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Das Abteufen des Schachtes Sachsen 3.
Von Bergassessor Dr.-Ing. Wilhelm M a e v e r t,  Heessen (W estf.).

Von den óstlich Hamm gelegeiien Bergwerksfeldem 
init den Bezeichnungen Sachsen, Sachsen 2, Sachsen 3 und 
Sachsen 4 ist nur die suclóstliche Gerechtsame Sachsen 
durch eine Doppelschacht-Anlage in den Jahren 1912 bis 
1914 erschlossen worden. Das Abbaugebiet dieser Zeche 
Sachsen 1/2 liegt unterhalb 850 m Teufe und erstreckt sich 
bisher iiber eine Flachę von etwa 4 km2.

Bis 1935 ist das Abbaugebiet von den beiden Schachten 
aus vor allem nach Siiden und Osten hin erschlossen 
worden. Mit der Erhóhung der Fórderung in den folgenden 
Jahren war seine Erwciterung in nórdlicher und westlicher 
Richtung notwendig. Zur Erleichtcrung der AufschluB- 
arbeiten in diesen neuen Feldesteilen, zur Verbesserung 
der W etterfiihrung in den Abbaubetricben und zur Er- 
hóhung der Schacht-Fórderleistung wurde im Oktober 1937 
mit dem Abteufen eines neuen Schachtes, und zwar des im 
Felde Sachsen 2 gelegenen Schachtes Sachsen 3 begonnen. 
Infolge eines Wassereinbruches und starker Storungen des 
Gebirges wurde das Abteufen erst im Dezember 1940 
mit dem Erreichen einer Teufe von 
OSO m beendet, nachdem im gleichen 
Monat der Durchschlag des n.euen 
Schachtes mit dcm Grubengebaude 
der Schachte 1/2 in 950 fn Teufe er
zielt worden war. Die gesamte Ab- 
teufzeit hat also 39 Monate betragen, 
so dali sich je Monat nur eine durch- 
schnittliche Abteufleistung von 25 m 
ergibt.

der Bochumer Muldę. Nach den bei der Auswahl des An- 
satzpunktes vorhandenen Unterlagen iiber den geologischen 
Aufbau dieses Gebietes waren Storungen in dem zu durch- 
teufenden Gebirgskórper nicht zu erwarten.

Nach Beendigung der zur Einebnung des Schacht- 
platzes erforderlichen Erdarbeiten, nach. dcm Bau einer 
ZufahrtstraBe, nach Verlegung von Wasserzu- und -ab- 
leitungsrohren sowie nach Errichtung der notwendigen 
Gebiiude und Maschinen (Abb. 2) begann im Oktober 1937 
das Abteufen des Vorschachtes mit einem AuBendurch- 
messer von (lm _ D a s  wenig feste Gebirge konnte mit dein 
Abbauhammer bis zu 44 m Teufe liereingewonnen werden. 
Das Absenken der Sohle war allerdings meist nur in Ab- 
siitzen von 1 ~  3 '/o m Hóhe moglich, weil bei groBeren 
Absatzen die Schachtstófle hereinzubrechen drohten und 
dies durch das Einbringen von Mauerwerk in 0,5 m Starkę 
verhindert werden muBte. In 20., 30 und 42 m Teufe wurden 
tonige und feste kalkige Gestcihschichten voa geringerer 
Starkę angetroffen, die ais wassertragend angesprochen

Das Abteufen des Vorschachtes.
Ais Ansatzpunkt des Schachtes 

wurde ein Platz gewahlt, der sich bei 
den bis zu 17,5 m Tiefe durch- 
gefuhrten 20 Untersuchungsboh- 
rungen ais frei von FlieBsand er- 
wiesen hatte (Abb. 1). Dieser Ansatz
punkt liegt in der Luftlinie etwa
2 km westlich der alten Schacht
anlage und nach den bisherigen Kennt- 
nissen etwa 1 km stldlich der Sutan- 
Oberschiebung auf dem Nordfliigcl

1 Kompressorengebaude, 2 Ber^ef order maschine, 3 Materiał fórdermaschine, 
4 Ruro und Waschkaue, 5 Sc/webebiihne-Kabelwinden.

Abb. 2. Der Schachtplatz.

werden kónnten und die Zementierung des Gesteins in der 
Umgebung des Schachtes aussichtsreich erscheinen lieBen 
(Abb. 3).

Der WasserzufluB stieg von 8—23 m Teufe von 0 bis 
auf 700 l/min. Durch das erste Zementieren bei 23 m 
Teufe fie! der WassgrźufluB auf 200 l/min. Bei dem Durch- 
teufen von weiteren 9 Metern stieg er allmahlich wieder 
auf 300 1, verringerte sich aber dann bei 32 m Teufe infolge 
der zweiten Zementierung auf 18 1 und nach der bei 42 m 
Teufe durchgefiihrten dritten Zementierung auf 6 l/min.

Mit Hilfe von Sprengarbeit wurde danach der Schacht 
mit dem vorgesehcnen AuBendurchmesser von 7,5 ni bis 
auf 58 m abgesenkt und in dieser Teufe der zweite FuB 
der endgultigen StoBmaucr des 6,5 m weiten Schachtes 
eingebraeht. In einer Starkę von 0,5 m wurde die Mauer 
bis etwa 4 m unterhalb des Yorschachtes hochgezogen, dann

Abb. 1. Sehnitt durch das Schachtgelande, 
Lange zur Hóhe = 1 : 4.
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auf 0,75 m verstarkt und an den dort bereits angesetzten 
ersten Mauerfufi der endgiiltigen Schachtmauer an- 
geschlossen (Abb. 3). Danach zog man diese Schachtmauer 
ais Innenzylinder des Vorschachtes bis zutage hoch. Die 
zwischen dem auGeren und inneren M auerring des Vor- 
schachtes gelasscne Futterfuge von 0,25 m Breite wurde mit 
Ziegeisteinstiicken ausgefullt uud mit dicker Zementbruhe 
vergossen. Zuletzt se t/te  man im Bereich der letzten wasser- 
fiilirenden Stellen der Schachtmauer nochmals Zementier- 
rohre ein. Die anschliefiende Zementierung fiihrte zur 
Beseitigung auch des letzten Wasserzuflusses. Am 31. De- 
zember 1937 waren die Arbeiten im oberen Schachtteil, 
und zwar bis 58 m Teufe beendet.

-s,70m-

iZementierung

2. Zementierung

J.Zementierung

spat ausgefiillter Stórungskliifte im unteren Emscher 
Mergel fiir jeden Abschlag 2—12 Vorbohrlócher von je
7 m Tiefe gestoBen werden muBten. Die Kliifte von 1 bis
3 cm Breite folgten mit geringein Abstand — haufig nur 
mit 2 bis 5 m Entfernung — aufcinander. Sie waren 
gliicklicherweise samtlich trocken. Nur eine Kluft von 
10 cm Breite in 420 m Teufe zeigte eine geringe Feuchtig- 
keit und wurde daher durch das Verpressen von 35 Sack 
Zement vor dem W eiterteufen verschlossen. Die Kliifte 
hórten mit dem Erreichen des Turons in 520 m Teufe nicht 
auf. So wurden z. B. in 528, 530 und 550 m Teufe mehrere 
durch Kalkspat wieder ausgefiilltc, meist mit erheblicher 
Neigung nach Osten oder Norden einfallende Stóruiigen 
der Gebirgsablagerung angetroffen.

In den ersten 5 Monaten 193S teufte man insgesamt 
505 m Schacht ab und stellte gleichzeitig 4-15 m Schacht
mauer fertig. Im Durchschnitt wurden also je Monat 101 m 
Schacht geteuft. Die Fortschritte im Schachtabteufen waren:

Januar um 102,50 m bis 160,50 m,
Februar „ 90,50 m „ 251,00 m,
Marz „ 133,97 m „ 384,97 m, *
April „ S7,00 m „ 471,97 ni,
Mai „ 91,50 m „ 563,47 m;

in der Nachfuhrung der Schachtmauer:
Januar um 41,07 m,
Februar „ 101,22 m,
Marz ,, 130,90 m,
April „ 92,54 m,
Mai ,, 79,39 m.

Die Abteufleistung des Monats Marz 1938 (133,97 m) 
ist dabei wahrscheinlich die hóchste, die bisher bei dem 
Abteufen von seigeren Hauptschachten mit mehr ais 6 m 
lichter Weite erzielt worden ist. Sie iibertrifft die im Monat 
Oktober 1912 bei dem Abteufen des Schachtes Sachsen 2 
erreichte und bis 1938 wohl nicht iiberbotene Leistung 
von 112 m um mehr ais 15 c/o.

Der Wasscreinbruch.
Am 9. Juni 193S wurde bei dem Abtun eines Ab- 

schlages in. 585j8 m Teufe am nordwestlichen SchachtstoB 
erstinalig eine wasserfuhrende Stórungskluft angetroffen. 
Der ZufluB betrug anfangs 150 l,miri, stieg aber im Verlauf 
der folgenden 3 Tage auf 300 I min. Man muBtą daher die 
Abteufarbeiten auf der Sohle stunden und Vorbereitungen 
zum Einbringen eines Betonpfropfens treffen, um eine 
weitere Steigerung des Zuflusses zu verhindern.

Abb. 3. Vorschacht des Schachtes Sachsen 3.

Das Abteufen im ungestorten Gebirge.
Mit Genehmigung der Bergbehórde wurde von Januar 

1938 ab die bis dahin iibliche Abschlagliinge von 2,5 m auf
3.5 m Tiefe erhóht, die Zahl der je Abschlag erforderlichen 
Zundgange von zwei auf einen verringert und statt des bis 
dahin benutzten Sicherheitssprengstoffes W asagit B nun- 
mehr Dynamit I verwendet. Auf der Sohle arbeitete man in 
4 Schichten zu je 16 Mann und brachte ab Mitte Januar 
gleichzeitig durch 3 besondere Drittel mit je 8 Mann von 
der Mauerbiihne aus die Schachtmauer in 0,5 m Starkę 
ein. Die Gesamtbelegschaft des Schachtes einschlieBIich des 
Tagesbetriebes betrug Ende Januar etwa 140 Mann und 
hielt sich in den folgenden Monaten ungefahr auf der 
gleichen Hohe.

Die tagliche Abteufleistung erreichte im Januar 1938 
schon nach wenigen Tagen Anlaufzeit durchschnittlich
3.5 m, im Februar 3,75 m, im Marz 4,5 m, im April und 
Mai je 3,6 m. Der Abfall der Leistung im April und Juni 
gegeniiber der im Marz erzielten erklart sich daraus, daB 
ab 11. April infolge des Antreffens mehrerer mit Kalk-

Iri gleichmaBiger Vertcilung wurden auf der Schacht- 
sohle 33 kurze Bohrlócher gestoBen (Abb. 4) und in diese 
etwa 3 m lange, oberhalb der Schachtsohle auf 0,3 m Lange 
durchlócherte Standrohre (Vorbohrrohre) von 50 mm I. W. 
eingesetzt. Diese Standrohre ordnete man so, dafi ein 
Kiibelstand frei blieb und damit die W asserfórderung keine 
Stórung erfuhr. Danach wurde die Sohle mit einer 50 cm 
starken Schicht Ziegelsteinschotter abgedeckt und iiber der 
Schotterschicht eine Ziegelsteinmauerung eingebracht.
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Abb. 6. Die Schachtsohle bei 590,7 m Teufe im Augenblick 
des Wassereinbruchs. Abb. 7. Patentstandrohr.

15 m Tiefe gestoBen. Bei den Vorbohrarbeiten zeigte sieli 
nur ein WasserzuflulS von etwa 10 l/min, der nach dem 
nochmaligen Verpressen der Loclier auf die Halfte zuriick- 
ging. Die Kluft war daher offensichtlich im Bereiche der 
Bohrlócher, also bis etwa 597 m, bei der Zementierung 
geschlossen worden, so dafi das Abteufen wieder auf- 
genommen werden konnte.

Der Betonklotz wurde mit dem Abbauhammer herein- 
gewonnen und die Sohle bis 591 m abgesenkt. Bei dieser 
Teufe zementierte man wieder Standrohre in die Sohle ein 
und stiefi durch sie erneut 15 m tiefe Bohrlócher bis etwa 
606 m Schachtteufe. Diese Bohrlócher blieben trocken, so 
dali man das Abteufen bis 600 m Teufe fortsetzen konnte.

In dieser Teufe, und zwar genau bei 599,75 m, begann 
am 15. Juli 193S erneut das Vorboliren. Um vor jeder Ober- 
raschung sicher zu sein, se t/te  man auf die cinzementicrten 
Standrohre vor Beginn der Bohrarbeit Hochdruckventile, 
die bei dem Auftreten von Wasser sofort nach dem Heraus- 
zielien der Bohrer geschlossen werden sollten. Die Bohr- 
lócher — insgesamt 12 (Abb. 6) t— wurden ohne besondere 
Schwierigkeiten und ohne Auftreten von Wasser bis zu
12 m tief gebohrt. Nur in einem Bohrloch am nordwest- 
lichen StoB brach bei 91/2 111 Tiefe der Bohrer ab; bis dahin 
war kein Wasser und keine Klult angetroffen worden. In 
etwa 30 cm Abstand wurde sofort eine Ersatzbohrung be- 
gonnen, die schon bei 5m  Tiefe, also in 605 m Teufe des 
Schachtes, zu einem Wassereinbruch von 1,65 m^/inin 
fiilirte. Der Versuch, mit Hilfe eines Patentstandrohres 
(Abb. 7) das Bohrloch zu verschliefieu, scheiterte infolge 
des hohen Wasserdruckes sowie der sofort in der Urn- 
gebung des Bohrloches beginnenden Aufwólbung und Auf- 
bliitterung der Gesteinschichten. Man mufite daher etwa 
eine halbe Stunde nach dem Eintritt des Wassereinbruchs

H o c h  d r u c k  v e n t i t

Sp ann m u ff e r  

Kernrohr

Br/. 1o* Brl. 4 • IPmtief 
Bohrrichtung

Abb. 5. Schnitt durch den auf der Sohle bei 585,8 111 Teufe 
eingebrachten Betonpfropfen.

•
Uber der Mauerschicht wurde dann ein Betonklotz von

2,50 111 Hóhe in der Zusanimehsetziing von % Grobkies 
und i/s Zenient (Stampfbeton) eingebracht und durch einen 
ScliachtmauerfuB von 3 111 Hóhe vcrst;irkt (Abb. 5). Bei 
der Herstellung des MaueriuBes wurden in dem Mauer
werk Zementierróhrchen von 35 mm 1. W. vorgeselien, 
durch die man nach dem Abbinden des MauerfuBes diinn- 
fliissige Zementbruhe hinter das Mauerwerk preBte, um 
noch vorhandene feine Risse abzudichten. Abschliefiend 
versteinte man durch die Standrohre hindurch die Schotter- 
schicht. Ais sich in dem 300 mm weiten Saugrohr Zement- 
milch zeigte, wurde auch in dieses im Bereiche der Kluft 
stehende Rohr Zementbriihe eingeprefit, die man durch eine 
voni Tage bis zur Schachtsohle eingebaute Leitung zu- 
fuhrte, so dafi sie mit einem Uberdruck von etwa 60 atu in 
die Kluft drang.

Die Kluft war in 16 h mit rd. 850 Sack Trafizement 
verfiillt. Nach siebentagiger Abbindezeit wurden die Stand- 
rolire wieder aufgebohrt und durch sie VorbohrIócher von

AuBer den Zementierrohren fiihrte ein 300 mm weites 
Rohr durch die abgemauerte Schottcrsdiicht hindurch bis 
in eine Vertiefung der Schachtsohle (Suttipfloch), in der 
sich das aus der Kluft zuflieBende Wasser sammelte. Um 
ein Abbinden des einzubringenden Betonklotzes zu er- 
móglichen, liielt man das zuflieBende Wasser mit Hilfe 
einer Kesselpumpe in diesem Steigrohr kurz.
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Abb. 9. Die Zementieranlage an der Rasenhangebank.

die Sohle raumen und damit yorerst das weitere Abteufen 
des Schachtes aufgeben.

In den folgenden Tagen wurde in der Hoffnung, daB 
das fragliche Vorbohrloch in eine Kluft begrenzten Raum- 
inhaltes geraten sei, die bald auslaufe, mit Hilfe der beiden

$  <fer I&nen//erteilun3 
im ScJ>acAf

Scfiach fsoh /e  7<m

Abb. 8. Zementierleitung im Schacht.

Die Schachtsumpfung.
Noch wahrend des Wasseranstieges wurden in den 

letzten Tagen des August Vorbereitungen zum Einbringen 
eines Betonpfropfens auf der Schachtsohle getroffen. Man 
baute mit etwa gleichem Abstand yoneinander 3 Rohr- 
leitungen von je 50 mm lichter Weite ein, die unten in 
20 m lange und 80 mm weite Rohre mit Lóchern von 7 ram 
Dmr. iniindeten (Abb. 8). Dann wurden 200 ms Rheinkies 
von 0 -7 0  mm KorngroBe und anschlieBend 550 m3 ge- 
brochene Orauwacke bis S0 mm Kantenlange in den Schacht 
gestiirzt. Rechnungsmaflig muBte damit auf der Schacht- 
sohle der Schotter etwa 17-18 m hoch liegen.

Am 31. August und 1. September 1938 wurde diese 
Schottermasse mit insgesamt 7083 Sack oder 354 t Zement 
yerpreBt (Abb. 9). Dabei stieg der Wasserspiegel um 2,9 m 
bis auf 49,2 m Teufe. Der Versuch, die Zementbriihe ohne 
Anwendung der Hoclidruckpumpen einfach in die Zemen- 
tierleitungen hineinflieBen und unter dem EinfluB des 
eigenen Gewichtes aus den durchlócherten Rohren oberhalb 
der Schachtsohle austreten zu lassen, scheiterte, weil das 
Eigengewicht der Zementbriihe trotz der langen Schacht- 
lcitung offensichtlich nicht zur Oberwindung des auf der 
Schachtsohle innerhalb des Schotters yorhandenen Druckes 
genugte. Man muBte daher von Anfang an die Hochdruck- 
puinpen einschalten. Die Versteinung wurde am Mittag 
des 1. September beendet, nachdem zwei Rohrleitungen 
nach 6i/2 h Zcmentierdauer yerstopft waren und die letzte 
Rohrleitung oberhalb der Schotterschicht abgebrochen 
oder in sonstiger Weise beschadigt sein muBte, weil selbst 
nach 23stimdigem Zementieren sich kaum eine Erholumg 
des Widerstandes gegen die einlaufende Briihe bemerkbar 
machte. Tatsachlich lag, wie man spater bei dem Herein- 
gewinnen des Betonpfropfens fesislellte, der Schotter im 
Schacht etwas einseitig. Dadurch waren zwar die Austriits- 
rohre von 2 Zementierleitungen mit Schotter iiberdeckt; 
bei der dritten Zementierleitung lag aber der obere Teil der 
durchlócherten Rohre auBerhalb der Schotterschicht, so 
daB die Zementbriihe ohne Behinderung auslaufen und sich 
iiber den ganzen Schachtquerschnitt yerteilen konnte.

Um das Abbinden des Betonpfropfens auf der Schacht
sohle nicht zu stóren, lieB man alle Arbeiten im Schacht 
auf die Dauer von 3 Wochen ruhen. Dann wurde der 
Schacht mit Hilfe von Tomson-Kubeln mit je 2,5 ms Inhalt 
gesiinipft. Am 25. Oktober war die Schachtsohle bei 
574,25 m wieder erreicht. Der Betonpfropfen hatte also eine 
Hohe von 251/2 m. Er bestand in dem oberen Teil aus 
reinem Zement.

Durch 22 Bohrlócher von je 15 nt Tiefe wurde die 
Festigkeit des Betonpfropfens gepriift. Der Pfropfen erwics 
sich ais dicht, denn die Lóclier fuhrten nur Spuren von

Samnelbeckcn

So'%» c/er- Sementier/cłft/ng /nnerho/b 
t/er c/ngeórochfen Schoifer/nojscrt

Di/rc/>messer e/er Sobrungen • 7'y<*

Schachtfórderungen yersucht, 
das Wasser im Schacht kurz 
zu halten. Dieser Versuch 
scheiterte jedoch. Entsprechend 
dcm Steigen des Wassers 
wurden daher die wenigen 
bisher gelegten Einstriche, die 
Lutten, die PreBluftrohre usw. 
mit Hilfe der im Schacht vor- 
handenen Mauerbiihne aus
gebaut. Ende August stand die 
Wassersauie im Schacht 520 m 
hoch. Sie stieg nur noch 
langsam und erreichte Mitte 
September die Hóhe von 
547,6 m. Der Wasserspiegel 
lag nunmehr in 52,1 m Teufe 
und stieg nicht mehr. Der 
Druck der im Schacht stehen- 
den Wassersauie entsprach also 
bei dieser Hóhe dem in der 
angefahrenen Kluft herrschcn- 
den Gas- und Wasserdruck.

Fi/bringerbond
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Wasser; es war daher ungefahrlich, mit seiner Abtragung 
zu beginnen. Nach je 2 3 m Absenkung der Sohle wurden 
erncut Vorbohrlócher gestoBen und damit die unteren 
Schichten des Pfropfens auf ihre Dichtigkeit gepriift. Nach 
der Hereingewinnung des halben Betonpfropfens erhóhte 
man die Tiefe der Vorbohrlócher von 15 auf 22 m, um das 
unterhalb der urspriinglichen Schachtsohle anstehende 
Gebirge zu untersuchen. Das erste Bohrloch dieser 
Art ergab sofort einen ZufluB von 500 l/min. Es wurde 
Vom Tage aus verpreBt, wobei es 2851 Sack oder 142i/2 t 
Zim en t aufnahm. Ein zweites Bohrloch von insgesamt 
18 Lóchern fiihrte zwar nur geringe Mengen Wasser, nahm 
aber bei der anschliefiend durchgefuhrten Zementierung 
doch 240 Sack oder 12 Tonnen Zement auf.

Nach der Abtragung des Betonpfropfens um weitere
6,2 ra Hóhe oder insgesamt um I8 J/2 m wurden wiederum 
Standrohre gesetzt und 20 m tiefe VorbohrIócher gestoBen. 
Dabei traf eine Bohrung in 606 607 111 Schachtteufe auf 
eine Kluft, die einen WasserzufluB von 150 l/min hervorrief. 
Durch dieses Bohrloch wurden 5904 Sack oder 295 t Zement 
verpreBt. Die weiteren Bohrungen blieben trocken, so daB 
die Abtragung des Betonpfropfens fortgesetzt und am 
30. Dezember 1938 die friihere Schachtsohle in 599,75 m 
Teufe wieder erreicht werden konnte.

Der Wassereinbruch hat also die Einstellung der Ab- 
teufarbeiten vom 15. Juli bis zum 31. Dezember 1938 oder 
auf die Dauer von ź>% Monaten zur Folgę gehabt. Wahrend 
dieser Zeit sind fiir das Einbringen des Betonpfropfens, 
seine Nachzementierung, die Verfestigung des Gebirges 
unterhalb von 600 m Teufe, das Verpressen der Vorbohr- 
lócher sowie fiir die Zementierung der SchachtmauerstóBe 
im Bereiche des Betonpfropfens insgesamt 850 t Zement 
yerbraucht worden.

Das Durchteufen der Stórungszone.
Nach dem Nachziehen der auf 0,75 in verstarkten StoB- 

mauer bis zur Schachtsohle und dem Setzen entsprechen- 
der Standrohre stieB man 41 Bohrlócher von 17—18 m 
Lange in senkrechter und schriiger Richtung, um den Zu
stand des Gebirges sowohl unterhalb ais auch in der Um- 
gebung des Schachtes festzustellcn. Mit 5 Bohrungen 
wurde Wasser in einer Menge von 10—110 l/min bei einem 
Oberdruck von 50—65 at erschroten. Nachdem diese Bohr- 
locher wieder volistandig verpreBt worden waren, ver- 
suchte man, die Sohle bis zu der den Wassereinbruch ver- 
ursachenden Stórung abzusenken, wobei unter Verzicht auf 
jede Sprengarbeit der Abbauhammer Anwendung fand. 
Aufierdem wurde in Absiitzen von nur etwa 2 ni geteuft 
und dann sofort die Schachtmauer eingebracht.

Das Absenken der Sohle fiihrte in 607,7 m Teufe zur 
Freilegung einer breiten Stórungszońe ain sudwestlichen 
StoB. Zur Feststellung des Einfallens, der Wasserfiihrung 
usw. dieser Stórung erwiesen sich weitere Untersuchungs- 
bohrungen ais notwendig. Das erste Vorbohrloch brachte 
sofort 250 1 Wasser je min. Nach dem AbschluB des mit 
Ventil versehenen und in die Sohle einzementierten Stand- 
rohres hob sich unter dem EinfluB des Wasserdruckes von 
70 at die Schachtsohle in der Umgebung des Bohrloches 
und trat das Wasser durch die sich in der Sohle bildenden 
Risse aus. Es muBte daher sofort wieder ein Betonpfropfen
— der dritte bei diesem Abteufen — eingebracht werden.

Das wasserfuhrende Bohrloch wurde nach dreitagigem 
Abbinden des Betonpfropfens durch diesen hindurch mit 
I81/2 t Zement verpreBt. Die weiteren Vorbohrlócher 
blieben trocken, so daB der Betonpfropfen etwa 8 Tage 
nach dem Einbringen schon wieder hereingewonnen 
werden konnte.

Die bei 607,7 m Teufe angefahrene Stórungskluft hatte 
nordóstiiches Einfallen und wanderte damit allmiihlich zur 
Schachtmitte. Eine zweite Stórungszone wurde bei 609,9 m 
Teufe am nordóstlichen SchachtstoB mit siidwestlichem 
Einfallen angetroffen (Abb. 10). Diese beiden Zonen trafen 
sich etwa bei 616 m Teufe; die Hoffnung, daB sie sich zu 
einer Kluft vereinigen wurden, erfiillte sich aber nicht. Nach
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6 - 7  m Teufe waren beide Stórungszonen wieder vor- 
handen, jedoch war glucklicherweise die zweite Kluft meist 
uur etwa 10 cni breit und infolge der Ausfiillung mit Kalk- 
spat trocken.

Die westliche Stórungszone wechselte dagegen in ihrer 
Breite zwischen 0,2 m und 1,15 m. Die in ihrem Bereich an
gesetzten Vorbohrlócher fuhrten regelmaBig Wasser- 
zufliisse herbei. Dieses Wasser drang nach dem Erschroten 
und dem AbschluB des jeweiligen Standrohres in die 
zwischen den einzelnen M ergelbanken eingelagerten Letten- 
schnure ein und prefite dann die Mergelschichten hoch. 
Selbst tief einzementierte Standrohre yerhinderten dieses 
Hochpressen der Sohle und damit die Gefahr des Wasser- 
einbruches nicht. Aus diesem Grunde wurden wahrend des 
Durchteufens der Stórungszone regelmaBig in Abstanden 
von etwa 9 m 2 bis 2i/2 m starkę Betonpfropfen der 
gleichen Bauart wie bei 585 in Teufe eingebracht (Abb. II) 
und dann erst die Vorbohr- und Zementierarbeiten durcli- 
geftihrt. Ende September 1939, also nach 9 Monaten, war 
die Stórungszone von 60 m Hohe mit dem Erreichen einer 
Teufe von 660 m durchsenkt. Der bis zu dem Wasser- 
einbruch in 599,75 m Teufe trockene Schacht hatte nun 
trotz der umfangreichen Zementierarbeiten einen Wasser- 
zufluB von 85 l/min. Um diesen ZufluB zu beseitigen oder 
doch wesentlich zu verringern, yerfcstigte man zuerst das 
Mauerwerk innerhalb der Stórungszone durch etwa 200 
kurze Bohrlócher mit Zement. Danach wurden in Richtung 
auf die Hauptkluft 17 Bohrlócher vorgestoBen, mit denen 
man das Gebirge bis zu etwa 6 m liorizontaler Entfernung 
von der Schachtmauer auf das Vorhandensein wasser- 
fuhrender Hohlraume priifte.

Grófiere Hohlraume in Schachtnahe 
wurden jedoch mit diesen Bohrungen 
nicht mehr festgestellt. Die Mehrzahl 
der Lócher war entweder trocken oder 
fiihrte nur wenige Liter Wasser. Ais 
hóchste Zuflufimengen wurden in 
einem Bohrloche bei 605 m Teufe 
100 l/min und in einem zweiten bei 
616 m Teufe 125 l/min gemessen.
Entsprechend den geringen Wasser- 
zufliissen nahmen die Bohrlócher beim 
Verpressen mit Zcmentbruhe in den 
ineisten Fallen nur 4—7, in wenigen 
Fallen 15- 20 Sack Zement auf. Nur 
in den beiden Bohrlóchern mit hóherem 
ZufluB wurden gróBere Zementmengen 
verprefit. Zur Nachpriifung und Siche
rung des Erfolges der Dichtungs- 
arbeiten wurden diese Lócher nach der 
ersten Zementierung nochmals auf- 
gebohrt und erneut yerpreBt. Insgesamt 
nahmen sie 269 und 840 Sack Zement 
auf.

Trotz der sorgfaltigen, etwa
4 Wochen in Anspruch nehmenden 
Dichtungsarbeiten hatte der Gesamt- 
zufluB in der Stórungszone bei Be
endigung der Zementierung des Mauer- 
werkes und der Schachtstófie die 
gleiche Hohe von 85 1 wie bei Beginn.
Es war nur gelungen, die grob durch- 
lassigen Stellen des Mauerwerkes ab- 
zudichten und damit starkere Wasser- 
strahlen zu beseitigen, die weit in den 
Schacht hineinspritzten. Das am Schacht- 
stoB herunterrieselnde W asser lieB sich 
nun leicht in mehreren Wasserrinnen 
auffangen und in Rohrleitungen ab- 
warts leiten, so daB die Schachtsohle 
verhaltnismaBig trocken war und die 
spateren Teufarbeitcn nicht zu sehr 
durch Nasse behindert wurden.

Das w e i t e r e  A b t e u f e n  i m  D e c k g e b i r g e .

Mit Beginn des Monats November 1939 wurde die 
eigentliche Abteufarbeit fortgesetzt. Glucklicherweise war 
das Gebirge unterhalb der Stórungszone wesentlich fester, 
so daB sich die Verst;irkung der Sohle durch Beton
pfropfen nicht mehr ais notwendig erwies. Gleichwohl 
wurden nach dem Abteufen von 9 -1 0  m Schacht in 
die Sohle jedesmal 8- 12 Standrohre einzementiert und 
durch diese 14 18 m tiefe Bohrlócher zur Untersuchung 
des Gesteins gestoBen. Mit Ausnahme einiger weniger 
Kliifte von geringer Breite, die vollstiindig von Kalkspat 
ausgcfiillt waren, wurden UnregelmaBigkeiten des Ge
birges nicht festgestellt. Dic Festigkeit des Gebirges er- 
móglichte auch wieder das Einbringen der Schachtmauer 
von der Mauerbiihne aus.

Die inonatlichen Abteufleistungen betrugen bei der 
Belegung der Sohle auf 4 Schichten mit 14-15 Mann je 
Schicht, der Mauerbiihne mit 9 Mann in einer Schicht und 
mit einer Gesamtbelegschaft des Abteufschachtes von 
100-110 Mann
im November 1939 von 661,40—693,60 m Teufe 32,10 m 
„ Dezember 1939 „ 693,60 -  725,00 „ „ 31,50 „
„ Januar 1940 '  „ 725,00 — 758,40 „ „ 33,-10 „

Wahrend dieser Abteufarbeiten wurde in 682 m Teufe 
der Labiatusplaner des Unterturons mit 6 m Machtigkeit 
und in 762 m Teufe der Essener Griinsand mit 5>/2 ni Mach
tigkeit angefahren. Nach dem Absenken der Sohle durch 
eine etwa 30 cm machtige Konglomeratschicht erreichte 
man am S. Februar 1940 in 768 m Teufe das Steinkohlen
gebirge.
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Das Abteufen im Steinkohlengebirge.
W ahrend der Abteufarbeiten im Deckgebirge war das 

in der Stórungszone zufliefiende Wasser durch Rohr- 
leitungen aus den Wasserrinnen der Sohle zugeleitet 
worden. Nachdem sich die Schichten des unteren Turons 
und des Cenomans ais trocken erwiesen hatten und damit 
weitere Zufliisse im Schacht nicht mehr zu erwarten 
standen, wurde in 778 m Teufe in einer Sandsteinbank des 
Steinkohlengebirges ein Wassersammelbecken von etwa 
90 m3 Inhalt aufgefahren. Das in diesem Bęcken zu- 
sammenflieBende Wasser kónnte man in bestimmten Zeit- 
abstauden mit W asserkubeln von etwa 2 ni3 Inhalt zutage 
heben, so daB es nicht mehr gleichzeitig mit den Bergen 
der Schachtsohle gefórdert zu werden brauchte.

Die Abteufarbeiten verliefen im Steinkohlengebirge 
ohne Besonderheiten. Die Arbeitsweise erfuhr eine geringe
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Abb. 12. Schachtprofil.

Anderung, weil nunmehr ais Sprengstoff Oeiatine-Donarit 
im festen oder W etter-W asagit im weichen und im flóz- 
fiihrenden Gebirge angewendet werden muBte und das 
SchieBen eines jeden Abschlages in wenigstens zwei 
Ziindgangen vorgeschrieben war.

Infolge druckhaften Schiefergebirges und mehrerer 
Gebirgsstórungen muBte etwa ab Anfang April die 
Schachtmauer wieder in einer Starkę von drei Ziegelsteinen 
und immer so.fort nach dem Teufen eines Abschlages von 
2—3 m Hóhe eingebracht werden. Der Abteuffortschritt 
wurde dadurch naturgemaB erheblich beeintrachtigt. Auf 
die Leistung iibte auBerdem von Mai an eine langsame 
Steigerung des Wasserzuflusses in der Stórungszone einen 
ungiinstigen EinfluB aus, weil infolgedessen die zweite 
Schachtfórderung weitgehend fiir die W asserhebung zur 
Verfugung stehen mufite und damit fiir die Abteuf- uud 
Mąuerarbeiten auf der Sohle ausfiel.

Im Jahre 1940 wurden abgeteuft:
m m tn

im Februar von 758,40 - 778,50 20,10
Marz yy 778,50--808,90 - 30,40
April j.» 808,90--835,90 27,00

yy Mai yy 835,90--854,00 19,00
yy Juni yy 854,00--876,70 ■ 22,70
?> Juli 876,70--895,00 19,00
>y August yy 895,00 916,00 21,00
yy Septernber yy 916,00, -939,00 23,00
)y Oktober yy 939,00--948,00 - 9,00
yy November yy 948,00 - 956,00 -= 8,00

Dezember 956,00 980,00 24,00

Im Monat Oktober erreichte man das Niveau der 
2. Sohle der Schachtanlage Sachsen 1/2. Es wurde daher in 
diesem und dem folgenden Monat November von Schacht 3 
aus nach Norden und Siiden das Pullort der 2. Sohle an-
gesetzt und in jeder Richtung auf 5..6 m Lange fertig-
gestellt.

Bei dem Abteufen im Karbon wurde in 781 m Teufe 
das erste Flóz durchfahren, das man auf Grund der 
gefuńdenen Fossilien ais das Flóz Katharina bestimmte. 
Weitere Flóze wurden bei 790 m, 803 m, 825 m, 837 in, 
869 m, 882 m, 941 m und bei 970 111 aufgeschiosscn 
(Abb. 12).

Die Dichlungsarbeiten in der Stórungszone.
Der WasserzufluB in der Stórungszone hatte Anfang 

Oktober 1939 85 l/min betragen und wahrend dieses 
Monats trotz Zementierung des Mauerwerkes und des Ge
birges in Schachtnahe nicht herabgesetzt werden kónnen. 
Im Laufe des Jahres 1940 stiegder ZufiuB bis auf 317 l/min. 
Es waren daher erneut Dichtungsarbeiten notwendig, da 
der Einbau von Tiibbingen vorerst nicht in Betracht kam. 
Mit diesen Dichtungsarbeiten wurde die Gesellschaft fiir 
chemische Verfestigung und Abdichtung G.m .b. H., Berlin- 
Schóneberg, in der Erw artung beauftragt, dafi die von ihr 
angewandten Chemikalien eine Abdichtung auch der 
kleinsten Poren und Risse im Schachtmauerwerk und be- 
naclibarten Gebirge ermóglichen wurden.

Die Dichtungsarbeiten begannen Anfang Januar 1941_ 
und dauerten bis Ende Juni. Dic Dichtungszone reicfite von 
580 bis 660 m Teufe und erstreckte sich damit iiber 80 m 
Schacht. Sie wurde in 2 Arbeitsabschnitte unterteilt. Die 
am Ende dieser Abschnitte in etwa 613 und 653 m Teufe 
angebrachten Wassersammelrinnen erlaubten die Uber- 
wachung des W asserzuflusses in jedem Abschnitt.

Bei Beginn der Arbeiten wurde nochmals die wasser- 
durchlassige Zone mit kalkarmen Zementen abgedichtet. 
Den notwendigen Bohrlóchern gab man eine Tiefe von 1, 
11/2, 2Vs und 4 in, um gegebenenfalls auch Kiiifte in dem der 
Schachtmauer benachbarten Gebirge zu fassen und zu 
schliefien. AuBerdem wurden 18 Bolirlócher von 12 m Tiefe 
mit Hilfe von Bohrgeraten mit Kuppelgestange in Richtung 
auf die beim Abteufen festgestellten Hauptkliifte gebohrt 
und verprefit.
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U b e r s ic h t  i ib e r  d ie  K o s te n  d e s  A b te u fe n s .

Schachtteil

Verb

Ziegel-
steine
Stuck

rauch an Ausbaumate

Zement j  Sand 

t ms

rial

Kies und 
Schotier

t

Kosten des 
Ausbau- 
materials

m

Lóhne und 
Gehiilter 
einschl. 
Vers.- 

Beitr3gc
M

Sonstige
Kosten'

Gesamt-
koslcn

m

Kosten 
je m 

Schacht

m
1. Vorschacht vom 1.10.37 

bis 31. 12.37 (0 -5 8  m ) ................ 500 000 375 637 35 000 63 000 106 000 204 000 3500
2. Abteufen im ungestórten Gebirge 

voin 1. 1 38 bis 15.7.38 
(58-599,75 m ) ................................ 2 750 000 1670 5007 176 000 330 000 537 000 1 043 000 1900

3. Wassereinbruch und Schacht- 
siimpfung vom 16.7.38 bis31.12.38 893 1070 36 000 103 000 120 000 259 OOU

4. Durchteufen der Schachtstórung 
vom 1.1.39 bis 30. 9. 39 
(599,75-661 m ) ................................ 458 000 333 998 600 37 000 290 000 211 000 538 000 9000

5. Abteufen im restlichen Deck- 
gebirge vom 1. 11. 39 bis 8.2. 40 
(661 -  76S m ) ..................................... 802 000 540 1618 55 000 127 000 129 000 311 000 2900

6. Abteufen im Steinkohlengebirge 
vom 9. 2. 40 bis 31.12. 40 
(7h8-9S0 m ) ..................................... 1 590 000 1068 3205 109 000 327 000 189 000 625 000 2900

7. Dichtungsarbeiten in der wasser- 
fuhrenden Zone vom 1.10.39 bis 
31. 10. 39 und vom 9. 1. 41 bis 
10.7.41 (585-660 m ) .................... 160 7 000 150 000 73 000 230 000

insges. 6 100 000 5039 11 465 1070 455 000 1 -390 000 1 365 000 3 210 000 —
1 Unter *Sonstigen Kostem  sind zusam m :njefaB t die Aufwendungen fiir die maschinelle E inrichtung d e r Fórderung einschlieBlich der Seile, 

Kubel usw., d 'e  Auf«r:nd tn je .i fiir S tro n , W is<cr, Spre i ;stoffe, fQr R olrle itungen , fiir F rachten und T ransporte , fur M agazinmaterialien, Kohlen, 
Q ;e u :h t ,  Schnellbinia- und tfe-d 'ch tdnjsin ittel, fiir die Unterhaltung des Schachtplatzes und der H alde usw.

Nach der Zementierung wurde die Schachtmauer mit 
den Lósungen der Verfestigungsgesellschaft unter An
wendung von 90 bis 100 at Oberdruck abgepreBt. Zu diesem 
Zwecke erhielten die Boiirlócher in der 0,95 m starken 
Mauer nur eine Tiefe von 0,6 m. In dem Bereich der 
Hauptzufliisse stellte man die Bohrlocher mit einem senk- 
rechten Abstand von 0,5 und einer waagerechten Ent
fernung von 1 m her, wobei sie in senkrechter Entfernung 
gegeneinander versetzt waren. In dieser Zone entfielen 
also 2 Bohrlocher auf je 1 m2 Mauerflache. In den weniger 
durchlassigen Teilen des Schachtes, wie z. B. im oberen und 
unteren Teil der Dichtungszone,..war_der seńFreelite und 
waagerechte Abstand der Bohrlocher gróBer. Insgesamt 
wurden 1765 Bohrlocher von 0,6 m Tiefe gebohrt und 
mit Chemikalien yerpreBt.

Der E rfolg  der Abdichtung der Schachtmauer ent- 
sprach nicht ganz den Erwartungen, denn es gelang nicht, 
den gesamten WasserzufluB zu beseitigen. Aus diesem 
Orunde wurden in den immer noch wasscrfiihrenden 
Teilen des Schachtes zusatzlich Lócher von 1 und 1,5 m 
Tiefe gebohrt und dann auch in_..das_henachbarte Gebirge 
die cheinischen Lósungen eingcpreBt. Falls diese Bohr- 
lócher Wasser in einer Menge von einem oder mehreren 
Litern fiihrten, wurden sie zuerst mit -Zement yerpreBt. 
dann-nach-dcm ̂ A.hbinden des Zementes wieder aufgebohrt 
und mit Chemikalien nacHgedichtet.

Insgesamt wurden in den 6 Monaten, iiber die sich 
diese Dichtungsarbeiten ausdehnten, 4421 Bohrlocher her
gestellt und zwar:

18 Bohrlocher von 12 m Tiefe 
126 „  t , 4 ,, „
276 „  „  2,5 „  „

1182 Bohrlocher von 1,5 m Tiefe 
1034 „  „  1,—„  „
1765 „  „  0,6 „  „

Zur Verpressung dieser Bohrlocher wurden 45 t 
Zement, 34,9 t  Chemikal 1 und 13.8 t  Chemikal 2 ver- 
braucht. Der WasserzufluB ging dabei allmahlich von.3 1 7 . 
auf 40 1, also auf etwa den 8. Teil zuriick. Dieser geringe 

" ZutITnrTsrgTeichmaBigTiber die gesamte Stórungśz6rie~ver-

teilt und tritt gewissermaBen ais Schwitzwasser durch 
die Schachtmauer. Die Dichtungsarbeiten kónnen daher im 
Augenblick ais erfolgreich angesprochen werden. Es bleibt 
aber die Entwicklung des Zuflusses in der Zukunft ab- 
zuwarten, bevor sich ein endgiiltiges Urteil fallen IiiBt.

Die Kosten.
Die Ausgaben fiir die Herstellung der nackten Schacht- 

róhre wurden bei der Planung des Schachtes 3 auf 2 bis 
2 ł/i Mili. MC geschatzt, falls das Abteufen normal verlief. 
Dabei setzte man den durchschnittlichen Verbrauch an Aus- 
baumaterial je Schachtmeter mit 5000 Ziegelsteinen, 21/2 t 
Zement und 71/2 t  Sand an. Die Lohnkosten wurden im 
Mittel auf S00-900 SUJl und die sonstigen Kosten auf etwa 
die gleiche Summę geschatzt. Insgesamt nahm man also 
durchschnittliche Kosten eines Schachtmcters von 2000 bis 
2100 -71.11 an. Die tatsachlich je Schachtmeter entstandenen 
Kosten haben etwa 3300 MC betragen und uberschritten 
damit die veranschlagten Kosten um etwa 50 o/ó (s. die vor- 
stehende Obersicht),

Der Einbau der Einstriche und der fiir ein Fórder- 
trumm notwendigen Spurlatten wird durch Aufwand fiir 
Materiał und Arbeitslohn dic Kosten des Schachtes 3 um 
weitere 290000 M l  auf etwa 3,5 Mili. M l  erhóhen.

Z u s a m in e n fa s s u n g .
Das Abteufen des Schachtes Sachsen 3 in Heessen ge- 

staltete sich nach anfiinglich besonders bemerkenswerten 
Leistungen infolge des Antreffens einer Stórungszone im 
mittleren Turon auBerordentlich schwierig. Nach einem 
Wassereinbruch in 600 m Teufe" und dem Versaufen des 
Schachtes bis 50 m Teufe muBte vom Tage aus ein starker 
Betonpfropfen auf der Schachtsohle eingebracht werden. 
Die Schachtsiimpfung gelang in 41/2 monatiger Arbeit. An- 
schlieBend wurde mit Hilfe des Zementierverfahrens eine 
Stórungszone-von 60 m Hohe durchteuft. Diese Schwierig
keiten haben die Dauer und die Kosten des Abteufens 
sehr ungiinstig beeinfluBt.
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U M S C H  A  U
Gleichzeit ige B e s t i m m u n g  des Zink-  und  Schwefe l-  
gehal tes  in sul f idi schen Z in k k o n z e n t r a t e n  durch 
V e r b r e n n u n g  des Schwefe ls  im Sauers tof fs t ro in .

Von Friedrich O ro te ,  Hiils (Westf.).
Das Bestiramungsverfahren beruht auf der Verbren- 

nung des Schwefels im Sauerstoffstroin. Die hierbei gebil- 
deten Schwefeloxyde S 0 2 SOs werden durch Wasser- 
stoffsuperoxydIósung zu Schwefelsaure oxvdiert, worauf 
man die entstandene Schwefelsaure in bekannter Weise mit 
Natronlauge titrieren kann.

Fiir die Zinkbestiinmung ist es erforderlich, dafi die 
zu untersuchenden Zinkkonzentrate in bezug auf den an 
Fremdmetalle gebundenen Schwefelgehalt einen konstanten 
Wert haben. Dies war bei den untersuchten Proben der 
Fali und diirfte auch fiir andere Zinkkonzentrate, die 
von derselben Aufbereitung stammen, zutreffen. Dainit 
war die Móglichkeit gegeben, den Zinkgehalt durch die 
Verbrennung des Schwefels zu finden. Die Frage, warutn 
man nicht schon liingst diesen W eg fiir die Bestimmung 
des Zmkgehaltes in sulfidischen Zinkkonzentraten ein- 
geschlagen hat, ist dahingehend zu beantworten, dafi erst 
die Anwendung des von mir konstruierten O uarzrohres1 
bzw. des von A. S e u th e 2 vorgeschiagenen Verbrennungs- 
rohres eine genaue Schwefelbestimmung ermóglichte.

D ie B e s tim m u n g  des Z in k g e h a l te s  und  des 
S c h w e fe ls .

Die Beobachtung, dafi jede eingefahrene Erz- 
aufbereitung ein Konzentrat von ziemlich gleichbleibender 
Bechaffenheit liefert, gab mir Veran!assung, zu priifen, ob 
sich dieser Umstand nicht fiir eine Schnellmethode zur 
Bestimmung des Z in k g e h a l te s  auswerten liefi.

Mehrerc Vollanalysen von Zinkkonzentraten, die zwar 
von einer Anlage stammten, deren Herstellung aber bis 
zu 3 Jahren auseinanderlag, zeigten, dafi der an Fremd- 
metalleu, wie Blei, Kupfer, Antinion, Eisen und Arsen, 
gebundene Schwefelgehalt in den verschiedenen Konzen- 
traten nur einen Unterschied von 0,05 o/o aufwies. Die 
verschiedenen Zinkgehalte in den Konzentraten waren 
durch den Kieselsauregehalt bedingt. Je hóher der Zink- 
gehalt, desto niedriger war der Kieselsauregehalt und um- 
gekehrt. Nach dieser Feststellung mufite es also moglich 
sein, durch Ermittlung des Schwefelgehaltes — bei Ver- 
wendung von empirisch eingestellter Natronlauge — den 
Zinkwert zu finden.

Das Verbrennungsverfahren zur Bestimmung des 
S c h w e fe ls  mit nachfolgendcr Titration der durch 
Oxydation gebildeten Schwefelsaure ist bekannt; jedoch 
ergaben sich bei hohen Schwefelgehalten Minderbefunde, 
die auf Absorption von SchwefeIoxyden in sich an den 
kaltercn Teilen des Verbrennungsrohres absetzenden 
Kondenswassers zuriickzufiihren sind. Seuthe begegnet 
dieser Fehlerąuelle durch Vcrwendung eines geeigneten 
Verbrennungsrohres mit angesetztem Stutzen und ge- 
neigtem Ende. Hierdurch war die Móglichkeit gegeben, 
einen, wenn auch kleinen Teil des Rohres auszuspiilen und 
die hier zuriickgehaltenen Mengen der Bestimmung zuzu- 
fiihren.

Mit der nachstehend beschriebenen Versuchsanordnung 
lafit sich die Verwendung dieser re!a‘iv kostspieligen Ver- 
brennungsrohre umgehen. In das normale Verbrennunęs- 
rolir wird ein trichterfórmig erweitertes Quarzrohr bis 
nahe an die Gliihzone eingefiihrt und mit einem Gummi- 
stopfen abgedichtet. Am anderen Ende ist es durch 
Normalschliff mit den Absorptionsgefafien verbunden. Zur 
Absorption dienen Frittenwaschflaschen, die mit drei- 
prozentiger neutra‘isierter W a3serstoffsuperoxydlósurg gc- 
fiillt sind. An das Ausgangsrohr der zweiten Waschfiasche 
wird ein geringes Vakuum so angeschaltet, dafi auch ohne 
Einleiten von Sauerstoff ein mafiiger Gasstrom die Ab- 
sorptionsgefafie durchstreicht.

A u s f i ih ru n g  d e r  B e s tim m u n g .
Nachdem man den Verbrennungsofen auf eine Tempe

ratur von 1300-1400° C erhitzt hat, schiebt man das 
Schiffchen mit der zu untersuchenden Substanz zunachst 
nur bis an den Anfangsrand der Gliihzone und leitet in

1 Oluckauf 77 (1941) S. 253. — ! Gluckauf 75 (1939) S. 409.

lebhaftein Strom Sauerstoff hindurch. Nach etwa fiinf 
Minuten bringt man das Schiffchen in die eigentliche Ver- 
brennungszone; dies kann ohne besondere Vorrichtung 
geschehen, da Verluste infolge Entweichens von Schwefcl- 
oxyden durch das angeschlossene Vakuum vermieden 
werden. Nach weiteren fiinf Minuten ist der gesamte 
Schwefel ausgetrieben.

Das friiher an den kalteren Teilen des Verbrennungs- 
rohres abgesetzte Kondenswasser haftet nun an der inneren 
W andung des Quarzrohres. Die hieran gebundene 
Schwefelmenge kann durch Ausspiilen des Rohres und 
der Schliffverbindungen der Hauptmenge in den Absorp
tionsgefafien zugefiihrt werden. Anschliefiend kann dann 
die Titration gegen eingestellte Natronlauge erfolgen.

E r f o r d e r l i c h e  L ó su n g e n  u n d  E in r ic h tu n g e n .
Natronlauge: 12,6 g/l. Die Einstellung dieser Lósung 

auf ihren W irkungswert fiir Zink und Schwefel erfolgt mit 
einem Zinkkonzentrat, dessen Zink- und Schwefelgehalt 
nach der Schiedsmethode ermittelt wurde.

Schwefelsaure: 15,435 g/l. Die Wasscrstoffstiperoxyd- 
lósutig setzt man dreiprozentig an und neutralisiert śie.

Ais Indikator dient eine 0,2 o/0 Methyirotlósung.
Die A p p a r a tu r  besteht im wesentlichen aus einer 

Sauerstoffbombe mit Reduzierventil, einer Waschfiasche 
mit konzentrierter Schwefelsaure, einem etwa 22 cm langcn 
elektrisch geheizten Ofen sowie einem etwa 500 mm 
langen Porzellanrohr mit einem inneren Durchmesser von
17 mm, in welches das schon vorher beschriebene Quarz- 
rohr eingefiihrt wird. Ais Absorptionsgefafie ver\vendet man 
Frittenwaschflaschen, die durch Normalschliff mit dem 
Quarzrohr verbunden werden kónnen. Das Vakuuin 
erzeugt man durch eine W asserstrahlpumpe.

E rg e b n is s e .
Nachstehend sind die nach dem beschriebenen Ver- 

fahren gefundenen W erte den Zahlcn gegeniibergestellt, 
die nach dem mafigeblichen Schicdsverfahrcn ermittelt 
wurden.

Bezeichnung 
der Probe

Schiedsverfahren 

°/o S % Zn

Verbtennungs- 
verfahren 

o/o S 1 °/n Zn
Zinkkonzentrat 1 30,94 60,72 30,88 60,f>4

łt 2 31,05 61,10 31,10 61,20
JJ 3 31,41 61,78 31,36 61,70

4 30,82 60,i0 30,72 60.37
Jł 5 30,60 60,17 30,68 60.27

6 31,20 61,20 31,12 61,09
7 31,63 62,05 31,52 62.01
8 30,98 60,89 30,06 60,88
9 30,55 60,15 30,60 60,06

10 30,70 60,12 30,62 60,24
Schwefelkies I 49,72 — 49.64 _

tt 2 41,56 — 41,56
V 3 40,30 — 4U,24 —

Bleikonzentrat 1 12,10 — 12,12 _
2 11,80 — 11,82 —

ff 3 11,50 — 11,46 __
Berge-Proben 1 2,10 — 2,11 —

2 2.9S — 2,93 —
3 3,84 _ 3,82 —

Kiruna-Erz 1 0,053 — 0,060 _
ń 2 0 065 — 0,065 __

Grangesberg-Erz 1 0,070 — 0,070 —
n 2 0,065 — 0,068 —

Rostspat 1 0 40 — 0.39 —
łł 2 0,52 — 0,52

Steinkohie 1 1,83 — 1,85 _
JJ 2 1.12 — 1,14 —
)> 3 2,30 — 2,32 —

Koks 1 1.02 — 1,02 —

t) 2 0,95 — 0,95 —

tJ 3 1,38 — 1,40 —

Das Arbeitsverfahren eignet sich somit zur Bestimmung 
des Schwefels in sulfidischen und oxydischen Erzen,
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ferner fiir Brennstoffe, wie Kohle und Koks. Fiir die Zink- tragt, die Ubereinstimmung mit den Schiedsverfahren gui
bestimmung kann es nur bei solchen Produkten angewandt ist, diirfte das Verfahren ais eine yorziigliche Schnell-
werden, fiir welche die oben genannten Voraussetzungen methode anzusprechen sein.
zutreffen. Da die Ausfiihrungsdauer nur etwa 12 min be-

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

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 14. August 1941.
lOa. 1506524 und 1506525. Heinrich Koppers GmbH., Essen. Koks- 

ofentur. S. 5. 41.
lOb. 1506520. Oscar Groening. Berlin-Halensee, und Otto Weigel, 

Berlin C 2. Feueranziiuder. 23. 2. 41.

Patent-Anmeldungen
die yom 14. August 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5c, 10/01. P. 78587 und 80335. Erfinder: Eduard Pleper und W erner 

Pieper, Essen-Kray. Anmelder: Eduard Pieper, Essen-Kray. Durch Zugmittel 
bewegbares Stutzglied fur den Bruchbau. 1 .2 .3 9  und 7 .2 .4 0 . Protektorat 
Bohmen und Mahren.

5c, 10/10. S. 137827. Erfinder, zugleich Anmelder: Fritz Seibel, Essen. 
Kettensage. Zus. z. Anm. S. 133330. 12.7. 39. Protektorat Bohmen und
Mahren.

5d, 12. E. 52686. Erfinder: Dipl.-lng. Fritz Meininghaus, Minden 
(W estf.). Anmeldcr: Gebr. Eickhoff. Maschinenfabrik und EisengieBerei, 
Bochum. Oewinnungs- und Ladeeinrichtung fiir den Bergbau. 22. 6. 39.

lOa, 11/05. K. 156207. Erfinder: Georg Henseleit, Essen. Anmelder: 
Heinrich Koppers GmbH., Essen. Koksofenfullwagen. 8. 12. 39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

35a, 22 01. A. 85209. Erfinder: Arthur Schorno, Baden (Schweiz). An
melder: Aktiengesellschaft Brown. Boveri & Cie., Baden (Schweiz). Ein- 
richtimg zur Verhinderung mmilassigfcr Bremswirkungen an Fórder- 
maschinen. 16. 12. 37. Osterreich.

81 e, 52. E. 53983. Erfinder: Hans Crciner und Albert Enners, Bochum. 
Anmelder: Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. 
Druckluftschuttelrutsihcnmotor mit 3 nebcueinandergeordiicten Zylinderu. 
20. 9. 40.

81 e, 52. E. 54093. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodehiiser, Bochum. An
melder: Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. Ver- 
ankerung fiir Schiittelrutschcnmotoren. 21. 10. 40.

81 e, 57. E. 54620. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei. 
Bochum. Schuttclrutschenveibindung mit aneinanderstoflenden Oscnbiindern 
an den Kopfendcn der Rinneuschusse fiir die Aufnahme der liingsseitig an
geordneten Verbindungsbolzen. 6 .3 .41 .

81 e, 89/01. S. 137352. Erfinder: Dipl.-lng. Georg Felger, Essen- 
Rellinghausen. Anmeldcr: Skip-Compagnie AG., Essen. Entladetasche fur 
Skipfói de rani agon. 6 .6 .3 9 . Protektorat Bohinen und Mahren.

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

das Patent erhoben werden kann.)
10a (5 1S). 708662, vom 15.5 .37. Erteilung bekannt

gemacht am 19.6.41. K o p p e rs  C o m p a n y , a D e la w a re  
C o r p o r a t io n  in P i t t s b u r g h  (Penns., V. St. A.). Ein
richtung zur Zufiihrung der Hcizmittel in die Heizziige 
von Verkokungsófen. Erfinder: Joseph van Ackeren in
Pittsburgh (Penns., V. St. A.). Prioritat vom 14 .5 .36  ist 
in Anspruch genommen.

Abb.1
1 In den Patentanmeldungcn, dic am SchluB mit dem Zusatz »Oster- 

reichi und v Protektorat Bohmen und Mahren versehcn sind. ist die Er- 
klarung abgege|>en, daB der Schut/ sich auf das Land Osterreich bzw. das 
Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

Bei Ofen, bei denen die den Heizziigen zugefuhrten 
Heizmittel (Gas und Luft) in der Sohle der Heizziige a zu- 
sammentreffen und der Querschnitt der Zufiihrungskanale b 
fiir die Heizmittel geandert werden kann, wird die An
derung des Querschnittes der Kanale b durch Auswechseln 
des zylindrischen Kórpers c bewirkt. Dieser Korper ist mit 
Hilfe eines Zapfens in eine Bohrung des oberen Tciles der 
Wand d  eingesetzt, die die in die Sohle der Heizziige a 
mundenden Kanale b fiir die yerschiedenen Heizmittel von- 
einander trennt. Dic untere Flachę des Kórpers c liegt so 
fest an der oberen Flachę der Wand d  an, daB sich zwischen 
dem Korper und der Wand keine Ablagerungen des Heiz- 
gases ansetzen konnen. Der Korper c kann mit einander 
gegeniiberliegenden zungenartigen Ansiitzen e (Abb. 2) 
yersehen sein, die eine Fortsetzung der Wand d bilden, und 
deren Breite gleich der Breite der Wand d  ist, so daB sich 
die Hóhenlage des Punktes, an dem die Verbrennung be- 
ginnt, einstellen IaBt.

35a (0 08). 708555, vom 25. 12. 37. Erteilung bekannt
gemacht am 12.6 .41. W ilh e lm  D ro s te  in D o rtm u n d . 
Seitkauscheneinband. Zus. z. Pat. 586108. Das Hauptpat. 
hat angefangen am 4. 6. 32. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Land Osterreich.

Bei dem durch das Hauptpatent geschiitzten Kauschen- 
einband, bei dem das Gewicht der Last zum Festklemmen 
des Seiles benutzt wird, sind an beiden Seiten einer iiber 
das Kauschenherz geschobenen und diesem gegeniiber ver- 
schiebbaren AnpreBhaube zwei parallel zur Kauschen- 
achse liegende Anzugschrauben yorgesehen, durch die ein 
das Kauschenherz durchdringender, in Schlitzen der Seiten- 
wangen der Haube gefiihrt er Teil in Richtung der Kauschen- 
achse ycrschoben wird. Die Erfindung besteht darin, dal? 
die beiden Seitenwangen u der AnpreBhaube mit zwei iiber- 
einander liegenden Aussparungen b yersehen sind. Die 
zwischen den Aussparungen liegenden Stege c der Wangen a 
tragen Unterlagplatten d  fiir die Muttern einer Schrauben- 
spindel e, die zwischen den Wangen innerhalb einer Aus- 
sparung des Kauschenherz.es f  liegt. Das untere Ende der 
Schraubenspindel e ist gelenkig mit dem Kauschenherz /  
yerbunden. Zu dem Zweck kann dic Schraubenspindel 
am unteren Ende mit der Gabel g  yersehen werden, die 
einen Steg h des Kauschenherzes umfaBt und durch einen 
Bolzen i mit diesem Steg yerbunden ist. Die Langskanten 
der Aussparungen der Wangen der Haube konnen etwa 
um die Starkę des Seiles auBerhalb der Begrenzungslinie 
des Kauschenherzes liegen und die Aussparungen der An-
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preBhaube kónnen durch eine leicht lósbare Verkleidung 
abgedeckt werden.

81 e (113). 708240, vom 26 .1 .36 . Erteilung bekannt
gemacht am 5 .6 .41 . O s t e r r i e d e r  G m bH . M a s c h in e n 
fa b rik  in L a u tra c h . Hóhenjórderer m it an Gliedern des 
Fiirderbandes schwingend gelagerten Mitnehmęrrechen. E r
finder: Gustav Muller in Memmingen.

Die Mitnehmerrechen des Fórderers werden durch in 
der Nahe ihrer Schwingachsen auf deren Lastseite gegen 
ihnen nacheilende starre Stiitzglieder so abgestiitzt, dafi 
eine wesentliche Komponente der Stutzkraft in Richtung 
des Fórderbandes verlauft. Dic Rechen kónnen auf der 
Lastseite ihrer Schwingachse mit einer Nase und auf der 
gegciuibcrlicgenden Seite mit einer Stiitzplatte versehen 
sein wobei beim Vorlauf des Fórderbandes ein Ansatz des 
nachfolgenden Gliedes des Fórderbandes unter die Nase 
greift und diese festhalt, wahrend sich die Stiitzplatte 
gleichzeitig gegen die bekannte hinter dem Fórderband 
angeoYdnete Fuhrungsschiene legt. Diese kann im Bereiche 
der oberen Umkehrtrommei des Fórderbandes bis iiber die 
Scheitellinie der Trommel achsgleich zu dieser verlaufen 
und dann von der Kreislinie der Trommel nach innen zu- 
ruckweiclien.

81 e (136). 708406, vom 20 .4 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 12.6 .41. C o n t in e n ta l  G u m m i-W erk e  AG. 
in H a n h o v e r . Vorrichtung zum Fin- und Ausschleusen von 
Materiał ir  fcslem  Zustande von einem Raum in einen oder 
mehrere andere Raume. Erfinder: Bernhard Hóhne in

Ahlem iiber Hannover. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Ósterreich.

Die Vorrichtung hat ein in einer oben mit einem Ein
tritt- und unten mit einem Austrittstutzen versehenen Ge
hause a umlaufendes Zellenrad b o. dgl. Der umlaufende 
Teil und das diesen umgebende Gehause sind mit Gummi c
o. dgl. belegt oder aus Gummi hergestellt. Yon dem nach- 
giebigen Gummi o. dgl. werden die Teile des durch die 
Vorrichtung von einem Raum in einen anderen Raum zu 
sehleusenden Gutes, die sich in der Vorrichtung festsetzen 
wollen, aufgeschluekt, ohne dafi die Abdichtung zwischen 
den Raumen leidet, zwischen denen die Vorrichtung ein- 
geschaltet ist.

B U C H E R S C M A U
Zur Besprechung eingegangene Biicher. 

H e n śo ld t,  Ernst E.: Hartmetallbohrkunde des Stein- 
bruchs. Ein Ratgeber fiir die Leistungssteigerung im 
Steinbruch durch maschinelles Bohren mit Hartmetall- 
schneiden. (Schriften des Fachamtes sSteine und 
Erden«, Bd. 5.) 133 S. mit 122 Abb. Berlin, Verlag der 
Deutschen Arbeitsfront. Preis in Pappbd. 3 M l.

Leick, J.: Das W asser in der Industrie und im Haushalt. 
(Technische Fortschrittsberichte, Bd. 33.) 2., verb. 
Aufl. 137 S. mit 27 Abb. Dresden, Theodor Steinkopff. 
Preis geh. 8 SUt, geb. 9 31M.

L iepe, Hermann, unter Mitarbeit von Maurizio L o ra n d i : 
Technisches Tascljenwórterbuch iri italienischer und 
deutscher Sprache. Unter besonderer Berucksichtigung

auch der neueren Technik, wie Luftfahrt, Rundfunk 
u. dgl. I. T.: D e u ts C h - I ta l ie n is c h .  139 S. Berlin, 
Georg Siemens. Preis in Pappbd. 3,80 SUt.

R inne , W ill: Ruhrgeist und Ruhrstahl. 125 Jahre eisen- 
schaffendes VoIk an Ruhr und Rliein. (Vergangenheit 
und Gegenwart. Lander, Menschen, Wirtschaft.) 244 S. 
mit 85 Abb. im Text und auf Taf. Berlin, Verlag. fiir 
Sozialpolitik, W irtschaft und Statistik, Paul Schmidt. 
Preis geb. 5,80 M l,  in Ganzleinen 6,80 3t.fl.

Schónheit der Arbeit im Bergbau. H rsg. vom Anit »Schónheit 
der Arbeit«, Berlin. (Fachschriftenreihe des Amtes 
»Schónheit der Arbeit«, Bd. 16.) 119 S. mit 135 Abb. 
Berlin, Verlag der Deutschen Arbeitsfront. Preis geb. 
15 9tM.

Z E I T S C H R 1 F T E N S C H A U '
tE in e  E rk ia ru n g  d e r  A b k u rzu n g en  i s t  in N r . l  au t den S e iten  25—27 v e ró l le n tl ic h t .  ’  b e d e u te t T ex t- o d e r  T a /e la b b ild a n g e n .)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Platinvorkommen. Usoni, Luigi: La m in ie re  p ia t  i n i - 

fe ra  di J u b d o  (A.O. J.) Ind. Miner. (Rom) 15 (194U 
Nr. 6 S. 1S1/88*. Geographische Lage und geologischc Ver- 
haltnisse des Platinvorkommens von Jubdo in Italienisch- 
Ostafrika. Entwicklung der Forderung in den Jahren 
1931/39. Riickgang des Metallgehalts.

Bergtechnik.
Allgemeines. Reagan, P. H.: E x p a n s io n  of m in in g  

in B o liv ia  a w a its  m e c h a n iz a tio n .  Engng. Min. J. 142 
(1941) Nr. 5 S. 41/43. Obersicht iiber die Entwicklung der 
bolivianischen Bergwerkserzeugung. Notwendigkeit einer 
neuzeitlichen Gestaltung der Betriebe zur Steigerung der 
Forderung und Leistung.

Abbau. Salzmann, Giinther: D ie E r f a h ru n g e n  m it 
S c h ra g b a u  im  G r u b e n b e t r ie b  d e r  G e w e r k s c h a f t  
S c h n e e b e r g e r  B e rg b a u . Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 14 
S. 317/21*. Ziel der Versuche. Beschreibung der Lagerstiitte. 
Schilderung des Firstenstofibaues. Versuche mit Schragbau 
und deren'Ergebnis. Vergleich der Leistungen beider Ab- 
bauverfahren.

F a n g s e i l  fiir  den  S tre b a u s b a u .  Gliickauf 77 (1941) 
N r.34 S. 501/02*. Bewahrung eines an Stelle der Fangschiene 
henutzten Fangseils von 25 mm Dmr., das mit einem Zug

1 Einseitifr bedruckte Abzuffe der Zeitschrlftenschau fiir Karteizuecke 
sind voni Verlnc Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 SLK, 
fur das Vicrteljahr zu beziehen.

von etwa 10000 kg von der oberen zur unteren Strecke 
gespannt wird und die Schaleisen an ihrem freien Ende 
unterstiitzt.

Forderung. Herbst, H.: A u s ló s u n g  von F a n g v o r -  
r ic h tu n g e n  fu r  S c h a c h tf ó rd e ru n g e n .  Z. VD1 85 (1941) 
Nr. 31 S. 671/73*. Nach den bisherigen Erfahrungen ent
spricht der Tąnzgewichtauslóser nach W edag und Scherrer 
am besten den bei der Schachtfórderung yorliegenden Ver- 
haltnissen. Vorteile seiner Verbindung mit einem Kónig- 
stangenauslóser nach Schufiler und Fuhr.

Bartschat, Theodor: N eu  e r  u n g e n  an S e i lr o l le n  
u n d  an S e ilv e r b in d u n g e n .  Fórdertechn. 34 (1941) 
Nr. 15/16 S. 117/19*. Anwendung besonders lcichtcr stiih- 
lerner Seilrollen. Beschreibung einer neuartigen Seilver- 
bindung, die glatt und frei von Stófien auf die Seilrollen 
auflauft und bei grofier Einfachheit vól’.ige Sicherheit bietet.

Grubensicherheit. V e rs u c h e  iib e r  den  V e r la u f  von 
E x p lo s io n e n  und  d ie  M it te l  zu ih r e r  B e k a m p fu n g . 
KompaB 56 (1941) Nr. 7 S. 49/50. Oberblick iiber die von 
der Versuchsgrube in Gelsenkirchen durchgefiihrten Unter
suchungen mit Schnellsperren, Gesteinstaubstreuung, Berg- 
baulóschgeriiten und Anwendung von Glaswolle.

Aufbereitung und Brikettierung.
Aufbereitung. Góbel, Fritz: S to rs c h w in g u n g e n  b e i 

F re is c h w in g e r -S ie b m a s c h in e n  u n d  ih r e  B e s e i
tig u n g . Gluckauf 77 (1941) Nr. 33 S. 4SS/90*. Entstehung
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von Stórschwingungen wahrend des Betriebes und MaB
nahmen zu 'ih rer Beseitigung.

Brikettierung. Hoefer, H .W .: O ber E n tm is c h u n g s -  
e r s c h e in u n g e n  in B r a u n k o h le n b r ik e t t f a b r ik e n .  
Braunkohle 40 (1941) Nr. 30 S. 377/80* Nr. 31 S. 389/94*. 
Orundbedingung fur das Auftreten einer Entmischung. Ein- 
gehende Untersuchungen iiber Wesen und Auswirkung der 
Sortenentmischung und der Kornentmischung. Vorschlage 
fur die Beseitigung oder Milderung der Entmischung.

Chemische Technologie.
Nebcnproduktengewinnung. van Ahlen, Alexander: 

N e u e re  V e r fa h re n  z u r  N a B e n ts c h w e fe lu n g  von 
K o k so fe n g a s . G luckauf77 (1941) Nr. 33 S. 481/87*, Nr. 34 
S. 493/501*. Ausfiihrliche Darstellung des Entwicklungs- 
ganges und des heutigen Standes der NaBentschwefelung: 
Das Thylox-Verfahren, das Druck-Pottascheverfahren von 
Koppers, das Phosphatverfahren, Organische Verfahren, 
Ausblick.

Aliphatische Chemie. Bayer, O.: N e u e re  g ro B te c h -  
n is c h e  E n tw ic k lu n g  d e r  a l ip h a t is c h e n  C h e m ie . An- 
gew. Chem. 54 (1941) Nr. 31/32 S. 353/56*. Kennzeichnung 
der groBartigen Entwicklung der aliphatischen Chemie, 
welehe die Chemie des Steinkohlenteers an Bedeutung be
reits iibertroffen hat.

Vergasung. Thau, Adolf: D ie  n e u z e i t l ic h e  E n t
w i c k l u n g  d e r  V e r g a s u a g  f e s t e r  B re n n s to f fe .  
(SchluB.) Brennstoff- u. Warmewirtscli. 23 (1941) Nr. 7 
S. 108/15. Entwicklung des Fahrzeuggaserzeugers und die 
dafur benutzten Brennstoffe. Obersicht iiber die bekann- 
testen Bauarten. Schrifttum.

Kohlenlagerung. Bodmer, G.: V e r a n d e ru n g  d e r  
K o h le  beim  L a g e rn . Monatsbull. Schweiz. Ver. Gas- 
u. Wasserfachm. 21 (1941) Nr. 7 S. 101/10*. Kohlen-
verbrauchsleitung im Gaswerk Schlieren. Ergebnisse der 
Untersuchungen iiber die Lagerbestandigkeit von englischer 
Fórderkokskohle, Ruhrkoksfeinkohle, RuhrkoksnuBkohle, 
Saargasstiickkohle und amerikanischer Gasfórderkohle. 
Lagerversuche unter Wasser ergaben, daB der Schutz nicht 
vollstandig ist.

Anstrichmassen. Fleischmann, Erich: B itu m in ó s e
S ta h lr o h r -S c h u tz m a s s e n ,  Gas u. Wasserfach 84 (1941) 
Nr. 31 S. 437/41*. Zeitliche Entwicklung. Eigenschaften und 
Verwendungsgebiete der bituminósęn Rohrschutzmassen. 
Ergebnisse von Haftfestigkeitspriifungen.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Krafterzeugung. Rachel, A. und K. RiBmiillcr: 50 J a h re  

K ra f tw e r k s b a u .  Elektr.-Wirtsch. 40 (1941) Nr. 21
S. 334/41*. Ubersicht iiber die Entwicklung der Dampf- 
kraftwerke und W asserkraftwerke in dem Zeitabschnitt 
von 1S91 bis 1941.

Krone, Erich: 50 J a h re  E le k t r i z i t a t s v e r t e i l u n g .  
Elektr.-Wirtsch. 40 (1941) Nr. 21 S. 341/46*. Stadtische 
Stromverteilung, Oberlandversorgung, GroBkraftversor- 
gung, Schaltanlagen. Scliutzeinrichtungen uhd Fernwirk- 
anlagen.

Flugstaub. Engel, J.: Z w ec k  von  F lu g s ta u b m e s -  
su n g e n . Warme 64 (1941) Nr. 31 S. 293/99*. Schaffung der 
Grundlagen fiir die Wahl der Entstauberart und fiir die 
Fórderung oder Abgabe von Gewahrleistungen. Nach- 
priifung der Gewahrleistungen fiir Entstauber: Fall-
geschwindigkeit und KorngróBe, Entstaubungsgrad, Schlot- 
auswurf. (SchluB f.).

Maschinenwesen. Schulze-Pillot, Gerhard: K e il-
r ie m e n a n t r i e b e .  Z. VDI 85 (1941) Nr. 31 S. 663/70*. 
Praktisehe Anwendung. Ausfiihrungsformen und kenn- 
zeichnende Eigenschaften der Gummikeilriemen. Berech
nung eines Keilriemenantriebes ais Beispiel. Lebensdauer. 
Schrifttum.

Hartlołen. Pawlek, Franz: D as H a r t ló t e n  u n te r  
S c h u tz g a s . Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 14 S. 326, 29*. W ert 
und Bedeutung der Hartlótverfahren gegeniiber anderen 
Lótverbindungen. Vorteile der Anwendung von Schutzgas. 
Beschreibung der H artlótung mit Kupfer sowie mit zink- 
haltigen Silberloten. Yerlóten von nichtrostendem Stalli mit 
Messing.

Wasserrohrnetze. Steinwender, Anton: U b e rw a c h u n g  
v o n  W a s s e r r o h r n e tz e n .  Gas- u. Wasserfach 84 (1941) 
Nr. 31 S. 444 46. Der allgemeine Erhaltungs- und Gebrechen- 
dienst am W asserrohrnetz. W asserverluste durch Rohr- 
schaden. Der besondere Schadensuchdienst. Aufbau und 
Einsatz der Horchgerate. Erfolg des Oberwachungsdienstes.

Chemie und Physik.
Nickelbestimmung. Błock, Erich, Georg Gad und 

Bruno Kruger: E in e  e in fa c h e  M e th o d e  z u r  T i tr a -  
t io n  d es  N ic k e ls  m it D im e th y lg ly o x in ló s u n g .  Met. 
u. Erz 38 (1941) Nr. 14 S. 325/26. Titratioii des Nickels 
in Gegenwart von Eisen- und Aluniiniuniliydroxyd sowie 
Mangandioxydhydrat, wobei ein Umfallen dieser Nieder- 
schliige nicht mehr erforderlich ist.

Zinkbestimniung. Grotę, Friedrich: G le ic h z e i t ig e  
B e s tim m u n g  d es  Z in k -  u n d  S c l iw e fe lg e h a l te s  in 
s u l f id is c h e n  Z in k k o n z e n t r a t e n  d u rch  V e rb rc n -  
n u n g  des  S c h w e fe ls  im S a u e r s to f f s t r o m .  Gliick- 
auf 77 (1941) Nr. 35 S. 513/14. Kennzeichnung des Ver- 
fahrens. Erforderliche Lósungen und Einrichtungen. Aus- 
fiihrung und Ergebnisse der Bestimmung.

Chlorbestimmang. D’Ans, J. und P. Hófer: E in e  M e
th o d e  z u r  d i r e k te n  B e s tim m u n g  von  k le in e n  
M e n g e n  C h lo r  u n d  C h lo r id e n  n e b e n  v ie l B rom  und 
B ro m id e n . Kali 35 (1941) Nr. 8 S. 123 26. Das beschriebene 
Verfahren beru lit auf einer Oxydation der Brom-Wasser- 
stoffsaure mit Bromat zu freiem Brom, das durch Ver- 
kochen entfernt wird, worauf das zuriickbleibende Chlorid 
titrimetrisch oder gewichtsanalytisch bestimmt werden 
kann.

Schwelkoks. Thau, Adolf: F lu c h t ig e  B e s ta n d te i le  
im S te in k o h le n s c h w e lk o k s  u n d  ih re  B e s tim m u n g . 
Brennstoffchem. 22 (1941) Nr. 15 S. 169/70. Bedeutung des 
Gehaltes an fliichtigen Bestandteilen im Schwelkoks. Be
schreibung eines in England bewahrten Bestimmungsver- 
fahrens mit Anwendung eines Doppeltiegels.

Gusdichłe. Holthaus, Paul: U b er d ie  E rm it t lu n g  
d e r  b e z o g e n e n  D ic h te  von  f e u c h te n  u n d  tro c k e n e n  
G a se n . Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 31 S. 441/44. Unter
suchung der Beziehungen zwischen der bezogenen und der 
»normbezogenen« Dichte von Gasen und Aufstellung von 
Formeln zur Umreclinung von der einen in die anderen. 
EinfluB der relativen Feuchtigkeit und unterschiedlicher 
Temperaturen von Gas und Luft auf die Anzeige von 
Dichteschreibern.

Wirtschaft und Statistik.
Jugoslawien. Dobransky, Rudolf: B e rg b a u  und  H u t - 

te n w e s e n  im e h e m a lig e n  J u g o s la w ie n . Met. u. Erz 38 
(1941) Nr. 14 S. 330/34*. W irtschaftsstruktur des Landes. 
Vorkommen an wichtigen Bodenschatzen. Standorte und 
Erzeugungsplan der Metallhiitten und Metallhalbzeug- 
werke. (Forts. f.)

Aluminium. Cotte, Jules: L es p r o d u i t s  de r e m p la -  
ce m e n t A lu m in iu m  e t b a u x i te s .  Chim. et Ind. 46 (1941) 
Nr. 1 S. 110/15. Der Aluminiumbedarf der yerschiedenen 
Liinder. Ubersicht iiber die Bauxitgewinnung und Alu- 
miniumerzeugung. Entwicklung der Preise. Anwendung des 
Aluminiums in der chemischen und elektrischen Industrie.

OLwirtschafł. Balir, Hans: O lw ir ts c h a f t l ic h e  E r 
g e b n i s s e  d es  K rie g e s . Ó1 u. Kohle 37 (1941) Nr. 22 
S. 440/45*. W eltkriegserfahrungen versagten beim 01. 01- 
wirtschaftliche Ergebnisse der groBen militarischen Opera- 
tion. Wachsende Stiirke der kontinental-europaischen 01- 
wirtscliaft. Zukunftsprobleme.

Verschiedenes.
K unststo ffe . Knaust, H erbert: D ie d e u ts c h e n

K u n s ts to f f e  und  ih re  A n w e n d u n g  in d e r  T e c h n ik . 
Gluckauf 77 (1941) Nr. 32 S. 469/75*. Uberblick iiber die 
bisherige Entwicklung und den heutigen Stand der Kunst- 
harz- und Kunststofferzeugung. Anwendungsmógliehkeiten 
der zahlreichen und vielseitigen Erzeugnisse.

R a t te n b e k iim p fu n g  u n te r t a g e .  KompaB 56 (1941) 
Nr. 7 S. 50*. Schilderung der auf der Saargrube Hirsclibach 
mit Erfolg angewendeten BekampfungsmaBnahmen.

P E R S Ó N L I C M E S
Der mit der W ahrnehmung der Dienstgeschafte des 

Berghauptmanns in der Regierung des Generalgouverne- 
ments beauftragte Bergrat S p a n n a g e l vom Oberbergamt 
Karlsruhe ist zum O berbergrat ernannt worden.

Zum Nachfolger des in den Ruhestand getretenen 
Bergschuldirektors der Bergschule Zwickau, Regierungs- 
bergrat a. D. H ilg e n b e r g ,  ist der Dr.-ing. S e e g e lk e n  
von der Bergschule Eisleben berufen worden.


