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Die deutschen Kunststoffe und ihre Anwendung in der Technik.
Von Dozent Dr.-Ing. habil. Herbert K n a u s t ,  Breslau.

Dieser Abhaudlung liegt nicht das Ziel zugrunde, 
Neues iiber die Kunststoffe zu bringen. Sie will nur dem 
Ingeiiieur in gedrangter Form einen Gesamttiberbiick iiber 
die bisherige Entwicklung und den heutigen Stand der 
Kunstharz- und Kunststofferzeugung verinitteln und die 
vielseitige Anwendungsinóglichkeit aufzeigen. Bei der 
stiindig ztinehmenden Ausweitung dieses Sondergebietes 
und der grofien Anzahl vielseitigster Erzeugnisse ist es fiir 
den Nichtfachmann schwer, die Herkunft der einzelnen 
Kunststoffe klar auseinanderzuhalten.

Der Begriff »Kunststoff« umfaBt heute bereits eine 
Unzahl der verschiedensten W erkstoffe, und es kann mit 
Sicherheit angenommen werden, dali uns im Vcrlaufe der 
sich im besten Fluli befindlichen W eiterentwicklung noch 
manche iiberraschcnde Ncuschópfungen bevorstehen. Dali 
auch Lauder ohne Devisennot und ohne Rolistoffknappheit, 
wie z. B. Amerika, planmaflig auf die Schaffung synthe- 
tischer hochmolekularer Verbindungen hinarbeiten, ist nur 
ein weiterer Beweis fiir die grolie Bedeutung dieser Er
zeugnisse. In Deutschland hat die zielbewufit gesteuerte 
Rohstoffverteilung im Rahmen des Vierjahresplanes es mit 
sich gebracht, dali die Anwendungsgebiete fiir die Kunst
stoffe in der ailgemeinen Maschinentechnik und im 
chemischen Apparatebau wie auch im Hiitten- und Walz- 
werkswesen immer vielseitiger und umfangreicher ge- 
worden sind.

Verfolgt man die Geschichte der Kunstharzstoffe bis 
zu ihren ersten Anfangen zuriick, so muli man feststellen, 
dafi die Entwicklung nicht leicht gewesen ist und dali der 
Weg zu unseren heutigen neuen Werkstoffen einen sehr 
spriingliaften Verlauf genonunen hat. Schon im Jahre 1S72 
entdeckte der deutsche Chemiker von Bayer, dali sich aus 
Phenolen und Aldehyden unter Mitwirkung von geringen 
Mengen einer Saure harzahnliche Kórper bilden. Er wulite 
allerdings mit diesen Massen noch nichts anzufangen, da sie 
entsprechend der damaligen Anschauung sozusagen alle nur 
denkbaren schlechten Eigenschaften in sich vereinigten. Sie 
waren namlich nicht nur unloslich und unscbmelzbar, 
sondern auch sprode, porós und blasig, und schlielilich 
war ihre Herstellung noch sehr kostspielig. Ais es zu 
Beginn dieses Jahrhunderts den Chemikern Baekeland und 
Łebach gelang, ein technisch brauchbares Kunstharz her- 
zustellen, ahnten sie sicher ebenfalls nicht, dali damit der 
erste praktische Schritt in einer Entwicklung getan war, 
die in steter wissenschaftlicher Kleinarbeit zur Schaffung 
so vieler neuartiger Kunststoffe gefiihrt hat.

In den ersten zwei bis drei jahrzehnten nach 1900 ging 
die treibende Kraft zur Herstellung von Kunststoffen von 
der technischen Seite in erster Linie. von der Elektro- 
industrie aus. Diese verlangte namlich zwecks Steigerung 
der elektrischen Leistungen besonders feste, und gut 
isolierende Stoffe. An derartigen Stoffen mangeltc es aber 
seinerzeit in empfindlicher Weise, und man kann mit 
Recht behaupten, dafi ohne die Schaffung geeigneter 
kiinstlicher lsolierstoffe die Elektrotechnik und der Elektro- 
maschinei)bau nie in so kurzer Zeit den Aufschwung erlebt 
hatten, den sie tatsachlich genommen haben. Die naturlich

vorkommenden Baustoffe weisen zwar hinsichtlich Isola- 
tion, W asserbestandigkeit, W armebestandigkeit, chcmischer 
Bestiindigkeit und mechanischer Festigkeit jeweils einzelne 
gute Eigenschaften auf, sie geniigen aber keineswegs den 
ailgemeinen an sie zu stellenden technischen Anspriichen. 
Solche Naturprodukte sind Asbest, Bein, Glimmer, ferner 
die Harze, Holz, Horn und schlieBlich Kautschuk, Mar- 
mor, Pech sowie Schiefer. Abgesehen von Marniór und 
Schiefer an Schalttafeln wird man in der Elektrotechnik 
daher reine Naturprodukte in der Regel nicht f ind eh. Die 
Verhaitnisse werden aber sofort giinstiger, wenn aus natiir- 
lichen Stoffen Vereinigungen bzw. Umwandlungen ge- 
sehaffen werden. So fiihrt denn auch der Weg zu den 
heutigen Kunststoffen iiber das aus dem Rohstoff Holz ge- 
wonnene Papier sowie den aus Kautschuk hergestellten 
vull<anisierten Gummi und den Hartgummi, der lange Zeit 
das Feld ais Isolierstoff beherrschte. Da aber die h e r 
stellung von Isolierkórpern aus Hartgummi langwierig und 
teuer war, schuf man weiter die ersten plastisehen Massen, 
indem man Naturharze bzw. Asphalte und Peche mit 
Fasern und Mineraltnehlen mischte. Diese Massen waren 
wohl billiger ais Hartgummi, hatten aber eine geringere 
Festigkeit und wiesen eine sehr.geringe W annebestandig- 
keit auf, Von diesem Entwieklungsabschnitt, der ungefahr 
bis zum jahre 1920 andauerte, riihrt noch die heutzutage 
allerdings immer mehr verschwindende Ansicht her, daB 
unter Kunststoffen etwas Minderwertiges zu verstehen sei. 
Es ist naturlich vollkommen abwegig, zwischen den 
»Ersatzstoffen« des W eltkrieges bzwr. der damaligen Nacli- 
kriegszeit und den heutigen hochwertigen »Austausch- 
stoffen« im Rahmen des Vierjahresplanes und der Kriegs- 
wirtschaft etwa einen Vergleich anstcllcn zu wollen. Nach- 
stehend sollen nun zunachst die wesentlichen Grundlagen 
der Kunstharz- und Kunststoffherstellung gezeigt werden.

Die Ausgangsprodukte fiir die Herstellung der P h e n o -  
p la s te  sind die Phenole bzw. Kresole und Formaldehyd 
(Abb. 1). Die Phenole fiir die Kunstharze sind wichtige Be
standteile des bei der Steinkohlendestillation entstehenden 
Teeres sowie der Gasabwasser. Formaldehyd wird indu- 
striell aus den Abgasen der Kohlehydrierung iiber Methanol 
durch katalytische Dehydrierung gewonnen. Dabei \vevden 
Methanoldampfc vermischt mit Luft iiber ein ais Kataly- 
sator wirkendes vorgeheiztes Netz aus Silberdriihten ge- 
leitet. Die Reaktion ist exotherm, der Kontakt bleibt daher 
weiter im Gliihen. Ais Produkt ergibt sich eine 40«>ige 
wassrige Losung des Formaldehyds, welche unter dein 
Namen Formalin in den Handel kommt. Bei entsprechend 
abgestimmter Vermischung von Phenolen bzw. Kresolett 
und Formalin bildet sich nun unter Mitwirkung eines Kata- 
lysators, z. B. Atnmoniak, die Vorstufe des Harześ in 
sirupartiger Beschaffenheit, und nach erfolgter Eindickung 
liegt dann die erste Stufe des Phenol- bzw. Kresolharzes 
vor. Dic iibliche Beżeichhung hierfur ist heute Resol. Resol 
ist fest, IaBt sich aber schmelzen. Bei langerer Erwiirmung 
geht es jedoch in ein anderes Stadium iiber, in dem es nicht 
mehr sclunelzbar und auch nicht lóslich ist. In dieser Stufe 
fiihrt das Harz den Namen Resitol. Dieses Erzeugnis quil!t
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nur noch in Fliissigkeiten und wird in der Warnie gumini- 
artig plastisch. Bei geniigend langer und geniigend hoher 
Erwarmung iindert auch Resitol seine Beschaffenheit und 
geht schlieBlich in Resit iiber, einen unschmelzbarcn, un- 
loslichen, sclir korrosionsfesten und nicht mehr erweich- 
baren Stoff. Der Ubcrgang von Resol in Resit wird mit 
Hartung bczeichnet.

Kohle W asserdam pf

•Wasserstoff

Ammoniak NHj

•Thiohamstoff

Lacke

Papler- 
Pressmassen kdiicłilen 

Pol (opos 1
Hartpopiere

Resopal 
Watoplast

Prefistiicken werden diese Formcn bis etwa 120teilig aus- 
gefiihrt, d. h. mit einem Prefidruck gleichzeitig 120 Teile 
hergestellt. Die Prefiformen sind besonders bei gróBeren 
Abmessungen sehr kostspielig, da ais Formwerkstoff nur 
hochwertiger rostfreier bzw. verchromter Stahl in Betracht 
kommt. Eine Grundbedingung fiir die Herstellung cin- 
wandfreier PreBerzeugnisse ist aulierdem die standige 
Pflegc der PreBformen durch Saubcrung und Nachpolieren. 
Die Kosten der Forinpressung werden neben den Form- 
und Prefistoffkosten noch durch die Prefi- und Hartezeit 
sowie durch die Prefitemperatur und den Prefidruck becin- 
flufit. Diese drei Faktoren sind in gewrissem Sinne von- 
einandcr abhangig und miissen miteinaiider in Einklang 
gebracht werden. Je hoher beispielsweise dic Temperatur 
getrieben wird, desto Jdirzer ist dic Hartezeit, wobei jedoch 
eine obere Grcnze durch die erforderliche Formungszeit 
und durch das Auftreten von Blasen und Rissen gegeben 
ist. Diese Grenze liegt erfahrungsgemafi bei etwa 180° C.

Abb. 1. Hartbare Kimststoffe (Pheno- und Aminoplaste) 
auf Kohlegrundlage.

Nachdem diese Forschungsergebnisse erzielt waren, 
schien das Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen 
festzuliegen, denn man war nun in der Lage, durch Vcr- 
mischen von Resol mit Fiillstoffen verschicdenster Art Teile 
aus Kunststoff in geheizten Formcn herzustellen. Es zeigte 
sich jedoch bald, dafi das Kunstharz wegen der beim Ver- 
mischen mit den Fiillstoffen iiotwendigen Warmezufuhr 
entweder vorzeitig oder ungleichmafiig erhartete und in- 
folgedcssen einen Tei! seiner Bindekraft verlor. Ferner 
wirkte sich die Lange der Hartezeit in der Form im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkcit der Fabrikation un- 
gunstig aus. Diese Nachteile wurden durch die Einfuhrung 
der »Schnellprefimassen« beseitigt, die eine entscheidende 
W endung in der Kunststoffhcrstcilung herbeifiihrten. Bei 
diesem Verfahren geht man nicht vom Resol, sondern von 
einer anderen Harzform, dem sogenanntcn Novolack, aus. 
Werden namlich Phenole bzw. Kresole mit weniger For
maldehyd, ais zur Resolerzeugung notwendig ist, unter 
M itwirkung eines geringen Anteiles einer Saure, z. B. 
Chlorwasserstoff  ̂Salzsaure,'ais Katalysator miteinaiider 
yermischt, dann cntsteht ein Kunstharz, das auch bei weit- 
gehender und mehrinaliger Erwarmung nicht hartbar ist. 
Es fiihrt den Namen Novolack. Um Novolack zu harten, 
mufi man ihm erst bestimmte Chemikalien zusetzen, welche 
das fehlende Formaldehyd im cntscheidenden Augenblick 
abgebcn und so eineschnelle Hartung in der Form, also 
einen Ubergang von Novólack iiber Resol, Resitol in Resit 
bewirken. Ais Hartemittel wird Hexamethyientetramin be- 
nutzt, eine Verbindung von Animoniak und Formaldehyd 
N ,  (C,;Hio) -f 6 H ,0 , welche erst bei einer Tem peratur 
wirksam wird, die wesentlich iiber dem Schmelzpunkt vOn 
Novolack liegt. Jetzt kann also Novolack olme Gefahr einer 
vorzeitigen Hartung geschmolzen und mit den Fiillstoffen 
und dem Hartemittel yermischt werden; denn erst bei der 
hohen Tem peratur in der Prefiform wird infolge Wirksam- 
werdens des Hexamethylentetramin der Novolack auf 
schnellste Weise in Resit umgewandelt. Wegen der fiir die 
Hartung crforderlichen kurzeń Zeit fiihren diese Massen 
den Namen Schnellprefiniasscim. Ihre erste Anwendung 
fiillt etwra in das Jalir 1927. Erst durch diese Schnellprefi- 
massen war eine wirtschaftliche Massenanfertigung móg- 
lich. Die bisher iiblichen yon Hand zu óffnenden und zu 
schliefienden Formen wurden hierbei durch halbselbst- 
tatige Formcn ersetzt, die, an der Presse befestigt, von ihr 
geoffnet und geschlossen werden (Abb. 2). Bei kleineren

Abb. 2. 1000-t-Presse fiir grofie Werkstiicke. Herausnehmen 
des fertigen Prefiteils.

Anderseits wird die Hartezeit um so langer, je niedriger 
man die Temperatur wahlt. Unterhalb von 114° C findet 
jedoch bei den Schnellprefimassen eine Hartung iiberhaupt 
nicht mehr statt, und auch zwischen 114° und 150° C erhalt 
man noch keine guten Festigkeitseigenschaften. Ais giin- 
stigste Tem peratur haben sich etwa 165° C erwiesen. Dic 
erforderliche Prefizeit bis zur geniigenden Aushartting liifit 
sich aber selbst bei dieser Tem peraturgrenzc yon 165° 
nicht etwa mathematisch festlegen, sondern mufi auf Grund 
yon Erfahrungen durch den Fachmann von Fali zu Fali 
bestimnit und kann nur beim Pressen selbst berichtigt 
werden. Aus diesem Grunde ist bei der Kunstharzpresserei 
auch eine einwandfreie Vorkalkulation aufierst schwierig 
durchzufiihren, zumal die Hartezeit nicht nur von der Tem
peratur, sondern aufierdem noch von der Starkę des Prcfi- 
teiles und dem Verhaltnis »Oberflache zu Volumen« ab- 
liangig ist. Bei der aufierst geringen W armeleitfahigkeit 
der Kunstharzprefimassen, welche etwa nur 1/300 von der 
des Stahles betragt, ist namlich eine entsprechende Zeit fiir 
die yollkommene Durchhitzung erforderlich. Ebensowenig 
wie die Hal-tezeit ist der dritte Herstellungsfaktor, der 
Prefidruck, auf niathematische Weise erfafibar. Seine 
Grofie wird namlich einnial von den Eigenschaften der 
Massen selbst, dann aber auch durch die Prefitemperatur 
und durch die Form des Arbeitsstiickes entscheidend beein- 
flufit. Die Betriebsdriicke schwanken zwischen 150 bis 
600 kg/cm*, w'obei im allgemeinen die gróficren Prefiteile 
hóhere spezifische Drucke yerlangen. Das wird ohne 
weiteres yerstandlich, wenn man bedenkt, dafi beim Ver- 
arbeiten der Schnellprefimassen die Randschichten schon
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GróBen annehmen. Ahb.3 veranschaulicht beispielsweise 
eine 5000-t-Presse.

Abb. 5. Arbeitsweise einer Strangpresse

Hand in Hand mit der Verfeinerung der Arbeits- 
verfahren und der werkstoffeigenen Formgebung giug cnt- 
sprechend den sich steigernden Anforderungen eine stan- 
dige Verbesserung der Mischnngen fiir die Prefimassen vor 
sich. Hatten die ersten Isolationsstoffe aus Teer bzw. 
Asphalt und Asbestfasern z. B. eine Biegefestigkeit von 
nur 150 kg/cm2, so weisen die Kunststoffe mit Oewebe- 
fasern heute eine solche bis zu 1200 kg/cm2 auf. Die »ge- 
schichteten« Kunststoffe gehen in der Biegefestigkeit sogar 
bis zu 3000 kg/cm2. Aufierdem sind die neueren Stoffe 
z. T. auch kerbzah, sehr warmebestandig und fast durch* 
weg widerstandsfahig gegen chemische Eińflusse.

Ab 1910 setzte die Typisierung der auf dem Markte 
befindlichen Kunststoffe ein. Sie wurde von der »Tcch- 
nischen Vereinigung der Fabrikanten guinmifreier Isolier- 
stoffe« durchgefiihrt, die unter standiger Uberwachung des 
staatlichen Materialpriifamtes in Bcrlin-Dahlem steht. Die 
verschiedenen Kunststoffe wurden nunmehr in Typenlisten 
erfafit, nach denen sie bestimmte Mindestwertc der Biege
festigkeit, Schlagbiegefestigkeit, ferner der Kerbzahigkeit, 
Wiirmebestandigkeit, Olutfestigkeit und der elektrischen 
Eignung aufweisen mussen. Es wurden damit zum ersten 
Małe bestimmte gewahrleistete Mindestwerte fiir die Kunst
stoffe herausgestellt, mit denen der Verbraucher bzw. der 
Konstrukteur ohneG efahr rechnen konnte. Die Typisierung 
fiihrte schliefllich zu der beabsichtigten Ausweitung der 
Anwendungsgebiete. Die sogenannten Schichtstoffe sincl 
allerdings in diesen Listen nicht enthaltcn. Diese Schicht
stoffe, weiche aus zusammengeprefiten, harzgebundencu 
Papier-, Gewebe- oder Holzfurnierlagen bestehen, wurden 
ab 1024 neben den Kunstprefistoffen entwickelt und er- 
lebten ihren Aufschwung ebenfalls mit der Schaffung der 
schnellhartenden Harze. Ein heute mechanisch guter Kurist- 
stoff ist beispielsweise ein Schichtholz mit Namen Lignofol, 
das eine Biegefestigkeit yon etwa 2500-3000 kg/cm2 auf- 
weist. Es ist der gegebene W erkstoff fiir geriiuscharme 
Zahnrader, Die Schichtung ist in Abb. 6 gut erkennhar.

Abb. 3. 5000-t-Presse,

Die Abhangigkeit des erforderlichen PreBdruckes von 
der Form des Arbcitsstiickes geht aus folgendem einfachen 
Beispiel hervor. Ein Werkstiick mit geneigten Wanden 
etwa in der Form, wie es in Abb. 4b dargestelit ist, wird 
mit einem geringeren PreBdruck herzustellen sein ais ein 
gleich grofies und gleich schweres Werkstiick mit senk- 
recht zum Boden gefiihrten Wiinden nach Abb. 4 a. Im 
zweiten Fal! mufi namlich die Prefimasse bereits voin Be
ginn des PreBvorganges an in die gleichbleibenden engen 
Schlitze gedriickt werden. Bei der schriigen Anordnung der 
Wandę dagegen entsteht die diinne W andung erst bei voll- 
koininenem SchluB der Form, und die Masse ist daher hier 
leichter verpreflbar. Derartige Eińflusse der Formgebung 
auf den PreBdruck sind mannigfaltiger Art. Die prefi- 
gcrechte Gestaltung von Kunstharzteilen śetzt deshalb eine 
groBe praktische Erfahrung voraus, Auf Grund der ge
wonnenen Erkenntnisse hat sie schlicfilich zu einer werk
stoffeigenen Formgebung gefiihrt, die sich allerdings nicht 
nur auf die Verarbeitung, sondern auch auf die zulassigen 
Beanspruchungsarten des fertigen W erkstiickes in der Kon- 
struktioń bezieht.

Abb. 4a und 4b. Abhangigkeit des PreBdrucks von der Form 
des Werkstiicks.

Eine wertvolle Erweiterung erfuhr die Verarbeitung 
der hartbaren Kunstharze durch die Herstellung von Rohren 
und Profilen mit Hilfe von Strangpressen. Die Prefiśtoff- 
mischung wird hierbei getnafi Abb. 5 nach jedem Riickgang 
des PreBstempels in die Form der Presse gefiillt, darauf 
zusammengepreBt und gegen den bereits hergestellten 
PreBling gedriickt. Der Temperaturverlauf in der Form und 
die abgestimmte Vprschubgeschwindigkeit fiihren eine gute 
Erhartung des Kunststoffes beim Durchgang durch die 
Form herbei, wobei sich der neu hinzukommende PreBling 
innerhalb der Form mit dem vorhandenen verschweifit.

Abb. 6. Zahnrader aus Lignofol.

Infolge seiner annahernd homogenen Festigkeitseigen- 
schaften erfordert Lignofol keine Biichsen und keine seit- 
lichen Einfassungen, wie es bei Rohhaut der Fali ist. Es

vor dem Abschlufi der Verformung harter werden ais dic 
Kernteile, und zwar infolge der unmittelbaren Beriihrung 
mit den heifien Formwanden. Hier mufi die ungleichmafiige 
Plastizitat durch einen grofien PreBdruck ausgeglichen 
werden. Die Form wird dann in kiirzester Zeit von der 
Prefimasse ausgefiillt. Diese Krafte kónnen bctrachtliche

Trotz der unterbrochenen Herstellungsweise erhalt man 
also durchlaufende Profile. In einer einfachen Form kónnen 
bis etwa 30 cm Lange je min hergestellt werden. Neben 
vollen Profilen lassen sich nach diesem Verfahren nahtlose 
Rohre, U-, L- und andere Formprofile sowie schmale 
Platten von mehreren Metern Lange erzeugen.
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kann genau so wie ein Gufieisenrad montiert werden. Die 
Bearbeitung des Lignofols erfolgt spanabhebend am besten 
mit Widiastahl. Fiir die Zahnrailbcrechnung kónnen die 
W erte fiir GuBeisen zugrunde gelCgt werden, wie das Dia- 
gramm in 'Abb. 7 erkennen laBt; in welcheni der Wert 

P P
c =  r-r- =  -— in kg/cm- in Abhangigkeit von der Uiii-b • t i[t • t 2 b 6
fangsgeschwindigkeit in m/s fiir Ronhaut, N ovote\t,
Lignofol und GuBeisen aufgetragen ist. Lignofol' wurde
gegeniiber den hierfiir ebenfalls angewendeten Hart-
geweben solange ais besonders wertvoll bevorzugt, bis es
gelungen war, bei der Herstellung der Hartgewebe die
Baumwolle durch Zellwolle zu ersetzen. Heute kónnen auch
dic Hartgewebe aus Zellwolle ais vollwertig bezeichnet
werden und haben ihre Eignung in jeder Beziehung er-
bracht.

Eine besondere Ver\vendung finden die reinen Harn- 
stoffharze noch zur Herstellung von Schaumkórpern fiir 
dic Warmeisolierung bis 150° C sowie zur Schalldampfung. 
Die Schaumkórper erhalt man dadurch, daB man dem Harz 
bei der Kondensatión Schaumstoffę zusetzt. Das spęzifische 
Gewicht des Schaumes betragt je nach seiner Herstellung 
10-300 l<g/m:1, und seine Warmeleitzahl liegt bei etwa 
0,03 kcal/m, m2, °C, h. Kieselgur besitzt bei einem Raum
gewicht von 100 kg/m'' eine Warmeleitzahl von etwa 0,037. 
Aus diesem Vergleich laBt sich schon die Giite des Schaum- 
kórpers erkennen. Der Schaumstoff kommt sowohl ais 
Schwamm wie in Flocken oder zusammengepreBt in Form 
von Platten zur Vcrwendung. Erwahnt sei, dali die Knitter- 
freiheit der Kunstseide auf einem geringen Zusatz von 
Harnstoffharz beruht.

Abb. 7. W ert/iffcr c fiir Zahnrader aus versćhiedenen 
Werkstoffen.

Neben den »PhenopIasten«, das sind also alle jene 
Kunststoffe, die auf der Vęrbindung Phenol -;-Formaldehyd 
basieren, bestehen noch sogcnannte » A m in o p laste« . Ihre 
Entdeckung geht auf das Jalir 1009 zuriick. In diesem Jahre 
wurde ermittelt, dal! auch Harnstoff und Formaldehyd 
unter bestimmter Behandlung ein Kunstjiarz ergeben, das 
/udem Ypllkommen farblos ist. In Abb. 1 ist die Entstehung 
des Harnstoff es kurz angedeutet. Seine Gewinnung erfolgt 
auf synthetischcm Wege. Im Generator reagiert Kohle mit 
Wasserdampf zu Kohlenoxyd und Wasserstoff. C -j-i LO 
CO | 2 H; Dieser Vorgang ist das sogcnanntc Kaltblasen. 
Beim 1 leiBblasen des Generators verbrennt Kohle mit Luft 
zu Kohlendioxyd, wobei Stickstoff gewonnen wird. 
C Luft CO. -  N oder bei Gegenwart von grobei 
Fcuchtigkeit : C Luft y 20  H2C 0 34 N. Stickstoff und 
Wasserstoff werden der Aninioniaksynthcsc zugefiihrt, es 
wird N H S gebildet. Dic technische Gewinnung des Harn- 
stoffes geht nun darauf hinaus, daB Kohlendioxyd und 
Ammoniakdampf unter Druck bei etwa 130° C yereinigt 
w erden:

H..CO. 2 ■ NH, OC ( N H . , ) 2 - H..O oder
CÓj : 2 • NH3 OC (NH,) ;  H20 .

Unter M itwirkung yon Thioharnstoff SO (NH2) 2 lassen sich 
ebenfalls schnellhartende und wasserfeste Kunstharze lier- 
stclleu. Nach einer langeren Entwićklungszeit kamen im 
Jahre 1927 schliefllicli Kunststoffe unter dem Nameu 
1’ollopas und Resopal auf den Markt, dic sich dadurch aus- 
zeichhen, dafi sie sich infolge der Farblosigkeit des Harn- 
stoffharzes in den reinsten und hellsten Farben erzeugen 
lassen. Da aber die Aminoplaste mehr ais doppelt so teuer 
sind wie die Phenoplaste, werden sie in der Technik nur 
erst dort vcrwendet, wo es auf móglichst schóne und licht- 
bestiindige Farben ankommt, also in erster Linie bei, der 
Herstellung von Gebrauchsgegenstanden (Abb. S).

>8-fache >łO%ige wassrige Losung des 
W asser- Formaldehyd CHOH = Formalin 
menge »
5%ige Formaldehydlosung 

Kunsthorn 
Galatith 
Hornit 
Syrolet

Abb. 9. Kunststoffe auf Milchgrundlage (Kasein).

Ober das l lerkommcn der wichtigsten Kunststoffe, die 
auBer den Pheno- und' Aminoplasten zur Zeit noch 
bestehen, geben die schematischen Darstellungen Auf- 
schlufi. Abb. 9 handelt von der Erzeugung des K u n s t
ho rn  es. Seine Herstellung geht von der Magermileli 
aus. Dic Milch wird hierbei zunachst auf 35« erwiirmt 
und dann Lab zugesetzt, ein Ferment aus dem Kalbermagen, 
welches die Gerinnung der Milch herbeifiihrt. Nach einer 
gewissen Zeit fallt das Kasein aus, das dann von der 
Molkę getrennt, getrocknet und gebrochcn wird. In dieser 
Form gelangt es zu den Kunsthornfabriken, um dort fein

Abb. S. Prefiteile aus Pollopas.

Die phenoplastischen und die aminoplastischen Massen 
sind also hiirtbare Kunststoffe, welclie bei Erwarmung 
nicht mehr weich werden, sondern bei Oberhitzung ver- 
kohlen. Im Gegensatz zu ihnen stehen die thermoplastischen 
Stoffe, die bei unzulassig hoher Tem peratur plastisch er- 
weichcu. Damit sind nicht nur die alteren, noch heute in 
besonderen Fallen verwendeten Kunststoffe gemeint, 
sondern auch viele der neuesten, vom Athylen und Azetylen 
abgeleiteten Stoffe. Diese neuesten Kunststoffe stehen zwar 
heute erst am Beginn einer Entwicklung, welclie die pheno- 
und aminoplastischen Massen bereits hinter sich haben. 
Es hat sich aber schon jetzt erwiesen, daB auch diese 
Stoffe die dcnkbar vielseitigsten Verwendungsmóglicli- 
keiten biefen.

Milch

Magermilch’

' Kasein

Kohle
~ T ~

C0+2H?
-Methanol

[CHsOH]
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gemahlen zu werden. Fiir die Verarbeitung wird das 
KaseinpuWcr in Wasser aufgeąupllen und mit besonderen 
Zusatzen, wie Hiirtebesćhleuniger, Weiclimaeher und Farb- 
stoff, vermisclit. AuschlieBend findet dann eine gute 
Durchknetung sowie die Veraibeitung in Formen statt. 
Das Ende des Fahrikationsganges bilden die Hartung in 
einer etwa 5'Yoigen wassrigen Formaldehydlosung mul die 
Trocknung des zunachst noch 20—I0»/o Wasser enthal-. 
tenden Kunsthornes auf 10 12°/o. Kunsthorn ist fiir tech
nische Zwecke jedoch wenig brauchbar, weil der W erk
stoff leicht Wasser aufnimint und ąuillt, also stark arbeitet.

Abh. 10 zeigt im Schema den Entwicklungsgang der 
verschiedensten K u n s ts to f f e  a u f  H o lz g r u n d la g e .  
Bekanntlich ist im H ol/ Zcllulose ais Geriistsubstanz in 
groBtcm AusmaBe enthalten. Um Zellstoff industriell /.u 
gewinnen, miissen zunachst die hauptsachlicheu Frenul- 
stoffe, wie Lignin, Holzgummi und Harze, voin Zellstoff 
getrennt werden. Die AufschlieBung der Zcllulose geschieht 
heute hauptsachlich durch Kalziiimbisulfit Ca(HSO;ł)2. H ol/ 
wird dabei in zerfaserter Form mit einer Lósung vou 
Kalziiimbisulfit langere Zeit durch iiberhitzten Dainpf bei 
einem Druck von mehreren Atmosphiiren erhitzt. Der sich 
im Verlauf dieses Vorganges absetzende Zellstoffbrei wird 
griindlich gewaschen, darauf mit Chlorkalk gebleicht und 
schlicBlich zur Trocknung auf Drahtgewebe aufgetragen. 
Aus Zellstoff ais Ausgangsprodukt kónnen nun die ver- 
schiedcnsten Kunststoffe licrgcstellt werden, wic z. B. 
Vulkanfiber. Geschichtetc Bahnen aus ungeleimtcm Papier 
werden hierbei unter Druck durch eine warmc Zink- 
chloridlosung bzw. Schwefelsaure gezogen. Nach crfolgtcr 
Quellung und Binduiig des Stoffes mufl das uberschussige 
Zinkchlorid bzw. die Schwefelsaure gut ausgewascheu 
werden. Dieser WaschprozeB und dic sich anschlieticnde 
Trocknung erfordern je nach Starkę der Platten mehrere 
Wochen bis zu mehreren Monaten. Die Verwendungs- 
móglichkeit von Vulkanfiber ist sehr vielseitig. Allgemein 
bekannt ist z. B. die Herstelhing von Koffern aus Vulkan- 
fiber. Abb. 11 zeigt Bchalter fiir die Tektilindustrie.

Holz
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Abb. 10. Kunststoffe auf Holzgrundlage (Zellstoff).

Ober die Entstehung der weiteren Kunststoffe sei noch 
folgendes kurz angegeben. Der W eg zu Zelluloid fuhrt 
iiber Zelluloscnitrat, das mit Alkohol und Kampfer ver- 
arbeitet wird. Auch der W erkstoff Trolit entsteht aus 
Zelluloscnitrat, welches mit Gips uud anderen Mineralien 
zusammen mit Losungsmitteln vcrknetet wird. Weiter ist 
noch Cellon zu crwahnen, das aus einer Vereinigung von 
Zelluloseazetat mit Benzol, Alkohol und Kaiupfer entsteht. 
Die Triazetatfolicn schlicBlich, die ais isolierende Kabel- 
ummantelung Verwcndting finden, werden aus ZeUuIose- 
Triazetat licrgcstellt.
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Abb. 11. Behalter aus Yulkanfiber fiir die Textilindustrie.

Abb. 12. Thermoplastische Kunststoffe auf Kolilegrimdlagc.

Die neuesten und bekanntesteii K u n s ts to f f e  l l ie rm o -  
p la s t i s c h e r  A rt sind in Abb. 12 schematisch aufgefiihrt. 
Vorausgeschickt sei, dali die Prozesse, welchc sich bei dci 
Entstehung dieser Kunststoffe abspieleu, mit zu den 
schwierjgsten und auch teilweise zu den noch nicht vollig 
geklarten chcmischcn Vorgangęn gehóren. Fm Rahmen 
dieser allgemeinen Obersicht sollen daher die einzelnen 
Entwicklungsgange nur angedeutet werden. Die Erzeugung 
aller dieser Kunststoffe wird von dem einen Vorgang be- 
herrscht, den man mit Polymerisation bezeichnet. Darunter 
ist, einfach ausgedriickt, die Zusammenlagerung monomerer 
Molekiilc zu Makromolekillen zu verstehen. W ahrend die 
niedcrmolekularen Molekiilc nur aus wenigen hundert 
Atoinen aufgebaut sind, bestehen die hochmolckularen 
organischen Molckiile aus v.ielen Tausenden bis zu 
Milfionen yon' Atomen. Zum Vergleich sei bemerkt, daB 
durch Polymerisation Molekulargewichte bis zu 8U0000 
hergcstellt worden sind, wahrend. man durch Polykonden- 
sation, die z. B. der Bildung der Pheno- und Aminoplastc 
bei der Hartung zugrunde liegt, bis jetzt Molekular- 
gewichte bis etwa 30Ó00 zustande gebracht hat. Von der 
GróBe der Molckiile und ihrem Aitfb.au hiitigen unter 
anderem dic Lóslichkeit, die W armebcstandigkeit, die 
Zahigkeit, die Elastizitat, die Hartę und die ZerreiBfestig- 
keit der Verbinduug ab.

Der eine W eg zu diesen therinoplastischen Kunst- 
stoffen fuhrt von den Ausgangsprodukten Kohle und 
gebrannter Kalk iiber Azetylen. (Abb. 12.) Durch Anlage- 
rung von Salzsaure an Azetylen mit Hilfe eines Kataly- 
sators entsteht Vinylchlorid, welches durch Polymeri- 
sation in Polyvinylchlorid, ein weifies Pulver, ubergefiihrt 
wird. Die daraus hergestellten Produkte, wie Igelit und 
Yinifpl, dienen ais Isolierstoffe. Unter Mitwirkung von 
Blausaure erhalt man aus Azetylen iiber Azetaldehyd 
M ethakrylsaureester und schlicBlich Polymethakrylsaure- 
ester, aus dem unter anderm Plexiglas hergcstellt wird. 
Die vielseitige Anwendung dieses Kunststoffcs ist heute 
allgemein bekannt.

Durch Anlagerung voti Essigsaure an Azetylen und 
spater Alkohol ergibt sich ferner Polyvinylalkohol ais 
fcineś Pulver, das zur Herstelhing des ben/infesten »Silber- 
schlauches« dient. In Abb. 12 sind auBerdem noch einige
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Athylenpólymensate angegeben. Wic ersichtlich, entsteht 
aus der Anlagerung von Athylen an Benzol iiber Alu- 
niiniumehlorid ais Katalysator Athylbenzol. Durch De- 
hydrierung bildet man hieraus das Yinylbenzol Styrol, 
das zu Polystyrol polymerisiert. Aus Polystyrol werclen
u. a. das durchsiehtige Trolitul und das'Styroflex gewonnen, 
die beide gute elektrische Eigenschaften aufweisen. Eine 
besondere Gruppe bilden noch die sogenannten Miscli- 
polymerisate, hier z. B. aus Akrylsaureester und Vinyl- 
chlorid abgcleitet. Eines dieser Erzeugnisse ist das Produkt 
Mipolam, welches sich ais bestyerwendungsfahig in der 
chemischen Verfahrenstcchmk iiberall dort erwiesen hat, 
wo nicht zu holie Temperaturen auftreten. Besonders in 
seiner Eigenschaft ais Ausfutterimgswerkstoff gestattet es 
im chemischen Apparatebau in vielen Fallen zum Teil sehr 
teure und im Hinblick auf die Rohstoffwirtschaft knappe 
Werkstoffe durch andere und auch billigere zu ersetzen, 
welehe nur den entśprech enden Festigkeitsanspruchen ge- 
niigen mussen.

Der Vollstandigkeit halber ist in Abb. 12 noch der Ent- 
wicklungsgang einer Bunasorte, Buna S, ais Miśchpoly- 
merisat aus dem vom Azetylen abgeleiteten Butadien und 
Styrol angegeben.

Die meisten in der. Maschinenteclinik vcrwendeten 
Kunststoffe sind phenoplastische PreBmassen, Hartgewebe, 
Hartpapiere und Kunst harz-Sch ich thólzer. Namen wie 
Trolitax, Novotext, Turbax, Trolifan, Turbonit, Pertinax 
und Lignofol sind heute schon bekannte Begriffe. Ungliick- 
seligerweise haben sich dic einzelnen die Kunstharzstoffe 
yerarbeiterulen Pressereien jeweils besondere Phantasie- 
namen erdacht, welehe schlieBlich. zu einer heillosen Ver- 
wirrung gefiihrt haben. So gibt es z. B. an 200 Namen fiu 
KunstharzpreBstoffe, an 20 fiir Hartpapiere und etwa 
15 Bezeichnungen fiir Hartgewebe. Es sind daher Schritte 
eingeleitet worden, die zu einer einheitlichen Bezeichnung 
gleichartiger Stoffe fiihren sollen.

Die Anwendung der Kunststoffe in der Praxis liilit eine 
auBerordentliche Vielfaltigkeit in der Foringebung er
kennen. Wahrend die PreBmassen und die Hartpapiere 
bei der Verarbeitung in PreOformen bzw. auf Wickel- 
maschinen ihre endgiiltige Form erhalten, werden die H art
gewebe zum Teil noch einer spanabhebcndeli Bearbeitung 
unterworfen. Die geschichteten Fiillstoffc .bei diesen Hari- 
geweben lassen nur eine begrenz.te Foringebung durch 
Pressen zu. Dort, wo auch bei Aussparungen und Ein- 
ziehungen ein Durchschnetdcn der Gewebeschichten 
yermieden werden soli, werden besondere Herstellungs- 
verfahren angewendet, welehe durch Einlagen und Vor- 
forniung einzclncr Schichtungen die gewiinschte Form- 
gebung durch Pressung ermógiichen. Die aus Hartgewebe 
hergestellten Schrauben sollen nicht etwa schlcchthin die 
Stahlschrauben ersetzen, sondern sic finden ais isolierendes 
und korrosionsfestes Maschinenelement dort Anwendung, 
wo es die vorliegende Reanspruchung zuliilit. Das gleiche 
gilt fiir ahnlichc Teile.

Die Giite der einzelnen Kunststoffe und ihr gutes Ver- 
halten in besonderen Anwendungsfallen werden dazu 
fiihren, daB sie auch nach Beendigung der Rohstoffwirt
schaft an rielen Stellen weiter yerwendet werden, aii denen 
dies friilier fiir ganz untnóglich gehalten wurde. Ein kenn- 
zeichnendes Beispiel fiir dic gute Eignung der Kunstharz- 
PreBstoffe ist der Ersatz der Bronzelagerschalen durch 
Kunstharz-PreBstofflagerschalen bei Walzwerken, der ja 
schon lange Zeit vor dem zweiten Vierjahresplan nacli ein- 
gehenden Untersuchungen an einzelnen Stellen durch- 
gefiihrt wurde. Diese Lager erweisen sich bei den vor- 
liegenden Verhaltnissen den Bronzelagern nicht nur 
gleichwertig, sondern hinsichtlich Lebensdauer und W irt
schaftlichkeit sogar iiberlegen. Die Eigenart der neuen 
Werkstoffe erfordert aber, wie bereits heryorgehoben, eine 
angepaBtc Foringebung der Lagerschale sowie eine 
besondere Kuhlvorrichtung. Wahrend namlich bei den 
Bronzeschalen die in der Lagerlaufflache entstehende

Reibungswarme und die in den Zapfen geleitete Warnie 
durch die Lagerschale nach auBen abgefuhrt wird, ist dies 
bei der Lagerschale aus Kunststoff wegen der schlechten 
Wiirmelcitfahigkcit nicht móglich. Hier muB jegliche 
Warmestauung durch eine stiirkere, besonders angepaBtc 
Kiihlung yerinieden werden. Hinsichtlich der Foringebung 
der Schalen seien hier nur einige kurze Hinweise gegeben.

• Man darf die Lagerschalęn einmal nicht zu lang ausfiihrcn, 
um Kanteiipressungen zu ver:meiden und dadurch órtliche 
Dberhitzungen zu unterbinden. Zum andern ist durch reicli- 
liclies Abrunden der Kanten jede Biegungsbcanspruchung 
nach Móglichkeit auszuschalten. Bei richtiger Foringebung 
und einer zweckmaBigen Anordnung der Wasserkiihlung 
crfiillt das Kunstharz-PrcBstofflager dann alle Bedingungen, 
welehe bcispielsweise an ein Walzenzapfenlager hinsichtlich 
Uncmpfindlichkeit gegen rauhe Behandlung sowie im Hin
blick auf eine móglichst lange Lebensdauer gestellt werden. 
Die Kunststoff-Lagerschalen bestehen dabei fast durchweg 
aus PreBmassen mit breiten Gewcbe- oder Papierschnitzeln 
ais Fiillstoffe. Sie besitzen gute Fcstigkeitseigenschaften 
und geringe Reibungswerte, die in der Regel in den 
Grenzen zwischen 0,01 und 0,02 liegen. Die giinstige 
Wirkung des KunstharzpreBstoffes auf die Herabsetzung 
des VerschleiBes auch beim Auftreten gróBerer Ver- 
unreinigungen veranschaulicht besonders eindrucksvóll 
Abb. 13 *. Einige gebrauchliche Formen der Lagerschalen 
zeigt schlieBlich Abb. 14.

A StalUza/ifcn und GujUagerschale, H — Siahlżapfen 
und Kuristharzlagerschale.

Abb. 13. Stahlzapfen und Lager 
einer Zenienttransportschr.ecke nach 500 Betriebsstunden.

Abb. 14. Lagerschalen und Lagerbuchsen.
Nicht ganz so gunstig wie bei den Walzenzapfen- 

lagern liegen die Verhaltnisse bei anderen Lagern, bei 
denen nicht in so rcichlichem MaBe oder iiberhaupt nicht

1 Demag-Nachr. 13 (1939),N r. 1.
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mit Wasserkiihlung gearbeitet werden kann. Hier muli 
die entsteliende Warnie durch Druckól abgefiihrt werden. 
So hat das Kunstharz-Prefistofflager z. B. im Elektro- 
motorenbau noch keine Verbreitung gcfuiiden. Ganz ab- 
gesehen davon, dali die hier iiblichen Walzlager dic 
denkbar geringste W artung veriangcn, sind die Kunśtharz- 
Prefistofflager bei den Motoren, bei denen Gleitlager in 
Frage kommen, auch aus einem anderen Grunde bis jetzt 
nicht anwendbar. Die Erreichung cines gerauśchloscn 
Laufes crfordert namlich die Inriehaltung eines kleinst- 
inoglichen Lagerspielcs. Dieser Fórderung stehen aber die 
Bedingungen fiir ein einwandfreies Verhaltcn der Kunst- 
liarz-Prefistofflager entgegen, welche ausreichendes Lager- 
spicl verlangen. Daher muli zur Zeit die Anwendung der 
Kunststofflager auf dem Gebiet des Elektromotorenbaucs

noch zuriickgestellt werden. Ahnlich liegen die Verhalt- 
nisse im Prazisionsgetriebebau.

Abgesehen von den angedeuteten Fallen und noch 
einigen anderen Ausnahmen haben aber die Kunststoffe 
heute schon, eine grolie Verbreitung gefunden. Sie be- 
wahren sich durchweg, nachdem man es vor allem auch 
verstandcn hat, ihren Eigenarten durch konstruktive Mafi- 
nalunen weitestgehend Rechnung zu tragen.

Die zur Zeit stattfindende Errichtung eines Vierjahres- 
plan-lnStitutes der Ktmststofforschung in Frankfurt (Main) 
laBt das Bestrcben erkennen, die Anwendungsgebiete der 
Kunstharzstoffc zu yergroliern und die Erkenntnisse iiber 
ihr Verhalten durch eingehendere wisscnschaftliche For- 
schung zu vertiefen.

Diesel- und Akkumulatorlokomotiven fiir den Betrieb untertage.
Zuschrif ten  an die Schrif t le itung .

(Ołine Verant\vorllichkeit der Scliriftlciłung.)

(Schluli.)
S te llu n g n a h m e  d es  O b c r in g e n ie u r s  K. D a r iu s  zu 

d e r  E n tg e g n u n g  von D r.-In g . H. Kocii.
Die Antwort auf meinc Entgegnung zeigt ein recht be- 

friedigendes Ergebnis. Besonders cingangs wird unter An- 
fuhrung von Stellen der Urschrift nach/uweisen versuclit, 
wie gut inai| es mit der Beurteilung der Dicsellokomotive 
gemeint habe. Man kann diese Zugestandnisse, weil sie 
vom Autor selbst hcrauśgestellt wurden, wortlich nchinen 
und z.ugunsten der Diescllokomotive verbuchcn.

Was aber sollen schon diese nachtraglichen Heraus- 
stcllungen bedeuten, wenn man sie im Rahincn und in der 
»Tonart« des Ursprungstextes wertet? Sicher ist, daB sich 
meine Zuschrift eriibrigt hatte, wenn das Fiir und Widcr 
von Yornherein unzweideutig und nicht so ausschlielilich 
fiir die Speicherlokomotive dargestellt worden ware. Aber 
cs sind der Seitenhicbe und Voreingenommenheiten in der 
Urschrift so viele, dali das Bild von der Diescllokomotive 
beim Leser ein entstelltes werden muBte. Dr. Koch wollte^ 
wie er selbst sagt, die Auffassung iiber die Akkumulator- 
Iokomotive richtigstellen. An sich ist dagegen in keiner 
Weise etwas einzuwenden, wenn sich die Darlegungen im 
objektiven Rahmen halten. Die Ausfiihrungen der Urschrift 
sind aber weit iiber das Ziel hinaus geschosscn. D enn  es 
kom m t n ic h t  n u r  d a r a u f  an, w as m an s a g t,  
so n d e rn  a u c h , w ie  m an es sa g t.

Zu diesem in das psychologische Gebiet hinreichenden 
Moment lielien sich aulierordcntlich interessantc Beispiele 
anfiihren, die zwar zur Sachc gehóreu, in diesem Zu- 
sammenhange aber zu weit fiihren wurden. Deshalb kann 
die Angelegenheit mit einigen » b e Io b ig e n d c n  A n e rk e n -  
nungen«  nicht abgetan sein. Es steht nicht zur Debatte, 
wie die Urschrift ausgclegt oder verstanden werden sollte, 
s o n d e rn  w ie  d ie  A u s f i ih ru n g e n , a u s s c h l ie l i l ic h  
ih rem  T e x te  g em afl, v e r s ta n d c n  w e rd e n  m uB tcn . 
In meiner Zuschrift habe ich ausdriicklich gćsagt, dali ich 
meine Darlegungen auf Grund einer Rundfrage zusammen- 
stellte. Zu diesem Zweck habe ich in inuhśamer Klcinarbcit 
eine grolie Anzahl Betriebe des hiesigen Bezirks besucht 
und die Meinungen iiber die Arbeit Kochs gehort. Wenn 
ich deshalb in meiner Entgegnung das Ergebnis der Rund-
frage ais Urteil dahin zusammenfafitc, »........  daB m it
a l le n  M it te ln  v e r s u c h t  w ird , d ie  A k k u in u la to r -  
lo k o m o tiv e  a u f  K o s te n  d e r  D ie se l lo k o m o tiv e  
u n te r  A u B e ra c h tla s s u n g  a l le r  b e t r ie b l ic h e n  Be
la n g e  g i in s t ig  h e r a u s z u s te l le n « ,  so war das nichts 
anderes ais ein Spiegelbild dessen, wie die Arbeit von der 
Leserschaft aufgefalit und verstanden wurde. U nd d a s  is t  
e in z ig  u n d  a l le in  d a s  A u s s c h la g g e b e n d e  !

An sich Ware der Umstand zu ertragen gewesen. Gegen 
falsche Meinungen kann man sich immerhin akąuisitorisch 
zur Welir setzen. Eigentiimlicherweise hat aber auch dic 
Behórdc denselben Sinn aus der Arbeit herausgelesen und 
hat es bei dieser Auffassung kcineswegs bcwcnden lassen. 
Es ist meine feste Auffassung, dafi die Arbeit Kochs die 
Ursache fiir das gegenwartig bestehende behordliche 
Verbot gegen die Neueinfiihrung von Diesellokomotivcn 
und fiir die gleichzeitige Einengung bei <ler Vergrófierung 
der Lokomotiv-Stiickzahlen in bereits bestehenden Diesel-

betrieben ist. Dic einzelnen Erwagungen, die hierzu 
fuhrten, sind dabei bclanglos.

Meine bisherigen Ausfiihrungen gaben ausschlielilich 
das Urteil der direkt Interessierten, d. h. des Bergbaues, 
wieder. Es hat sich aber auch die iibrige Faclipresse in 
kommentierenden Ausziigcn mit der Arbeit von Koch be- 
falit. Die »Rundśchau Deutscher Tcchnik« bringt in Nr. 23 
vom 5. Juni 1941 eine Zusarmnenfassung unter der Uber- 
schrift: »AkkumuIator-Lokoinotiven untertage«. In der 
Zeitschrift xElektrizitiit im Bergbautc, Heft 1 vom Februar 
1941 wird in dem Aufsatz: sStand und neuere Entwick- 
liihg der elektrischen Energiewirtschaft im Bergbau« 
von Dr.-Ing. H. Bohnhoff ebenso Bezug auf die Arbeit 
genommen wie auch in dcm Artikel sHilfsmittcl fiir 
fórdertechnische Spitzenleistungen« von Dr.-Ing. H. R. 
Muller im »Anzciger fiir Maschinenwesen« Nr. 16 vom 
25. Februar 1941. Bei allen diesen Kommentaren kann 
man die interessantc Feststellung machen, dali man auch 
von dieser Seite aus die Arbeit ais das gewertet hat, was 
sie ist: eine starkę Propaganda zugunsten der Speicher- 
lokomotive!

Es wiire deshalb viel besser gewesen, sich der all- 
gehicinen Auffassung zu beugen und einzugestehen, dafi 
der Sinn der Arbeit das Ziel nicht getroffen hat, ais jetzt 
mit Entriistung den Beweis fiihren zu wollen, dafi der 
Diesellokomotive dennoch Rccht widerfahren ware. Wenn 
man namlich die mehr ais weitschweifigen Erklarungen 
und gesuchten Wcnduugcn beiseite liilit, dann kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, ais ob dic Gegenseite 
sich zu erhcblichen Zugestandnisscn hatte bcquemen 
miissen. ’

Ich betrachte es namlich ais Zugestandnis, wenn in 
dem ersten Zitat der Antwort die Diese!lokomotive neben 
der Akkumulatorlokomotive o h n e  n a c h h c r ig e  E in -  
sc lir iin k u n g  ais Hauptstrecken-Fórdermittei tler Zukunft 
gestellt wird. Wenn o h n e  w e i te r e  A n fe in d u n g  kciner 
der beiden' Lokoinotivarten ein inerkliches wirtschaftliches 
Obergewicbt gegenuber der anderen zugestanden wird, 
wenn k o m m e n ta r lo s  ais wichtiąstes Ergebnis der 
Untersuchung anzusehęn sei, dafi bei Ansatz einer zehn- 
jahrigen Abschreibung die Akkumulatorlokomotive min- 
destens gleichwcrtig neben der Roh611okomotivc steht, 
wozu alierdings die Einschrankungen zugunsten der Dicscl- 
lokomotive kommen, dafi: a) die Zahl der Akkumulator- 
lokomotivcn nicht grofier gewahlt wird ais betrieblich er- 
fordcrlich, b) die Batterie-Kapazitat der Akkumulatorloko- 
motive zu wenigstens 50o/o ausgenutzt wird. Auficranderem 
findet sich etwa am Schluli der Antwort noch die gewich- 
tige Folgerung: » . . . . dafi es berechtigt ist, bei Neu- 
planuńg von untertagigen Lokomotiv-Fórderanlagen, falls 
die betrieblich und wirtschaftlich allen iiberlegcnc Fahr- 
drahtanlage grundsatzlich ausscheidet, sowohl Diesel- 
lokomotivcn ais auch Speicherlokomotivcn in Betracht zu 
ziehen und durch einen Vergleich, der sowohl den betrieb
lichen wie auch den wirtschaftlichen Belangen gerccht 
wird, sich fiir die eine oder andere zu entscheiden.«

Diese in der Entgegnung reichlich spat kommende 
gercchte Schlufifolgerung hatte, der Ursprungsarbeit zu
grunde gelegt, die vielcn Einseitigkeiten von vornhereirt
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ausgeschlossen. in diesem Falle hatte aucli der von mir er- 
hobene Vor\vurf der »RolIenvertauschung« nicht zu Recht 
bestariden, der aber im Hinblick auf die Urschrift in yollem 
MaBe bestehen bleiben mufi.

Der in Rede stehende persónliche Angriff wurde auch 
nur in bezug auf meine Akąuisitipn gewertet. Die von mir 
gebrauchte. W endung sollte ausdriicken, daB ich, gestii t/t 
auf den bei wcitem gróBten Anteil an allen im Ruhrbezirk 
eiirgesetzten Diesellokomotiyfn, in erster Linie das Recht 
fiir mich in Anspruch nehmen muB, unberechtigte Angriffe 
gegen diese Maschinenart ais gegen meine Arbeit gerichtet 
aufzufassen und dagegen Stellung zu nehmen. Das Recht 
Und die Erfahrung hierzu glaube ich mir durch den Ein
satz und dic dauernde Betriebsuberwachung von mehreren 
hundert Orubcn-Diesellokomotiven erworben zu haben. Ich 
habe also nicht vom griinen Tisch aus, ohne selbst auclj 
nur eine Maschine persónlich projektiert zu haben, die 
Arbeit anderer kritisiert.

Wenn mir an einer Stelle der Vorwurf gemacht wird, 
daB ich in meiner Zuschrift lediglich Satze aus dem Zu- 
samineuhang gerissen hatte, um deren Sinn entstellt wieder- 
zugeben, so móchtc ich wiinschcn, die Gcgenseite hatte 
sich strenger an den W ortiaut meiner Darlegungen ge
halten.

Ais Beispiel sei die Gegenbeweisfiihrung heraus- 
gegriffeu, die sich mit der moglichen Vcrringerung der 
Herstellungskosten beider Maschinenarten befalit. Ich hatte 
in meiner Entgegnung aus akquisitorischen Griinden nur 
angedeutet, dafi eine VerbiUigung und wenn man will, eine 
Verbesserung der Diesellokomotiye genau so moglich ist, 
wie man es bei der Akkumulatorlokoiuotiye fiir die Zu- 
kunft in Auśsicht stcllte. Den absoluten Beweis zugunsten 
der Diesellokomotive konnte man im iibrigen jederzeit er- 
bringen. Wciter wurde dic Behauptung ais unrichtig fest- 
gestellt, daB die Einzylimler-Maschinen billiger seien ais 
clie Mchrzylinder-Lokomotiven. Anstatt diese Tatsache 
zu/ugeben, wird in der Wiedergabe der »Hauptthcscn« 
ohne den geringsten Bezug auf meine Entgegnung die 
irgendwo gebrauchte Wendung herausgestellt, » . . . . daB 
auch unter dieser Voraussetzung der Diescllokomotive 
immer noch der Vorzug der geringeren Anschaffungs- 
kosten bliebe. Auf diese W endung kommt es aber gar nicht 
an. Es wird docli hierdurch nur der Tatbestand von \on i- 
herein abzuschwachen versucht, daB etwa in der Mitte der 
Antwort im gleichen Zusammenhange »der AnlaB zu einem 
MiBverstandnis« zugegeben werden muB. Betrachtet man 
nun noch das Argument, das fiir die Verbilligung der 
AkkumulatorIokomotive herangezogen wird, wonach einer 
»Spezialfirma« beim Bczuge von einigen 10 Elcktromotoren 
ein Rabatt.yon 20l,-o zugestanden worden sei, so scheint es 
sich doch wohl um eine sehr kleine Firma gehandelt zu 
haben, deren Einkaufstechnik keine besondere Tradition 
besali, sonst hatte sich eine so hohe yerfiigbare Rabatt- 
spanne schon eher bemcrkbar machen mussen!

An mehreren Steilen der Antwort wird von vornherein 
und grundsatzlich darauf hingewiesen, dal) in der Ur- 
sprungsarbeit nur sreinee Akktimulatorlokomotiven, aus--- 
śćhlieBlich im Hauptstrcckendienst eingesetzt, untersucht 
und behandelt worden waren. Ich habe eine Anzahl yon 
Betriebsleuten, yon denen ich wiifite, daB sie sich mit der, 
Arbeit Kochs eingehend befaBt hat ten, um ihre Meinung in 
diesem Sinne befragt. Man yertritt ganz allgemein die 
Ansicht, daB man keineswegs den Eindruck einer so starken 
Begrenzung des Gegcnstandes gehabt habe und ist deshalb 
iiber dic nachtriigliche Einengung des Tliemas mehr ais 
yerwundert. An einer Stelle neigte man sogar zu der An- 
nahme, daB es einem gliicklichen Zufall zu yerdanken sei, 
daB sich unter den betrachteten Betrieben keiner befunden 
hatte, in dem Vc r bu nd lokon lot i vcn eingesetzt waren. All
gemein ist aber die Urschrift so yerstanden. worden, ais 
ob Akkumulatorlokomotiyen schlechthin zur Verhandlung 
standen. Die Auffassung iiber die Problemstellung ist 
jedoch an sich nicht ausschlaggebend. Bei einer erneut 
gchaltencn Riickfragc wurden mir allein bei zwei Bcsuchen 
so viele Falle yorgekommener Knallgasexplosionen an 
reinen Akkumulatorlokomotiyen und auBerhalb des Lade- 
rautnes in dem von mir behaupteten Zusammenhange be- 
nannt, daB ich weitere Ermittlungen eingestellt habe. Die 
zahlreichen mit Nachdruck gefiihrten Hinweise zu dieser 
Sache sind also mit dieser Feststcilung hinfallig geworden.

Auch die yielen W orte iiber die geschichtliche Ent
wicklung der Akkumulatorlokomotiyen und deren Batterien

und iiber die zu erwartenden sicherheitlichen Erfolgc bei 
Ncukonstruktionen gehen durchweg an den Tatsachen 
yorbei. Es war von mir auf die Vergangenheit der Akku- 
mulatorlokomotive aus dem Grunde hingewiesen worden, 
um damit der mehrfachen Behauptung entgegenzutreten, 
ais ob man die sicherheitstechnische Seite nur so aus dem 
Armel schutteln konne. Um zu einer gercchten W ertung des 
sicherheitlichen Werdeganges dieser Lokomotivart zu 
kommen, muBte man zweckmafiig die unmittelbar Bc- 
teiligten zur Sache vernehmen. Man wiirde dann wegen 
dieser Meinungsyerschiedenheit sehr bald einiggehen. Zur 
Klarung cles Tatbestandes ist es notwendig, darauf hin- 
zuweisen, dafi in keiner Weise beabsichtigt war, die schlag- 
wettersiclieren Kapselungcii in i lirem Werte herabzusetzen. 
Es wurde ausdriicklich yon Knallgasexplosionen ge- 
Sprochen, die sich normalerweise im Batteriebehalter und 
nicht im Motor- oder Schaltergehause ąbspięlen.

Auch die Auslassungeii iiber die Entwicklung der 
Batterien treffen nicht den Kern der Sache. Ich kenne keine 
Firma, zumal keine kleinere, dic sich sowohl mit dcm Bau 
yon Batterien ais auch von Lokomotiyen befafit. Selbst die 
gróBten Lokomotiyfabrikcn beziehen ihre Akkiimulatoren 
von zwei, hochstens drei grofien Battericwerken. Es kotinen 
deshalb die Lokomotiyfirmen auch nur mittelbar an 
der Weiterentwickliing der Batterien beteiligt sein. Im 
iibrigen ist der heutige Entwicklungsstand der Akkumula- 
toren nicht zuletzt einer »anderen StelIe« zu yerdanken, die 
hier aus naheliegenden Griinden nicht erwahnt werden 
kann.

Zur Frage der Notwendigkeit des Batteriebehalte.rs 
geht die Antwort recht eigentumliche Wege. tn  Absatz 60 
der Urschrift wurde doch dem Wunsche nach Fortfall der 
Batteriebehalter, »deren W ert von Fachleuten mehr ais 
stark umstritten ist«, unzweideutig Ausdruck gegeben.. In 
der Antwort werden zuerst in recht dunkler Form Ein- 
schrankungen gemacht, und einige Zeilen wciter wird in 
einer sehr knappen Wendung gesagt, dafi der Batterie
behalter allein aus konstruktiven Griinden niemals in Fort
fall kommen kónnte. Die W endung: »wie von Darius 
mehrfach ausgefuhrt«, ist aber so eigentumlich gefafit, daB 
man meinen kónnte, der Verzicht auf den Behalter ware von 
mir gefordert worden. Trotzdem kann also festgestellt 
werden, dafi es doch bei der Beibehaltung des Batterie
behalters bleibt, so wic es zu erwarten war!

Mit besonderem Interesse konnte von der Notwendig
keit Kenntnis genommen werden, ».........dafi eine gewisse
Betriebsorganisation unerlafilich ist fiir die Erzielung der 
hohen Wirtschaftlichkeit, die bei Akkumulatorlokomotiyen 
moglich ist«. Die nachfolgenden Auslassungeii diirften im 
besonderen die Betriebsleute iuteressieren: »Nicht jeder 
Betrieb bot hierfiir die notwendigeu Voraussetzungen, und 
nicht jeder Betrieb ist mit den an sich b e s c h e id e n e n  O r- 
g a n i s a t io n s f o r d e r u n g e n  fertig geworden.« Zu diesem 
iiberaus harten Urteil iiber die Praxis móchte ich bemerken, 
dali man mit der Diesellokomotive im ganzen gesehen sehr 
gut fertig  geworden ist. Beweis: Die steigenden Einsatz- 
zahlen bis zum behórdlichen Verbot.

Aber das Interesse geht in dieser Richtung insofern 
wciter, ais die Gegenseite geneigt ist, der Diesellokomotive 
ein UbermaB an W artung und Pflege vorzuvverfen. Nicht 
nur dic Urschrift, sondern auch die Antwort bemiiht sich 
lebhaft in dieser Richtung. Die soeben schwer angeklagtea 
Betriebsleute bestatigen mir aber auf Bcfragcn, dafi die 
Dicsellokomotive hinsichtlich der W artung und Pflege An
forderungen stellt, die betrieblich gesehen durchaus in nor- 
malcn Grenzen liegen und dali die yon Koch zur 
»Schraubenzieherarbeit« bagatellisierte, W artung und Pflege 
der Akkumulatorlokomotive damit bei weitem unterschatzt 
wiirde. Es diirfte hierzu der in der Praxis oft erwahnte 
Text einer Reparaturrephnung passen: »Eine Schraube er- 
neuern 0,50 MC, feststellcn, wo Schraube fehlte 19,50 -HM, 
zusammen 20 M l.  Damit soli in drastischer Weise 
ausgedruckt werden, dafi es nicht auf die Schraube oder 
Schraubenzieherarbeit ankommt, sondern auf die Bcglcit- 
umstande. Es yerfangt deshalb auch in keiner Weise, wenn 
in der Antwort die Arbeit von Classen und Schensky ange
zogen wird, »wo die zu treffenden MaBnahmen fiir War- 
tung und Pflege der Diesellokoinotive auf den S. 196 bis 
201 hegriindet und beschrieben sind«. Wenn von einer 
sgerechten Wiirdigung« gesprochen wird, so darf wohl die 
Fr^ge gestellt werden, woher dic Zusammenstellung in 
der angefiihrten Arbeit stammt? Sie wurde den Bedienimgs-
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aiileitimgcn der Hcrstellerfirmen entnommeri, und das ist 
keineswegs belastend. Da ich selbst in friiheren Jahren 
eine Reilie solcher L.eitfadćn verfaBt liabe, so darf ich mir 
wolil erlauben, auf die Mentalitat hinzuweisen, dic diesen 
Schriften zugrunde liegt. Der Kunde, meist noch nicht mit 
der Handhabung der Maschine voll vertraut, mufi in 
móglichst handgreiflicher Form auf seine Pflichten der 
Maschine gegeniiber hingewięsen werden. So und nicht 
anders ist der sehr eingehende Inhalt der Zusammen- 
stellung zu werten. Man kann sich aber nicht vorstellcn, 
dali dem Kaufer einer Akkumulatorlokomotiye eine Be- 
dienungsanleitung mit dem Hinweis ausgehiindigt wird, 
dafi er trotzdem nach eigenem Gutdiinken tun oder lassen 
kann, was er will. Es sei deshalb der Vorschlag gemacht, 
eine ahnliche Zusammenstellung der W artung und Pflege 
aus den Bediemmgsanleitungen der Akkumulatorlokomo- 
tiven zusammenzustellen. Das Endergebnis wurde in beiden 
Fallen das gleiche sein.

Die Falle,' wo Akkumulatorlokombtiyen in dcii Schacht 
stiirzten, haben sicherlicli interessiert. Es ist auch vor- 
gekommen, dafi Diesejlokomotiven so eigenartige Wege 
giiigen. Es mag an der Bescheidenheit der Diesel lokomo- 
tive gelegen haben, dafi in einem Falle die Teufe des 
Stapels nur 80 m betrug. Wie mir bestatigt wurde, konnte 
die Lokomotive gleich nach dem Sturz wieder in Betrieb 
genommen werden. Sollte an diesen »Fiillcn« die Frage der 
Grubcnsichcrheit nicht mehr interessieren ais dic der 
Bruchfestigkeit? Ganz abgesehen dayon, dafi Lokomotiveti 
jeder Art fiir solch ruinóse Beanspruchung nicht gebaut 
sind, diirftc doch wohl zugunsten der Diesel lokomotive 
angenommen werden, dafi »ihr Fall« in bezug auf Schlag- 
wettergefahrlichkeit der harmlosere gewesen ist. Man 
braucht sich nur die Folgen der Kurzschliissc bei einein 
solchen Sturz yorzustellen, um zu diesem Resultat zu 
kommen.

Zur Frage der Reserevhaltimg von Batterien sei bc- 
merkt, dafi der Vorschlag keineswegs von einer »kleinen 
Gesellschaft« stammt. Vielmehr handelt es sich um einen 
Tatbestand, wie er in der Praxis yorgefunden wurde. Die 
Sorge um die rcchtzeitige Ladung und Entladung ist des
halb unbcgriindet, weil die Reservebatterien »uinschichtig« 
Verwendung finden. Die fast aufdringliche Forderung nach 
fahrender Reserve, d. h. nach iiberdimensionierten Loko- 
motiven, lafit geradczu eine Abscheu gegen diese Reserveart 
erkehnen. Die Auffassung der Praxis ist aber durchaus eine 
andere! So viele Fragen ich an die Praxis richtete, so viele 
Entscheidungen hórte ich zugunsten der kompletten 
Reservemaschinc. Zwar liifit sich fiir einen neu zu errich- 
tenden Betrieb durchaus eine sogenannte »fahrende« Re- 
serve vorsehen, auch wohl eine Żeitlang aufrechterhalten. 
Mit fortschreitendciu Betrieb und wachsenden An- 
forderungen wird sich sehr oft auch die spitzfindigste 
Planung ais iiberholt herausstellcn. Wo es der Betrieb und 
vor allem dic Forderung erheischen, wird man zu jedem 
wirksamen Mittel, aucii zur Reservemaschine, greifen 
miissen.

Wie schon erwahnt, soli nicht gesagt sein, dafi die 
Reserve durch Uberdimcnsionierung grundsiitzlich zu yer- 
werfen sei. Sie ist, wenn iiberhaupt moglich, fiir jede 
Lokomotivart anwendbar. Es liifit Sich aber aus der Móg
lichkeit der Anwendung keine allgemein giiltigc Regel ab- 
leiten. Das soli an einem Beispiel kurz gezeigt werden. 
Angenommen, es seien zur Bewaltigung einer Forderung
6 Aklcumulatorlokomotiven errnittelt worden mit einer 
gcrade noch ausreichenden Leistung von 50 PS je Maschine. 
Die Gesamtleistung wiire demnach ais unterster Greuzwert 
aufzufassen. Wiirde run  der Kochsche Grundsatz von der 
fahrenden Reservc allgemein Giiltigkeit haben, so brauchte 
man nur eine grófiere Type cinzusctzen und hatte damit 
den Idealzustand ań » fahrender- Reserve« erreicht. An
genommen, die Wahl sei auf eine 75-PS-Lokomotive ge- 
fallen, dann lage dćrcn Ausnutzung mit 66,6"o iiber der 
geforderten Grenze, und damit wiire auch dieser For
derung in yollem Mafie Gemige getan. So einfach ist die 
Projektierung einer Forderung nun doch nicht! Bei der 
fahrenden Reserve hat man stets zu erwiigen, ob auch die 
Fahrgeschwindigkciten der Lokomotiven in bezug auf die 
Streckenliingcn ausreichen und ob den Betriebsverhaltnisscn 
in allen Teilen entsprochen werden kann. Jedenfalls er- 
gaben mehrere Rechenbeispiele fiir bestchende Betriebe un- 
zuliingliche Ergebnisse.

Sehr wichtig ist die Behauptung der Gegenseite, dafi 
es gleichgiiltig sei, ob eine »stehende« oder »fahrende« 
Rcserye in Rechnung gestellt werde, entscheidend sei nur, 
»dafi die Speicheirlokomotive hiermit gebuhrend und der 
W irklichkeit entsprechend belastet sei«. Eine ausreichcndc 
Belastung wird sich aber bei Reservemaschinen nicht 
immer erreichen lassen. Es kann deshalb aus dem vor- 
stchenden gefolgert werden, dafi bei schlechter Belastung 
dic W irtschaftiichkeit immer zugunsten der Diesellokomo- 
tive steht. Es ist neben der Eigenart der Akkumulator- 
lokoniotive nicht zuletzt der hohe Anschaffungspreis, der 
sich der stehenden Reserye widersetzt. Und hieraus diirfte 
sich auch die starkę Gegnerschaft gegen die stehende Re
serye von selbst erkliiren.

Der Leistungsbegriff crhalt in der Antwort noch eine 
erweiterte Auslegung ais in der Urschrift selbst. Die Ober- 
Iegung besagt, dafi der Leistungswert einer 40- bis 50pfer- 
digen Akkuinulatorlokomotiye gleichzusetzen sei mit einer 
60- bis 70pferdigen DieseIlgkomotive. Das entspricht also 
einer nominellen D ifferenz  von 50 bis 40°/o. Liifit man diese 
Behauptung in ihrer letzten Auswirkung gelten, dann 
mufiten auch die Zugkrafte an Radumfang oder abgewandelt 
ais Hakenzugkrafte der beiden Maschinenarten im gleichen 
Ycrhiiltnis zueinander stehen. Es liegt mir ein um- 
fangreichcs Materiał iiber die Berechnung und Projek
tierung y o i i  Akkumulatorlokomotiven vor, das ich in bezug 
auf Leistungsangaben nochmals eingehend durchgesehen 
habe. In keinem einzigen Falle wircl mit einer grólieren 
Leistung ais der Nennleistung und den sich hieraus er- 
gebenden Zugkraften gerechnet. Bei gleicher Geschwindig- 
kcit und gleicher Nennleistung sind die nach iiblichcr Art 
berechneten Lokomotivcn in ihren Zugkraften angenahert 
gleich. Angenahert insofern, ais die Diesellokomotiye 
wegen ihres umfangreicheren Getriebes und aus anderen 
Griinden einen etwas schlechteren W irkungśgrad besitzt; 
im ailgemeinen sind dies 5 bis 10°/o. Trotz aller Worte, die 
in der Antwort zur Erklarung aufgewendet werden, móchte 
ich an den Akkumulatorlokomotiybau dic Frage richten, 
weshalb man die Offentlichkeit iiber die >nvahren« Leistungs- 
yerhiiltnisse der SpeichermasChine solange im unklarcn ge- 
gelassen hat? Es ist doch ein geschiiftlicher Widersinn, 
Maschinen Ieistungsfiihig um 40 bis 50n/u zu gering zu 
bewerten und zu yerkaufen. Das kanie doch fast einer 
W ohlfahrtseinrichtung gleich!

Sollten die Verhaltnisse nicht doch anders liegen, 
indem die Konstruktion und dic Kalkulation auch hinsicht
lich des intermittierenderi Betriebes auf eine cntsprechende 
Auslegung der Lokomotiven Riicksicht genommen haben? 
Ich will es der Gegenseite keineswegs iibel yermerken, 
wenn sie solche geschiiftlichen Ubcrlcgungen nicht zu iiber- 
blicken yermag. Wenn aber die Leistungsverhaltniśse der 
Akkumulatorlokomotiye in dem yertreteiiden Sinne liegen 
sollten, so diirfte doch fiir die Zukunft zu cmpfehleń sein, 
diese Maschinenart ihrer »wirklichen« Leistung eut- 
sprechend anzubieten und zu yerkaufen. Im iibrigen spielt 
nicht die Nennleistung allein die RoHe, sondern dic aus- 
nutzbare und mefibare Zugkraft. Um nicht dasselbe 
wiederholen zu miissen, bitte ich das in meiner ersten Zu- 
schrift Gesagte nachzulesen.

Uiu mit Worten der Gegenseite zu reden: »Ganz un- 
yerstatidlich wird die Einstellung Kochs, wenn er mir vor- 
wirft, ich hiitte die Giiltigkeit des Begriffes brtkm ais Be- 
zugswert der Streckenarbeit »abgeleugnet«. Es wurde vor- 
hin schon der Wunsch ausgedriickt, die Gegenseite móchte 
sich strenger an dem W ortlaut meiner Darlegung halten; 
dann ware man zu einer solchen Auffassung nicht ge- 
kommen. Der Begriff der »Reinfórderung« ist Von mir nur 
in der Diskussion iiber die Verschiedenhcit der Betriebs- 
yerhiiltnisse an sich herangezogen \vorden. Die Richtigkeit 
des brtkm ais Bezugswert wurde dadurch in keiner W eise  
beriihrt!

Wenn in der Gegenschrift die Auffassung yertreteii 
wird, dafi dcm einzelnen Verbraucher von Robol ein Urteil 
iiber dic Deviscnbelastung des Reiches nicht zusteht, so 
gestatte man mir die weitere Folgerung, dafi dasselbe 
sowohl fiir die Gegenseite ais auch fiir mich zutrifft. Es 
darf wohl deshalb der Vorschlag gemacht werden, dic 
diesbeziiglichcn Ausfiihrungen der Urschrift noch nach- 
traglich ais hirifallig zu erkliiren. Dem Yernehmen nach 
wiirde man damit einem mehrfach geiiufierten Wunsche 
Rechnung tragen. Dadurch bleibt aber doch die Tatsache
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bestehen, dafi der Rohólyerbrauch der Grubendieselloko- 
motiyen in bezug auf die Devisenbelastung kaiim ins Ge- 
wieht fiillt. In dankenswerter Weise wird dies auch in der 
Antwort zugestanden, indem von dem »geringen von 
Grubenlokomotiven beanspruchten Anteil am Gesamtvcr- 
brauch« die Rede ist. Die Anerkennung dieser Tatsache 
geniigt voIlauf, mehr sollte auch durch mcine Argumcn- 
tation nicht bewiesen werden. Es hatten sich also die mehr 
ais umfangreichen Ausfiihrungen in der Urschrift glatt 
eriibrigt. Wenn p a n  deshalb in diesem Zusammenhange 
die Auswirkungen der Urschrift in Form des behordiichen 
Verbotes betrachtet, so  d i i r f te  d a m it k la r  g ew o rd e .n  
s e in , dafi d as  V e rb o t  n u n m e h r  i ib e r h o l t  is t.

Es wird auch durch den Verbrauch der Diesellokomo- 
tiven den anderen Stellen kein Rohól entzogen. Stationare 
Maschineft, Lastwagen, Lokomotiven usw. sind bereits oder 
werden noch auf Sauggas umgestellt. Diese Umstellung 
wird nach dem Kriege wahrscheinlich noch eine Zeitlang 
so weitergehen. Bisherige Rohólverbraucher sind ab 
morgen Bezicher von festen Brennstoffen geworden. Es 
bleibt also nur noch der »geringe Anteil« an Rohól fiir die 
Grubendiesellokomotiven bereitzustellen, weil hierbei eine 
Umstellung auf Gas trotz eifrigen Bemuhens noch nicht 
gelungen ist.

Meine Ausfuhrungen hinsichtlich der Vergleichbarkeit 
von einem zum anderen Betrieb bleiben auch trotz der 
Gegenargumentation in vollem Mafie bestehen. Es wird 
durch sie nicht alleiii meine eigene Meinung ausgedriickt, 
meine Darlegungen geben auch die Auffassung einer Reihe 
von namhaftcn Betriebsleuten wieder, die ich zu dieser 
Frage hórte. Wiirde der Fragenkotnplex so einfach liegen 
und liefic er sich durch theoretische Uberlegungen kląren, 
dann hatten die jahrelangen Bemiiliungen, um zu einem 
generell giiltigen Vergleichswert zu kommen, ein greif- 
bares Ergebnis zeitigeu miissen. Mógen auch die verschie- 
denen Maschinenartcn > ihrem Charakter« gcmaB gefahren 
werden, es kann der einen vor der anderen keine weitere 
Vergunstigung eingeraumt werden, ais sich in erster Linie 
den Betriebsvcrh;iltnissen anzupassen. Dadurch haben sic 
unter Beweis zu stellen, inwiefern sie den gegebenen Ver- 
haltnissen gewachsen sind oder nicht! Mógen auch bei den 
untersuchten Betriebeu fiir die Diesellokomotiven insofern 
giinstigere Verhaltnisse vorliegen, ais grófiere Strecken zur 
Verfiigung stehen. Das ist an sich nur ein thcoretisches 
Moment. Ausschlaggebend ist, ob sich dieses Moment aus 
den Betriebsverhaltnissen heraus auch ausnutzen lafit. Ahn- 
liche Erwagungen kónnen auch fiir andere betriebliche 
Gegebenheiten, nicht zuletzt fur die Reservehaltung, an- 
gestellt werden.

Wie schon an anderer Stelle erwahnt, wird mir der 
Vorwurf geńiacht, ich hatte Satze aus dem Zusamraenhang 
gerissen, um sie dann einseitig beleuchtet darzustellen. Ais 
cin besonderes Beispiel dieser Art wird von der Gegenseite 
meine Entgegnung hinsichtlich der Abschreibungszeit liin- 
gestellt. Nach Anfiihrung seiner eigenen W orte sagt dann 
Koch, dafi ihn sein eigener Ausspruch selbst stutzig ge- 
macht habe. Ich kann nur bestatigen, dafi ich iiber diese 
Stelle genau so stutzig 'w ar. Dieses Beispiel erhartet meine 
Auffassung dariiber, dafi der Text, in vielen Fallen ahnlich 
gehalten, zu den mannigfachen Mifiverstandnissen Anlafi 
geben mufite, wie es mir dic Praxis bestiitigte. Im ubrigen 
habe ich die Stelle der Urschrift nochmals eiugehend 
gepriift und koninie wieder zu dem Ergebnis, dafi der Satz, 
gleichgiiltig in welchem Zusammenhange er steht, gar nicht 
anders verstanden werden kann ais der Ausdruck einer 
iibertriebcnen Bevorzugung der Sache der Akkumulator- 
Iokomotive und der dazu gehórenden elektrischen Einrich
tungen.

Etwa zu Ende seiner Antwort sagt Koch: »Zum Schlufi 
móchte ich noch sagen, dafi ich mich bemiiht habe, in der 
Gegeniibersteilung der beiden Lokomotivarten auf keinen 
Fali die Rohóllokomotive zu iibervorteilcn. Ich habe z. B. 
darauf verzichtet, nach einem mir von Darius friiher ge- 
machten Vorschlag, eine Erneuerung der Dieselmotoren 
alle 3 Jahre vorzusehen, und habe ilinen die gesamte Ab
schreibungszeit ais Lebenszeit zubemessen.«

Ist die Gegenbeweisfiihrung Koclis bereits an anderer 
Stelle hinreichcnd gekennzcichnet worden, so stellt die an- 
gezogene Behauptung hinsichtlich meines »VorschIages«,

eine Erneuerung der Dieselmotoren alle 3 Jahre vorzuschen, 
einen Sonderfall dar, der ais Gegenargumentation schlecht- 
hin nicht mehr aufgefafit werden kann. Ich lialte es deshalb 
fur meine Pflicht, den Sachverhalt der W ahrhcit gemail 
mitzuteilen. Ehe die Urschrift veróffentlicht worden war, 
nalmi ich Gelegenheit, mich iiber das zusammengestellte 
Materiał zu unterrichten. Um auch den Bclangen der 
Akkuinulatorlokoiiłotiye volIkommcn gerecht zu werden, 
hatte ich mir von einer Firma, die sich mit dem Bau von 
Speicherlokomotiveu befaBt, eine Rentabilitatsrechnung 
ausgebęten, wie diese den normalen Preisangcboten bei- 
gefiigt wird. Zu dieser vom Standpunkt der Speicherloko- 
motive aus gesciiriebenen Zusamincnsteliung entwickelte 
ich eine Parallclrcchmmg fiir eine Fórderung mit Diesel- 
Iokomotiven. Das war deshalb ohne weiteres móglich, 
weil die LeistungsgróBen beider Lokomotivgattungen fast 
die gleichen waren. Die Rechnung ergab fiir die Diesel- 
lokomotivfórderung das wirtschaftlich giinstigere Resultat. 
Mir war bekannt, daB Koch dazu neigte, das Lebensalter 
der Dieselmotoren nicht ausreichend zu bcwerten, ein 
Standpunkt, den er allerdings in der Urschrift nicht mehr 
so krafi zum Ausdruck bringt. Um zu beweiscu, dafi selbst 
das Lebensalter eines Dieselmotors in der Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit keine allzu grofie Rolle spielt, reennete 
ich riickwarts und stellte bei einer ausreichend angenom- 
menen Rcntabilitat rechnerisch einen móglichst grofien Be- 
trag zur Verfiigung, aus dem selbst die iibermafiigsten 
Forderungen an Ersatz- und Reservehaltung fiir die Diesel- 
lokomotiven bestritten werden konnten. Der Betrag war so 
hoch, dafi man daraus zuerst eine ReserveIokomotive mehr 
beschaffen konnte, ais in der Rechnung fiir den Akkuniu- 
latorbetrieb vorgeselien wrar. Und fiir den verbleibcnden 
Rest ergab sich dann, daB man hieraus d ie ‘gesamten 
Dieselmotoren alle 3 Jahre hatte erneuern kónnen. Durch 
diese Rechnung, die unter Zeugen besprochen wurde und 
deren Manuskript mir heute noch vorliegt, sollte in einer 
móglichst fur.Laićn verstandlichcn Form dargelegt werden, 
dali beim Dieselbetrieb auch dann noch mit einer aus- 
reichendenj W irtschaftlichkeit zu rechnen ist, wenn die 
Ersatzteilkosten einen scheinbar hohen W ert annehmen. 
Dafi die Rechnung in diesem Sinne von Koch verstanden 
wurde, geht daraus hervor, daB er meine gewollten Ober- 
treibungen ais zu weitgehend ablehnte.

Aus Griinden der Korrektheit soli noch darauf hin- 
gcwiesen werden, dafi ich mich bei der Festlegung der 
Anzahl benótigter Batterien geirrt habe. Obglcich es aus 
der betreffehden Textstelle nicht ohne weiteres hervorgeht, 
war der W irkungsgrad in dem elektrischen Bezugswert 
doch von vornherein beriicksichtigt worden.

Wenn ich meine Ausfuhrungen beschliefie, soli damit 
nicht gesagt sein, dafi ich die unwidersprochen gebliebenen 
Punkte ais richtig anerkenne. Der mir zugebilligte Raum 
zwingt mich indessen zu kiirzerer Fassung. Ich habe mich 
beiniiht, meine Stellungnahme nach den Gesichtspunkten 
der »rauhen Praxis« auszurichten, so wie ich es vom Be- 
triebsmann hórte und pcrsónlich in zahlreichen Fallen 
selbst feststellen konnte. Rein theoretische Spekulationen 
mufiten deshalb ais »betriebsfremd« auBer Ansatz gelassen 
werden. Mit dieser Feststellung iiberlasse ich Herm  Dr. 
Koch das letze Wort.

S c h lu f iw o r t  d es  D r.- ln g . H. K och.
Zu meinem Bedauern muB ich feststellen, dafi der Zu- 

schrjftenwechsel des Flerrn Darius zu meiner Arbeit iininer 
mehr in das Gebiet der Unsachlichkcit abgleitet. Ich inufi 
es mir deshalb versagen, dazu noch weiter Steliung zu 
nelimen und iiberlasse das endgiiltigc Urteil der Faclnvelt 
und der zukiinftigen Entwicklung.

Zur Sache bemerke ich nur noch, daB der Bergbau aller
dings ein grundlegendes Interessc daran haben diirfte, von 
Darius die Schachtanlagen und den Gewahrsmann zu er- 
faliren, bei denen Knallgasexplosiońen an der Tagcs- 
ordnung sind. Beziiglich des Umfangs der in meiner Unter
suchung erfaBten Hauptstrecken-Akkumulatorlokomotiven 
weise ich darauf hin, daB von den bis Anfang 1940 im Ruhr
gebiet Yorhandenen 2S Lokomotiveu dieser Art, die sich 
auf 7 Schachtanlagen verteilten, 11 Lokomotiven auf drei 
Anlagen einbezogen worden sind.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 24. Juli 1941.
l a .  1 505873. Prazisions-Drahtgcwebcfabrik Ingenieur Paul Eyring, 

Rudolstadt (T h.). Siebvorrichtung. 19.4.41.
I c. 1 505573. ‘Klockner-Humboldt-Deutz AQ., Koln. Schaumschwimm- 

maschine. 26.2.37.
5d. 1 505898. Dr.-Ing. Carl Hołd, Esseu-Brcdeney. Vorrichtung zur 

Herstellung von Dichtungsdammen, besonders zur Bekampfung von Gruben- 
branden, Explosionen, Kohlensaureausbrućhcn, zur Abdammung von Luft- 
schutzraumen u .dg l. 20.12.40.

lOb. 1 505740. Dr. Carl Thienie, Zeitz. Kohlenanzflnder. 12.6.41.
lOb. 1505875. Fritz Herrmann, Frankfurt (Main). Einrichtung zum 

Tranken von Feueranzundern. 20.6.41.
81 e. 1505689. Maschinenfabrik und EisengieBerei A. Bcien, Herne 

(W estf.). Tragrollenbock fiir das Untertrumm von Fordcrbatidern. 9.6.41.
81 e. 1505690. Demag AG., Duisburg. Rollenstiitze fur Fórderbander. 

10.6.41.

Patent-Anmeldungen *,
die vom 24. Juli 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des1 Reichspatentamteś auslicgen.
5c, 9/01. B. 188658. Erfinder zugleich Anmelder: Adolf Baron, Beutkcn 

(O.-S.). Verwendung yon Lignit fur Baukórper im Grubenausbau. 21.9.39. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

5c* 10/10. D. 80253. Erfinder: Rudolf Schmidt, Heessen (W estf.). An
melder: G. Dusterloh, Fabrik fiir Bergwerksbedarf GmbH., Sprockhóvel 
(W estf.). Raubgeschirr zum Rauben von Reihenstempeln. 15.4.39.

5c, 10/10. N. 44 329. Firma J. D. Neuhaus, Wittcn-Hcvcn. Raubwinde 
fur Grubenstempei. 21.11.40.

10a, 13.0.23688. Erfinder: Dr.-Ing. W alter Mayer, Bochum-Dahlhausen. 
Anmelder: Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Aus einzelnen Form- 
steinen aufgebaute Koksofen wand. 15.7.38.

35a, 1/15. O. 23591. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. habil. 
Haus Overlach, Karlsruhe-Riippurr. Brcmsluftcr mit elektromotorischcm An
trieb, besonders fur Hebczcuge u. dgl. 25.5.38. Ósterrcich.

35a, 9/09. M. 143 540. Erfinder: August Fastenrath, Bochum. Anmelder: 
Maschinenfabrik Mónninghoff, Bochum. Druckmittclbetiitigte Schwingbuhne.
3.12.38.

35a, 20. D. 74 393. Erfinder: Paul Wilsing, Duisburg. Anmelder: 
Demag AG., Duisburg. Selbsttatige Steucrung. 15.1.37.

81 e, 62. P. 80 467. Erfinder: Hans Horn und Herbert Grotzsch, Dessau. 
Anmelder: G. Polysius AG., Dessau. Vorrichtung zum Fordem von pulvcr- 
fórmigem oder fcinkornigem Massengut in Fórderrinncn unter Anwendung 
eines gasfórmigen Druckmittcls. 8.3.40. Protektorat Bohmen und Mahrcn.

81 c, 136. H. 155905. Erfinder: Gottlieb Schreibcr, Kóln-Kalk, und 
Rudolf Geldmacher, Frechen bei Koln. Anmelder: Kldckner-Humboldt-Deutz 
AO., Kóln. Entleerungsvorrichtung fur Bunker. 21.5.38.

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

das Patent erhoben werden kann.)
5c (1001). 707809, voin. 30. 11.38. Erteilung bekannt

gemacht am 29 .5 .41 . H e in r ic h  T o u s s a in t  in B e r l in -  
G ru n e w a ld  und B o c h u m e r E is e n h i i t t e  H e in tz m a n n
& Co. in B ochum . Auslósevorrichtung fiir IVanderpfeiler. 
Erfinder: Hans W erner in Bochum.

In die Wanderpfeiler sind 
Schienen oder schienenahnliche 
Profileisen a eingesetzt, die in 

Lange geteilt sind. Zwi- 
schen den beiden Teilen, d. h. 

Kopf- und dem FuBteil 
Schienen o. dgl. sind an 

den Stiitzecken der Pfeiler Ab- 
standhalter b eingelegt, die die 
Teileian den Enden in einem 
Abstand voneinander halten, 
den Schlitz (Spalt) c zwischen 
den Teilen im iibrigen aber 
frei lassen. Die Breite des 
zwischen den Teilen der 
Schienen vorhandenenSchlitz.es 
c wird durch die Hóhe der Ab- 

standhalter bestimmt. Diese kónnen U-fórmig gebogen sein 
und den Steg der Schienen a an den Enden beiderseits um- 
fassen. Die an dem Kopf und dem Fuli der Schienen 
anliegenden Flachen der Abstandhalter b ver!aufen schrag, 
und an einem Schenkel der Halter sind Nocken, Nasen 
o. dgl. d vorgesehen, auf die beim Auslósen (Rauben) der 
Pfeiler Schlage ausgeiibt werden.

5d (15]0). 707131, \Jom 7 .4 .37 . Erteilung bekannt
gemacht am 15.5 .41. M a s c h in e n f a b r ik  u n d  E is e n 
g ie B e re i  A. B e ien  in H e rn e . Blasversatzmaschine. E r
finder: Bernhard Holtzmann in Herne. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Land Ósterreich.

1 In den Patentanm cldungen, die am SchluB mit dem Zusatz »Óstcr- 
reich* und »Protektorat Bóhmen und Mahren* versehen sind, ist d ie Er- 
klarung abgegeben, daG der Schutz’ sich auf das Land Ó sterreich bzw. das 
Protektorat Bohmen und M ahren erstrecken soli.

Die Maschine hat ein kegelfórmiges Zellenrad und ein 
Gehause, das zusammen mit seinen ais Deckel ausgebildeten 
Stirnflachen nach der durch die Aclise des Zellenrades ver- 
laufenden waagerechten Ebene geteilt ist. Dadurch wird 
erzielt, daB nach Lósen der die Teile des Geliauses zu- 
sammenhaltenden Flanschenschrauben der obere Teil des 
Geliauses abgehoben, das Zellenrad mit seiner Wellen- 
buehse aus dem Gehause gehoben und die Welle aus der 
Buchse gezogen werden kann.

lOa (12m). 707702, vom 15. 11. 39. Erteilung bekannt
gemacht am 29 .5 .41 . K a rl K n o ch e  in K ó ln -S u lz . Vor- 
richlung-zum Abhcben und Einsetzen von Koksofeniiiren.

Die Vorrichtung besteht, wie bekannt, aus einem an 
der Ofenbatterie entlang yerfahrbaren Gestell a und 
einem auf diesem Gestell quer zur Batterie verfahrbaren, 
eine Saule b mit Armen c tragenden Wagen d. GemaB 
der Erfindung ist die Saule auf dem sie tragenden Wagen d 
in senkrechter Ebene schwenkbar gelagert. Infolgedessen 
kann die Saule, nachdem der Wagen mit nach vorn ge- 
neigter Saule b so nahe an die abzuhebende T u r e des 
Ofens herangefahren ist, dafi der obere Arm c der Saule 
unter der oberen Klaue /  der Tur liegt, in die senkrechte 
Lage geschwenkt werden. Dabei wird die Tur angehoben. 
Beim " Erreichen der senkrechten Lage wird die Saule 
selbsttatig festgestellt.

lOa (13). 707812, vom 8 .10 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 29 .5 .41 . F irm a  C a r l  S t i l l  in R e c k l in g -  
h au s  en. Naclisteilbare Ldngsverankerung fiir eine Kammer- 
ofenbatterie. E rfinder: Theo Schmeddeshagen in Reckling- 
hausen. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bóhmen und Mahren.



480 O l u c k a u f 77. Jahrgang, Heft 32

Zweeks Aufrechterhaltung einer bestimmten regelbaren 
Spannung im Mauerwerk von Kammcrofenbatterieu fiir die 
Dauer des Anheizcns wird die Zugspannung der bekannten 
in der Langsrichtung der Batterie, z. B. auf oder in der 
Ofendecke angeordnete, in axialer Richtung nachgiebigcn 
Zuganker durch hydraulisehen Druck auf einem gleich- 
bleibenden oder regelbar veranderbaren Mafi gehalten. Das 
eine Ende der Zuganker a kann zu dem Zweck mit dem 
Kolben b eines hydraulisehen sich gegen den Kopf der 
Batterie stutzenden PreCzylinders c verbunden werden, der 
wahrend des ganzen Anheizens unter dem Druck der 
PreBfiussigkeit einer Speichervorrichtung d steht. Die wirk- 
same Zugspannung der Zuganker a kann dabei wahrend 
des Betriebes durch Anderung der Belastung des Kolbcns 
der Spcichcnorrichlung d geandert werden.

10b (160:;). 707S76, vom 22. 1.36. Erteilung bekannt
gemacht am 29 .5 .41 . C u r t  L e tto w  in B e rlin . Vcrfahrcn 
zur Verarbeitung yon verschweltem M uli zu Briketts.

Aus dem getrockneten Grobmull wird das sperrige 
brennbare Gut ausgelesen. Dieses Gut urird zerkleinert 
und dem Grobmiill wieder zugesetzt; Letzterer wird dar
auf unter Zusatz eines Bindemittels vorbrikettiert und als- 
dann geschwelt sowie brikettiert.

81 e (9). 707790, \'0m 8 .4 .3S. Erteilung bekannt
gemacht am 29 .5 .41 . S ie m e n s - S c h u c k e r tw e rk e  AG. 
in B e ri i n -S i e m e n s s ta d t .  Steuereinrichtung fiir m it H ilfe  
eines F.lektrorrtotors drehbare Vorrichtungcn, z. B. Eórder- 
bandantriebstrommeln. Erfinder: Herbert Róhler iri Berlin- 
Charlottenburg. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

B  U  C  H  E  R
Lehrbuch der Geologie. Von Universitatsprofessor Dr. F. X. 

S c h a f fe r ,  Direktor der Gcologisch-Palaontologischen 
Abteihmg des Naturhistorischen Museums in Wien.
III. Teil: G e o lo g is c h e  L a n d e rk u n d e  (Regionale 
Geologie). Lfg. 1 — 11. 1111 S. mit 532 Abb. Wien 1930 
bis 1940, Franz Deuticke. Preis geh. 70 SfiM.
Es gibt viele Lehrbiicher der Geologie, aber keines 

hat sich an das dritte, groBe Kapitel, regionale Geologie, 
herangewagt. Eduard ŚueB allein hat es bisher unter- 
nommen, den Bau der ganzen Erde zu studieren und zu 
schildern. Was seitdem an yerschiedenen Sammelwerken 
in Angriff geuommen worden ist, zieht sich mehr oder 
weniger unabsehbar dahin. Hier liegt ein Buch vor, das 
im Laufe von zehn Jahren von einem Verfasser gewisser- 
mafien in einem GuB geschaffen wurde. Ein Vergleich mit 
E. SueB ist nicht móglich. Sein Werk ist alt, aber nicht 
yeraltet, wie Schaffer in seinem Vorwort sagt. Oft seiner 
Zeit yorauseilend, regt es immer noch in seinen Ideen 
zum Nachdenken an. Schaffer dagegen gibt einfache 
Schilderungen des geologischen Baues, immer unter cin- 
gehender Beriicksichtigung der stratigraphischcn und 
palaontologischen Grundlagen. Zweimal fuhrt er dabei den 
Leser um die Erde. Seine Ausfiihrungen beruhen zum 
gróBeren Teil auf den zahlreichen, zusammenfassenden, 
neueren W erken iiber einzelne Liinder und Kontinente. 
Selbst viel gereist, immer in Verbindung mit Forschern 
aller Liinder, war es ihm weniger schwer, das ungeheure 
Schrifttum zu sichten. DaB ein solches Werk nicht ohne 
Mangel und Veraltetes ist, ist nicht vermeidlich und voin 
Verfasser vorausgesehen worden. Durch geradezu yóllige 
Ablehnung des Deckenbaues, auch dort, wo er handgreif- 
lich ist, yerzichten die Durchschnitte auf die Darlegung 
yon Zusammenhiingen, die anders schwer yerstiindlich 
sind, und die Profilschnitte des Buches erinnern oft an 
die Darstellung vor fiinfzig Jahren. Der W ert des Buches 
liegt in seinem Vorhandensein.

Professor Dr. W. P e tr a s c h e c k .

Eignung von Speisewasser-Aufbereitungsanlagen im 
Dampfkesselbetrieb. Hrsg. von der Arbeitsgemein- 
schaft Deutscher Kraft- und Warmeingenieure (ADK) 
des Vereines Deutscher Ingenieure im ŃSBDT. 2., neu- 
bearb. und erw. Aufl. 154 S. mit 161 Abb. Berlin 1940, 
VDI-Vcrlag GmbH. Preis geb. 9 M l,  fiir VDI-Mit- 
glieder 8,10 3t,H.

Der Stromkreis des Antriebmotors w ird von einem 
selbsttiitigen Grobabschaltegeriit, das yor Vo!Iendiing einer 
einstellbaren Umdrehungszahl zur W irkung kommt, und 
yon einem Endausschalter beeinfluBt, der durch die yon 
dem Motor angetriebene drehbare Vorrichtung gesteuert 
wird, wenn diese ihre Endstellung erreicht. Ais Grob- 
abschaltegerat kann ein Zeitschalter oder ein von dem 
Motor mittel- oder unmittelbar angetriebener Umdrehungs- 
zahler und ais Endschalter ei 1 Nockenschalter yerwendet 
werden. Falls in den Stromkreis des Motors, wie bekanntr 
ein mit Hilfe eines Druckknopfschalters einschaltbares 
Motorschaltschiitz mit Haltestromkreis eingeschaltet ist, 
kann der Zeitschalter durch das Motorschaltschiitz ein- 
eingeschaltet werden. Dabei wird ein Pol der Stroinr]uelle 
parallel iiber den Endausschalter und den Kontakt des 
Grobschalters zu dem Motorschaltschiitz gefiihrt.

8 le  (62). 707791, vom 28 .1 .40 . Erteilung bekannt
gemacht am 29 .5 .41 . Dr.-ing. h. c. P a u l G o o s s e n s  in 
A achen . Einrichtung zum Entleeren eines Żellenrades zu 
einer Druchluftfórilrranlage.

Fiir die Einrichtung, bei der Fórderluft zum Reinigen 
yerwendet wird, sind zwei Zellenrader vorgesehen, die mit 
ringwulstartigen Ausnehmungen so gegeneinanderstoBen, 
dali sie eine Rippe bilden. In die Ausnehmungen wird 
durch steil angestellte Diiscn PreBIuft von beiden Seiten zur 
Stolirippe der Zcllenriider gcwirbelt. Diese Luft wird mit 
dem in den Ausnehmungen befindlichen Staub durch eine 
im Abfiihrungsrohr des die Zellenrader umschlielienden 
Oehiiuses angeordnete, injektorartig wirkende Ringdiise aus 
dem Gehause abgesaugt.

S  C  M  A  U
Dic im Jahre 1937 erschienene E rstausgabe1 hat unter 

Berucksichtigung des heutigen technischen Standes eine 
betrachtliche Erweiterung erfahren. Der erstmalige Ver- 
such, das gesamte Gebiet der Speisewasseraufbereitung in 
einer neuen Buchart, die zwischen dem Lehrbuch und dem 
Taschenbuch liegt, zusammenzufassen, rnacht das Buch be
sonders wertyoll. Gegeniiber friilier erschienenen Biichern 
dieses Fachgebietes unterscheidet es sich besonders da
durch, dali in kurzer Form die verwickelten Vorgiingc und 
GęsetzmaBigkeiten der Wasserchetnic yermittelt werden.

Neben z. T. bereits im Archiv fiir W armewirtschaft 
und Dampfkesselwesen yeróffentlichten Ergebnisseii des 
Erfahrungsaustausches iiber Kesselwasser-Aufbereitungs- 
anlagcn enthalt diese Ausgabe wertyolle Anhaltspunkte, 
Zusammenstellungen iiber Neuerungen der Kesselspeise- 
wasserchemie und viele praktisehe Betriebsergebnisse. In 
einzelnen Abschnitten werden eingehend behandelt: Che
mische Grundlagen der Speisewasseraufbereitung, Aus- 
wirkungen der Wasserbeimengungen auf Kessel und 
Turbinenbetrieb, die Aufbereitungsyerfahren, Verdampfer 
fiir Zusatzspeisewasser, Dampfumformer, chemische Ent- 
hartungsanlagen und das Entgasen von Speisewasser.

Dic Kenntnisse der, grundlegenden Zusammenhange. 
der Speisewasser chemie werden fiir das betriebssichere 
Arbeiten neuzeitlicher Dampfkraftanlagen immer wich- 
tiger. Besonders der Betriebsingenieur sowie der Kraft- 
werks- und Kesselhausplancr, denen die chemische Seite 
etwas ferner liegt, werden das Buch gern benutzen. Es 
wird ein gutes Hilfsmittel sein fiir die Bemessung, den Bau 
und den Betrieb von Speisewasseraufbereitungsanlagen. 
Sinn und Zweck des Buches, theoretische Grundlagen und 
praktisehe Erfahrungen der Kesselspeisewasserchemie 
einem gróBeren Kreis zuzulciten, ist gut erfullt.

L a n d e rs .
1 Gliickauf 74 (1933) S. 318.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Professor Dr. K ru g , Leiter des Instituts fiir 

Eisenhuttenkundc, Metallhiittenkunde und Lótrohrprobier- 
kunst der Bergbau-Abteilung der Technischen Hochschule 
Berlin, ist mit dem Sommersemester 1941 endgiiltig aus 
seinem Lehramt ausgeschieden.

Dem Oberbergamtsdirektor i. R. S e r io  in Bonn ist 
das Cioklcne Treudienstehrenzeichen verliehen worden.


