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Untersuchungen eines Ventilators im Betriebe.
Von Dipl.-lng-. Basilius Isajiw, Kattowitz (O.-S.).

Der Zweck dieser Untersuchungen ist, eine vollstandige 
Charakteristik, d. h. ein Bild der jeweiligen Arbeitsweise 
des Ventilators bei versehiedenen Arbeitsbedingungen, an- 
zugeben und auf Orund dessen wirtschaftliche Verbesse- 
rungen vorzuschlagen.

Ermittlung der vollstiincligen Charakteristik.
Dor Versuchsventilator war ein einseitig saugender 

Rateau-Yentiiator von 3400 mm Dmr., der durch einen

Drehstrommotor mit Riememibcrtragung angetrieben 
wurde. Die Messungen der W etterniengen fanden im 
Wetterkanal bei verschiedenen aquivalenten Gruben- 
óffnungen statt. Die Anderungen der Grubenweiten wurden 
durch Verschieben des Absperrschiebers am Ventilator 
bzw. durch Óffneri der Schachtklappen hergestellt. Gleich- 
zeitig las man den Energieverbrauch an einem Zahler und 
die Depression an einem W assermanometer ab (Zahlen
tafel 1).

Z a h l e n t a f e l  1

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10
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h

W etter
menge 
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155 U. min

Q

Energie-
verbrauch

N.

Energie- 
verbrauch 

bei 
155 U/tnin 

N

Gruben-
weite

A

Depr. 
bei 

100 U/min

Depr. 
bei 

200 U/min

Nr. n/min mm WS m3/min mm/min m3/min kWh kWh m2 mm/WS mm/WS
1 155 70 2296 70,0 2296 46,70 46,70 1,74
2 156 62 2121 61,3 2110 45,30 44,40 1,70 25,50 101,00
3 156 18 1057 17,8 1050 29,35 28,75 1,58 7,43 24,60
4 155 75 3136 75,0 3136 65,40 65,40 2,29 31,30 125,00
5 140 58 4865 71,1 5380 95,40 129,60 40,40 29,70 117,40

Bei diesen Versuchen blieb dic Umlaufzahl des Ventir 
lators nicht gleich, da der Asynchronmotor auf die ver- 
schiedehen Belastungen verschieden reagierte. Zur Be- 
reclmung der Charakteristik des Ventiiators muBten die 
MeBergebnisse auf eine beliebige gleichmaBige Um- 
drehungszahl unigerechnet werden. Gewahlt wurden 155 U 
je min. Die Umrechnung wurde auf Grund folgender Be- 
ziehungen durchgefiihrt:

o?- i i .  h» 7 -A 2. ^  ■/h)3
Q n ’ li \ n j  ’ N \n  /

Q - W ettermenge bei 155 U/min, n =- 155 U/min, 
h ■■= Depression bei 155 U/min, N — Energieverbraueh bei 
155 U/min. Q t — Wettermenge bei beliebiger Umlaufzahl, 
iit =  beliebige Umlaufzahl, 1  ̂=  Depression bei beliebiger 
Umlaufzahl, N, =  Energieverbrauch bei beliebiger Um
laufzahl.

Nach dieser Umrechnung konnte die vollstandige 
Charakteristik aufgestellt werden, die aus folgenden Kenn- 
linien besteht: 1. Kurven der gleichbleibenden Gruben
weiten A m2 (Abb. 1), 2. Kurven der gleichbleibenden 
Umlaufzahl n (Abb. 2 und 4), 3. Kurven des gleich- 
bleibenden W i r kungsg r a des i\ o/o (Abb. 2 und 4), 4. Kurven 
des gleichbleibenden Energieverbrauches N a kW/li (Abb. 1, 
3 und 4).

Diese vier Kennlinien erhalt man, indem man in einem 
rechtwinkligen Koordinatensysteni die W etterniengen Q 
auf der Abszisse und die Depressionen h bzw. Wirkungs- 
grade n auf der Ordinate auftrag t1.

Zu 1. Die Kurven der gleichbleibenden G r u b e n 
w e ite n  wurden durch folgende Berechnung ermittelt:

A =  0 .  v = m ]/2 g H ; H = —; v*-0,65 j/q  ^

i Vgl. M u ls o w ,  GluckaufćB (1930) S. 430.

v =. W ettergeschwindigkeit in m/s, H Hóhe der 
Wettersaule 'in m, m =  Koeffizient der W etterstrom- 
kon trak tion^0,05, g =■ Erdbesehleunigung, & =  spezifisches 
Gewicht der Grubenwetter beim Betriebszustand in kg/m9, 
li = Depression in mm WS.

Das Gewicht der Grubenwetter wurde durch Vergleich 
mit einer QS-Saule ausgereclmet:

P - F - F - Y . - h , ;R - T ’
1000

y 13595 
760P —1000--^-- =  10333 kg am Meeresniveau.

P =  Erdatmosphare, R Arbeit beim Erwarmen von 
1 kg trockener Luft um 1 0 C, T - > 273 (absoluter Nullpunkt),
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Abb. 2.

Y =  spezifisches Gewicht von Quecksilber 13595 kg/m:l 
bei 0° C und 760 mm Barometerstand, hj -= QS-Saule in m, 
F Querschnitt des QS-Vergleichsbehaltcrs, h' Baro
meterstand, der der tcchnischen Atmosphare entspricht, 
P ' - technische Atmosphare.

1 kg trockene Luft von 0 °C  nimmt bei einem Baro
meterstand von 760 mm QS einen Raum von 0,773 m 1 ein;

bei Erwarmung um 1°C  dehnt sich ihr VoIumen um 

^  ■ 0,773 0,00283 m aus. Die dabei geleistete Arbeit

betragt:
0,00283-10333 =  29,27 mkg.

10333
A|S0: 6" 29,̂ 7 2~7~3 =  1 ’293 kg/m3 bei °° C-

100 
ij h

Abb. 3.

Bei der Grubentemperatur, die durchschnittlich mit rd. 
21 °C  angenommen werden kann, betragt das spezifische 
W ettergewicht etwas weniger:

10 333
ń” 2w S 94" 1*2kg/m- 100 200

Zu 2. Verschiedene W ettermengen wurden in Ab- 
hangigkeit von den zugehorenden Deprcssionen fiir dic 
in der Zahlentafel 1 angegebenen Grubenweiten ais aus- 
gezogene Kurven gezeichnet (Abb. 2). Die Konstruktion 
der ersten Kurve erfolgte mit Hilfe der praktisch durch- 
gefiihrten Messungen bei gleichblcibendcr U m la u fz a h l 
n 155 U/min. Die anderen wurden fiir dicselben Gruben
weiten nach folgender Formel errechnet:

h l= h p y .h nJ 1 \ n /

Zu3. Um dic Kurveii des gleichbleibcnden W ir k u n g s 
g r a d e s  bei verschiedenen Umlaufzahlen zu ermittcln, 
mufitc man zuerst die Kurven des gleichblcibenden 
W irkungsgrades fiir gleichbleibcnde Umlaufzahl kon- 
struieren. Dic Kurve des W irkungsgrades bei u 155 U/min 
wurde unmittelbar auf Grund der Meflergebnisse mit Hilfe 
folgender Formel errechnet:

Dabei sind Feuchtigkeit, 
kleine barometrischeSchwan- 
kungen und Zusatze anderer 
Gase bcrucksichtigt worden.

Demnach ist die Wetter- 
geschwindigkeit:

0,65 I T - ^ I  - h 
V ”  *  1,2 

und die Grubenweite:

Q

-----Kur ren der gteichbl Umdrehungszah/en n
-----* des * Kraftbedarfes Na

* der * Grubenweiten A
* des * Wirkungsgrades 7

0,65 |'2 • 9,81 • h 
1,2

0,38 ■ O ^  . QQ m3/n u n = — m 3/s60 0 0

oder A = 0,38-Q
e o y F '

50 100

25 50

Abb. 4. Abb. I -  !. Kcnnlinien zur Charakteristik des Yentilators.

Fiir A const. wurden verschiedene W ettermengen Q 
eingesetzt und die Deprcssionen h ausgerechnet. Auf 
diese Weise hat man eine Reihe von Parabeln A erhalten 
(Abb. 1).
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- S ! N- 5 T ^ PSi N - » . ” » | r l kW: N“ f>n.TfekW:
Ni=i) m • Nm; Nm =  kWh ab.

N Nutzleistung des Ventilators, Ni Eingangs- 
leistung des Ventilators, 1 PS =  0,736 kW, t\ ni • W irkungs- 
grad des Motors, Nm -  Ęmgangsleistung des Motors, 
kWh ab. ■ abgelesene kWh am Zahler.

Mit Hilfe der Mefiergebnisse (Q, h, kWh ab.) wurde 
die gestrichelte Kurve i\ n 155 (Abb. 2) errechnet und durcli 
Interpolation konstruiert, indem man auf der Ordinatc dic 
Wirkungsgrade und auf der Abszisse die Wettermengen 
auftrug. Weitere Kurven des gleiclibleibenden Wirkungs- 
grades bei der gleiclibleibenden Umlaufzahl wurden mit 
Hilfe der punktierten Hilfskurven, die den W irkungśgrad 
des Ventilators bei konstanten Grubenweiten A darstellen, 
konstruiert.

Durch folgende Gleichungen lassen sieli die Hilfs- 
kurven erinitteln:

Q • h
. N . 7 5 - 6 0  

’l N i1 11 Q • h
60 ■ 75 • n k + R

60 ■ 75 ■ i, k
R e -u, r\ k =  W irkungśgrad des Ventilators ohne 

Lagerreibung, R =  Lagerreibung, c Reibungsfaktor. 
Unter Beriicksichtigung, daB:

0,38-Q  /0,38 • Q\-
--------- ’ h =  (-60T A -):A-=-
60 • ]/h

hj /Q i\2 Q = £
h \ q )  ' Q, n, 

kann man schreiben:
0,382 ■ Q3 

75 ■ 603 - A2 
'' ’ 0,382 • Q J

60- A 

hiiW lA *
li \n  I

+ c

u A :

75 • A2 • 603 ■ i] k
0,382 • Q3 • 75 • A2 ■ 603 
75 • 603 • A2 • 0,382 • Q 3

nx-Q
Qi

0,332 • Q ’ - 75 • A2 • 603 c • n, • Q • 75 • A2 • 603
+ Q ,-0,382-Q 3

,,A

75 • A2 • 603 ■ i\ k • 0,382 - Q 3 
1

1 75 - A2 • c • n, • 603
T\k 0,3S2 • Qi • Q 2 
75 - A2 • c ■ lij • 603

0,382 ■ Qj 
. 1 . 1 1 , a

11 1 , a °  ij A = ,, k +  Q2’
,1 k +  Q2

In der GroBe a ist nur der Faktor c unbekannt: Man 
berechnet ihn folgendermafien:

Mr • wR — c • n — - 75 M r

Mr ■ ń ■ n c =• Mr - 10,3 in kg; c -0,0144.
75 ■ 30 ’ 75 ■ 30

Im Faktor a ist fiir dieselbe Grubenweite das Ver- 
haltnis n , : Q, konstant, infolgedessen hangt die GroBe a 
nur von der Grubenweite A ab. Bei gleichbleibender 
Grubenweite bleibt auch k unverandert. In der Zalilen-

tafel 2 ist die GroBe a fiir verschiedene Grubenweiten be
rechnet, indem Qj - Q und ii[ n angenommen ist. Auf

Grund dessen wurde der W ert . bzw. n k fiir ver-H k
schiedene Grubenweiten bei der Umlaufzahl 155 U min aus- 
gerechnet, indem Q t = Q und sein i\ — i\n gesetzt wurde. 
Jetzt konnte man auch Kuryen des gleiclibleibenden 
W irkungsgrades i\ A fiir konstantę Grubenweiten bei einer 
Umlaufzahl von 155 U min mittels der Hyperbelgleichung:

1 J?
H A rj k Q2 

ausrechneii (Zahlentafel 3).

Z a h l e n t a f e l  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Qi Hi n a Q* a/Q‘- 1/*1 ^ I k i]k

1,70 2110 155 0.541 344 000 4452100 0,00772 1,850 1,84228 0,543
1,58 1050 155 0.121 596500 1 102500 0 05417 8,270 8,21533 0,121
2,29 3136 155 0,663 419500 9834 476 0,00424 1,495 1,49076 0,672
4,04 5380 155 0,549 762000 28944400 0,00264 1,822 1,81936 0,550

Z a h l e n t a f e l  3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A =  1,7 m- A =  1,58 m* A = 2 ,2 9  m* A =  4,04 m-
Q a/Q2 a/Q s a/Q* a/Q3

I / tj A n A 1/T) A i] A 1/ł] A 11 A 1/rj A A

0,03440 0,05965 0,04195 0,07620
1000 1,87700 0,533 8,27600 0,121 1,53300 0,653 1.89500 0,528

0,00860 0,01490 0,01050 0,01910
2000 1,85100 0,542 8,23100 0,122 1.50100 0,666 1,83800 0,545

0.003S2 0,00663 0,00467 0,00846
3000 1,84610 0,543 8,22246 0,122 1,49543 0,669 1,82782 0,548

0,00215 0,00373 0,00262 0,00476
4000 1,84443 0,543 8,21956 0,122 1,49338 0,670 1,82412 0,550

Mr Reibuiigsmoment, fi ^ Reibungskoeffizient der 
Welle (fiir geschliffene Welle aus Stalli in Messinglagern 

-0,003 bis 0,03, durchschnittlich 0,018), P Gewicht des 
Fliigelrades auf der Welle — 4500 kg, r — Radius der Welle

00 mm
M r-w  M r-2 .i;-n  2 ’n -n7_ mm ( , )- ^  ;

Die GroBe i\ A ist eine Funktion der W etternienge Q, 
die sich bei zunehmender Wetternienge der GroBe n k 
asymptotisch nahert (Abb. 2). Auf diese Weise wurden die 
punktierten Kurven i\ A konstruiert.

Nunmehr wurden auch dic gestrichelten Kurven des 
gleiclibleibenden Wirkungsgrades bei gleichbleibender Um
laufzahl von 100, 180 usw. U/min konstruiert, indem mail 
die Schnittpunkte der Kuryen gleichbleibender Umlauf- 
zahlen und Grubenweiten auf die Kurven u  A projizierte. 
Die auf diese Weise erhaltenen Schnittpunkte sind gleich- 
zeitig die Punkte der gestrichelten Kurven r\ n.

Die strichpunktierten Kurven des gleiclibleibenden 
W irkungsgrades bei yerschiedenen Umlaufzahlen des 
Ventilators im Koordiiiatcnsystem Q, h (Abb. 2 und 4) 
wurden folgendermaBcn konstruiert: Man zieht durch be- 
liebige Punkte der Ordinate in Abb. 2 z. B. i) 50, 60 usw. 
Parallelen zur Abszisse. Diese sclmeiden die gestrichelten 
Kurven. Projiziert mail diese Schnittpunkte auf die ent- 
sprechenden Kurven der gleiclibleibenden Umlaufzahlen n, 
so erhalt man Punkte der strichpunktierten Kurven im 
Koordinatensystem Q, h.

Zu 4. Der Energieverbraucli wurde fiir die konstanten 
Grubenweiten nach der Formel

N a. . J ^ _ i L : . 9 kw
60 ■75 ■ n

berechnet und konstruiert (Abb. 3).
Dann wurden die Kurven der Abb. 3 in die Abb. 4 iiber- 

tiagen; sic steilen dort die gestrichelten Kurven 20 kWh, 
30 kW h usw. dar.

Die Gesamtheit der Kennlinien in Abb. 4 stellt die 
vollstandige Charakteristik des Ventilators dar. Die voll- 
standige Charakteristik IaBt gleich erkennen, ob der 
Ventilator der gegebenen Grubenweite angepaBt ist, ob er 
wirtschaftlich arbeitet und ob sein Arbeitsfeld mit dem 
giinstigsten W irkungśgrad ubereinstimmt.

Erlauterung der Kennlinien und Berechnung 
der natiirlichen Depression.

Die Grubenweiten unter 1,74 m2 wurden durch Ver- 
schiebung des Abspcrrschiebers erzielt, wiihrend der 
Anfang der Pitot-Róhrchen sich im W etterkanal befand.
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Infolgedessen hat man zu niedrige Depressionszahlen und 
zu groBen Energicverbrauch in diesem Arbeitsbereich des 
Ventilators erhalten (Zahlentafel 1, Spalte 8, Versuche 2 
und 3). Das hat allerdings nur theoretische Bedeutung, da 
die Grube in Zukunft ihre Wcite noch vergróBern und 
das Arbeitsfeld des VentiIators sich dadurcli noch erheb
lich nach rechts verschieben wird. Die von der Grubenweite 
1,74 m2 links gelegcnen Kennlinien sind ein Beweis dafiir, 
dafi der Ventilator dann unwirtschaftlich arbeitet, wenn 
man ihn z. B. durch Drosselung seiner Durchgangsóffnung 
dem kleineren W etterbedarf anpassen w ollte1.

Fiir die Grubenweiten unter 1,74 m* miifite man noch 
einmal die Untersuchungen am Ventilator vornehmen, in
dem man die Pitot-Róhrchen zwisehen dem Absperrschieber 
und das Fltigelrad einbaut, w'as wegen der Umbaukosten 
hier unterlassen wurde.

Aus den Kennlinien des W irkungsgrades ist zu 
ersehen, daB der A^entilator schon bei verhaltnismaBig 
kleiner mechanischer Depression h eine groBe Wctter- 
menge Iiefert, die mit steigender Grubenweite noch er
heblich zunimmt (Abb. 4). Dies liegt daran, dafi die natiir- 
liche Depression des Schachtes wahrend der Untersuchung 
(Februar) die gleiche Richtung wie die mechanische 
Depression des VentiIators hatte. Die natiirliche De
pression h„ kann man berechnen, wenn man beriicksichtigt, 
daB sie der mechanischen Depression gleich ist, bei der 
dieselbe W ettermenge durch das W etternetz strómt.

Q m =2045 m3/min; hln =  54m m W S; h 
» Qm 0,38-2045

= ?;

60 ■ 7,35

/0,38'■Q„y
V 60-■ A /

(0,38 - 958\2
'60 • 1,764/

. /0,38 - 46S\2 w c
h" K 6 0 T - , , 8 . j “ 2’7n lraW S -

Beobachtungen der Barometerstand bei normalen Ver- 
hiiltnissen keinen EinfluB auf die natiirliche Depression 
hat, kommt hauptsachlich die Tem peratur iibertage t in 
Frage. Dann lautet die Funktion:

h„ = f (t); hn= (h nw+ h „ s).
Wahrend der Untersuchung des Ventilators betrug die 

Temperatur - 9 °  C bzw. +  20° C.

Die gcometrische Darstellung der Funktion h„ f (t) 
findet sich in Abb. 5. Das Problem ist hier nur niilierungs- 
wcise gelóst w’orden, da ich nicht im Besitz der dazu 
nótigen Angaben bin. Man miifite inindestens 1 Jahr lang 
monatlich eine Messung ausfiihren. Dann wiirde wohl die 
auf experimentellem Wege erhaltene Funktion h„ > f (t) 
eine Kurve darstellen. Fiir praktische Zwecke ist aber die 
Funktion ais Gerade vollig ausreichend.

mm Wi'

A =  l,764 m2;

= 11,9 mm WS.

Qra ■--- mechanisch gelieferte W ettermenge, hn =-= natiir- 
liche Depression, Qn == Wettermenge bei eingestelltem 
Ventilator ( 958 m3/min).

Demnach betragt die gesamte Depression im W inter:
h gw*=1,m +  h n>

d. h. sic ist um 11,9 mm WS groBer ais die vom Ventilator 
geschaffene Depression. Im vorliegenden Falle mufi aber 
die Depression h„w der auf der Ordinate aufgetragenen 
Depression h gleichgesetzt werden, da die Untersuchung 
des Yentilators im Winter stattgefunden hat. Dann sind die 
W erte unmittelbar abzulesen.

Im Sommer (Juli) ist die natiirliche Depression des 
Schachtes allerdings anders. Sie betragt rd. — 3 mm WS, 
wie die nachstehende Rechnung erkennen lafit.

Qm=29SS m3/min; hm=  110 mm WS;
Q„=46S m3/min; łin= ? ;

a m o  m o  29S 8A=0, 38— = 0 , 3 8 1 , 8 1  m2;
6U1hm 60-lO p

/0,38 - 468\2

Demnach betragt die gesamte nutzbare Depression im 
Sommer:

= ̂  — ̂ 'ns “ł~ ̂ nw)'
Sie ist-also um rd. 15 mm WS kleiner ais die auf der 

Ordinate eingetragene Depression h.
Daraus ergibt sich, daB, wenn man im Sommer die 

graphisch dargestellten Kennlinien ohne Fehler ablesen 
will, man vorher die natiirliche Depressionsschwankung 
von rd. 15 mm WS von der auf der Ordinate eingetragenen 
Depression abziehen und dann die anderen Angaben vom 
Diagramm ablesen muB.

Die Ermittlung der natiirlichen Depression w îrd viel 
genauer, wenn man ihre Schwankungen entsprechend den 
metporologischen Erscheinungen beriicksichtigt. Da nach 
den "theorctischen Uberlegungen und auch den praktischen

1 Vgl. S t a c h :  Dic Anpassung der Hauptventilatoren an veranderte 
G rubenyerhiltnisse, Oliickauf 68 (1932) S. 877.

Abb. 5. Geometrische Darstellung der Funktion hn ■= f (t).

Die im Juli im W etterkanal vorgenommene Messung 
ergab:

Q =  29S8 m3/m in; h =  110 mm WS.
Die natiirliche Depression war in diesem Monat um 
15 mm WS kleiner ais im Februar, demnach h2S =  95 mm 
WS. Die abgelesene Umlaufzahl betrug rd. 182 U/min, der 
Energieverbrauch 95 kWh, die Grubenweite 1,8 m2. Der 
Ventilator arbeitete also mit rd. 62°/o W irkungsgrad 
(Abb. 4, Punkt A).

Der grofite W irkungsgrad des Versuchsventilators bei 
diesem Schacht betrug nur 67o/o, wahrend gut eingerichtcte 
VcntiIatoren durchschnittlich mit 75 o/o arbeiten. Dies erklart 
sich dadurch, daB der Ventilator nicht unmittelbar mit dem 
Antriebsmotor gekuppelt war. Durch Riemenrutschung 
ging ungefahr 10o/o Energie verloren. Der Energieverlust 
lieBe sich vielleicht durch Einbauen einer Spannrolle herab- 
setzen; empfehlenswert ist aber uiimittelbare Kuppelung 
des Ventilators mit dem Antriebsmotor.

Danach kann man sagen, daB der Betrieb des unter- 
suchten Ventilators ziemlich unwirtschaftlich ist, da er nicht 
im Bereich seines besten W irkungsgrades arbeitet. Um 
diesen Mangel zu beseitigen, kann man zwei W ege ein- 
schlagen: 1. Entwreder muB man einen anderen Ventilator 
der Grubenweite von 1,8 m2 anpassen oder 2. die vor- 
handene Grubenweite entsprechend dem VentiIator auf rd. 
2,8 m2 erweitern.

Hier wird ausschlieBlich die Móglichkeit einer Er- 
weiterung der Grubenweite auf 2,8 m2 betrachtet.

B e r i ic k s ic h t ig u n g  d es  W e t te rn e tz e s .
Die Verteilung der ausziehenden W etter nach dem 

Schacht war folgende:

Grundstrecke auf der 3. Sohle . 
Querschlag auf der 2. Sohle . . 
Querschlag auf der 1. Sohle . .

m3/min 
. 650 
. 1240 
. 484

zus. 2375 
Verluste 613=20,5 % 

insges. 2988
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Alle drei ausziehenden Hauptwetterstróme waren ge- 
drosselt. Die zwei kiinstlichcn Drosselungen (1. und
3. Sohle) waren notwendig wegen der Wetterschwebenden 
und des Querschlages auf der 2. Solile, dereń nutzbare 
Querschnitle durch groBe Einschniirungen und plótzliclie 
Richtungsanderungen sehr vermindert wurden.

Der Widerstand dieses Weges berechnet sich auf: 

R = ^-2; Q=20,6 m3/s;

M =  1000 R; M —1000

Q2 • 6

F=-Querschnitt der W etterstrecke in m2, 
a =  Widerstandskoeffizient, 

durchsclinittlich=0,0018,
L =  Lange des W etterweges in m,
U =  Umfang der W etterstrecke in m,
Q =  W etterinenge in m3/s,
5 =  sp. Gewicht der W etter in kg,

3
0018- 12U0- 10-425- 1,2. 

45

F =  l/244 =  rd. 6,25 m2.
(Der kleine Druckverlust im Schachte wird hier nicht 
beriicksichtigt.)

Die Depression 45 mm WS ist von der Abb. 4 abgelesen 
worden. Wenn man sie aber berechnen will, muB man 
sich folgender Formel bedienen:

-4,161' F.F3 ^  F3
Daraus ergibt sich, daB die Querschnittsfrage in der 

W etterwirtschaft eine hervorragende Rolle spielt, da der 
durch die Depression h ausgedriickte mechanische W ider
stand der Wetterwege umgekehrt proportional der dritten 
Potenz des Streckenąuerschnittes ist.

Der auf 0,25 in2 erweiterte W etterweg IiiBt den 
Ventilator in seinem giinstigsten Arbeitsfelde mit dein 
Wirkungsgrad von 67o/o arbeiten. Seine Depression wiirde 
45 mm WS und seine Umlaufzahl rd. 115 U/min betragen. 
Seine Grubenweite von 2,8 in2 ware die giinstigste und sein 
Energieverbrauch wiirde sich um rd. 65 kWh (Abb. 4, 
Punkt B) vermindern.

Durch die Vermindenmg der Depression wyrden auch 
die W etterverluste auf rd. 380 m3/rńin sinkeń und die 
jahrlichen Betriebskosten damit um 65 • 0,03 • 365 • 24 

17100 3iM geringer (vorausgesetzt ein kW h-Preis von 
3 9irf).

Bei der Annalnne, daB der Ventilator' unter denselben 
Vcrhaltnissen nur 10 Jahre lang arbeiten wiirde, gewinnt 
dic Grube wahrend dieser Zeit rd. 171000 SLU. Daraus 
ersieht man, wic wichtig die richtige Oberwachung der 
W etterwirtschaft ist.

V o r te i le  e in e s  A u s h i l f s v e n t i la to r s .
Bis jetzt war es iiblich, beim Einstellen des Ventilators, 

z. B. wahrend seiner Oberholung, die an ihn an- 
gcschlossenen Grubenbaue durch den Ventilator eines 
anderen Schachtes zu bewettern. Wenn aber die Vcr- 
bindung der beiden Schachte infolge des Abbaues unter-

brochen worden ist, IiiBt sich diese Bewetterungsart nicht 
mehr anwenden. Durch Umstellung der W etterstrom- 
richtung kann besonders die Bewetterung bei Bruchbau 
gefahrlich werden.

-1000 -9- |  =  224 Murgue.

(Murgue ist der W iderstand einer Strecke, durch welehe 
unter dem Druck von 0,001 mm WS 1 m3 W etter je s 
strórnt.)

Demnach betragt die Grubenweite des Wetterweges: 

= 0 ,8 m 2.
]/M 224

Die kiinstliche Drosselung kann beseitigt werden, in
dem man den W etterweg auf der 2. Sohle erweitert:

3

Dies Abbauverfahren in dem 3 m machtigen Flóz der 
Rudaer Schichten war dadurch gekennzeichnet, daB der 
Alte Mann nur von den oberen Sohlen aus abgedammt 
wurde; die Abbauorte standen also in unmittelbarer Ver- 
bindung mit dem Alten Mann (Abb. 6). Durch die Ab- 
dammung entstand im Alten Mann oberhalb der Linie A B 
eine C 0 2-reiche Zone; der C 0 2-Gehalt betrug dort rd. 6<Vo 
und stieg in den oberen Regionen bis auf etwa 11 o/o an. 
Mit dem Ansteigcn des CO»-Gehaltes fiel der Sauerstoff- 
gehalt bis auf 1 o/o, was die Brandgefahr vollkommen be- 
seitigte. Diesem groBen Vorteil steht aber in den Schlag- 
wetterabteilungen der Nachteil der Ansammlung des 
Methans im Alten Mann gegeniiber (Abb. 7). Hauptsach
lich wird die Zone an der Linie A B niethanreich.

Der grolie COo-Gehalt der W etter konnte sich trotz 
des hohen spezifischen Gewichtes oberhalb der Abbau- 

■ linie halten, und zwar infolge der hohen Temperatur im 
Alten Mann, die etwa 30° C erreichte und durch geo- 
thermischc Tiefenstufe und Oxydation der Kohle bedingt 
war. Die mittlcre Jahrestcmperatur in Oberschiesien liegt 
bei +  10° C und die geothermische Tiefenstufe bei rd. 36 m. 
Die Gesteinstemperatur auf der 400-m-Sohle betragt also 
rd. 21° C. Demnach hatte die Oxydation der hinter- 
lassenen Kohle eine Erhóhung der Temperatur um 9° zur 
Folgę. Eine weitere Temperatursteigerung wurde durch 
die Entwicklung der Kohlensaure verhindert. Wenn die 
Temperatur der Grubenwetter rd. 21° C betragt, wird der 
Temperaturunterschied zwischen den Grubenbauen und dem 
Alten Mann etwa 9° C. Die Temperaturerhóhung gcniigt 
gerade, um das Gewicht der Grubenatmosphare mit 6 o/o 
C 0 2 mit dem Gewicht der normalen Grubenwetter aus- 
zugleichen. Das Vorkommen von rd. 11 o/o C 0 2 in den
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oberen Regionen des Alten Mannes findet seine Er- 
klarung in der Vermengiing des leichten Methans mit der 
Kohlęnsaure. Obwohl die Temperatur hier auf rd. 25° C 
fiel, trat dic Kohlęnsaure aus dem Alten Mann nicht aus, 
solange die normale W etterstromriclitung aufrechterhalten 
blieb. Dabei spielen auch thermodynatniśche Vorg;iiige im 
Alten Mann eine wichtige Rolle. Die thermische Deprcssion 
ubt hier eine henunende Wirkung auf den W etterzug aus, 
wodurch jede Bewegung der Oase cinschlielilich der 
Diffusion verhindert wird (Nachweis mit Hilfe des 
Clapeyronschen Arbeitsdiagramms).

Auf diese Weise erreichte man durch Toleranz des 
ersten Brandstadiums, d. h. Erwiirmung der Restkohle, 
einen vollkommencn Stillstand der Oase, was dann auch 
durch Mangel an Sauerstoff eine normale Temperatur

- selbsttatige Tem peraturregluiig zur Folgę hatte. Dies 
kam daher. dali der ausziehende W etterstroin C (Abb. 6) 
bei seinem Ausgang aus dem Felde nach unten gerichtet 
war, ohne den Alten Mann zu beriihren.

Die Oase verhielten sich auch beim Fallen des Baro- 
meters ganz ruhig und traten nicht aus, da der niedrige 
Barometerstand keinen Druckunterschied im Alten Mann 
verursacht. Anders ist es, wenn der Alte Mann von allen 
Seiten abgedammt wird; dann gleicht sich der Druck
unterschied langsam aus, und die Gase treten infolge- 
dessen aus1. Daraus ersieht man, dali die Móglichkeit 
besteht, durch das Abbauverfahren und vor allem durch die 
zweckmafiige W etterfiihrung die Grubenbrande und die 
damit verbundenen Unkosten zu yermindern oder ganz zu 
rermeiden.

Bei Umkehr oder auch absichtlicher Umstellung der 
Wetter wurden giinstige Voraussetzungen fiir eine Schlag- 
wetterexp!osion geschaffen werden. Man muli daher am 
Schacht einen Aushilfsventilator einbauen, der iiberdies fiir 
die Brandbekiimpfung sehr zu cmpfehlen ist. Die Praxis 
hat gezeigt, dafi man bei Grubenbranden, um das plótzliclie 
Umschlagen der Brandwetter zu vcrmeiden, zweckmafiig 
die Dcpression des Ventilators steigert. Um aber den 
Brand nicht zu entfachen, muli man gleichzeitig den 
Drosseldamm unmittelbar vor den Brandherd stellen. Auf 
diese Weise werden alle Seitenstróme verstarkt, was das 
Umschlagen der Brandgase in groficm Mafie yerhindert 
und gleichzeitig dic Sauerstoffzufuhr drosselt.

Wenn man aber die Leistung des Betriebsventilators 
z. B. auf 25o/o steigern wollte, so wiirde sich das sehr 
teuer stellen, wie folgende Rechnung beweist.

Die Deprcssion mufite von 
. /0,38 • Q 2\ , . /0.38 • Q • 1,25\2

V A ,1 aut 1 = ( A ) ”  1,56 h’ 
also um 56 Oo der Betriebsdepression, gesteigert werden.

Der Energieverbrauch wiirde von
N - h • Q auf Nj - (h ■ 1,56) • (O ■ 1,25) 1,95 N,

also um 950/0 des Betriebs-Energieverbrauchs, ansteigen.
Das konnte man nur durch Steigerung der Umtaufzahl 

des Ventilators 11111 25 0/0 erreichen:

" > - Q 7l '25=,.25 . n Q
Dazu mufite man in den meisten Fallen eine grofiere 

Antriebsscheibe am Motor einbauen. Das ist aber nicht 
móglich ohne Einstellen des Ventilatórs, was bei Gruben
branden unzuląssig ist. Es bleibt also nur der Aushilfs- 
ventilator, der auch nach der Bekampfung des Brandes 
zur allgemeinen Vermehrung der Wettermenge und dadurch 
zur Verbesserung der klimatischen Verh;iltnisse in der 
Grube dienen kann.

Die beiden Ventilatoren an einem Schacht kónnen ent- 
weder parallel- oder hintereinandergeschaltet werden. In 
beiden Fallen wird die Wettermenge gesteigert. Der 
Hundertsatz hangt von der Grubenweite ab. Im allgemeinen

! Vgl. F l c i s c h e r ,  OIQcka\iF73 (1937) S. 131.

soli man fur breite Orubeii (A 3 in2) die Ventilatoren 
parallel-, fiir enge Gruben (A 3 m2) aber hintereinander- 
schalten, da aiidernfalls bei Parallelschaltung die Móglich
keit besteht, dafi die normale Stromrichtung im Wetter- 
kanal des Schwacheren VentiIators gestórt wird. Die 
Bedingung fiir das Umschlagen des W etterstromes im 
Kanał ist:

" ? > U b , 
h j  M ’

wobei b der W iderstand des W etterkanals des starkeren 
Ventilators und M der W iderstand der Grube ist.

B e w e i s :
Abb. Sj stellt das Schema der Parallelschaltung dar. 

Abb. S2 ist die schematische Darstellung derselben 
Schaltung, indem mail sich dic beiden VentiIatoren mit- 
einander durch die Atmosphare (d. li. eine Strecke you 
A oo ni-, M O) verbunden deiikt1.

a Kanal-Widcrstand des schwacheren . Ventilators, 
b Kanal-Widerstand des starkeren Ventilators, c — M 

Widerstand des W ettcrnetzes, qa, q b, qc =» Wettermengen 
entiprechend den einzelnen W iderstanden, hx Depression 
des schwacheren Ventilators, ho Depression des starkeren 
Veritllators, h2> h ,,  qc q b - q a, qc < q h.

Abb. 8,. Abb. 8.,.

Schema der Parallelschaltung.

Fiir den geschlossenen Weg c b betragt die Depression: 
h2 =  0,001 cqc2 + 0,001 bqb2>

>0,001 cqc2 + 0,001 bqc2.

Fiir den geschlossenen Weg c a  betragt die Depression: 
hj =0,001 cqc2 —0,001 aqa2 <

< 0,001 cqc2.

Demnach wird:

^ > ,  h» > i  +  b 
Ili T 0,001 cqc2’ hj +  c ’

Die Parallelschaltung aber wiirde wegen ihrer 
niedrigen Depression fiir die zur Selbstentziindung neigen- 
den Flóze giinstig sein.

Daraus geht hervor, dali bei gemeinsamer Arbeit 
zweier Ventilatoren an einem Schacht bei Parallelschaltung 
ein grofier Unterschied zwischen den Depressionen unii bei 
Hintereinanderschaltung bekanntlich ein grofier Unter
schied zwischen den Wettermengen zu vermeiden ist. In 
welcher Schaltung ein Aushilfsventilator mit dem Versuchs- 
ventilator am zweckmafiigsten zusammenarbeiten wiirde, 
w'ird sich erst herausstellen, wenn man die gemeinsame 
Charakteristik beider VentiIatoren konstruiert und mit- 
eiliander vergleicht.

1 Vgl. B u d r y k ,  Przegl. O órn.-H utn. 22 (1930) S. 61.
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Z u s a m m e n fa s s u n g .
Es wird die vollstandige Charakteristik eines einseitig 

saugenden Ventilators aufgezeichnet und seine Arbeits
weise unter Beriicksichtigung folgender Faktoren be
handelt: 1. W ettergewicht und natiirliche Depression,

2. W iderstand des Wetternetzes, 3. Auftreten der Oase 
und Brandneigung des Flózes.

Weiterhin werden die Zweckmafiigkeit eines Aushilfs- 
ventilators und die Móglichkeit seines Zusammenarbeitens 
mit dem Betriebsventilator erórtert.

Die chemisehen Beziehungen zwisehen Kohle und Erdól.
Von Dr. Heinrich W in te r ,  Bochum.

(Mitteilung aus dem Berggewerkschaftlichen Laboratorium zu Bochum.)
Die die Kohle aufbauenden Elemente, namlich Kohlcn- 

stoff, Wasserstoff, Sauerstoff, ferner Stickstoff und 
Schwefel, beteiligen sich auch an der Zusammensetzung des 
Erdóls; was ist daher natiirlicher, ais daB manche Geo
logen die Ansicht vertreten, daB das Petroleum ais ein 
durch natiirliche Destillationsvorgange aus der Kohle ge- 
bildetes und »ausgeschwitztes« Ól aufzufassen sei. Man 
dachte daran, daB sich in Deutschland, wie auch in anderen 
Kohlenlandern, auf den Kohlen oder den damit wechsel- 
lagernden Sandsteinen hier und da Erdól oder seine Ver- 
wandten (Asphalt, Erdwrachs) vorfinden. So berichteten, 
W a n n e r 1 iiber das Vorkommen von Erdólen in den eng- 
lischen Steinkohlengebieten von Shropshire und Flintshire 
und K u k u k 2 iiber dasjenige im rheinisch-westfalischen 
Kohlenbezirk.

MitAusnahme vielleicht des Erdóls auf der Zeche Ewald- 
Fortsetzung sind diese Vorkommen von ganz geringer 
Bedeutung. Sie steilen nach W e g e n e r 3 Impragnierungen 
des Gesteins mit mehr oder weniger fliissigern Erdól oder 
auch paraffinartige Uberziige desselben dar. Der genannte 
Geologe hielt die Priifung der Frage fiir angebracht, »ob 
nicht das Karbon ais Muttergestein des Erdóls in Betraclit 
koninie und ob die Entgasung der Kohle in gróBerer Teufe 
unter dem EinfluB der Sole und grófierer Warme nicht 
anders verliiuft ais die Grubengasbildung in den bisher 
durch den Bergbau erreichten Teufen«.

Aber die Geologen kennen weder vom Erdól noch vom 
Asphalt und Erdwachs mit einiger Sicherheit den Ursprung, 
nimmt man docli z. B. fiir das Erdól des Ruhrgebietes 
ais primare Lagerstatte den Zechstein des Niederrhcins 
an. Auch auf Grund chemischer Betrachtungen lehnt man 
die gedachte Abstammung des Petroleums von der Stein
kohle ab. So sprechen z. B. D o n a th  und L iB n e r1, 
welche die Beziehungen zwisehen den beiden Mineralien 
in wissenschaftlicher und tcchnischer Hinsicht zusammen- 
fassend und iibersichtlich erlautert haben, klar aus, ein 
genetischer Zusammenhang zwisehen diesen beiden Natur- 
kórpern bestehe nicht. Der Umstand, daB gewisse Stein- 
kohlen dieselben Kohlenwasserstoffe wic gewisse Erdóle 
enthalten, ist nach ihrer Auffassung darauf zuriickzufiihren, 
dafi die Urstoffe, aus denen sich das Erdól gebildet hat, in 
geringen Mengen auch bei der Entstehung der Kohlen 
vorhanden gewesen sind. Die zunehmende Kenntnis 
iiber die Entstehung des Erdóls, iiber die Erzeugnisse 
der die Kohle schonenden Tieftemperaturverkokung, iiber 
die Umwandlung der Kohle in Ole sowie iiber die Natur 
und das Wesen der Sapropelite hat jedoch gelehrt, dafi 
gleichwohl zwisehen Kohle und Erdól gewisse Beziehungen 
vorhanden sind, die nachstehend naher besprochen werden 
sollen.

Die qualitativ gleiche Zusammensetzung von Kohle 
und Erdól liabc ich bereits eingangs erwahnt, wobei die 
Bildung des Petroleums sowohl nach E n g le r  und H ó fe r  
aus freien Fettsauren und Waehsestern durch fort- 
schreitende Anreicherung von Kohlenwasserstoffen ais 
auch nach S a b a t i e r 5 aus Vorgangen der Hydrierung und

' Kohle und ErdSl, Oluckauf 57 (1921) S. 1029.
- Oeologic des niederrheinisch-westlillischen Steinkohlengebietes, 

Berlin 1938, S. 567.
3 Oliickauf 60 (1924) S. 631.
* Kohle und Erd6l, S tuttgart 1920, S. 33.
3 Compt. rend. 122 (1S99) S. 1173; 131 (1900) S. 187; 132(1901) S. 506; 

134 (1902) S. 1185.

Kondensation von aus Metallkarbiden entstandenen Kohlen
wasserstoffen denkbar ist. In diesem Zusammenhang 
erscheint zumal die’Ansicht von F r. F i s c h e r 1 bemerkens- 
wert, wonach weder die neusten Arbeiten iiber die Synthese 
von Erdólkohlenwasserstoffen aus Kohlenoxyd und W asser
stoff bei erhóhtem oder gewóhnlichem Druck noch die 
Betrachtungen iiber dic optische Aktivit;it des Stcinkohlen- 
urteers oder die sogenannte Druckverfliissigung der Kohle 
mit Wasserstoff eine bessere Erklarung fiir die Entstehung 
des Erdóls ais die Engler-Hófersche Theorie — Bildung 
aus Fetten abgestorbener Tiere — bieten. Dagegen bergen 
die Arbeiten von T a y l o r 2 iiber die chemische Mitwirkung 
bestimmt zuśammengesetzter Deckschichten des Stein- 
kohlcngebirges neue Móglichkeiten zur Vervollstandigung 
unserer Ansehauungen iiber die biologische Entstehung 
nicht nur der Kohlen, sondern auch des Erdóls.

In der Tat ergaben »Vergleichende Untersuchungen 
iiber die Beschaffenheit der natiirlichen Lagerstatten von 
Steinkohlen und Petroleum« T a y l o r s 3 eine neue Er- 
klarung fiir die Entstehung dieser beiden Mineralien. Nach 
Ansicht des Forschers sind Steinkohlen und Erdól unter 
denselben geoiogischen und biologischen Bedingungen 
entstanden; da aber ihre Ausgangsmaterialien verschieden 
waren, darf auch die Verschiedenheit der Endprodukte 
nicht zu sehr uberraschen. Er fiihrt weiter den Nachweis, 
dafi sowohl die Steinkohlenflóze ais auch die Petroleum- 
lager gleiche Deckschichten aus alkalischem Natrium- 
Aluminium-Ton besitzen, die durch Wasser hydrolisierbar 
sind und einen zwanglosen Basenaustausch gestatten. 
Landpflanzen sollen nun nach Taylor im sauren Mittel 
in Braunkohle, im alkalischen Mittel in Steinkohle um- 
gewandelt werden, wobei in beiden Fallen Bakterien mit- 
wirken. Ist aber der Ausgangsstoff fett- und eiweiBreich, 
wie es durch die Fauna und Flora des Brackwassers 
gegeben ist, so werde er bei Gegenwart alkalischer 
Schichten in Erdól iibergefiihrt.

Ahnliche Zusammenhiinge zwisehen der biologischen 
Bildung von Steinkohlen und Erdól nehrnen auch T e r r e s  
und S te c k 1 an, nachdem es ihnen gegliickt ist, aus kiinst- 
lichem Faulschlamm Ole und bitumenartige Stoffe zu 
gewinnen, aus denen sich bei spaterer Umwandlung wahr- 
scheinlich je nach den naheren Bedingungen Saprokolle 
und Petrolea auf natiirlichem Wege ergaben. Fiir weitere. 
Untersuchungen stellte T e r r e s 5 einen Faulschlamm durch 
Faulenlassen von stickstoffhaltigen Stoffen (Hefe, Eiweifi) 
her, aus dem er durch Druckdestillation ein sehweres, 
dickes 01 erhielt, das optisch aktiv war und sonst mit Erdól 
gewisse Ahnlichkeiten hatte. Nach Terres sind vielleicht 
auch die drei Hauptbestandteile der Steinkohle — Lignin, 
Wachse, Harze — Zelluloseabbauerzeugnisse und schlieB- 
lich EiweiBzersetzungsprodukte. Die letztgenannten sind 
ais hauptsachlicher, wenn nicht alleiniger U rsprungsstoff 
fiir das Kohlenbitumen und das damit verwandte Erdól 
anzusprechen.

1 Neuere Ansehauungen iiber die Entstehung von Erdól, Brennstoff- 
Chem. 11 (1930) S. 354.

* Fuel 5 (1926) S. 195
3 J. Inst. Petrol. Techn. 15 (1929) S. 372.
4 Untersuchungen uber die Entstehung von Kohle und Ól, Oas- u. 

W asserfach, Sondernum m er 1—5 (1930).
5 Bericht Ober die 3. Internationale Kohlenkonferenz, Pittsburgh 

1931, Brennstoff-Chem. 13 (1932) S. 53.
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S ta d n ik o f f 1 untersuchte die Kohlen des Sumpfowy- 
flózes (Tscheremchowo), die neben Bogheadkohlen aus 
ligninhaltigem Materia! entstandene Kohlen enthalten. Er 
fand, daB diese beiden Kohlenarten sowohl unter sich ais 
auch mit Koorongit und mit Algenfetten, aus denen sich 
Koorongit bildct, verwandt sind. Die Sedimente von Algen 
und anderen fettreichen Mikroorganismen fiihren nun nach 
Stadnikoff unter verschiedenen Bedingungen zur Bildung 
verschiedener Substanzen. Im SiiBwasser werden sich die 
Fettc in Anwesenheit von Sauerstoff in Bogheadkohlen 
umwandeln, im Salzwasser, in Abwescnheit von Sauerstoff 
in einem mit Schwefelwasserstoff vergifteten Raum, wird 
dagegen die Umwandlung von Fettcn zur Bildung von 
unverscifbarcm Bitumen, also von Erdólen fiihren. In 
beiden Fallen aber wird dic Umwandlung von ungesattigten 
Sauren der Fettreihe in eine Mischung von zyklischen 
Verbindungcn uber ein Stadium der Polymerisation unter 
Bildung von zyklischen Karbonsauren gehen. Die Sauren 
mit zyklischer Struktur (Naphthensauren), die sich in 
natiirlichen Erdólen finden, sind dem Verlust der letzten 
Carboxylgruppen entgangen und kónnen des Forschers 
Voraussage iiber die Entstehung der zyklischen Erdólc 
bestatigen.

Auch B e ri, S c h m id t ,  B ie b e sh e im  und D ie n s t2 
stellten auf Grund ihrer Versuche zur Inkohlung von 
Lignin und Zellulose wahrscheinliche Bcziehungen im Hin- 
blick auf die Entstehung von Kohle, Erdól und Asphalt 
fest. Nach ihnen sind in neutralen oder schwach sauren 
Mitteln durch Inkohlung lignin-, harz- und wachsreicher 
Pflanzen Braunkohlen bei verhaltnismaBig niedrigen 
Temperaturen entstanden. Die Pflanzen dagegen, welche 
unter ahnlichen Bedingungen die Muttersubstanz der 
bituminósen Steinkohlcn gebildet haben, sollen lignin-, 
harz- und wachsarm gewęsen sein; dabei fuhrten neutral 
oder schwach saure Mittel zu nichtbackenden, schwach 
alkalische Medien zu backendcn Steinkohlen. Durch 
Weiterinkohlung dieser Typen entstanden unter Mitwirkung 
hoherer Warmestufen Magcrkohlen und Anthrazit, wahrend 
dic Anwesenheit gróBerer Mengen von niedrigen tierischen 
Lebewesen bei der Inkohlung die Bildung von Sapropel- 
kohlcn zur Folgę hatte. Findet schlieBlich die Inkohlung 
der Zellulose in starker alkalischen Mitteln statt, so werden 
ausschlicBIich lósliche, sogenannte »Protoprodukte« ge
bildet. Diese sind eine zahe, dickfliissige Masse, die bei 
der Einwirkung von Sauerstoff Asphaltstoffc liefert; bei 
der Krackung und Hydrierung aber bildet sich eine griin 
fluoreszierende, Icichtbcwegliche Fiiissigkcit. Diese dem 
natiirlichen Erdól ahnlichen Kohlenwasscrstoffe enthalten 
in den niedrigen Fraktionen aliphatische, in den hoheren 
Fraktioncn mehr aromatische Bestandteile. Der fiir die 
Hydrierung erfordcrliche Wasserstoff bzw. Schwefelwasser
stoff soli nach den Vcrfassern durch Einwirkung von 
Wasscr auf Schw'cfelcisen entstanden sein. Die Venvandt- 
schaft zwischen Kohle und Erdól bestandc also nach B eri 
darin, daB vielleicht Kohlenhydratkohlenstoff in der Erde 
durch B e rg in is ie ru n g  in Petroleum iibergefuhrt w^erden 
kann.

Ferner zeigte H a c k fo rd  ' in seiner Arbeit iiber die 
Chemie der Umwandlung von Algen in Bitumen und 
Petroleum iiber den Fucosit-Petroleum-Krcislauf, daB eine 
Umwandlung von Algen und Zuckern, d. h. von Pflanzen- 
substanz in Ól, sich auf dem Wege hydrolytischer Zer- 
setzungsreaktionen vollziehen kann. Bei der zuerst in der 
Natur eintretenden alkalischen Hydrolyse wird durch dic 
Verseifung esterartig gebundener Schwefelsaure diese frei, 
so daB die weitere Flydrolyse im sauren Mittel vor sieli 
geht, wodurch sich aus Algen ein Bitumen, Algarit, bildet, 
das in seinen Eigenschaften dem natiirlich vorkommenden 
Bitumen Mockittrit ahnlich ist; Zucker liefert unter diesen 
Bedingungen Algarose, eine reine Form des Algarits. Ein 
weiteres Produkt dieses Abbaues ist ein Gemisch von Fett- 
sauren und 01. Zerfallsproduktc der Algen finden sich nun

! Die Kohle uud die Erdóle, Brennstoff-Chem. 10 (1929) S. 477.
• Pelroltum  28 tl932> Nr. 33 S. 1 : Naturwfcs. 20 (1932) S. 652.
s J. Insi. Petrol. •Techn. 18 (1932) S. 74.

in den Sand- und Tonschichten einiger Petroleumlager, 
ihren ólschlammen usw. Dahin gehórt auch ein in diesen 
gefundenes braunes oder schwarzes Minerał, der »Fucosit«, 
der durch Vorgange der Reduktion zum Erdól fiihrt, das 
wiederum durch Oxydation in Fucosit umgewandelt wird. 
Diese Arbeiten bringen jedenfalls den Beweis, daB ahnlich 
den Kohlen auch bei der Bildung von Erdól Pflanzcnstoffe, 
zumal Kohlenhydrate, in gróBerem Umfange mitgewirkt 
haben, ais es Englers Annahme von der beinahe ausschliefi- 
lichen tierischen Abstammung des Petroleums zulieB.

Die Fundę von Porphyrinen, Derivaten des Chloro- 
phylls und Hamins, in Bitumen und Erdól durch T r e i b s 1 
stehen mit diesen Untersuchungen im besten Ęinklang. 
Mit Hilfe ihrer Absorptionsspektren konnte er die Derivate 
des Chlorophylls und Hamins einwMndfrci nachweisen, 
wobei die Abkómmlinge des crstgenannten im allgemeinen 
iiberwogen, so daB Treibs daraus vor allem auf dic pflanz- 
liche Natur der Muttersubstanz der Erdólbildung schlieBt. 
Da es ihm ferner gelang, gleiche und ahnliche Porphyrine, 
wenn auch ineist nur in geringer Menge, in den Kohlen 
aufzufinden, ist damit der Nachweis geliefert, daB Kohle 
und Erdól etwa gleiche Ausgangsstoffe besitzen. Mit 
dieser Auffassung sind vielc Gcologen einverstanden; so 
sagt u. a. K r e jc i -G r a f -  »aus Sapropelitcn entstehen 
bituminóse Kohlen oder Kohlenólschiefer, und ais Mutter- 
gestein sind marinę Sapropelgesteine anzunehmen«. In 
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dafi viele Stein- 
kohlen- und Erdólforscher hinsichtlich der Bildung von 
Kohle bzw. Petroleum niedrigc Temperaturen von etwa 
200° C annehmen. Mit Recht weist z. B. T r e ib s 3 darauf 
hin, daB die sowohl in Erdól ais auch in Kohle nach- 
gcwiescnen Porphyrine schon bei 250° durch Kohlensaure- 
verlust abgebaut werden. Daraus ergibt sich der folge- 
richtige SchluB, dafi zwar »eine erhóhte Bildungstcmpe- 
ratur ais wahrscheinlich angenommen, eine hóhere Tem pe
ratur ais 200° aber mit betrachtlicher Sichcrhcit aus- 
geschlossen werden kann«.

In seinem Aufsatz iiber dic Bcziehungen zwischen 
Urteer, Kokereiteer und Erdól weist F r. F i s c h e r 1 von 
neuem auf die Ahnlichkeit zwischen den Neutralólen des 
Urteers und dem Roherdól hin, wobei er vor allem die 
optische Aktivitat des Kohlcnwasserstoffgenienges des Ur
teers, den Wasserstoffreichtum der Urteerleichtóle nach 
MaBgabe der Dichten und den Paraffingehalt der hoch- 
siedenden Urtecrantcile ins Treffen fiihrt. Es braucht nur 
daran erinnert zu werden, daB der Kokereiteer aus der 
Zersetzung des Urteers durch Vorgiinge der Krackung 
herruhrt, die auch von Erscheinungcn der Polymerisation 
und Kondensation begleitet sind. Nach K o e ts c lia u 5, der 
die chemischcn Bcziehungen des Erdóls zu den Schwel- 
erzeugnissen der Kohle ausfiihrlich erlautert hat, sind die 
Erdólc primare Naturprodukte mit iiberwiegendem Kohlen- 
wasserstoffeharakter, wahrend die Schwelerzeugnisse 
sekundarer Art und nach ihrem chemischen Aufbau von 
der elementaren Zusammensctzung und von dem Schwel- 
verfahren des Ausgangsstoffes abhangig sind. Die Zahl der 
dem Erdól und dem Schwelteer gemeinsamen chemischen 
Yerbindungen ist nun gewaltig grofi, aber diese sind im 
allgemeinen andersartig yerteilt. Gcwisse Erdólc enthalten 
zwar Phenole bis zu 14 o/o ihres Aufbaues, die Schweltcerc 
der Steinkohle jedoch sind durch den hohen Phenolgchalt, 
der bis iiber 50 o/o gehen kann, geradezu gekennzeichnet. 
Bekanntlich sind die Kohlenwasserstoffe des Erdóls nach 
ihrer Konstitution kettenfórmig und ringfórmig, gesiittigt 
und ungesattigt; das ist aber auch bei den Urteeren der 
Fali. In beiden Stoffen finden wir zunachst gesiiUigte 
Kohlenwasserstoffe, Paraffine (CnH 2 n +  2) in Form von

U j l b i c s  Ann. Chem. 409 (1934) S. 103; 410 (1934) S. 42; 517 (1935) 
S. 172; 530 (1935) S. 144.

2 ErdólmuttersubManz, S tuttgart 1935, S. 92. (Schriftcn aus dem Ocbiet 
der Brennstoffgeologie, H . 10.)

s Erdófm uttersubsłanz, S tuttgart 1935, S. 146. (Schriften aus dein Oebiet 
der Brennsto^geologie, H .10.)

ł Ber. Dtsch. Chem, Ges. 56 (1923) S. 1791; Brennstoff-Chem. 5 
(1924) S. 27.

3 Brennstoff-Chem, 8 (1927) S. 213 u. 273.
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Oascn, Fliissigkeiten und festen Kórpern. Wahrend z. B. 
G lu u d 1, um etwas iiiiher auf Einzelheiten einzugehen, 
die Kohlenwasserstoffe C2lH-,0 bis C23Hco in einem nahezu 
ais Urteer anzusprechenden Mondgasteer nachwies, stellte 
M a b e ry 2 unter den Bestandteilen des Petroleums von 
Pennsylvanien die Paraffine CH, bis C3-H7;! fest. Auch die 
isomeren Verbindungen sind bei einer Reihe von diesen 
Kohlenwasserstoffen in beiden Stoffeu gleich. In diesem 
Zusammcnhang sei einerseits an die ausfiihrlichen Arbeiten 
von Fr. F i s c h e r  und G l u u d 3, Fr. F i s c h e r  und 
S c h n e id e r 4, S in a t t ,  B r i t ta in  und R o w e 6, M o rg an " , 
B ro w n  und B r a n t in g 7 sowie K e s te r  und P o l i le 8 und 
anderseits an die von B u c h le r  und G r a v e s 9, B u r r e l l10 
und R o s s in i11 erinnert.

Nach B u r r e l l 12 sind Olefine (C„H2n) und andere 
ungesattigte Kohlenwasserstoffe mit mehreren Doppel- 
bindungen im Roliól niemals festgcsteilt worden mit Aus- 
nalime derjenigen von M a b e ry , der Spuren von Hexylen, 
Heptylen, Oktylen und Nonylen in kanadischem Petroleum 
nachgewiesen hat. Man darf also sagen, daB die Olefine 
nur in geringem Umfang und nicht allzuluiufig an der 
Zusammensetzung der Erdóle beteiligt sind. Diese un
gesattigten Verbindungen haben dagegen fiir die Kenn- 
zeichnung eines Urteers eine wesentliche Bedeutung. 
S c h ii tz 13 hat im Urteerleichtól an ungesattigten Kohlen
wasserstoffen Olefine (CnH2[1), Diolefine (C„H2n_ > )— dar- 
unter solche mit endstiindigen konjugierten Doppel-
bindungen14 — und die zyklischen Diolefine (CnH2n_4)
bestiinmt. In den leichten Olen des Urteers aus Utah-Kohle 
wiesen B ro w n  und C o o p e r 15 u. a. Amylene, Hexene 
Heptene und zyklische Olefine mit 7 und mehr Kohlen- 
stoffatomen im Molekiil nach. P ic te t  und P o to k 16 er- 
wahnen in ihrer Arbeit iiber die Destillation von Natrium- 
stearat und -oleat unter vermindertem Druck das Vor- 
kommen der Olefine C3H18, Cn H22 und C I3H26 in ameri- 
kanischen Erdolen, also ungesattigte Kohlenwasserstoffe 
der Aethylenreihe. Dagegen sieht B ro o k s 17 in dem Fehlen 
von ungesattigten Kohlenwasserstoffen yom Aethylentyp 
im Petroleum, vor allem in den niedrigen ohne Zersetzung 
destillierbaren Fraktionen, den chemischen Hauptbeweis 
fiir die Entstehung des Erdóls bei niedriger Temperatur. 
Mit Recht bemerkt K iss  l i n g 18, daB die Angaben iiber 
den Gehalt der verschiedenen Erdólsorten an Alkylenen 
meist zu hocli seien, da man die Glieder anderer Reilien 
haufig ais Alkylene bestimmt hat.

Zunachst sind die Olefine den Naphthenen (CnH2n) 
isomer, mit denen sie sonst freilich nicht verwandt sind; 
aber die letztgenannten sind sowohl im Erdol ais auch im 
Urteer, zumal in der Fraktion 60—100°, enthalten, so daB 
diese nach F r. F is c h e r 13 dem russischen Benzin nahe- 
steht. Ferner fanden M o rg a n  und S o u le 20, daB die 
rd. 14 Gewichtsteile Neulralóle eines nach dem Carbocoal- 
verfahren gewonnenen Urteers etwa zu zwei Dritteln aus

' Abhdlg. Kohle 2 (1917) S. 298 u. 312.
2 Proc. Americ. philos. Soc. 36 (1S97) S. 135.
3 Abhdlg. Kohle 2 (1917) S. 297.
• Abhdlg. Kohle 3 (1918) S. 202.
» Fuel 17 (1925) S 263 , 299 u. 337.
6 J. Soc. Chem Ind. 47 T (1928) S. 131; 51 T (1932) S. 67.

■7 Brennstoff-Chem. 8 (1927) S 29>; 9 (1923) S. 193.
8 U. S. Bur. Min. Rep. Invest. 3197 (1932)*S. 11; Brennstoff-Chem. 14 

(1933) S. 91.
* Ind. Eng. Chem 19 (1927) S. 718.

10 Fuel 7 (1928) S. 416.
11 Fuel 17 (1938) S. 354. 

a. a. O .^
18 Brennstoff-Chem. 4 (1923) S. 84.
“  V gl. K o e t s c h a u ,  Brennstoff-Chem. 8 (1927) S. 213 u. 273.
u Tagung Plliladelphia 1926, Brennstolf-Chem. 7 (1926) S. 286.
lc Helv. chim. Acta 2 (1919) S 501; Brennstoff-Chem. 3 (1922) S. 26.
17 J. Inst. Peirol. Techn. 20 (1934) S. 177; Brennstoff-Chem. 15 (1934) 

S. 250.
,a Erd51, M uspratts enzyklopSd. H andb. d. techn. Ch. l .H a lb b ., Braun- 

schweig 1917, S. 44.
13 Dic Umwandlung der Kohle in Óle, S. 37.
*  Chem. Aletallurg. Eng. 26 (1923) S. 877; Ch. Zentralbl. U (1923) S.64.

Paraffinen bestanden. Von den im Erdol vorkommenden 
Naphthenen (Polynaphthenen) sind Verbindungen mit 
einem Fiinf-, Scchs- und Siebenring nachgewiesen worden. 
Durch Anwendung der Dehydrierungskatalyse konnte 
Z e l in s k y 1 zeigen, daB die aus Naphthensauren kiinstlich 
dargestellten Naphthene und die naturlichen Naphthene 
des Erdóls hauptsachlich aus zyklischen, n i c h t  hexa- 
hydroaroinatischen Kohlenwasserstoffen bestehen. Nach 
B u r r e l l2 kommen die einfachcn Naphthene (CnH»n) in 
der Leichtólfraktion des Erdóls vor; hier sind vor allem 
die Zyklopentane und die Zyklohexane zu nennen. Unsere 
Kenntnis von den Polynaphthenen des Erdóls verdanken 
wir neben M a b e ry  C o a te s ,  W ils o n , A llib o n e  und 
T h o le . Was die bereits erwahnten Naphthensauren an- 
belangt, so sei auf die verdienstvol!en Arbeiten des unlangst 
verstorbenen Professors v. B ra u n  hingewiesen; im Verein 
mit M a n n es  und R e u te r 3 wies er nach, dafi die erste bis 
jetzt isolierte einheitliche Naphthensaure C10H]8O2 die 
Konstitution einer 3,3, 4-Trimethylzyklopentylessigsaure 
besitzt.

Glieder der Azetylenreihe (CnH2n_ 2) sind sowohl 
im Urteer ais auch im Erdol nachgewiesen; indessen sind 
die dicsbeziiglichen Forschungen wohl noch nicht ganz 
abgeschlossen, so daB hier nicht weiter darauf eingegangen 
werden soli. Dagegen verdienen dic reinen Aromaten noch 
einige Worte. Zwar ist der Benzolgehalt des nicht iiber- 
hitzten Urteers nur aufierst gering, jedoch sind seine 
Homologen erheblich stiirker darin vertreten. So berichtet 
K ru b e r 1, daB in den niedrigsiedenden Anteilen der so- 
genannten Treibólfraktion (190—300°) des Urteers Benzol- 
derivate mit Iiłngeren Seitenketten und betrachtliche 
Mengen methylierter Hydrindene festgestellt worden sind. 
Aromatische Kohlenwasserstoffe sind nun auch in allen 
Erdolen, wenn auch zum Teil nur in Spuren, vorhanden. 
Betrachtliche Mengen von Benzolkohlenwasserstoffen ent
halten nach K is s l in g 6 die Erdóle von Sumatra, Burma, 
Derbent in Rufiland sowie die galizischen und rumanischen 
Erdólsorten. M u la n y  und W a ts o n 6 haben die durch ihren 
hohen Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen (z. B. 
I0°/o) bekannten Erdóle von Assam und Burma unter- 
sucht und die Aromaten o-, m- und p-Xylol, Benzol, Toluol, 
Cumol, p-Cytnol, |3-, y-Amylnaplithalin und Mesithylen iso- 
liert. Die griindlichere Erórterung aller dieser einzelnen 
Kohlenwasserstoffe verbietet der enge Rahmen des Auf
satzes; es seien nur noch kurz die stickstoff- und schwefel- 
haltigen Abkómmlinge besprochen, nachdem die sauerstoff- 
haltigen (Phenole, Naphthensauren) bereits erwiihnt 
worden sind.

Auch die stickstoff- und schwefelhaltigen Verbin- 
dungen stellen eine gewisse Beziehung oder Verwandtschaft 
zwischen Kohle und Erdol dar; zwar ist der Urteer nur rnit 
verhaltnismaBig wenig freiein Ammoniak behaftet, Derivate 
desselben finden sich aber sowohl im Urteer wie im Erdol 
vor. G o l lm e r 7 stellte z. B. im Steinkohlenteer ais Basen 
die mittleren und hóheren Homologen der Pyridin- und 
Chinolinreihen, ferner tertiare, leichtverharzbare und in 
ihrer Natur noch nicht erkennbare Basen fest. S in a t t ,  
B r i t t a in  und R o w e 3 zeigten, daB der Schwelteer auBer 
den tertiaren Basen auch sekundare und spurenweise 
primare Basen enthalten kann. K ru b e r 9 berichtete iiber 
homologe Indole im Steinkohlenurteer, wahrend M o r g a n 10 
in den Schwelteeren aus Kirineil- und Dalton-Main-Kohle 
Anilin, u-Picolin, 2,4-Lutidin und symm. Collidin neben 
Chinolin und Chinaldin nachwies. Was das Erdol anbelangt,

1 Ber. Dtsch. Chem. Oes. 56 (1923) S. 1718.
’ Fuel 7 (1928) S. 416.
3 Ber. Dtsch. Chem. Ges. 66 (1933) S. 1499.
4 Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 (1924) S. 1003.
5 a . a. O. S. 46.
* Aromat. KW. in Burma-Erdólen, J. Soc. Chem. Ind. 43 (1924) S, 310T ; 

Brennstoff-Chem. 6 (1925) S. 43.
7 Brennstoif*Chem. 4 (1923) S. 1 u. 19.
8 Fuel 4 (1925) S. 263, 299 u. 337.
** Ber. Dt>ch. Chem. Oes. 59 (1926) S. 2752.

w J. Soc. Chem. Ind. 47 (192d) S- 131 T.
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so seien zunachst die Arbeiten von B a ile y  und seinen Mit- 
arbeitern erwahnt. Im Verein mit P e r r in ,  B ig g s , L ake 
und A rm e n d t fiihrte B a i le y 1 eine weitgehende Trennung 
von Erdóldestillaten in Aromaten und Nichtaromaten durch 
Behandlung mit Salzsaure und Ausschiitteln der gebildeten 
Salze durch; eine Reihe von Stickstoffverbindungen wurde 
isoliert, von denen methylierte Chinolinę besonders genannt 
seien. Axe und B a i le y 2 isolierten aus dem Kerosindestillat 
von kalifornischem Erdól vier Chinolinhomologen und eine 
dreikcrnigc aromatische Base und Key und B a ile y  
2,3-Dimethyl-S-athyl-chinolin. Schwefel in freiem Zustand 
oder in Form einer Verbindung ist wohl in allen Erdólen 
enthalten, und zwar nach Mafigabe des Schrifttuins mit 
etwa 0 ,0 3 -5  o/o im mexikanischen Erdól. Schwefel- 
wasserstoff, Thiophen und Homologen, Thiopliane und 
Merkaptane, Alkylsulfide, Alkylsulfate und Sulfone sind 
nach K o e ts c h a u 3 die Hauptschwefelverbindungen des 
Erdóls. B irch  und N o r r i s 1 fanden im Leichtóldestillat 
eines Rohóls aus dem Siidosten Persiens Isopropyl- und 
Isobutylmerkaptan, Aethylmerkaptan und Isomethyl- 
inerkaptan. Ferner hat T h ie r r y 5 in persiscliem Petroleum 
Methylathylsulfid, Methylpropylsulfid, Mcthylisopropyl- 
sulfid und Pentamethylensulfid isoliert. Dali auch der 
Urteer eine groBe Reihe von Schwefelverbiridungen auf- 
weist, die zum Teil mit denen des Erdóls ubereinstimmen, 
sei besonders hervorgehoben. So isolierte S c h u tz 6 aus den 
Urteerleichtólen (bis 75°) aus Steinkohle der Zeche Fiirst 
Hardenberg bei Dortmund Methylmerkaptan, Dimethyl- 
sulfid sowie einige Homologe und Schwefelkohlenstoff. 
Bei einer sehr griindlichcn Analyse eines Schwelteers mit 
1,4 o/o Oesamtschwefel fand P e r t i e r r a 7, daB 24,2 o o des 
Schwefels ais Schwefelwasserstoff, 12,8 o/o ais Merkaptane, 
5,7 o/o ais Thioather, 20 o/0 ais Thiophenderivate und 37,1 o/o 
ais »unaufgcklartc Verbindungen« vorlagen.

Im Jahre 1917 haben F r. F is c h e r  und O lu u d 51 nach- 
gewiesen, daB das Kohlenstoffgcmenge des Urteers optisch- 
aktiv ist, was nach der von B io t0 bereits im Jahre 1S35 
gemachten Beobachtung auch fiir das Erdól gilt. Damit 
hat sich eine weitere wichtige Beziehung zwischen Erdól 
und Schwelteer bzw. Kohle ergeben. Man nahm vielfach 
an, daB ais Tniger der optischen Aktivitat des Erdóls ein 
gesattigter Kohlenwasserstoff, yermutlich ein Naphthen, 
in Frage karne. Zu einer ganz ahnlichen Ansicht, wie sie 
schon vorher von M a rc u s so n  und weiter von E n g le r  
geauBert worden ist, gelangt R a k u s in 10 in seiner Arbeit

I ]. Aincr. Chcm. Soc. 55 (1933) S. 4136, 4141, 4143, 4145; Brennstoff- 
Chem. 15 (1934) S. 14.

• ]. Amer. Chem. Soc. 60 (1933) S. 763; Brennstoff-Chem. 19 (1938) 
S. 185 u. 207.

» Brennstoff-Chem. 8 (1927) S. 273.
» ). Chem. Soc. 127 (1925) S. 898; Brennstoff-Chem. 6 (1925) S. 374.
■' Fuel 5 (1926) S 45.
II Brennstoff-Chem. 4 (1923) S. 84.
7 Chim. et Ind. 26 (1931) S. 9 ; Brennstoff-Chem. 12 (1931) S. 379.
8 Ber. Dtsch. Chem. Cles. 50 (1917) S. 111.
'' H o l d e :  Kohlenwasserstoffe und Fette, Berlin 1930, S. 150.
"> Petroleum 27 (1931) S. 561.

U M S C
Eine neue W ag enum se tzvorr ich tung  fiir F u l ls te l le n : 

Die »KIeinkurve«
Von Fahrsteiger F. M a l te r ,  Sulzbacli (Saar).

Der sich aus der Zusammenfassung der Abbaubetriebe 
ergebende groBe W agenbedarf an Fiillstellen erfordert die 
Verwendung besonderer Einrichtungen, die ein schnelles, 
reibungsloses und móglichst wirtschaftliches Umsetzen 
groBer Mengen von Leerwagen ermóglichen. Wenn durch 
Einbau derartiger Hilfsfórdereinrichtungen, wie Roli- und 
Federweichen, oder, falls der zur Verfiigung stehende 
Streckenraum es erlaubt, durch Anlage besonderer Ver- 
schiebebahnhófe unter Verwendung normaler Gestange- 
weichen diese Frage bisher vielfach gelóst wurde, so 
ist doch der allen Anforderungen geniigenden W a g e n -

iiber die Pflanzenharze ais Muttersubstanz des Erdóls. 
Danach sind ais Trager der optischen Aktivitat des Erdóls 
aus dem Tierkórper hauptsachlich das Cholesterin und aus 
der pflanzlichen Substanz neben dem Phytosterin mancher 
Pflanzenóle die Harzsauren anzusehen.

Hier ist auch die Beobachtung von P ic te t  und P o to k 1 
bemerkenswert, wonach unter den Zersetzungserzeugnissen 
des Natriumoleats bei einer Destillation unter vermindertem 
Druck kein gesattigter, der Naphthenreilie angehórender 
Kohlenwasserstoff (C,|H2n) gefunden wurde. Da viele 
Naphthene optisch-aktiv und daher bei verhaltnismaBig 
niedriger Temperatur entstanden sind, miissen die der 
Erdóle also anders ais durch Zersetzung der Fette ent
standen sein. Fiir die rein naphthenischen Erdóle, wie 
z. B. das von Baku, kamen nach der Meinung der 
beiden Forscher nur die in den hóheren Pflanzen vor- 
handenen harz- oder terpenartigen Substanzen in Be- 
tracht. F r e u n d 2 erhielt nun bei der Einwirkung von 
Aluminiumchlorid auf das stark linlcs drehende franzósische 
Terpentinól erdólartige Gemische von Kohlenwasserstoffen, 
die dic Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts drehen. 
Diese Kohlenwasserstoffe ergeben ferner Siedefraktionen, 
die mit stcigender Temperatur erst rechts-, dann links- und 
schlieBlich wiederum rechtsdrehend sind. Da nun die bisher 
untersuchten optisch-aktiven Roherdóle ausnahmslos rechts
drehend sind, aber auch in engeren Siedegrenzen links- 
drehende Bestandteile enthalten, kam Freund zu folgendem 
SchluB: Neben anderen pflanzlichen und tierischen Stoffen, 
wie Cholesterin und Phytosterin, konnen auch ais Mutter- 
substanzen der optisch-aktiven Bestandteile des Erdóls die 
Terpene angesprochen werden. Aber wie andere Forscher 
sagt auch B u r r e l l3, daB im Roherdól oder seinen Frak- 
tionen Glieder der Azetylenreihe und der Terpene niemals 
festgestellt worden seien.

SchlieBlich sei darauf hingewiesen, daB die von 
B e ri, S c h m id t,  B ie b e s h e im e r  und D ie n s t4 durch 
Hydrierung des Protoproduktes (Inkohlung der Zellulose 
in stark alkalischen Mitteln) oder durch Krackung 
erhaltenen erdólahnlichen Kohlenwasserstoffe eine geringe 
optische Aktivitat zeigten.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nach einleitenden Worten iiber das Vorkommen von 

Erdól, Erdwachs und Asphalt in der Kolile verschiedener 
Steinkohlengebiete werden die zwischen der Kohle bzw. 
ihren schonenden Abbauprodukten und dem Erdól vor- 
handenen Beziehungen an Hand der beiden Stoffen 
gemeinsamen Kohlenwasserstoffe sowie ihrer sauerstoff-, 
stickstoff- und schwefelhaltigen Derivate vom Standpunkte 
neuer Forschungen erlautert.

1 Helv. cliim. Acta 2 (1919) S 501; Brennstoff Chem. 3 (1922) S. 26.
» Petroleum 28 (1932) Nr. 37, S. 1.
:ł Composilion of petroleum and its products, Fuel 7 (1928) S. 416.
‘ Brennstoff-Chem. 13 (1932) S. 450.

H A  U
r u n d f a h r t  namentlich dort der Vorzug zu geben, wo 
gróBte Fórdermengen zu bewaltigen sind. Sie besitzt 
allen sonstigen dem gleichen Zweck dienenden Fórder- 
einrichtungen gegeniiber den wesentlichen Vorteil, daB sie 
dic »flieBende« Zufiihrung der Leerwagen zur Fiillstelle 
gestattet. Wenn bei Neuanlage von Fiillbetrieben dennoch 
dieser Tatsache nicht immer cntsprochen wird, so ist dies 
darin begriindet, daB das Anlegen der Rundfahrt meist 
ein Auffahren besonderer Umbriiche oder sonstiger Ver- 
bindungsstrecken erfordert. Dies ist aber teuer und zeit- 
raubend, zu teuer besonders dann, wenn es sich um kurt- 
lebige Fórderbetriebe handelt.

Mit der Entwicklung der »Kleinkurve« ist eine Ein
richtung geschaffen worden, welche die Vorteile der ge
ringen Raumbeanspruchung, wie sie die erstgenannten



12. April 1941 G l i i c k a u f 239

Łhenblechbelag 5 mm Spurkranzhdhe

Hilfsfórdereinrichtungen besitzen, mit denen der Wagen- 
rundfahrt vereinigt. Sie gestattet dic Zufiihrung ge- 
schlossener Wagenziige zur Fiillstelle bei geringstcr Raum- 
beansprucliung und gróBter Betriebssicherheit. Die neue 
Fórdereinricbtung hat sich bereits an stark belasteten 
Betriebspunkten wahrend der Dauer mehrercr Monate aus- 
gezeichnet bewahrt. Die hierbei gemachten Erfahrungeji 
berechtigen zur Annahme, daB die Kleinkurve im Bergbau 
weitestgehend Yerbreitung finden wird.

Abb. 1.

Abb. 2.
Abb. 1 und 2. Gestaltung der Kleinkurve.

Die Uinsatzvorrichtung stellt im wesentlichen eine ein- 
fache Gestangekurve dar mit einem fiir den gekuppelten 
W agendurchgang kleinstmóglichen Innenradius (Abb. 1). 
Aus der Leerrichtung kommend, ist das Gestangemittel 
entsprechend dem Durchmesser des halbkreisfórmigen 
Schienenbogens erweitert. Die Innenschienen der beiden 
Gestangebahnen W'erden mit dem Schienenbogen rund- 
geschlossen und an den StóBen normal verlascht. Im Innern 
des halbkreisfórmigen Gestangebogens ist ein kraftiges 
Fiihrungsblech a angebracht (Abb. 2), an desseu Ober- 
und Unterkante im gleichen Kreis gebogene Winkeleisen 
aufgenietet sind. Das Fiihrungsblech ist mit Schrauben 
und Distanzringen b am Gestangebogen befestigt. Die 
untere W inkeleisenverstarkung gestattet eine zusatzliche 
Befestigung des Fiihrungsbleches auf dem Schwellenlager 
der Biiline mit kraftigen Holzschrauben oder Hakennageln, 
wahrend die obere W inkeleisenyerstarkung der Radfiihrung 
nach oben dient. Die in Abb. 1 schraffiert dargestellte 
Flachę c ist iiber einem 
Schwellen- und Bohlen- 
lager mit Eisenblech be
legt. Der Abstand von 
Oberflache Biihnenblech 
und Oberkante Gestange- 
schiene ist gleich der 
Hohe des Spurkranzes 
der verwendeten Wagen- 
rader, so daB das iiber die 
Schiene rollende Wagen- 
rad die Biihne eben be- 
riihrt.

Abb. 1 veranschaulicht 
eine Anw'endungsmóg- 
lichkeit der Kleinkurve.
An einer ortsfesten Fiill-

stelle feldwarts des Rutschenaustrages ist die Strecke 
in der dargestellten Weise enveitert. Unmittelbar hinter 
der Fiillstelle ist der Vordriicker d  eingebaut und neben 
dem Standort des Fiillers der Haspel e aufgestellt. 
Die PreBluftzufiihrungsleitung zu diesen Hilfsmaschinen 
ist mit den entsprechenden Ventilen so yerlegt, daB sie 
vom Fuller wahrend seiner Ladearbeit gesteuert werden 
kónnen. Zur erstmaligen Beschickung der Einrichtung 
mit Leerwagen wird das Seil vom Haspel zur Kurve 
abgezogen, um dereń Fiihrungsblech gelegt und an 
dem aus der Schachtrichtung kommenden Leerzug an- 
gehangt. Der Haspel zieht den Leerzug durch die Kurve 
und iibergibt ihn dem Vordriicker. Dieser schafft dann den 
iiber die Biiline hinausreichenden Leerzug nach Bedarf zur 
Fiillstelle mit der Rutsche /  und der Ladetasche g. Neu 
ankoinmende Leerziige w'erden immer schachtwarts der 
Kurve an den in Beladung begriffenen Zug angehangt. Nur 
wenn bis zur Ankunft des folgenden Leerzuges samtliche 
Wagen des yorhergehenden Zuges beladen sind — also 
nach Leerpausen —, wobei die Biiline von Wagen ent- 
blóBt ist, muB der folgende Zug mit dem Haspelseil zum 
Vordriicker gezogen werden.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel fiir die Kleinkurve 
ist in Abb. 3 wiedergegeben. Diese Verwendungsart ge
stattet den Durchgang von Ziigen in beiden Richtungen 
iiber die Biihne hinaus. Sie laBt sich somit nach Bedarf in 
jede Hauptfórderstrecke einbauen, durch die auch Fórde
rung nach anderen Betriebspunkten stattfindet. Zum Einbau 
der Kurve ist die Erweiterung eines ihren Abmessungen 
entsprechenden Streckenabschnittes erforderlich. Aus der 
Leerrichtung kommend, ist das Gestangemittel in der dar
gestellten Weise erweitert. Die Innenschienen werden wie 
beim ersten Beispiel durch einen halbkreisfórmigen Ge
stangebogen rundgeschlossen. Die AuBenschienen dagegen 
bleiben geschlossen durchverlegt; sie werden lediglich der 
Erweiterung des Gestangemittels entsprechend nach auBen 
gebogen. Die Mittelschiene der feldwartigen Fortsetzung 
der Leerbahn iiber die Biiline hinaus ist zum Gestangemittel 
etwas geschert und iiberlappt die Buhnenblatte mit dem 
Schienenkopf. Die Mittelschiene der Beladenenbahn stóBt 
dagegen am Biihnenbelag stumpf an.

Die Kurve ist in diesem Falle in gróBerer Entfernung 
von der Fiillstelle yerlegt. Die dadurch geschaffene Leer- 
wagenreserye zwischen Fiillstelle und Biihne gestattet die 
erforderliche Unterbrechungdes Umsetzyorganges wahrend 
des Durchganges des Leerzuges iiber die Biihne hinaus. 
Die GróBe des zu w^ahlenden Abstandes von Fiillstelle und 
Kurve ist abhangig vom ieistungsmiiBigen Anfall der an 
der Fiillstelle zu bewaltigenden Fórdermenge. Der Be- 
triebsablauf ist wie fo lg t: Wie beim ersten Beispiel ge
schieht die erstmalige Beschickung der Einrichtung mit 
Leerwagen durch Haspelzug. In der gleichen Weise wird 
der Leerzug dann vom Vordriicker ubernommen. Wenn 
kein Vordriicker zur Verfiigung steht, kann der Vorschub 
des Leerzuges unter der Ladestclle hindurch auch durch den 
Haspel bewerkstelligt werden. So wrar bei einer zur Zeit 
noch in Betrieb befindlichen Fiillstelle der Einbau eines 
Vordriickers aus besonderen Griinden nicht móglich. Der 
gesamte Wagenverkehr im Bereich der Fiillstelle und 
Kurve wird hier von demselben Haspel in der Weise be- 
waltigt, daB man das Haspelseil zwischen Rutschen- 
austrag und Kurvc von der Seite an dcm Zug anbringt 
und nach Vorschub des entsprechenden Zugabschnittes 
immer wieder zuruekhangt. Der durch das Seilziehen 
wiederholt unterbrochene Vorschub der Wagen und die 
damit verbundene Unterbrechung des Ladevorganges setzen 
die Yerwendung eines Bunkers oder einer Bunkerrutsche

— -4 0 n — —
Abb. 3. Weiteres Anwendungsbeispiel fiir die Kleinkune.
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voraus, dic das wahrend der Unterbrechung anfallende 
Fórdergut aufnehmen. Im vorliegend.en Falle kónnte das 
laufende Umsetzen und Beladen von 900 bis 1000 Wagen 
je Schicht mit einem Haspel gut bewiiltigt werden, ohne 
dafi damit die Orenze der Leistungsfiihigkeit der Biihne 
erreicht gewesen wiire.

Zur Durchfahrt von Leerziigen iiber die Biihne hinaus 
wird der schachtwarts befindliche Teil des Zuges ab- 
gekuppelt und durch Haspelzug oder eine gegebenenfalls 
zwisehen Kurve und zwciter Fiillstelle im Pendelverkehr 
laufende Lokomotive iiber die Biihne hinausgezogen. Die 
aus dem Feld jenseits der Kurve ankommenden Beladenen- 
ziige werden mit dem Haspel iiber die Biihne befórdert und 
dem in Beladung begriffenen Leerzugteil angehangt. Der 
Vordriicker bzw. Haspel schiebt sie dann mit dem Leer- 
zug unter der Fiillstelle hindurch.

W agendurchfahrt.

Die in den Abbildungen angegebenen Abmessungen 
entsprechen denen des Grofiraumwagens von 950 Liter. 
Fiir andere W agenarten miissen die Mafie besonders fest
gestellt werden. Aus Abb. 4 geht die Erm ittlung des kleinst- 
móglichen Radius fiir die W agenrundfalut hervor. Darin ist 

ab =- Lange der Kuppelung K, 
ac - halbe W agenbreite B, 
dc =■--■ halbe Wagenliinge L, 
d f  => Rollflachenbreite des Rades R, 
e f  - Radius der Kleinkurve r.

Die rechtwinkligen Dreiecke abc und ede sind ahnlich, 
da ihre Seiten senkrecht zueinanderliegen.

1 B2-  IC- • LEs ergibt sich: de =■
K

Ferner ist:

ef -  de +  R oder r r ,
K

B em erk en sw er te  E rfah ru n g en  auf dem G ebiete  
des G esundheitschu tzes  und der  U nfallverh iitung  

im Bergbau.
Vor der Vereinigung fiir technisch-wissenschaft- 

liches Vortragswesen (TWV.), Bochum, in Verbindung mit 
dem Bezirk Ruhr des Vereins Deutscher Bergleute im 
NSBDT. sprach Bergassessor Dipl.-Ing. N ie d e r b a u m e r ,  
Bochum, iiber obiges Thema.

Nach den vorliegenden statistischen Unterlagen zeigt 
die Zahl der tódlichen Silikosefalle erstmalig nach langerer 
Zeit eine leieht fallende Tendenz, ein Beweis dafiir, dafi 
die von der Hauntstelle fiir Staubbekampfung vor- 
geschlagenen MaBnąnmen richtig gewesen sind. Abgesehen 
von den Aufbriichen, die durch Staubsauger mit nassem 
Niedcrschlag entstaubt werden, ist bis auf einige Aus- 
nahmen in den reinen Gesteinsbetrieben die Wasserspiilung 
mit Hohlbohrern und Spiilkópfen oder Vollrundbohrern 
und Spiilróhrchen eingefuhrt. Auch die FIózstrecken sind 
zum Teil mit zwangslaufigen Wasserspiileinrichtungen 
ausgeriistet; iiberwiegend werden hier jedoch noch Staub- 
masken verwendet. Das Bestreben geht dahin, sobald wie 
móglich die Staubmasken durch dic genannten Verfahren 
zu ersetzen. In den Gesteinsbetrieben, die in besonders

festem Sandstein aufgefahren werden, hat sich der Einsatz 
von Bohrern mit Widiaschneiden gut bewahrt. Bei dem 
Bohrverfahren der Firma Meutseh, VoigtIander & Co. ist 
der Bohrer dreiteilig ausgebildet und besteht aus einem 
besonderen Einsteckende, dem Bohrerschaft (nahtlos ge- 
zogenes Mannesmannrohr) und der Bohrkrone mit Widia- 
schneide. Bei Bohrerbriichen kann die wertvolle Widia- 
krone durch Austausch des Rohres oder Einsteckendes auf- 
gebraucht werden. Auch andere Firmen sind wieder zur 
Herstellung von Bohrern mit Widia iibergegangen. Die 
Demag hat beispielsweise einen W idiabohrer heraus- 
gebracht, der sich ebenfalls dadurch auszeichnet, dafi sich 
bei Bohrerbriichen durch Aufsetzen eines Ersatz-Einsteck- 
endes der W idiabohrer weiteryerwenden lafit.

Wenn auch das Gebiet der Erkrankungcn der Knochen, 
Muskeln und Gelenke nicht annahernd die Wichtigkeit hat, 
die den Staublungenęrjkrankungen beizumessen ist, so 
werden doch samtliche Móglichkeitcn ihrer Bekampfung 
einer Priifung unterzogen, urn von vornherein eine allzu 
starkę Ausbreitung dieser Berufskrankheiten zu verhindern. 
Es w ird vorgeschIagen, nur móglichst ruckstofiarme 
Abbauhammer einzusetzen. Die Maschinenfabriken werden 
gebeten, kein Mittel zur Bekampfung des Ruckstofies 
unversucht zu lassen. Einzelne Hcrsteller haben auf diesem 
Gebiet schon yprbildliche Leistungen vollbracht. Den 
Zechen wird anderseits empfohlen, mehr ais je ihr Augen- 
merk auf die Prefiluftwirtschaft zu lenken. Bekanntlich 
ergeben die im Bergbau eingesetzten durch Prefiluft 
angetriebenen Maschinen bei bestimmten Oberdruck- 
verhaltnissen, die in der Niilie von etwa 4 atu liegen, 
gunstige W irkungsgrade. Die Abbauhammer unterliegen 
natiirlich ebenfalls diesen Erfordernissen. Es mufi an- 
gestrebt werden, dafi der fiir den Abbauhammer vor- 
gesehene Betriebsdruck nicht iibermafiig iiberschritten wird, 
da sich bei Obersteigerung der Riickstofi unverhaltnis- 
mafiig stark erhóht bei meistens gleichzeitig abfallendem 
W irkungsgrad. In Erkenntnis der Bedeutung eines ge- 
regelten Prefiluftdruckes ist ein Hersteller dazu iiber- 
gegancien, Druckminderungsventi!e in gut durchdąchter 
Ausfiihrung herzustellen, die am Abbauhammer eingebaut 
werden. Die Ventile bedeuten keine zusatzliche Belastung 
des Kohlenhauers. Sie sollen nur dann eingesetzt werden, 
wenn aus allgemein betrieblichcn Griinden eine andere 
Móglichkeit, den Druclc zu vermindern, nicht besteht. Die 
bisherigen Versuchsergebnisse sind erfolgversprechend. 
Ein anderes Mittel, um die Erkrankungen zu vermindern, 
ist durch den Einsatz der Schrammaschine gegeben. Be
sonders das senkrechte und das schriige Kerben weist in 
dieser Hinsicht Vorteile auf. Auch die neuartigen Kohlen- 
gewinnungs- und Lademaschinen haben eine grofie Be
deutung bei der Bekampfung dieser Berufskrankheiten, 
da bei ihrem Einsatz der Abbauhammer weitgehfnd aus- 
geschaltet wird. Allerdings bediirfen dic Geriite noch 
verschiedener Verbesserungen, ehe an eine starkere Ein
fuhrung im Bergbau und den damit vcrbundenen Ersatz 
der Abbauhiinimer fjedacht werden kann.

Itn zweiten Teil seiner Ausfuhmngen ginę der Vor- 
tragende auf Fragen der Unfallverhi'ttung ein. Eine erheb
liche Bedeutung kommt den W egeunfallen zu, unter diesen 
wieder den Radfahrerunfallen, dereń Zahl mehr ais die. 
Halfte aller W egeunfalle umfafit. Auf fast samtlichen 
Zechen des Scktionsbereichs werden infolgedessen seit 
einiger Zeit eingehende Radfalirerkontrollen durchgejfuhrt, 
die sich aussrezeichnet bewahrt haben. Dabei wird der 
Zustand der Rader einer naheren Priifung unterzogen und 
die Abstellung der festgestellten Mangel veranlafit.

Anschliefiend wurden Betriebsunfalle iiber- und unter
tage besprochen und Vorschlage zu ihrer Bekamnfung 
gemacht. Bemerkenswert ist die Mitarbeit der Gefolę- 
schaften auf den Zechen. In den letzten fahren sind der 
Sektion II zahlreiche Vorschlaare zur Unfallverhutung 
gemacht worden, dereń Durchfuhrting sich auf den 
Zechen bewahrt hat. Einrichtungen, die fiir den Unfall- 
schutz von Bedeutung sind, haben in der I.ehrschau fiir 
Unfallverhutung in der Technischen Abteilung; der 
Sektion II Aufstellung gefunden, und zwar zu dcm Zweck, 
auch den anderen Betrieben durch unmittelbare Unter- 
richtung die Móglichkeit zu ęeben, derartięe VorrichtunEren 
einzubauen.

Ais erfreulicher Erfol.? der Arbeit aller an der 
Unfallverhfitung beteili^ten Oreanisationen kann miteeteilt 
werden. dafi die Unfallsicherheit auf den Zechen wahrend 
dieses Krieges ihren bisher erreichten hohen Stand be- 
hauptet hat. Bemerkenswert ist, dafi gegenuber der ent-
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sprcchenden Zeit des W eltkrieges vor 25 Jahren die Zali! 
der entschadigten Betriebsunfalle eine fallende Tendenz 
aufweist. Die Zahl der tódiichen Betriebsuiifiille ist sogar 
um mehr ais ein Drittel zuriickgegangen.

Zum Schlufi wurden noch einige Ausfiihrungen liin- 
sichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung des Gesundheits-

schutzes und der Unfallverhiitung gemacht. Wie aus den 
angefiihrten einzelnen Beispielen hervorgeht, sind es ge- 
waltige Summen, die hier eingespart werden kónnen und 
damit der Volkswirtschaft erhalten bleiben. Jede fiir die 
Sicherheit aufgewendete Miihe wirkt sich in der geringeren 
finanziellen Belastung des Betriebes erhcblich aus.

P A T E N T B E R I C H T
Gsbrauchsmuster-Eintragungen",

bekanntgemacht im Patenłblatt vom 27. Marz 1941.
81 c. 1499523. Miag Miihlenbau und Industric-AG., Braunschweig. 

Schwenkbarcr Vertcilstutzcn fiir Schiittgutlaufrohrc. 26.4.39. Protektorat 
Bólimen und Mahren.

81 e. 1499520, Mctallgesellschaft AG., Frankfurt (M ain). Rohrlcitung 
zur pneumatischen Fórderung: von Schiittgut, besonders Kohlenstaub. 18.7.39. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

81 e. 1499574. Karl Jungblut, Herdorf (Sieg). Lade- und Fórder- 
vorrichtung. 27.9.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

Patent-Anmeldungen,
die vom 27. Marz 1941 an drei Monate Iang in der Auslegehalle 

des Reichspatentaintcs ausliegcn. 
lOa, 12/04. K. 152920. Erfinder: Paul Howard Lavcly, Pittsburgh 

(P .A .). Anmelder: Koppers Company. Pittsburgh (P .A ., V. St. A.). Tur- 
bedienungseinrichtung fur Verkokungskammerófen. 29. 12. 38. V. St. A. 
29.12.37.

lOa, 26/01. N. 42246. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr. Hermann’ 
Niggemann, Bottrop. Verfahrcn und Einrichtung zum Schwelen nicht 
backender, bituminórer Stoffe (Kohlen, Schiefer) in Drehtrommeln; Zus. z. 
Anm. N 41 793. 20.7.38.

35b, 7/05. S. 135667. Erfinder: W alter MÓnnig, Dresden. Anmelder: 
Sachsenwerk Licht- und Kraft*AG., Nicdcrsedlitz-Dresdcn. Einrichtung fur 
an Drehstromnetze angeschlossene Hubwerke. 30.1.39.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem dic Erteilung eines Patentes bekanntgcmacht worden 
ist, laufl die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
lc  (5). 703771, vom 19. 1 .37. Erteilung bekannt

gemacht am 13. 2. 41. K ló c k n e r -H u m b o ld t-D e u tz  
AG. in K oln . Riihrvorrichtung mit Zufiihrung der Luft 
von oben und der Triibe von unten fiir Schaumschwimm- 
maschinen. Zus. z. Pat. 701497. Das Hauptpat. hat an- 
gefangen am 13. 2. 36. E rfinder: Max Lucke, Dr.-Ing. 
Herbert Móttig und Josef Lenz in Kóln-Deutz.

Die obere Flachę des bei der Vorrichtung gemafi dem 
Hauptpatent zwischen zwei einen Ringspalt miteinander 
bildenden, mit einer mittleren Durchtrittsóffnung fur die 
Luft bzw. die Triibe verschenen glockenfórmigen Leit- 
fiachen a, b schnell umlaufenden doppelkegelfórmigen 
Riihrers c ist mit Rippen d versehen. Von den Leit
flachen a, b steht die obere Flachę a fest, wahrend die 
untere Flachę b mit dem Riihrer fest verbunden ist und 
mit diesem Ansaugekanale a bildet. Die beiden Leitflachen 
sind diisenartig iiber den Riihrer hinaus verliingert. Dieser 
kann mit Bohrungen versehen werden, die móglichst nahe 
an der Riihrerwelle von der oberen Flachę des Riihrers 
ausgehen und in einen der Ansaugekanale e miinden. Die 
Bohrungen kónnen nach auficn gekriimmt sein.

1 In den Gebrauchsmustem, die am SchluO mii dem Zusatz 'P ro tek to ra t 
Bohmen und Mahren* yersehen siad, ist die Erklaruns: abKejreben. daB der 
Schutz sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

5b (17). 704014, vom 19. 10.38. Erteilung bekannt
gcmacht am 2 0 .2 .4 1 . F r ie d .  K ru p p  AG. in E sse n . 
Aus zwei um parallele Achsen drehbaren Armen be- 
sleheude Haltevorrichtung fiir den Bohrcr von Gestein- 
bohrmaschinen. Erfinder: August Schmitz in Essen-
Stadtwald. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen und Mahren.

rs
Sehnitt A -B

Die beiden um parallele Achsen a, b drehbaren, mit
einander verriegelbaren Arme c, d der Bohrmaschine, deren 
den Bohrer e tragendes Gehiiuse f  auf einem am Arbeitsort 
feststellbaren Fiihrungsgestell g  verschiebbar ist, sind 
durch Zahnrader h so miteinander verbunden, daB die 
Drehung eines der Arme eine Drehung des anderen Armes 
im entgegengesetzten Sinne zur Folgę hat.

5c (10ot). 703267, vom 11. 1. 35. Erteilung bekannt
gemacht am 30 .1 .41 . H e in r ic h  T o u s s a in t  in B e r l in -  
L a n k w itz  und B o c h u m e r E is e n h i i t t e  M e in tz m an n
& Co. in B ochum . Keilbock aus zw ei aufeinandergleiten- 
den Gleitkeilen und einem diese verriegelnden dritten Keil 
fiir W anderpfeiler u. dgl. Erfinder: Karl Theodor Jasper 
in Essen.

Der die beiden aufeinandergleitenden Keile a, b ver- 
riegelnde, in Aussparungen dieser Keile angeordnete Keil c 
des Bockes greift mit seiner Keilflache etwa in einem 
rechten Winkel zu den Gleitflachen der Keile a, b durch 
diese Keile und wird von diesen Keilen an der Eingriffstelle 
allseitig gefiihrt. Der Keil c kann auch auBen an dem Bock 
in an den beiden Keilen a und b vorgesehenen Taschen d
o. dgl. angeordnet werden.

lOa (19oj). 704016, vom 6 .5 .34 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .2 .41 . F irm a  C a r l  S t i l l  in R e c k lin g -  
h a u se n . Gasabsaugworrichtung fiir Kammerófen. Zus. z. 
Pat. 668029. Das Hauptpat. hat angefangen am 29 .5 .31 .
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Durch das Hauptpatent ist eine Gasabsaugvorrichtung 
fiir Kaminerófeu geschiitzt, bei der ein durch die Decke 
und den Gassammelraum’ der Ofenkammern in deren Kohle- 
fiillung eingefiihrtes Absaugrolir lósbar mit einem durch 
die Ofendecke gefiihrten festen Gasabfiihrungsrohr ver- 
bunden und dic Dichtungsfuge zwischen den beiden Rohren 
von einem Raum uingeben ist, der mit dem Gassammel
raum der Ofenkammern in Verbindung steht sowie gegen 
die AuBenluft abgeschlossen ist. Falls das oberc offene 
Ende des Gasabsaugrohres in den dieses umgebenden, 
mit dem Gassammelraum der Ofenkammer in Verbindung 
stehenden Raum miindet, in den aucli ein fest stchender 
Gasableilungsstutzen miindet, wird die Offnung des Gas- 
sammelraumcs, die zum Einfiihren des Gasabsaugrohres 
durch den Raum in den Gassammelraum der Ofenkammer 
dient, gemaB der Erfindung mit einem Deckel verschlossen 
und die Dichtungsflache zwischen diesem Deckel und dem 
das Gasabsaugrohr umgebenden Raum bildenden Topf 
mit einem Gasraum umgeben, der mit dem Gassammel
raum der Ofenkammer in Verbindung steht. Zum Abdichten 
des die Dichtungsflache umgebenden Gasraumes gegen die 
auficre Luft kann oberhalb des Deckels, der die obere 
Offnung des das Absaugrolir umgebenden Raumes ver- 
schliefit, ein Deckel angeordnet werden, der gegen den 
den Raum bildenden Topf abgedichtet ist.

81e (58). 703998, vom 3 .11 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 20. 2. 41. G eb r. E ic k h o f f ,  M a sc h in e n -  
f a b r ik  u n d  E is e n g ie B e re i  in B ochum . A uf Laufwerken 
schiitłelbeweglichc Rutsche. E rfinder: Dr.-Ing. Arno Rode- 
hiiser in Bochum. Der Schutz erstreckt sich auf das P ro
tektorat Bóhmcn und Mahren.

Die Schiisse der Rutsche sind an den Enden auf beiden 
Seiten mit Hilfe an Ansatzen der Schiisse angreifender, 
getrennt einschwenkbarer Mittel mit den Laufwerken 
yerbunden. Die Mittel werden zugleich mit den Laufwerken 
von der Rutsche gelóst und sind so an den Laufwerken 
befestigt, dali sie nicht verlorcngehen kónnen. Die Ver- 
bindungsmittel kónnen seitlich oder nach unten schwenkbar 
und an einem mit dem L.aufwerk vereinigten, unter dem

B  U  C  H  E  R
Die Steinkohle ais W elthandelsgut. Von Diplom-Volkswrirt 

Dr. Gunther K o b e rs te in .  (Deutsche AuBenw'irtschaft,
H .7.) 83 S. mit Abb. Wurzburg-Auiniihle 1940, Konrad 
Triltsch. Preis geh. 2,70 M l.
Im Jahre 1931 veróffentlichte O h l i g e r  ein inhalts- 

reiches Buch, »Die Kohle im W elthandel1*, in w'elchem er 
die welhvirtschaftlichen Abhangigkeiten und Probleme des 
Kohlenhandels untersuchte. Einleitend behandelte er die 
allgemeinen Voraussetzungen fiir das Erscheinen der Kohle 
im W eltwarenumsatz: Kohlenvorrate, Kohlenfórderung und 
Kohlenverbrauch der Welt. In dem Hauptteil scines Buches 
ging er auf die Entwicklung des KohlcnauBenhandels fast 
aller Lauder der Erde bis zum Jahre 1930 ein. Es folgte 
eine Darstellung der Entwicklung der Kohlenpreise und der 
Absatzorganisation in den Haupterzeugungslandern' sowie 
des W ettbewerbcs der iibrigen Energietrager. Fragen der 
internationalen Kohlenpolitik, im besonderen der europa- 
ischen Verstandigung, bildeten den SchluB der Arbeit. Die 
Dissertation von K o b e r s te in ,  gleichfalls mit den pro- 
duktionswirtschaftlichen Voraussetzungen beginnend, wozu 
er auch die Organisationsfrage rechnet, kann in den Haupt- 
kapiteln iiber die W ettbewerbslage ais eine Vervoll- 
stiindigung und Fortsetzung der Arbeit von Ohliger an- 
gesehen werden, zuinal sie fast 10 Jahre spiiter erschien.
In weiteren Abschnitten geht der Verfasser auf die Wand- 
lungen im Steinkohlenverbrauch, die Technik des Stein- 
kohlenhandels und dic Steinkohlenberichterstattung ein. 
Koberstein sucht die internationale Wettbewerbslage 
weniger durch die rein beschreibende Methode zu er- 
klaren, die sich durch Ablesung von Angebot und Nach- 
frage aus der Statistik ergibt, sondern durch eine knappe, 
zusammenfassende Schau der Struktur des Marktes in Ver- 
bindung mit einer volks- und betriebswirtschaftlichen Be- 
trachtungsweise. Wohl kein Abschnitt der Geschichte der 
Kohlenwrirtschaft war fiir diese Art der Darstellung ge- 
eigneter ais die Nachkriegszeit, in der Probleme politischer, 
wirtschaftlicher utid teclinischer Art den internationalen

1 Oiiickauf 68 (1932) S. 1073.

Rutschenboden an den Ansatz (oder die Ansatze) des einen 
SehuBendes anlegbaren Quereisen schwenkbar befestigt 
sein. Auf dem Quereisen kónnen dabei zum Ausrichten 
der Rutsche dicnende Anschliige vorgesehen werden, die 
sich beim Zusammenbau der Rutsche gegen deren Seiten- 
wande legen.

81e (22). 703721, vom 19.9.36. Erteilung bekannt
gemacht am 13. 2. 41. G e w e r k s c h a f t  E is e n h u t te  W e s t
f a l i a  in L unen . Kratzforderer. Zus. z. Zusatzpat. 693 752. 
Das Hauptpat. 683 183 hat angefangen am 29.12.35.

Die Fórderrinne a und zwei Seitenwande b, c der ge
schlossenen Ruckfuhrung d  des durch das Hauptpatent 
geschiitzten Fórderers mit zwei nebeneinanderliegenden 
Rinnen und einem endlosen Kratzband bestehen aus einem 
symmetrisch gcformten, zweimal nach derselben Seite 
stumpfwinklig abgebogenen Profilblech. AuBerdem sind 
die beiden anderen Aulienwande e, f  der Ruckfuhrung d 
durch ein mit den Seitenwanden b, c verschraubtes, stum pf
winklig gebogenes Profilblech gebildet.

S C H A U
Kohlenausfuhrhandel beeinfluBten. Er konnte sich auf die 
Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Kohlen- 
ausfuhrlander beschranken, auf die sich die Entscheidung 
internationaler Kohlenliandelsfragen bis vor Ausbruch des 
jetzigeu Krieges immer mehr konzentriert hatte. Koberstein 
sieht die organisatorische Entwicklung in der Steinkohlen- 
wirtschaft aus der notwendigen wirtschaftlichen, geschicht- 
lichen Perspektive, obwolil das Bild in einzelnen Punkten 
durch einseitige Zitierungen verzerrt erscheint. Die Dar
stellung der Kohlenausfuhr GroBbritanniens, Deutschlands 
und Polens nach Landergruppen in den Jatiren 1929—193S 
liiBt den scharfen Wettbewerb der Hauptkohlenausfuhr- 
lander erkennen. Obwolil die Kohlenausfuhr Deutschlands 
seit 1934 wieder erheblich gestiegen war, blieben die 
Preise auf dem W eltmarkt verhaltnismaBig niedrig. 
Der Vcrfasser wendet sich gegen das Dumping-Verfahren 
im internationalen Kohlenhandel. Anderseits sei eine 
auch nur voriibergehende Einschrankung der Ausfuhr 
nicht móglich, wenn der Kohlenbergbau eines Landes 
iiberhaupt die Absicht auf dauernde Ausfuhrtatigkeit 
habe. Der verderbliche Wettbe\vxrb am internationalen 
W’eltmarkt miisse eben durch eine internationale Ver- 
standigung verinieden werden. In diesem Zusammen- 
hange geht er auf die Verstandigungsversuche kurz ein. 
Die Vcrhaltnisse nach Kriegsausbruch 1939 werelen an- 
schlieliend dargelegt. Durch die Angliederung der ehe- 
mals tschechischen und polnischen Kohlenreviere sind seit 
Ende 1939 in der Wettbewerbslage auf dem internationalen 
Kohlenmarkt und in der europiiischcn Kohlenwirtschaft 
erhebliche Anderungen eingetreten. Die deutsche Stein- 
kohlenfórderung hat die britische Erzeugung uberfliigelt. 
Die Ausfuhr Polens kann der deutschen zugerechnet 
werden, ebenfalls die des Protektorats, wobei natiirlich 
die in das Reich zu liefernden Mengen abzusetzen sind. 
Koberstein stellt eine Kohlenausfuhrbilanz auf, wie sie nach 
Ausbruch des Krieges und nach Besetzung Polens fur 
Deutschland und GroBbritannien an Hand der noch be- 
kanntgewordenen Ziffern fiir 1938 und 1939 móglich war. 
Aber die kohlenwirtschaftlichen SchluBfolgerungen des
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Verfassers — um die Jahreswende 1939/40 gezogen — sind 
bereits durch dic Ereignisse im Fruhjąhr und Sommer 1940 
iiberholt worden. Nach der Besetzung von Norwegen und 
Danemark und der westeuropaischen Liinder hat sich die 
Kohlenausfuhrlage der beiden Liinder vóilig verschoben. 
Die britische Kolile ist vom europaischen Absatzmarkt 
verschwunden. Deutschland organisiert die Steinkohlen- 
versorgung des Festlandes, da auch die wichtigen Kohlen- 
reviere von Holland, Belgien und Frankreich einbezogen 
sind. Der Begriff des »Grofiwirtschaftsraumcs« hat fiir den 
deutschen Kohlenbergbau und seine Absatzorganisation 

raktische Bedeutung gewonnen. Wie im einzelnen die 
ommende Reglung des europaischen Kohlcnaustausches 

nach dem Kricge aussehen wird, IiiBt sich noch nicht sagen. 
Das erstrebenswerte Ziel wird jedenfalls dic Bildung einer 
europiiischen M arktordnung sein. Sie ist wichtig im 
Rahmen der Ausfiihruiig der weitgehenden Piane fiir dic 
Kohlenwirtschaft — die u. a. die notwendige Besser- 
stellung des Bergmannes vorsehen —, um die hohen Selbst- 
kosten, die, wie Koberstein an Hand von Beispielen zeigt, 
im Ruhrgebiet ungiinstiger sind ais im britischen Bergbau, 
durch Beseitigung der unwirtschaftlichen Preise am Welt- 
markt zu entlasten. Deutschland leistet in der Kohlen
wirtschaft auch im Kriege Aufbauarbeit, die ais Vor- 
bereitung auf die Friedenswirtschaft von Bedeutung ist.

H. L iickel.

Technik voran! Jahrbuch fiir alle Freunde deutscher 
Technik 1941. Herausgeber: Reichsinstitut fiir Berufs-

ausbildung in Handel und Gewerbe. 232 S. mit Abb. 
Leipzig 1940, B. G. Teubner. Preis in Pappbd. 0,95 3tM 
Der neue Band des Jahrbuches steht unter den Leit- 

siitzen »Technik im Dienste des Krieges — Technik im 
Dienste des friedlichen Aufbaues«! Auf iiber 230 Seiten 
mit vielen Bildern, Zeichnungen und Kunstdrucktafeln 
bringt es zahlreiche fesselnde Aufsiitze aus den ver- 
schiedensten Gebieten der Technik. Man erfahrt iiber den 
Antricb von Kriegs- und Handelsschiffen, iiber Minen, 
die deutsche Luftfahrtindustric, Blindflug, deutsche Er- 
oberungsziige in dic Welt des Kleinsten usw. Wer mehr 
und Einzelheiten dariiber wissen will, der greife selbst 
zu dem preiswerten Biichlein, das ihm Freude machen wird.

Englisch-deutsches und deutsch-englisches Worterbuch 
der Chemie. Von Willy H. T h u ro w . Nachtrag. Teil I 
und II: Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch. 205 S. 
Berlin-Zehlendorf 1940, Verlag Dr. Arthur Tetzlaff. 
Preis geb. 15 31M.
Das vorliegende Werk stellt eine Erweiterung und Er- 

ganzung des im Jahre 1930 erschienenen und iiberall gut 
aufgenommenen W órterbuches gleichen Titels dar. Unter 
Vermeidung lastiger Wiederholungen beriicksichtigt der 
Verfasser die chemische Technologie, W erkstoffkunde, die 
damit verwandten Gebiete sowie das Gebiet der Textil- 
fasern in ziemlichem Umfange, so daB das Buch den in 
Betracht kommenden Kreisen mit Recht empfohlen werden 
kann. W in te r .

Z  E  I  T  S  C H R I F T E N S  C H A  U '
(E ine  E rk la ru n s der Abkurzungen is t  in N r . l  au f den Seiten  25—27 verd lfen tiich t. * bedeutet T ext- oder T a felabb ildungenJ

Bergtechnik.
Allgcmeines. Fritsch, Volker: D ie  fu n k g e o lo g is c h e n  

V o r a u s s c tz u n g e n  f u r  d ie  E r r ic h tu n g  e in e s  G ru b e n -  
fu n k s . Gliickauf 77 (1941) Nr. 13 S. 197/202*. Zweck des 
Grubenfunks. Ubersicht iiber die bisherigen Versuche. 
Der Aufbau der obersten Erdschicliten, die Ausbreitungs- 
bedingungen und die Gerate.

Fórderung. Schirwitz: A b b a u f ó r d e r u n g  m it
S c h i i t te l ru ts c h e n  au f  d e r  G ru b e  C a sa r . Braunkohle 
40 (1911) Nr. 11 S. 121/25*. Die Abbaufórderung mit Pendel- 
bergen. Der Einsatz von Schiittelrutschen in den mit rd. 
5° einfallenden FIózen und die damit gegeniiber dcm 
Pendelbergbetrieb erzielte Leistungssteigerung und Ver- 
besserung des Betriebes. Leistungen und Kosten.

Bergschaden. Perz, F.: B e i tr a g  z u r  K e n n tn is  b e rg -  
b a u l ic h e r  S e n k u n g s fo rm e n . Berg- u. huttenm. Mli. 
S9 (1941) Nr. 3 S. 25/32*. Die Form einer Senkungsmuldc 
ist u. a. durch den gesctzniaCigen Zusammenhang zwischen 
der absenkenden Wirkung einer Abbaufliiclie und ihrer 
Lage innerhalb der Einwirkungsflache besthnmt. Fiir den 
einfachsten Fali bei flacher Lagerung wird gezeigt, auf 
welehe Weise diese GesctzmaBigkeit aus der beobachteten 
Muldenform hergeleitet werden kann. Auf Grund der 
Beziehungen zwischen den Senkungsfornicn beim Abbau 
bestinunter Teilflachen werden Hinweise fur dic Anlage 
von Senkungsbeobachtungen gegeben.

Kohlen- und Gesteinstaub. Siinon, A.: U b er den  E in 
fluB  d e r  F e in h e i t  u n d  d e r  p e t r o g r a p h i s c h e n  Z u- 
s a n im e n s e tz u n g  von  K o h le n -  u n d  G e s te in s ta u b e n  
au f d ie  E n tz iin d  1 ic h k e i t  von  K o h le n s ta u b e n . Nobel- 
Hefte 16 (1941) Nr. 1 S. 1/7*. Untersuchungen an 11 ver- 
schiedenen Kohlen deutscher Reviere nach der Arbeits
weise von Godbert und Greenwald. U. a. ergibt sich, daB 
die petrographische Zusammensetzung einer Kohle gewisse, 
allerdings nur bedingte Riickschlusse auf die Entziindlich- 
keit zulaflt, und zwar insofern, ais der Vitrit im allgemeinen 
entziindlicher ist ais der Durit.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Feucrungen. Engler, K.: B e i tr a g  z u r  V e r fe u e ru n g  

N a C l- h a l t i g e r  R o h b ra u n k o h le n .  Warme 64 (1941) 
Nr. 8 S. 99/101*. Erórtcrung eines Beispiels zur Darlegung 
der Einfliisse, die die Beimischung von Braunkohlcn 
iiblicher Beschaffenheit zu salzhaltigen Kohlen auf die 
Bauausfiihrung und den Betrieb der Kesselanlagen und 
auf die Brennstoffkosten ausiibt. Die Steigerung des

1 Einseitig bedruckte Abzuffe der Zeitschriftenschau fur Kartcizweckc 
sind vom Verlag Oluckauf bei raonatlichem Versand zum Preise von 2,50 3UL 
fur das Vicrteljahr zu beziehen.

Warmepreises durch Frachtkosten und der EinfluB des 
Mischungsverhaltnisses sowie der Entfernung von der 
Grube, von der die Rohbraunkohle iiblicher Beschaffenheit 
bezogeu werden muB, auf den Gesamtwarmcpreis der 
Kohlen.

Kohlenstaubfeuerung. Traustel, Sergei: V c r b r e n -  
n u n g  in d e r  S ch w eb e . (SchluB.) Fcuerungstechn. 29 
(1941) Nr. 3 S. 49/60*. Dic schnellste Verbrennung. Aus
wirkungen beschrankter Reaktionsfahigkeit. Vergleiche mit 
Versuchen. Folgcrungen hinsichtlich der Brennzeit und der 
Reaktionsfahigkeit von Kohlenstaub.

Korrosionsschutz. Daćves, Karl, Heinrich Klaas und 
Hans Schlumbcrger: S o n d e rp e c h e  fu r  K o r r o s io n s 
s c h u tz  u n d  D ic h tu n g s n ia s s e n  a u s  d e u ts c h e m  S te in -  
k o h le n te e r .  Korrosion u. Metallschutz 16 (1940) Nr. 10 
S. 339/41*. Die Tepla-Massen, ihre Eigenschaften und die 
Vorteile ihrer Anwendung fiir mannigfache Zwecke.

Technische Uberwachuug. T e c h n is c h c r  G e s c h a f ts -  
b e r ic h t  1939/40 d e s  R e i c h s v e r b a n d e s  d e r  T c c h -  
n is c h e n  U b e rw a c h u n g s -V e rc in e  e. V., B e rlin . Warnie 
64 (1911) N r.8 S .71/96*. Allgemeiner Uberblick. Neu- 
ordnung der technischen Uberwachung und des Zeit- 
schriftenwesens. Die Entwicklung im deutschen Dampf- 
kessel- und Feuerungsbau. Kesselschaden verschiedener 
Art und ihre Ursachen. Explosionen und Unfalle. Die 
Unterausschiisse des Deutschen Dampfkessel-Ausschusses. 
SchwciBtechnik. Dampffasser und DruckgcfaBe. Druck- 
gase. Tankanlagen. Aufziige. Elektrotechnik. Kraftfahr- 
wesen. Ubersicht iiber die Erlasse und Verordnungen des 
Reichswirtschaftsministers zur Neuordnung der technischen 
Uberwachung.

Chemische Technologie.
Stadtgaserzeagung. Hock, H.: A u s g a n g s b re n n -  

s to f f c  fu r  d ie  S ta d tg a s in d u s t r i e .  Gas- u. W asser
fach 84 (1911) Nr. 10 S. 145/54*. Rohstoffliche Kennzeich- 
nung der Steinkohlen. Auswirkungen von Gefugeaufbau 
und Inkohlungsgrad auf bei der Verkokung niaBgebende 
Faktoren; spezielle Untersuchungsergebnisse von Ruhr- 
kolilen. Magerung der Besatzkohle und Eignung ver- 
schicdener Zuschlage, Beeinflussung des Ascheverhaltens 
im Koks, Besatzkohle zur Erzeugung von Kohlenwasser- 
gas. Die Braunkohle ais Grundlage der Stadtgaserzeugung. 
Retortenverfahren und restlose Vergasung. Hochwertiger 
Stiickkoks aus nichtbackenden Brennstoffen. Schrifttum.

Phenol. Rosendahl, Fritz: E n t p h e n o l e n  v o n
S c h w e lw a s s e r .  Teer u. Bitumen 39 (1941) Nr.6 S.57 
und 58*. Beschreibung der Arbeitsweise einer nach dem 
Verfahren der Niedcrlausitzer Kohlenwerke arbeitenden 
Anlage, bei dem die Entplienolung des Schwelwassers mit
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dem gleichen Waschói vorgenommen wird, mit dcm auch 
das Gas vom Bcnzin befreit wird.

Hiittenwesen.
Eisen. Bansen, Hugo: D ie e n e rg ie -  und  s to f f w i r t -  

s c h a f t l ic h e n  G ru n d la g e n  e is e n h i i t te n m a n n  is c h e r  
V e rfa h re n . Stahl u. Eisen 61 (1941) Nr. 12 S. 281/S9 u. 
Nr. 13 S. 314/20*. Energiewirtschaftliche Grundlagen. Der 
Steinkohlenkoks und die Wcchselbeziehung zwischen 
Eisen-, Gas- und Sortenfrage. Energiegewinnung aus Koks. 
Verfahrcnsbetrachtung im Stoff- und KostenfluB. Dic 
Roheisencrzeugung; Trennung des Eisens von Sauerstoff 
und Gangart. Kosten der Kiesclsaureverschlackung. Um- 
wandlungskosten und Erzpreis. Einheitsbewertung der 
Erze. Roheisenschaubild und Roheisensorten. Die Er- 
zeugung von Rohstahl aus Roheisen und Schrott.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. Schoen, H erbert: D as E r d ó l r e c h t  d e r  

S i id o s ts ta a te n .  (Forts.) Montan. Rdsch. 33 (1941) N r.6 
S. 112/15. Die Rechtsverhaltnisse in der Slowakei. (Forts. f.)

Wirtschaft und Statistik.
Erdól. D ie  E r d ó lw i r t s c h a f t  A g y p te n s . ul u. Kohle 

37 (1941) Nr. 6 S. 106/07*. Kurzcr Uberblick iiber Vor- 
kommen des Erdóls, bergrcchtlichc Bestimmungen, Fórde
rung (fiir 1940 auf 850000 t geschatzt), Einfuhr und Ver- 
arbeitung. Zukunftsaussichten.

Encrgiewirischaft. Bcrthclot, Ch.: Le p ro b le m e  de 
1’e n e rg ie  d a n s  1’e c o n o m ie  de la  g u e r r e  e t de 
1’a p r e s - g u c r r c .  Chimic & Industrie 44 (1941) Nr. 4 S.353 
bis 359. Erorterung der Energiebilanz Frankreichs unter- 
besonderer Beriicksichtigung ,des Antcils, den die Kohle 
daran hat. Die verschiedenen KohIenverbraucher. Der 
Koksbedarf der franzósischen Huttenindustrie. Leistungś- 
vermógen des franzósischen Kohlenbergbaues. Verkehrs- 
fragen. Hinweis auf die Móglichkeiten der Heranziehung 
von Braunkohlen und Torf.

Brennstoffw irtschaft. Frankenstein, Wilhelm: D ie
B r e n n s to f f w i r t s c h a f t  d e s  U ra ls .  Brennstoff- u. 
Warmewirtsch. 23 (1941) Nr. 2 S. 17/21*. Schildcrung der 
im Ural vcrwendctcn Brennstoffe auf Grund dortsclbst 
gesammeltcr Erfahrungen. Holz und I Iolzkohle. Generator- 
gas. Torf. Naphtha. Mineralisehe Kohlen; Anthrazit und 
Steinkohlc. (SchluB f.)

K raf(sto ffw irtschaft. J o u r n e e s  d es  C a r b u r a n ts  de 
R e m p la c e m c n t. Rev. Univers. Mińes 84 (1941) Nr. 1 S.3 
bis 5S*. Veróffentlichung cincr Aufsatzreihe im Zusammen
hang mit der in Liittich im Novcmber 1910 abgehaltcnen 
Tagung iiber dic Gewinnung und Vcrwendung von ein- 
heimischcn Kraft- und Brcnnstoffcn. Fahrzeuggaserzeuger. 
Brennstoffe fiir Gaserzeugcr. Holz ais Brennstoff fiir Gas- 
erzeuger. Ersatzkraftsfoffe fiir Dieselmotoren. Gas ais 
Brennstoff fiir Kraftfalirzeuge u. a.

Lothringen. Sarcander, E.: D ie  w i c h t i g s t e n
E is e n e rz  fó rd e rn d e n  G e s e l ls c h a f te n  L o th r in g c n s . 
Gliickauf 77 (1941) Nr. 13 S. 203/06*. Die Lagerstatten; 
Vorriite und Beschaffenhcit der Erze. Die Entwicklung der 
Eisenerzfórderung. Listę der wichtigsten Gesellscliaften, 
ihres Felderbesitzcs und ihrer Fórderung. Die wirtschaft- 
lichen Verflechtungcn.

Sowjet-Union. D ie E is e n e r z v o r r a tc  d e r  S o w je t-  
U n ion . Stahl u. Eisen 61 (1941) Nr. S S. 194/99*. Die 
Eisenerzvorrate im ganzen und die einzelnen Vorkommen. 
Beschaffenheit der Erze. Entwicklung der Fórderung, Ver- 
kehrsfragcn, Ausbaupliine.

Mandschukuo. Baum, Hermann: M a n d s c h u k u o , ein  
k o n im e n d e r  ln d u s t r i e s t a a t .  Met, u. Erz 38 (1941) 
Nr. 4 S. 110/13. Statistischer Uberblick iiber die Boden- 
schatze und die schwerindustriellen Krafte des Landes.

Verschiedenes.
Ausbildung. Hornoch, A. T.: Z u den  A n fiin g en  des 

h o h e re n  b e r g te c h n is c h e n  U n tc r r ic h t s  in M itte l-  
e u ro p a . (Forts.) Berg- u. hiittenm. Mh. 89 (1941) Nr. 3 
S. 33/37. Einzelheiten aus der Geschichte der Bergschule 
in Scheinnitz. (SchluB f.)

W erkszeitung. Bax, K.: D ie W e r k s z e i tu n g  im
D ie n s te  d e r  N a c h w u c h s w c rb u n g . Z. Berg-, Hiitt.- u. 
Sal.-Wes. 8S (1940) Nr. 10 S. 281.89. Die Bedeutung der 
Nachwuchsfrage. Gesichtspunkte fiir die Schilderung der 
bergmannischen Tatigkeit. Die besondere Arbeitsweise der 
W erkszeitung und die sich ihr bietenden Móglichkeiten, 
an der Nachwuchswerbung erfolgreich mitzuwirken.

Bćfrieblichc Mcnschenfiihrung. Bretschneider, K arl: 
W e rk ffe ig e n e  W e g e  d e r  M e n s c h e n f i ih ru n g . Stahl u. 
Eisen 61 (1941) Nr.S S. 177/85. Bedeutung der betricblichen 
Menschenfiihrung. MaBnahinen und Erfahrungen des Dort- 
mund-Hoerder Hiittenvereins. Mitwirkung der Ingenieure 
undMeister. Hilfsmittel zurUnterweisung in derMcnschen- 
fiihrung. Richtige Leistung, richtige Haltung. Leistungs- 
bescheinigung, Leistungsbuch. Weitere Auszeichnungen 
und FórderungsmaBnahmen.

Geschichtliches. Grcwc, Heinz: A us d e r  G e s c h ic h te  
d e r  T e c h n ik  im R u h r g e b ie t  von ih re n  A n fa n g e n  
b is 1860. (SchluB statt Forts.) Techn. Mitt. Haus d. Techn. 
34 (1911) Nr. 5/6 S. 70/78*. Vom Verkehr; LandstraBen, 
Wasserwege und Eisenbahnen.

P E R S O N  L I C H  E S
Der Bergwerksdirektor Bergassessor Dr.-Ing. F r ie s ,  

bisher Leiter der Karsten Zentrum-Grube in Beuthen 
(O.-S.), hat die Leitung der Graf Larisch-Mónnichschen 
Kohlen- und Kokswerke in Karwin (O.-S.) ubernommen.

Ernannt worden sind:
der Assessor W i l l in g  vom Oberbergamt Clausthal 

zum Bergrat daselbst,
der Bergreferendar Hans S ie y e rs  (Bez. Clausthal) 

zum Bergassessor.
Versetzt worden sind:
der Bergrat I s s e l s te in  vom Oberbergamt Breslau 

an das Bergrevicr Recklinghausen 2,
der Bergrat S c h n ie r  vom Bergrevier Waldenburg- 

Siid an das Oberbergamt Breslau,
der Bergrat M o e llc r  vom Bergrevier Reckling

hausen 2 (fruher Duisburg) an das Bergrevier Walden- 
burg-Siid,

der Bergrat Dr. S c h ó le r  vom Oberbergamt Freiberg 
(Sa.) an das Bergamt Komotau,

der Bergassessor Dr. S c h u tz  vom Bergamt Briix an 
das Oberbergamt Freiberg (Sa.),

der Bergassessor Dr. K o r k i s c h  voin Bergamt 
Komotau an das Bergamt Briix.

Dcm Bergschullehrer und Leiter des chemischen Labo- 
ratoriums der Westfalischen Berggewerkschaftskasse, 
Dr. W in te r ,  ist das Goldene Treudienstehrenzeichen ver- 
liehen worden.

Am 11. April volIendete Generaldirektor a. D. Dr.- 
Ing. e. h. Karl R e in h a rd t  in Dortmund das 75. Lebens- 
jahr. In den 33 Jahren seiner Tatigkeit bei der Schiichter- 
mann & Kremer-Bauin AG. hat Reinhardt die wissen- 
schaftliche Erforschung der Kohlęnaufbereitung und ihrer 
zum Teil noch ungekliirten Probleme weitgehend gefórdert. 
Seine in der Zeitschrift Gliickauf veróffentlichten Arbeiten1 
sind fur die Aufbereitungstechnik des Bergbaues heute noch 
richtunggcbend. In Anerkennung seiner Verdienste um die 
deutsche Technik hat ihn die Technische Hochschule in 
Aachen im Jahre 1920 zum Ehrendoktor und der Verein 
Deutscher Ingenieure, den er ais Vorsitzender in den 
Jahren 1918 bis 1921 leitete, zum Ehrenmitglied ernannt.

Dr.-Ing. e. h. Max Z e l l hat am 8. April in Berlin- 
Charlottenburg seinen 75. Geburtstag begangen. Er gehórt 
zu den Pionieren der Braunkohle, der er 35 Jahre seines 
Lebens gcwidmet hat: 32 Jahre ais Direktor und spater 
Generaldirektor der Halleschen Pfannerschaft (Er- 
schliefiung des Geiseltals) zu Halle a. d. Saale und weitere 
drei Jahre ais Geschaftsfiihrer des Ostelbischen Braun- 
kohlensyndikates zu Berlin, Ais Vorsitzender des Aus- 
schusses fur die Braunkohlen- und Mineralól-Forschung 
sowie ais Mitglied des Kuratoriums der Bergakademie 
Freiberg hat er sich um die Heranbildung des akademischen 
Nachwuchses, namentlich beim Neuaufbau nach dem Welt- 
kriege, die gróBten Verdienste erworben. Dies fand seine 
Anerkennung durch die Ernennung zum Ehrendoktor der 
altesten Bergakademie der Weit, Freiberg, und zum Ehren- 
senator der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg.

1 O liickauf 47 ( m i l )  S. 221 ; 62 (1926) S. 4S5.


