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Herstellung, Erhartung, Wasserdichtigkeit und Aggressivbestandigkeit 
von Beton im Schachtbau1.

Von Professor Dr. Richard G riin , Dusseldorf.

Bei der Herstellung und Beurteilung eines Betons 
kommen fiir den Schachtbauer namentlich vier Fragen in 
Betracht, dereń Beantwortung fiir die Beschaffenheit des 
Bauwerks von besonderer Bedeutung sind. Diese Fragen 
lauten:

1. bei der Herstellung: Welcher Zementgehalt und 
welcher Wasserzusatz, mit anderen Worten, welcher 
W asserzemeutfaktor ist der giinstigste?

2. bei der Erhartung: Weiche Temperaturen wirken 
auf den Beton ein, und weiche Abbindewarme vermag er 
selbst zu entw'ickeln?

3. fiir den Fcrtigbeton: Welchc Festigkeit und weiche 
W asserdichtigkeit wreist der Fertigbeton auf?

4. fiir den Dauerbestand: Weiche schadlichen Wasser 
kónnen Beton treffen, wie wirken sie, und wie kann man 
den Beton gegen ihre schadliche Wirkung bestandig 
machen?

Aus dieser Fragestellung geht hervor, daB der Beton 
eigentlich 4 Stadien erlebt, und zwar zunachst das 
Stadium 1 der Herstellung, dann das Stadium 2 der Er- 
hiirtung, in dem der Beton in den Schacht eingebracht, 
aber noch weich ist, dann das Stadium 3 der Jugend und 
schlieBlich das Stadium 4 des Alters, in welchem der Beton 
den schadlichen Einwirkungen des Lebens ausgesetzt ist. 
In der genannten Reihenfolge sollen diese vier Zustande 
behandelt wrerden.

Herstellung.
DaB fiir einen guten Beton Zuschlagstoffe von fester 

und dichter Beschaffenheit herangezogen werden mussen, 
versteht sich von selbst. Weniger selbstverstandlich ist, 
daB diese Zuschlagstoffe auch im richtigen KorngróBen- 
verhaltnis und frei von Iehmigen Beimengungen sein 
miissen. Ober das beste KorngroBenverh;iltnis geben die 
Kurven des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton eine

■ fein-

Abb. 1. Kornzusammcnsetzung von Betonsand 
nach den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses 

fiir Eisenbeton 1932.

einwandfreie Ubersicht. In diesen Kurven (Abb. 1. Sand- 
kurve) ist zum Ausdruck gebracht, daB der sogenannte 
Betonkiessand ungefahr ein Drittel feinster Anteile haben 
muB, wobei ais feinste Anteile diejenigen zu rechnen sind, 
die 10 o/o der gróbsten Anteile bis zu 7 tnm aufweisen. Das 
gleiche wie fiir den Sand gilt fiir den Kies (Abb. 2). Auch 
in ihm soli ein Drittel feiner Anteile yorhanden sein, wobei, 
wie die Kurve zeigt, ein gewisser Spielraum gegeben ist, 
Grundsatzlich ist zu bćachten, daB die Verarbeitbarkeit 
des Betons, wenn er gegen die unterste Kurve zu liegt, 
also wenn er weniger feine Anteile enthalt, schlechter ist 
ais diejenige eines feinkornigeren Betons, daB man also 
hauptsiichlich dann, wenn viele Eiseneinlagen yorhanden 
sind, besser mit etwas groBeren Anteilen von Feinstem 
arbeitet. Dies gilt besonders dann, wenn auch noch Splitt 
yerarbeitet wird, da dieser infolge seiner sperrigen Be
schaffenheit die Verarbeitbarkeit verschlechtert. Die Ver- 
arbeitbarkeit ist aber von sehr groBer Bedeutung, denn 
auch ein gut zusammengesetzter Beton kann versagen, 
wenn er schlecht yerarbeitet, also nicht genugend ver- 
dichtet ist. Seine Wasserdichtigkeit w'ird dann namlich in 
Frage gcstellt, eine gerade beim Schachtbau iiberaus 
wichtige Eigenschaft also yerschlechtert.

1 V ortragt gehalten in der Sitzung des Schachtbauausschusses der 
Deutschen Bergbaubezirke am 8. Marz 1941.

Abb. 2. Kornzusammcnsetzung von Beton-Kiessand 
nach den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses 

fiir Eisenbeton 1932.

Ohne Wasser kann man keinen Beton machen, weil der 
Beton zu seiner Erhartung Wasser bedarf. Wasser ist aber 
gleichzcitig der Feind des Betons, und zwar deshalb, weil 
zu hoher Wasserzusatz die Festigkeiten iiberaus stark 
herabsetzt. Aus Abb. 3 gehen die diesbeziiglichen Ver- 
haltnisse klar hervor. Der Kurvenveriauf zeigt, daB die 
hóchsten Festigkeiten mit einem geringen Wasserzusatz 
von 7 o/„ erreicht werden. Ein derartiger Beton ist erdfeucht. 
also ein Beton, der sehr stark gestampft w^erden muB, wrenn 
er dicht werden soli. Erdfeuchten Beton muB man daher 
rutteln oder mit Lufthammern stampfen, wenn man ein 
dichtes Erzeugnis erreichen will. Im allgemeinen sieht man, 
da meist gutes Stampfen, hauptsachlich bei beschrankten
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Raumverhaltnissen, nicht moglich ist, fiir wasserdichte Bau- 
werke von der Heranziehung ganz erdfeuchten Betons ab 
und wahlt fiir solche Bauausfiihrungen lieber einen Beton 
mit etwas hoherem Wasserzusatz, also einen schwach
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grades des Betons. Es wird in der Weise yerfahren, daB 
man in einem oben offenen Trichter von 20 cm Hóhe 
durch entsprechendes Stochem den Beton einbringt. Da
nach wird der Trichter nach oben abgezogen und der 
Betonkegel 15mal durch Aufheben des Tisches, auf dem er 
steht, erschiittert. Der Betonkegel lauft durch diese Er- 
schiitterung auseinander und bildet einen desto groBeren 
Kuchen, je fliissiger der Beton ist. Der Durchmesscr des 
entstandenen Kuchens wird dann in zwei Achsen gemessen. 
Das erhaltene MaB ist das Ausbreitmafi. Ein schwach 
plastischer Beton hat ein Ausbreitmafi von ungefahr 42 cm, 
ein stark plastischer von 49 50 cm. Der letztgenannte 
weist schon erheblich geringere Festigkeiten ais der 
erste auf.

kg/cm1
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Abb. 3. Festigkeiten von Zementen mit steigendem 
W assergehalt (Mittel aus 4 Zementen).

plastischen Beton. Solchen Beton erhalt man schon mit 
S-9°/o Wasserzusatz, stark plastischen, also breiigen 
Beton mit 10o/o Wasserzusatz. Die kleinen Unterschiede 
zeigen, wie empfindlich der Beton ist, indem man bei 
geringer Erhóhung des Wasserzusatzes schon zu einer 
ganz anderen Konsistenz kommt. DaB die Festigkeiten 
dabei schon starker absinken, laBt das Abfallen der Kurve 
erkennen. Bei weiterer Erhóhung des W asserzusatzes erhalt 
man GuBbeton, d. h. ein gieBbares Erzeugnis, das mit 
Giefiturmen und Rinnen an O rt und Stelle geschafft werden 
kann. In einem derartigen Beton dient ein Teil des Wassers 
zur Befórderung. Kann es entweichen, beispielsweise durch 
die Schalung, so steigt die Festigkeit des Betons. Ist der 
Beton aber gezwungen, dieses Wasser, das er beim An- 
ziehen abstóBt, bei sich zu behalten, so bleiben die Festig
keiten verhaltnismaBig gering, obwohl sie natiirlich fiir 
sehr viele Bauausfiihrungen, wie beispielsweise Talsperren, 
noch vóllig ausreichen. Fiir den Schachtbau kommt haupt
sachlich der schwach plastische oder stark plastische Beton 
in Frage, der ohne grofie Miihe in die Schalung gestampft 
werden kann und kein iiberschussiges, abstofibares Wasser 
enthalt. Wie stark die Festigkeitsabfalle bei steigendem 
Wasserzusatz sind, geht noch deutlicher aus den nach- 
stehenden Verhaltniszahlen hervor, welche’die Prozentsatze 
anzeigen, die von plastischem Beton gegeniiber erd- 
feuchtem Beton erreicht werden.

F e s t ig k e i t e n  von Z e m e n te n  m it s te ig e n d e m  
W a s s e rz u s a tz  (Mittel aus 4 Zementen).

Yerhaltniszahlen.

Da mit Wasserzusatz in Prozent auf der Baustelle im 
allgemeinen insofern nicht allzuviel anzufangen ist, ais 
ja  die Zuschlagstoffe schon Wasser enthalten (feuchter 
Kies hat beispielsweise 5 o/o W assergehalt), hat man ein 
Verfahren erdacht, um an Ort und Stelle jeweils die 
Plastizitat selbst im AusbreitmaB nachzupriifen. Das Aus- 
brcitmaB dient zur Feststellung der Konsistenz, also des 
Fliissigkeitsgrades, oder vielleicht besser, des Breiigkeits-

Abb. 4. Festigkeiten von Zementen mit steigendem 
Zementgehalt (Mittel aus 3 Zementen).

Der Zementgehalt richtet sich natiirlich nach den 
erwiinschten Festigkeiten. Je hóher der Zementgehalt, 
desto hoher die Festigkeit. Der Kurvenverlauf von Abb. 4 
zeigt den Festigkeitsabfall mit fallendem Zementgehalt 
sowie die entsprechenden Anteiherhaltnisse, mit anderen 
W orten, er gibt an, wie hoch die Festigkeit ist, die das 
Kilogramm Zement im Beton erzeugt, wenn man das Ver- 
haltnis Druckfestigkeit zu Zementgehalt betrachtet. Das 
Ansteigen dieser Prozentkurven in der Mitte beweist, dafi 
hier die beste Ausnutzung des Zements in bezug auf dic 
Festigkeit vorhanden ist, wenn auch natiirlich dieser Aus- 
nutzungsgrad keineswegs in allen Fallen ein Mafi fiir den 
erwiinschten Zeinentzusatz bieten soli. Dieses MaB ist viel- 
mehr gegeben durch den Wasserzementfaktor, d. i. das Ver- 
haltnis von Wasser zu Zement im Kubikmeter Beton. Da das 
Wasser im Zahler steht, wird eine Erhóhung des Wasser- 
gehalts den Faktor erhóhen, gleichzeitig aber die Festig
keit erniedrigen, und da der Zement in den Nenner gestellt 
ist, wird eine Erhóhung des Zementgelialts den Faktor 
erniedrigen, aber die Festigkeit erhóhen. Es gilt also, den 
W asserzementfaktor so stark wie moglich zu driicken. MuB 
man aus irgendeinein Grund den W assergehalt erhóhen, 
um beispielsweise die Plastizitat zu verbessern, so ist cs 
gleichzeitig notwendig, den Zementgehalt zu steigem, wenn 
dic Festigkeit gleichgehalten werden soli. Es wiire prak
tisch sehr viel richtiger, den aus Amerika ubernommeneu 
W asserzementfaktor durch einen Zementwasserfaktor zu 
ersetzen, also den Zernent in den Zahler zu setzen und das 
Wasser in den Nenner. Dann wiirde mit steigendem 
Zementwasserfaktor auch die Festigkeit zunehmen. Dic 
diesbeziiglichen Verhaltnisse sind iri Abb. 3 dargestellt, wo 
den verschiedenen Festigkeiten der W asserzementfaktor 
und Zementwasserfaktor gegeniibergestellt sind. Es zeigt 
sich, daB man viel besser mit dem Zementwasserfaktor 
ais mit dem stets der Festigkeit zuwiderlaufendcn W asser
zementfaktor arbeitet.
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Fur die Praxis sind aus dem Gesagten folgende 
Lehrcn zu ziehen:

1. Die KorngroBen des Zuschlagstoffes miissen durch 
fortwahrend vorzunehmende Siebanalysen dauernd 
gleichgelialtcn werden; die richtige Zusammensetzung 
gewahrleisten am besten getrennt anzuliefernde 
KorngroBen und Korrektion zu fein oder zu grob 
angelieferten Zuschlags durch Zusatz des fehlenden 
feinen oder groben Korns.

2. Das Mischungsverhaltnis ist dauernd zu iiberwachen 
durch Entnahme von Beton aus der Mischmaschine 
und Abschlammen des Zements bei gleichzeitiger 
Feststellung des Abschlammbaren im Zuschlag selbst.

3. Der W assergehalt, also bei Gleichhaltung des Zement- 
gehalts der W asserzementfaktor, muB durch ent- 
sprechende Mefivorrichtungen an der Mischmaschine 
regelmaBig gepriift werden.

4. Wesentlich ist, dali das Ausbreitmali zur Nachpriifung 
des fertigen Betons verwendet wird.

Erhartung.
Fiir die Erhartung des Betons sind nun aber nicht 

nur W asserzementfaktor, KorngróBenverhiiltnis und Be
schaffenheit des Zuschlags und Verdichtungsarbeit niafi- 
gebend, sondern vor allem auch die Temperatur des Betons. 
Die Temperaturiiberwaehurig ist besonders wichtig im 
Winter und in Gefrierschachten, da stark abgekiihltcr 
Beton nicht erhartet. Friiher dachte man, dafi in Gefrier
schachten eingebrachter normaler Beton an der Frostwand 
iiberhaupt nicht erharte und dafi dort eine sogenannte 
verlorene Schicht von Beton entstande, der gar nicht oder 
nur ganz ininderwertig erhartet wiire. Dic Betonschacht- 
siiule wiirde sich bei dieser Annahme also im Gebirge 
gleichsam in einer Kiesbettung befinden und konnte an das 
Gestein, soweit solches vorhanden ist, nicht anbindcn. Bei 
zu diesem Zweck im Forschungsinstitut durchgefiihrten 
Versuchcn, bei welchen in einem grofien Eisschrank ab- 
gekiihlter Beton von verschiedener Tem peratur gegen eine 
Eiswand anbetoniert wurde, zeigte sich, daB diese An
nahme der yerlorenen Schicht, wenn man richtig arbeitet, 
ein Marcheu ist. Wird der Beton mit gceigneten Tempe- 
raturen eingebracht, so erwarmt er seinerseits die Frost
wand zunachst durch seine Eigenwarme und weiterhin 
durch die Abbindewarme des Zements, die beim Erharten 
auftritt. Dic Versuche haben gezeigt, daB es noch nicht 
eimnal wiinschenswert ist, Zemente heranzuziehen, die im 
allgemeinen groBere Warmemengen in Freiheit setzen, 
wenn sie erstarren. Eine Kuryentafel aus den damaligen 
Arbeiten (Abb. 5) veranschaulicht diese Verhaltnisse. Der 
Beton wurde mit einer Temperatur von ungefahr 16° ein
gebracht, kiihlte sich im Verlauf von ungefahr 3 Tagen auf 
0° ab, wahrend gleichzeitig dic Tem peratur der Frostwand 
von —10° auf —2° stieg. Der Beton hatte also geniigend 
Zeit z u erharten, ehe der Frost ihn traf. Es war im Gegen- 
teil fiir die Praxis zu erwarten, dafi die Temperatur im 
Schacht noch erheblich hóher wiirde, da hier ja  yiel grófiere 
Betonmassen in Betracht kamen ais bei dem kleinen Ver- 
sucli, die Abbindewarme daher eine erheblichere Rolle 
spielen mufite. Wie verschieden dic Abbindewarme der

einzelnen Zemente ist, IaBt Abb. 6 erkennen, die beispiels- 
weise die gewaltige Hitzeentwicklung beim Toncrdezement 
und die wesentlich geringerc beim Portlandzement und 
Hochofcnzement anzeigt. Toncrdezement war aber ur- 
spriinglich fur den Schachtbau, fiir den die Versuche durch- 
gefiihrt wurden, in Aussicht genommen worden. Zum 
.Gliick wurde er nicht gewahlt, da sonst die Gefahr einer 
allzufriihen Durchbrechung der Frostwand aufgetreten 
wiire. Wie die an eingebauten Thermometern abgelesenen 
Temperaturen im Schacht selbst verlaufen, geht aus Abb. 7 
hervor, die zeigt, daB tatsiichlich 14 Tage vergingen, ehe 
der Beton iiberhaupt gefror.

----------- T ó / r e r c f a F t 4 / A a  "  

/ >0r//a/7rfz£,/rr&7S „ W M /zr? H 
f/servr0rt/a/7£łre/rre/T/„ ScAcr/łe "

/{//‘yfe/rr/rera /z/f'------------

| i
/ i. . i

K ,
....1 : ' i v .

/

/
s

/
/!

f -/ V
/ .ł

/
/

1 ł .

***

\
\ f

i

re/npera/t/rrer/auf rortffe/o/j /rt/f/ese/ffł//’-
• /so//'ert//7ff; Jl/i'ćAi/rtffsrer/ra//mir 7.J.

Abb. 6. Temperaturverlauf beim Abbinden von Beton 
in Kieselgurisolierung; Mischungsverhiiltnis 1 : 3.

J.Rfi?
Abb. 5. Tcm peraturrerlauf in einem gegen eine Frostwand 

anbetonierten Betonkorper.

Abb. 7. Temperaturyerlauf im Beton und in der Frostwand 
beim Ausbau eines Gefrierschachtes.

Fiir die Praxis ergeben sich wiederum folgende 
Lehren:

Wenn man gegen eine Frostwand betoniert, ist es 
zweckmiiBig, dem Beton eine bestimmte Tem peratur zu 
verleihen, die sich natiirlich nach dem vorliegenden Fali 
zu richten hat, und gleichzeitig Zemente heranzuziehen, 
dereń Abbindewarme der verlangten Selbsterwiinnung ent- 
spricht. Die Rcglung der Betontemperatur ist leicht moglich
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durcli Auwarmung der Zuschlagstoffe und des Anmacli- 
wassers. Die Zuschlagstoffe kann man entweder Iiber 
eine geheizte Schiittelrinne laufen lassen, oder man kann 
einfach Frischdampf einleiten, wobei natiirlich Sorgo zu 
tragen ist, daB einerseitś die Arbeiter nicht verbriiht 
werden und anderseits der Kies nicht zu nafi wird. Eine 
Kontrolle der Temperatur des eiugebrachten Betons ist 
unerlafilich. Auch eine zu hohe Erhitzung der Zuschlage ist 
zu vermeiden, da sonst dic Zemente zu friih abbiuden und 
sich verausgaben.

Fertigbeton. ...
Vom Fertigbeton ist nicht bloB die notwendige Festig

keit zu verlangen, sondern vor allen Dingen auch W asser
dichtigkeit. Diese laBt sich leicht erreichen, und zwar zu
nachst durch geniigenden Zementzusatz (300-350 kg 
Zemcnt je m*. Beton). Bei Gefrierschachten wird aber dieser 
Zementgehalt schon von' voruhereiu yerlarigt, da man hier 
ja  einen Teil des Zements ais Wiirmespender braucht. 
W asserdichtigkeit wfird ferner durch entsprechend ge- 
kómtc Zuschlagstoffe und schlieBlich durch gute Ver- 
dichtung erzielt. Bei nornialer Verdichtung hat sich ge- 
zcigt, daB Beton mit allzu hohem Gehalt an Feinem weniger 
w-asserdicht ist ais solcher mit mehr groben Auteilen, dafi 
aber natiirlich ein Mangel an feinem Korn, das ja zur 
Porenfullung dient, uubedingt zu vermeiden ist. Die dies- 
beziiglichen Verhaltnisse mussen von Fali zu Fali durch 
Laboratoriumsversuche mit Heranziehung geniigend hoher 
Wasserdriicke gekliirt werden. Die Anwendung von 
Driicken von 150 atii ist ja ohne weiteres móglich. Be- 
merkenswert ist, daB Beton, wenn er ausgetrocknet ist, 
sich durch Aufquellung der in ihm befindlichen Gele 
selbst dichtet. Die Verhaltnisse sind hier ahnlich wic bei 
Holz, das ja in Wasser aufąuillt uud erst im feuchten 
Zustand wieder richtig dicht ist. Im Schachtbau braucht 
man gliicklicherwcise nicht mit Austrocknung zu rechneń, 
da Schachtbeton immer fcucht ist. Allenfalls auftretende 
Undichtigkeiteu kónnen leicht durch- Einpressen von 
Zementmilch beseitigt werden (Abb. 8), wobei die Kliifte 
des Gebirges oft ungeahnte Zcmentmengen schlucken und 
so recht unangenehme Oberraschungen bereiten.

Abb. 8. Ausfiillung von Risseu durch Einpressen 
von Zementmilch.

Fiir die Praxis ergeben sich hieraus folgende Forde- 
rungen: Priifung der Zuschlagstoffe, der ins Auge ge- 
faflten Mischungsverhaltnisse und der Dichtigkeit des 
Betons sow'ic vor allen Dingen gute Verdichtung im 
Schacht selbst.

Dauerbestand.
Der einmal in das Gebirge eingebrachte und erhartete 

Beton hat aber auch noch Feinde, und zw'ar kommen fur 
den Schacht iu Betracht, 1. Magnesiumsalze, 2. Sulfate.
3. kohlcnsaurehaltige Wasser,

M a g n e s iu m sa lz e .
Die Magnesiumsalze sind, wenn sie nicht gerade ais 

Magnesiuinsulfat vorliegen, verhaltnismaBig harmlos. Sie 
vermógen zwar im Laufe langerer Zeitraume zu einer Zer- 
stórung des Betons zu fiihren, ihre W irkung ist aber eine 
sehr langsame, und man kann deshalb in węitaus den 
meisten Fallen bei einem dichten Beton mit einer Be- 
standigkeit von vielen Jahrzehnten rechnen. Gleiclnvohl 
muB bei Anwesenheit von Magnesiumchlorid besonders 
sorgfaltig mit bohem Zementgehalt und am besten mit 
geringem W assergehalt gearbeitet w'erden.

S u lfa te .
Sehr viel schadlicher sind die Sulfate, denn sie zer- 

stóren den Beton unter Bildung von Calciumaluminium- 
sulfat. Dieses dem Alaun ahnelnde Salz hat genau wie 
Alaun selbst die unangenehme Eigenschaft, mit 32 Mole- 
kiilen Wasser zu kristallisieren. Es bildet sich aus dem 
Kalk und der Tonerde des Zements einerseits und dem 
Sulfatrest der Sulfate anderseits. Sauer zu rcagieren 
brauchen die Wasser keineswegs, sondern das ncutral 
reagierende Gipswrasser oder Magnesiuinsulfat kónnen dic 
Zerstórung ebensogut herbeifiihren, wie freie Sauren. Das 
kristallisierende Salz zersprengt den Beton unter Raum- 
vcrgrófierung und hat schon zu gewaltigen Betonschaden 
an Molen und in Bergwerken gefiihrt (Abb. 9 und 10).

Abb. 9. Betonzerstórung durch Sulfatbildung.

Abb. 10. Durch Sulfatbildung zerstórte Mole.

Da die Sulfatzerstórung von dem Kalk- und dem Tonerde- 
gehalt des Betons abhangt, ist die natiirlichc Folgerung 
aus dieser Erkenntnis, dafi man móglichst kalk- und ton- 
erdearme Zemente heranziehen soli. Bemerkensw'erterweisc 
ist aber der Tonerdezement, der sehr viel Tonerde ent- 
halt, gegen die Sulfate weniger empfindlich, da er auf 
ganz anderer chemischer Grundlage erhartet ais nornialer 
Portlandzement. Neben der Art des Zements ist von 
Bedeutung die Dichtigkeit des Betons; denn je dichter 
der Beton ist, desto sclnverer fallt dem schadlichen Salz 
das Eindringcn und desto langer dauert es, bis Zerstórung 
eintritt. Ausdriicklich sei aber hervorgehoben, dafi Dichtig
keit allein nicht zur Bestandigkeit fiihrt; denn die Diffusion, 
dic zum Eindringen des Salzes in den Beton fiihrt, wird ja 
durch Dichtigkeit nicht ausgeschaltet.
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Z u sani m e n fa s sm i g.

Bei der Anwendung von Beton im Sćjhachtbau sind 
zu unterscheiden

1. die H e r s t e l l u n g ,  die aus geeigneten Zuschlag- 
stoffen mit nicht zu hohem W asserzementfaktor bei 
geniigendem Zementgehalt geschehen muB,

2. die E r h a r tu n g ,  fiir welche die giinstigste Temperatur, 
gegebenenfalls durch Erwarmung oder auch Ab-

kuhluńg der Zusdilagstoffe unter Berucksichtigung 
der Abbindewarme der Zeinente herbeizufiihren ist,

3. fiir den F e r t ig b e to n  noch Wasserdichtigkeit und 
Aggressivbestandigkeit durch Heranziehung fein- 
gemahlener geeigneter Zemente und guter Yer- 
dichtung.
Wird in dieser Weise gearbeitet, so sind gute Er

hartung auch unter ungiinstigen Umstanden und hohe 
Festigkeit bei vólliger Wasserdichtigkeit und geniigender 
Aggressivbestandigkeit zu erwarten.

K o h le n s a u r e h a l t ig e  W a sse r.
Kohlensaurehaltige W asser lósen aus dem Beton eiu- 

fach den Kalk auf. Sie wirken also wie eine Saure, 
und das von ihnen herbeigefiihrte Zerstórungshild 
ist deshalb ein ganz anderes ais dasjenige der Sulfat- 
zerstórung. Es tritt einfąęh eine Auflockerung des Betons 
oder seines Geftiges ohne weitere Erscheinungen ein 
(Abb. 11). Die kohlensaurehaltiger! W asser werden daher 
besonders wasserdurchlassigen Beton gefahrden, da sie aus 
dem Kerri, gemiili der nachstehenden Darstellung, den Kalk 
herauslosen. Das kohlensaurehaltige Wasser reiBt zunachst 
aus derpuBeren Schicht einer porósen Betonwand den Kalk 
an sich, indem es ihn in doppeltkohlensauren Kalk, der 
wasserlóslich ist, iiberfuhrt. Diesen doppeltkohlensauren 
Kalk nimmt das Wasser mit sich und scheidet ihn ais 
kohlensauren Kalk ab. Zunachst wird der Beton bei diesem 
Yorgang im Kern gedichtet. Da aber das kohlensaurehaltige

Wasser immer weiter einwirkt, fiilirt es den zunachst 
gebildeten einfach kohlensauren Kalk in doppeltkohlen
sauren Kalk iiber und nimmt ihn auf seiner W anderung 
mit, wobei der Beton allmahlich aufgelockert, also erweicht 
wird. Der aufgelóste Kalk wird an der Luft von dem 
Wasser wieder ais normaler kohlensaurer Kalk abgegeben ; 
die Kohlensaure entweicht. Bekannt sind ja die Ab- 
scheidungen des kohlensauren Kalkes beispielsweise an der 
Aullenseite von Talsperren (Abb. 12) oder bei anderen Bau- 
werken in Form der sehr haBlichen und stórenden Aus- 
bluhungen.

Fiir den Praktiker ergeben sich folgende Lehrcn: 
Wei(iverfarbung des Betons zeigt Gipsbildung an, also Ein
wirkung von Sulfat. Ausbliihungen und Krusten beweisen 
die Einwirkung kohlensaurehaltiger Wasser. Ais Gegen- 
maBnahmen sind heranzuziehen gut verdichteter Beton, 
der mit móglichst wenig Wasser angemacht ist, richtig 
gekórnte, vóllig dichte Zusdilagstoffe (kein Sandstein) 
und geeigneter Zement.

W irk u n g  k o h le n s a u r e h a l t i g e r  W a sse r.
(Das Molekuł Wasser (H .O ) ist der Ubersichtlichkeit wegen in den Formeln weggelassen.)

Abb. 11. Auflockerung des Betons 
durch kohlensaurehaltiges Wasser.

Abb. 12. Abscheidung von kohlensaureni Kalk 
an einer Talsperre.
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Abb. 1. Auftreten des marinen Horizontes 
iiber Flóz PlaBhofsbank.

1 F e r r a r i  und R a u b :  Fldzgleichstellung auf petrographischer
O rundlage unter Benutzung einer neu gefundenen Leitschicht, Oluckauf 72 
(1936) S. 1097.

Abb. 2. Toneisensteinkonkretionen.

Der Faunaschiefer wurde auf das genaucste untei 
sueht und der Fossiliuhalt ausgebeutet (Abb. 3—5). Di 
Bestimmung der Fossilien iibernalim freundlicherweis 
Professor Dr. S c h m id t,  Oóttingen. Im einzelnen wurde 
bestimmt: Lingula mytiloides, Orbiculoidea niiida, Bellerc 
phon moravicus, Bellerophon (Euphemus) urei, Bellert 
p/ion (Bucania) wytriana, Solenomya primaeva, Palaeolim 
sp., Dimorphoceras sp.

W eitere Fundę sind bereits gemacht, aber noch nici 
bestimmt worden.

Ein mariner Horizont im Steinkohlengebirge der Zeche Westfalen, 
ein Beitrag zur Flózgleichstellung.

Von Markscheider Dipl.-Ing. Hanns B a ro n , Ahlen (Westf.).

Auf der Zeche Westfalen wurde nun der Versu 
gemacht, durch planmaBige Untersuchungen aller z 
ganglichen Schichtenschnittc in der Orube wenigstens z 
niichst e in e n  Leithorizont zu finden, der dann in Ve 
bindung mit anderen bekannten Leitmerkmalen ein< 
Anhaltspunkt geben konnte fiir dic richtige stratigraphiscl 
Einordnung der dort. gebauten Flóze. Im Verlaufe diesi 
Untersuchungen hat sich bisher ais wichtigstes Ergebn 
die Auffindung eines marinen Horizontes herausgestell

Wie unten noch naher erliiutert wird, handelt es sic 
ohne Zweifel um den weit verbreiteten marinen Horizoi 
iiber dem Flóz P la G h o fsb a n k  an der Basis der Fet 
kohlenschichten, womit d e s s e n  V e r b r e i tu n g  b is  zui 
i iu B e rs te n  O s te n  d e s  n ie d e r r l ie in iś c l t - w e s t f a l i  
schon  S te in k o h le n g e b ie te s  n a c h g c w ie s e n  w a n

Der marinę Horizont ist aufgeschlossen im sudliche 
Querschlag der 1. westlichen Abteilung auf der 1035-n 
Sohle in einer Erstreckung von 165 m (Abb. 1), und zw e  
im Hangenden eines Flózes mit einer Oesamtmachtigke 
von 90 cm Kohle, wovon die oberen 30 cm sehr unrei 
sind. Die reine Unterbank hat einen Gasgehalt yon 1S,8<> 
bei 10,-9 o/o Aschengehalt. Der AufschluB liegt im Siiden dc 
Bochumer Muldę.

Der Faunaschiefer beginnt unmittelbar iiber dei 
Flóz, teils noch mit diesem verwachsen, und erreicht ein 
Machtigkeit von 2 m. Die untersten 5 cm bestehen an 
einem fast schwarzen, mit Olimmerschiippchen sowi 
Schwefelkiesblattchen und -knótchen durchsetzten, etws 
sandigen und sehr bitiuninósen Schieferton. Der Faun; 
schiefer geht dann sehr schnell in einen hclleren, wenigc 
bituminósęn Schieferton iiber, der einen teils eber 
fliichigcn, teils muschligen Bruch hat. Eingelagert sin 
diinne Lagen von Toneisensteinkonkretionen von vei 
schiedener Form, die sich bei etwa 40—50 cm iiber der 
Flóz hiiufen. Bemerkenswert sind die in Abb. 2 wiedei 
gegcbenen turinfórm ig gebildeten anorganischen Reste, di 
in grófierer Zahl ehva 1 m iiber dem* Flóz auftreten un 
alle genau senkrecht zu der Schichtung stehen.

Den Bestrebungen, innerhalb des gesamten nieder- 
rheinisch-westfalischen Steinkohlengebietes die zum Teil 
noch mit beliebigen Natnen, Zahlen oder Buchstaben be- 
zeichneten Flóze einheitlich zu benennen, ist schon manch 
schóner Erfolg beschieden gewesen. Im Gebiet um Hamm 
und Ahlen jedoch, also im auBersten Osten des Kohlen- 
bezirks, sind die Versuche zur Einfiihrung der bergbaulich 
wichtigen Flózeinheitsbezeichnung mit sehr groflen 
Schwierigkeiten verkniipft. Sie haben bisher wohl zu Teil- 
ergebnissen, aber noch zu keinem befriedigenden Gesamt- 
ergebnis gefiihrt1. Der Grund ist in erster Linie in den 
groBen .Entfernungen zwischen den fiir den Vergleich in 
Frage kommenden Schachtanlagen zu suchen, wodurch ein 
schrittweises Vergleichen von Grube zu Grube fast unmóg- 
lich gemacht wircl. Diese Tatsache trifft vor allen Dingen 
fiir die Zeche Westfalen ais der óstlichsten Zeche des 
westfiilischen Steinkohlengebietes zu, betragt doch ihr Ab- 
stand von der nachstcn Nachbarzeche Sachsen rd. 8 km. 
Bis zur óstlichen Grenze desjenigen Gebietes, in welchem 
die Flózgleichstellung befriedigend durchgefiihrt ist, sind 
etwa 24 km zu iiberbriicken.

Hinzu kommt, daB die Zeche Westfalen nur in der 
Fettkohlengruppe baut, in weicher an sich schon die Gleich- 
stellung der Flóze mit groBen Erschwernissen verkniipft 
ist. Nur wenige weit vcrbreitete, leicht wiederzuerkennendes 
Leitschichten sind bisher in der gesamten Fettkohlengruppe 
festgestellt worden, von denen die marinen Schichten iiber 
den FIózen PlaGhofsbank an der Basis, W asserfall etwa in 
der Mitte der unteren sowie Katharina an der hangenden 
Begrenzung der Fettkohlenschichten die grófite Bedeutung 
haben.
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Abb. 3. Bellerophon (Euphemus) urci.

Abb. 4. Orbiculoidea nitida.

Wie schon erwahnt, bant die Zeche Westfalen nur in 
der Fettkohlengruppe, und zwar im Norden und Siiden 
der Bochumer Muldę. Die Flóze sind mit Buchstaben 
bezeichnet (Abb. 6), wobei das tiefste der bisher gebauten 
Flóze die Bezeichnung Flóz A hat. Unterhalb 'dieses 
Flozes sind die weiteren, spater und nur im Siiden der 
Bochumer Muldę aufgeschlossenen Flóze beziffert. Ein 
grobkórniges Quarzkonglomcrat im Hangenden des 
Flozes J fiihrte schon vor Jahren zu dessen Umbenennung 
in Flóz Prasident. Im Norden der Bochumer Muldę folgt 
unterhalb des Flozes A eine machtige flózleere Zonę. Man 
vermutete daher, dafi das Flóz A mit dem Flóz S o n n e n -  
sc h e in  identisch sei. Diese Vermutung wird nun durch die

- Schóttelchen 1
Fl.2

R.3 * Schóttelchen R

Zu der Fossilfiihrung ist im einzelnen noch folgendes 
zu sagen: Orbiculoidea nitida wurde nur unmittelbar iiber 
dem Flóz gefunden. Lingula mytiloides begann ebenfalls 
unmittelbar iiber dem Flóz und trat etwa 2 cm dariiber in 
grolier Zahl auf. Die Exemplare waren alle nur bis zu 
1,5 mm groli. Nur ein einziges Stiick erreichte die GróOe 
von 4 mm. E rst 10 cm uber dem Flóz bis hinauf zu etwa 
50 cm wurden dann alle anderen Fossilien gefunden. Die 
oberen 1,50 m des Faunaschiefers waren fossilleer.

Auffindung des marinen Horizontes iiber Flóz 5 bestatigt, 
den ich, wie erwahnt, fiir den marinen Horizont iiber Flóz 
P la lih o fs b a n k  halte und der an der Fundstelle 90 bis 
100 m unter Flóz A — Sonnenschein liegt. Fiir die Be- 

urteilung, ob die Gleichstellung des gefundenen marinen 
Horizontes mit dem Plafihofsbankhorizont richtig ist, ist 
von grofier Bedeutung die Ausbildung der Schichtenfolge 
zwischen den Flózen 5 =  Plafihofsbank und A =  Sonnen- 
scliein, die an Hand der Abb. 7 erlautert werden soli.

FI. Prasident

Bitm KoNtmtriOS7K3e»rł? B'onijKhfr15*

Die Steilen des Grubengebaudes, denen die Schichten- 
scluiitte entnominen sind, erkennt man aus der Abb. I. 
Aufgebaut sind die Schichtenschnitte auf dcm Flóz A 

Sonnenschein, dessen Erkennung im geśamten Gruben- 
gebaude keine Schwierigkeiten mehr bietet. W ahrend es 
nórdlich einer im Muldentiefsten der Bochumer Muldę 
gelegenen Oberschiebung mit einer Verwurfshohe von 
130—150 m durch den Abbau verfo!gt werden kann, 
wurde der AnschluB sudlich dieser Oberschiebung mit Hilfe

R.E-F 

FI. D

MaBstab

Abb. 5. Palaeolima sp.
Abb. 6. Schichtenfolge der Zeche Westfalen 

im Siiden der Bochumer Muldę.
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eines Faunaschiefers mit gut erhaltenen Sufiwassgr- 
muscheln gefunden, der unmittelbar im Hangenden cines 
diinnen Flózchens etwa 6 —8 m unterhalb von Flóz A liegt. 
An der Gleiclistellung des Flózes A innerhalb des Oruben- 
gebaudes kann daher kein Zweifel besteheu.
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Abb. 7- Schichtenschnitte.

K u k u k 1 sagt. iiber die Ausbildung der Schichtenfolge 
zwischen den Flózen Sonnenschein und Plalihofsbank: 
»Der tiefste Teil der unteren Fettkohlenschichten ist im 
W und N nicht nur sehr flózarm, sondern fiir den Bergbau- 
betrieb fast flózleer. Dagegen setzen z. B. innerhalb der 
Bochumer Muldę (óstlich und nordóstlich von Essen) in 
Richtung von NW nach SO wieder Kohlenlagen ein, die 
in d er Oegend von Dortmund und noch weiter óstlich 
(wie z. B. auf der Zeche Monopol) zur Bildung mehrerer 
Flóze gefuhrt haben«. Zwei von diesen Flózen sind stellen- 
weise bauwiirdig entwickelt und werden in der Einheits- 
bezeichnung Schóttelchen 1 und Schóttelchen 2 genannt. 
Ais erster hat B rune*  auf die besondere Ausbildung des 
tiefsten Teiles der unteren Fettkohle im Sudfliigel der 
Bochumer A^ulde hingewiesen. Es sei daher auch auf diese 
Arbeit verwiesen.

Dic unterschicdlichc Ausbildung der Schichtenfolge 
zwischen den Flózen Sonnenschein und Plalihofsbank im

1 K u k u k :  Oeologie des niederrheinisch-westfiilischen Steinkoblen- 
gebietes. Berlin 1938. S, 174.

“ B r u n e :  Beitrag zur Geologie des produktiyen Karbons d e r Bo- 
dium er Muldę zwischen Dortmund und Kamen, Arch. Lagerstattenforsch. 
Heft 44.

Nordcn und Siiden der Bochumer Muldę trifft auf der 
Zeche Westfalen fur den Abschnitt zwischen den Flózen 
5 Plalihofsbank und A Sonnenschein ebenfalls zu.
Von den in der Abb. 7 gezeigten Schichtenschnitten ist
der Schnitt 5 dem Norden der Bochumer Muldę

entnommen. Aufier einem Flózchen 
8 in unter Flóz A ist bis zu 80 m 
unterhalb dieses Flózes (soweit reicht 
der Aufschlufi) keinerlei F.lozbildung 
zu erkennen. Die gesamte Schichten*. 
folgę besteht aus einem fein- bis grob- 
kórnigen Sandstein, der gelegentlich 
durch Driftholzzonen und an einer 
Stelle durch eine Reihe von diinnen 
Kohlenstreifen unterbrochen wird. 
Wichtig ist das etwa 50—55 m unter 
Flóz A gelegene grobe Quarzkonglo- 
merat. Es handelt sich dabei wohl um 
das Quarzkonglomerat KHPl, iiber 
dem Flóz Plalihofsbank.

Die Schichtenschnitte 1, 2 und 3 
sind dem Siiden der Bochumer Muldę 
entnommen. Sie lassen ein.e vóllig 
andere Ausbildung des Abschnittes 
unter Flóz. A — Sonnenschein erken
nen. Vor allem fallt die Flózbildung 
auf, die innerhalb der Bochumer 
Muldę beginnt, wie aus dcm Schnitt 4 
bei 200 m stidlich des Muldentiefsten 
zu ersehen ist. Weiter siidlich kónnen 
schon vier Flóze unterschieden wer-

----- i"" ‘i ----- i -----i .  den. Im Schichtenschnitt 1 ist dann ais
fiinftes das Flóz 5 Plalihofsbank mit 
dem marinen Horizont im Hangenden 
zu finden. Gebaut worden ist bisher 

noch keines dieser im Siiden der Bochumer Muldę neu auf- 
geschlossenen Flóze. Unter Uinstanden diirften aber zwei 
davon bauwiirdig sein, namlich die Flóze 1 und 3. Das 
Flóz I wird mit dem Flóz Schóttelchen 1 der Einheits- 
bezeichnung identisch sein, das Flóz 3 mit dem Flóz 
Schóttelchen 2 (Abb. 6). Das Flóz 1 — Schóttelchen 1 hat 
in seinem Hangenden einen Faunenschiefer, der immer bei 
genau 1,40 m iiber dem Flóz. muschelfiihrend ist. Ebenso 
hat das Flóz 4 einen Faunenschiefer im Hangenden, der 
unmittelbar iiber dem Flóz Muscheln fiihrt. Im Hangenden 
des Flózes 3 Schóttelchen 2 folgt eine Sandsteinzone 
mit Drifthólzern. Im Schnitt 2 (Schacht Magdeburg) konnte 
im Hangenden des Flózes 3 Schóttelchen 2 das Quarz- 
konglomerat wieder entdeckt werden, das aber hier nicht 
so grobkórnig ist wie im Schichtenschnitt 5 aus dem 
Norden der Bochumer Muldę.

AbschlieBend kann gesagt werden, dali die Auffindung 
des marinen Horizontes iiber dem Flóz Plafihofsbank 
zwar noch nicht die Moglichkeit bietet, die auf dgr Zeche 
Westfalen gebauten Flóze im einzelnen zu identifizieren, 
dafi damit aber ein wertvoller Anhaltspunkt fur die 
weiteren Untersuchungen gefunden worden ist.

HaBstab

U M S C f i  A U
V e r s ta r k u n g  der  Schach tw andung  

inne rha lb  quel lender  Tonschich ten .
Von Betriebsfiihrer Kurt T h o m a s ,

Barfelde bei Gronau (Hann.).
Die Druckbeanspruchungen der Schachtmauerung beim 

Durchteufen von quellenden Tonschichten lassen es geraten 
erscheinen, die Mauerung in diesen Zonen mit besonderer 
Sorgfalt auszufiihren. Da fast immer mit Wasser/ufliissen 
zu rechnen ist, erfolgt also bereits bei dem eigentlichen 
Abteufen eine Anfeuchtung der anstehenden Tonschichten.

Eine einfache Verstarkung des normalen Mauerwerks 
um 2 3 Steine gewahrleistet nicht immer eine be-

schadigungslose Aufnahme der durch den quellenden Ton 
hervorgerufenen Drucke. Auch das Teufen innerhalb dieser 
Schichten mit einem um 2 m gróBeren Durclunesser und 
die anschliefiende Verfiillung des dadurch hinter der 
eigentlichen Schachtmauerung gewonnenen Hohlraumes 
mit Beton zwecks erhóhter Druckaufnahme werden nicht 
immer geniigen. MaBgebend hierfiir ist wohl an erster 
Stelle die Machtigkeit des zu durchteufenden Tonlagers 
selbst. Da bei der Einbringung von Beton dessen Feuch- 
tigkeit den Ton angreifen wird, konnte bei einer Machtig
keit des Tones von nicht mehr ais 2 m durch Einbau 
von Abflufiróhren auf der Sohle des zu verfiillenden Hohl
raumes die grofite Feuchtigkeit abgeleitet werden. Eine 
Einbringung des Betons ohne jede Feuchtigkeitsaufnahme
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des Tones wird jedoch niemals zu erzielen sein. Ich 
schlage deshalb die aus der nachstehenden Abbildung er- 
sichtliche Ausbauart vor.

Bei einer Tomnachtigkeit von mehr ais 2 m wird 
der Ton 1,30 m tief hinter der normalen Schachtmauerung 
ausgćspitzt. Dann baut man in Absatzen von hóchstens
1,50 m und in einem Abstand von 0,30 m vom TonstoB 
eine Verschalung ein. Auf der Sohle der Tonschicht 
werden AbfluBrohre fiir das Betonwasser bis iu den 0,30 m 
tiefen Hohlraum zwischen Verschalung und TonstoB cin- 
gefiihrt. Nach Abbindung des von der Schachtwandung 
bis zur Verschalung yerfullten Betons wird die Ver- 
schalung ausgebaut und der 0,30 tn tiefe rcstliche Hohl- 
raum mit trockeuem Kies verfiillt. Die 0,30 m starkę Kies- 
schicht soli etwa auftrctcndc Driicke der Tonschicht zuerst 
aufnehmen, bevor sie den Beton und dadurch die Schacht- 
maucrung bcanspruchen. Um dic jcw'cilige Verschalung mit 
ihrer Verbolzung gewinnen zu kónnen, darf man die Ab- 
satze nicht hóher ais 1,50 m wiihten.

Wenn die Tonschicht nicht horizontal liegt, sondern 
unter einem bestimmten Einfallen die Schachtróhre durch- 
streicht, muB selbstverstandlich zur restlosen Gewinnung 
der Vcrschalung uud Einbringung der Beton- und Kies- 
massen an der vom Schacht aus ansteigenden Seite uber 
der Tonschicht die jeweiligc Gebirgsschicht etwas ein- 
fallend nach dein TonstoB zu weggespitzt werden. Bei 
dieser Arbeitsweise ist dafiir Sorge getragen, dafl das bis 
zum letzten Absatz sich aus dcm Beton absetzende Wasser 
in der Kieswand bis zu den AbfluBrohren absickern kann.

Sich erhe i t s kup plu ng  fiir Ket tenyerb indu ngen .
Gliedcrkettcn schlieBt man beim Abspannen von 

Einrichtungen aller Art oder ais Verbindungen bei Zug- 
strangen meist durch einfache Haken oder Ringe mit 
Knebeln an den Bcfestigungsstellen an. Werden die Ketten 
locker, so lóscn sich die Verbindungen leicht in unbeab- 
śichtigtćr Weise.

Abb. 1. Sicherheitskupplung mit eingehangtcm Kettcnendc.

P A  T  E  N  T  B
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgremacht im Patcntblatt vora 29. Mai 1941.

lOb. 1502716. Christinc Schmiłz, geb. HiHesheim, und Josef Schmitz, 
Koln-Deutz. Feucranzunder. 20.2.41.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, ist eine Sicherheits
kupplung entstanden, die nach dem Einhangen der Kettc 
sofort gesicliert ist und sich auch unter Spannung der 
Kette w'ieder lósen laBt. An der Hakenkupplung ist am 
Schaft ein drehbarer Ring angebracht (Abb. 1), der unten 
an der Hakenspitze an einer Nase anlicgt (Abb. 2). Wenn 
das Kcttenende an den Haken angehangt werden soli, 
dreht man den Ring nach unten, zieht das Kcttenende 
durch den Ring (Abb. 3) und hangt das letzte Glied in 
den Haken. Beim Anziehen der Kette ist die Verbindung 
sofort voIlkommcn gesicliert hergestellt (A bb .!). Will man 
die Kette, wenn sie nicht angespannt ist, aushangen, so 
findet der Vorgang unigekehrt statt.

• Abb, 2. Sicherheitskupplung von vorn gesehen.

Damit dic unter Spannung stehende Kette vom Haken 
gelóst werden kann, ist der Ring durch einen heraus- 
nehmbaren Bolzen am Hakenschaft gehalten. Zieht man 
den Bolzen heraus, so werden die Ósen des Riugcs frei, 
so daB der Ring mit den Osen nach oben gcdrcht werden 
kann. Dadurch lóst sich der Ring von der Nase an der 
Hakenspitze, und das eingehangte Kcttenglied kann vom 
Haken abgczogen werden.

Abb.3. Einhangen des lockeren Kettenendes 
in den Haken durch den nach unten gedrchten Ring.

Gegen Herausrutschen ist der Befestigungsbolzeii zu 
dem Ring auch wrieder gesicliert. Auf der einen Seite hat' 
der Bolzen einen fest ąngebrachten Fliigel, so daB er nicht 
durch die ,Ose hindurchrutschen kann. Auf der anderen 
Seite tragt das Bolzenende ein Gelenk, das nur in einer 
Richtung, und zwar in derselben Richtung wie der Fliigel 
auf der anderen Seite des Bolzens drehbar ist. AuBer- 
deni tragt das drehbare Bolzenende einen hervorstehenden 
Keil, der durch eine Nut oben in der Bohrung und an den 
Ringósen hindurchgesteckt wird. ist der Bolzen durch- 
gesteckt, so dreht er sich infolge des Gew'ichtes des 
Fliigels von selbst um 180° nach unten. Glcichzeitig wird 
das Bolzenende nach unten gedreht, so daB die Ver- 
bindung in jeder Weise gesicliert ist. Beim Herausnehmen 
des Bolzens geht man in umgekehrter Reihenfolgc vor.

Dipl.-lng. Fritz R ied ig ,

E R l C M T
•  10b. 1502812. Wilhelm Dudek, Bertin-Friedenau. Kohlenanzunder in 

Plattenform. 12.4. 41. ; <
35a. 1502554. H. & G. GroBmann GmbH,, Dortmund. r Wagen-

Hcmmvorrichtuna: fur Fórderkórbe. 1 .2 .41 .
Ś le . 1502598, Dipl.-lng. W ilfried Flamrich, RScklinKhausen-

Yibrationsgerat, besonders fiir Bunker u. dtcl. 5 .11.38.
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81 e. 1502 659. Ailgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin. An
ordnung zur Stellungsmeldung oder Verriegehmg in mit Klappen versehenen 
Fórderanlageni 5. 4. 41.

81 e. 1502 787. Ailgemeine Elektricitats-Gesellschaft. Berlin. Mehr- 
stellenschalter zur Kupplung mit Drehrohren u. dgl. bei Fórderanlagen. 
13. 1.41.

Patent-Anmeldungen>,
die vom 29. Mai 1941 an drei Monate lang in der Auslegehallc 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 a, 14. J. 62271. Erfinder: Karl Wiedelmann. Lengede (Kr. Peine). 

Anmelder: llseder Hutte, Peine (Hann.). Verfahren zur Lauterung von Erzen 
mit in Wasser aufschwemmbareu tonigen oder lehmigen Bindcmitteln durch 
einen AufweicHvorgang in Wasser. 19. 8. 38.

5c, 1 01. Sch- 119939. Erfinder, zugleich Anmelder: Friedrich Schutz. 
Dortmund-Kirchlindcn. Verfahren zum Abteufen von durchbohrten und unter- 
fahrenen Gesenken. 13. 2. 40.

5c, 9/10. M. 143693. Erfinder: Ernst Lorenz, W itten. Anmelder: F. W. 
Moll Sóhnc, Maschinenfabrik. Witten (Ruhr). Eiserner Vieleck- oder Bogen
ausbau. 20. 12. 38.

5c, 10/01. G. 99461. Erfinder, zugleich Anmelder: Fritz Grunder, 
Essen-Stadtwald. Wanderpfeiler. 4. 2. 39. Protektorat Bóhmen lihd Mahren.

5c« 10/0 i. H. 161711. Erfinder: Friedrich Heckermann, Duisburg. 
Anmelder: Eisenwerk Wanheim OmbH., Duisburg-Wanheim. Eiserner
Grubcnslempcl. 26. 2. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

5d, 11. G. 96363. Erfinder: Wilhelm Lóbbe, Oberaden bei Unna. An
melder: Gcwerkschaft W estfalia, Lunen (W estł.). Wendelrutsche. Zus. z. 
Pat. 678020. 30 .9 .37 .

5d, 11. M. 139983. F. W. Moll Sóhne, Maschinenfabrik, W itten
(Ruhr). Bremsfórderer. 2. 12. 37. Osterreich.

5d, 1S. M. 146986. F. W. Moll Sóhnc, Maschincrifabrik, Witten 
(Ruhr). Hilfsvorrichtung fur SchieBarbeiten. 1 .2 .40 . Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

10a, 22 04. D. 81 186. Erfinder: W alter Kopmann, Berlin-Halensee. 
Anmelder: Didier-Werke AG., Berlin-Wilmersdorf. Verfahren und Anordnung 
zur Verhindcrung von Graphitansat7.cn in dcm uber der Beschickung liegen
den Gassammelraum von Gas- und Kokserzcugungsófen. 9. 9. 39. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

lOa, 22 05. 0 .  24436. Erfinder: Karl Schumacher, Bochum. Anmelder: 
Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Verfahren zur Pechvcrkokung. 
19.1.40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

10a. 26/01. K. 153878. Erfinder: Johannes Thiel, Magdeburg. An
melder: Fried. Krupp Grusonwcrk AG., Magdeburg-Buckau. Drehtrommel, 
besonders Schweltrommcl. 15 .3 .39 . Protektorat Bóhmen und Mahren.

10 a. 36/06. H. 147892. Otto Hellmann, Bochum. Ofen zum Schwelen 
und Verkoken von Brennstoffen. Zus. z. Pat. 697947. 14.5.36.

35a, 9 17. D. 79092. Erfinder: Heinrich Renfordt. Duisburg. An
melder: Demag AG., Duisburg. Fórdergestell m it seitlich verschiebbarer 
Aufhangeachse fiir das Seil. Zus. z. Pat. 700 351. 18.10.38.

81 c, 133. H . 156087. Erfinder: Dipl.-Ing. Hans Rohrbach, Beuicrode, 
uber Hannover. Anmelder: Hannoversche Maschinenbau-AO„ vorm. Georg 
Egestorff (Hanomag), Hannovcr-Linden. Vorratsbehaltcr-Auslauftrichter 
fur staubfórmiges Gut mit einer sich daran anschliefiendcn Entnahme- 
Falleitung. 7. 6. 38.

81 e, 136. B. 183189. Bleichert-Transportanlagcn GmbH., Berlin. 
Bunkcrentlcerungsvorrichtung. Zus. z. Anm. B. 180027. 1S. 5 ,3S.

Deutsche Patente.
(Von dcm l age, an dem dic Erteilung eines Patentes bckanntgemacht worden 
ist, lauft die fflnfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5c (9 ,0). 705640, vom 26 .5 .39. Erteilung bckannt

gemacht am 27 .3 .41 . G e w e r k s c h a f t  R e u ss  in Bonn. 
Eisernes Streckengestell. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

.Die sich uberlappendcn und gegeneinander verschieb- 
baren einander benachbarten Enden der Bógen des Gestelis 
sind mit Hilfe eines Schlosses mit cinseitig wirkendent 
Gesperre so miteinander verbunden, daB sie nicht ausein- 
ander gezogen werden kónnen. Das Gesperre kann einen 
in dem Schlofi verschicbbarcn Keil haben, der sieli beim 
Ineinanderschieben der Bogenenden selbsttatig lóst und 
das Auseinanderziehcn der Enden verhindert. Der Keil 
kann mit einer Klinke in eine Sperrverzahnung des Endes 
des einen Bogens eingreifen, wahrend das den Keil enthal- 
tende Schlol! m i td e m  Ende des anderen Bogens vcr- 
bunden ist.

5c (10fll). 705692, vom 5 .6 .38 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 27 .3 .41 . P e te r  T h ie lm a n n  in H id d in g -  
h a u s  e h - O r t  iiber G e v e ls b e rg .  Grubenstempel.

Der obere innere Teil des aus zwei ineinander ver- 
schiebbaren, mit der offenen Seite einander zugekehrten, 
durch eine Klemmeinrichtung in ihrer Lage zueinandcr 
gesicherten Teilen von U-fórmigeni Querschnitt bestchen- 
den nachgiebigen metallischen Stempels tragt auf der 
inneren Flachę des Śteges iiber dessen Lange vcrteilte 
Querrippen. Die Rippen umgeben die Aussparungcn des 
oberen Stempelteils, in die ein bekannter Feststellbolzen 
eingesetzt wird; die Rippen versteifen den, oberen Stempel- 
teil und ermóglichen es, das Gewicht des Stempels zu 
verringern. ; .

1 In den Patentanmeldungen, die am SchluB mit dein Zusat/ sOster- 
reich<£ und » Protektorat Bóhmen 'und Mahren* vcrselien sind, ist die Er
klarung abgcgeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das 
Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

--------------------------------------- Ę---------------------

10a ( l t I0). 705649, vom 26. 1.39. Erteilung bekannt- 
geinacht am 27 .3 .41 . B a m a g -M e g u in  AG. in B e rlin . 
Antriebsvorrichtung fur die Bewegung zweier an der 
Besc/iickmaschine fiir Horizontalkamtnerófen zur Kohle- 
ftuc/ienfuhrung beiderseitig angelenkten Fiihrungswdnde. 
Erfinder: Jakob Wax in Berlin-Johannistal. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Von den aus zwei gelenkig miteinander in Verbindung 
stehenden Teilen a und b bestehenden Fuhrungswanden 
fiir den Kohlekuchcn ist der Teil a durch eine senkrechtc 
Welle c schwenkbar mit der fahrbaren Beschickmaschine d  
verbunden. Er wird von einem auf der Beschickmaschine 
angeordneten Motor c mit Hilfe eines auf das untere Ende 
der Welle c wirkenden Schneckengetricbes / ,  g ' ver- 
schwenkt. Auf dem oberen Ende der durch das Getriebe 
gedrehten Welle c ist das Zahnsegment h befestigt, mit 
dem ein Zahnrad i  in Eingriff steht, das in ein Zahnrad k 
eingreift. Auf der Welle dieses Zahnrades ist dic Kurbel / 
befestigt, die durch eine Stange m mit dem Winkelhebel n 
in Verbindung seht. Der Winkelhebel ist mit dem Teil b der 
Fuhrungswande a , b starr verbunden und wird von dcm die 
beiden T eile  der Wandę gelenkig miteinander verbindenden 
Bolzen o getragen, beim Verscliwenken des Teiles a der 
Fuhrungswande durch den Motor e wird durch das Zahn
segment h mit Hilfe der Zahnrader i, k  und der Kurbel l 
der Teil b der Wiinde gegen dereń Teil a so verschwenkt, 
daB der Teil b aufierhalb des Bereichs der vor der Ofcn- 
batterie liegenden Bauteile gelangt.

lOa (2205). 705576, vom 8 .8 .39 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 27 .3 .41. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E sse n . Anordnung yon Koksofenanlagen zur Erzeugung  
von Pechkoks. E rfinder: Dr.-Ing. e. li. Heinrich Koppers 
in Essen.
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Der Koksofen der Anlagen, denen das zu verkokende 
-Gut im fliissigen Zustand zugefuhrt wird, hat miteinander 
abwechselnde Gruppen von Verkokungskammern a und 
Einrichtungen b zum Destillieren von Pech zur Gewinnung 
von Hartpech. Die zum Destiilieren des Pechs dienenden 
Einrichtungen liegen oberhalb von zwischen den Gruppen 
der Verkoi<ungskammern a yorgesehenen Zwischenraumen 
und konnen durch versteilbare Fiilleitungen c unmittelbar 
mit den Koksofen verbunden werden. D ie Einrichtungen 
zum Destillieren des Pechs haben voneinander unabhiin- 
gige Destillatiónsblasen von solcher Grófle, dali eine Ver- 
kokungskammer des Ofens mit dem in Hartpech um- 
gewandelten Inhalt einer dieser Blasen gefullt werden 
kann. Die Einrichtungen sind in jolcher Hohe iiber den 
Koksofen angeordnet, daB unter ihnen Fiillwagen fiir 
festes Verkokungsgut hinwegfahren konnen.

35a (1803). 705662, vom 16.4.40. Erteilung bekannt
gemacht ani 27 .3 .41 . A u g u s t S c h w e n g e r  in B e rlin . 

„Atifzugschachtiursicherung. Zus. z. Pat. 703 578. Das 
Hauptpat. hat angefangen ara 14.0.38. Der Schutz er
streckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Bei der Schaclittursicherung nach dem Hauptpatent 
w irkt ein in dem Steuerkreis des Aufzuges vorgeseiicner 
Kontakt auf eine Tiirriegelfalle ein, dereń wirksamer Vor- 
schub durch einen an der Tiirzarge oder dem an dieser 
befindiichen SchloBteil angeordneten Anschlag begrenzt ist. 
Damit bei dieser Sicherung die Turfalle beim Zuschlagen 
der Tur durch Aufschlagen auf dereń Zarge oder Rahmen 
nicht abbrechen kann, wird gemafi der Erfindung das Ver- 
schieben des Tiirricgcls erst dann ausgelóst, wenn die 
Tur geśchlossen ist. Beim Offnen der Tur wird der zuriick- 
gezogene Riegel yerriegelt und bleibt in dieser Stellung, 
solange die Tiir offen ist. Der Riegel // kann bei offener

Tur in zuriickgezogener Stellung durch den Hebel b im 
TiirschloB c gesperrt werden, der in den Riegel oder in 
einen mit diesem verbundenen Teil d  eingreift und beim 
SchlieBen der Tiir zuriickgedruckt wird. Der Hebel b ist um 
eine zur Tiirebene parallele Achse schwenkbar und wird 
beim Einfallen der Tiir e In die Zarge f  durch einen an 
dieser angeordneten Stift g  ausgelóst.

d '  $  Schnitt 1

Schnitt 2

B U C H E R S C H A U
Technisches Rechnen und seine HHfsmittcl. Von Ober- 

ingenieur Eugen M ay .e r-S idd , Miinchen. Bd. 3: 
Hóhere Rechenoperationen auf dem Rechenschieber, 
graphische Schaubilder, graphische Papiere, Grund- 
lagen der Nomographie. 135 S. mit 61 Abb. Preis in 
Pappbd. 3,90XM. Bd. 4: Quadratische Gleichungen, 
arithmetische und geometrische Reihen, Kombinatorik, 
Bitiomischer Lehrsatz, hóhere Gleichungen usw. 
184 S. mit 37 Abb. Preis in Pappbd. 5,50SiJl. Berlin 1941, 
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Roth & Co.
Im Gegensatz zu den beiden ersten Banden, die eine 

gewisse ermudende Eintónigkcit yornehmlich in der 
stilistischen Formgebung der vielen Beispiele atm en1, ist 
in den nunmehr vorliegenden Banden III und IV eine 
gróBere Lebhaftigkeit der Darstellung festzustellen, die 
einnehmender und erfrischender wirkt.

Leider hii.lt der Verfasser, wie er im Vorwort und auf
S. 160 des Bds. IV betont, daran fest, die Ausfuhrungen 
iiber den Rechenschieber auf 4 Bandę vertcilt zu bringen, 
wie er iiberhaupt das ganze Stoffgebiet des Technischen 
Rechnens nicht in einzelne Sachgebiete auftrennt. Er gibt 
hierfiir folgende Begriindung: »Bei ganz oberfliichlicher 
Beurteilung konnte man vielleicht wiinschen, daB einzelne 
Kapitel, z. B. iiber den Rechenschieber, in ein und dem- 
selben Band behandelt werden. Bei niiherem Zusehen 
erkennt man aber leicht, daB man bei einer derartigen 
Zusammenfassung groBe Nachteile fiir die Ausbiidung des 
Schiilers im praktischen Rechenschieberrechnen in Kauf 
nehmen muBte. AuBerdem ist es naturlich widersinnig,

1 Oluckauf 76 (1940) S. 20.

einem Schiiler z. B. zeigen zu wollen, wie man quadratische 
Gleichungen mit Hilfe des Rechenschiebers losen kann, 
bevor er iiber quadratische Gleichungen im Reinen ist.«

Diese Begriindung erscheint wenig stichhaltig, denn 
es ist nicht einzusehen, warum Schwierigkeiten fiir den 
Benutzer auftreten soliten, wenn die zusammengehórigen 
Ausfiihrungen in einem Bandę gesammelt vorliegen uud 
die Bandę n e b e n e in a n d e r  benutzt werden. Ich erinnere 
nur an die Aufteilung von Lehrbiichern nach Sachgebieten
— z. B. -Planimetrie, Arithmetik und Algebra, Darstellende 
Geometrie, Hóhere Analysis usw. —, die ja auch von 
Schiilern n e b e n e in a n d e r  benutzt werden. Jedenfalls 
wiire mit einer Verfeilung der Sachgebiete auf die ein
zelnen Bandę dem an einem  Stoffgebiete Interessierten 
die Móglichkeit geboten, sich auf die Beschaffung eines 
Auswahlbandes zu beschriinken. DaB eine derartige Auf
teilung moglich ist, zeigt der nachstehende Yorschlag. Was 
in diesem Zusammenhang die AuBerung des Verfassers im 
Vorwort zum IV. Band »Die Unterteilung in einzelne 
Biindchen ist nur eine iiuBerliche und hauptsachlich aus 
wirtschattlichen Griinden erfolgt« besagen soli, ist nicht 
recht klar. Wirtschaftlich ware es jedenfalls fiir manchen 
Interessenten, wenn er einzelne Bandę erwerben konnte, 
die ein in sich geschlossenes Ganzes darstellen — die 
Bandę I —IV kosten 16 StM —.

In den ersten 3 Banden ist der Eindruck vorherrschend, 
dali es sich wenigstens bei dem Gesamtwerk um ein 
geschlossenes Ganzes handelt. In Band IV S. 62 findet sich 
jedoch plótzlich der Hinweis des Verfassers, daB seine 
Sammlung»Innungsprufungenund Reichsberufswettkanipfe«

Band 1 Band 2 Band 3 Band 4
Bezeichnung der Bandę Loganthm en, Winkel-
nach U m gruppieriing 

des Stoffes
Die Gleichungen funktionen, Reihen, 

Kombinatorik, Binomischer 
Lehrsatz

Schau- und Rechenbilder Der Rechenschieber

Band Abschnitt Seite Band Abschnitt Seite Band Abschnitt Seite Band Abschnitt Seite

II A I 11— 24 I I 9— 44 II A II 25— 45 I IV 82—110
11 A III 46— 58 I II 45— 72 II A V 6 1 -  78 II A IV 59— 60

Vertellung 
d er bisherigen 

Abschnitte

11 A VI 79— 94 I III 7 3 -  81 II A VII 95-116 II A VIII 117—124
IV A I 11— 44 IV B 61— 92 III II 60-109 II B 125—137
IV A 11 45— 52 IV c 93-105 III III 110—129 III I 7— 59
IV E I 131—132 IV D 106-130 III Anhang 130—135 IV E V 159— 160
IV E II 133-155 IV

IV
IV

A III
E rn  
E IV

53— 60 
156-157 
153

IV
IV

F
G

161-170
171-184



364 G 1 u ck  a u f 77. jahrgang, Heft 24

bzw. dereń Studium »die Voraussetzung« fiir das vor- 
liegende Werk »Technisches Rechnen« bildet. Diese 
AuBerung hatte man normalerweise im Vorwort zum
I. Band- erwarten miissen.

Auch mutet es in einem sich immerhin auf die mathe- 
matischen Wissenschaften beziehenden Werke merkwiirdig 
an, wenn der Verzicht auf die Anleitung einer mathe- 
matischen Formel mit folgendetn philosophischen Satze 
begriindet wird: »Alles menschliche Wissen ist ja sowieso 
zur weit gróBeren Halfte ein GIauben.« (Bd. IV S. 100.)

Band Ili enthalt zunachst einen Abschnitt iiber die 
RechenvorgangedesPotenzierens,Radizierens und Logariib- 
mierens mit 91 teils eingekleideten Beispielrechnungen. 
Daran schliefien sich Ausfiihrungen iiber Schaubilder und 
graphische Papiere mit 32 Schaubildern. Der SchluB- 
abschnitt ist der Nomographie gewidmet, dereń Grund
lagen an 19 Nomogramm-Beispielen erliiutcrt werden. Der 
Anhang »Logarithmenpapiere« beschrankt sich auf dic 
W iedergabe von Abbildungen und der Auffuhrung der 
handelsiiblichen BlattgróBen.

Band IV befaBt sich im ersten Drittel mit den quadra- 
tischen Gleichungen sowie mit den darauf zuruckfiihrbaren
Gleichungen, wobei fiir erste 41, fiir letztere 8 Beispiele
geboten werden. Fiir die graphische Lósung derartiger 
Uleichun^en findet sich ein Beispiel. AnschlieBend werden 
dic arithmetischen und geometrischen Reihen behandelt, 
wobei das Hauptgewicht auf die Zinseszinsrechnung gelegt 
ist. 24 Beispiele und 4 Seiten Zahlentafeln fiir die Formel 

,1 0 0  +  p \*
l  100 /

enthalt dieser Abschnitt. Bei der folgenden Behandlung 
der Kombinatorik w^erden die Permutation und Kombina- 
tion nur gestreift und in wenigen Beispielen angedeutet. 
Dagegen sind derVariation immerhin 9 Beispiele gewidmet. 
Im Abschnitt iiber den Binomischen Lehrsatz und seine 
Anwendungen werden 1.1 Beispiele und 5 Seiten Binomial- 
koeffizienten ganzer und gebrochener Zahlen geboten. Bei 
den anhangsweise beigefiigten Ausfiihrungen iiber Maxima 
und Minima sowie iiber Grenzwerte unbestimmter Aus- 
driicke fragt man sich, ob diese nicht iiber den Rahmen 
des Bezwcckten hinausgehen und zweckmiiBiger der 
Infinitesimalrechnung vorbehalten geblieben waren. Das 
letzte Drittel des Buches befaBt sich mit den Gleichungen 
dritten Grades, wobei im AnschluB an die reine Theorie 
15 Beispiele durchgerechnet werden. Die weiteren Dar- 
legungen dieses Abschnittes iiber die graphischen Lósungen 
und die Rechenschiebererfassung dieser Gleichungen sind 
nur kurze Hinweise. Der nachste Hauptabschnitt iiber den 
Rechenstab befaBt sich zunachst in knappen Darlegungen 
mit dem Gebrauch goniometrischer Teilungen, gibt dann 
zwei Spezialrechenschieber kurz an und erwahnt ab- 
schlieBend den »Ringbuch-Rechenschieber«, dem ein be- 
sonderer Unterabschnitt mit 10 Zeilen (!) gilt. Hier hatte 
man ruhig etwas mehr sagen kónnen, da der Raum doch 
vorhanden ist. Den AbschluB bringt eine Betrachtung der 
Methoden und Gerate zur Flachenberechnung.

Bei einer Gesamtbetrachtung des Werkes kann man 
dem Verfasser die Anerkennung fiir den FleiB nicht ver- 
sagen, mit dem er die vielen Beispiele zusammengetragen 
hat. Es ware zu wiinschen, daB er bei einer Neuauflage 
den geauBerten Wiinschen Rechnung tragen konnte, vor 
allem beziiglich der stilistischen Formgebung. Wie weit 
man in dieser Fórderung gehen darf, zeigt anschaulich das 
mir vorliegende bereits 1906 crschienene Buch von Bendt1. 
Bei dieser Ubcrarbeitung lieBen sich dann auch die 
stórenden Druckfehler beseitigen, von denen nur folgende 
angegeben seien. In Band IV stimmen die Seitenzahlen des 
Inhaltsverzeichnisses nicht (61 fehlt, statt 93 ist 61 an- 

egeben). In Band IV mufi es in der Formel der letzten 
eile statt 26 O heiBen. Im gleichen Band steht auf 

Seite 120 1:}'2* 5 :7  und eine Ztilc weiter ~ 5 :7 . SchlieB
lich noch ein W ort zu den Bezeichnungen »graphisches 
Schaubild« und »graphische Rechentafek. M. E. diirften die 
deutschen W órter »Schaubild« und »Rechenbild« voIlauf ge- 
niigen. Dabei ware unter »Schaubild« die bildliche Dar
stellung von mathematischen oder zeitlichen oder sonstigen 
Zusammenhangen zweeks Veranschaulichung, unter 
»Rechenbild« die bildliche Darstellung von Zusammen
hangen (Funktionen) zweeks Bestimmung von GroBen aus 
gegebenen Ziffern zu verstehcn.

Dr.-Ing. habil. F. D o h m en  VDI.
1 B e n d t ,  F .:  Grundziige der DiffcrenEial- und Integralrechnung. 

Leipzig 1906.

Technisches Spanisch. Lehr- und Nachschlagebuch der 
spanischen Sprache auf technischem Gebiet mit aus- 
fiihrlichem Fachwórterbuch. Von Ingenieur Gustav 
R e d c r  VDI. 382 S. Essen 1941, W. Girardet. Preis 
in Pappbd. /,20 ć/iUl.
Wie der Verfasser im Vorwort ausfuhrt, will er mit 

dieser Neuerscheinung dem Mangel abhelfen, der sieli bei 
technischen Obersetzungen in die spanische Sprache durch 
das Fehlen von wirklich brauchbaren fachlichen Unterlagen 
ergibt. Auf Grund seiner vieljahrigen Ingenieurtatigkeit 
in Spanien ist es ihm gelungen, ein zuverlassiges Lehr- 
und Nachschlagebuch auf den Buchermarkt zu bringen, 
wclches fiir technische Ubersetzungsarbeiten auf dem Ge
biete des spanischena Berg- und Hiittenw'esens aus- 
gezeichnete Dienste zu leisten vermag. Unter Benutzung 
des neuesten Fachschrifttums werden Stoffkunde, im 
besondern der Brennstoffe, von Eisen- und Stahl sowie 
Hiittcnkunde, Metallformung, Maschinenbau, Eiscnbahn 
usw. ćingehend behandelt, wobei es auch an Obersetzungs- 
iibungen nicht fehlt. Auf diese Weise hat der Verfasser 
eine Art technologisches Lehrbuch geschaffen, welches auch 
dem bereits sprachkundigen Ubersetzer aus der spanischen 
Technik recht wertvolle Dienste leistet und Erleichterungen 
bietet wie kaum eines der bisher erschienenen Fachwórter- 
biicher. Es ist lebhaft zu wiinschen, daB das vorliegende 
Buch die weiteste Verbreitung in Fachkreisen findet. 
Sicherlich wird es sich auch durch die gewahlte Form 
des Aufbaus und durch seine ubersichtliche Gliederung, 
ferner durch den beigefiigten W órterbuchteil nebst wert- 
vol!en grammatischen Ausfuhrungen und nicht zuletzt durch 
seine gefallige Form der Darstellung und Ausstattung bald 
recht zahlreiche Freunde erwerben. K re itz .

Schlegelberger-Hoche: Das Recht der Neuzeit. Ein Fiihrer 
durch das geltende Recht des Grofkleutschen Reichcs 
und das preuBische Landesrecht 1914 bis 1941. 
16. Ausg. von Dr. W erner H o c h e , M inisterialdirigent 
im Reichsministcrium des Innern. 598 S. Berlin 1941, 
Franz Vahlen. Preis geb. 10 3łM.
Das Buch enthalt nach dem Stande vom 1. Januar 1941 

eine vollstiindige Ubersicht iiber das seit dem 1. August 
1914 im GroBdcutschen Reich giiltige Rcichsrecht mit den 
Vorschriftcn iiber die Eingliederung und iiber die Rechts- 
einfiihrung in den heimgekehrten Gebicten, auch iiber das 
preuBische Rccht. Wichtigen Vorschriften ist eine kurze 
Inhaltsangabe beigegeben, vor allem den Veróffent- 
lichungen seit dem 30. Januar 1933. Die Gesetze, Ver- 
ordnungen und Verwaltungsvorschriften sind nach Stich- 
wórtern in der Buchstabenfolgę geordnet; jede Rechts- 
vorschrift ist schnell aufzufinden. Das Buch ist ein unent- 
behrliches Nachschlagewrcrk fiir alle Fragen iiber dic neue 
umfangreiche Gesetzgebung. S c h lii te r .

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisen- 

forschung zu Dusseldorf. Hrsg. von Friedrich K ó rb e r . 
Bd. 22, Lfg. 1 — 17. Abhandlung 391-408 . 265 S. mit 
679 Abb. im Text und auf 7 Taf. Dusseldorf, Verlag 
Stahleisen mbH. Preis des vollstandigen Bandes in 
Heften 25,50 3Ut, geb. 28,50 %M.

M u th e s iu s ,  Volkmar: Peter Klóckner und sein Werk. 
(Schriftenreihe Ruhr und Rhein, H. 1.) 63 S. Essen, 
Verlag Gliickauf GmbH. Preis in Pappbd. 1,50 JUL. 

S e ib t ,  Bernhard: Die Riickgliederung der saarl;indischeii 
Schwerindustrie nach 1935. (Miinchener volkswrirt- 
schaftliche Studien, Neue Folgę, H. 32.) 178 S. Jena, 
Gustav Fischer. Preis geh. 7,50 31M.

S ta c h , E.: Grofideutschlands Steinkohlenlager. (Deutscher 
Boden, Bd. 10.) 150 S. mit 36 Abb. und 1 Taf. Berlin, 
Gebiiider Borntraeger. Preis geb. 4,80 3UI.

W irtschaft und Steuer mit besonderer Beriicksichtigung 
kriegswirtschaftlicher Fragen. 8 Vortrage von J .G e b -  
h a r d t  u. a. (Schriften der Wirtschafts- und Ver- 
waltungs-Akademie Essen, H. 1.) 149 S. mit 3 Abb. 
Essen, Verlag Gliickauf GmbH, Preis in Pappbd.
4,50 9tM. ’ _______

P E R S Ó N L I C H E S
Gestorben:

am 29. Mai in St. Andreasberg der Geheime Ober- 
bergrat Adolf S c h ló s s e r ,  fruherer Direktor des Nieder- 
sachsisehen Steinkohlensyndikats in Hannover, im Alter 
von S2 Jahren.


