasse wird in den Trichter der Pumpe A ge
schiittet, die sie mit 15 bis 20 Atm. durch die Retorten treibt, wo 
sie iiberhitzt. und verkohlt wird. Das Wasser wird zum Teil in den 
Retorten entfernt, der Rest durch die Presse 0 ausgeschieden. Aus 
der Presse 0 kommt ein Torfkuchen mit ca. 50% Wassergehalt, der 
dann nach Trocknen im Of en in weiteren Pressen brikettiert wird. 
Ekenberg will mit 37% der in del' Masse enthaltenen Trocken-

~J 1) M. 12, S.6-1O, 30-35. 
2) Engineering:28. Mai 1909. Dinglers Polytechnisches Journal 1910, S. 151 fI. 
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substanz das ganze Verfahren durchfiihren. Dr. L. C. Wolffl) zeigt, 
daB, urn Torf mit 50 0 / 0 Wassergehalt zu erzielen, 50 0/ 0 der ge
forderten Torfmasse verbrannt werden muJ3. Es diirfte daher auch 
dieses Verfahren keinen Fortschritt in dem Problem del' Torfgewin
nung bedeuten. 

Es ist natiirlich, daB auch del' elektrische Strom zur Veredelung 
des Torfes Anwendung finden muBte, und es sind Versuche in diesel' 
Richtung von den Electro-Peat-Coal-Werken in Kilberry, Irland, und 
von den deutschen Osmon- und Pentan-Werken gemacht worden, die 
von den Hochster Farbwerken im Eulenauerfilze bei Aibling und in 
den Osmon- und Pentan-Werken bei Tilsit errichtet wurden. 

Abb. 50. Torfbrikettanlage nach Dr. Ekenberg. 

In dem Werke: Peat: Its use and manufacture, Philip R. Bjor
ling and Frederik T. Gissing, Charles Griffin, l .. ondon 1907, findet sich 
eine ausfiihrliche Beschreibung diesel' Anlage mit Abbildungen. Del' 
Rohtorf wird durch die Transportwagen in die Grube gestiirzt und 
durch einen Elevator in eine vertikale Zentrifuge gebracht, die einen 
Teil des im Torf enthaltenen Wassel's ausschleudert. Von hier aus 
geht er durch das elektrische Mundstiick in eine zweite Zentrifuge. 
dann durch einen Elevator in eine Brech- und Knetmaschine und 
von bier aus durch einen Konveyor in die Brikettpresse und nach 
dem Lager. Del' Antrieb del' Zentrifugen und der iibrigen Maschinen 
erfolgt durch Elektromotol'en. Ubel' den elektl'ischen Vol'gang gibt 
del' Miinchenel' land- und hauswil'tschaftliche Ratgeber vom 27. No
vember 1904 Angaben, die fiir die Osmon- bzw. Pentan-Werke Giiltig
keit haben und einem Vortrag des Grafen Schwerin Wildenhoff ent
nommen sind. 

1) M. 09. S. 40\1-420. 



56 Der Torf. 

Nach diesem Vortrag betrug die Dicke der Torfschicht zwischen 
den Kohlen ca. 4 cm. Beim Rohprodukt mit 87% Wasser sollte der 
Torf nach einer halbstiindigen Osmose-Dauer nur etwa 70% Wasser 
enthalten. Zum Gelingen des Prozesses ist eine dauernde Strom
starke von 1000 Ampere erforderlich. Osmosierter Torf mit 73,2 ° / ° 
Wasser enthielt nach 24stiindiger Lufttrocknung 62,2 % ) nach drei
tagiger Lufttrocknung 42,2 ° / ° Wasser. 

Die erforderliche Betriebskraft eines Osmon-Werkes mit 128 t 
taglicher Leistung solI ca. 640 PS, die Anlagekosten mit Arbeiter
wohnungen soil en ca. 800000 M. betragen. J. G. Thenlow, Christiana, 
hat die Electro-Peat-Coal-Werke Kilberry besucht und gibt folgende 
ganz interessante Aufschliisse iiber den Kraftbedarf usw. del' Zentri
fuge 1). Es wurden dort 400 kg Rohtorf in eine vertikale Zentrifuge 
yon 1 m Durchmesser und 1,5 m Hohe gebraeht. Del' Wassergehalt 
des Torfes betrug 86,14%, Del' Antrieb del' Zentrifuge erfolgte dureh 
einen 5 PS-Motor mit 300 Umdrehungen. Naeh 1 Stunde 10 Minuten 
enthielt die Torfprobe noeh 84,28 0/ 0 Wasser. 

Eine ahnliehe Anlage, nach dem System Morsey-Picard & Ver
schuer, Cassel, besehreibt Geh.Oberregierungsrat Dr. Ramm 2). 

Die Torfproben der Pentan-Werke Tilsit sind von der Bremer 
Moorversuehsstation untersueht worden (s. S. 70. Probe 1 H und S. 71. 
Probe 22), und es hat sich dabei herausgestellt, daI3 eine Veranderung 
der Struktur nieht eingetreten ist. 

Der elektrische Strom hat bei dem ganzen ProzeI3 nUl" Heiz
bzw. Trockenwirkung auszuiiben, wie es von den Besuchern del' oben 
genannten Anstalt durch Augensehein bestatigt wurde, da sich iiber 
den Osmoseapparaten dauernd eine dichte Wolke von 'Vasserdampf 
hefand. 

Die vorher genanllten Alltriebskriifte fiir die Maschinen und die 
GroI3e des benotigten Stromes filr die elektrischen Apparate lassen 
ohne Reehnung erkennen, daI3 auch die kiinstliehe Trocknung dureh 
Elektrizitat selbstverstandlieh ein MiI3erfolg bedeutet. 

Die 1905 in del' Schweiz gegriindeten Osmon-Werke mit einem 
Kapital von 1800000 Fr. haben die AuflOsung beschlossen. Die Fabrik 
lag im Kanton Waadt, im Gebiete des Torfmoores zwischen Orbe und 
La Sarraz. Die Fabrik hat den Erwartungen nicht entsprochen, sie 
ergab mit den vorhandenen masehinellen Einriehtungen beim GroB
betriebe nicht die Leistungen, die man bei kleinen Versuehen er
zielt hatte. 

Das Unternehmen del' Eleetro-Peat-Coal-Syndicate 3 ) ist, wie SChOll 

1) M. 05, S. 209. 
2) Moorkultur, S. 7.5. 
3) M. 10. S.28. 
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Torfsaehverstandige vorausgesagt haben, zusammengebrochen und hat 
sogar ein unangenehmes N aehspiel vor Gericht gehabt, weil dureh 
notorisehe Unwahrheiten und durch Verschleierung der Tatsaehen 
Nehmer von Anteilscheinen geschadigt waren. 

Die OstpreuBisehen Pentanwerke 1) G. m. b. H. zu Tilsit haben 
aus ihrem Unternehmen keinen Erfolg herauswirtschaften konnen. 
und befinden sieh deshalb in Liquidation. 

Von anderen Methoden seien nur noeh folgende erwahnt, die sich 
aIle nicht wirtschaftlieh gestaltet haben: Die Verkohlung von Torf 
mit iiberhitztem Wasserdampf ist bereits 1860 von Laurent und 
Thomas versueht worden. Weitere Versuehe sind von Angel ge
maeht worden, der 1897 eine Fabrik in Christiania errichtete. die 
jedoeh bald einging. Das gleiche gilt von dem Eckelund-Verfahren 
in Jonkoping, die Versuche in Elmhult, Tenhult und Ageorid miB
gliickten. 

Dber die Patente von Holm Aalborg, die 1900 erschienen, 
ist weiter niehts bekannt. Das gleiche gilt von Vilen La ureni UIS 

lHH7 und Sehnablegger in Leoben. 
Hausding gibt in seinem Handbuch, S. 305-16, eine Aufstellung 

iiber Patentiertes auf dem Gebiete der Torfgewinnung, auf die wir 
verweisen. Diese Aufstellung bis auf heute zu vervoIlstandigen, haben 
wir nicht fiir notig erachtet. da aussichtsreiche Anmeldungen llicht 
vorliegen. 

d) Die Verkohlung. 

Die Verkohhing des Torfes ist naeh dem Vorbilde del' Holz
verkohlung ebenfalls sehr friihzeitig in Angriff genommen worden. 
Die naheliegendste und alteste Verkohlungsart ist die in Meilem. 
Sie werden dem Vorbilde der Holzmeiler elltsprechend aufgebaut. 
Die Entziindung erfolgt durch trockenes Holz. Die GroBe der Meiler 
wird mit 80 m3 allgenommen, zur Verwendung gelangen zweckmaBig 
nur groBe, trockene und dichte Torfsoden. Das Ausbringen an Kohle 
belauft sich auf 30 bis 40 0 / 0 , je nach del' Trockenheit des Materials. 
Zur Verwendung diirfen nur moglichst aschenfreie Substanzen gelangen. 
da die HersteIlung der Torfkohle sonst unrentabel ist. Die Meiler
verkohlung findet jedoch nUl' noeh in einzelnen Teilell Sehwedens 
statt und hat in del' letzten Zeit sehr an Bedeutung verloren. 

Die zweite Art ist die Verkohlung in Gruben, die eine etwas 
giinstigere Torfausbeute zulaBt, jedoch gleichfalls keine Bedeutung 
gewonnen hat. Aueh hierfiir ist die Verwendung von Torf mit ge
ringem Aschengehalte durchaus erforderlich. 

1) M. 10. S. ~~. 
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GroBere Aussicht hat die Verkohlung von Torf in Retorten, da 
hierbei die Gewinnung der teilweise sehr wertvollen Nebenprodukte 
mit ausgefiihrt werden kann. 

Die alteste Form ist die von Bamme. Jedoch ist diese Of en
form neuerdings durch den Zieglerschen Retortenofen verdrangt 
worden. 

Die Gesamtdisposition 1) einer Anlage wird in Moorkultur, S. 73, 
beschrieben. 

Eine ausfiihrliche Beschreibung des Verfahrens und der Versuchs
resultate gibt Dr. L. C. Wolf in: Verhandlungen des Vereins zur Be
forderung des GewerbefleiBes, Oktober 1903, und Z.04, S.887 u. ff 
Leider sind die errechneten Werte nicht einwandfrei, wie Professor 
Fischer2) nachweist. 

In der Generalversammlung vom 18. April wurde, wie die 
Miinchener Zeitung schreibt 3) , die Liquidation der oberbayerischen 
Kokswerke und Fabrik chemischer Produkte A.-G. zu Miinchen aus
gesprochen. Diese Fabrik arbeitete nach dem Zieglerschen Ver
fahren. 

Die im Jahre 1905 gegriindete Gesellschaft, die die gehegten 
Erwartungen nicht erfiillt hat, weil es einerseits nicht moglich war, 
die fiir die Verkokungsprozesse notwendigen groBeren Mengen luft
trockenen Torfes zu den angenommenen Gestehungspreisen zu be
schaffen. Ferner ergab es sich, daB der Gewinnung der Neben
produkte sich gewisse Schwierigkeiten entgegenstellen. 

Die Anlage in Rekidno ist gleichfalls eingegangen. Die Torf
koks-G. m. b. H. Elisabethfehn scheint vorwartszu kommen. Die 
Preise fiir Torfkoks sind jedoch so hoch, daB er mit den anderen 
Brennmaterialien fiir Kraftbetriebe nicht konkurrieren kann. 

Rechtsanwalt A. Born, Berlin-Lankwitz, gibt eine neue Methode, 
Brenntorf zur Feuerung bzw. zur Vergasung geeigneter zu machen. 

Nach seinen Erfahrungen4) erhitzt sich teilweise getrockneter 
und feuchter Niederungsmoortorf, der auf einer ReiBmaschine zer
rissen und ca. 8 m hoch gelagert wird, sehr schnell und backt zu 
einer festen Masse zusammen, von der man nur mit der Spitzhacke 
Teile losen kann. Diese Stiicke zerfallen auf bloB en Druck oder 
StoB zu heiBem Staub. Der ProzeB des Zusammenbackens vollzieht 
sich in 3 bis 4 W ochen unter merklichem Schrumpfen. Luftzutritt 
in das Haldeninnere fiihrt zur Selbstentziindung. Professor Tacke 
hat eine Probe, die ihm Baron von Lepel in Freistadt bei Sulingen 

1) Moorkultur, S. 73. 
2) Z. 04, S. 1659. 
3) M. 10, S. 227. 
4) M. 11, S. 429. 
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zur Verfiigung gestellt hatte und die in del' Halde verkohlt war, 
untersucht und fand folgende Zusammensetzung 1) : 

Stick stoff . . 
Verbrennliche Stoffe 
Mineralstoffe 
In Sauren Unlosliches 
Kalk .... 
Phosphorsaure . . 

Der Vorgang wird auf Garung zuriickgefiihrt, ohne daB es bis 
jetzt gelungen ist, die in Frage kommenden Garungserreger bakterio
logisch festzustellen. 

Der durch die Haldenverkohlung gewonnene Staub wiirde nach 
Angaben von Born fiir Staubfeuerung geeignet sein, daB jedoch damit 
ein Kessel- N utzeffekt von 97 0/ 0 erreicht werden sollte, ist aus
geschlossen, wenn man den Versuch von Fuchs (s. S. 92) eingehend 
verfolgt und die Warmemenge, die durch die Abgase entweichen. 
richtig in Ansatz bringt. 

Auch trockener Sodentorf erfahrt eine Nachtroeknung auf der 
Halde, erhitzt sich abel' nicht bis zum Dampfen. Nach 1 bis 3 Jahren 
schrumpft er zu einer kohlenartigen Masse zusammen, die die Halfte 
bis ein Viertel des friihenm Volumens ausmacht und dann guter 
schwerer Braunkohle im Heizwert entsprechen solI. Die Soden diirfen 
nul' soweit trocken sein. daB sie dem Haldendruck geniigenden Wider
stand leisten. 

Die yom Rechtsanwalt BOrIL Lankwitz, als neu mitgeteilte 
Haldenverkohlung ist eine Erscheinung, die wir bei allen Kohlen
lagerplatzen haben. Jede Kohle. die Iangere Zeit auf eine gewisse 
Hohe gestapelt im Freien lagern muB. neigt, besonders wenn sie feueht 
ist, dazu, sich zu entziinden und dadureh teilweise zu verkohlen. 
DaB die Entziindung auf Einwirkung von Bakterien zuriickgefiihrt 
werden kann, wird von den meisten Seiten angezweifelt. 

Nur die Tatsache bleibt bestehen, daB jede Kohle, die langere 
Zeit lagert, durch Verwittern und Verkoken an Wert verliert, weil 
bei dem Verkoken Warme erforderlich ist, die verloren geht. Selbst 
wenn es moglich ware, ohne Selbstentziindung den Torf auf del' Halde 
teilweise dureh Druck zu verkoken, so wiirde doeh ein Verlust ein
treten, del' die Verbesserung des Restes hinfallig maehcn wi.irde. 

Versuehe iiber Hohe des Sehiehtens lufttrockenen Tories, ohne 
daB Selbstziinden stattfindet. sind noeh nicht gemacht worden, je
doch diirfte bei dem geringen spez. Gewieht eine Sehichthohc \TOIl 

1) M. 11, S. 449/:;0. 
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16 m die Grenze darstellell, weil andernfaIls der unten liegende Torf 
durch das Gewicht der Halde zerdriickt und so fiir die Verfeuerung 
bzw. Vergasung minderwertig werden wiirde. 

Wenn wir nun die im V orstehenden beschriebenen Methoden 
zur Gewinnung des Torfes kritisch betrachten, so kommen wir zu 
dem Schlusse, daB als einzige wirtschaftliche die Gewinnung del' 
Maschinen-Formtorfes in Betraeht kommt. 

Die Schwierigkeit, die bis jetzt mit der Torfgewinnung zusammen
hing, lag daran, daB die konstruktive Durchbildung der Maschinen 
viel zu wiinschen iibriglieB. Die Maschinen sind teilweise ohne 
Sachkenntnis konstruiert bzw. in ihrer Ausbildung derart primitiv, 
daB der Ingenieur, der iiber aIle in ]'rage kommenden Konstruktions
bedingungen unterrichtet ist, wohl imstande ware, Maschinen zu 
konstruieren, die selbst fiir GroBbetriebe geniigende Wirtschaftlich
keit ergeben. 

Die vorhandenen ZerreiB-, Misch- und Formmaschinen geniigen 
den Anspriichen, die man an sie stell en muB. Die Maschinen fiir 
die mechanische Forderung der Torfmasse sind jedoeh erst seit kurzem 
gebaut worden, und die Dr. Wieland und Strengesche Maschinen 
sind aIlein fiir kleine und mittlere Betriebe geeignet, aber auch sie 
sind noeh verbesserungsfahig . 

. Das Ablegen del' TOrfsoden geschieht bei der Dr. Wieland und 
Strengemaschine bereits automatisch und kann dureh Ausfiihrung 
weiterer Konstruktionen entEprechend den Vorschlagen des Verfassers 
auch fiir die groBten Arbeitsleistungen der Bagger vollstandig auto
matisch unter Zuhilfenahme eines Mannes erfolgen. 

GroBe Schwierigkeiten diirfte es verurmchen, die Torfsoden 
maschillell zum Trocknen zu haufeln. Dieses geschieht he ute da
durch, daB die abgelegtell Soden durch Frauenarbeit zu Haufen von 
ea. 1 m Hohe zusammengesetzt werden. Diese werden unter Um
standen noch einmal umgesetzt. 

Es ware eines Versuches wert, die abgelegten Torfsoden durch 
eine Art Rechen, wie sie fiir Pferdebetrieb bei der Heugewinnung 
Anwendung finden, bzw. durch einen schneepflugartigen Korper zu 
Haufen zusammenzuschieben, jedoeh setzt diese Arbeit eine be
wnders gut geebnete Trockenflache voraus, die sich vielleicht dadurch 
erzielen lieBe, daB man die abgetorfte Flache durch die Bunkerde 
gut einebnet. 

Ein gleich wichtiger Teil der Torfgewinnung ist die Abfuhr des 
lufttrockenen Torfes von den Troekenfeldern zum Kraftwerk. Auch 
hier miiBte mit allen Mitteln versucht werden, die Handarbeit durch 
die Maschine zu ersetzen, und auch hier sind Schwierigkeiten in 
groBem MaBe vorhanden. Die in Haufen liegenden Torfsoden miiBten 
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durch eine leichte Transporteinrichtung in Form eines Forderbandes 
(die Firma Luther, Braunsch\\'eig, fiihrt schon heute derartige leicht 
bewegliche Transportbander aus) nach den Transportwagen geschafft 
werden. Das Aufnehmen del' Torfsoden von dem Felde auf die 
Transportbander miiBte gleichfalls mechanisch erfolgen, und es waren 
hierzu einfache, leicht fahrbare Elevatoren zu konE,truieren. Del' 
Transport del' Soden von dem Felde nach del' Halde wiirde zweck
maBig in Selbstentladern groBer Leistungsfahigkeit geschehen. 

Da fiir alle Arbeiten elektrischer Strom zur Verfiigung stehen 
wird, wird man samtliche Transporteinrichtungen moglichst leicht 
konstruieren konnen, so daB sie das Moor. selbst wenn es schlecht 
entwassert ist. gut tragt. 

Fassen wir nun noeh einmal die Grundsatze zusammen, die fiir 
eine weitere Durchbildung del' Formtorfgewinnung maBgebend sind! 
Die mechanische Forderung del' Torfmasse aus dem Moor muB ver
bessert, Maschinen groBerer Leistung miiEsen entworfen werden. Sie 
mussen fUr alle Torfe geeignet sein. Von groBem EinfluB auf die 
Dauerhaftigkeit del' Soden, ihre Dichte und ihre Schwindung ist die 
eingehende ZerreiB- und Mischwirkung del' Maschinen. Man wird 
die Mischwirkung durch VergroBerung del' Umdrehungszahl del' 
Wasserwellen moglichst erhohen. Es ist daher del' Antriebsmotor 
nicht angstlich klein zu wahlen und die Umdrehungszahlen del' 
Schneidwellen sind auf mindestens 50 bis 60 zu erhohen, die Soden
ableger sind zu vervollkommnen, die mechanische Haufelung zu ver
suchen und difl TransportvorrichtllngBn oon speziellen Bediirfnissen 
anzupassen. Die Handarbeit muB mit allen Mitteln verringert werden. 

Del' richtig gewonnene lufttrockene Maschinentorf ist von einer 
solchen Dichtigkeit und Festigkeit, daB man sich eines Werkzeuges 
bedienen muB, um ihn zu zerkleinern. Die Oberfiache erhalt eine 
so dichte und feste Kruste, daB sie nicht abfarbt und es nicht mog
lich ist Stiicke von ihm mit del' Hand abzubrockeln. Del' Wasser
gehalt betragt 20 bis '25 0 / 0 , ill feuchten J ahren kann er bis auf 50 0 / 0 

steigen. Hausding gibt in seinem Handbuch auf Seite 270 und 
271 eine Tabelle iiber das TrockenmaB. Schwindewirkung usw" die 
WIr nachstehend bringen. 

Aus diesen Tabellen ergibt sich, daB die Verdiehtullgswirkung 
del' Maschinen je nach den Verfahren zwischen 1,14 bis 4,9 schwankt. 
Man kann sie bei guten Maschinen mit ca. 1.5 annehmen. Die 
Schwind- odeI' Trockenwirkung ist mit 5 anzunehmen. Das Gewicht 
eines Kubikmeters Rohtorf betragt ca. 1 t, das Gewicht eines Kubik
meters Trockentorf im Durehschnitt 70f) kg. 
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Tabelle I. 
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1. Oldenburger leichter, schwarz- 1,8 Maschinen- 0,28 i 3,60 0,20 0,98 
brauner Tang- und Schilftorf Breitorf ·13 . ·7,6 I bis 
mit viel pflanzlichen Bei- I 0,29 
mengungen. : 

2. Hannoverscher brauner Heide- 2,0 Maschinen- 30·15 :20·7,5 0,17 6,00 0,37 1,03 
torf mit zahlreichen Wollgras- Breitorf ·12 . I) 
nnd Holzwurzelbeimengungen. 

I 

3. Holsteiner schwerer, 10,3 
I 

brauner Maschinen- 28,8 19,6 0,30 i 3,40 0,64 1,20 
Modertorf mit geringen Pflan- Formtorf ·7,2 ·5,2 I 
zenresten. ·9,8 ·5,9 

I 

4. Gravensteiner, braun., leichter 2,5 Maschinen- 29·13 17·8·5 0,18 ! 5,56 0,31 0,67 
Tangtorf mit bastartigem Ge- Breitorf mit ·10 bis 
fUge. Formkarre 0,44 

5. Leichter, brauner, filziger 1,3 Eichhornsch. 10-12 5,5 0,17 6,00 0,15 0,74 
Moostorf. Kugeltorf em bis 6,0 ! b.0,38 Durchrn. 

6. Schwerer. brauner Modertorf 2,7 Desgl. 10--12 5,5 0,17 i 6,00 0,48 1,00 
mit vielem Wollgras, Schilf- em bis 6,0 Durch-
resten usw. messer 

7. Braunschweigerdunke1brauner 16,5 Maschinen- 23,5·916·6·5 0,33 3,00 0,74 1,10 
Modertorf, kurz und rein. Formtorf ·6,5 

I 

. {'"","",b" "bw.~" Mod" 
12,1 Ma.ch.-Form- 15·4·4 9·9,2 0,18 5,50 0,88 1,00 
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::s vermoderten Wurzelfasern, mit De,gl. bei 75 15·4·4 9 ·1,8 0,17 6,05 0,88 1,24 
00 85 v. H. Wassergehalt verarb. Umdrehungen ·2,5 
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11,1 Masch.-Form- oval: 14,8·4 0,19 5,32 0,70 1,12 

- reich beigemengten halbver- torfbei 10-15 25·7·4 ·2,3 
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12. Derselbe Torf wie unter 10. - - 25·7·4 19· 0,37 2,70 0,70 0,56 
und 11., aber als Maschinen- 5,5·2,5 
torf im halbtrocknen Zustande 
der Einwirkung des Frostes 
ausgesetzt und nach dem Auf- i I 

I I tauen an der Luft getrocknet. I 
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Tabelle I. 
Feuchtigkeitsaufnahme von Maschinentorf im Vergleich zu Stichtorf. 
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C. Die Verwendung des Torfes ZUI" 

Krafterzeugung. 
Der Torf wird von den Anwohnern der Moore schon seit ur

alter Zeit zur Feuerung verwandt. In den moorreichen Gebieten 
Oldenburgs und Hannovers hat sich sogar eine kleine Industrie heraus
gebildet, um die Bewohner der Stadte mit diesem Brennmaterial zu 
versorgen. Die Torfindustrie RuBlands ist dagegen schon heute 
ziemlich bedeutend. 1m Jahre 1908 1) waren dort 73 Firmen mit 
ca. 17 000 Arbeitern fiir die Gewinnung von Brenntorf tatig. Ge
naue Daten liegen von 37 Firmen vor. Diese haben gewonnen: 

Gouvernement Moskau 
Wladimir. 

., Nishnij Nowgorod . 
Rjamn 
Kostroma. 
Tambow . 

97907 m3 Faden 
57517 .. 

8000 
" 4500 .. 

600 .. 
5000 

" 
173524 m3 Faden 

Die Gesamtausbeute wirdauf 240000m3 }i'aden=,,-,57 600000Pud 
"-' 925000 t Torf geschatzt. Der Mangel an Kohle wird die Aus
beute in den nachsten Jahren noch steigern; so ist schon heute be
absichtigt, Moskau aus einem Torfkraftwerk mit elektrischer Energie 
zu versorgen. 

Es wird wiederholt behauptet, daB der Torf einen langeren 
Transport nicht vertragen kann. Wenn man bedenkt, daB gute 
Steinkohlen ca. 6000, Braunkohle 3000 und guter lufttrockener Torf 
ca. 3500 WE hat, so sieht man hieraus, daB ein einigermaBen groBer 
Transportweg wohl vorhanden sein kann. Die Transportkosten er
h6hen sich allerdings dadurch, daB der Torf ein verhaltnismaBig 
niedriges spezifisches Gewicht, also ein gr6Beres Volumen gegeniiber 
Kohle hat. 

Die letzte Eigenschaft des groBen V olumens hat die Verwendung 
des Torfes daher zu Zwecken ungeeignet gemacht, wo ein geringer 
Raum zur VerfUgung steht. Er wird daher allmahlich aus den 
W ohnungen der Stadter durch Steinkohle und vor aHem durch 
Braunkohlenbriketts verdrangt. 

Die Versuche, Torf fUr Lokomotivfeuerung zu verwenden, wie 
sie in Bayern, Oldenburg und in Schweden ausgefiihrt sind. sind 

1) M. 09, S. 391/92. 
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daran gescheitert, daB die MitfUhrung eines zweiten Tenders und 
die Anwesenheit eines zweiten Heizers erforderlich wurden. Die 
Versuche in Schweden haben ergeben, daB 1,6 kg Torf im Heizwerte 
1 kg englischer Steinkohle entsprechen. 

Selbstverstandlich wird der lufttrockene Torf fUr die gewerb
lichen Feuerungen der Torfbereitung bzw. fUr die industriellen Be
triebe der Moorbesitzer benutzt. 

Neuerdings hat der Torf fiir den Betrieb von Kraftwerken an 
Bedeutung gewonnen. Die N achfrage nach elektrischer Energie 
steigt dauernd, die Anwendung hoher Spannungen ermoglicht es, die 
Energie der groBen Torflager iiber fast ganz Deutschland zu ver
teilen. Andererseits ist es moglich, die oden Hochmoorftachen durch 
Abtorfen und Verwendung zu Kraftzwecken moglichst bald der 
Kultur zuzufUhren. Ein Zusammenarbeiten der Odlandskolonisation 
mit der Beschaffung elektrischer Energie ware also wohl denkbar, 
jedoch verkennen wir nicht die Schwierigkeiten, die noch zu iiber
winden sind. 

Bisher sind die Versuche, den Torf zur Erzeugung von elek
trischer Energie zu verwenden, in verhaltnismaBig kleinen Grenzen aus
gefiihrt worden, und es ist Aufgabe der vorliegenden Schrift, nicht 
nur kritisch die verschiedenen Arten der Gewinnung von Energie 
aus Torf zu beleuchten, sondern auch Wege zu zeigen, zusammen 
mit der landwirtschaftlichen Nutzung der Moore elektrische Energie 
zu einem Preise zu beschaffen, wie er kaum von einer anderen 
Energiequelle gewahrt werden kann. Deutschland ist arm an 
Wasserkraften, wie etwa Schweden und Norwegen sie besitzt, die 
billig im Ausbau, die Energie zu billigem Preise hergeben konnen. 
Der Torf soll diesem Mangel fiir den Teil unserer Monarchie ab
helfen, wo keine Steinkohlen- und Braunkohlenlager vorhanden, wo 
die Wasserkrafte Silddeutschlands nicht mehr hinreichen. Anderer
seits sollen die Torfkraftwerke die bestehenden Werke entlasten und 
mithelfen an der fortEchreitenden Elektrisierung der Staatsbahnen, 
die ohne billige Kraft nicht denkbal' ist.. 

a) Warmeteclmi~cbe und chemiscbe Eigenschaften 
des Torfes. 

Vor Inangriffnahme der ~utzung eines Torflagers ist dasselbe 
eingehend auf die Machtigkeit und die Eigenschaften des Torfes zu 
untersuchen. 

Es ist zu diesem Zwecke erforderlich Bohrungen anzustellen, 
und zwar solI das Torflager dazu in Quadrate geteilt werden, deren 

Bartel, Torfkraft. ;) 
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Seitenlange hochstens 100 m betragt. Als Bohrgerat ist zweckmaBig 
ein 2"-Gasrohr zu verwenden, dessen unteres Ende zu einem Bohrer 
ausgebildet ist, wie ihn die Steinbohrer haben. Dieser Bohrer wird 
bis auf den Sand durchgestoBen. Falls es moglich sein solite, ist 
die Bohrstange einzunivellieren, um gleichzeitig einen Anhalt fur die 
Entwasserungsprojekte zu haben. Mit dem Bohrer kann gleichzeitig 
das Vorhandensein von Holzeinschlussen festgestellt werden. 

Fur die Entnahme von Bodenproben behufs chemischer und 
physikalischer Untersuchung hat die Moorversuchsstation 1) Bremen 
eine eingehende Anweisung herausgegeben. Es sind an moglichst 
vielen Stellen grobe Locher auszuheben, die Einzelproben aus den 
ihrer auBeren Beschaffenheit nach gleichartigen Schichten zu ver
einigen und daraus nach sorgfaltiger Durchmischung, bei der ein 
Zerdrucken der Moormasse moglichst zu vermeiden ist, je eine 
Durchschnittsprobe im Gewicht von 2 kg genau bezeichnet und in 
reine Beutel verpackt, in frischem Zustande an die Moorversuchs
station einzusenden. Angaben uber die Ausdehnung, Machtigkeit 
und Lagerungsverhaltnisse der durch die einzelnen Durchschnitts
proben dargestellten Moorschichten sind sehr erwunscht. Durch
schnittsproben aus fertigem Material werden in der Art gewonnen, 
daB eine groBere Zahl von Soden von verschiedenen Stellen des 
Haufens genommen, in huhnereigroBe Stucke zerschlagen und daraus 
nach sorgfaltiger Durchmischung eine Durchschnittsprobe von 2 bis 3 kg 
genommen wird, die in einem dichtschlieBenden Behalter einzusenden 
ist. Daneben sind noch einige unzerschlagene Soden in mittlerer 
Beschaffenheit einzusenden. Die Bestimmung des Heizwertes von 
Brennstoffen nach der Dulongschen Formel weicht bei Braun
kohlen, Torf und Holz, weniger bei Steinkohlen und Koks oft be
trachtlich von den mittels des Kalorimeters bestimmten abo Es 
wurde daher auf den beiden ersten Konferenzen der Vorsteher der 
auf dem Gebiete des Moorwesens tatigen Anstalten bezuglich der 
Untersuchung der Berechnung und Darstellung der Untersuchungs
ergebnisse folgende Bestimmungen getroffen 2). 

1. Fur exakte Brennwertsbestimmungen in Torfproben ist die 
Methode, bei der die kalorimetrische Bombe verwendet wird, obli
gatorisch zu machen. Andere Methoden sind nicht zulassig; nament
lich darf der Brennwert nicht aus den Ergebnissen der Elementar
analyse nach der Dulongschen oder anderen Formeln berechnet 
werden. 

2. An den beobachtenden Temperaturen sind mit Rucksicht auf 

1) M. 07, S.2.59-262. S. auch Lubkowsky M. 12, S.207, v. Feilitzen, 
M. 12, S. 2:{6ft'. 

2) M. 10. S. 207ft'. 
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die praktische Vel'wertung folgende Korrekturen anzubringen und 
bei der Berechnung zu beriicksichtigen: 

a) Die Korrektur fiir Abkiihlung, die durch den EinftuB der 
Umgebung auf das Kalorimeter hervorgerufen wird und aus den 
Ergebnissen des Vor- und Nachversuchs nach del' vereinfachten Formel 

v+v1 
Korr. = nv1 + .- .-

2 
zu berechnen ist. 

v und vl bedeuten die Temperaturdifferenzen zwischen den ein
zelnen Minuten im Vor- und N achverf'ueh; 11 die Anzahl der Minuten 
des Hauptversuches. 

b 1) Die Korrektur fiir Ziindung. Zu berechnen aus der Menge 
und Art des beniitzten Ziindmaterials (Verbrennungswarme von 
1 g Zellulose = 4200 Kal. von 1 g Eisendraht = 1601 Kal.). 

b 2) Die Bildungswarme fUr Salpetersaure. Fiir 1 g entstandener 
Salpetersaure berechnen sich nach Berthelot 227 Kal. Diese Kor
rektur darf unberiicksichtigt bleiben, wenn man mit einem kleinell 
Kalorimeter von ca. 80 cm 3 Inhalt arbeitet. 

b 3) Die Bildungs- und Verdiinnungswarme fiir Schwefelsaure. 
Bringt man jedesmal 10 cm3 Wasser in die Bombe, so sind fUr jedes 
Prozent Schwefel 22,5 Kal. in Abzug zu bringen. Diese Korrektur 
ist unbedingt anzubringen, wenn es sich urn die Untersuchung eines 
Niederungsmoortorfes handelt. Bei Hochmoortorfen darf sie ver
nachlassigt werden. 

b 4) Die Korrektur fiir Wasserdampf. Fiir jedes Prozent hy
groskopisches Wasser betragt dieselbe 6 Kal. Fiir jedes Prozent 
Wasserstoff, der nicht in der Form von hygroskopischem Wasser 
vorliegt = 6·9 = 54 Kal. Urn eine Elementaranalyse zu umgehen, 
solI fiir die organische aschenfreie Torftrockensubstanz allgemein ein 
mittlerer Wasserstoffgehalt von 5,5% bei kal. Bestimmungen all
genommen werden. In ganz vereinzelten seltenen Fallen, wo es auf 
eine auBerste Ermittelung des Heizwertes ankommt, ist del' Wasser
stoff, del' nicht in Form von hygroskopischem Wasser vorhandell 
ist, elementaranalytisch zu ermitteln und in Rechnung zu stellen. 

3. Bei der Darstellung del' Untersuchungsergebnisse ist zwischen 
den Begriffen Verbrennungswarme und Heizwert ein scharfer Unter
schied zu machen, der Irrtiimer ausschlieBt. 

Unter Verbrennungswarme (absoluter Heizwert, oberer Heizwert) 
eines Brennstoffes versteht man diejenige Warmemenge, die angibt. 
wieviel Warmeeinheiten ein Kilogramm desselben bei del' Verbren
nung ohne jeden Verlust zu gasformiger Kohlensaure ftiissiger (ver
diinnter) Schwefelsaure und ftiissigem Wasser entwickelt. Dagegell 
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bezeichnet der Heizwert (nutzbarer, technischer, praktischer, unterer 
Heizwert) eines Brennstoffes diejenige Warmemenge, die angibt, wie
viel Warmeeinheiten ein Kilogramm desselben bei vollstandiger Ver
brennung zu gasformiger Kohlensaure, gasfOrmiger schwefliger Saure 
und Wasserdampf von gewohnlicher Temperatur entwickelt. 

In jedem Gutachen ist auf aIle Falle anzugeben: 

a) die Verbrennungswarme der Trockensubstanz; 
b) der Heizwert der Torftrockensubstanz; 
c) der Heizwert des lufttrockenen Torfes bei Annahme eines 

Wassergehaltes von einheitlich 20 oder 25%; 
d) der Heizwert des lufttrockenen Torfes, falls derselbe luft

trocken zur Untersuchung einlauft, unter Beriicksichtigung des im 
Zustande des Einlaufs vorhandenen Wassergehaltes; 

e) die theoretische Verdampfungswarme des Torfes fUr die Um
wandlung von 1 kg Wasser von 0° in Dampf von 100°, die sich 
durch Division des Heizwertes durch 637 berechnet; 

f) der Aschengehalt der Torftrockensubstanz. 

Auf Grund vorgenannter Bestimmungen sind in dem chemischen 
Laboratorium der Moorversuchsstation zu Bremen in den letzten 
Jahren eine ganze Menge von Torfproben untersucht worden, und 
zwar durch den Vorsteher Herrn Dr. H. Minssen. Die Volumen
gewichtsbestimmung geschah durch Wagung der durch lufttrockene 
Torfstiicke verdrangten Menge feinen Sandes. In denjenigen Fallen, 
in denen zur Untersuchung frisches Moor eingeschickt war, wurden 
1000 cm3 der frischen Substanz geknetet in Sodenform gebracht und 
bei maBiger Temperatur vorsichtig so lange getrocknet, bis ein luft
trockenes Material mit etwa 20 ° / ° Feuchtigkeit vorlag. 

Da die Herkunft der einzelnen Proben sich iiber ganz Deutsch
land erstreckt, lassen wir im Nachstehenden die Beschreibung der 
Torfproben folgen und bringen eine Zusammenstellung der Ergeb
nisse der kalorimetrischen Untersuchung 1). 

Probe 1 (Bd. 22, Nr. 713). Reg.-Bez. Schleswig-Holstein. Quick
born. Moorflache auf der siidlichen Seite des Kaiser Wilhelm-Kanals. 
11-12 km von Brunsbiittelkoog. Tiefere Schichten. Braunes, ZUlli 

Teil hellbraunes ungleichmaBiges Moor, das teilweise stark, teilweise 
erst maBig humifiziert ist und reichlich W ollgrasschOpfe enthalt. 

Proben 2-5 (Bd.22, Nr.719-722). Schweiz. Moorflachen am 
Canal d'Entreroches. Die urspriinglichen Proben stellen verkleinerte 
Profile dar, deren mittlere fUr die Gewinnung von Brenntorf in Be
tracht kommende Lagen unter AusschluB derjenigen Partien, die 

1) M. 07, S. 185. 
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schon auBerlich einen sehr hohen Gehalt an mineralischen Bei
mengungen (Wiesenmergel) erkennen lieBen, fur die Untersuchung 
benutzt wurden. 

Probe 2. Gemeinde Bavois. Dunkel- bis hellgraubraunes, maBig 
zersetztes Moor. 

Probe 3. Gemeinde Bavois. Braunschwarz, maBig zersetzt mit 
zahlreichen unzersetzten Resten von Sumpfgrasern. 

Probe 4. Gemeinde Arnex. Dunkelbraunes, kohlensauren Kalk 
fiihrendes, maBig zersetztes Moor mit Resten von Phragmites und Holz. 

Probe 5. AuBerhalb des Gebiets. Graubraunes, mit tonigen und 
mergeligen Beimischungen und unzersetzten Resten von Sumpfgrasern 
durchsetztes Moor. 

Proben 6 und 7 (Bd. 23, Nr. 98 und 99). Reg.-Bez. Frankfurt a. O. 
Kreis West-Sternberg. Dominium Pinnow. Mischproben aus tieferen 
Schichten (6 a, 6 b und 7 a, 7 b, 7 c, 7 d). 

Probe 6 a. Graubraunes, z. T. gut zersetztes Sumpfmoor mit zahl
reichen unzersetzten Resten von Sumpfgrasern und vereinzelten san
digen Partien. 

Probe 6 b. Schwarzgraues, erst maBig zersetztes Moor mit einigen 
sandhaltigen Nestern. 

Probe 7 a. Graubraunes, durchweg erst schlecht bis maBig zer
setztes Sumpfmoor mit Holzresten und unzersetzten Resten von 
Sumpfgrasern. 

Probe 7 b. Dunkler als 7 a, durchweg maBig, in manchen Par
tien schon ziemlich gut zersetzt. 

Probe 7 c. Graues, erst schlecht, vereinzelt maBig zersetztes 
Sumpfmoor mit zahlreichen groBen unzersetzten Phragmitesresten und 
Resten anderer Sumpfpflanzen. 

Probe 7 d. Etwas dunkler als 7 c, durchweg maBig zersetzt, sonst 
der Probe 7 c ahnlich. 

Probe 8 (Bd. 23, Nr. 107). Reg.-Bez. Stettin. Moorflache zwischen 
Stettin und Alt.damm. Tiefere Schichten. Graubraunes, ziemlich gut 
zersetztes Moor. 

Proben 9-14 (Bd. 23, Nr. 533-538). Schweiz. Orber Moor. 
Durchschnittsmischproben aus der Oberflache und den tieferen 
Schichten. Dieselben stell en samtlich dunkelbraune bis dunkelgraue, 
ziemlich gut zersetzte Moore mit besser zersetzten, sowie klein en, 
erst maBig zersetzten Anteilen dar. In allen Proben finden sich noch 
vereinzelte kleine unzersetzte Reste von Sumpfgrasern, zum Teil sind 
sie stark mineralstoff-(sand-)fiihrend. 

Probe 9 Vol.-Gew. lufttrocken 1,34 Probe 12 Vol.-Gew.lufttrocken 1,16 

" 10"" " 1,17 " 13"" " 1,20 
" 11"" " 1,18 " 14"" " 1,Hi 
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Proben 15 und 16 (Bd. 23, Nr. 577 und 578). Reg.-Bez. KonigE~ 
berg. Bledau bei Kranz (Ostpr.). 

Probe 15. Neues Lager. Torfschicht unter 0,40 m Abraum. 
Dunkelbraunes, im ganzen gut zersetztes, etwas schliffiges Moor mit 
vereinzelten unzersetzten Seggen- und Holzresten. Vol.-Gew. Itr. 0,93. 

Probe 16. Altes Lager. Torfschicht unter 0,60 m Abraum. 
Braunes, erst ziemlich gut bis mitBig zersetztes Moor mit ungewohn
lich vielen Holz- und vereinzelten schlecht zersetzten Seggenresten. 
Manche Partien bestehen fast nur aus vermodertem Holz. Vol.-Gew. 
Itr.O,82. 

Probe 17 (Bd. 23, Nr. 584). Reg.-Bez. Aurich. Moorproben aus 
dem forstfiskalischen Teil des N eudorfer Moors, entnommen aus einer 
Tiefe von 1,50 m bis zum Sanduntergrund. Dunkelbrauner, ver
einzelt hellbrauner, schon sehr stark zersetzter alterer Moostorf mit 
vielen unzersetzten Wollgrasschopfen. Vol.-Gew. Itr.O,83. 

Probe 18 (Bd. 23, Nr. 724). Reg.-Bez. Aurich. Moorproben aus 
dem Auricher und Friedeburger Wiesenmoor und dem sudlich vom 
Marcardsmoor belegenen Klinge-Moor, entnommen aus einer Tiefe 
von 1 bis 3 m. Dunkelbrauner, recht dichter, schon recht weit zer
setzter, mit vielen wenig zersetzten Eriophorum- und vereinzeIten 
kleinen Holzresten durchsetzter alterer Moostorf. Vol.-Gew. Itr.O,82. 

Probe 19 (Bd. 23, Nr. 753): "Osmontorf" aus den ostpreuBi
schen Pentanwerken im Schwenzelmoor, Reg.-Bez. Gumbinnen. Her
gestellt aus· Torfbrei, dessen Wasser durch den elektrischen Strom 
groBtenteils beseitigt wurde (elektrische Osmose). Eine chemische 
Veranderung der Torfsubstanz (Verkohlung usw.) ist durch diesen 
ProzeB nicht eingetreten. Es liegen harte, sehr dichte, nuB groBe, 
ungleichmaBig geformte Torfstiicke vor von dunkelbrauner Farbe. 
In der Torfsubstanz sind vereinzeIte unzersetzte Pflanzenreste deut
lich zu erkennen. Vol.-Gew. ltr. 1,62. 

Proben 20 und 21 (Bd. 23, Nr.906 und 907). Reg.-Bez. Lieg
nitz, Kreis Sagan, Rittergut Mittel-Kupper. Proben aus nicht naher 
bezeichneten Torflagern. 

Probe 20. Brauner, erst maBig bis ziemlich gut zersetzter Torf 
mit zahlreichen unzersetzten Resten von Seggen und einigen groBeren 
Holzresten. 

Probe 21. Grauschwarzer, noch schlecht bis maBig zersetzter 
Torf, der zahlreiche unzersetzte Reste von Seggen und Dachrohr 
(Phragmites) enthaIt. Beide Proben waren sehr reich an Schwefel
verbindungen, beim V ortrocknen bei 40 bis 50 0 iiberzog sich die 
Oberflache der einzelnen Brocken mehr oder minder stark mit einem 
weiBen Belage, der zum Teil aus Eisenvitriol bestand. 
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Probe. 22 (Bd. 23, Nr. 938). Vier Stucke "elektrische Torfkohle" 
(Electro-Peat-Coal), hergestellt aus Rohtorf aus Elisabethfehn in 
Oldenburg nach dem Patent Bessey durch Anwendung eines elek
trischen Wechselstroms und darauffolgende Knetung. Es liegt stark 
zersetzter alterer Sphagnumtorf vor. Die mikroskopische Unter
suchung erwies, daB die Torfsubstanz in keiner Weise verandert, 
eine etwaige Verbrennung oder Verkohlung in keiner Weise erfolgt 
war. Von einer mechanischen Beeinflussung der in den Proben noch 
vorhandenen organisierten Reste durch den elektrischen Strom war 
nichts zu entdecken. Die vier Stucke, deren Volumengewichte luft
trocken 1,18, 1,15, 1,10, 1,06, im Mittel 1,12 betrugen, wurden zer
kleinert und fUr die Untersuchung zu einer Durchschnittsprobe 
vereinigt. 

Proben 23-31 (Bd. 24, Nr. 385-389 und 391-394). Reg.-Bez. 
Sigmaringen. Die Proben, die samtlich tieferen Moorschichten ent
nom men sind, stammen, mit Ausnahme der Proben 25 und 26, die 
von benachbarten Moorflachen auf badischem Gebiete herruhren, aus 
dem Pfrungerriet bei Ostrach in Hohenzollern. 

Probe 23. Grauschwarzes bis dunkelbraunes, ziemlich gut bis 
im ganzen gut zersetztes Moor mit verschiedenen unzersetzten Resten 
von Sumpfpflanzen. Vol.-Gew. Itr.O,78. 

Probe 24. AuBerlich ahnlich Probe 23. Vol.-Gew. lufttrocken 0,73 

" 
25. 

" " " 
23. 

" " " 
0,62 

" 
26. 

" " " 
23. 

" 
,. 

" 
0,69 

" 
27. 

" " " 
23. 

" " " 
0,50 

Probe 28. Grauschwarzes, ziemlich gut zersetztes Moor mit vielen 
unzersetzten Resten von Sumpfpflanzen. Vol.-Gew. Itr.O,79. 

Probe 29. Dunkelbraunes, im ganzen gut zersetzter Moor. Vol.
Gew. ltr. 0,78. 

Probe 30. Dunkelbraunes, ebenfalls schon durchweg im ganzen 
gut zersetztes Moor mit einigen noch unvollkommenen zersetzten 
Partien. Vol.-Gew. ltr. 0,82. 

Probe 31. Grauschwarz, sonst wie Probe 23. Ganz vereinzelte 
kleine Holzreste. V ol.-Gew. ltr. 0,73. 

Probe 32 (Bd. 25, Nr. 524). Reg.-Bez. Stralsund. Quilow bei 
Anklam. Nahere Angaben uber Fundort und Entnahme der Proben 
fehlen. Graubrauner Niederungsmoortorf, im ganzen gut bis ziemlich 
gut zersetzt. Vol.-Gew. ltr. 0,36. 

Probe 33 bis 48 (Bd. 25, Nr. 525 bis 540). Herzogtum Braun
schweig, Kreis Helmstedt, Feldmarken Reinsdorf und Hohnsleben. 
Die Einzelproben wurden nach Fortraumen des zu Brenntorf nicht 
benutzbaren Abraums aus der ganzen Tiefe der in Betracht kommen-
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den Schichten entnommen und nach sorgfaltiger Durchmischung samt
licher zueinander gehoriger Einzelproben zur Gewinnung von Durch
schnittsproben benutzt. Es liegen dunkelgraue, groBtenteils recht weit 
zersetzte Niederungsmoore vor, die sich auBerlich fast nur durch den 
verschieden hohen Gehalt an Mineralstoffen unterscheiden und zum 
Teil reich an kohlensaurem Kalk (Konchylien) sind. Volumengewichte 
der einzelnen Proben lufttrocken: 

Probe 33 0,70 Probe 34 0,84 Probe 35 0,70 Probe 36 0,75 
" 37 0,77 ,,38 0,78 ,,39 0,75 ,,40 0,75 
" 41 0,71 ,,42 1,05 ,,43 0,71 ,,44 0,69 
" 45 0,67 ,,46 0,67 ,,47 0,71 ,,48 0,78 

Proben 49 bis 51 (Bd. 25, Nr. 862, 868, 870). Grof3herzogtum 
Oldenburg, Amt Friesoyte, Flur 29 der Gemeinde Bosel. Samtliche 
Proben sind einer Tiefe unter 20 em entnommen. 

Probe 49 (Parz. 220/1). Braunes, im ganzen gut bis ziemlich 
gut zersetztes Moor mit ziemlich vielen unzersetzten Resten von 
Torfmoosen und Seggen. Vol.-Gew.ltr. 0,65. 

Probe 50 (Parz. 227/1). Dunkelbraunes, im ganzen gut zersetztes, 
etwas schliffiges Moor mit einigen erst weniger zersetzten Resten von 
Wollgras und Seggen. Vol.-Gew. ltr.O,67. 

Probe 51 (Parz. 215/1). Schwarzbraunes, etwas schliffiges, im 
ganzen gut zersetztes Moor. Vol.-Gew. ltr. 1,08. 

Der Heizwert sowohl des trockenen wie auch des lufttrockenen 
Materials bezieht sich auf Wasserdampf von gewohnlicher Temperatur, 
Kohlensaure und schweflige Saure gasfOrmig. 

Der prozentische Gehalt samtlicher aschenfrei und trocken ge
dachten Torfproben bewegt sich im Gehalt an Kohlenstoff, Wasser
stoff und Sauerstoff in verhaltnismaBig engen Grenzen. Der Gehalt 
samtlicher 5( Proben betragt aschenfrei und vollkommen trocken 
gedacht in Prozenten: 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Sauerstoff 

50,16 bis 

4,44 " 
30,61 " 

60,10 
5,86 

39,41 

1m Mittel 56,14 

" 
" 

" 
" 

5,44 
34,19 

Je weiter die Zersetzung der Torfsubstanz vorgeschritten ist, urn 
so reicher wird dieselbe an Kohlenstoff und Wasserstoff, urn so armer 
an Sauerstoff. Der Stickstoff und Schwefelgehalt ist bedeutend kleiner, 
wenn es sich urn Niederungsmoore handelt. Den hochsten Heizwert 
ergeben aschenarme ausgesprochene Hochmoortorfe. 

Hausding gibt in seinem Handbuche (S. 18) verschiedene 
Analysen von auslandischen und einheimischen Torfarten, deren 
Heizwert nach den vorher genannten Grundziigen natiirlich nur mit 
Vorsicht zu benutzen ist. 
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Tabelle II. 
100 Teile Torf enthalten in der Trockensubstanz: 

Nr., 
I 

Heizwert 
C H N S Asche CO2 0 kalori-

metrisch 

1 56,07 4,96 1,25 0,27 2,83 
I 

34,62 5058 
2 51,84 5,04, 2,58 0,53 10,30 29,71 4647 
3 50,87 4,89 2,39 0,77 10,98 

I 
RO,10 ! 4511 

4 43,87 4,15 2,34 0,69 24,65 1,42 22,88 31i80 
5 40,24 3,98 2,33 0,55 27,57 I 0,42 24,91 3451 
6 34,40 3,36 1,92 0,96 38,76 ! 20,60 2856 
7 46,20 4,23 2,50 0,80 22,01 24,26 3877 
8 41,71 3,96 2,70 1,21 28,56 21,86 3438 
9 52,06 4,61 2,56 0,88 11,86 28,03 4511 

10 44,60 4,23 2,4.5 1,16 21,40 26,16 3923 
11 51,12 4,59 2,77 1,53 11,11 28,88 4545 
12 35,52 3,56 2,02 0,52 35,24 23,14 3085 
13 41,39 3,92 2,51 1,33 26,03 24,82 3596 
14 49,94 4,71 2,33 2,25 13,86 26,91 4419 
15 43,75 4,38 2,85 0,86 20,39 27,77 3992 
16 54,66 5,04 2,16 0,69 4,59 32,86 4872 
17 56,78 5,39 1,22 0,24 2,74 33,63 5050 
18 54,31 5,48 0,86 0,25 2,73 36,37 5048 
]9 53,01 4,26 1,99 0,32 11,80 28,62 4593 
20 50,65 4,15 2,83 0,78 6,45 35,14 4678 
21 47,50 4,64 2,53 4,09 9,09 32,15 4641 
22 50,59 4,71 1,01 0,29 8,65 34,75 4518 
23 46,81 4,62 2,19 0,90 17,84 27,64 ! 4144 
24 49,49 5,22 2,63 1,04 10,62 31,00 4485 
25 51,28 5,28 2,46 1,41 9,86 29,71 4463 
26 46,95 4,57 2,43 1,88 16,76 27,41 4160 
27 54,15 5,40 2,38 1,06 5,79 31,22 4732 
28 51,87 5,12 2,93 0,82 7,33 32,02 4616 
29 52,53 5,21 3,06 0,58 7,73 30,89 4590 
SO 51,63 5,15 3,09 0,59 7,97 ! 31,57 4596 
31 51,40 5,01 2,92 0,65 10,54 29,48 4466 
32 54,73 5,33 2,94 0,57 5,74 30,69 4865 
33 47,80 4,69 2,83 2,26 14,76 27,66 4143 
34 4],61 3,93 2,87 2,18 23,16 26,25 3530 
35 46,66 4,57 2,69 2,79 15,46 27,83 5059 
36 48,04 4,60 2,89 2,13 13,74 1,08 27,52 4082 
37 42,42 4,06 2,32 1,40 19,83 6,17 23,80 3601 
38 31,59 3,02 2,07 1,09 36,62 6,76 18,85 2569 
39 35,69 3,58 2,33 1,30 26,87 6,77 23,46 2969 
40 28,66 3,01 i 1,92 0,42 31,22 15,04 19,73 2265 
41 36,39 3,79 2,47 0,74 24,09 9,26 23,26 3068 
42 12,92 1,46 0,87 0,44 71,23 3,01 10,Q7 388 
43 29,65 3,07 1,79 0,76 35,49 9,67 19,57 2846 
44 37,69 3,80 2,45 0,67 22,99 8,08 24,32 3203 
45 24,Q4 2,31 1,38 0,21 37,04 16,85 18,17 1796 
46 48,12 4,67 3,01 2,48 13,88 27,84 4139 
47 38,76 3,75 2,43 1,53 24,09 4,82 I 24,62 3204 
48 44,05 4,11 2,74 1,58 19,36 21i,16 3721 
49 57,77 5,72 1,46 0,33 1,89 32,83 5263 
50 55,21 5,55 0,96 0,22 2,12 35,94 4920 
51 55,28 5,46 0,91 0,22 2,32 35,81 4969 
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Tabelle III. 
100 Teile Torf enthalten in Prozenten lufttrocken mit 20 0/ 0 Wasser: 

.. o . .. 

I 

-_ .. _. .- _. 
I 

o· 0 •• .. - ---
! H~izwert 

I Nr. C H N S 

I 
Asche CO2 0 I kalorio 

metrisch 

I 
I 

I I 
1 44,86 3,97 1,00 0,21 2,27 -

I 

27,69 3927 
2 41,47 4,03 2,06 0,42 8,24 - 23,7tl 3597 
3 40,70 3,91 1,91 0,62 8,78 - 24,08 3489 
4 35,10 3,32 1,87 0,55 19,72 1,13 

I 
18,31 2824 

5 32,19 3,18 1,86 0,44 22,06 0,33 19,94 2641 
6 27,52 2,68 1,53 0,77 31,01 - 16,49 2165 
7 36,96 3,38 2,00 0,64 17,61 - 19,41 2982 
8 33,73 3,17 2,16 0,97 22,85 

i 

- 17,48 2630 
9 41,65 3,69 2,05 0,70 9,49 - 22,42 34H8 

10 3~,68 3,88 1,96 0,93 17,12 - 20,93 3019 
11 40,90 3,67 2,22 1,22 tI,89 - 23,10 3516 
12 28,41 2,85 1,62 0,42 28,19 - 18,51 2348 
13 33,11 3,14 2,01 1,06 20,82 - 19,86 2757 
14 39,95 3,77 1,86 1,80 11,09 - 21,53 3415 
1[, 35,00 3,50 2,28 0,69 16,31 - 22,22 3073 
16 43,73 4,03 1,73 0,55 3,61 - 26,29 3777 
17 45,42 4,31 0,98 0,19 2,19 - 26,91 3!J20 
18 43,45 4,38 0,69 0,20 2,18 - 2!l,10 

I 
3919 

19 42,41 3,41 1,59 0,26 9,44 - 22,89 3555 
20 40,52 3,32 2,26 0,62 5,16 - 28,12 3623 
21 38,00 3,71 2,02 3,27 7,27 - 25,73 3593 
22 40,47 3,77 0,81 0,23 6,92 - 27,80 3494 
23 37,45 3,70 ! 1,75 0,72 14,27 I - 22,11 3195 
24 39,56 4,18 2,10 0,83 8,50 - I 24,80 3468 
25 41,02 4,22 1,97 1,13 7,89 - 23,77 3451 
26 37,56 3,66 1,94 1,50 13,41 - 21,93 3208 
27 43,32 4,32 1,90 0,85 4,63 - 24,98 3665 
28 41,42 4,10 2,34 0,66 5,86 - 25,62 3572 
29 42,02 4,17 2,45 0,46 6,18 - 24,72 3552 
30 41,30 4,12 2,47 0,47 6,38 -- 25,26 3557 
31 41,12 4,01 2,34 0,52 8,43 - 23,58 3453 
32 43,78 4,26 2,35 0,46 4,59 - 24,56 3772 
33 38,24 3,75 2,26 1,81 11,81 - 22,13 3194 
34 33,29 3,14 2,30 1,74 18,53 - 21,00 2704 
35 37,33 3,66 2,15 2,23 12,37 - 22,26 3127 
36 3~,43 3,68 2,:n 1,70 10,99 0,86 22,03 3145 
37 33,94 3,25 1,86 1,12 15,86 4,94 19,03 2761 
38 25,27 2,42 1,66 0,87 29,30 5,41 15,07 1935 
39 28,5.5 2,86 1,86 1,04 21,50 5,43 18,77 2255 
40 22,93 2,41 1,54 0,34 24,98 12,03 15,77 1692 
41 29,11 3,03 1,98 0,59 HI,::!7 7,41 18,61 2334 
42 10,34 1,17 0,70 0,35 56,98 2,41 8,05 191 
43 23,72 2,46 1,43 0,61 28,39 7,74 15,65 1757 
44 30,15 3,04 1,96 0,54 18,39 6,46 19,46 2443 
45 19,23 1,85 1,10 0,17 29,63 13,48 14,54 1317 
46 38,50 3,74 2,41 1,98 11,10 - 22,27 3191 
47 31,01 3,00 1,94 1,22 19,27 3,86 19,70 2443 
48 35,24 3,29 2,19 1,26 15,49 - 22,53 2857 
4!) 46,22 4,58 1,17 0,26 1,51 - 26,26 4090 
50 44,17 4,44 0,77 0,18 1,70 - 28,74 3816 
»1 44,22 4,37 0,73 0,18 1,86 - 28,64 3855 
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Tabelle IV. 
100 Teile der aschenfrei gedachten Torftrockensubstanz enthalten 

in Prozenten: 

Nr. C H N S 0 

1 55,70 5,10 1,29 0,2tl 35,63 
2 57,79 5,62 2,88 0,59 33,12 
3 57,14 5,49 2,68 0,68 33,83 
4 56,34 5,61 3,17 0,93 30,95 
5 55,88 5,53 3,24 0,76 34,59 
6 56,17 5,49 3,14 1,57 33,63 
7 59,24 5,42 3,21 1,03 :31,10 
8 58,38 5,54 3,78 1,69 30,61 
9 59,07 5,23 2,90 1,00 31,80 

10 56,74 5,38 3,12 1,4tl 33,28 
11 57,51 5,16 . 3,12 1,72 32,49 
12 54,85 5,50 3,12 0,80 35,73 
13 55,96 5,30 3,39 1,80 33,55 
14 57,98 5,47 2,70 2,61 31,24 
15 54,96 5,50 3,58 1,08 34,88 
16 57,29 5,28 2,26 0,72 34,45 
17 58,38 5,54 1,25 0,2;) 34M 
18 55,83 5,63 0,88 0,26 37,40 
19 60,10 4,83 2,26 0,36 32,45 
20 54,14 4,44 3,03 0,83 37,56 
21 52,25 5,10 2,7tl 4,50 3.5,37 
22 55,38 5,16 I,ll 0,32 38,03 
23 56,97 5,62 2,67 1,10 33,64 
24 55,37 5,84 2,94 1,16 34,69 
25 56,89 5,86 2,73 1,56 32,96 
26 56,40 5,49 2,92 2,26 32,93 
27 57,48 5,73 2,53 1,13 33,13 
28 55,88 5,52 3,16 0,8tl 34,56 
29 56,93 5,65 3,32 0,63 33,47 
30 56,10 5,fiO 3,36 0,64 34,30 
31 57,46 5,60 3,26 0,73 32,95 
32 58,06 5,65 3,12 0,60 32,57 
33 56,08 5,50 3,32 2,6;) 32,45 
34 54,15 5,11 3,74 2,84 34,16 
35 55,19 5,41 3,18 3,30 32,92 
36 56,40 5,40 3,39 2,.'iO 32,31 
37 57,32 5,49 3,14 1,tl!J :)2,16 
38 55,79 5,33 3,66 1,9:) 3:),29 
39 53,78 5,39 3,51 1,96 3;),:)6 
40 53,33 5,60 3,57 O,7tl :~6,72 

41 54,60 5,69 3,71 1,11 :14,:-<9 
42 50,16 5,67 3,38 1,71 :19,0:-< 
43 54,07 5,60 3,26 1,39 3,,)~6K 
44 54,68 5,51 3,55 0,97 35,29 
45 52,14 5,01 2,99 0,4.) 39,41 
46 55,8b 5,42 3,50 2,8K 32,:12 
47 54,52 5,28 3,42 2,1;) 84~(j:{ 
48 54,63 5,10 3,40 1,9(j :14,!J1 
49 58,88 4,83 1,49 0,34 H3,4(i 
50 56,41 5,67 0,98 0,22 :)H,'::! 
51 56,59 5,59 0,98 0,2:) :{(i.r!; 
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Dber die chemische Zusammensetzung des Torfes aus Maine 
gibt das Bulletin Nr. 376 der United States Geological Survey 
(Engineer, Oktober 09, S. 73/74) einige Angaben . 

. " Fliichtige I Fester I 
Bestandteile Kohlenstoff Asche 

56,01 
51,46 
61,67 
63,06 

31,30 
26,03 
31,41 
31,21 

12,69 
22,51 
6,92 
5,73 

Schwefel 

0,59 
0,18 
0,10 
0,36 

N 

1,78 
1,15 
0,77 
2,09 

Heizwert 
WE 

2204 
1842 
2270 
2427 

Weitere Aufstellungen uber Feuchtigkeitsgehalt der Moore und 
Zusammenstellung des Torfes sind in dem Werke Turfvergassing, 
S. 9 enthalten. Die Proben zu dies en Versuchen sind den Torf
moor en der Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen entnommen. 

Tabelle V. 

Feuchtigkeits-
Werte beziehen sich auf 

Verbrennungs- Torf mit gehalt in Prozenten warme 

I luft-
Trockensubstanz Trockensubstanz 25% 

Moor trockener Obere I Untere Wasser 
Asche I C IH I N I S Torf I WE WE Heizwert 

86,2 I 13,7 4,6 

I 

53,3 I 5,1 r 1,27 0,19 5700 I 54ilO 3920 
8,5,9 13,9 13,9 46,8 4,71 1,06 0,16 5100 I 4850 349O 
90,3 15,3 2,9 48,5 4,7 1,29 0,31 5430 

, 
5180 3740 I 

, 

89,1 15,5 2,8 50,6 4,0 [1,16 0,21 5410 i 5200 3750 
89,4 14,8 3,6 49,9 4,5 1,28 0,23 5400 I 5160 3720 
90,7 14,3 6,.5 46,0 5,0 1,41 0,21 5130 4870 3500 
90,3 14,6 5,3 48,0 5,2 1,58 0,22 .5380 5110 3680 
84,8 14,7 3,9 53,4 ! 4,7 1,37 0,19 5820 5570 4030 
90,7 15,1 8,2 44,4 4,3 1,09 0,17 4800 4570 3280 
92,9 15,5 1,8 i 47,.5 4,9 1,26 i 0,19 

I 
5160 4900 3520 

89,9 15,7 5,7 46,1 4,5 1,32 
I 

0,18 5000 4760 3420 
89,5 15,6 7,2 46,9 4,4 1,94 

! 
0,37 5040 4810 3450 

88,3 15,9 2,0 49,3 4,7 1,00 0,16 5290 5040 3630 

Fur die Gewinnung von Ammoniumsulfate wichtige Analysen gibt 
Dr. Bersch 1) uber den besonders hohen Stickstoffgehalt einiger oster
reichischer Moore. 

Rudniker Moor (Westgalizien) 
do. . ..... 
do. 
do. 

aus 80 em Tiefe 
aus 100 cm Tiefe 

Prozent 
2,75 
2,04 
2,1~ 
2,3 

1) Dr. Wilhelm Bersch, Die Moore Osterreichs, eine botanisch
chemische Studie. 
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Flachmoor Starisko b:::i Lubienwielki (Ostgalizien) . 
do. . ... 

Prozent 
1,93 
2,6H 
1,52 
3,2H 
3,14-

Flachmoor Stojanow bei Radziechow (Ostgalizien) 
do. . ..... 

Flachmoor Mielnicka bei Brod~' 
do. . ....... . 

Flachmoor Osera bei Brody. . 
Moor bei Egg im Bregenzer Wahl 

do. 
Lustenauer Ried 

do. 
Flachmoor bei Neuhaus 
Carexdorf bei Melnik 

do. . ... 
Schilftorf bei Melnik 

do. . .... 
Specktorf von Sebastiansberg 
Mischmoor von Schwarzba('h 
Zwittauer Moor . . . 
Moor bei Wiesenberg 

2.88 bis 
3,54 
3,22 
2,22 
2.28 
2,14 
1.9B 
2,70 
1,81 

1,78 
3,20 
3,01 
2.4() 
2.48 
2.15 
2,1 'l 

Den Diingewert der Torfasche, wie sie bei Verbrennung von 
lufttrockenem Torf leider in groBen Mengen erzeugt wird. hat von 
Feilitzen 1), Jonkoping, untersueht. Er hat folgende Analysen von 
Torfaschen ausgefiihrt: 

Asche aus 

1891 
1. Hochmoortorf . 
~. Niederungsmoortorf 

1904. 
3. Kiefernwaldtorf im Ge

menge mit Sphagnum-Erio
phorumtorf 

4. Torfdergleichen Beschaffen
heit wie 3. 

5. Sphagnum-Eriophortorf 
(In kochender 24 0/ 0 iger Salz
saure loslich) 

6. Eriophorum-Hypnum
Phragmitestorf 

1) M. 10, S .. ~O ff. 

-_._- -------

Eisenoxyd I 
und TOlllirde ~ 

% 

11.67 
~0.44 

23,44 

;36,03 
:{O,l)) 

Totalgehalt 

Kal~ il-Kal~ - - -Ph~~~h~r-
saure 

% I % % 

7,.54 
1!l.l !l 

21,04 

16,03 
15,41 

5,79 

1,34 
O,.'i~ 

1,2;' 

0,76 
1.05 

2,47 
1.73 

2,4;' 

2.70 
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1906 

7. Sphagnum-Eriophorumtorf 

1907 

III ~ 
~§I 

in 
kochender 
Salzsaure 

loslich 

%1% 

Kali Phosphorsaure 

.S 

% %1% %1 
I ' 
I I 

1,01 0,.541 0,40 o I 1,95 1,53 

I , 
8. Sphagnum-Eriophorumtorf 11,76: 8,68 2,21, 0,37 . 0,10 0,9.5 I 0,82 ° 

1909 

!:J. Sphagnum-Eriophorumtorf 0,16 0,53 

Auf einem Versuchsboden, der ein sehr gut zersetzter kalk- und 
stickstoffreicher Niederungsmoorboden war und arm an Kali und 
Phosporsaure, hat er mit der Diingung sehr gute Erfolge erzielt. 
Der Kalkgehalt des Versuchsbodens betrug 2,860/0' der Stickstoff
gehalt 2,66 0/0' 

Die Erntesteigerung liber ungedlingt betrug in Prozenten: 

1907 1908 1909 

I 
1 Gesamt-Korn Stroh Korn 1 Stroh 
I ernte 
1 

2000 kg Torfasche ha 17,8 
I 

3,5 13,3 2.5,3 138,8 

4000 28,5 
1 

60,1 27,9 46,1 139,6 

6000 81,8 i 89,2 44,5 56,9 247,4 

Bei der Diingung wurden die Torfaschen Nr. 7, 8 und 9 benutzt, 
die Ernteerhohung beruht auf den mit der Torfasche zugefiihrten 
Mengen an Posphorsaure mld Kali. 

Die fiir die Verwendung des Torfes zu Kraftzwecken wichtigsten 
Angaben iiber den Heizwert sind in Tabelle II bis V in der letzten 
Spalte enthalten. 

U m einen Vergleich mit den anderen Brennstoffen zu haben, 
geben wir eine Tabelle der Grenzwerte der verschiedenen Brenn
materialien, bezogen auf den mittleren Gehalt an Feuchtigkeit. 
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Grenzwerte fiir den Heizwert 1): 

Lufttroekenes Holz . 
Erdige Braunkohle 

2400-3800 WE 
1500-3400 

Erdige Braunkohle mittlerer Be-
sehafl'enheit . . . . 

Braunkohlenbriketts 
Bohmisehe Braunkohle 
Steinkohle . . . . 
Steinkohlenbriketts . 
Koks aus Steinkohlen 
Torfkoks . . . . 
Holzkohle. . 
Torf, gute Qualitat 
Torf, mittlere Qualitat 
Torf, maBige Qualitat . 

2800 
4500-5000 
4300-5500 
5500-8100 
6200-7600 
5900-7500 
7300-7GOO 
fHJOO-7 ;,)00 
3500-4200 
2800-3500 
2000-2800 

Eine ahnliehe Tabelle fur die versehiedenen Braunkohlensorten 
mit Analysen gibt Neumann 2): 

Kohlensorte Wasser 

v.H. 

Sachsische Rohkohle 4~-.56 

Lausitzer Rohkohlc 46-;'8 
Rheinische Rohkohle ;'2-60 
Sachsische Briketts 11-18 
Rheinische Briketts lil-17 
Biihmische Kohle 18-86 

Tabelle VI. 

I I Brennbare Substanz 

Asche 

v. H. 

I 
~-10 

~-I 

2-4 
7-11 
4-6 
~-8 

fester fiUchtige I Heizwert 
Kohlen- He.,tand-Summe 

stoff teile 
v. H. Y. H. v. H. WE/kg 

! 
11-~1 ~7-:1O i :)8-01 2200-:l~00 

1 !J-~\) ~1-~4' 40-03 2UOO-nOo 
18-~:l . 20-~7 88-.50 2100-2400 
:l2-:l~) : 4~-4!) 74-134 4!)00-;1:)OO 
:)7-4U 40-4:l 77-8B 4600-;,200 

I :l~-:):, . 3B-40 fi!)-7;, I 40UO-5600 

Diese Tabelle ist insofern von groBem Wert, weil wir bei un
seren Betraehtungen werden haufig auf die Rohbraunkohle zuriick
greifen mussen. 

b) Tori a18 Kesselfeuerung. 

Die Feuerung von Torf unter Dampfkesselll hat in kleinen Be
trieben in del' Nahe del' Moore groBe Verbreitung gefunden, jedoch 
wurden bis vor kurzem die Torfsoden auf gewohnlichen Planrosten 

1) Dr. Minssen, M. 10, S. 20\). 
2) Z. OG, S. 722. 
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verfeuert, was naturlich eine ungunstige Ausnutzung des Brenn
materials ergab. 

Die einzige Moglichkeit zur wirtschaftlichen Feuerung bietet der 
Treppenrost, der fur Materialien noch hoheren Wassergehaltes als 
lufttrockener Torf Verwendung findet. 

Abb. 51. Schuttfeuerung fur Braunkohle. 

Die einzige groBere Anlage fur Torffeuerung stellt das Kraft
werk del' Uberlandzentrale Wiesmoor bei Aurich dar, das von den 
Siemens-Schuckert-Werken, G. m. b. H., erbaut ist. Wir kommen 
auf die Anlage spater eingehend zuriick. 

GroBe Bedeutung hat die Feuerung von Torf in RuBland er
Jangt wegen Mangel an Kohle bzw. der hohen Kosten derselben. 
Es sind dort ganz bedeutende Anlagen mit Torffeuerung vor-
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handen, wie es aus den spater folgenden Zusammenstellungen er
sichtlich ist. 

In Rul3land findet viel eine Generatorgasvorfeuerung Anwendung, 
die an Ort und Stelle aus Steinen aufgebaut wird und daher ziem
lich primitiv ist. 

Die Generatorvorfeuerung hat natiirlich samtliche Nachteile des 
Generators, wie sie bei bituminosen Brennstoffen vorkommen. VOl' 

nschenfall. 
Schiebe tiir. 

Abb. 52. Schiittfeuerung fur Holz und Torf. 

aHem macht die Entfernung del' Asche bei aschereichem Brenntorf 
und die Entfernung del' Schlacken von den Generatorwanden groBe 
Sch wierigkeiten. 

Falls nicht das Gas in Gasmaschinen verwertet wird, ist die 
zweimalige Energieumsetzung natiirlich unwirtschaftlich. 

Del' wichtigste Teil bei den Kesselanlagen ist besonders fiir die 
Brennstoffe mit hohem Feuchtigkeitsgehalt del' Rost. 

Das geringe spezifische Gewicht und der niedrige Heizwert er
fordern groBe Rostfiachen, die nur durch einen Treppenrost erreicht 
werden, trotzdem ist bei Kesseln mit groBerer Heizfiache die Rost
Hache oft brei tel' als die Rohrbiindel. 

Bar tel, Torfkraft. 6 
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Von den Treppenrostkonstruktionen kommen hauptsachlich die 
Schiittfeuerungen der Firma J. A. Topf & S6hne, Erfurt, in Frage 
und die Halbgasfeuerungen der Firma Keilmann & Volker, Bern
burg a. S. 

Eine Schiittfeuerung der Firma J . A. Topf & Sohne zur Ver
feuerung von Braunkohlen zeigt Abb. 51. Eine gleiche Feuerung 
zum Verfeuern gro bstiickiger Brennmaterialien, besonders von Holz
abfallen und Torfsoden,' zeigt Abb. 52. Die Ansicht der Feuerung 

Abb. 53. Feuerung mit Fiilltrichter fiir Hand
beschickung. 

mit Fiilltrichter fiir Hand
beschickung zeigtAbb. 53. 
Der Einbau der Kessel
feuerung ist in den Abb. 
54 und 55 dargestellt.M:an 
kann aus diesen ohne wei
teres die verschiedenen 
Gehaude - Dispositionen, 
Anordnung der Kohlen
silos, des Schiir- und Be
dienungsganges ersehen. 

Die Arbeit an dem Ein
wurfstrichter wird eine 
minimale, es ist also 
zweckmaBig, wie in Abb. 
54 gezeigt, den Bedie
nungsgang als einfache 
Galerie auszubilden, wo
durch die Kosten an 
Baulichkeiten vermindert 
und eine groBere Dber-. 
sicht des Kesselhauses 
erzielt wird. Die Mano
meter und Zugmesser sind 
zweckmaBig im Schiir
raum unterzubringen bzw. 

zu wieder holen, weil sich hierher die Haupttatigkeit der Heizer verlegt. 
In neuer Zeit hat die Halbgasfeuerung von Keilmann & Volker, 

Bernburg a. S., in den Dampfkesselanlagen, in denen Braunkohle 
gefeuert wird, weitgehendste Anordnung gefunden. Diese Feuerung 
ermoglicht eine weitgehende Regulierung der Primar- und Sekundar
luft, und eine Ausnutzung der leichten Kohlenwasserstoffe, die bei 
dem sehr hohen Wassergehalt der Brennmaterialien mit dem Wasser
dampf entweichen. Die Ausfiihrung des Rostes und die Art der 
Luftzufiihrung ist aus Abb. 56 zu ersehen. Der Schiirraum selbst 
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k~nn durch Tiiren vollstandig abgeschlossen und die Sekundarluft 
bequem reguliert werden. 

Der Einbau eines festen und eines beweglichen Wehres teilt 
den Rost in zwei Teile. Der dem Einschiitttrichter zunachst liegende 

Teil des Rostes dient dazu, das Feuermaterial zu trocknen und zu 
schwalen und teilweise zu vergasen. Das feste Wehr dient haupt
sachlich zur Ausnutzung der leichten Kohlenwasserstoffgase. Der 
Entziindungspunkt dieser Gase liegt so hoch, daG sie nur bei inniger 
Vermischung mit den heiGesten Feuergasen zur Verbrennung gelangen. 

fi* 
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Durch die Anordnung des Regulierschiebers und des festen Wehres 
ist ein Dberschiitten des Rostes unmoglich gemacht und die Zufuhr 
des Brennmaterials kann be quem nach del' Beanspruchung des 
Kessels reguliert werden. 

Als weiterer Vorteil dieses Rostes mag noch del' bewegliche 
Schiirapparat genannt werden. Derselbe kann vollstandig heraus
gezogen werden und so die Schlacke von dem unteren Teile des 
Rostes, wo sie sich hauptsachlich bildet, und von den Wanden del' 

Abb. 55. Einbaudisposition mit iiberw61btem Schiirraum. 

Feuerziige wahrend des Betriebes bequem entfernt werden. Nach 
den vorgenannten Eigenschaften diirfte gerade diesel' Rost fiir die 
Torffeuerung von groBer Bedeutung sein. Er hat im Gegensatz zu 
del' Generatorgasvorfeuerung leicht bewegliche Teile, die in kiirzester 
Zeit in den Betriebspausen entfernt und durch neue ersetzt werden 
konnen. Wir glauben, daB gerade die Halbgasfeuerung berufen ist, 
bei Anlagen, in denen del' Torf unter Dampfkesseln verfeuert wird, 
die giinstigste Losung des immerhin ziemlich schwierigen Problems 
zu bieten. 

Die Wahl del' Roststabe diirfte heute auch nicht mehr schwierig 
sein nach den Erfahrungen in del' Zentrale Wiesmoor und im Elek-
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industrielle Feuerungen m. b. H. ohne kiinstlichen Zug mit Erfolg 
verbrannt. 

Bei der Disposition eines Kesselhauses fiir Verfeuerung von 
Brenntorf unter Dampfkesseln ist der Ausbildung der Feuerziige und 
vor aHem der Aschenkammer besondere Sorgfalt zu widmen. 
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Die Erfahrungen, die bei der Verbrennung schlechter Braun
kohlen gesammelt sind, lassen sich ohne weiteres auf die Torffeuerung 
anwenden. Der Einbau von besonderen Flugaschenfangern, der sich 
bei alteren Dampfkesselanlagen, die Braunkohlen feuern, als erforder
lich herausgestellt hat, um eine Belastigung der Nachbarschaft durch 
Flugasche zu verhindern, wird sich bei richtig disponierten Dampf
kesselanlagen verhindern lassen. Man wird die Flugaschenfange in 
die Kesselmauerung selbst hineinlegen. Eine gute Anordnung ist in 
dem Kraftwerk Muldenstein 1) der Koniglich PreuBischen Eisenbahn
verwaltung getroffen worden (Abb. 58). Samtliche Raume, in denen 
sich Flugasche sammeln kann, miissen in dcn Betriebspausen geleert 
werden konnen. Es sind daher die Verschliisse derart einzurichten, 
daB sie in wenigen Minuten geoffnet und wieder geschlossen werden 
konnen. Die Offnungen selbst sind so anzuordnen, daB die Asche 
in Hangebahnwagen bzw. Feldbahnwagen direkt verladen werden 
kann, ohne eine mehrmalige Bewegung der Asche und Schlacke vor
nehmen zu miissen. 

Was die Kesselbauart anbelangt, so kann natiirlich jeder Wasser
rohrkessel Verwendung £lnden. Da die Treppenrostfeuerung bei der 
erforderlichen groBen Rostfiache sehr breit wird und die Lange des 
Rostes praktisch begrenzt ist, so ragt die Feuerung bei groBeren 
Kesseln iiber die Kesselbreite hinaus. Es ist natiirlich nicht mog
lich, auch den Kessel zu verbreitern, d. h. die Anzahl der Rohre in 
der horizontalen Ebene zu vermehren und in der vertikalen Ebene 
zu vermindern, da das Verhaltnis in der Anzahl der Rohre in der 
horizontalen und vertikalen Ebene den Wirkungsgrad des Kessels 
beeinfiuBt. Wie aus den Abb. 59 und 60 ersichtlich ist, ist die 
Treppenrostfeuerung bei dem Kessel der Grube Ilse 2) mit 327 m2 Heiz
fiache schon breiter als das Mauerwerk des Kessels. Die Grenze fiir 
Kessel mit Treppenrosten diirfte zwischen 300 und 350 m2 Heiz
fiache liegen. 

Die in neuer Zeit immer mehr Anwendung £lndenden Steilrohr
kessel zeigen diesen Nachteil nicht. Der Treppenrost laBt sich be
quem in der Breite der Kesselmauerung unterbringen, wie die Abb. 56 
und 57 zeigen, die einen Kessel von 412 m2 Heizfiache und Uber
hitzer von 90 m2 mit Halbgasfeuerung (System Keilmann & Volker) 
darstellen. Dieser Kesseltyp ist von der Diisseldorf-Ratinger Rohren
kesselfabrik fiir die Braunkohlen-Werke Wilhelma in Freche11 mchr
mals ausgefiihrt. 

Die Wasserrohrkessel des Steilrohrtyps haben fiir Braunkohlen
bzw. Torffeuerung auBerdem den Vorteil, daB die Flugasche an den 

1) Z. 11, S. 1915. 
2) Z. 09, S. 262. 
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senkrecht stehenden Rohren sich nicht halt, daher eme haufige 
Reinigung von Flugasche nicht erforderlich ist. 

Es diirfte unbedenklich sein, diese Kessel fiir noch groBere Heiz
flachen zu bauen. 

Wie aus den Nachweisen der Kessel- und Feuerungsfirmen er
sichtlich ist, sind eine ganze Menge Dampfkesselanlagen mit Torf
feuerung bereits im Betriebe, jedoch ist in der ganzen Literatur eine 
Veroffentlichung iiber wissenschaftliche Untersuchungen derartiger 
Kesselfeuerungen nichts zu finden. Die einzigste Untersuchung, die 
vorliegt, veroffentlicht H. Tonnemacher1). Es handelt sich dort 
urn die Zentrale Wiesmoor der Siemens-Schuckert-Werke, Berlin. 

Die Kesselanlage besteht aus vier Kesseln von je 300 m2 Heiz
flache und 100 bis 110 m2 Dberhitzerflache. Der Rost ist als 
Treppenrost ausgebildet, zweiteilig unter 36 ° geneigt und hat eine 
freie Rostfliiche von 8 m2• Die Hohe des Schornsteins betragt 40, 
der lichte obere Durchmesser 2 m. An Maschinen sind drei Dreh
stromturbodynamos des Siemens-Schuckert-W erks vorhanden von je 
1550 KV A Leistung. Die Versuche, die im Dezember 1910 gemacht 
wurden, ergaben folgende Mittelwerte: 

Dberdruck in Atm. . . . . . . . . . 
Temperatur des iiberhitzten Dampfes ° C 
Verdampft wurden Wasser kg 

. . . . .. 12,1 

..... ' 247,5 
44982 bzw. 34092 

Verbrannt wurde Torf kg 15266 
" Gehalt der Heizgase CO2 % . 

" " " CO2 + 0% 
Temperatur der Heizgase im Fuchs °C 

" "Verbrennungsluft °C 
Zugstarke iiber dem Rost mm Wassersaulc 

" im Fuchs iiber der Klappe mm Wassersaule 
" "Sammelfuchs.... 

Temperatur des Speisewassers ° C . 
Erzeugungswarme des Dampfes WE 

Die Verdampfungsziffer .errechnet sich daraus zu 

44 982 + 43092 
15216+14027 

3,01 kg Dampf/kg Torf. 

14209 
12,8 
19,6 

330 
28 

5,6 
8,3 

17,6 
47,7 

653,6 

Die nutzbar gemachte Warmemenge pro kg Torf betragt somit 
rd. 1967 WE. 

Der Torf war im Jahre 1909 gestochen, besaB einen mittleren 
Heizwert von 2680 WE. 

1) M. 11, S. 233-240. 
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Der Wirkungsgrad des Kessels errechnet sich zu 

~~67 = 73 50/ . 
2680 '0 

89 

Garantiert waren 65 0 / 0 bei einer Dampferzeugung von 5200 kg 
Dampf = l7,3 kg Dampf pro m2 HeizfHiche. 

1m reguUiren Betriebe wurde eine durchschnittliche Verdampfungs
ziffer von 2,69 erreicht, entsprechend einem Wirkungsgrad des Kessels 
von 65,5 0 / 0 , Zur Verfeuerung gelangten ganze Soden. Die in den 
Tageszeitungen gemachten Mitteilungen, daB neben Torf auch Kohle 
verfeuert wurde, beruht darauf, daB die Leistungssteigerung der Zen
trale derart zunahm, daB die vorhandene Torfmenge nicht ausreichte 
bzw. daB der Torfvorrat nicht bis auf den Rest aufgebraucht werden 
durfte. 

Urn den Rost von Asche und Schlacke zu reinigen, muBte er, 
falls der Torf zu sandig war, nach 6 bis 8 Stunden auBer Betrieb 
gesetzt werden. Die Dauer der Entschlackung betrug ca. 55 Minuten 
pro Rost. Es wird daher ohne wei teres moglich sein, in groBen 
Kraftwerken in den Stun den geringen Verbrauchs den Rost so zu 
reinigen, daB der Kessel l4 Tage bis 4 Wochen, wie es ublich ist, 
dauernd im Betriebe gehalten werden kann. Es ist sogar moglich, 
bei schwachem Betriebe der Kessel die Roste der Reihe nach zu 
entschlacken, so daB der Kessel von der Hauptdampfleitung nicht 
abgesperrt zu werden braucht. Der ausfahrbare Teilrost der Halb
gasfeuerung der Firma Keilmann & Volker wird bei den Anlagen die 
Dauer der Entschlackung noch bedeutend verkurzen. 

Ais Bedienungspersonal genugten bei den obigen drei gleich
zeitig im Betriebe befindlichen Kesseln ein Heizer und ein Arbeiter. 
Dem Vortrag 1) des Geh. Oberregierungsrat Dr. Ramm: tTber staat
liche Kolonisation und industrielle Unternehmungen im Moor, sind 
teilweise obige Angaben entnommen. 

Wie schon oben erwahnt, findet die schlechte Braunkohle, die 
fur Brikettfabrikation nicht geeignet erscheint, als grubenfeuchte 
Rohkohle direkte Verwendung als Brennmaterial in groBen Kraft
werken. Wir verweisen nur auf das Kraftwerk Muldenstein der 
K. P. E.-V., das so weit ausgebaut werden solI, daB es nicht nur zur 
Kraftlieferung fur die Elektrisierung der Streck en Leipzig-Halle, 
Bitterfeld-Magdeburg, sondern auch zur Elektrisierung der Strecke 
Magdeburg-Berlin und der Berliner Stadt- und Ringbahn dienen solI. 

Wir verweisen ferner auf die Versorgung der Stadt Koln von 
der Grube Fortuna aus, und auf die Kraftwerke des Eisenwerkes 
Lauchhammer, die bereits die Stromlieferung fur den Elektrizitats-

1) M. ] 0, S. 240. 
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verb and Groba, umfassend die Amtshauptmannschaften Dobeln, GroBen
hain, Oschatz und MeiBen, aufgenommen haben. Auch die umliegen
den preuBischen Provinzen sollen von dort mit elektrischer Energie 
versorgt werden. 

Es wird daher von groBem Interesse sein, im Gegensatz zu oben 
angefUhrtem Versuch, einen Versuch 1) wiederzuge ben, der von F u c h s 
an einem Wasserrohrkessel der Braunkohlengrube Ilse angestellt wurde. 

Der untersuchte Dampfkessel ist von der Firma L. & O. Stein
muller, Gummersbach geliefert und mit einer Treppenrostfeuerung 
der Firma Keilmann & VOlker, Bernburg ausgerustet. Die Gesamt
anordnung ist aus den Abb. 59/60 ersichtlich. Die Abmessungen sind 
folgende: 

Dampfkesselheizflache 
Dberhitzerflache 
Rostflache 

267,0 m2 

87,8 " 
10,0 " 

Der Brennstoff war Niederlausitzer Rohbraunkohle (Grube Renate), 
mittlere Zusammenstellung aus 5 Einzeluntersuchungen (Dr. Lang
bein und Dr. Gebek): 

Kohlenstoff (0) 
Wasserstoff (H) 
Schwefel, verbrennlicher (S) 
Wasser, hygroskopisch (H20) 
Ruckstande . . . . . . . 
Sauerstoff und Stickstoff als Rest (0 + N) 
Heizwert, kalorimetrisch ermittelt 

Beschaffenheit des Brennstoffes: 

Koksausbeute 
Teerausbeute 
Gaswasser 
Gasmenge als Rest 

Verbrennungsgas: 

Mittlerer relativer Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
1 kg Verbrennungsluft enthalt Wasserdampf 
Spezifische Warme der Luft cP'lll auf 1 kg . . 
Theoretisch zur Verbrennung von 1 kg Brennstoff notige 

Luftmenge ............... . 
Daraus sich ergebende Menge der Verbrennungsgase . 

1) Z. 09, S. 262 ff. 

25,9 0/0 
2,07 

" 0,19 
" 58,10 
" 2,37 
" 11,28 
" 2019 WE 

21,7 0/0 
2,8 

" 62,9 
" 12,6 
" 

70 
" 0,02 kg 

0,239 WE 

3,31 kg 
4,28 kg 
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Die nachfolgende Tabelle gibt Versuch III und V wieder, die 
III allen Daten durchgefiihrt sind: 

Kohlen fUr 1 Stunde und 1 m2 Rostflache kg . 
Wasser verdampft fUr 1 Stunde und 1 m2 Heiz-

flache kg . . . . . . . . . 
Temperatur des Speisewassers 0 C . . 
DampfUberdruck kg. . . . . . . . 
Temperatur des iiberhitzten Dampfes 
Betriebsverdampfungsziffer kg 
Auf 1 kg Brennstoff im Dampf nachgewiesene 

Warmemenge WE . ....... . 

Zusammensetzung der Verbrennungsgase: 
CO2 % 

° Ais Rest (N) 
Temperatur der Verbrennungsluft 0 C 
Zug am Ende der Heizflache mm . 
Desgleichen am Anfang . . . . . . 
Wirkungsgrad der Dampfanlage 0/0 

Temperatur der Verbrennungsgase am Ende 
Heizflache 0 C . . . . . . 

der 

III 
247 

1919 
36,4 
12,8 

356,2 
2,08 

1489 

12,7 
6,8 

80,4 
27 
12,2 

5,9 
73,7 

256 

V 
329 

2361 
37,2 
12,6 

383,3 
1,90 

1386 

12,1 
7,2 

80,7 
31 
20,2 
10,6 
68,6 

286 

Der Wirkungsgrad dieser Kesselanlage bei 19 kg Dampf pro 
Stunde auf 1 m2 Heizfliiche mit 73,7 % und bei 24 kg pro Stunde 
mit 68,6 0/0 ist auBerordentlich giinstig. Trotz der geringen Tempe
ratur am Heizflachenende mit 256 und 286°C, werden durch die 
Heizgase 19,4 0 / 0 und 22,5 0 / 0 des Heizwertes der Brennstoffe mit den 
Verbrennungsgasen entfUhrt. Die Temperaturen von 256 bis 286 0 C 
lassen den Einbau eines Speisewasservorwarmers in entsprechender 
GroBe fUr angebracht erscheinen. Das gleiche gilt von dem vorher 
genannten Versuch mit Torf. 

Vergleicht man die beiden Versuche und beriicksichtigt man, daB 
mittlerer Brenntorf einen hoheren Heizwert besitzt als die Rohbraun
kohle, und daB andererseits der Wassergehalt des Torfes im Durch
schnitt niedriger liegt (s. S. 79), so erscheint der Torf als Feuerungs
material der Braunkohle ebenbiirtig, zum Teil iiberlegen. 

SoUte es moglich sein, durch eine geregelte Torfbeschaffung diesen 
Brennsroff zu einem angemessenen Preise zu erhalten, so wiirde da
durch die Fehnkultur gehoben und die Moglichkeit geschaffen werden, 
die Kultivierung der Moorlandereien weiter zu steigern. 

Wir miissen wiederholt betonen, daB nur erfahrene Ingenieure 
diese Ausniitzung in die Hand nehmen soUten. Wir miissen wieder-
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holt davor warnen, Geld unniitz fiir die "Veredelung" wegzuwerfen, 
wo man mit den einfachen Mitteln des Trocknens an der Luft ein 
Brennmaterial erhalt, das allen Anspriichen geniigt. 

Ebenso falsch ist es, neue Feuerungen "erfinden" zu wollen. 
GewiB konnen durch systematische Untersuchungen an ausgefiihrten 
Anlagen die in Frage kommenden Verhaltniszahlen festgestellt und 
korrigiert werden, gewiB konnen in der Ausgestaltung einzelner Teile 
Fortschritte gemacht werden. Die Unterschiede einer Feuerung fiir 
Braunkohle und Torf sind jedoch teilweise so gering, daB wohl jeder 
Feuerungsingenieur an Hand der vorhandenen erprobten Feuerungen 
Kesselanlagen auch fiir Torf richtig dimensionieren kann. Auf dem 
Gebiete der Torfverwertung ist bis jetzt zu viel erfunden worden. 
Teilweise rekrutieren sich die Erfinder aus Leuten, die mit den ein
fachsten Regeln del' Ingenieurwissenschaft auf KriegsfuB stehen. 

Da die Torffrage in den nachsten J ahren noch brennender werden 
wird, da der Staat energisch die Kultivierung del' Moore in die Hand 
nehmen will, ist es VOl' aHem erforderlich, der Elektrizitat und den 
zu erbauenden Kraftwerken Absatzgebiete zu schatIen bzw. zu er
halten, und hierzu miissen der Staat und die Selbstverwaltungs
behorden zusammenarbeiten. 

Aufgabe unserer technischen Vereine ware es, die ausgefiihrten 
Dampfkesselanlagen durch erfahrene Ingenieure eingehend untersuchen 
zu lassen, urn die in Frage kommenden Verhaltniszahlen festlegen zu 
konnen. 

Der Verein zur Forderung der Moorkultur hat damit begonnen 
und im vorigen Jahre ein Laboratorium fiir die Untersuchung solcher 
Kesselanlagen geschatIen. 

Bei der Anstellung del' Beamten ware darauf zu achten, keine 
"Erfinder" zu suchen, sondern praktisch erprobte, wissenschaftlich 
durchgebildete Ingenieure zu finden. Unseres Erachtens ist nichts 
zu erfinden, sondern es ist nul' richtig zu disponieren. 

In den nachfolgenden Zeilen geben wir eine Aufstellung von 
Kesselanlagen fi.ir Torffeuerung, von denen eine ganze Reihe ein
gehender wissenschaftlicher Untersuchung wert ware. 

Die Deutschen Babcock & Wilcok Dampfkessel- Werke A.-G. 
nennen folgende von ihnen ausgefiihrte Anlagen: 

Ges. der Nikolski Manuf. Sawwa Morosow's Sohn & Co. m Ore
chowo-Sujewo, Gouv. Wladimir: 

4 Kessel je 400m2 16 Atm. 
7 
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2 Kessel je 250 m2 13 Atm. 

2 " "150,, 12 " 

Reutowo Manuf. in Reutowo: 

3 Kessel je 204 m2 12 Atm. 

1 " "265,, 12 " 

Ges. J. N. Simin in Dresna, Gouv. Moskau, fiir Orechowo-Zuevo: 

8 Kessel je 265 m2 12 Atm. 

Ges. Maljutin Sohne, Ramenskoe: 

5 Kessel je 262 m2 13 Atm. 

Ges. der Jegorjewschen Manuf. Baumwollspinnerei: 

Gebr. A. & G. Chludow in Jegorjewsk, Gouv. Rjasan: 

4 Kessel je 265 m2 12 Atm. 

2 " "132,, 12 " 

Die Firma Topf gibt als Referenzen fiir ausgefiihrte Anlagen 
mit Torffeuerung folgende an: 

Franz Leckert, Brauerei Homel, RuBland. 
Dr. Robert Poll, Ritterguts- und Brennereibesitzer, Louisen

heim, Bez. Bromberg. 
Fridafoos Fabriks Aktie-Bolag, Pappenfabrik, Malmo, 

Schweden. 
Societe des Papeteries, Warschau, RuBland. 
Zuckerfabrik Andruschowka, Andruschowka, RuBland. 
Robert Nass, Bauschreinerei, Miinchen-Thalkirchen. 
J oh. Kohn & Co., Fabrik Wiener Mabel, Radom, RuBland. 
The Griendtsveen Mosslitter Co. Ld., Rotterdamm, Holland. 
J os. Ingold, Griesenbach b. Worth a. Isar. 

c) Die Vergasung. 

Allgemeines. 

Es ist von jeher das Bestreben gewesen, die Krafterzeugung 
moglichst direkt aus den vorhandenen Brennstoffen vorzunehmen, 
ohne, wie es bisher in vorherrschendem MaBe geschieht, die Brenn
stoffe unter Dampfkesseln zu verbrennen und mit dem erzeugten 
Dampf Dampfkraftmaschinen zu betreiben. 

Die Versuche zur Erzeugung eines guten Kraftgases liegen sehr 
weit zuriick und haben mit den hochwertigen Brennstoffen in klei
neren Anlagen gute Erfolge erzielt, bei den minderwertigen Brenn-
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stoffen kann man jedoch von einem durchschlagenden Erfolge noch 
nicht sprechen. Selbst die Betriebe mit GroBgasmaschinen, die die 
Abgase von Koksofen bzw. Hochofen verwenden, den en die Gase so
zusagen kostenlos zur VerfUgung stehen und die andernfalls in die 
Luft entweichen wurden, scheinen trotz ihres gunstigen Belastungs
faktors wirtschaftlich nur schwer mit Dampfbetrieben wetteifern zu 
konnen. 

Die Verga sung minderwertiger Brennstoffe, wie Braunkohle, Torf, 
Holz, Abfalle aus der Zucker-, Oliven- usw. Industrie ist auch schon 
sehr lange in Angriff genommen, jedoch sind heute noch nicht der
artige Erfolge erzielt, daB das Kraftgas aus diesen Stoffen im GroBen 
Verwendung findet. 

Die Herstellung von Generatoren fUr diese minderwertigen 
bituminosen Brennstoffe, die teilweise viel Schlack en bilden und 
Teer abscheiden, bereitet groBe Schwierigkeiten, trotzdem sich die 
in Frage kommenden Firmen jahrelang urn Herstellung eines gut en 
Generators bemuhen. 

Viel Aufmerksamkeit ist auch der Vergasung der Klaube- und 
Waschberge geschenkt worden, und es ist schon fruhzeitig versucht 
worden, den in diesen Abfallstoffen der Kohlenindustrie enthaltenen 
Stickstoff gleichzeitig mit zu verwerten. 

Auf die Gewinnung des Stickstoffes aus Torf werden wir noch 
eingehend zuruckkommen, da dieser in der letzten Zeit in der Offent
lichkeit viel von sich hat reden lassen. 

Abgase der Koksofen. 

Die Verwendung der Abgase der Koksofen fUr Torf werden in 
der nachsten Zeit kaum eine Bedeutung gewinnen. Der Preis fur 
1 t Torfkoks, der zwischen 20 bis 60 M. schwankt, ist noch so hooh, 
daB er nicht mit dem Steinkohlenkoks konkurrieren kann. Von den 
gebauten Torfkoksfabriken sind fast aIle eingegangen, nur die Fabrik 
der "Torfkoks-G. m. b. H." Elisabethfehn, Oldenburg scheint vor
warts zu kommen. 

Ziegler war der erste, der die KoksOfen derart durchkonstruiert 
hatte, daB sie sich fur GroBbetriebe eignen. 

Selbst wenn es moglich sein sollte, durch Gewinnung der Neben
produkte entsprechend den Reohnungen von J 11 b s 1) den Torfkoks 
zu billigeren Preisen auf den Markt zu bringen, durfte das Gas fur 
die Kraftgewinnung nicht in Frage kommen, da ungefahr 45 0 / 0 des 
erzeugten Gases zum Heizen der Retorten verbrauoht werden und 

1) Jab s, Torfkoks und Kraftgas. 
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von dem Rest ein weiterer Anteil fur die mechanischen Betriebe 
benotigt wird. 

Wir kommen noch im AnschluB an die Stickstoffgewinnung auf 
die Koksofengase zuruck. 

Generatorgas. 
Die Vergasung von Torf hat in den letzten Jahren erst an Be

deutung gewonnen. Es sind bereits einige Anlagen ausgefUhrt und 
sie haben sich bis jetzt im Betriebe bewahrt. Man kann vorlaufig 
noch nicht davon sprechen, daB die Frage der Torfvergasung voll
standig einwandfrei gelost ist, jedoch sind die bis jetzt vorhandenen 
Erfolge fUr die Vergasung des Torfes zu neuen und groBen Ver
suchen durchaus ermunternd. 

Samtliche deutsche Firmen, die sich mit dem Bau von Gas
generatoren beschaftigen, wir nennen nur Gebruder Korting, Hanno
ver; Gorlitzer Maschinenbauanstalt, Gorlitz; Pintsch, Furstenwalde; 
Maschinenbauanstalt A. G. Luther, Braunschweig; Gasmotorenfabrik 
Koln-Deutz und naturlich auch samtliche auslandische Firmen haben 
den Bau von Versuchstorfgeneratoren aufgenommen, jedoch ist uber 
definitive Erfolge nur von wenigen zu horen. Soweit uns bekannt, 
ist es nur die Gorlitzer Maschinenbauanstalt, die deutsche Mondgas
und Nebenproduktengesellschaft und die Firma Crossley Brothers, 
Manchester-Openshaw, die im Betriebe praktische Erfolge erzielt haben. 

Der groBe Wassergehalt des lufttrockenen Torfes und die in 
dem Gase enthaltenen Teere haben bewirkt, daB lange Zeit vergeb
lich daran gearbeitet wurde, einen geeigneten Torfgasgenerator zu 
bauen. Die Torfgasgeneratoren werden hauptsachlich als Generatoren 
ohne Mischgas ausgefUhrt, weil der vorhandene hohe Feuchtigkeits
grad bei Einblasen von weiterem Wasserdampf die Temperatur zu
weit erniedrigte, um einen guten Wirkungsgrad zu erhalten. 

Nur bei den Generatoren mit Nebenproduktengewinnung ist es 
erforderlich, Wasserdampf einzublasen, um Temperaturen von hoch
stens 400 bis 450 0 C zu erhalten, weil bei hoheren Temperaturen die 
Ammoniakverbindungen sich zersetzen. 

Die Generatoren werden hauptsachlich als Sauggasgeneratoren 
ausgebildet, falls es sich nur darum handelt, Kraftgas zu liefern. 
Die Firma Crossley Brothers wendet jedoch bei ihren reinen Kraftgas
generatoren einen Ventilator an, um Luft und Gas durch den Generator 
zu saugen und einem Gasbehalter bzw. den Maschinen zuzudrucken. 

Von den deutschen Fabrikaten ware zunachst der Sauggas
erzeuger der Firma Julius Pintsch Aktiengesellschaft 1) zu erwahnen. 

1) Fischer, Kraftgas, S. 151; Stahl und Eisen 06, 1. Juli. 
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sondern saugt auch einen groBen Teil des im Schachte B erzeugten 
Gases durch das Rohr A ab, urn es ebenfalls unter den Rost B zu 
fiihren. Dieses Gas durchdringt in heiBem Zustande das im Rohr A 
befindliche Brennmaterial und entgast es so vollstandig, daB am 
unteren Ende des genannten Rohres nur reiner Koks ankommt. 
Vnter dem Roste D werden die von dem Strahlgeblase zugefiihrten 
Gase mit Luft gemischt und alsdann vollstandig zu Kohlensaure 
und Wasserdampf verbrannt. Die dabei entstehenden Verbrennungs-

Abb.64. 

Torfgenerator Bauart Korting. 

Abb.63. 

produkte und der die Zufiihrung der Gase bewirkende Wasserdampf 
dringen im Gemisch mit iiberschiissiger Luft durch den Rost in den 
gliihenden Koks des Schachtes B, wo eine Reduktion der Kohlen
saure und des Wasserdampfes zu Kohlenoxyd und Wasserdampf 
stattfindet. Durch die Verbrennung werden alle in den Destillations
gasen enthaltenen Teere beseit;gt. 

Die Inbetriebsetzung des Generators erfoIgt mitteIs eines Ge
bIases und Abfiihrung der Verbrennung durch Rohr M ins Freie. 
Bei Verwendung von Torf wird das Strahlgeblase J mit PreBluft 
von 0,1 bis 0,2 Atm. Spannung getrieben und der Verdampfer G durch 
einen Luftvorwarmer ersetzt. 
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Abb. 65. Torfgenerator Bauart Korting. 

Die Generatoren sind fiir Braunkohlen 
bereits ausgefiihrt, jedoch liegen Versuchs
ergebnisse, vor aHem Versuchsergebnisse 
fur den Betrieb mit Torf noch nicht vor. 

Die Firma Gebriider Korting, Aktien
gesellschaft, baut einen Generator 1) fUr 
Torf mit oberer und unterer Luftzufuhrung 
(D.R.P. Nr. 164571) (Abb.63-66). Die 
in der oberen Brennzone abgeschiedenen 
bzw. durch teilweise Verbrennung des in 
den FiiHschacht f eingeschiitteten Brenn
stoffes entstehenden Gases stromen in 
bekannter Weise durch den eigentlichen 
Schacht selbst und den in diesem enthal
tenen bereits verkokten gliihenden Brenn
stoff abwiirts dem in der Mitte angeord
neten Gasabzug a zu. 1m unteren Teile 
des Gaserzeugers ist ein Rost r 2' im oberen 
Teile sind zwei wagerechte Roste r 1 ein-

1) Fischer, Kraftgas, S. 197-199. Abb.66. 

7* 
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ander gegeniiber angeordnet. Die Aschenfiille der letzteren sind als 
Kasten ausgebildet, die die Roststabe tragen und auf einem Vorsprunge 
des Schachtmauerwerkes ruhen, so daB man durch Verschieben der 
Kasten die Feuerstellen mehr oder weniger in den Kegel des durch den 
Fiillschacht f zugefiihrten Brennstoffes schieben kann. Die Anzahl der 
oberen Roste kann, wie Abb. 68 zeigt, auf das Vielfache erhoht 
werden. Sie konnen entweder schrag oder horizontal eingebaut 
werden. Ein Teil der im oberen Schacht entstehenden Schwefel
gase kann bei m abgesaugt und durch ein Umfiihrungsrohr der 
unteren Verbrennungsstelle zugefiihrt werden. 

Die Roste r1 sind derart angeordnet, daB sie von dem Fiill
schacht, der sich an den Generator oben anschlieBt, bestandig mit 
Brennstoff beschickt werden, der durch die zugefiihrte Luft zu seinem 
wesentlichen Teile zu Kohlensaure und Wasserdampf verbrannt wird. 
Die Verbrennungsgase durchziehen die Brennstoffsaule, die in den 
beiden Langshalften des Schachtes zwischen den Rosten und den 
durchbrochenen Wanden langsam herabsinkt und dadurch allmahlich 
erhitzt, getrocknet und schlieBlich unter Austreibung der fliichtigen 
Bestandteile verkokt wird. 

Die in der oberen Feuerung des Gaserzeugers durch Verbren
nung gewonnenen Gase werden (Abb. 66) nach auBen zur Kiihlung 
dem unteren Rost zugefiihrt und so der Reduktionszone des Gas
erzeugers zugeleitet. Der iiber dem Rost h liegende Koksvergasungs
schacht emit dem Gasabzuge d ist von den beiden oberen Rosten a 
und b fiir die Schwelgaserzeugung durch einen langeren Zwischen
schacht getrennt. Die durch f abgefiihrten Schwelgase werden im 
Rohr g durch die im Mantel i aufsteigende Luft gekiihlt. 

Die Inbetriebsetzung des Generators geschieht durch einen Gas
brenner, der in einem Entliiftungsschacht in dem Brennstoffzufiihrungs
rohr eiIigebaut ist. Sobald der Generator warm geblasen ist, wird 
die Leitung nach der freien Luft geschlossen und die Maschine auf 
den Generator geschaltet. Von diesen Generatoren1) ist je ein Generator 
fiir 125 PS und einer von 150 PS in Roslatt in Skabersjo, Schweden, 
aufgestellt. Fiir die PS-Stunde eff. wird verbraucht 1,12 kg Torf 
bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 39,71 0/0' Die Zusammensetzung 
des Torfes und des Gases betragt: 

Feuchtigkeitsgehalt 
Asche ... 
Kohlenstoff 

Torf: 

1) Turfvergassing, S. 46. Z. 06, S. 917. 

29,0 0/ 0 

6,1 0 / 0 

37,5 0 / 0 
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Eine Generatoranlage fiir Torfgas der Firma G. Luther, Aktien
gesellschaft, Braunschweig gibt uns Fischer1) nach Mitteilungen der 
Fabrik (Abb.67-68). Die Generatoren sind geeignet 2), Torf bis 40 ° / ° 
Wassergehalt zu vergasen. Der Verbrauch an Torf wird mit 1,05 kg 
fiir groBe und 1,2 kg fiir kleine Anlagen angegeben. Der Feuchtig
keitsgehalt des TorIes betrug 26,35 0 / 0 mit 4,08 0/ 0 Asche. Das Gas 
hatte einen Heizwert von 1184 WE und der Verbrauch pro PS
Stunde bei diesem letzten Torf 0,883 kg. 

Die Gasmotorenfabrik Deutz beschaftigt sich gleichfalls mit dem 
Bau von Torfgeneratoren, jedoch sind Veroffentlichungen iiber die 
Erfolge bis jetzt nicht erschienen. Die Firma gibt an, daB Torf 
bis 22 0 / 0 Feuchtigkeitsgehalt in dem Doppelgenerator vergast werden 
kann. Torf mit mehr als 22% Wassergehalt will die Firma in Ein
feuergeneratoren vergasen, da die obere Brennzone nach ihren Er
fahrungen bei Torf nicht bestehen kann. Das Gas enthiilt viele 
teerige Bestandteile, so daB eine besondere Reinigungsvorrichtung 
erforderlich wird. 

Der Generator der Gorlitzer Maschinenbauanstalt, Aktiengesell
schaft, scheint nach allen Berichten, die bis jetzt vorliegen, von den 
deutschen Fabrikaten der am weitesten durchkonstruierte und im 
Betriebe erprobte zu sein 3). Eine Darstellung eines Generators fiir 
750 bis 1000 PS geben wir in Abb. 69. Die im Torf enthaltenen 
Teerbildner werden, wie bei dem Generator von Korting und Pintsch, 
gleichfalls dadurch entfernt, daB sie durch den heiBen Koks der 
Reduktionszone gefiihrt und zersetzt werden. 

Der frische Brennstoff und die Vergasungsluft werden von oben 
zugefiihrt und unten in der Mitte des Vergasungsschachtes abgeleitet. 
Der Gaserzeuger nimmt die Verbrennungsluft aus einem Kanal, in 
dem die Gasleitung verlegt ist und das warme Skrubberwasser ab
ftieBt. Die Luft wird also vorgewarmt und durch das Rohr a, das 
von den heiBen Gasen umgeben ist, weiter erhitzt und tritt so oben 
in den Vergasungsschacht ein. Ein anderer Teil der Verbrennungs
luft geht durch die FiiBe des Gaserzeugers in den ihn umgebenden 
Doppelmantel, verhindert dort Verluste durch Ausstrahlung und tritt 
normal oben durch die Umschaltungsvorrichtung c in den Vergasungs
schacht. Durch diese Anordnung wird die Luft vorgewarmt unter 
Benutzung eines Teiles der abziehenden Gase und trocknet den Torf 
in dem oberen Teile des Generators. Die Verbrennungsluft und die 
sich bildenden Schwelgase miissen in jedem FaIle die gliihenden 

1) Fischer, Kraftgas, S. 202. 
2) Turfvergassing, S. 53. 
3) Z. 11, S. 369. 
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Koksschichten von oben nach unten durchstreichen und werden auf 
diesem Wege in hochwertige Gase zersetzt. 

Die Anordnung der Luftfiihrung und der Wiedergewinnung eines 
Teils der Warme der Abgase stellt eine konstruktiv sehr gunstige 
Losung bei diesem Generator dar. Fur den Fall, daB der Wasser
gehalt sehr hoch ist, wird durch teilweise Umschaltung der Ver
brennungsluft nach einem zweiten Verfahren gearbeitet, bei dem sich 
die Verbrennung in eine im oberen Teile und in eine, die nach 
unten geht, scheidet. 

~; .... :::., ........ , .... .. ....... .. ........... ~ 
......,.. - ....... . 

• ,l . .... !,· ,,· ........... , . .If 

Abb. 69. Torfgenerator der G6rlitzer Maschinenbauanstalt. 

Die Bedienung des Gaserzeugers muB als einfach und sehr be
quem bezeichnet werden. Sobald das Feuer oben im Gaserzeuger ver
schwindet, oiInet der Heizer den Schornstein und das Ventil d. Das 
Ventil c schlieBt dann den Lufteintritt ab und die im Doppelmantel 
vorgewarmte Luft tritt durch das Ventil d in den Vergasungsschacht 
ein. In der Hohe des Ventils d entsteht jetzt durch Saugwirkung 
der Maschine eine nach unten gehende, sowie durch den Schornstein
zug eine nach oben gehende Verbrennung, und der Wasserdampf 
kann durch den Schornstein eritweichen. Sobald das Feuer oben 
durchbrennt, kann wieder umgeschaltet werden. 
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Das Abschlacken und Ascheziehen kann bei diesem Gaserzeuger 
jederzeit wahrend des Betriebes erfolgen und geht ohne jede Staub
entwicklung vor sich. Ob eine Verschlackung der Generatorwande 
bzw. des Luftzuflihrungsrohres eintritt und ob dadurch hiiufige bzw. 
langfristige AuBerbetriebsetzung eintreten muB, entzieht sich unserer 
Kenntnis und ist erst im praktischen Dauerbetriebe zu erproben. 

Dr. L. C. Wolffl) berichtet liber einen Versuch an einer Torf
gasanlage der Gorlitzer Maschinenbauanstalt am 14. Juli 1910. 

Feuchtigkeit 
Asche ... 

Torf: 
=45,54% 
= 2,51 °/0 ! C = 29,06 °/0 

= 16,39% H= 3,060/0 
Fliichtige Bestandteile. = 35,56010 S = 0,090 /0 

= 51,95 °/0 0 = 19,56 % 
N= 0,18% 

Fester Kohlenstoff 

Brennbare Substanz 

Koksausbeute . . . = 18,90°/0 100,00 0/0 
Heizwert kalorimetrisch. . . . . .. . 2360 WE 
Verbl'ennungswarme des wasser- und aschen-

freien Torfes .......... 5388 
" 

Das trockene Torfgas enthielt irn Mittel Darin sind kg/rn3 

in 1 cbrn I Gasart I kg/rns 
I 

kg IGew.% C 
I 

O2 
I 

R2 
\ 

N2 

0,1474 CO2 1,967 0,2899 25,59 0,0791 0,2108 - -
0,0018 C,Rs 1,890 0,0034 0,30 0,0029 - 0,0005 -
0,0028 O2 1,430 0,0040 0,35 - 0,0040 - -

0,1925 R2 0,090 0,0173 1,53 - - 0,0173 -

0,0086 CR, 0,719 0,0062 0,55 0,0047 - 0,0015 -

0,1496 CO 1,252 0,1873 16,53 0,0803 0,1070 - -
0,4973 N2 1,256 0,6247 55,15 - - - 0,6247 

1,0000 rna Torfgas wiegt 1,1328 kg und ent-
halt kg: 0,1670 0,3218 0,01931 0,6247 

(Heizwert = 1028 WE/rnS) oder Gew. %: . 14,75 28,40 1,70 55,15 

Die schweren Kohlenwasserstoffe sind als Butylen C,Hs an
gesehen. 

Die Ergebnisse des Versuches sind folgende: 

Dauer des Versuches. . 
Mittlere Belastung. . . . . . 

1) M. 10, S. 325 iI. Z. 11, S. 370. 

8 St. 
109,2 KW 
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Mittlere Leistung der Gasmaschine. . 
U ml. /min im Mittel . . . . . . . . 
Mittlerer indizierter Druck im Zylinder vorn 

" " " " " hinten 
Mittlere indizierte Leistung vorn 

" " " 
hinten 

Gesamtleistung 

182,84PSe 

154,58 
3,52 Atm. 
3,39 " 

109,75 P~ 
105,70 " 
215,45 " 

105 

Mittlerer Verpuffungsdruck vorn . 
hinten 

" " 

16,75 } 
16,00 16,40 Atm. 

Kompressions-Endspannung vorn . 

" " 
hinten 

Unterdruck des Saughubes vorn . 
hinten 

Vergaste Torfmenge in 8 St. . 
" " " 

" " 
" " 
" " 

9,4 } 
10,5 10,00" 

0,25 1 
0,31 J 0,28" 

1696 kg 
1,94 kg/KW-St. 
1,16 kg/PSe-St. 
0,98 kg/PSi-St. 

Wirkungsgrad des G~smotors, der Seiliibertra
gung und des Stromerzeugers 

Wirkungsgrad der Generatormenge 
66,4 0 / 0 

75 0 / 0 

50 0 / 0 

18,7 0/ 0 

" ., Gesamtmenge 
Thermischer Wirkungsgrad 

Auf der Ostdeutschen lndustrie- und Gewerbeausstellung Posen 1911 
war von der Gorlitzer Maschinenbauanstalt eine komplette Torfgas
anlage ausgestellt, die von Professor Dr.-Ing. H. Baer untersucht 
wurde 1 ). Wir entnehmen dem Aufsatz folgende Daten: 

Datum der Versuche . . . . . . . . 
Versuchsdauer. . . . . . . . . . . 
Elektrische Leistung am Schaltbrett KW 
Wirkungsgrad der Dynamo (ange-

nommen) . . . . . . . . . . 0/0 
Wirkungsgrad des Lenixantriebes nach 

Angabe der Erbauer " . 0/0 

Nutzleistung . . . . . . . . . . PS 
Umdrehungen pro Minute. . . . . . 
lndizierte Leistung . . . . PS 
Stiindlicher Torfverbrauch . . . . kg 

Versuch 1 

19.7.11. 
8 Std. 3 Min. 

166,2 

92,5 

94 
260 
146,8 
314 
258 

1) Z. 12, S. 558 fl., Maschinen-Zeitung 11, Nr. 24. 

Versuch 2 

20.7.11. 
8. Std. 11 Min. 

88,1 

91 

91 
146,4 
159,4 
182,8 
212,3 



106 Die Verwendung des Torfes zur Krafterzeugung. 

Torfverbrauch fUr 1 KW -St. am Schalt
brett gem essen 

do. do. fur 1 PSe-St. . 
do. do. ,,1 PSrSt. . 

Heizwert des Torfes . . WE/kg 
Wassergehalt des Torfes . ° /0 
Unterer Heizwert der Gase . WE/m3 
Bei einem Torfpreise von 4 M. pro Tonne 

ergeben sich die Brennstoffkosten fur 
1 KW 1St. am Schaltbrett . Pf. 

1 PSe-St. 

Versuch 1 

1,55 
0,99 
0,82 

3949 
23,4 

1028 

0,62 
0,40 

Zusammensetzung des Gases: 

Methan 1,35% 
Schwere Kohlenwasserstoffe 0,11% 
Wasserstoffe 17,13% 
Kohlenoxyd 15,85% 
Sauerstoff 1,02 °10 
Kohlensaure 12,34 Ofo 
Stickstoff . 52,20% 

Versuch 2 

2,41 
1,45 
1,86 

3949 
23,4 

1003 

1,74% 
0,15% 

17,00% 
12,80 Ofo 

1,31 % 
14,00 % 
53,00 Ofo 

0,96 
0,58 

Der verhaltnismaBig hohe GehaJt an Kohlensaure und Sauer
stoff ist auf eine undichte Stelle in der Gasleitung hinter dem Gas
motor zuriickzufiihren. Der Brennstofl'verlauf wiirde bei dichter 
Leitung giinstiger sein. 

Man kann behaupten, daB Generator und Gasmaschine der A.-G. 
Gorlitzer Maschinenbauanstalt fur Betriebe bis 1000 PS jeder anderen 
Kraftmaschine wirtschaftlich, auch was den Betrieb anbelangt, eben
burtig sind. 

Fischer l ) gibt bei einem. Torfgenerator, der in Jekaterinburg 
in RuBland aufgestellt ist, folgende Werte fur das entstehende 
Gasgemisch: 

Kohlensaure. . 
Schwere Kohlenwasserstoffe 
Sauerstoff . 
Kohlenoxyd 
Methan .. 
Wasserstoff 
Stick stoff . 

17,0 % 

0,4 ° /0 
1,5 ° / ° 
8,8 ° /0 
1,87 % 

16,95 Ofo 
53,48 Ofo 

und 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

15,0 % 
0,2% 

0,4 ° / ° 
9,45% 
4,22 % 

16,55 % 

53,38 Ofo 
Von Konstruktionsvorschlagen bzw. Patenten wollen wir nun 

noch einige anfuhren, da die ubrigen bedeutungslos sind. 

1) Fischer, Kraftgas, S. 204. 
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Das D.R.P. Nr. 176233 zeigt eine Anordnung nach E. Stauber 
und R. Buehl) Der Schacht a (Abb.70) wird mit Torf beschickt, 
dieser entziindet und so lange angefacht, bis die unteren Schichten 
gliihend werden. Der sich infolge der Warmeentwicklung in dem 
Behiilter f bildende Dampf bliist durch die Diise i in den Stutz en h 
ein und saugt hierbei die Luft an. Das entwickeltc Gas gelangt in 
das Rohr k und wird durch dieses hindurch dem Sammelrohr l zu
gefiihrt. Gleichzeitig tropft aus dem Rohr r bestandig Wasser in 
das Rohr k. Ein Teil der Teerdampfe schlagt 
sich nieder und flieBt durch das Rohr 8 in 
den Behalter v abo Beim Durchgang der Gase 
durch den im Schacht a liegenden heiBen !J 

Rohrstrang solI eine Zersetzung der im Gas 
noch vorhandenen Teerdampfe stattfinden. 

Abb. 70. Torfgenerator. 
D. R. P. 176233. 

J' 
e 

b 

Abb. 71. Torfgenerator. 
D. R. P. 176231. 

Von weiteren Generatoren fiir Torf mogen noch diejenigen von 
P . Hoering undW. Wiela ndtD.R.P. Nr.176 231 genannt werden2). Der 
Erzeuger (Abb. 71) besteht aus einem Vergaser a und einem Retorten
of en b, in welchen der zunachst zu vergasende bzw. zu verkokende Brenn
stoff durch einen Trichter c aufgegeben wird. Zwischen dem Retorten
of en und dem Vergaser ist ein Schieber d angeordnet. In den kegel
formigen Teil ragt ein mittleres Rohr r hinein, durch welches die 
aus dem Brennstoff in der kalteren Zone der Retorte entwickelten 
Wasserdampfe abwarts geleitet und gezwungen werden, auf dem 

I) Fischer, Kraftgas, S. 199 bis 200, 
2) Fischer, Kraftgas, S. 200. 
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Wege zu den Kanalen f den gliihenden bereits entgasten Brenhstoff 
zu passieren. Die Wasserdampfe nehmen dabei die in dem ver
kokten Brennstoff enthaltene Warme auf und geben sie in den 
Kanalen f durch die Scheidewande e zum Teil an den Inhalt der 
Retorte wieder abo 

Ein weiterer Generator ist in der Patentschrift Nr. 165611 dar
gestellt, eine genaue Beschreibung dieses Generators ist in Jab s, 
"Vber Torfdestillation und Torfverwertung" enthalten. Der Generator 
ist ebenso wie der Generator des Rechtsanwalts Born in Lankwitz 1) 

noch nicht ausgefiihrt. 
Die konstruktive Durchbildung der zuletzt genannten Genera

toren diirfte sehr schwierig sein. 
Von Generatoren des A uslandes diirfte nur der Generator der Firma 

Crossley Brothers Ltd., Manchester-Openshaw fur uns von groBerer 
Bedeutung sein, da die Generatoren bereits ausgefiihrt und sich nach 
den Berichten in den Zeitschriften im Betriebe als gut erwiesen haben. 

Wahrend bei den deutschen Generatoren die Konstruktion der
artig ist, daB die Teerdampfe moglichst in der Reduktionszone des 

A 

-EiJ 
I 
I 
I 

dJ 

Generators zersetzt werden, 
geschieht die Absonderung 
der Teerdampfe bei diesen 
Generatoren durch einen ro
tierenden Teerabscheider, der 
Teer selbst wird in einer 
N ebenproduktgewinnung ver
wertet bzw. wird das Teer
wasser an Fabriken, die sich 
mit der Aufarbeitung dessel
ben befassen, verkauft. 

Gleichfalls ist mit dem 
Gaserzeuger die Gewinnung 
schwefelsauren Ammoniaks 
moglich. Er bildet also einen 
Ubergang zwischen dem reinen 
Kraftgasgenerator und dem 
Generator mit Nebenpro
duktengewinnung. 

Den Generator 2) zeigt Abb. Abb. 72. Torfgenerator 
Bauart Crossley Brothers. 

72. Das Brennmaterial wird in 
den Trichter A geschiittet und durch die Beschicktrommel nach Bedarf 
in den Generatorschacht geworfen. Der Schacht besteht aus zwei 

1) M. 11, S. 453. 
2) Turfvergassing, S. 33. 



Die Vergasung. 109 

Teilen, aus dem Rohr 0 und dem eigentlichen Generatorschacht. 
Das Rohr 0 dient hauptsachlich zum Vortrocknen des Brennmaterials. 
Der Verdampfer E bildet teilweise die Unterstiitzung der Schacht
mauerung, zum Teil ist er als ringformiges Rohr in dem oberen 
Teil des Schachtes untergebracht. Das in dem Generator entwickelte 
Gas verlaBt ihn durch die Offnung F, nachdem es gezwungen ist, 
den oberen Teil des Verdampfers 
zu umspiilen. Oberhalb des Ver
dampfers ist der Wasserkessel G 
angebracht. Aus diesem gelangt 
das Wasser nach Bedarf in den 
Generator. Bei den meisten 
Generatorsystemen ist der Ver
dampfer dauernd mit Wasser 
gefiillt. Die Zufiihrung des 
Wassers zu dem Verdampfer 
wird durch ein Venti I und durch 
den Generator derart reguliert, 
daB bei groBerem Zug, d. h. gro
Berer Gasentnahme, ein groBerer 
Unterdruck im Generator ent
steht, so daB mehr Wasser in 
den Verdampfer gesaugt wird. 
Der Vorteil dieser Anordnung 
liegt darin, daB beim Vbergang 
von V olllast auf eine geringere 
Last nicht unnotig Wasserdampf 
erzeugt wird, der die Tempera
tur des Generators unniitz er
niedrigt und durch die Bildung 
von zu groBen Mengen von 
Wasserstoff Friihzundungen in 
der Maschine verursacht. Am 
Generator sind eine entspre-

Abb. 73/74. Rotierender Teerabscheider 
Bauart Crossley Brothers. 

chende Anzahl Schaulocher vorgesehen, die gleichzeitig zum N ach
.stochern dienen. 

Das Anblasen des Generators geschieht dadurch, daB Luft durch 
einen Handventilator in den Generator geblasen wird, bis er die 
notige Temperatur erhalt. Wahrend des Anblasens wird das Gas 
wie iiblich durch einen Hahn in die frische Luft gelassen. 

Wie schon eingangs erwahnt, enthalt das Gas sehr viel Teer, 
der durch einen rotierenden Teerabschneider (Abb. 73 u. 74) entfernt 
wird. 
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Die beiden Verfasser des Werkes "Turfvergassing" haben Gelegen
heit gehabt, im Auftrage der hollandischen Regierung Dauerproben 
an dem Generator der Firma Crossley Brothers mit Veenhuizer Torf 
in Manchester zu machen. Die Zusammensetzung des Gases war 
im Mittel: 

CO2 

° CO 
CR" 
R. 

9,7 % 

0,4 % 

21,0% 
4,4 % 

7,2% 

Der berechnete Brennwert betrug mithin 1209 WE. Bei dem 
Versuch wurde fur die PSi-Stunde 1,39 kg Torf bei 34,1 °/0 Wasser
gehalt erzielt. Die mittlere Belastung der Maschine betrug 42,5 ° / 0' 

Bei Vollbelastung der Maschine wurden 1,08 kg pro PSrStunde er
zielt. Der Wassergehalt des Torfes betrug 40 %, Die Zusammen
setzung des Gases war: 

Schlechtbelastete 
Maschine' 
11,0% 
0,4 % 

20,0% 

3,6 0 / 0 

12,4% 

Vollbelastete 
Maschine: 

CO2 • 

° CO . 
CR" 
H 
Der Brennwert betrug 1233,7WE 

5,0 ° /0 
0,4 % 

28,2% 
3,4 % 

9,1 % 

1380,6 WE. 

Es wurden ferner Untersuchungen gemacht uber den groBten 
Wassergehalt des Torfes, der noch zweckmaBig ill Generator ver
gast werden kann. Es wurde zu diesem Zwecke durch Wasser
zusetzung der Torf auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 40, 54 und 
61,5% gebracht. 

Das Gas hatte 

Wassergehalt . 
CO2 

° CO. 
CR" 
R. 

eine Zusammensetzung wie folgt: 

34,1 % 40,0% 54,0% 
9,7% 8,8% 7,4% 

0,4 ° /0 0,2 ° / ° 0,4 ° /0 
21,0 % 22,4 % 24,7 % 
4,4 % 5,2 % 2,8 % 

7,2 % 9,2 % 9,7 % 
Verbrennungswarme 1208,9 1361,2 1237,4 

61,5% 
8,7 % 

0,4 % 

23,4% 
2,1 °/0 
9,9 ° 1o 

1144,2 WE. 

Der hOchste Feuchtigkeitsgehalt des Torfes konnte mit 60o/(} 
angenommen werden. 

Neuerdings 1) ist von der Firma ein Generator von 500 PS aus-

1) Engineer, 8. Dez. 11, S. 588. 
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gefuhrt worden, und zwar fur die Anlage des Herrn Hamilton Robb 
in Portadown. Der Generator ist in zwei Teile geteilt (Abb. 75/76), 
wahrend Skrubber, Teerreiniger und Sagespanereiniger zu einem 

Abb. 75/76. Torfgenerator Bauart Crossley Brothers. 

Satz vereinigt sind. Die Gase werden durch einen Ventilator durch 
die Maschinen gesaugt und nach einem Gasbehalter gedruckt. 

Wie obiger Aufsatz berichtet, war der Torf in dem Jahre 1911 
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bis auf 19 ° / 0 Wasser getrocknet. Der Torf hatte jedoch viel Sand, 
der von den benachbarten Ackern hinaufgetrieben war, und es ent
standen in der ersten Zeit groBe Schwierigkeiten, weil diesich bil
dende glasartige Schlacke die Gasbildung verhinderte. Durch Zu
fiihrung von Wasserdampf wurde diesem Obelstand abgeholfen. 

Der Torf wurde anfangs zerkleinert gefeuert, jedoch wurde spater 
der Generator mit ganzen Soden beschickt. Die sich bildenden be
deutenden Teermengen setzten in der ersten Zeit den Koksskrubber 
voilstandig zu, und es war erforderlich, ihn aile 5 bis 6 Tage zu 
reIlllgen. Durch Anderung des Skrubbers (es wurde ein Teil des 
Koks entfernt und er gleichzeitig als Wascher und Kiihler aus
gebildet, das Gas muBte von unten gegen einen Wasserschleier auf
wartssteigen) wurde dieser Obelstand verhindert und es wurde ein 
groBerer Teil des Teers durch den Teerabscheider entfernt. 

Bei den Anlagen der Firma Crossley Brother wird, wie schon 
eingangs erwahnt, der Teer verwertet. Er betragt ungefahr 5 0/ 0 des 
Brennstoffgewichtes und enthalt Paraffin, Wachs und eine bedeutende 
Menge Ole, die bei 270 0 C iiberdestillieren. Der Wert des Teeres 
betragt in England 35 sh pro Tonne. 

Die Analyse fiir die Brennstoffe und fiir den Teer ergab bei 
obigem Versuch folgende Werte: 

Wasser ..... . 
Fliichtige Bestandteile 
Fixer Kohlenstoff 
Asche ..... 

C 
H 
N 
Asche 
Wasser. 
o als Differenz 

Torf. 

Teer. 
Wasser . . . . . . . .... 
Leichte Ole (destillieren iiber unter 230 0) 

18,98 % 
55,17% 
24,75 % 

1,10 % 

100,00 % 
44,60 ° /0 

5,42°/ ° 
0,97 % 

1,10 0/0 
18,98 ° /0 
28,93 % 

Mittlere " " "bei 230-270° 

49,7 0/ 0 

5,8 0 / 0 

8,0 0 / 0 

19,4% Schwere " 
Koks . 
Verluste 

" " 
iiber 270 0 • 

10,3 0 / 0 

6,8 0 / 0 
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Angaben iiber den Brennstoffverbrauch sind im Aufsatz nicht 
enthalten. 

L. Mond 1) hat (D. R. P. Nr. 136844) ein Patent genommen fUr 
einen Gaserzeuger , der hauptsachlich fiir Ammoniakgewinnung Ver
wendung finden soIl (Abb. 77). Der obere Teil des Generators wird 
durch zwei Wande g in die drei Abteilungen h und i geteilt, die auf 
Gewi::ilben t ruhen. Das Gas wird aus dem Gaserzeuger durch die 
mittlere Abteilung i und 
das Ableitungsrohr 8 ab
gefiihrt. Das Brenn
material wird durch die 
Trichter j in die beiden 
au/3eren Abteilungen h 
gefiihrt und wird etwa 
1 m hoch oberhalb der 
unteren Rander der 
Wande g gehalten. In 
jeder dieser au/3eren 
Abteilung wird bei k 
eine Offnung iiber der 
oberen Schicht des 
Brennmaterials ange
bracht. Diese Offnun
gen werden mittels ei
nes Kanals oder Rohres 
1 mit einer wagerechten 
Kammer m verbunden, 
die unten in der Mitte 
senkrecht zu den recht
eckigen Wanden ange
bracht ist. Sie kann aus 
Schamotte in Form einer Abb. 77. Generator Bauart Mond. 
Retorte hergestellt wer-
den. Die Kammer m besitzt Offnungen w. In jeder der Ri::ihren oder Lei
tungen 1, die von den Abteilungen nach der Kammer m fiihren, ist ein 
Injektor angebracht, durch welchen die in dem Gaserzeuger gebildeten 
heWen Gase durch das in den beiden Abteilungen befindliche Brenn
material gefiihrt werden. Die Gase treten dann mit einem Teil der 
Destillationsprodukte oben aus den Abteilungen h heraus und werden 
dann in die Kammer m in dem Boden geleitet. Von hier treten die Gase 
durch die Offnungen w unterhalb des Daches 0 aus und durchstreichen 

1) Fischer , Kraftgas, S. 145. 

B a r tel, Torfkraft. 8 
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das heiBe Brennmaterial in dem Hauptteil des Gaserzeugers. So wird 
die Destillation des frischen Brennmaterials in den beiden auBeren 
Abteilungen schnell ausgefiihrt, weil die durch die Injektoren an
gesaugten Gase des Gaserzeugers in die direkte und innige Beriihrung 
mit dem frischen Brennmaterial kommen und die fUr die Destillation 
notwendige Hitze liefern. Urn einen Verlust an Ammoniak zu ver
meiden, wird die Destillation in den Beschickungskammern nur so 
weit gefiihrt, daB die Gesamtmenge des Wassers sowie ein gewisser 

Abb. 78. Torfgenerator 
Bauart Mond. 

Anteil der bituminosen Stoffe aus
getrieben werden. Urn nun auch 
den Rest derselben in bestandige 
Gase iiberzufiihren, werden sie in 
die mittlere Abteilung i geleitet. 
Diese ist mit einer durchbrochenen 

Abb. 79. Gasgenerator 
Bauart Ziegler. 

Saule von Ziegeln, Metallbarren oder dergleichen ausgefiillt. Die Aus
fiillung wird auf 600 bis 700 Grad erhitzt. Werden nun die heiBen 
Gase aus dem Gaserzeuger hindurchgeleitet, so wird das aus dem 
Brennmaterial unterhalb der Wande g destillierte Gas, welches Teer
bestandteile und Ammoniak enthalt, in q ebenfalls auf die erwahnte 
Temperatur erhitzt. Auf diese Weise werden die in den Gasen ent
haltenen Bestandteile zu einem sehr hohen Betrage in bestandige 
Gase iibergefUhrt, wahrend der Rest in einen leichten kondensierbaren 
Teer verwandelt wird. 
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Heber l ) gibt einen praktiseh ausgefiihrten Generator (Abb. 78), 
der Torf mit 60 bis 70 % Wassergehalt vergasen soU. Das Gehause 
besteht aus zwei dureh einen ringfOrmigen Zwisehenraum getrennten 
guBeisernen Mantel, deren innere eine diinne Auskleidung mit feuer
festem Material erhalt. Bei b wird die Geblaseluft, die mit iiber
hitztem Wasserdampf gesattigt ist, eingefiihrt. Sie streieht dureh 
den ringformigen Zwisehenraum, iiberhitzt sieh hier noeh mehr, be
wirkt dadureh gleiehzeitig eine Kiihlung des inneren Mantels und 
gelangt dann dureh den Treppenrost c in den Verbrennungsraum. 
Dureh Einfiihrung von 1 bis 1,2 kg Wasserdampf auf eine Tonne 
Brennstoff werden die sieh bildenden Gase raseh abgekiihlt und aus 
dem Generator gesehafft, wodureh das sieh bildende Ammoniak der 
Zerlegung entgeht. Bei den Versuehsanlagen in Orentano bei Pisa 
in Italien und auf der Zeehe Mont Cenis bei Sodingen wurden diese 
Generatoren verwandt. Diese Anlagen waren die Versuehsanlagen 
fiir die neue Anlage im Sehwegermoor bei Osnabriiek. 

Der Gasgenerator von Ziegler 2) (D.R.P.Nr.120051) ist in Abb. 79 
dargestellt, eine Besehreibung eriibrigt sieh. Der Generator von 
FleiB, Reddig & Ziegler (D. R. P. Nr. 164438) hat keine Bedeutung 
gewonnen, auBer der Versuehsanlage des Gutsbesitzers FleiB, Sehell
eeken. Aueh dort fand, wie beim GroBley-Generator, die Abseheidung 
des Teeres dureh einen rotierenden Teerabseheider statt. 

Von Interesse dureh die besondere Konstruktion diirfte der Gas
erzeuger der oberbayrisehen Kokswerke sein (D. R. P. Nr. 213852). 
Er besteht aus drei Generatoren (Abb. 80 bis 82), die naeheinander 
besehiekt werden, so daB der eine heiB geht, wahrend der zweite sieh 
im normalen Zustande befindet und der dritte mit frisehem Brennstoff 
beschickt wird. Der Betrieb wird so geleitet, daB der in dem frisch 
beschickten sich bildende Wasserdampf in die gliihende Brennstoff
sehicht des am heiBesten gehenden Generators geschickt wird und 
hier mit den gliihenden Kohlen Wassergas bildet, wahrend die aus 
dem Teer aufsteigenden Teer- und Ammoniakdampfe besonders auf
gefangen werden. Die Gasabzugsrohre b von I, I I, I I I sind durch 
Glocken verschlieBbar und vereinigen sieh in dem Kasten d, an 
welehen sieh die Kondensation und der Gaswaseher anschlieBen. Die 
Abzugsrohre classen sieh dureh die Ventile e und f mit dem Rohr g 
bzw. der freien Luft h verbinden. Von dem Ringrohr g gehen Rohre i 
zu den Unterwindgeblasen k, so daB aus jedem der drei Retorten
sehaehte die Unterwindgeblase saugen konnen. Nachdem aIle drei 
Schaehte nacheinander in Betrieb gesetzt sind, wird der Inhalt von 

1) Fischer, Kraftgas, S. 146. 
2) Fischer, Kraftgas, S. 197. 

8* 
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Schacht Ibis zur Zone z zuerst heruntergesunken sein. Das Unter
windgeblase k wird abgestellt , Rohr b nach d abgesperrt, Glocken
ventil el bleibt geschlossen und ein kleines Geblase im Abzugsrohr hI 
wird angestellt. J etzt 6ffnet man a l und fiillt den Generator I bis x 
mit frischem Torf. Dann wird a l geschlossen. In Schacht II ist 
unterdessen das Material bis Y2 mid im Schacht II Ibis Yl gesunken. 

J. 

Abb. SO. 

Abb. 81. 

Schacht II ist in hochster Glut 
und Schacht I I I in normalem Be
triebe. Von Schacht I wird nun f 
und e umgestellt und das Unter
windgeblase durch Offnung der Dros
selklappen des Rohres i in direkte 
Verbindung mit Schacht I gebracht, 
so daB die in I gebildeten Wasser-

Abb.82. 
Abb. 80-82. Torfgenerator der Oberbayrischen Kokswerke. 

dampfe durch die gliihende Koksschicht von I I durchgeblasen und 
in Wassergas umgesetzt werden. Nach einer gewissen Zeit ist der 
in I befindliche Torf entwassert und wird dieser Schacht, direkt mit 
eigenem Unterwind getrieben, durch Rohr b1 an die Kondensation 
angeschlossen. Der in normaler Fiillung arbeitende Schacht liefert 
stets Zersetzungswasser, so daB die im Torf enthaltenen wertvollen 
Bestandteile, wie Teer, Ammoniak, Essigsaure und Methylalkohol, ge-
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wonnen werden konnen. Das Gas kann durch Wascher gereinigt und 
in Gasmaschinen verwandt werden. 

Auf die groBe Anzahl der sonstigen Patente fiir Generatoren 
konnen wir nur auf die Schriften des Patentamtes verweisen, sie 
haben vorlaufig keine Bedeutung. 

Die V organge im Gasgenerator theoretisch zu verfolgen, ist sehr 
schwierig, weil nicht aller Kohlenstoff zu Kohlenoxyd verbrennt, und 
die Menge standig sich andert; man kann den Wirkungsgrad nicht 
im voraus berechnen, sondern erst aus der Zusammensetzung des 
Brennstoffs und der Gase einen SchluB auf den guten Gang des 
Generators ziehen. 

Ob bei dem Verbrennen von Kohlenstoff in Sauerstoff unmitteI
bar Kohlendioxyd oder Kohlensaure entsteht, ist eine Streitfrage, da 
es noch niemandem gelungen ist, die direkte Verbrennung des Kohlen
stoffes zu Kohlenoxyd analytisch nachzuweisen. 

Zur Berechnung und Verfolgung der Vorgange im Gasgenerator 
gibt Fischer 1 ) Tabellen fiir den praktischen Gebrauch. 

Spezifische Warmen: 

IMitt!. spez·1 G~wicht I Mitt!. spez. Warme 
Wiirme von 1 m3 von 1 m3 

Kohlensaure (CO2) von 10 bis 100 0 • 0,216 1,977 0,43 
10 

" 
400 0 • 0,231 0,4fi 

" " 
10 

" 
800 0 . 0.249 0,49 

Kohlenoxyd (CO) 0,245 1,259 0,31 
Sauerstoff 0,2ilO 1,429 0,33 
Stickstoff . 0,246 1,254 0,31 
Wasserstoff . 3.409 0,090 0,31 
\Vasserdampf . 0.480 0,805 0,39 
Methan (CH4 ) 0,593 0,716 0,42 
Schwefligsaure (S02) . 0,155 2,864 0,4:' 
Atm. Luft 0.24:~ 1,293 0,31 

Fur die Berechnung der Gasausbeuten, Umsetzungen und dgl. 
schliigt er vor, die Mengen nicht nach dem Gewicht, sondern nach 
dem Volumen in Rechnung zu setzen. Er macht darauf aufmerksam, 
daB das Kilogramm-Molekiil aller Gase und Dampfe hei 0 0 und 
760 mm 22,2 m3 einnimmt. 

Bei der Verbrennung von Kohlenstoff: C + 02 = CO2 geben z. B. 
12 kg Kohlenstoff mit 22,2 m3 Sauerstoff, 22,2 m;; Kohlensiiure. Bei 
der Kohlenoxydbildung C + ° = CO geben 12 kg Kohlenstoff mit 
11,1 m3 Sauerstoff, 22,2 m3 Kohlenoxyd oder 1 kg Kohlenstoff mit 
4,32 m3 atm. Luft, 5,26 m 3 theoretisches Generatorgas. Beim Ver
brennen von Kohlenstoff in atm. Luft muB daher die Summe von 

1) Fischer, Kraftgas, S. 18. 
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Kohlensaure und Sauerstoff 21 0/ 0 betragen. Fur Sauerstoff 2 H2 +. 02 
= 2 H 20 werden fiir je 4 kg Wasserstoff 22,2 rna Sauerstoff verbraucht, 
urn 36 kg Wasser zu bilden. In entsprechender Weise geschieht die 
Berechnung des Brennwertes von Gasen und Darnpfen, z. B. fiir 1 rn3 

68200 , 
Kohlenoxyd --- = 3072 WE. 

22,2 
Fiir den praktischen Gebrauch ergibt sich daher folgende Tabelle. 

Mol.- Wasser von 0 0 als W asserdarn p£ von 200 als 

Gewicht Verbrennungsprodukt Verbrennungsprodukt 
1 Mol. 

I 

1 rna 1 Mol. I 
1 rna 

hw w hw I w 

Benzoldarnpf (CsHs) . I 78 71:170 I. 35450 7546 I 33990 
:f.ropylen (C2H 2) 42 5000 I 22523 4676 21063 
Athylen (C2H4) • 28 3412 

I 

15369 3196 14396 
Methan (CH4) 16 2135 9617 1919 8644 
Wasserstoff (H2) 2 690 3108 582 2622 
Kohlenoxyd (CO) 28 682 I 3072 682 3072 

Die Bildungswarrne einer Verbindung ergibt sich aus der Differenz 
der Verbrennungswarrne derselben und der der Elernente. Auch hier
fiir hat Fischer fiir den praktischen Gebrauch eine Tabelle aufgestelIt: 

I Brennwert der 
Verbindung I Elernente 

I Bil~ungs-
warrne 

CO . 682 

I 

976 +294 
CH4 2135 2356 +221 
C2H 6 3723 4022 +299 
C3HS 5284 5688 +404 
C2H2 3157 2642 -515 
C2H4 3412 8332 - 80 
C2H6 4993 4998 5 

Nach dieser Tabelle wird bei der Bildung von Kohlenoxyd Methan 
und Athan aus den Elernenten Warrne frei, bei der Bildung von Acetylen 
und Athylen werden dagegen erhebliche Warrnernengen gewonnen. 

Die Vergasung des Kohlenstoffes durch Sauerstoff, Kohlensaure 
und Wasser erfolgt nach folgenden Reaktionen, fiir die F is c her 
nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen die Warrnewerte und 
Brennwerte wie folgt gibt: 

Reaktion Warrne im I Brennwert des 
Feuerraurn erhaltenen Gases 

1. 0+02 =002 976 hw 

\ 

o hw 
2. C+O=CO . . 294 682 

" 3. C+C02 =2C01 • 388 
" I 

1364 
4. C+2H2O=C02 +2H2 188 1164 
5. C+H20=CO+H2 •• 288 

" I 1261 
" 
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Bei der Aufstellung obiger Formel ist bereits beriicksichtigt, daB 
Wasserdampf gleichzeitig mit der durch Maschinenkraft eingeblasenen 
oder eingesaugten Luft eingefiihrt wird. 

Neben dem Luftgeneratorgas hat mit Dowson die Anwendung 
des sog. Mischgases groBe Verbreitung gefunden, da dieses Verfahren 
geeignet ist den Wirkungsgrad der Generatoren bedeutend zu erhohen. 

Beim Mischgasverfahren verbrennt nach F i s c her zunachst 
Kohlenstoff : 

1) 0+02=002+ 97 600 WE. 

Die freiwerdende Warme erhitzt den Koks so, daB mit Wasser-
dampf die Reaktionen: 

2) 0 + 2 H20 = 002 + 2 H2 -18 800 WE. 

3) 0 + 002 = 200 - 38 800 WE auftreten. 

Gleichung 1 und 2 ergibt 

O2 + 02 = 200 + 58 000 WE. 

Gleichung 2 und 3 

O2 + 2HzO= 200+ 2H2-56 600 WE. 

Fiir den Fall, daB keinerlei Warmeverlust stattfindet, ware das 
ideale Mischgasverfahren: 

4) 

Danach wiirden 48 kg Kohlenstoff Gas folgender Zusammen
setzung bilden: 

Kohlenoxyd 
Wasserstoff 
Stickstoff 

Menge 
88,8 m3 

44,4 " 
83,5 " 

216,7 m3 

Zusammensetzung 
41,0% 

20,5 " 
38,5 " 

Die Reaktionen II und III erfordern eine Temperatur von etwa 
800°. Die mit 800 0 aus der Reaktionszone des Generators ent
weichenden Gase dienen zur Vorwarmung des nachrutschenden 
Brennstofles und teilweise zur Vorwarmung der feuchten Luft. Der 
groBte Teil geht aber meist verloren, man wird daher praktisch mit 
den folgenden Reaktionen rechnen konnen. 

II. 40+30+ H20 =400+H2 •••• 59400WE, 

III. 30+ O2 + 2H20=002 + 20 + 2H2 40000WE 

Danach ergeben sich fur 48 bzw. 36 kg Kohlenstoff 
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CO2 

CO 
H. 
N. 

Die Verwendung des Torfes zur Krafterzeugungo 

Menge in m3 Zusammensetzung 
II III II III 

22,2 - % 11,4% 
88,8 44,4 37,6% 22,8 0/ 0 

22,2 44,4 9,4% 22,8% 
125,2 83,5 53,0% 43,0% 

236,2 194,5 

Praktisch wird sich im Generator ein Gemisch beider Gase bilden, 
dessen Zusammensetzung sich bei h6herer Temperatur der Reaktion II 
nahert. Reaktion III stellt ein schlechteres Gas dar. 

Die auBersten Grenzen sind nach I 0,75 Wasserdampf und 1 kg 
Kohlenstoff oder auf 100 m3 Luft 34 kg Wasserdampf und ein ver
haltnismaBig gutes Gas. 

Bei nicht so weitgehender Vorwarmung, wie es bei den meisten 
Generatoren eintreten wird, sollte 0,4 kg Wasserdampf auf 1 kg 
Kohlenstoff oder 11,5 kg Wasserdampf auf 100 mS nicht wesentlich 
iiberschritten werden. 

Fischer gibt eine Tabelle iiber die mittlere Zusammensetzung, 
iiber die Menge der zur vollstandigen Verbrennung erforderlichen Luft 
und den Brennwert des Gasluftgemisches. 

I Mischgas aus 
rll 

rll rll rll oj 
oj oj oj 

,$ bIl 
bIl bIl bIl 

~ ~ 5 ~ or;; .... ..c: 
..c: .... CD oj 0 0 1:: '" .... 
'" CD rll .... ..t.I ..t.I '0 0 rll P ..t.I oj ..s:: .: .: 0 ..c: 
CD 0 r:: ~ or;; p ~ ~ '" ~ ~ .: oj 0 

~ 
..., .... ~ 0Cl ~ 

Schwere Kohlenwasserstoffe 4 2 0 0 1 
1 - - - - -

Methan. 36 25 - 1 4 2 2 2 -
Wasserstoff 48 50 49 18 20 20 16 14 2 
Kohlenoxyd ° 8 6 44 28 20 18 16 18 28 
Kohlensaure . 2 5 4 6 6 10 12 15 10 
Stickstoff . 2 12 3 47 50 50 54 51 60 
Brennwert von 1 m3 5340 4000 2630 1410 1490 1250 1084 1094 912 
1 m3 Gas erfordert Luft m3 6,0 4,4 2,3 1,3 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 
Gesamtvolumen m3 7,0 5,4 3,3 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 1,8 
Brennwert von 1 mS • 760 1 740 800 I 610 640 540 540 550 510 

Der Brennwert des Gasluftgemisches ist also ziemlich leicht be
deutend. Der Wasserstoffgehalt von 15 % im Gasluftgemisch diirfte 
als auBerste Grenze anzusehen sein, um Friihziindung zu vermeiden. 

Die Grenzen des Generatoreffekts des Torfgenerators hatA.W i tho 11) 
in Hanau untersucht. 

1) Mo 11, So 434ff. und 460ffo 
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Bei einem oberen Reizwert von 5500 WE ergibt sich der theore
tisch hochste Wirkungsgrad zu 80,3 '" 80 ° / ° bei der wasserfreien 
Substanz. 

Die bei der Vergasung des fixen Kohlenstoffes zu CO bzw. CO2 

frei werdende Warme von 20 ° /0 hat samtliche Auslagen fUr den 
Generatorbetrieb zu decken, und zwar: 

1. Warmeaufwand fiir Entgasung des Torfes; 
2. den Verlust durch Leitung und Strahlung; 
3. die Verluste in den heiBen Generatorgasen; 
4. ein etwa iibrigbleibender DberschuB konnte dazu dienen, 

nassen Torf vorzutrocknen. Doch muB dabei die Temperatur 
der Generatorgase mehr und mehr gesteigert werden, um 
besonders bei der kurzen zur Verfiigung stehenden Zeit die 
Warme fUr die Wasserverdampfung herzugeben. Das ge
schieht dadurch, daB ein um so groBerer Anteil C zu CO2 

verbrennt bzw. nicht zu CO reduziert wird. Oder der Torf 
kommt noch naB in die Feuerzone und driickt hier die 
Temperatur unter die zur Reduktion von CO2 zu CO notige 
Rohe herab. Es steigt daher der Gehalt an CO2 im Gase 
mit dem Wassergehalt des Torfes. 

Rierbei ist aber die erhohte Verbrennungswarme des fixen 
Kohlenstoffs zu CO2 fiir den Generatoreffekt verloren, denn dieses 
CO2 in den Generatorgasen ist wertlos fiir die weitere Verbrennung 
und sogar schadlich durch Verdiinnung und damit Verschlechterung 
des Kraftgases. Es kommt hinzu, daB die zur Verbrennung zu COg 
notige doppelte Menge ° eine entsprechend doppelte Menge Stick
stoff aus der Luft mitfUhrt und den Generatorgasen als weiteren 
Ballast beimischt. Zudem wachst natiirlich dieser Teil des Warme
verlustes mit dem V olumen des abziehenden Gases. 

Der Warmeaufwand fUr einen gegebenen Torf ist konstant, der 
Verlust durch Strahlung und Leitung durch den Generator gegeben. 
Die Generatorgase sind die Trager der fUr die Verdampfung des 
Wassers notigen Warme. Sie verlassen den Generator nach deren 
Abgabe mit konstanter Temperatur ca. 400°, beladen mit dem Ge
wicht des verdampften Wassers mal dessen natiirlicher konstanter 
Verdampfungswarme. 

Die Warmeverluste pro Kilogramm wasserfreien Torfs in den be
zeichneten Grenzen ist proportional dem Gewicht des begleitenden 
Wassers. Der absolut prozentuale N utzeffekt umgekehrt propor
tional diesem Gewicht. Um daher den absoluten Effekt pro Kilo
gramm Torf zu finden, miissen wir den auf 80 0/ 0 angenommenen 
Nutzeffekt (4800 bis 5200 WE) das Gewicht des begleitenden Wassers 
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mal der Verdampfungswarme ca. 800 WE pro Kilogramm abziehen. 
Torf von 83 ° / ° Wasser, d. h. 1 kg Torf und 5 kg Wasser, ist daher 
keine Energiequelle mehr, denn es ist 1.5000·0,8 - 5 . 800 = O. 

Bei solchem Material miiBte der fixe Kohlenstoff zu Dioxyd, 
das fliichtige im Torf vollstandig zu 002 + H 20 verbrennen. Das 
Generatorgas bestande nur aus Stickstoff, Kohlendioxyd und Wasser
dampf. Der Nutzeffekt des Generators ware gleich Null. Enthalt 
Torf weniger als einen gewissen Prozentsatz Wasser, so konnte von 
der Verbrennungswarme des fixen 0 zu 00 bzw. 002 den oben ge
zeigten 20% nach Deckung der normal~n Verluste ein Rest bleiben. 
Dieser miiBte dazu dienen, unter dem Rost eingefiihrten Wasser
dampf zu zersetzen, um durch Erzeugung von Wassergas die Aus
beute des Generators zu erhohen. Bei etwa 33 ° / ° Wasser wiirde 
rechnerisch die Einfiihrung des Wasserdampfes beginnen diirfen. 

Durch groBere Warmeerniedrigung wiirde die Grenze fiir Wasser
gasbildung rechnerisch weiter hinausgeschoben werden. Tatsachlich 
wird auch diese Grenze praktisch nicht erreicht, da die fiir Wasser
gasbildung erforderliche Temperatur von etwa 1000° nicht mehr auf
rechtzuerhalten sein diirfte. 

Die bei niedriger Temperatur vor sich gehende Zersetzung zu 
1 m3 Kohlendioxyd und 2 m3 Wasserstoff 0 + 2H20 =002 + 2H2 • 

die angenahert den gleichen kalorischen Effekt bedeutet, wiirden 
den Generatorgas Kohlendioxyd und dem Motorbetrieb ungiinstig 
beeinflussenden Wasserstoff in unerwiinschter Menge zufiihren. 

Fur ganz oder nahezu wasserfreien Torf wiirde der Gesamteffekt 
auch durch Verbrennung eines groBeren Teils 0 feste zu 002 nicht 
wesentlich beeinfluBt werden. Bei Verwendung von 20% 0:002 
fiir wasserfreien Torf ware: 

Nutzeffekt ohne Wassergas . 
Steigerung mit Wassergas . 
Nutzeffekt mit Wassergas 

70,7% 
14,9% 
85,6% 

Wit hoI gibt fiir Verbrennen von 10 0 / 0 0 zu 0°2 folgende 
Generatoreffekte (Abb.83): 

Wenn behauptet wird, daB ein Generator einen Nutzeffekt von 
97 0 / 0 hat, so ist das unmoglich. 

In neuester Zeit ist viel iiber die Vergasung des Torfes und 
Gewinnung der Nebenprodukte, vor aHem von schwefelsaurem Am
moniak geschrieben und offentlich geredet worden. Wir miissen auf 
dieses Verfahren eingehen, weil die Losung der Torffrage von diesem 
Verfahren oft abhangig gemacht wird und die Gase zum Betriebe 
von GroBkraftwerken dienen sollen. 

Es ist schon seit langem bekannt, daB bei der trockenen Destilla-
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tion organischer Stickstoffsubstanzen ein Teil ihres Stickstoffs in Form 
von Ammoniak gewonnen wird. In Gasanstalten, Kokereien usw. 
wurde bereits seit langem Ammoniak in dieser Form gewonnen. 
Ferner hat bereits Mond festgestellt, daB bei seinem Mischgenerator 
durch die Zufiihrung von Wasserdampf eine groBere Ammoniak
ausbeute eintrat. Er hat Steinkohle mit gutem Erfolg vergast und 
eine recht bedeutende Ammoniakausbeute erhalten. 
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Abb. 83. Wirkungsgrade fUr Torfgeneratoren. 
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Durch Professor Frank, Charlottenburg, und Dr. Caro, Berlin, 
wurde dies Verfahren in Deutschland we iter ausgebaut. Die giinstigen 
Erfahrungen mit Waschbergen haben Veranlassung gegeben, daB auch 
dieses Verfahren fur Torf durchgebildet wurde. Nach Dr. Caro 
(Chemiker-Zeitung 11, S. 505ft) hat es sich erwiesen, daB beim tJber
leiten von Wasserdampf iiber trockenen Torf bei 350 bis 550 0 C eine 
fast vollstandige Abspaltung des Stickstoffes des Torfes in Form von 



124 Die Verwendung des Torfes zur Krafterzeugung. 

Ammoniak erfolgt und dieses bei geeignetem DampfiiberschuB ohne 
Verluste erhalten werden kann. Er stellte fest, daB die Ammoniak
entbindung bei niedrigerer Temperatur in Anwendung geringerer 
Wasserdampfmengen erfolgte, wenn man feuchten Torf zur An
wendung brachte, und zwar ist bei Anwendung mit feuchtem Torf 
von 50 bis 60% Wassergehalt die Ammoniakausbeute groBer als bei 
trockenem Torf. 

Vergast man trockenen Torf nach dem Mondgasverfahren, so 
zerfltllt der Torf in dem oberen Teil des Generators unter Ein
wirkung des im unteren Teil des Generators zugefiihrten Wasser
dampfes. Bei einer Temperatur von 350 bis 550 0 C tritt eine fast 
quantitative Abspaltung des Stickstoffes in Form von Ammoniak 
ein und es hinterbleibt ein fast stickstofffreier Koks. Der Mondgas
prozeB ist fiir die Verarbeitung von trockenem Torf anwendbar, weil 
bei langsamem Gange des Prozesses der Torf eine hinreichend lange 
Schicht passiert, in der die zur Zersetzung notwendige Temperatur 
von 350 bis 550 0 herrscht und in der eine Einwirkung von Wasser
dampf stattfindet. Wird dagegen feuchter Torf verwandt, d. h. Torf 
iiber 40 0/ 0 Wassergehalt, so findet in der oberen Zone eine Aus
trocknung des Materials statt, in einer tieferen Zone wird das 
Material zersetzt und bildet unter Einwirkung von Wasserdampf 
Ammoniak. Die Zone von 350 bis 550° C ist aber sehr diinn, da 
die Trockenzone, in welchem eine Ammoniakbildung nicht stattfindet, 
einen groBen Teil des Generators einnimmt. Der ausgetrocknete 
Torf passiert zu schnell die eigentliche Zersetzungszone, er gelangt, 
ohne daB sich Ammoniak abspaltet, in die Verkokungszone. Es 
bildet sich stickstoffhaltiger Koks, der in der unteren Generatorzone 
verbrennt, ohne daB Ammoniak frei wird. 

Dr. Caro hat nun herausgefunden, daB es moglich ist, bei dem 
Mondgasprozesse auch halbnassen Koks zu verwenden, wenn es 
moglich ist, die Temperatur in der Trockenzone, die normal 100 
bis 120 0 C betrltgt, auf etwa 250 0 zu erhOhen, so daB eine Ab
spaltung des Ammoniaks unter Einwirkung von Wasserdampf statt
findet. Die VergroBerung der Temperaturen in der Trockenzone er
reicht er dadurch, daB er durch ortlich zugefiihrte Luft lokale Ver
brennungen erzeugt oder aber daB Luft und Wasserdampfgemisch 
vor dem Eintritt in den Generator auf 450 0 iiberhitzt. Hierdurch 
erfolgt eine intensive Verbrennung des im untercn Teile des Genera
tors befindlichen Kokses, eine Dberhitzung der Trockenzone, ein Zer
fall des Torfes in derselben, eine VergroBerung der Zerfallszone und 
eine Erniedrigung der Ammoniakentbindungstemperatur und somit 
eine weitgehende Abspaltung des Stickstoffs des Torfs in Form von 
Ammoniak neben Gewinnung von Heizgas, Teer usw. 
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wurden auf die Trockensubstanz bezogen etwa 2500 bis 2600 mS 

Gas mit 1300 bis 1400 WE oberen Heizwert und einen GasiiberschuB 
von etwa 1400 bis 1500 mS erhalten. Da von dem Gas etwa 2 mS 

fiir eine PS-Stunde verbraucht werden, so entspricht das einem 
KraftiiberschuB von 700 bis 750 PS-Stunden eff. Ferner wurden 
3 bis 6 0 / 0 Teer gewonnen. 

Eine Anlage fiir Gewinnung von Ammoniak 1) zeigt Abb. 84. 
Das aus dem Generator austretende Gas durchstreicht den Gegen
stromkiihler B, durch dessen auBere Rohre Dampf und Luft ge
blasen werden, so daB ein Warmeaustausch stattfindet und das Gas 
abgekiihlt in den Wascher 0 eintrifft. Das Gas wird dort mit Wasser 
gemengt, das von zwei Schlagerwellen zerstaubt wird. Das Gemisch 
von Gas und Dampf gelangt nun in den Saureturm D, der mit Blei 
verkleidet und mit Ziegelsteinen ausgesetzt ist. Hier wird das Ge
misch mit einer Losung von schwefelsaurem Ammoniak, die iiber
schiissige Schwefelsaure enthalt, berieselt. Es scheidet sich das Am
moniak ab, die Losung reichert sich an. Sie wird immer wieder auf
gepumpt bzw. durch Zusetzung frischer Schwefelsaure auf gleicher 
Dichtigkeit gehalten. Aus dem Behalter E wird die Fliissigkeit in 
einen Verdampfer gepumpt, wo sie kristallisiert wird. Das Gas wird 
nun in einen zweiten Turm. G gefiihrt, wo es mit Wasser berieselt 

/ 
und gekiihlt wird, und wird dann durch einen Sagespanenfilter zur 
Verwendungsstelle geleitet. 

Das warme Rieselwasser wird auf den Luftturm J gepumpt. 
Hier stromt ihm durch ein Geblase gelieferte Luft entgegen. Die 
Luft sattigt sich mit Dampf und wird nun durch den Vberhitzer in 
den Generator gedriickt. 

Ein Teil der Gase wird gebraucht, um Dampfkessel zu betreiben, 
die zur Erhitzung des fiir den GeneratorprozeB erforderlichen 
Dampfes notig sind. Fiir einen wirtschaftlich giinstigsten Betrieb 
ist ein gleichmaBiger Betrieb erforderlich. Bei der Inbetriebsetzung 
eines Gaserzeugers muB derselbe zwei bis drei Tage angeheizt werd~n. 
Er geht dann ein ganzes Jahr ununterbrochen durch. Will man ihn 
auBer Betrieb setzen, so fiillt man ihn hoch mit Brennstoff und 
laBt das Gas unmittelbar entweichen. Ein so stillgesetzter Generator 
halt das Feuer zwei bis drei Wochen. 

Ein anderes Verfahren zur Gewinnung des Ammoniumsulfats ist 
das von Woltereck, London 2). 

Er will gefunden haben, daB beim Vberleiten von Luft- und 
Wasserdampf iiber verschiedene kohlenstoffhaltige Substanzen bei 

1) R. Schottler, Die Gasmaschine, S. 78. 
2) M. 09, S.248. S. auch Stahl und Eisen 09, S.1644-48; 10, S. 113 

bis 116; S. 1235ff. 
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Temperaturen zwischen 300 und 500° C der LuftstickstofI mit aus 
dem Wasserdampf stammendem WasserstofI sich zu Ammoniak ver
bindet. 

Nach Versuchen von Caro ist erwiesen, daB die Feststellung 
Monds 1884 richtig war, daB die Ammoniakbildung ausschlieBlich 
auf den StickstofIgehalt der organischen Substanzen zuriickzufiihren ist. 

Bei diesem ,Verfahren wird nur eine auBerst geringe Menge 
brennbarer Gase erzeugt. Es kommt daher fiir unsere Zwecke nicht 
III Frage. 

d) Die N utzung des Torfes zu Kraftzwecken. 

Die Ausnutzung der Moore zu Kraftzwecken kann nur dadurch 
geschehen, daB aus dem Torf, sei es durch Vergasung desselben und 
Betrieb von Gasmaschinen, sei es durch Verbrennung unter Dampf
kesseln und Antrieb von Dampfmaschinen bzw. Dampfturbinen elek
trische Energie erzeugt wird, die iiber die ganze benachbarte Gegend 
verteilt wird. 

Bei den in Frage kommenden Torfmengen und bei ihrer teil
weise exzentrischen Lage zu dem Versorgungsgebiete kommen nur 
hohe Spannungen, ein groBes Versorgungsgebiet und groBe Kraft
leistungen im Kraftwerke in Frage. Es ist ja gerade der V orteil 
der Kraftiibertragung durch elektrische Energie auf weite Ent
fernungen, daB sie auch die minderwertigen Brennmaterialien nutz
bar verwerten laBt. 

Andererseits ist es eine feststehende Tatsache, daB man in 
groBen Kraftwerken die Energie billiger herstellen kann, weil der 
Anteil, den die Verwaltung ausmacht und der bei kleinen Kraft
werken den Gesamtausgaben gegeniiber anteilig sehr hoch erscheint, 
sich bei groBen Kraftwerken in viel geringerem MaBe erh6ht als die 
Kraftleistung zunimmt. 

Die Antriebsmaschinen fiir die Drehstromgeneratoren - es kommt 
fiir Kraftiibertragung natiirlich nur Drehstrom in Frage, fiir Bahn
betrieb auch Einphasenwechselstrom - sind entweder Gasmaschinen 
oder Dampfturbinen. 

Riedler 1) gibt in einem Vortrag folgende Warmeausnutzung 
fiir Gasmaschinen und Dampfanlagen: Verluste im Gaserzeuger 16,5% 
(Sauggaserzeuger), in der Gasmaschine als Abgase 20,5 ° / 0' im Kiihl
wasser 21,5%' 

Die Verluste in der Dampfanlage betragen beim Dampfkessel 
24%' im Kondensator 58%, so daB sich eine BrennstofIausnutzung 

1) Z. 05, S.312/13. 
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bei der Dampfmaschine mit 14 0/ 0 , bei der Sauggasmaschine mit 
22% ergibt. 

Neuerdings sind in Dampfturbinen 2716 WE/PSe-St. festgestellt 
worden, entsprechend einem Gesamtwirkungsgrade von 20 0/ 0 • 

Der Verbrauch an Gas stellt sich bei groBeren Gasmaschinen 
und Vollast auf 2100 WE/PSe. 

Obige Zahlen waren fUr die Torfgeneratoren auf einen mitt
leren Feuchtigkeitsgehalt umzurechnen, sie gelten nur fiir hoch
wertige Kohlen. Trotzdem ist warmetechnisch Gasgenerator und 
Gasmaschine dem Dampfbetrieb iiberlegen. 

Nicht immer bedeutet die wissenschaftlich und technisch ein
wandfreieste Losung auch den wirtschaftlich besten Erfolg. Es war 

Abb. 85. Gasmaschine 3500 KW. 
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Abb. 86. Turbodynamo 
M. 1: 333. 20000 KW. 

bisher nicht gelungen die Ausniitzung des Gases in Gasturbinen vor
zunehmen, erst in neuerer Zeitl) sind erfolgreiche Versuche gemacht 
worden. Vorlaufig kommt jedoch die Gasturbine fiir die nachsten 
Jahre nicht in Frage. Die bei den Dampfturbinen gewahlten hohen 
Tourenzahlen, die natiirlich auch der Gasturbine zugute kamen, 
haben es ermoglicht, Einheiten von 20000 KW und mehr zu bauen, 
wahrend die Leistungsgrenze bei den langsam laufenden Gasmaschinen 
ca. 3500 KW betragt. 

Stellt man vergleichende Kostenanschlage fiir beide Antriebs
arten auf, so wird man finden, daB die Anlagekosten bei Anwendung 
von Gasmaschinen bedeutend hohere sind als bei Einbau von Dampf
turbinen. 

Um einen Uberblick iiber die GroBenverhaltnisse der Maschinen 
zu geben, haben wir eine Gasmaschine von 3500 KW und einen 

1) Holzwarth, Die Gasturbine. 
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20000 KW-Darnpfturbinensatz der A. E.-G. nebeneinander gezeichnet 
(Abb. 85 u. 86). 

Auf die spatere Entwickelung der Gasturbine konnen wir heute 
natiirlich keine Riicksicht nehrnen, wir rniissen verwenden, was fertig 
vorliegt und konnen daher nur Darnpfturbine und Gasrnaschine ver
gleichen. 

Wir geben in nachstehender Abb. 87 eine vergleichende Kosten
rechnung fiir Gasrnaschinen mit Drehstrorngeneratoren und Erreger
rnaschinen und £iir Drehstrorndarnpfturbodynarnos einschlieBlich der 
elektrischen Maschinen fertig aufgestellt. Wie aus den Kurven er-

-~ 
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Abb. 87. Anlagekosten fiir Maschinensatze mit Gasmaschinen
und Dampfturbinen-Antrieb. 

sichtlich ist, schneidet die Gasrnaschine dabei sehr schlecht abo 
Nicht beriicksichtigt sind hei diesen Kurven die Kosten fiir die 
Fundarnente. 

Urn nun sarntliche bei den Entwurfsarbeiten derartiger Kraft
werke in Frage kornrnenden Faktoren vergleichen zu konnen, haben 
wir in nachfolgendem eine ausfiihrliche Kostenaufstellung fiir ein 
Kraftwerk von 4500 KW-Leistung, wie es heute als MindestmaB £iir 
Kraftwerke anzusehen ist, ausgearbeitet. 

Bei den Baulichkeiten sind W ohnungen fiir den Betriebsleiter 
und das Personal vorgesehen, diese sind bei diesen Kraftwerken, die 
unter Urnstanden fern von allen Orten liegen, durchaus notwendig. 

Bartel, Torfkraft. 
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Die Kosten hierfiir werden natiirlich den Arbeitern bei der Be. 
messung des Lohnes in Rechnung gestellt, andererseits bedeutet die 
Angliederung der Wohnungen an das Kraftwerk einen Vorteil fiir die 
Betriebsfiihrung desselben. 

Kraftwerk von 4500 KW· Leistung. 
Gasmaschinen. 

1. Baulichkeiten. 

Grunderwerb, Baulichkeiten in GroBe von 2700 m2 ein
schlieBlich Kohlenforderanlage, Terrainregulierung, Be. 
und Entwasserung, 1 Zweifamilienwohnhaus fUr den 
Betriebsleiter und Kaufmann, 6 Zweifamilienhauser 
fiir Maschinisten und Arbeiter. . . . . . . . M. 553000 

2. Maschinelle Einrichtung. 

a) Gasgeneratoren: 
7 Torfgasgeneratoren einschlieBlich Zubehor und komplette 

Rohrleitung . . . . . . . . . . . . . . . M. 330000 

b) Gasmaschinen: 
3 Gasmaschinen von je 2500 PS Dauerleistung bei 94 Touren, 

einschl. komplette AnlaBvorrichtung mit Motoren.. M. 750000 

c) Elektrischer Teil: 
3 Drehstromgeneratoren von je 1500 KW-Leistung ein

schlieBlich Erregermaschine und Zubehor, 3 Dreh
stromoltransformatoren je 1500 KVA-Leistung, tJber
setzung 6000/15 obo, 3 DrehstromOltransformatoren 
je 100 KV A, Dbersetzung 6000/220, 1 SchaItanlage 
mit ZubehOr, Verbindungsleitungen und sonstiges. M. 300000 

d) Verschiedenes: 
1 Laufkran fiir 60 t Tragfahigkeit fiir elektrischen 
Antrieb, 2 Kreiselpumpen fiir Kiihlwasser, 2 Kreisel
pumpen fiir Trinkwasser, die Beleuchtung, 1 Werk-
statt, Inventar . . . . . . . . . . . . . . M. 66000 

3. Bauleitung 

Zusammenstellung: 
1. Baulichkeiten 
2. Maschinelle Einrichtung 
3. Bauleitung . . .' . . . 

M. 553000 
"" 1446000 

,,21000 

M.2020000 

M.1446000 

21000 
" 
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Dampfturbinen. 

1. Baulichkeiten. Wie vorstehend, dazu zwel 
Schornsteine . . . . . .. ... M. 400000 

2. Maschinelle Einriehtung. 

a) Kesselanlage: 
4 Wasserrohrdampfkessel je 300 m2 Heizfiache, 4 Speise

wasservorwarmer, 3 Kesselspeisepumpen, 1 Wasser-
rmmger, 1 Kreiselpumpe fiir den Wasserreiniger, 
komplette Rohrleitung . . . . . . . . . . . M. 1 H400U 

b) 3 Drehstromturbodynamos je 15UU KW, (jUUU Volt 
mit Oberfliichenkondensation, 3 Drehstromoltrans
formatoren usw., wie vorstehend. . . . . . . M. 40500() 

c) Verschiedenes: 
1 Laufkran fur Handbetrieb fur 25 t Tragfiihigkeit, 1 Laufkran 

fUr (lOOO kg Tragfahigkeit sonst wie vorstehend. M. 26000 

;3. Bauleitung 

Zusammenstellung: 

1. Baulichkeiten 
2. Maschinelle Einrichtung 
3. Bauleitung . . . . . . 

M. 4000()() 
., 
., 

G15000 
15000 

M.I030000 

------
M. 

" 

f) 15 OOU 
15000 

Vergleichende Ren tabili ta ts berechn ung: 

Die Summe fur die Bauleitung ist auf Baulichkeiten und 
Maschinen anteilig verteilt worden. 

Gasmaschinen Dampfturbinen 
Baulichkeiten M. 559000 M. 406000 
Maschinen 

" 
1461000 

" 
G24000 

M.2020000 M.1030000 

a) Feste Ausgaben: 

Verzinsung 5 0 / 0 M. 101000 M. 61500 

Abschreibung: 
Baulichkeiten 1 0 / 0 ., ;) 590 ., 4()60 
Maschinen: 
Gasmaschinen 50 / 0 ., 730;)0 
Dampfturbinen 4 0 / 0 " 

249GO 

Dbertrag: M. 179 G40 M. 80520 
H* 
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Gasmaschinen Dam pfturbinen 
Dbertrag: M. 179640 M. 80520 

Unterhaltung: 
Baulichkeiten 1/2 0/0 . 

" 
2795 2030 

Maschinen: 
Gasmaschinen 40/ 0 " 

58440 ., 
Dampfturbinen 3 0 / 0 . 

" " 
18720 

Verwaltung 
" 

50000 
" 50000 

Gehiilter und Li:ihne 
" 

20000 
" 20000 

Steuern. Bureauunkosten 
usw. 

" 
30000 

" 
30000 

M. 340875 M. 201270 
b) Veranderliche Ausgaben: 

Torfpro er.zeugteKW-St. wird 
gerechnet fiir Gasmaschinen 
2,2 kg, fur Dampfturbinen 
2,7 kg, Tonne Torf pro Kes-
selhaus 4 M. und 7 Mil-
lion en KW-St. erzeugt 

" 
61600 

" 
75600 

01 und Putzwolle 
" 

30000 
" 

14000 

M. 91600 M. 89600 

a) Feste Ausgaben M. 340875 M. 201270 
b) Veranderliche Ausgaben . 

" 
91600 

" 
89600 

M. 432475 M. 290870 

Die Kosten pro KW-St. an der Zentrale stellen sich mithin bei 
Gasmaschinen Dampfturbinen 

6,15 Pf. 4,15 Pf. 

Selbst fur den Fall, daB die Gasgeneratoranlage in Fortfall kommt 
und das Gas kostenlos durch eine Nebenprodukten-Gewinnungsanlage 
bezogen wird, ist der Betrieb immer noch unrentabler als bei einer 
Dampfanlage mit Dampfbetrieb. Die Anlagekosten wurden sich wie 
folgt stellen: 

Baulichkeiten 
Maschinelle Einrichtung 

M. 400000 
" 1130000 

M.1530000 
Rentabilitat: 

Verzinsung 5% 
Abschreibung: 

Baulichkeiten 1 0 / 0 

Maschinen 5 0/0, . 

M. 76500 

. . . . . " 4000 

• . . . . --,':...' __ 5_6_5_0_0_ 
Dbertrag: M. 137 000 
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Dbertrag: M. 13iOOO 
Unterhaltung: 

Baulichkeiten 1/2 0/0 " 2000 
Maschinen 4 0/ 0 . 

" 45200 
Verwaltung 50000 
Gehalter und Lohne 

" 
14000 

Steuern, Bureauunkosten usw. 
" 30000 

M. 2iR 200 
Veranderliche Ausgaben: 

01 und Putzwolle M. 30000 

M. [lOR 200 

mithin die Kosten pro erzeugte KW-St. '" 4,4 Pf. 

Wie aus den vorstehenden Rentabilitatsberechnungen ersichtlich 
ist, ist die Anwendung von Gasmaschinen fUr groBere Kraftwerke 
auf jeden Fall im Nachteil gegeniiber von Dampfturbinen. 

Die Anlagekosten werden bei noch groBeren Zentralenleistungen 
fiir die Gasmaschine immer ungiinstiger, so daB es sich eriibrigt, 
daB wir bei dem Beispiel einer 50000 KW-Anlage auch die Rech
nungen fiir Gasmaschinen durchfiihren. Wie schon eingangs er
wahnt, ist allein die Gasturbine in der Lage, die Ausnutzung des in 
Generatoren erzeugten Gases wirtschaftlich zu verwerten. Bis wir 
zur Ausfiihrung derartiger groBer Gasturbinen gelangen, miissen wir 
den warmetechnisch schlechteren, wirtschaftlich besseren Wirkungs
grad der Dampfturbine fUr unsere Kraftwerke benutzen. 

Hiermit soIl jedoch nicht behauptet werden, daB Torfgasgenerator 
und Gasmaschine fiir klein ere Leistungen mit den anderen Maschinen 
nicht wetteifern k6nnen, vor aHem in Anlagen, wo man den Torf in 
Zeiten gewinnen kann, in den en die Arbeiter wenig beschaftigt sind. 

Was nun die Nebenproduktengewinnungsanlagen anbelangt, so 
eignen sich auch diese nicht zu dem Betriebe groBerer Kraftwerke 
mit ihrem schlechten Belastungsfaktor. Da bei der Nebenprodukten
gewinnung eine gleichmaBige Belastung der Generatoren erwiinscht 
ist, miiBte man das Gas entweder zeitweise in die freie Luft ent
weichen lassen oder es in groBen Behaltern sammeln. Das letztere 
diirfte die Wirtschaftlichkeit nicht erhOhen. 

Nimmt man an, daB nach den Angaben von Dr. Carol) aus 
einer Tonne TorftrockensubHtanz, bei nicht kontinuierlichem Betriebe 
iOO PSe-St. in den Abgasen enthalten sind und bei den Kraft
erzeugern ohne Nebenproduktengewinnung der Gorlitzer Maschinen
bau-Anstalt 1800 PSe-St. erzielt werden, so miiBte die Generator
anlage der Nebenproduktengewinnungsanlage den 2Ji fachen rmfang 

1) Z. 11, S. 3fHl. 
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einer reinen Kraftgasanlage erhalten, es ware also die Produktions
fahigkeit des Werkes nicht von dem Absatz von Ammoniumsulfat, 
sondern von der erforderlichen Hochstleistung des Kraftwerkes ab
hangig. Man konnte allerdings auch eine Anzahl Generatoren auf
stellen, die nur fur Kraftgasgewinnung waren, jedoch wurde die Ren
tabilitat der Anlage dadurch schlechter werden. Die Anlage in Oren
tano solI nach den Berichten nicht gunstig stehen, die Anlage im 
Schwegermoor wird ihre Wirtschaftlichkeit noch nachzuweisen haben. 
Wir wir horen, ist die Errichtung einer Dampfturbinenzentrale in 
der nachsten Nahe des jetzigen Werkes geplant. 

Die neueren Berichte uber die Luftstickstoffgewinnung lauten 
fur das Unternehmen auch nicht gunstig. In der Anlage Legnano 1) 

werden im elektrischen Of en durch 1 KW-St. 65 gr Salpetersaure er
zeugt. Sollte es fUr die Fabriken zur Gewinnung der Nebenprodukte 
des Torfes nicht besser sein, das Gas zur Gewinnung des Luftstick
stoffes zu verwerten 1 In vielen Fallen wird auch das Gas fUr die 
Of en der keramischen Industrie wertvolle Dienste leisten. 

Urn das Ergebnis der vorstehenden Untersuchungen zusammen
zufassen, ist der einzige Weg, den Torf zur Kraftgewinnung heran
zuziehen, der, ihn als Sodentorf durch Maschinen zu gewinnen und 
unter Dampfkesseln zu verfeuern. 

Sollte die Gasturbine in den nachsten Jahren in groBeren Satzen 
betriebstuchtig hergestellt werden konnen und sich ihr warme
technischer Wirkungsgrad noch etwas verbessern, so ware die Ver
gasung des Torfes zum Kraftbetriebe dem Dampfbetriebe iiberlegen. 

Wir wollen in dem nachsten Abschnitte zeigen, daB der Torf 
wohl geeignet ist, selbst in Kraftwerken als Brennmaterial zu dienen, 
wie sie der GroBe nach noch nicht allzu haufig vorhanden sind. 

D. Entwurf zu einem Grofikraftwerke 
von ca. 50000 KW. 

a) Kraftwerk. 
Wie eingangs erwahnt, liegen die groBen Torfvorrate und haupt

sachlich die Hochmoore, die als erste fur die Torfgewinnung in Frage 
kommen, an den auBersten Grenzen unserer Monarchie, und zwar in 
der Provinz Hannover und in dem nordlichen Teile der Povinz Ost
preuBen. 

Urn von ihnen elektrische Energie zu liefern, muBten hohe 

") Elektr. Kraftbetriebe u. Balmen 11, S.710. 
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Spannnngen von 100000 bzw. 150000 Volt und groBe Maschinen
leistungen gewahlt werden, um das Versorgungsgebiet moglichst um
fangreich zu gestalten und andererseits bei den Anlagekosten und 
dem Betriebe moglichst zu sparen. 

Die Anordnung des Kraftwerkes ist aus Abb. 88 bis 90 ersichtlich. 
Die geringste Maschinenleistung der Dampfturbinensat'ze wurde mit 
6000 KW bei 5-6000 Volt bemessen, da bei 100000 Volt und einer an
genommenen Leitungslange fur die obere Spannung von ca. 250 bis 
300 km fur den ersten Ausbau immerhin scheinbare Leistungen von 
3-4000 KV A fUr den Ladestrom auftreten konnen und die Maschinen 
daher auch des Nachts durch ihn ziemlich belastet laufen werden. Die 
ubrigen Maschinen wurden mit 12000 KW Leistung eingesetzt, jedoch ist 
es selbstverstandlich unbedenklich, Maschinenleistungen von 20000KW 
einzubauen. Durch die gewahlte Anordnung ist insofern eine gleich
wertige Reserve geschaffen, als fur den Nachtbetrieb eine zweite 
6000 KW-Maschine zur Reserve vorhanden ist und andererseits die 
beiden 6000 KW-Maschinen als Reserve fUr eine 12000 KW-Maschine 
auftreten konnen. Ais Kessel wurden die in der Abb. 56 und 57 
dargestellten Garbekessel von 412 m 2 Heizflache gewahlt. Auf die 
besonders gunstigen Eigenschaften fUr vorliegenden Betrieb ist schon 
fruher hingewiesen worden. Es gelangen im ganzen 32 Kessel zur 
Aufstellung, die Belastung pro Quadratmeter Heizfliiche ist mit 1 H 
bis 20 kg Dampf pro Stunde angenommen. 

Zur Vorwarmung des Kesselspeisewassers sind entsprechend groBe 
Vorwarmer vorgesehen. Die Kesselspeisepumpen sind als mit Dampf 
angetriebene rotierende Pumpen gedacht, so daB in dem ganzen 
Kraftwerk keine Maschine mit hin und her gehenden Teilen vor
handen ist. Ein Wasserreiniger mit den erforderlichen Zubringer
pump en und die gesamte Rohrleitung ist in dem Kostenuberschlag 
enthalten. Zur Herauftransformierung auf die Spannung von 15000 Volt 
fUr die Versorgung der dem Kraftwerk nachstliegenden Gebiete, zur 
Bedienung der Torfversorgung usw. wurden drei Drehstromoltransfor
matoren von je 1250 KVA Leistung angenommen. Zum Herauftrans
formieren auf die obere Spannung 2 a 6000 und 4 a 12000 KV A. 

Der fUr den Bahnbetrieb des Torfwerkes erforderliche Strom 
wird am zweckmaBigsten mittels Scottscher Schaltung als Einphasen
strom den 6000 bzw. 5000 Volt-Sammelschienen entnommen, da die 
geringe Belastung durch die Bahnmotoren eine ungleiche Belastung der 
Phasen nicht verursachen wird. 

Fur Betatigung der Olschalter, die samtlich als Fernschalter 
ausgebildet sind, zur Versorgung der Zentrale und der Wohnhauser 
mit Licht wurden zwei Drehstromgleichstromumformer und zur 
Momentreserve eine Batterie angenommen. 



136 Entwurf zu einem GroBkraftwerke von ca. 50000 KW 

W06h---------------------~ 

I 
I I I I I II I I I I 

I II I II I I I I I 

---100Z9'---------------------------------!--cl1I 

I 
~ i 
~ I 
~ J 
! 



K raft\\wk . 137 

~ 

10 1\ "- ) IDl 
" I 

ILH-



1 38 ElII\lurf "t. u ('jlll'lII (:rulSkmft"erk" \ 'OJ\ ('II .')1)11(11 1 K\\" 

~ 
• 
~ , 
~ 
, 

• ~ 
~ , 
~ ~ 

.-, 
~ , 
~ 
''< 

• 
~ 

:! 
< 

, 



K raftwerk. 139 

I t , 
""'~ '---

" '" 11/ II "\ ~/II r-~ ~'-' -
~ 

~ ~ :-.. I " 
i 

<L 
~ 1-= 1 . 

'r\ 
a 

1 
, 

I a 

I Iv -
I "-II/If"'\: lfA • 

:~ 

~ 
a 

I " 

~ a 
L 

.. 
n 

l\ 
a , 

\ I i 
/ I-- 0 

I' 
. 

~ 
l- I 

' If:] 
, 

J ,. 
w I ~ I ~ 

I I 
I ' ; 

,I 
~~ <If lI' 

"[OJ 
[; 

I II I 
J 

~ 

I ~§ I r; 

!~ 
IL- \--.L 

). 

./ ir'. 

( tJ 

'~i ~ ~ r;; 

)0 II I [/; 

~ )Ii II I 
~: 

.All ~ , 
r. 

]>-s'.. ".~~:t ' 

~" f ~~ .. , .., '1: , 
1) .<. 

Dr ~ ,. 
\ . 
. ,., . ',," -

Iyr I~ I ~ V1'S~ 

,~~ -"" .. . " -:~ ~ 
• r~'",_ 

.::' . 



140 Entwurf zu einem GroBkraftwerke von ca. 50000 KW. 

Die Hochspannungsschaltanlage wurde nach den neuesten Er
fahrungen moglichst einheitlich und zweckmaBig disponiert, wozu die 
Bedienung der Schalter durch Fernsteuerung in groBem MaBe beitrug. 

Die sonstigen Einrichtungen, wie Laufkran usw., sind mit vor
gesehen, so daB die Dberschlagsberechnung die Kosten einer der
artigen Zentrale vollstandig gibt. 

Was die bauliche Anordnung anbelangt, so wurde das Schalt
haus vollstandig von dem Maschinenraum getrennt und zwischen 
beiden ein vollstandig geschlossener Raum fUr den Schalttafelwarter 
und den Betriebsleiter vorgesehen. 

Abb. 90. Querschnitt durch das Kesselhaus. 

Bei derartig groBen Zentralen mit einem ausgedehnten Hoch
spannungsleitungsnetz ist die wichtigste Funktion die des Schalttafel
warters. Urn ungestort samtliche Vol'gange an den Maschinen und 
im N etz verfolgen zu konnen, muB er einen Raum fiir sich haben, 
del' von dem Gerausch der Maschinen vollstandig abgetrennt iat, 
und in dem er von einem Punkte aus sich jederzeit iiber die Stellung 
der Schalter, Belastung der Maschinen usw. unterricbten kann. 

Der Betriebsleiter muB sofort zu erreichen sein. Sein Aufent
haltszimmel' befindet sich daher unmittelbar neben der Schaltanlage, 
so daB er sofort den Schaltraum erreicheri und mittels :Fernsprecher 
von dort aus die Anweisungen zur Vornahme von Schaltvorgangen 
nach den einzelnen Unterstationen erteilen kann. 



Kraft werk. 14] 



142 Entwurf zu einem GroBkraftwerke von ca. 5()OOO KW. 

Die Verbindung zwischen Schaltanlage und Maschinen geschieht 
durch elektrische Kommandoapparate fiir die einzelnen Maschinen 
und durch Lichtsignale mit Rasselklingeln fiir allgemeine Anord
nungen fiir Maschinen- und Kesselhaus. 

Spannung und Leistung und SteHung del' Olschalter del' Ma
schinen werden durch Wiederholungssignale an jeder Maschine ge
kennzeichnet, so daB auch del' Maschinist sich iiber diese fiir ihn 
wichtigen Vorgange stets unterrichten kann. 

Die SteHung del' Olschalter wird durch ein Gliihlampenfeld mit 
klein en roten Scheib en als Reserveanzeigevorrichtung im Schalt
raum gekennzeichnet. 

Zwischen Maschinen- und Kesselbau befindet sich ein geraumiger 
Pumpenraum zur Aufnahme del' Kondensationspumpen und del' 
Kesselspeisepumpen nebst Wasserreiniger. 

Sowohl die Kondensationspumpen als auch die Kesselspeise
pumpen werden durch Dampfturbinen angetrieben, urn die Kon
densationsanlage und die Kesselspeisung von einem zufalligen Aus
losen samtlicher Schalter bei einem schweren KurzschluB unabhangig 
zu machen. 

Andererseits ermoglicht diese Anordnung, die Kesselspeisepumpen 
fern von dem Staub des Kesselhauses zu halten, del' gerade bei 
Torffeuerung fiir die Lebensdauer del' Maschinen sehr nachteilig ist. 
Das Kesselhaus ist in zwei Teile geteilt. Die Achse beider Teile 
steht senkrecht zu del' Maschinenhausachse, zwischen beiden sind 
Betriebsraume fiir die Arbeiter und ein Wasserturm zur Versorgung 
des Kraftwerkes und del' Arbeitel'kolonie mit Trink- und Gebrauchs
wasser vorgesehen.. Auf die sorgfiiltige Ausbildung del' Aschen
fange und ihre leichte Entleerung ist besonders groBer Wert gelegt. 
Die Zufiihrung des TOrfes und die Abfiihrung del' Asche erfolgt 
durch Conveyor. Del' Torflagerplatz ist als eine groBe Halde aus
gebildet mit darunter liegenden Entnahmeoffnungen fiir den Torf, 
del' mittels Hangebahn nach den Schiittoffnungen del' Conveyor ge
fahren wird. Wahrend des Sommers entladen in diese Schiittoffnungen 
auch die Torfziige. Die Beschiittung del' Halde erfolgt durch die 
elektrisch betriebenen Selbstentladeziige mittels zweier Haldenkrane. 

Die Untersuchung auf Gasmaschinen auszudehnen, ist nicht er
ford erlich, da die Anlagekosten bei Gasmaschinen, wie wir gezeigt 
haben, weit hohere werden. 

Wir haben uns daher darauf beschrankt, die Kosten fiir das 
Kraftwerk auf die Dampfanlage zu beschranken, und zwar fiir Feuerung 
von Torf und von Steinkohle. 

Bei Steinkohlenfeuerung haben wir 30 kg Dampf pro Stunde 
und Quadratmeter Heizflache angenommen. 



Kraftwerk. 

Die Kosten fur den Lagerplatz vermindern sich fiir Steinkohlen 
dadurch, daB wir fiir die Stapelung und Entnahme der Kohle vom 
Lagerplatz Greiferbetrieb angenommen haben, wahrend fiir Torf die 
Entnahme von unten erfolgt. 

Anlagekosten fiir Torffeuerung. 
1. Baulichkeiten. 

Grunderwerb, Baulichkeiten fiir die Kraftstation 7300 m2, 

4 Schornsteine, Torfforderanlage fiir die Kessel
hauser, Bauliche Einrichtungen der Halde, Transport
einrichtungen der Halde, Wasserversorgung, Be- und 
Entwasserung, Wohnhaus fiir Betriebsleiter und Kauf
mann, 1 5 Vierfamilienhauser fiir Maschinisten und 
Heizer ................. M. 3465000 

2. Maschinelle Einrichtung. 
a) Kesselanlage: 

B2 Kessel von je 412 m2 Heizfiache, 16 Speisewasservol'
warmer je 240 m2, 5 Kesselspeisepumpen je 100 m3 

pro Stunde, 1 Wasserreiniger 20 m3, 2 Zubringer 
fiir den Wasserreiniger, 2 Kreiselpumpen fiir Trink
und Gebrauchswasser, Rohrleitung . . . M. 

b) Maschinen und elektriseher Teil: 
2 Drehstromturbodynamos je 6000 KW, (WOO Volt, 

3 Drehstromturbodynamos je 12000 KW, 3 Drehstrom
oltransformatoren je 1250 KVA, Ubersetzung 6000 
zu 15000, 2 Drehstromoltransformatoren je 6000KVA, 
Ubersetzung 6000/100000, 4 Drehstromoltransforma
toren je 12000 KV A, Ubersetzung 6000/100000, B Dreh
stromoltransformatoren je 200 KV A, Ubersetzung 
HOOO / 500, 2 Drehstl'om-Gleichstromumformer je 50 K W, 
1 Batterie 20 KW, 1 Schaltanlage, Verbindungs
leitungen . . . . . . . .. '" M. 

c) Verschiedenes: 
1 Laufkran, 50 t, mit elektrischem Betrieb, 1 Laufkran. 

6 t, 1 Werkstatt, Beleuchtung, Inventar ... M. 
Zusammenstellung: 

1. Baulichkeiten . . . . . . 
2. Maschinelle Einrichtungen: 

a) Kesselanlage . . 
b) Elektrischer Teil 
c) Verschiedenes 

Bauleitung usw. 

M. 1514000 
" 22fl9000 

71000 .. ., 
... " 

1514000 

2299000 

71000 

34H5000 

3884000 

151000 

M. 7500000 
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Anlagekosten fir Steinkohlenfeuerung. 
1. Baulichkeiten. 

Grunderwerb, Baulichkeiten fiir die Kraftstation, 6 Schorn
steine, Kohlenf6rderanlage fiir die Kesselhauser, 
Transporteinrichtungen fUr den Lagerplatz, Wasser
versorgung, Be- und Entwasserung, W ohnhaus fUr 
Betriebsleiter und Kaufmann, 13 Vierfamilienhauser 
fUr Maschinisten und Heizer . . . . . M. 1 !115000 

2. Maschinelle Einrichtung. 
a) Kesselanlage: 

24 Kessel von 450 m2 Heizflache, 24 Speisewasservor
warmer a 240 m2 , 5 Kesselspeisepumpen je 100 m 3 , 

1 Wasserreiniger 20 m3, 2 Zubringer fiir den Wasser
reiniger, 2 Kreiselpumpen fiir Trink- und Gebrauchs
wasser, Rohrleitung . . . . . . . . . . . . M. 

b) Maschinen und elektrischer Teil, wie vorstehend M. 
c) Verschiedenes, wie vorstehend. . . . . . . . M. 

Zusammenstellung: 

1414000 
2299000 

71000 

A. Baulichkeiten . . . . . " 1915000 
B. Maschinelle Einrichtung: 

a) Kesselanlage 
b) Elektrischer Teil 
c) Verschiedenes 

Bauleitung 

M. 1414000 
" 2299000 

71000 " " 
.. " 

3784000 

131000 

M. 5830000 

Bei der folgenden Rentabilitatsberechnung ist die Bauleitung 
anteilig auf Baulichkeiten und Maschinen verteilt. 

Torf Steinkohle 
Baulichkeiten . M. 3536000 M. 1959000 
Ma3chinen 

" 
3964000 

" 
3871000 

M. 7500000 M. 5830000 
a) Feste Ausgaben: 

Verzinsung 5 % • M. 375000 M. 291500 
Abschreibung: 

Baulichkeiten 1 0/ 0 • 
" 

35360 
" 

19590 
Dampfturbinen 4 0 / 0 " 

158560 
" 

154840 

Unterhaltung: 
Baulichkeiten 1 0/0 

" 
17680 

" 
9795 

Dampfturbinen 30 / 0 " 
118920 

" 
116130 

Gehalter und L6hne 
" 

100000 
" 

88000 
Verwaltung 

" 
100000 

" 
100000 

Steuern,Bureauunkosten usw. " 200000 
" 

200000 

M. 1105520 M. 979855 



Kraftwerk. 

b) Veranderliche Ausgaben: 
Torf fur die KW -St. wird ge

rechnet 2,7 kg, Tonne Torf 
frei Kesselhaus M. 4, Stein
kohle: 1 kg KW 1St., Tonne 
M. 16, 100 Mill. KW-St. 
an der Zentrale erzeugt 

01 und Putzwolle 

a) Feste Ausgaben . 
b) Veranderliche Ausgaben 

M. 1080000 
100000 ., 

M. 1180000 
1105520 
1180000 

M. 2285520 

145 

M. 1600000 

" 
100000 

M. 1700000 
., 979855 
,. 1700000 

M. 2679855 

Die Erzeugungskosten fUr die KW -St. betrugen also am Kraft
werke: 

2,28 Pf. 2.68 Pf. 

Man sieht hieraus, daB die Torffeuerung mit Steinkohlen kon
kurrieren kann, selbst in Orten, wo die Kohle infolge Zufuhr auf 
dem Wasserwege zum Preise von 16 M. die Tonne el'haltlich ist. 

Die Preise fur die Kohle sind an Hand del' Statistik der Elek
trizitatswerke in folgender Tabelle fUr eine gri:iBere Anzahl Orte 
Deut&chlands zusammengestellt: 

I I Heizwert I Preis Ort Kohlenart 
WE M. 

Aachen Nu3kohle aus dem Ruhrgebiet 
und Holland 7200 Hi,71 

Amsterdam Forderkohle aus dem Ruhrgebiet 
und aus England 6000 10,:Zi) 

Bamberg Ruhrkohle 7150 ~1,7() 

Barmen 7~50 14,80 

Basel 72.50 ~5,8() 

Berlin Deutsche u. englische Steinkohle 6308 16,21 

Braunschweig Forderbraunkohle 2900 7.00 
Bremen Deutschc und englische Kohle 6800 19,20 

Cassel Ruhrkohle 7883 ~O,2;) 

Danzig Englische u. westfalische Kohle 6G80 13,G!i 

Dresden Bohmische Braunkohle 4~00 10,2:l 

Elbing Oberschlesische Kohle 6H50 l!i,34 

Forst (Lausitz) Lausitzer Braunkohle 2100 4,G;) 

Freiburg i. Br, Ruhrkohle 780~ 22,46 

Hamburg Westfiilische Kohle 7000 16,4(; 

Konigsberg i, PI', Englische u. westfiilische Kohle 60.53 17,94 

Lodz Oberschlesische Kohle 6GOO 29,!i0 

Barte 1, TorfkrafL 10 
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Ort 

Miinchen 
St. Petersburg 
Posen 
Shitomir 
Stettin 

Kohlenart 

Oberschlesische Kohle 
Cardiffkohle 

Oberschlesische Kohle 
Russische Steinkohle 
Englische Steinkohle 

Heizwert Preis 
WE M. 

7000 28,4 
7700 24,28 
7500 19,94 
7000 30,00 
7100 16,83 

Tilsit Oberschlesischeu. engl. Steinkohle 7300 20,40 
Wien Verschiedene Kohlensorten 

5~--------~----------~----------' 

Pr~--------~-----mo~"'~MJ~--------~ 

'I "" 
n. , 

~'~,~'~'.,-'~,----+-----------~---------
~',~,~.~,-~~~~+-----------~-------.-
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, " " ... ",- '. .....-- -----
" .... "'."'" ..,..;: -- -----

......... --
-----
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6347 19,76 

Gleichzeitig haben wir 
in Abb. 93 die Kosten der 
KW -St. fUr die verschie-
denen Kohlen- und Torf
preise und fur die verschie
denen Benutzungsstunden 
aufgestellt. 

Die Punkte, bei denen 
ein Betrieb mit Torf und 
Steinkohle gleiche Kosten 
fiir die KW -St. ergeben, 
sind aus den Kurven ohne 
weiteres ersichtlich. 

Bei den hohen Benut
zungsstunden ist angenom- . 
men, daB Energie zur Her
stellung von Luftstickstoff 
in den Stunden der N acht 
abgegeben wird. 

Wenn man bedenkt, 
1 t:=:=====±=====~f!mgjj,~~~ daB, auBer elektrischer 
1000 zooo 3000 '1000 

---------~----------~--=-----~ 
-----------~--------~---~~~--~ 

Abb. 93. Kosten der KW-Stunde 
im Kraftwerk. 

Energie zu einem sehr 
billigen Preise, Kultur
boden kostenlos gewonnen 

wird; so miiBte man mit allen Mitteln bestrebt sein, die Torfmoore 
ausschlieBlich in der Zukunft zur Kraftgewinnung heranzuziehen. 

Der Preis· von 4 M. die Tonne Trockentorf wird sich in den 
ungiinstigsten Mooren erzielen lassen. 

b) Beschaffung des erforderlichen Torfes. 
Wir wollen nun zeigen, daB auch die Beschaffung des Torfes 

fiir ein derartiges groBes Werk moglich ist. Vor Inangriffnahme der 
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Torfgewinnung ist es erforderlich, die Torfflache eingehend vor
zubereiten. Diese Vorbereitung erstreckt sich zuerst auf das Ab
holzen, falls ein groBerer Holzbestand vorhanden ist. Kosten hier
fiir werden kaum entstehen, da sie durch das gewonnene Brennholz 
bei weitem gedeckt werden. Mit der Abholzung gleichzeitig ist die 
moglichst weitgehende Entwiisserung vorzunehmen, und zwar ist diese 
so friihzeitig in Angriff zu nehmen, daB zwischen Beendigung der 
vorlaufigen Entwasserung und dem Beginn des Torfstechens ein 
Zeitraum von mindestens einem halben Jahre liegt. 

Es ist zweckmaBig, einen Hauptsammelkanal anzulegen und 
diesen bis auf den Sand herunterzutreiben. Am Rande des Moores 
wird es erforderlich sein, die Umwallung des Moores zu durch
stechen, damit ein natiirliches Gefalle nach einem vorhandenen V or
fluter entsteht. Sollte es nicht moglich sein, eine natiirliche Ent
wasserung zu schaffen, so ist eine eingehende Rentabilitatsberech
nung dariiber anzustellen, ob die kiinstliche Wasserforderung wirt
schaftlich auszufiihren ist, ob es vor allem moglich ist, die Ent
wasserung wirtschaftlich nach Abbau des Moores fUr den Betrieb 
der Landwirtschaft aufrechtzuerhalten. 

Es wird sich empfehlen, fiir ein Torfwerk von dem vorher ge
dachten Umfange fiir diese Arbeiten einen Loffelbagger zu beschaffen, 
der fiir die Herstellung der Kanale zweckmaBig mit einem besonders 
langen Loffelstiel auszuriisten ware, um auch Graben unterhalb des 
Gleises ziehen zu konnen. Es ist natiirlich der Loffelbagger derart 
zu konstruieren, daB er auch ohne weiteres fiir die Torfgewinnungs
arbeit mit Verwendung finden kann. 

Von diesem Hauptsammelkanal gehen Hauptkanale aus, die teil
weise auch durch den Loffelbagger herzustellen sind, es richtet sich 
dieses nach der Abbaudisposition, auf die wir noch spater zuriick
kommen werden. 

Im Abstande von 50 m werden senkrecht zu dem Hauptkanal 
Entwasserungsgraben von ca. 1 m Tiefe und 2 m Breite gezogen, 
und dazu senkrecht weitere Graben im Abstand von 12 bis 15 m, 
die dazu dienen solI en, die Oberflache des Moores trocken zu legen, 
um sie zur Trockenflache fiir die Soden vorzubereiten. (S. Abb. 106, 
rechte Seite.) 

Ob diese Graben mit einem besonders dazu konstruierten Bagger, 
mittels eines Pfluges oder von Hand ausgefiihrt werden miissen, 
richtet sich nach den ortlichen Verhaltnissen und nach der Disposi
tion iiber die vorhandenen Arbeitskrafte. 

Der Torf aus den Entwasserungsgraben ist gleichmaBig zu ver
streuen und einzuebnen und die ganze Oberflache des Moores, der 
fiir die nachste Kampagne in Frage kommt, zur Ablegung der Torf-

10* 
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soden durch schwere Eggen, Walzen usw., die nach Art der elek
trisch betriebenen PHiige elektrisch angetrieben werden konnen, so 
weit einzuebnen, daB die Sodentransport- und Ablegevorrichtung 
ohne weiteres iiber das Feld laufen kann. 

Das Abwerfen der Bunkerde hat gleichfalls durch besondere 
Baggereinrichtungen zu geschehen, und zwar wird es zweckmaBig 
sein, dieselbe durch besondere Baggervorrichtungen unmittelbar vor 
den Torfbaggermaschinen in der Arbeitsbreite derselben zu entfernen 
oder sie nach Abfuhr des Torfes abzutragen, so daB auch mit diesen 
Arbeiten eine Verteilung iiber die zeitlich vorhandenen Arbeitskrafte 
moglich ist. 

Abb. 94. Eimerketten-Baggermaschine. 

Was die zur Torfgewinnung im GroBbetriebe erforderlichen 
Baggervorrichtungen anbelangt, so miissen wir uns zuerst iiber die 
Menge der zu bewaltigenden Torfmasse klar sein. 

Rechnet man mit 100 MiIIionen KW-St. pro Jahr, die iJ? dem 
Kraftwerke zu erzeugen sind und mit einem Torfverbrauch von 
3,0 kgjKW-St., so sind pro Jahr 300000 t lufttrockenen Torfes zu 
erzeugen. Nimmt man andererseits an, daB pro m3 Torfmasse 150 kg 
lufttrockener Torf gewonnen werden kann, so sind jahrlich 2 Mil
lionen m3 Torfmasse zu baggern. 

Die bis jetzt vorhandenen Torfbaggermaschinen leisten nach 
Bauart Dr. Wieland 35 m3 Torfmasse pro Stunde, nach Bauart 
Strenge 80 m3• Sollten diese beiden Torfbaggermaschinen zur An
wendung gelangen, so miiBten bei jahrlich 1600 Arbeitsstunden ein
mal 50, das andere Mal 16 Maschinen im Betrieb sein. Es ist also 



Beschaffung des erforderlichen Torfes. 149 

ausgeschlossen, daB man mit diesen Maschinen fur einen GroBbetrieb 
den Torf heranschaffen kann. 

Die fur groBe Erdarbeiten ausgefuhrten modernen Eimerketten
baggermaschinen leisten 700 bis 800 m3 Erde pro Stunde. Es wird 

Schwierigkeiten machen, Maschinen von dieser Leistung dem Betriebe 
anzupassen, es wird daher eine h6chste Arbeitsleistung pro Stunde 
von ca. 200 m3 angenommen werden mussen, d. h. sechs Maschinen 
fiir obige Arbeitsleistung, bei taglich 20 Stunden Arbeitszeit. Paul-
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mann, Blaum und Richter haben in der Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure in den letzten Jahren verschiedentlich interes
sante Arbeiten iiber groBe Baggermaschinen verofientlicht. Es eignen 
sich von den dort angefiihrten Typen hauptsachlich die Bagger der 
Liibecker Maschinenbaugesellschaftl). An Hand dieser ausgefiihrten 
Maschinen haben wir nunmehr eine Type entworfen, die sich fiir 
den Torfbaggerbetrieb eignen diirfte (Abb. 94). Die Eimerketten
leiter miiBte natiirlich so gebaut sein, daB einseitiger Schlitzbetrieb 
mit dem Bagger ausgefiihrt werden kann, weil es zweckmaBig ist, 
eine Mindestbaggertiefe von 4 m sicherzustellen und diese Bagger-

Abb. 97. Loffelbagger (Schaubild). 

tiefe gleichmaBig einzuhalten, um ein systematisches Ablegen der 
Soden zu ermoglichen. 

Die Eimerleiter muB zweckmaBig als Knickleiter ausgefiihrt 
werden, um einen gleichmaBigen Anschnitt der Torfmasse zu er
zielen. Es ware technisch wohl moglich, die Knickleiter so zu ge
stalten, daB auch ein Abbunken mit derselben moglich ist, indem 
man die Knickpunkte in eine horizontale Ebene bringt, jedoch 
halten wir dieses nicht fiir zweckmaBig und wiirden wir vorschlagen, 
das Abbunken durch einen besonderen Bagger, der getrennt be
trieben wird, vorzunehmen. Wir halten die getrennte Anordnung 
fiir zweckmaBig, weil dadurch das Abbunken auf eine Zeit verlegt 

1) Z. 09, S.1026 u. 1028. 
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Ilerden kann. 110 die iihl"igcn T orf
ur·heiten zurn gr·oUte n T ei1 l"uhcll. 

Den Eimcrkettellbaggem. d. h. aut-h 
~ len Baggel"ll 1·011 [) r. \\' i e 1 n 11 d . 
~~renge und E kelund. haflct d i£' 
l 'ruuHlchml idlkeit all. dllU si£' nUl" flir· 
\"u[lsliin<iig udcl" nahe:-.u lollstiirrdig 
holzfrcies )1001' r cr·llclldullg finden 
konnen. lliihrend !Oie rill :'>1001· mit 
1I 01zcinsdiluLl \"ollstiindig l·cr.mgclI. 

Giillstigcr arheitcn hicdii r d ie GI·cif
Imggel". j('(iodr ist mit ih nCIl cin :'>Ii"dlell 
drg MOOI·es ails 1l1lCll i-idriehtell nicht 

.. IllQglidl. ~a(:h Allsi("li t de~ rcrfa s.~erg 
i. ... Ciglll'll sidr ([il" d('11 Tor·fgl"oLlbetr·ieb am 
j 
~ hestcn die LofTelhaggel". die aueh bei 
.£ gl"OUen Erdllr\)('it('n immel" mel .. · an 

Bedeutung sell inllen. Sie kOlllr('n gl£'it"ir
f falls \I ie die Eilll£'rkNleubaggcl· da:! 
_ )h~l· nus allen Hehiehtell dUl"dlllli l'(·lrclI 

lind glci~·hzcitig sind sic im,;tande allc 
1 · l oI7.ein~·hlii:,,.,e dcs .Moore .. 
ohlle Ileitel"('.1 Zll cntfernen. 
lind C5 ist nieht rrot ig. irgcnd
wekllc Hod ullgsadJCitell 1"01"
zunehmell. dn. sic die Stuhbelr 
ohnc Ilciter-eli mit Clllfcrncn 
konllell (.\ bh. !I,j-U7). Dic 
Lcistllng del' l...ofTellJagger ist 
mit Leil"lrtigkeit Illif 100 bis 
~nt) illS prof:iturrde ZII crhoheu. 
<la olme hC$Oudcrs g rolle El"
hohung dC I" Gr·oLle del" :'>10-
ioren del" Eimerinhu lt. auch 
libe l" :l m l l'cr·Sl"ol3er·t werdell 
kunn. Jm GCgCII8UtZ Zllm 
Baggern 1'011 EI·de. KohlclI. 
1'011 und Fclsgcl"oll ist del" 
&hllit\.11 idCI"Staml jill Torf 
,·erhiiltnismiiUig gering. Die 
bei dem Eimcr·kettenbagger
betrieh ill lIol.'h lIi<:ht bcsolI-
del"s gut ellt" iiS!lCl-tcm MoO!" 
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so gcfih'chtcten Rut sch ull
gell hnhcn fiil" dell Betrieb 
mit delll l..offclhaggel' /lb
solut kei llc Bedeutung. 

Das Abhu nkcn miilltc 
tlueh. \\ ie \,OI·hili schon 
cr\liihnl. durch bcsondere 
Eillu'rkcttcllbnggel' go
sehehen (.,.\ bh. !"Jii), Die \ '1"1"

tcilung der Bunh'rde go
schieht n U tOlllntiseh d un~h 
ein Tnl1lsportbnnd mit 
A bWlll'f vOl'I'iel1 tu ng. 

Del' l..ulfclunggcl' he
fUrdort ciai'! Bohmatcrinl 
in dio f-"iodCllforllllullschi-
110, dic doppclL \'orhan
dcn lind mit dcr Ablcge
\'o.-ric:htung nuf cinelli 
Fnhrgclltcll montiert ist. 
Ric unlcrscheidet sieh 
<lu l'eh 11 iehts VOIl den 
model"nen Konstl'uk tio
Ilon, nur winl os zweek
llIiiBig sein, die Sodcn 
\'on dCI" Prcsse <lurch 
\\ 'i nkelro tJen Ilnch dem 
'r rl\lI~pOl"tbnlld 7.\1 berol'
dern. dnmit eill gleich
miiUigeJ.l Bclndell desso1-
ben statl filldet. Die Ab
sehncil\C\'orriehtullg \I'ird 
nulolllntiHdl belaligt .. Bei 
Mool' mit Holzcinschliis
SCIl diil'fte zll'cckllliiBig 
iibcr de m Eillll"lIrftrichtel' 
cin Host l'OI'zusehell sein" 
lim die gl'ollcn Holzstiiekc 
\'011 dem Zorrcillwerk fern
zuhnlten. Die Bcdicllung 
der Pl"e~8C \I ii rdc dUN'h 
eillCIl Arbciter nusgefiihrt 
\I crden kunnen. 



Bcschaffuug des erforderlichen Torfee, 

Die GroBe des 'l'ranspod,bandes mit 
Ablcgcvorrichtung ergibt. sieh aus del' 
Lcistung des Baggers. ?\immt. mall an, 
daB das Moor 4 III t ief ist. und die AI'
beitsbreite 10 III belriigt, so mii13te das 
Transportband in del' Lage sein fiir 1 III 

Arbeitsbl'eite 40 m3 Torfmasse abzulegon. 
D ie Verdichtung der Presscn wird mit 
l,b angenommen, die GroUe del' Soden 
·100· 11 0, 110 = 4.G I J und fill' ZwisdH~n
ruullle werden 30% in Ansatz gebl'aeht, 
Die Llinge des r\blegers ergibt sich hier
aus ZlI ea. 80 J)l, \Vic die Abb. !Hl/l00 
zeigen. ist. de l' erste Teil des AbJcgel's 
mit clem Vahrgestell \'CI'bunden. das auf 
dem ent.torften Teil des i\Joores stehL 
\\ iihrcncl del' zwolte Teil auf einem Fahr
gestell ruht.. das auf dem Moore auf 
einem Gleise liiuft. Dadurch wi rd vel'
hindert., daB die Bosch ung bcansprueht 
unci ein AbrutS("hen einl retcn kaHn. 

Die Ablege\·oITiehtung sclbst ist aus 
Abb. !01-IOH ersi('hllich. ei ne Kon
slruktion. lI"ic sic \·011 del' BerlilJ..~n

haltisehcn ;\Iasehinenfahrik 
zum Absetzen \"on Ziegcln 
gebaut. win!. Bci diesel' An
ordnung werden die Soden 
se/H' geschonL da d ie droh· 
baron £iscllplat.ten unllli t.tel
bar libel' det· .Erde hinstrei
('hon. Das Abladell In.II", 
Kippen del" einzelnen Ble<:h· 
plat.ten der T mnspol'lein-
I'ichtung gcschieht. dUl'eh 
cinen fahrhnren \ragen. del' 
\·on dcm Mann. dCl' den 
Sodenableger bediclll. mit.
tels KUl'bel uncI Scil lcieht. 
\'cl"s('hobcn werden kann. 
Zum Antl'ieb win\ ei n ~Iotol ' 

\·on ca. 15 PS erfol'derlit-h 
lI"erd en. 
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154 Entwurf zu einem Grol3kraftwerke von ca. 50000 KW. 

Das Aufsetzen des Torfes zu Haufen geschieht durch Arbeite
rinnen von Hand (Abb. 42, S. 47). Die durch den Sodenableger be
strichene Flache genugt naturlich auch zum · Aufsetzen des Torfes. 

Zum Transport der lufttrockenen Soden von dem Felde nach 
dem Kraftwerk sind vier Vierwagenzuge vorgesehen. Der erste und 
letzte Wagen ist als Motortriebwagen (Abb. 104/105) ausgebildet und 
enthalt ein dreiachsiges Triebgestell mit einem Motor. Daruber ist der 
Fuhrerstand mit dem elektrischen Teil eingebaut. Die Triebgestelle 
sind so eingerichtet, daB sie ohne wei teres auch fur andere Wagen, 
Personen- und Plattformwagen benutzt werden konnen, urn ein be
quemes Auswechseln bei Defekten zu ermoglichen. Der ganze Wagen
zug faBt 100 mS entsprechend 70 t lufttrockenen Torfes. 

nri~~.-~~ , I / fr I r"' 

~ ~ 

~ ~ 

~ 'l j .1 I III, 
_,cr. :1'1'1 I1111 I 11:1 

I 'I II I IIIL J Ii I: 
.1 llil'l.llt l S! Iii II I Ii: 
,I III !I'I I I II: 

I II :1 I ,I 
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-it ·ff tt ·1 ~ tt f~ 
Ji II Ii I 

~II , !1fT 
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Abb. 106. Abbauplan. 

Zum Beladen des Zuges wird ein Transportband vorgesehen, 
das entsprechend der Sodenablegevorrichtung auszufUhren ware. Die 
Leistung des Transportbandes betragt 100 m3 in der Stunde. Das 
Beladen des Bandes wurde zweckmaBig durch einen automobilen 
Elevator erfolgen. Das Lagern des Torfes im Winter auf dem 
Moore ist nicht zweckmaBig. Der Feldbahnbetrieb wird durch 
Schnee und Eis beeintrachtigt und andererseits muB die Trocken
flache fur die Arbeit des neuen Jahres vorbereitet werden. 

Wir haben in Abb. 106 eine Abbaudisposition des Moores fUr 
300000 t lufttrocknen Torfs jahrlich entworfen unter der Annahme, 
daB das Moor im Mittel 4 m tief ansteht. Die Baggermaschinen usw. 
stehen auf dem abgetorften Teil, auf dem Untergrunde des Moores. 
Hierbei ist angenommen, daB der Betrieb schon langere Zeit ge
dauert hat, so daB der Abbau ca. 3 km von dem Kraftwerk ent
fernt liegt. 

I 
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Mitten dureh die a ln,utorfende I' liiehe liiuft ein Einsc hnitt, der 
den Hau pien~lI'ii;;serungsgrabcli un d die festliegcnde Fonlerbahn auf
nillimlo (S. uueh Abb. 107.) Scnkrccht claw sind :\" ebeneinschnitte 
ge1.Ogeli . ill dellen der Abbau stattfindet. Links ;;ieht Ill.UI den 
letztell Sdillitt. die Ablege\·on'ichtung legt uereits a uf dem ab
getorftcn Teil abo in der' al itte del" letzte Schnitt mit Ablegc\·orridl
tung oben. ]'echts Begilln des Abbaues. Die GesHllltdi"positioll ellt
s]lricht Abb. :1/;. .-\ U8 del' Abbildung ]'ceh ts ist gleiehzeitig zu er
sehcn . wie die Er rl wiisscnmg des Torfmoor'es geducht ist. (S. Scite I !J ,) 

Die A.bSliin<ie del' Arueitsein-
SdllliLtc siud dun·h die Liinge del" 
Ablcgel-orrichtungcn gegeben und 
uet]·agen bei ciner Liinge dersclbell 
von ('a. un III ~OH rn. Del' Bagl.;"el" 
winl belm Pu nkt (I llllgesl'lzL (lurch
liiuft dCIl Eillsehnitt uuf be:den 
Reiten. gcht in dem niiehstcn Ein
selllli tt ei nmal hin und einlllal 
zul"iiek und hat bei Punkt b seinc 
J II)u'esurbeit 1"0llendc1. Bei d Cl" 
Annahllll'. duB Ii Bagger gleieh
zeitlg ill Al'bei( .~illd. ist hei .-\bbau
di~po"itioll ,\bb.l0(; cine }'liiehc 

I 

~~",w"",,; ,.",11 

. u~ 

.-\IJb. 10;. Sl·huiu durch dell !l allprein~chnitt_ 

\'011 1100 ha unter Abbau. Die NutZUllg 1.U Ackerbnu LZII". Weide· 
bet rieb korlllte ZUlli Tei! llli~ dem Abtorfen hctricbell wer·den. 

Die Anzah! del" Abbaucillsl'illlitte 1St rm~iir-!ich I'on der Fliichcn 
gestaltung des Moores und der Lage des Hauptsllmlllclkanals Hb
hiingig. jcdoch llluB in jedern Fal! darauf Riicksieht genoH)men Wel'(lell. 
daB die Liinge di('ses Knnnls niclrt ZlI groB winl, da sieh del' Ab
bau sonst auf cine zu grolle Liinge hinzicht und uniibcl"sichtlich 
wil"d. Andcrerseils ist duJ'tlllf H iick!Sicht Zll nehrncll. dall die LUnge 
del' Forder'bllhn mogliehst geri llg und del" Bctricb mogl ichst einfac-h 
win\. daB Oberhohrngen in <lcm Hauptgleis lIicht e intl'cten. 

Die von uns gewiihlte Liinge des E insehnittcs yon :! kill. also 
lwei E insehnittc pro Bagger'. diirfte die z\\'eckmiil3igstc scin, 



156 Entwurf zu einem GroBkraftwerke von ca. 50000 KW. 

Zur Versorgung der Apparate mit elektrischer Energie und zum 
Betrieb der Feldbahn . sind auf dem Gestange der Fahrleitung des 
Hauptgleises eine Drehstromleitung und eine Einphasenleitung verlegt. 
Das Heruntertransformieren auf die Motorenspannung, die zweck
maBig 500 Volt betragt, erfolgt durch fahrbare Transformatoren, die 
an geeigneten Stellen in Abzweigen des Hauptgleises aufgestellt wer
den. In den Arbeitseinschnitten wird die Arbeitsleitung auf ein be
sonderes Gestange verlegt, urn die Fahrleitung moglichst leicht aus
fUhren zu konnen, da dieses Gleis nach dem Fortschreiten des Ab
baues in jedem Jahr verschoben werden muB. 

c) Kosten der Torfgewinnung. 
Es wird nun interessieren, festzustellen, wie hoch sich die Be

triebskosten unter den vorherigen Annahmen stellen und was die 
Tonne lufttockenen Torfes frei Kesselhaus kostet. Wir mussen da
her eine uberschlagige Kostenrechnung aufstellen und die jahrlichen 
Betriebsausgaben errechnen. 

Anlagekosten. 
10 km Hauptgleis von 1 m Spurweite mit Fahrleitung 

und Speiseleitungen fUr Kraft- und Bahnbetrieb, 
a 30000 M. . . . . . ... 

40 km Nebengleis mit Fahrleitung a 25000 M. 
25 km Arbeitsleitung a 2500 M. . . . . . . . 
2 fahrbare Transformatorstationen fur Kraft a 10000 M. 
1 fahrbare Transformatorstation fur Bahn " 
6 Loffelbagger fur je 200 m3 Leistung mit ZubehOr 

a 100000 M.. . . . . . . . . . . . . ... 
6 Sodenpressen mit Transportvorrichtung a 30000 M. 
2 Bunkbagger a 30000 M. 
4 Vierwagenzuge a 80000 M. . . . 
3 Transportbander mit Elevatoren . 
2 Plattformmotorwagen a 22500 M. 
1 Arbeiterzug, bestehend aus 1 Triebwagen und 2 An

hangewagen . . . . . . . 
Unterkunftsraume, Kantine usw. . . . . . 

Betriebsausgaben. 
Verzinsung 5 0 / 0 

Abschreibung: 
Baulichkeiten 1 0/0' • • 1000 M. 
Maschinen 5 0/ 0 • • • • 135000 " 

Dbertrag: 

300000 M. 
1000000 

" 
62500 

" 20000 
" 10000 
" 

600000 
" 180000 
" 60000 
" 320000 
" 

50000 
" 45000 " 

52500 
" 100000 
" 

2800000 M. 

140000 M. 

136000 " 
276000 M. 



Kosten der Torfgewinnung. 157 

Dbertrag: 276000 M. 
Unterhaltung: 

Baulichkciten 1/20/0 500 M. 
Maschinen 5 c I 0 • • • • 135000 " 135500" 

Strornkosten: 
Bagger, geschatzt nach den Angaben fiir Darnpfbagger 

2250000 rn3 a 0,05 M. . . . . . . . 
Fiir Sodenpressen und Transporteinrichtung 

" Transportvorrichtungen. . . . . . . 
" Feldbahnen 3000000 t/krn a 30 Watt 

Arbeitsl6hne: 
1 Oberaufseher, gleichzeitig zweiter Oberrnaschinist des 

Kraftwerkes, anteilig . . . . . . . . . . . . 
3 Aufseher . . . . . . . . . . . . . . .... 

fiir 6 Bagger nebst Ablegevorrichtung (je 1670 Arbeits-
stunden = 85 Tage a 20 Stunden = 2000000 rn3): 

12 Maschinisten = 20000 Arbeitsstunden a 0,60 M. 
12 Arbeiter = 20000 Arbeitsstunden a 0,40 " 
36 Gleisleger = 60000 " a 0,40 " 

fiir 2 Bunkbagger (je 625 Arbeitsstunden = 63 Tage 
a 10 Stunden = 250000 rn3 ): 

2 Maschinisten = 1250 Arbeitsstunden a 0,60 M. 
4 Arbeiter = 2500 Arbeitsstunden a 0,40 M.. . 

fiir 3 Transportbander (je 1000 Arbeitsstund. = 100Tage 
a 10 Stunden = 300000 t): 

3 Maschinisten = 3000 Arbeitsstunden a 0,60 M. 
12 Arbeiter = 12000 " a 0,40 " 

fiir 4 Ziige: 
4 Maschinisten = 4000 Arbeitsstunden a 0,60 M. 
24 krn Gleisriicken . . . . . . . . . . . . 

Arbeitsleitung: 
1 Monteur = 2000 Arbeitsstunden 
3 Arbeiter 6000 

Fahrleitung: 
1 Monteur 
3 Arbeiter 

Entwasserung: 

2000 
6000 

35 krn Graben, neu . 

" 

" 
" 

600 krn Graben nachputzen . 
Sonstiges. . . . . . . . . . . 

it 0,60 M. 
it 0,40 

" 
a 0,60 ,. 
a 0,40 

" 

entsprechend M. 2,2 fiir die Tonne Trockentorf. 

112500 " 
17500 " 

1000 " 
3150 " 

2000 " 
6000 " 

12000 
" 8000 
" 24000 
" 

750 
" 1000 
" 

1800 
" 4800 
" 

2400 
" 4800 
" 

1200 
" 2400 ,. 

1200 ,. 
2400 

" 

2100 
" 6000 
" 31500 
" 

660000 M. 
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Hierzu treten noch die Kosten fur das Aufsetzen, die mit M. 0,3 
bei einmaligem, M. 0,48 bei zweimaligem Aufsetzen in Anrechnung 
zu bringen sind. 

Die Tonne Trockentorf kostet also an der Halde des Werkes 
M. 2,5 bzw. 2,68. 

Nelle 
Gruben 

Gruben 
nachpulzen 

AbbUllkl!I1 

8aggern 

Atifselzen 
1x 

2" 

Abjallren 

Gleisriicken 

Abb. 108. Arbeitsplan. 

Um eine Dbersicht uber die einzelnen Arbeiten wahrend der 
einzelnen Monate zu erhalten, haben wir in Abb. 108 einen Arbeits-, 
plan flir das Betriebsjahr aufgezeichnet. Man ersieht aus diesem 

_.~~.;,::50:;.............., 1xA/{fteIZ/!I1 
60~-------------------r------~----------~ 

30 

20 

O~~~~M~a-i~-JAp~~~/~M~m~~~~~i~~~u~~~~~~~~O~e~z. 

----- Ar/J.,~er 
- - - - - Maschimsfen 

- ArlJe;feri"r.~:: 

Abb. 109. Arbeiterbedarf. 

daB durch richtige Verteilung der Arbeiten liber das gauze Jahr eine 
verhaltnismal3ig ausgleichende Wirkung eintritt, natlirlich wird ein 
voilstandiger Ausgleich nicht eintreten konnen, da die Hauptarbeiten 
sich auf die · Sommermonate zusammendrangen. 
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Abb. 109 zeigt die Anzahl der Arbeiter und Arbeiterinnen wahrend 
der einzelnen Monate des Jahres ohne Berucksichtigung der er
forderlichen Arbeiter fur Reparaturen usw. 

Man sieht aus diesen Aufstellungen, wie wichtig es ist, Maschinen 
groBer Leistung aufzustellen und daB dadurch die Anzahl der Arbeiter 
betrachtlich erniedrigt wird. 

Falls es noch gelingen sollte, das Aufstellen (Aufhaufeln) der 
Torfsoden durch Maschinen bewerkstelligen zu lassen, wird sich die 
immerhin groBe Anzahl der Arbeiterinnenstunden fur diese Arbeit 
erniedrigen lassen. 

Das Maschinistenpersonal wird man zum groBten Teile aus dem 
Personal des Kraftwerkes bzw. Hochspannungsnetzes entnehmen kon
nen, da die Belastung im Sommer eine verhaltnismaBig niedrige ist. 

Schlnfiwort. 
Aus den vorstehenden Berechnungen ergibt sich, daB der Torf 

nicht nur geeignet ist zum Betriebe groBer Kraftwerke, sondern 
daB auch die Herstellungskosten der elektrischen Energie weit unter 
denen bleiben, die in Kraftwerken mit Steinkohlenbetrieb, die nicht 
unmittelbar in Steinkohlenfeldern liegen, erzielt werden. 

Es ist gezeigt worden, daB es moglich ist, die Torfbeschaffung 
selbst fUr derartig groBe Werke, wie sie zurzeit in Deutschland nur 
vereinzeH vorkommen, vorzunehmen. Dieses ist bis heute von allen 
Seiten bestritten worden. 

Die Nutzung des Torfes fUr Gewinnung elektrischer Energie 
schafft auBerdem die Moglichkeit, die Kosten fUr Urbarmachung der 
Moore auf das MindestmaB herabzudrucken. 

1m Interesse des Staates, der mit allen Mitteln die Kultivierung 
der Moore anstrebt, als auch der Landwirte und Industriellen, die 
einen Bedarf nach elektrischer Energie haben, liegt es nun, Mittel 
und Wege zu finden, diese beiden Faktoren in geeigneter Weise zu 
vereImgen. N ach V organgen aus der letzten Zeit der Versorgung 
weiter Landstriche mit elektrischer Energie ist dieses wohl moglich. 

Dieses ist immerhin das Schwierigste, da die technische Seite 
des Unternehmens durchaus einfach ist. Die Aufgabe vorliegender 
Schrift ist erfullt, sobald durch groBe Unternehmungen das Wohl 
des Staates und seiner Bevolkerung auch in der Nutzung des Torfes. 
we iter verfoJgt wird. 
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