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Von der Kohle zum Graphit.
Von Dr. phil. Wolfram S ch ee r, Essen.

Unterw irft man die Kohle einer thermischen Be
handlung bei geniigend hohen Temperaturen, so erleidet 
sie eine Umsetzung ihrer Bestandteile in dem Sirine, daB 

H
das Verhaltnis -g in den fliichtigen Bestandteilen ein viel

hóheres, im zuriiekbleibenden Schwelkoks oder Koks ein 
niedrigeres ist ais in der Ausgangskohle. VerfoIgt die ther- 
mische Behandlung der Kohle das Ziel gróBttnóglicher ÓI- 
ausbeute, so unterstiitzt man den bevorzugten Ablauf der 
Reaktion:

Ole H-> x Kohle -> Koks H-< x

nach links durch Anwendung von Druckwasserstoff, wie 
dies bei der Kohlenhydrierung der Fali ist. Ganz analoge 
Verhaltnisse herrschen in der Spaltung und liydrierung der 
Erdóle. — W ahrend ais Endglied der Kohlenwasserstoff- 
reihe deren wasserstoffreichster Ycrtreter, das Methan

zu betraclitcn ist, strebt das Yerhaltnis ~  im zu-

riickblcibenden Koks dcm Wert O zu, es entsteht schlieB- 
lich reiner Kohlenstoff, der je nach den Darstellungs- 
bedingungen sehr verschicdene Formen aufweisen kann, 
immer jedoch der graphitischen Modifikation angehórt.

Dieser W eg zur Herstellung von Graphit aus Kohle 
wird zwcifellos in Zukunft immer mehr an Bedeutung ge
winnen, zumal die natiirlichen Graphitvorkommen keines
wegs unerschópflich sind. Im Jahre 1938 betrug die Welt- 
fórderung rd. 140000 t, der Verbrauch Deutschlands rd. 
34000 t oder fast ein Viertel der Weltfórderung. Abb. 11 
gibt bemerkenswerte Aufschliisse iiber die Verhaltnisse auf 
dem deutschen Graphitmarlct. Der steile Abfall des Ver- 
brauchs in den Jahren 1912 bis 1932 ist sicher nicht allein 
auf den allgemeinen Niedergang der W irtschaft zuriickzu- 
fiihren, sondern auch auf die sparsamere Verwendung des 
Oraphits; hinzu kommt, daB der Graphit auf manchen Ver- 
wendungsgcbieten, z. B. der Elektrotechnik, von kohlen- 
artigem Materiał teilweise verdrangt worden ist. Auch der
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Abb. I. Verbrauch, Forderung, Ein- und Ausfuhr 
des Deutschen Reiches an Naturgraphit.

1 Nach Kurt B u f ę :  Die deutsche O raphitw irtschaft, Dissertalion 
Berlin 1940.

Ersatz der Graphittiegei durch Karborundumtiegel oder 
(in der Lcichtmetallindustrie) durch tiegellose Elektroófen 
hat sicher in dieser Richtung gewirkt. Bei normalen Ver- 
haltnissen kann fiir den groBdeutschen W irtschaftsraum 
von einem Graphitmangel noch nicht gesprochcn werden: 
die Angliederung Ósterreichs mit seinen reichen Graphit- 
vorkoinmen hat sich, wie aus dem Schaubild hervorgeht, 
recht giinstig ausgewirkt. Dariiber hinaus besitzen Bohmen 
und Mahren groBe Fórderungsmóglichkeiten, die seit 
langem infolge Absatzschwierigkeiten nicht ausgenutzt 
werden kónnten: die Tschechoslowakei fórderte z. B. im 
Jahre 1927 in 9 Betrieben 41000 t, im Jahre 1937 in 4 Be
trieben nur 5000 t, von denen nur 2900 t  (1300 t  nach 
Deutschland) ausgefiihrt wurden. Fiir den groBdeutschen 
Wirtschaftsraum kann der Verbrauch auf 40000 t, die 
mógliche Gewinnung auf 50000 bis 57000 t/Jahr geschiitzt 
werden. Trotz dieser giinstigen Verhaltnissc wird man vor- 
erst auf jegliche Einfuhr nicht verzichten kónnen, da auch 
die Qualitatsfrage und die Verwendungszwecke eine ge
wisse Rolle spielen. Die Preise fiir Graphit lagen in den 
letzten Jahren je nach Kohlenstoffgehalt und Giite zwischen 
50 fJłM (20% C) und 2000 :7tJl (99,8 ^  C) je t, im Durch
schnitt der deutschen Einfuhr (1938) bei 145 3łJl/1.

Aus dieser vorangestelltcn, kurzeń wirtschaftlichen 
Betrachtung geht hervor, daB die Herstellung kiinstlichen 
Graphits nicht so sehr ein dringendes wirtschaftliches 
Problem darstellt, ais vielmehr eine Folgę des Bestrebens, 
den Graphit b i l l ig e r  und in h ó h e r e r  R e in h e it  zu ge
winnen. Die Tatsache, daB der kiinstliche Graphit den 
natiirlichen noch nicht auf allen Gebieten zu ersetzen ver- 
mag, beweist nur, daB der Forschung hier noch dankbare 
Ziele gcsteckt sind: ohne Zweifel wird man auch hier in 
einiger Zeit iiber Kunstproduktc vcrfiigen, deren Eigen- 
schaften dem jeweiligen Verwendungszwcck genau an- 
gepaBt sind, und die daher das natiirliche Produkt nicht 
nur ersetzen, sondern vielleicht sogar iibertreffen.

Das bekannteste Verfahren zur Herstellung kiinst- 
lichen Graphits stammt von A ch eso n . Im elektrischen 
Lichtbogen wird kohlenstoffhaltiges Materiał etwa 24 h 
lang auf Temperaturen iiber 2200° erhitzt und geht hierbei 
in Graphit iiber. Meist wird dem eingesetzten Koks Quarz 
beigeinischt; aus dem zunachst entstehenden Siliciumkar- 
bid entsteht durch thermische Zersetzung Graphit.

Der Ubergang von der Steinkohle zum Graphit ist in 
der letzten Zeit besonders eingehend untersucht worden; 
die Ergebnisse dieser Arbeiten sind fiir zwei Gebiete der 
Kohlenchemie besonders aufschluBreich: sie gestatten 
Riickschliisse auf den Ablauf der letzten Stadien des natiir- 
lichen Inkohlungsvorganges, der schlieBlich zum Graphit 
fiihrt, und gewahren Einblick in die bei der Verkokung 
eintretenden Reaktionen; damit gewinnen sie technische 
Bedeutung fiir die Verbesserung der Koksbeschaffenheit 
und viele metallurgische Prozessc. Der Besprechung der 
bei thermischer Behandlung der Kohle eintretenden Vor- 
gange sei eine kurze Betrachtung iiber den molekularen 
Aufbau des Kohlenstoffs vorausgeschickt.

Der Kohlenstoff kommt ais chemisches Element be
kanntlich in zwei auflerlich ganz Yerschiedenen Modifika- 
tionen vor: ais Diamant und ais G raphit; dic mannigfal- 
tigen Erscheinungsfonnen des letztgenanntcn unterscheiden
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sich von fast immer anwesenden Begleitstoffen ab
gesehen — nur in physikalischer Hinsicht voneinander. 
Uber den molekularen Aufbau der beiden Kohlenstoff- 
modifikationen wurden schon bald nach Erkennung ihrer 
chemisehen Ubereinstimmung Hypothesen aufgestellt; erst 
die Anwendung der róntgenoskopischen Verfahren er- 
brachte aber eine volIige Klarung der Verhaltnisse. Be- 
kanntlich konnten durch den grundiegenden Versuch von 
v. L au e , F r ie d r ic h  und K n ip p in g  (1912) beim Durch- 
tritt eines punktfórmig ausgeblendeten Rontgenstrahl- 
biindels durch einen Kristall Rontgenstrahlinterferenzen 
festgestellt w erden; die schon fruher aufgestellte, dienatiir- 
liche Systematik der Kristalle begriindende Raumgitter- 
hypothese w ar'dam it bewiesen worden. Nach verschiedenen 
Verfahren (z. B. der Drehkristall- und der Goniometer- 
Methode), deren Entwicklung w'ir besonders v. L a u e , 
W. H. und W. L. B ra g g , D e b y e  und S c h e r r e r  ver- 
danken, sind in der folgenden Zeit die Gitterabstande fast 
aller Kristalle mit Hilfe von Rontgenstrahlen bekannter 
Wellenlange gemessen worden. Fiir Diamant und Graphit 
ergab sich folgendes:

lin D ia m a n t, der bekanntiich regular kristallisiert, 
betragt die Koordinationszahl des Gitters 4, da jedes 
C-Atom ais Mittel punkt eines Tetraeders, dessen vier Ecken 
von anderen C-Atomen besetzt sind, ąngesehen werden 
kann. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daB 
die C-Atome der aliphatischen Kohlcnwasserstoffe in 
Tetraeder-Besetzung vor!iegen, wrie dies schon van’t  Hoff 
(1874) aus den Erscheinungen der cis- und trans-Isomerie 
gefolgert hat. Im Diamantkristall ist also jedes C-Atom 
mit seinen 4 Valenzen mit den vier benachbarten C-Atomen 
verbunden und der ganze Kristall ais ein Riesenmolekul 
zu betrachten.

Der G r a p h i t  kristallisiert hexagonal. Die Yerteilung 
seiner Atonie in Form gleichseitiger Sechsecke in je einer 
S chich tebene erinnert an den Benzolring, den Grundtypus 
des Kohlenstoffskeletts der aromatischen Kohlcnwasser
stoffe. Abb. 2 liiBt deutlich die ebene Anordnung der C- 
Atome beim Graphit, die zickzackfórmige beim Diamanten 
erkennen. Die Atomabstande in der Schichtebene sind bei 
beiden Modifikationen nicht wesentlich verschieden, wo- 
gegen der S ch ich tebenenabstand  beim Graphit rd. das 
l,7fache betragt gegeniiber dem beim Diam ant; im ubrigen 
ist aus der Abbildung ersichtlich, wie durch geometrisch 
(nicht aber energetisch) unwesentliche Verschiebung das 
eine G itter in das andere verwandelt gedacht werden kann. 
Dic Ahnlichkeit der Besetzung innerhalb der Schichtebenen 
auBert sich physikalisch auch darin, daB der Graphit senk- 
reclit zur Schichtung fast die gleiche Hartę zeigt wie der 
Diamant; der groBe Schichtebenenabstand und die Art der 
Bindung, die ja ais W irkung der van der Waals's'chen 
Krafte zu denken ist, bedingen die bekannte leichte Spalt- 
barkeit des Graphits in der Richtung der Schichtebenen.

Ais dritte Modifikation wird oft noch der »amorphe 
KohIenstoff« angefiihrt, dessen Annahme indessen heute 
zur Erklarung besonderer Eigenschaften nicht mehr nótig 
erscheint, wie weiter unten ausgefiihrt wird, und wohl auch 
nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Unterw'irft man nun dic thermisch gewonnenen und 
die natiirlichcn Graphite der Untersuchung mit Rontgen
strahlen, so ergibt sich folgendes: wenn bei den ersteren 
Interferenzen auftreten, so nur solche, die auch der liatur- 
lichc Graphit Iiefert; das heiBt, daB der thermisch ge- 
wonnene Kohlenstoff entwreder amorph oder grundsatzlich 
kristallographisch identisch mit dem Graphit ist. Nun treten 
im Róntgen-Diagramm immer mehr Interferenzen und diese 
immer scharfer auf, jc hólier die Darstellungstemperatur 
der Graphite lag oder bei je hóheren Tem peraturen sie 
nachbehandelt wurden. Zur Erklarung dieser Erscheinung 
ist es notig, nochmals kurz auf das Wesen der Róntgen- 
spektren zuruckzukommen.

Bekanntiich ist die Erscheinung der Beugung irgend- 
welcher Strahlung abhangig von ihrer W ellenlange und 
den GittermaBen des beugenden Mediums. Da die Wellen- 
langen der praktisch vorzugsweise yęrwendeten Rontgen
strahlen die GróBenordnung von 0,2 bis 2 0A  ( 1 A =  10 — 8cm 
•* 1000 X-Einheiten) besitzen und die Abstande der Atome 

im Kristallgitter wenige A betragen, liefern diese Gitter 
— analog der Lichtbeugung — umso scharfere und inten- 
sivere Interferenzstreifen, je groBer das Kristallbruclistiick 
ist. Durch photometrische Auswertung der einzelnen Inter
ferenzstreifen hat man also ein Mittel, aus den »Halbwerts- 
breiten« der Registrierkurven die Ausdehnung der Kristal- 
lite in den die betreffenden Interferenzen liefernden Dimen- 
sionen zu messen, und gerade, wenn diese nur die GroBe 
von 10 bis 1000 A besitzen. A bb. 3 veranschaulicht diese 
Verhaltnisse. Sie g ibt die orthohexagonal indizierten Achsen 
des Graphits wieder. Die Atomabstande betragen in der 
a- und b-Achse 4,25 bzw. 2,455 A, in der hierzu senkrechten 
c-Achse 3,35 A.

13,3’  20,1° 27,3° 38,6‘ Beugungswinkel
"i i  ̂ (

001̂ 20 'f02 \02 Hauptmterferenzen
i

G raphit
Abb. 2. Atomgittcr des Kohlenstoffs.
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c  * c - / 1chse . . hexagona!e Achsen

Abb. 3. Róntgenspektrum (Debye-Aufnahme) 
und Kristallgitter des Graphits.

Die Róntgenuntersuchung vieler Kohlenstoffarten, mit 
denen sieli in der letzten Zeit hauptsachlich U. H ofm ann  
beschaftigte, hat ergeben, daB die KristallgróBe des 
Kohlenstoffs mit steigender Darstellungs- und Nachbehand- 
lungstemperatur ebenfalls steigt. Die Zahlentafel 1 enthalt 
die von Hofmann gefundenen W erte fiir die Holie und den 
Durchmesser der Kristalle, aus denen unter der Annahme 
ąuadratischer Prismen das Kristallvolumen errechnet wurde. 
Aus bestimmten Griinden galt es, das thermisch bewirk- 
bare Kristallwachslum an aschenarmen Koksen zu ermitteln. 
Bei der Forschungsstelle des Vereins fiir die bergbau-
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lichen Interessen stellte man daher aus Kokereipech und 
Kohlenextrakt Koksę her, die je eine Stunde bei 1200° und 
teilweise zusatzlich eine weitere Stunde bei 1400° getem- 
pert wurden. Die von H. S t in tz in g  ubernommene Unter
suchung dieser Proben sowie solcher von technischem Koks 
und von Koksofengraphit ergab W erte fiir die Kristall- 
dimensionen, die eine gute Ubereinstimmung mit den Hof- 
mannschen W erten aufweisen und ebenfalls in der Zahlen
tafel 1 aufgefiihrt sind. In groCen Ziigen erkennt man eine

Abhangigkeit der KristaliitgróBe von der Darstcllungs- 
temperatur. Ausnahmen bilden die aschenarmen Koksę, die 
z. T. eine anomal geringe Kristallgrófie aufweisen. Der 
EinfluB anorganischer Beimengungen bleibt also neben dem 
Zeitfaktor noch zu untersuchen.

Wie aus der Zahlentafel 1 ersichtlich ist, gelingt es 
ohne weiteres, schon durch kurzes Tempern das Kristall- 
volumen von Pech- oder Extraktkoks auf das Vierfache 
und damit auf die GroBe desjenigen des Koksofengraphits

Z a h le n ta f e l  1.

Kohlenstoff
Darsfellungs-
tem peralur

°C

Nachbehandlung 

h; °C

Gitterko
0

Schicht-
ebenen-
abstand

nstanten

a-
Achse

Krisi

Aus d
001

Hohe

alldimensioneu
(A)

en Interferenzen 
20

Durchmesser

Kristąf|jt-
volumen4

(A 3)

Koks aschearm3 . . . . -1020 _ 3,35 4,16 12 14 2 500
Koks aschearm3 . . . . ~  950 -- 3,35 4,16 11 18 3 500
Glanzkohlenstoff1 . . . 850 -- 3,5 4,18 16 22 7 800
Amenk. Petrolkoks3 . . ~  800 ■ __ 3,35 4,16 17 23 9 000
Technischer Koks3 . . . 1000 -- 3,55 4,16 17 23 9 000
Pechkoks3 1150 (10 h) -- 3,5 4,16 11 9 9 610
Deutscher Petrolkoks3 . ~  800 -- 3,35 4,16 22 23 12 000
Technischer Koks3 . . . 1000 -- 3,5 4,16 15 29 12 600
Extraktkoks3 . . . . . 1000 ---- 3,5 4,16 18 27 12 830
Technischer Koks1 . . . 1000 40; 1100 3,51 4,16 23 26 15 000
Extraktkoks3 ..................... 10U0 1 ; 1200 3,5 4,16 25 30 23 720
Technischer Koks1 . . . 1000 80; 1100 3,49 4,16 26 31 25 000
Pechkoks3 ......................... 1150 (lOh) 1; 1200 3,5 4,16 19 36 25 200
Technischer Koks1 . . . 1000 160; 1100 3,48 4,16 25 35 31 000 •
Extraktkoks3 .................... 1000 1 ; 1205 + 1; 1400 3,5 4,16 42 29 35 700
Koksofengraphit3 . . . -1200 3,5 4,16 25 40 39 350
Pechkoks3 ........................ 1150(10 h) 1; 1200-f 1; 1400 3,5 4,16 32 36 40 240
Retortengraphit1 . . . . 1300 — 3,45 4,20 40 40 64 000
Re'ortent>raphit2 . . . . 1300 3 X 1750 — — 60 40 96 000
Retortengraphit2 . . . . 1300 5 x  1750 3,4 4,20 110 50 275 000
Retortengraphit2 . . . . 1300 15 X 1750 3,4 4,21 110 60 296 000

1 W erte nach B ia s to c h  u. H o f m a n n .  Angew. C lK m .51 (1940) S. 327. — 2 W erte nach H o f m a n n  u. W ilm ,  Z. Elektro-Chem. 42 (1936) S. 519. 
3 W erte nach S t i n t z i n g  (Privatm itteilung). — 4 Unter Annahme ąuadratischer Prismen.

Z a h le n ta f e l  2. Kristalldimensionen der feinkristallinen Kohlenstoffe.

Kohlenstoff Analyse 

% C |% A sche

Gitterko
0

Schicht-
ebenen-
abstand

nstanten
9

a-
Achse

Kristall 

Hóhe VoIumen
(A) : (A 5)

Spez. el. 
W iderstand 

(150 at) (£2-cm)

1. S u p ra n o rit ......................................... 89,3 0,3 3,5 4,16 8 2 600 0,35
„ y e r k o k t ........................ 97,3 0,4 3,45 4,16 7 4 700 0,105
„ nochm. 30 h verkokt . — 3,55 4,16 7 4 700 0,1
„ a k tiv ie r t ......................... 97,7 0,9 3,7 4,20 7 4 000

2. Aktivkohle AKT I V ........................ 88,5 1,1 3,5 4,20 11 3 200 29,5
„ „ yerkokt . . . 96,5 1,1 3,45 4,21 10 6 300 0,095
„ „ aktiyiert . . . 94,4 2,0 3,65 4,21 8 2 600 —

3. Zuckerkohle ( 1 0 0 0 ° ) .................... 98,1 0,0 3,6 4,14 9 3 900 0,036
„ aktiyiert . . 98,0 0,0 3,6 4,14 7 2 300 —

4. Gasmaskenkohle Degea yerkokt . 97,4 0,5 3,55 4,16 10 4 000 0,09
„ „ aktiyiert 96,5 1,0 3,6 4,16 8 2 300

5. Carboraffin y e r k o k t .................... 96,2 1,8 3,575 4,20 10 5 300 0,115
„ a k t iy ie r t .................... 93,0 3,3 3,7 4,20 7 2 500 —

6. A c e ty le n ru B ..................................... 95,0 0,3 3,55 4,21 13 5 700 0,93
„ yerkokt .................... 99,1 0,3 3,55 4,20 14 9 500 0,092
„ a k t iy ie r t ................ .... 98,5 0,5 3,6 4,20 16 7 700 —

7. Kohlenoxydkohlenstoff 400° . . .
420° . . . 91,8 2

3,45
3,4

4.20
4.20

35
70

57 000 
250 000

550° . . . 95,0 3 3,4 4,23 160 3 600 000 0,052
700« . . - 94,9 4 3,4 4,25 180 3 000 000 0,055

8. Retortengraphit Koppers . . . . 96,9 0,6 3,45 4,20 40, 64 000 0,022

9. PhilburginruB durch explosive 
Zersetzung von CSH2 .................... 99,7 0,0 3,425 4,20 50 80 000 0,03

99,1 0,3 3,345 4,252 ca. 200 sehr groB 0,014
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/.u steigern. Ahnliche Untersuchungen, deren Ergebnisse in 
der Z a h le n ta f e l  2 zusammengestellt sind, fuhrten 
H o fm a n n  und W ilm 1 mit feinkristallinen Kohlenstoffen 
durch. Danach kann auch bei diesen durch Tetnperung 
ein beachtlichcs Kristallwachstum erreicht werden, wie be
sonders das Beispiel des aus Kohlenoxyd an Eisen bei 
Tem peraturen von 400  bis 7 0 0 °  abgeschiedenen Kohlen- 
stoffs und des bei 1750° nachbehandelten Retorten- 
graphits (Zahlentafel 1) zeigt. Aus den bemerkenswerten 
Ergebnissen dieser Arbeit sei hier nur folgendes erwahnt: 
bei der Ausbildung des Graphitgitters sind grundsatzlich 
zwei voneinander verschiedene Vorgange zu unterscheiden:

1. Die durch V e r k o k u n g ,  also bei Tem peraturen bis 
zu ungefahr 1200° hervorgerufcne Ausbildung bzw. das 
Wachstum von Sechseckebenen und deren parallele Uber- 
einanderlagerung. Hier werden Verbindungen des Kohlen- 
stoffs mit W asserstoff und anderen Elementen, die bei der 
Steinkoble teilweise ais am Rand schon bestehender 
Schichtebenen angelagert zu denken sind, zersetzt. Der ent- 
stehende Kohlenstoff kann sich an das G raphitgitter an- 
lagern und fiihrt hauptsachlich zu einem Breitenwachstum 
der Kristallite, wie es bei den feinkristallinen Kohlen
stoffen beobachtet wurde. Dabei steigt das elektrische Leit- 
vermógen infolge Entfernung der isolierenden C-H- uud 
C-O-Bindungen. Ein Wachstum grofierer Kristallite auf 
Kosten der kleineren tritt bei der Verkokung noch nicht 
ein, wohl aber ein Zus am inensintern zu einem dichteren 
Aggregat, wodurch bei gleichbleibender Kristallitgrófie eine 
Verminderung des Adsorptionsvermogens eintritt.

2. Die G r a p h i t i e r u n g .  Hierbei tritt ein Wachstum 
■der gróBeren Kristallite auf Kosten der kleineren ein. 
Hofmann verlegt die untere Grenze dieses Vorgangs auf 
ungefahr 1400°. Wie unsere Untersuchungen am Pech- und 
Extraktkoks zeigen, diirfte dieser Vorgang aber auch 
schon bei 1200° mit einer gewissen Geschwindigkeit ver- 
laufen. Der Beginn der Graphitierung scheint sehr ab
hangig zu sein von der Dichte, da z. B. Rufie nur schwer 
graphitierbar sind; hier kann móglicherweise die gegen- 
seitige Entfernung der Keime bzw. das Fehlen von CH- 
Gruppen eine Rolle spielen. Bei der Graphitierung erfolgt 
im Gegensatz zu der Verkokung auch ein Wachsen der 
Kristallite besonders in Richtung der c-Achse. Das elek
trische Leitvermógen, das schon nach AbschluB der Ver- 
kokung in die GroBenordnung des Graphits geriickt ist, 
steigt bei der Graphitierung nur noch unwesentlich.

Bekannt ist, daB Koksę, selbst wenn sie aus fast 
reinem Kohlenstoff bestehen, auch bei weitestgehender 
Graphitierung das spezifische Gewicht des Graphits (2 ,2 4  
bis 2 ,26) nicht erreichen, sondern erheblich unter diesem 
W erte liegen (1,7 bis 1,9). Nun errechnen sich aus den 
Gitterkonstanten auch fiir diese Koksę W erte fiir das 
spezifische Gewicht, die nahe an den theoretischen Wert 
heranrcichen (bis 2 ,2 4 ). Diese Abweichung ist (bei Ab- 
wesenheit von Kohlenwasserstoffen und Beimengungen) 
nur so zu deuten, daB die Koksę i n t e r k r i s t a l l i n e  H o h l 
ra u m e  besitzen, die bei der iiblichen Beśtimmung des 
spezifischen Gewichts (z. B. in Xylol) nicht ausgefiillt 
werden. Der von diesen »Kryptoporen« in Anspruch ge- 
nommene Raum ist betrachtlich; Hofmann berechnete ihn 
auf rd. 0,1 cm3 je g Koks oder rd. 20 Vol. °/o, fiir Koks- 
ofengraphit auf rd. 6 ,5 P/o. Es ist einleuchtend, daB viele 
Eigenschaften der Kohlenstoffe von der Ausbildung dieser 
Kryptoporen abhangeti; man denke vor allem an die 
Reaktionsfahigkeit und die absorbierenden und katalysie- 
renden Eigenschaften. Da die GróBe und Gestaltung der 
Kryptoporen auBer von der Grofie der Kristallite auch von 
deren gegenseitiger Lagerung abhiingt, ist hier eine Er- 
klarung fur das verschiedenartige Verhalten von Kohlen- 
stoffarten gegeben, die an sich dieselbe Kristallgrofie 
besitzen.

Die A d s o r p t io n s f a h ig k e i t  der feinkristallinen 
Kohlenstoffe ist nicht nur durch die Kleinheit ihrer Kristalle, 
sondern besonders durch die mehr oder weniger lockere

Lagerung derselben zueinander bedingt, wodurch ein hoher 
Dispersitatsgrad und das haufige Auftreten von Fehlstellen 
verursacht werden. Parallel mit der Adsorptionsfahigkeit 
geht die katalytische W irksamkeit. Beide Erscheinungen sind 
also abhangig von der M ikrooberflache des Kohlenstoffs, 
keinesfalls aber an eine bestimmte Modifikation — etwa 
eine amorphe — gebunden, wie dies Hofmann, dessen Er
gebnisse in der Zahlentafel 3 wiedergegeben sind, klar aus
gefiihrt hat. Die hier verzeichneten W erte fiir Kristallit- 
voIumen und Oberflache sind aus den róntgenographisch 
erhaltenen KristallitausniaBen geschiitzt und erlauben 
natiirlich nur einen Vergleich nach Grófienordnungen. Alier
dings kann man selbst durch weitestgehende Zerkleinerung 
dichter Kohlenstoffe nicht die Ausbildung einer so groBen 
Oberflache erreichen, wie sie sich bei der Abscheidung von 
Kohlenstoff durch Gaszersetzung oder bei den bekannten 
Verfahren zur Herstellung aktiver Kohlen bildet. Auch ist 
zu beriicksichtigen, daB die feinkristallinen Kohlenstoffe 
eine anders ausgebildete Oberflache besitzen, da aus dem 
Fehlen gewisser Interferenzen geschlossen werden kann, 
daB die Schichtebenen zwar noch parallel im gleichen 
Abstand iibercinander gelagert sind, dafi aber eine Ori- 
entierung der Schichten zueinander in a- und b-Richtung 
nicht mehr besteht. Der Schichtebenenabstand ist bei den 
aktiven Kohlenstoffen etwas grofier, die Gitterkonstante 
der a-Achse etwas kieiner ais beim Graphit. Es ist deshalb 
zu erwarten, dafi die Oberflachen der feinkristallinen 
Kohlenstoffe parallel zur c-Achse andcre, jedenfalls ge- 
steigerte katalytische Eigenschaften besitzen ais die der 
Kohlenstoffe mit besser ausgebildeten Kristalliten, da bei 
den erstgenannten eine erhóhte Zahl von katalytiscli 
wirksamen »Storungsstellen« vorliegen diirfte.

Z a h le n ta f e l  3. Adsorptionsvermógen der Kohlenstoffe 
in Abhangigkeit von der K ristallgrófie1.

Ab-
scheid.-
tempe-
ratu r

° C

Kristall-
vo!umen

A 3

Erreich-
bare

Oberflache

je tr

Ad-
sorptions-
vermdgen

gegen
Phenol-
Idsung

%
S u p r a n o r i t ............................ _ 27000 1000 m* 45
OlanzkohJenstoff d ic l i t . . . 900 64000 0,1 m3 0,5

,, fe invertc lt 9J0 64000 800 m- 20
>» . . . . . . 830 27000 1000 iri* 25

Kohlenstoff aus Kohlenoxyd 400 etwa 10° 300 m- 10
550 j X 7
700 Y ! 4

»» » >» 900 etwa 101' 3 in- 0,5
R e to rte n g ra p h it.................... 1300 100000 0,1 m« 1

1900 >  109 < 0 ,1  m3 ~  0
1 Nacli H o f m a n n ,  Angew. Chem. 41 (1931) S. 843.

Priift man die W irkungsmoglichkeiten der aktiven 
Kohlenstoffe in katąlytischer Beziehung, so kann zunachst 
die rein p h y s ik a l i s c h e  W irkung in Betracht gezogen 
werden, die auf die Ausbildung grofier Oberflachen 
beruht und durch Kapillar- oder Losungskrafte wie eine 
Druck- oder Konzentrationserhóhung wirkt. Katalysen 
dieser Art sind an sich unspezifisch, kónnen aber durch 
Aufbringen spezifisch wirkender Kontakte auf die aktivc 
Kohle, die dann die Rolle des Tragers iibernimmt, fiir 
gewisse Reaktionen besonders wirksam gestaltet werden. 
Eine c h e m is c h e  W irkung ist dann anzunehmen, wenn die 
Bildung von Zwischenverbindungen eines oder mehrerer 
Reaktionsteilnehmer mit dem Graphit stattfindet oder 
wenn die zur Aktivierung der Reaktionsteilnehmer er
forderliche Energiemenge z. B. in Form von Ablósungs- 
warme, StoBenergie oder Richtkraften iibertragen werden 
kann. Nach dem Gesagten besitzen die aktiven Kohlenstoffe 
alle Voraussetzungen hierfiir. Hervorzuhehen ist in diesem 
Zusammenhang die Feststellung Z e l in s k y s 1, dafi sich 
Acetylen iiber A-Kohle bei 6 0 0 °  fast quantitativ zu Benzol 
kondensieren laBt. Da es sich bei dieser Reaktion um dic 
Bildung eines aromatischen, mit dem Graphitgitter struk- 
turell analogen Kernes aus 3 aliphatischen Molekiilen

1 Eleklrocbcm , 42 (1936) S. 510, ‘ Ber. 57 (1924) S. 264.



l .N ovem ber 1941 G l u c k a u f 613

handelt, wurde die niihere Untersuchung der Kinetik gerade 
dieses Vorganges sicher recht aufschluBreiche Ergebnisse 
iiber die Kontaktwirkung des Graphitkohlenstoffs liefern.

Bemerkenswerie Einzelheiten iiber die Anderungen im 
inolekularen Aufbau, die bei der V e rk o k u n g  eintreten, 
enthalt der letzte Forschungsbericht des N o r th e r n  C o k e  
R e s e a rc h  C o m m it te e 1. Wahrend die Kristallite des 
durch Zersetzung des Kohlenoxyds gewonnenen Kohlcn- 
stoffs langs der a- und c-Achse Langen bis zu 200 A be
sitzen, weisen die des durch Verkokung erhaltenen nur 
solche zwischen 10 und 35 A auf. Das thermisch bedingte 
W achstum der Kristallite ist durch anorganische Beimen- 
gungen (Asche) und selbst durch die umgebende Atmo- 
sphare (NH3, N2) selektiv (in Richtung der a- und c-Achse) 
zu beeinflussen. DaB die Schichtebenenabstande bei 
verschiedenen Kohlenstoffarten Abweichungen erkennen 
lassen, wurde schon erwahnt; der genannte Bericht stellt 
fest, dafi auch der innermolekulare Abstand der Kohien- 
stoffatome in der Schichtebene bei Koksen mit zunehmen- 
der KristallitgróBe wachst, und zwar von 1,37 auf 1,415 A. 
Um die Verhaltnisse bei der natiirlichen In k o h lu n g  zu 
verfolgen, hat man 0 Kohlen desselben Vorkommens, aber 
yerschiedenen geologischen Alters mit 10,3 bis 36,1 o/o fliich- 
tigen Bestandteilen gepriift; es ergab sich, daB die 
Kristallitdurchmesser in Richtung der a-Achse fast konstant 
bei 11 A lagen; in Richtung der c-Achse nahmen sie mit 
steigendem Alter der Kohle von 15,4 auf 19,6 A zu. Zweifel- 
los spielt beim Ubergang der Kohle zum Graphit durch 
Verkokung oder Inkohlung der Tcm peraturfaktor eine 
entscheidende Rolle; seine eingehende Untersuchung wiirde 
hier zu weit fuhren. DaB die róntgenographisehen Verfahren 
auch bei der Aufklarung des InkohIungsvorganges wert- 
volle Hilfe geleistet haben, ist leider zu wenig bekannt; 
mit dem durch sie festgestellten Zusammenhang zwischen 
Ligninen, Huminstoffcn, Kohlen und Graphit beschaftigt 
sich eine kiirzlich erschicnene Arbeit von J o d l2, auf die 
hier hingewiesen sei. Die Inkohlung und Verkokung sind 
demnach zwar nicht chemisch identische, aber verwandte 
Vorgange; sie verursachen die Anreicherung des Kohlen- 
stoffgehalts im Kristallgitter, das schon im Lignin den 
fiir Graphit kennzeichnenden Grundtypus aufweist. Die 
hierbei ablaufenden Reaktionen bestehen in der Abspaltung 
von Kohlenwasserstoffen und Kohlendioxyd sowie fort- 
schreitender Kondensation bzw. Polymerisation. Die Gra- 
phitierung bewirkt im schlieBlich iibrigbleibenden physi- 
kalisch aufgelockerten Gefiige sehr kleiner Kohlenstoff- 
kristallite ein Wachstum derselben, womit eine Erhóhung 
der Dichte und Anderung der sonstigen physikalischen 
Eigenschaften yerbunden ist.

Der geschilderte Ubergang der das Kohlengefiige bil
denden Kohlenwasserstoffe zum Graphit ist weder kristallo- 
graphisch noch chemisch in einzelne Stufen einzuteiien. In 
letzter Zeit angestellte Oberlegungen iiber die Elektronen- 
zustande und die Farbę hochmolekularer Kohlenstoff- 
verbindungen lassen immer wahrscheinlicher werden, daB 
solche Verbindungen einen kontinuierlichen Ubergang von 
den Aromaten zum Graphit bilden. So kónnten l io f m a n n  
und S in k e l3 zeigen, daB auch die Lóslichkeit keine 
T re n n u n g  ermóglicht; die im Soxhlet mit Hilfe von 
Natronlauge, Pyridin oder Aceton aus Zuckerkohle er
haltenen Extrakte enthielten Bestandteile, die róntgeno- 
graphisch ais Graphitkeime nachgewiesen wurden. Danacli 
ist die Lóslichkeit der Kohlenbestandteile weniger eine 
Funktion der Besetzung von Randyalenzen ais der Teilchen- 
grófie.

Die zwischen den bekannten hochmolekularen poly- 
cyklischen Kohlenwasserstoffen, wie dem aus 7 Benzol- 
kernen kondensierten Coronen C ^H ,,, und dem Graphit. 
stehenden Glieder konnte man in zwei Gruppen einteilen, 
wie sie in Abb. 4 angedeutet sind. Beide besitzen lamellare

1 Fuel 19 (1940) S. 133/141.
2 Brennstoff Chem. 22 (1941) S. 157.
4 Z. anorg. allg. Chem. 245 (1940) S. 85/102.

Struktur, jedoch sind bei den S c h ic h tv e r b in d u n g e n  die 
aus Kohlenstoff bestehenden Hauptebenen mit denen des 
Graphits identisch; zwischen sie schieben sich (in der Ab- 
bildung mit R bezeichnet) fremde Atome oder Radikale, 
wodurch der Kohlenstoff-Schichtebenenabstand bis auf 10 A 
yergrofiert werden kann. Hierhcr gehóren die Graphit- 
yerbindungen wie CSK und C^K. H o fm a n n  und seine 
Mitarbeiter haben auch Anionen zwischen die Kohlenstoff- 
ebenen einlagern kónnen und so u. a. G raphitnitrate,-bisul- 
fate, -perchlorate und -selenate erhalten. Róntgenographisch 
wurde bewiesen, dafi hierbei yerschiedene Reaktionsstufen 
zu unterscheiden sind, die yoneinander durch die Anzahl 
der zwischen den Anionen-Schichten befindlichen Graphit- 
ebenen und entsprechende Gitterweitungen abweichen. Auch 
einige Metallsalze lassen sich in das G raphitgitter einlagern, 
so FeClj, nicht aber CrClj, CoCU, AsJ8, SbJ3, BiJ3 und 
andere, die an sich ebenfalls in einem Schichtgitter kristalli- 
sieren. Schichtyerbindungen mit organischen Radikalen sind 
noch wenig erforscht. Am bekanntesten sind die Graphit- 
oxyde, die durch Behandlung des Graphits mit starken 
Oxydationsmitteln in Form griinlichgelber, sehr diiimer 
Blłittchen der Zusammensetzung Cc0 2 bis Cc0 3 erhalten 
werden. Sie besitzen eine sehr grofie Verbrennungs- 
geschwindigkcit; bei geniigend hoher Tem peratur zersetzen 
sie sich in Kohlensaure, Kohienoxyd und rufiartige Kohle. 
Stellt man Graphitoxyd aus einem Graphit-Einkristall her, 
so kann man bei Behandeln mit W asser unter dem Mikro
skop einen eigenartigen Quellungsvorgang beobachten, da 
die Quellung nur senkrecht zu den Schichtebenen, also ein- 
dimensional, erfolgt. Durch Riickgangigmachung der 
Quellung und Reduktion des Graphitoxydes erhalt man 
den Graphitkristall im Ausgangszustand wieder zuriick. 
Ahnliche topochemischc Reaktionen und Quellungs- 
erscheinungen zeigen schon die Huniinsauren und Braun- 
kohlen. Die Lóslichkeit der Steinkohle wird durch Zusatz 
von polarcn Verbindungen, wie Phenolen und Pyridin, zum 
eigentlichen Lósungsmittel erhóht; es ist anzunehmen, daB 
bei der Extraktion der Steinkohle diese quellend wirkenden 
Mittel die Auflockerung senkrecht zur Schichtebene be- 
sorgen, wahrend die erhóhte Temperatur (430°) die 
Spaltung der Schichtebenen bewirkt.

Abb. 4. Schema der Graphitverbindungen.

Wahrend die Schichtyerbindungen die einzelnen Ebeneń 
auch in der a- und b-Richtung zueinander orientiert ent- 
halten, ist dies bei den R a n d y e rb in d u n g e n  nicht mehr 
der Fali; bei ihnen ist der Schachtebenenabstand nur wenig 
grofier ais beim Graphit (bis 4 A). Die Isolierung der in 
der Kohle enthaltenen Verbindungen dieser Art sto 131 auf 
groBe Schwierigkeiten, da sie sich analytisch kaum yonein
ander unterscheiden; ihre Hauptmenge besteht aus den 
Hurninkórpern, den Kondensationsprodukten der Humin- 
sauren.

Fiir die Technik haben die erwahnten topochemischen 
Reaktionen eine gewisse Bedeutung, so fiir die trennende 
Flotation von Gefiigebestandteilen, deren Oberflachen sich
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gegen Oxydationsmittel verschieden verhalten, fiir Ver- 
brennungs-, Vergasungs- und gewisse chemische Ver- 
edlungsverfahren; die oberflachliche Oxydation des Ora- 
phits macht ihn oleophil und damit geeignet zur H er
stellung' haltbarer, ais Schmiermittel brauchbarer Ol-Emul- 
sionen.

Ein Vorteil der kiinstlichen Graphite gegenuber dem 
natiirlichen Graphit liegt darin, daB ihre Eigenschaften 
durch entsprechende Hersteilungsweisen ihrem Verwen- 
dungszweck in gewissen Grenzen angepafit werden kónnen; 
in welchem Mafie dies móglich erscheint, sei zum Schlufi 
kurz untersucht. In vielen Fallen w ird besonderer W ert auf 
die R e in h e it  des Graphits gelegt; die neuzeitlichen Auf- 
bereitungs- und Reinigungsverfahren fiir N aturgraphit sind 
wohl ohne weiteres auf die kiinstlichen Graphite iibertrag- 
bar; viel zweckmafiiger ist es aber, geniigend reine Aus- 
gangskohlen oder Steinkohlenteerpech bzw. Extrakt, die 
praktisch aschenfrei sind, zur Graphitierung zu benutzen. 
Ein besonderer Vorteil bei diesen Verfahren besteht darin, 
dafi man die absolute Abw^esenheit der in gewissen Fallen 
besonders schadlichen Beimengungen — z. B. von Fe und Si 
bei Elektroden fiir Aluminiumfabriken — erreichen kann. 
Die vom Kristallitgefiige abhangigen Eigenschaften der 
S p a l t - ,  D i s p e r g i e r b a r k e i t ,  D u k t i l i t a t  und D ic h te  
kónnen den jeweiligen Verwendungszwecken angepafit 
werden. Dasselbe trifft zu fiir die H a r tę ,  die mit sinkender 
Kristallitgrófie rasch ansteigt: grobkristalliner Graphit 
besitzt dic Hartę 1 bis 2, Koksofengraphit die Hartę 9, also 
die des Korunds. Auf die Hartę wie auf die spezifische und 
Verbrennungswarme (7840 kcal bei grobkristallinem, 
8050 kcal bei Retortcngraphit, 8150 kcal bei Glanzkohlen- 
stoff) ist auBerdem die gegenseitige Orientierung der 
Kristallite von EinfluB, die auch die S c h in ie r w irk u n g  
mancher Graphitsorten bedingt, die groBe Reinheit und 
gleichmafiige Schichtung voraussetzt. Die L e i t f a h ig k e i t  
der Graphite fiir Elektrizitat und Warme steigt mit zu
nehmender Kristallitgrófie, Dichte des Gcfiiges und Rein- 
heit an. W eniger zu beeinflussen ist die hohc L ic h t-  
a b s o r p t io n .  Auch die thermische und chemische S ta b i-  
l i t a t ,  L ó s l ic h k e i t  und L ó s e v e rm ó g e n  sind im all
gemeinen gegebene GróBen.

Es kónnte nicht das Ziel der vorstehenden Ausfuhrungen 
sein, jedes der angefuhrten Probleme erschópfend zu be- 
handeln, vielmehr sollte gezeigt werden, wie fórdernd die 
Auswertung von Ergebnissen oft zunachst abstrakt er- 
scheinender Einzelgebiete fiir die Z w eckforschung  sein 
kann.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Die róntgenographische Messung der Kristallitgrófien 

an Koksen und Graphiten, deren Methodik kurz ge- 
schildert wird, laBt erkennen, daB in kristallographischer 
Beziehung ein kontinuierlicher Obergang von der Steinkohle 
zum G raphit besteht. Dieser Obergang kann durch In- 
kohlung, Verkokung und Tempern bew'irkt werden. Die 
durch Kristallitgrófie und gegenseitige Orientierung der 
Kristallite gegebene Feinstruktur der Graphite bedingt 
deren besondere Eigenschaften. Bestimmte Herstellungs- 
verfahren ermóglichen schon heute weitgehenden Ersatz 
des natiirlichen Graphits durch kiinstlich hergestellte 
Sorten.

Schrifttum.
Graphit.

Struktur. Angew. Chem. 35 (1922) S. 50. R o th :  WeiBe und schwarze 
Diamanten^ uud ihr Verhaltnis zum schwarzen Kohlenstoff, Angew. Chem. 38 
(1923) S. 575. N a e s e r ,  W .: Thermochemische Untersuchungen der Modi- 
fikation des Kohlenstoffs, Angew. Chem. 33 (1925) S. 6SS. H e b l e r ,  F.: 
Ober die Beziehung von Teilchenzahl, Teilchengrófle und Lichtabsorption bei 
Graphitsuspensionen, Angew. Chem. 39 (1926) S. 741. R o th ,  W. A.: Die 
Modifikation des Kohlenstoffs, Augew. Chem. 41 (192S) S. 273. O s w a ld ,  
M .: Die Struktur des festen amorphen Kohlenstoffs, Angew. Chem. 43 
(1930) S. 1028. H o fm a n n ,  U.: Adsorptionsvermógen, katalytische Aktivitat 
und kristalline Struktur des Kohlenstoffs. Angew. Chem. 44 (1931) S. 459, 
641. W o l f ,  P. M. und W . R i e h l :  Adsorptionsvermógen und Graphit- 
struktur des Kohlenstoffs, Angew. Chem. 45 (1932) S. 400. H o fm a n n ,  U. 
und D. W i Im : Róntgenographische Bestimmung von KristallgróOe und 
Kristallform bei Kohlenstoff, Z. phys. Chem. Abt. B 18 (1932) S. 401. 
M o n g o n :  Elektroncnbcugungsveisuch an amorphem Kohlenstoff, Angew.

Chem. 45 (1932) S. 652. F r e n d e l e n b u r g ,  F .: Zur Struktur der Kohlen- 
stoffe, Angew. Chem. 46 (1933) S. 738. M a r s c h a l l ,  A. L. und F. J. 
N o r t o n :  Dampfdruck und Verdampfungswarme von Graphit, (Ref. Brenn
stoff-Chem. 14 (19331 S. 134). W ilm , D. und U. H o f m a n n :  Róntgeno
graphische Untersuchungen an feinstdispersen Kristallcn, Angew. Chem. 47 
(1934) S. 720. H o fm a n n ,  U. und D. W ilm :  Ober den Kristallbau der 
feinkristallenen Kohlenstoffe, Angew. Chem. 49 (1936) S. 375, S c h o o n , 
T h.: Róntgenuntersuchungen an natiirlichen Kohlen, Angew. Chem. 51
(1938) S. 608, (Ref. Brennstoff-Chem. 20 [19391 S. 10). B a s s e t .  J .: Das 
Schmelzen vo:i Graphit in Aigonatmosphare bei Drucken bis zu 4000 kg/cm2, 
C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 208 (1939) S. 267; (Ref. Brennstoff-Chem. 20 
119391 S. 157). M a y  d e n , H. E., H. L. R i le y  und A. T a y l o r :  Unter
suchungen uber Oraphitbildung. Róntgenographische Untersuchung uber 
die Verkokung von Zellulose und von bituminóser Kohle, J . chem. Soc. 
London (1939) S. 67/75: (Ref. Brennstoff-Chem. 20 [19391 S. 117). Bi a- 
s t o c h ,  K. und U. H o f m a n n :  Róntgcnuntersuchung von Koks, Angew. 
Chem. 53 (1940) S. 327, 337. H o fm a n n ,  U.: KrWallchcmie des Kohlen
stoffs, Angew. Chem. 53 (1940) S. 281. K a u s c h ,  O .: Der G raphit. Halle 
(Sailc) 1932. (Ref. Angew. Chem. 44 [19311 S. 266). U l lm a n n ,  F .: Enz. 
d. Techn. Chem., 2. Aufl., Bd.6, Berlin 1930, S.606, 611, 614, 617.

Rcaktioncn. T h i e l e ,  H .: Ober die Quellung von Graphit, Z. anorgan. 
allg. Chem. 13 (1932) S. 416; (Ref. Brennstoff-Chem. 13 119321 S. 416; 
H o fm a n n ,  U .: Eindimensionalc Quellung von Graohitsaure und Granhit. 
Kolloid-Z. 58 (1932) S. 8: (Ref. Angew. Chem. 45 [19321 S. 667). H o f 
m ann  U.: Kristallchcmischc Vorgr.nge am Kohlenstoff, Angew. Chem. 45 
(1932) S. 658. H o fm a n n ,  U.: Rcaktioncn an Graphit-Einkristallcn, Angew. 
Chem. 46 (1933) S. 392. S t o r f c r ,  E.: G raphit und Diamant ais Adsorbens 
und K atalizator. Angew.Chem. 43 (1935) S. 420. S t o r f c r ,  E.: Vorstudien 
zur heterogenen Katalyse 11. Adsorption an Graphit- und Diamantkohlenstoff, 
Z. Elektrochem. angew. phys. Chem. 41 (1935) S. 868: (Ref. Brennstoff- 
Chem. 17 [19361 S. 113). R u d o r f f ,  W. und U. H o fm a n n  : Neue Oraphit- 
verbindungen, Angew. Chem. 49 (1936) S. 635. H o fm a n n .  U.: Ober die 
aktive Oberflache von Kohlenstoff, Angew. Chem. 51 (1938) S. 171. H o f 
m a n n , U.: Ober die Salzbildung aus G raohit m it starkcn Sauren. Angew. 
Chem. 51 (1938) S. 343. R u f f ,  O .: Rcaktioncn des Kohlenstoffs mit Gasen 
und Flussigkeiten, Angew. Chem. 51 (1938) S. 343. R u d o r f f .  W. und 
H. S c h u l z : Ober die Einlagerung von Ferrichlorid in das G itter von 
Graphit, Angew. Chem. 52 (1939) S. 575: Z. anorg. allg . Chem. 245 (1910) 
S. 121. R u d o r f f ,  W .: Krfctallsti uktur der SaurcYerbindungen des Graphits, 
Z. Physikal.Chem.45 (1939) S.42/68: (Ref. Brennstoff-Chem.21 [19-101 S.69).

Yerbrcnntmz. R o th .  W. A.: Dic Verbrennungssvarme von Huttenkoks 
und anderen Kohlenctoffartcn, Angew. Chem. 42 (1929) S. 532. M e y e r ,  L.: 
Der Mechanismus der Primiirrcaktion zwisehen Sauerstoff und Graphit. Z. 
Physikal. Chem. Abt. B (1932) S. 385: (Ref. Brennstoff-Chem. 13 [19321
S. 376). M a y c r s ,  M A.: Die Reduktionsgeschwinditfkeit von CO2 an 
Granhit, Journ Amer. chem. Soc. 56 (1934) S. 60; (Ref. Breun«toff-Chem. 15 
[19341 S. 155). M a y c r s ,  M. A.: Die Reduktion von Kohlendioxyd durch 
G raphit und durch Koks, (Ref. Brennstoff-Chem. 20 [19391 S. 153).
Ry sch  k e  w i t s c h , E.: Ober dic Verbrennlichkcit cini«?er Graphite, Chcin.- 
Ztg. 63 (1939) S. 21, 43; (Ref. Brennstoff-Chem. 20 [19391 S. 71).

Vcrwet:dtmR. S c h u lz :  Der cutektische Graohit im GrauguB, Angew. 
Chent. 40 (1927) S. 1292. R u b in f e ld ,  C .: Die Forfcchrittc der deutschen 
Elcktrodenindustrie. Brennstoff-Chem. 13W (1932) S. 37. T h i e l e  H .: Dic 
Quellung des Graphits an der Anodę und dic mechanische Zerstórung von 
Kohlenanoden, Z. Elektrochem. an?cw. physikal. Chem. 40 (1931) S.26 (Ref. 
Brennstoff-Chem. 15 [193*1] S. 115). S t e p h a n ,  C .: Granhitiercn von
Schmierólen, Brennstoff-Chem. 16 (1935) S. 408. S t r a u s s ,  R.: Der Elek- 
trographit, Chem.-Ztg. 60 (1936) S. 661. K a d m e r .  E. H .: Ober neue An* 
wendungsniófrlichkciten des Kolloidgraphits in der Schmiertcchnik, Chem.- 
Ztg. 60 (1936) S. 913. R y s c h k e  w i ts c h  , F .: Physikal. Chem. der modemen 
Aufbereitung und Verwcndung von Granhit, An^ew. Chem. 45 (1936) S.547. 
Chem.-Ztg. 61 (1937) S. 957; Chem.-Ztg. 61 (1937) S. 339; 01 u. Kohle 14 
(1938) S. 153. U l lm a n n ,  F .: Enz. d. Techn. Chem., 2. Aufl., Bd. 2, Berlin 
1928, S. 516. Bd. 6, S. 615. R o li  f in k ę ,  Fr.: Z. VDI 84 (1940) S. 953.

Hfrate.Uunp. A r n d t .  K. und A. P o l l a c k :  Untersuchungen uber 
Graphitierung, Z. anorg. allg. Chem. 201 (1931) S. 81/112. K o p p e r s .  H. 
und A. J e n k n e r :  Reaktionsfąhio-keit, Graphitierung und eiektrische Leit
fahigkeit von Koks Arch. Eiscnhuttcnwes. 5 (1932) S. 543; (Ref. Brennstoff- 
Chem. 13 [19321 S. 315). B a s s e t ,  J .: Versuche uber die Herstellung von 
kristallisiertem  Kohlenstoff unter sehr hohem Druck, C. R. hebd. Scanc. Ac. 
Sci. 199 (1934) S. 144; (Ref. Brennstoff-Chem. 15 [19341 S. 395), W c s s e -  
lo w s k i ,  W. S. und W . U. P e r t z o w :  Ober den Kohlcngraphitierungs- 
prozeB, Z. anorgan. allg. Chem. 216 (1934) S. 228; (Ref. Brennstoff- 
C hem .15 [19341 S. 154). D a y . J. E.: Herstellung und kataWtisclie Oxy- 
dation von reinem amornhem Kohlenstoff, Ind. Eng. Chem. 28 (1936) S.234: 
(Ref. Brennstoff-Chem. 17 [19361 S. 173). S t r a u s s ,  R.: Der El^ktro- 
graphit, Chem.-Ztg. 60 (1936) S. 661. R y s c h k e w i t s c h ,  E .: Phvsika1ische 
Chemie der modernen Aufbereitung und Vcrwendung von Graphit. Chem.- 
Ztg. 60 (1936) S. 621: 61 (1937) S. 957; (Ref. Angew. Chem. 45 [19361 
S. 547). S p r a q u e .  E. C .: Der Graphitierofen, Chem.-Ztg. 60 (1936) S.1006. 
B la y  d e n . H. E.. H. L. R i 1 cy  und A .T ay  l o r  : Untcrsuchunrcn uber Oranhit- 
bildung. RóntgencgraphNche Untcisuchung iiber die Verkokung von Zcllu
lose und von bituminóser Kohle. J. chem. Soc. London (1939) S. 67; (Ref. 
Brennstoff-Chem. 20 [19391 S. 117). W ild e . O .: Ober dic Anderumr der 
Kokecigenschaften dnrch Nacheihitzung auf hohe Temneraturen. Diss. Braun- 
schwei? 1938 (Stahldruck Dortmund 1939). H o fm a n n .  U. und Fr. S ln k e l :  
Ober die Bildung des elcmentaren Kohlenstoffs aus Zuckerkohle, Z. anorg. 
allg. Chem. 245 (1940) S. 85.

Pechkoks.
Brennstoff-Chem. 12W (1931) S. 53. S a n d e r :  Pechkoks. Chein.-

Ztg. 56 (1932) S. 73/74. B o rn .  G .: Pechkoks, Brennstoff-Chem, 16W (1935) 
S.69/70. H i l g e n s t o c k .  P .: Zehn Jahre Pecbverkokuncr. Gluckauf 73 (1937) 
S. 617. S im e k ,  B. O. und F. C o u f a l i k :  Die Herstellung von reaktivcm 
Koks aus Teerpcch. M itł. Kohlcnforsch. Insi. Prag 3 (1937) S. 107. U l l 
m an n . F .: Enz. d. Techn. Chem. Bd. 9 S. 691.

RuB.
Herstellunz. F r a n c i s ,  A. W. und A. D. L i t t l e :  Flammcnrufl-'

herstellung unter Druck, Brennstoff-Chem. 12 (1931) S. 173: Ref.
W e r n ic k e ,  E. A.: FlammruBherstcllung unter Druck nach A. W . Francis, 
Ind. Eng. Chem. 23 (1931) S. 612; (Ref. Brennstoff-Chem. 12 [19311 S. 33S). 
Brennstoff-Chem. 12W (1931) S. 147. Ref. N a n h ta l  i : RuBfabrikation aus 
dem Naturgas des Monroefelds. Chem. M etallurg. Eng. 39 (1932) S. 3S0. 
E w a ld .  O .: RuB. Brennstoff-Chem. 16 (1935) S. 340. E w a ld ,  G.: Die 
Herstellung des ameiikanischen Carbon black, Brennstoff-Chem. 17 (193fi) 
S .41^43. E H is .  C .: Dic Carbon-Black-Industrie. Petroleum 31 (1935) Nr.14 
S .9 : (Ref. Brennstoff-Chem. 16 11935] S.251). S t a p e l f e l d t ,  F .: Deutscher 
GasruB. Angew. Chem. 49 (1936) S. 591; Chem.-Ztg. 60 (1936) S. 637.



l .N ovem ber 1941 G 1 ii c k a u f 615

B r u n i ,  O. und T . O. L e v i : Herstellung von Ruli nach Art des »Carbon 
Black* aus anderen Stoffen ais Naturgasen; (Ref. Brennstoff-Chem. 19 
11938] S.305). Brennstoff-Chem. 19W (1938) S.92. Brennstoff-Chem. 19W
(1938) S. 59.

Verwendung. S c h o e n f e l d t ,  F. K.: Oberflachen-Chemie von RuB, Ind. 
Eng. Chem. 27 (1935) S. 571/77; (Ref. Brennstoff-Chem. 17 [19351 S. 336). 
P a r l i ,  C. R. und V. U. M o r r i s  : Verteilung der RuBteilchen im Kautschuk, 
lud. Eng. Chcm. 27 (1935) S. 582; (Ref. Brennstoff-Chem. 17 (19351 S. 337). 
U l lm a n n ,  F .: Enz. d. Techn. Chem., 2. Aufl., Bd. 6, Berlin 1930, S. 628, 
633, 636, 639.

Aktive Kohlen.
Herstellung. R u f f ,  O .: Die Verfahren zur Herstellung aktiver Kohle. 

Augew. Chcm. 41 (1928) S. 774. Ref. S u s t  m ann  : Die Herstellung von 
aktiver Kohle aus Steinkohle, J. Soc. Chcm. Ind. Chem. Ind. 55 (1936)
S. 223 T  — 225 T ; (Ref. Brennstoff-Chem. 18 [19371 S. 31). A n d rć ,  F.: 
Industrielle Herstellung von elcinentarem, amorphem, aktivem Kohlenstoff. 
Chim. et Ind. 25 (1931) S. 335; (Ref. Brennstoff-Chem. 12 119311 S. 238). 
W o h r y s e k ,  O .: Dic aktivierten Entfiirbuiigskohlen, Chem.-Ztg. 61 (1937)
S. 500. B h a tn a g o w ,  S. S., P. L. K a p u r  R. K. L u t l i r a :  Zum Mechanis- 
mus des Aktiviciungsvorganges des Kohlcnstoffs, (Ref. Brennstoff-Chem. 18 
(1937) S.483). L a m b r i s ,  O. und H. B o l i :  Dic Herstellung aktiver Kohle 
aus Holz und aus Steinkohle, Brennstoff-Chem. 19 (1938) S. 177. L i e -  
s e c k e ,  K. H .: Dic Erzeugung von Aktivkohle aus Steinkohle, Brennstoff- 
Chem. 19 (1938) S. 469. U l lm a n n ,  F .: Enz. d. Techn. Chem., Bd. 6
S. 617/18. K a u s c h ,  O .: Dic aktive Kohle, ihre Herstellung und Vcr- 
wendung. Halle (Saale) 1932. B a i l l e u l ,  O., W. H e r b e r t .  E. R e i s e -  
in a n n : Aktive Kohle, Stuttgart 1934. D o h s e  und M a r k :  Aktivc Kohle. 
K r c z i l ,  F .: Aktive Kohle.

Wirkungsweise. R u f f ,  O .: Aktive Kohle und ihr Adsorptionsvermógen, 
Angew. Chcm. 3S (1925) S. 1164. H o f m a n n , U.: Adsorptionsvermógen, 
katalytische Aktivitrit und kristalline Struktur des Kohlcnstoffs, Angew. 
Chem. 44 (1931) S. 841. K in g , A.: Untersuchungen iiber dic Chcmisorptiou 
an Aktivkohle, J. chem. Soc. London (1933) S. 842; (Ref. Brennstoff-Chem. 14

11933J S. 414). E r d h e im ,  E.: Ober die reduzierenden Eigenschaften der 
AktivkohIen in wasserigen Lósungen, Osterr. Chem. Ztg. 40 (1937) S. 380; 
(Ref. Biennstoff-Chem. 18 [19371 S. 467). H o fm a n n ,  U.: Ober die aktivc 
Oberflache von Kohlenstoff, Angew. Chcm. 51 (1938) S. 171. U l lm a n n .  F.: 
Enz. d. Techn. Chem.. 2. Aufl., Bd. 6, Berlin 1930, S. 617/18.

Ycrwendung. N o l l ,  A.: Die Industrie der aktivcn Kohlen, Brennstoff- 
Chem. 12W (1931) S. 13. S i e r p ,  F.: Die Anwendung der aktiven Kohle 
zur Entphenolung des rohen Ammoniakwassers, Oas- u. Wasserfach 76 (1933)
S. 105; (Ref. Brennstoff-Chem. 14 [1933] S. 173). Brennstoff-Chem. 15W 
(1934) S. 32. P e t e r s ,  A.: Versuche iiber Aktivkohleanwcndung in der 
Wasserrcinigung, Chem.-Ztg. 60 (1936) S. 612. K r c z i l ,  F .: Gewinnung von 
Jod aus solchcs cnthaltenden Wassern miftels Aktivkohle, Chem.-Ztg. 60 
(1936) S. 983/985. K r c z i l ,  F .: Die katalytische Oxvdation von Schwefel
wasserstoff in Gegenwart vou aldiver Kohle, Chem.-Ztg. 61 (1937) S. 247. 
267; (Ref. Brennstoff-Chem. 18 [1937| S. 281). R e i s e m a n n ,  E.: Aktive 
Kohle in der Mmeraloliudustrie, Ol u. Kohle 13 (1937) S. 107. W o h r y s e k .  
O .: Die aktivierten Entfiirbungskohlen, Chem.-Ztg. 61 (1937) S. 500. v. An* 
t h r o p o f f :  Die Adsorption der Gase durch aktive Kohle von kleinsten bis 
zu hochsten Drucken, Ancew. Chem. 51 (1938) S. 748. K a u s c h ,  O .: Die 
aktive Kohle, ihre Herstellung und Vcrwcndung. Halle (Saale) 1932. 
B a i l l e u l ,  G., W. H e r b e r t ,  E. R e is e m a n n  : Aktive Kohle. Stuttgart 
1934. D o h se  und M a r k :  Aktive Kohle. K r c z i l ,  F .: Aktive Kohle. U l l 
m a n n , F.: Enz. d. Techn. Chem., 2. Aufl.. Bd. 6. Berlin 1930, S. 617.

Diamant.
F i s c h e r  F .: Betrachtungen zur Darstellung kunstlicher Diamanten. 

Brennstoff-Chem. 2 (1921) S. 9. K r a u s s ,  F .: Ober dic kunstliche Dar
stellung von Diamanten, Brennstoff-Chem. 5 (1924) S. 113/121, 133/136. 
S t o r f e r ,  E.: Graphit und Diamant ais Adsorbens und Katalysator, Angew. 
Chcm. 48 (1935) S. 420. S t o r f e r ,  E.: Yorstudien zur heterogenen Katalyse, 
fl. Adsorption an Graphit- und Diamantkohlenstoff, Z. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 41 (1935) S. 868; (Ref. Brennstoff-Chem. 17 [1936J S. 113). 
U llm a n n ,  F.: Enz. d.'Techn. Chem., 2. Aufl., Bd. 6, Berlin 1930, S. 606.

GroBe elektrische Grubenlokomotiven im Ruhrkohlenbergbau.
Von Gunter B la n k ę , VDI, Essen.

Die Leistungsśteigerung in der Stein kohlen fórderung 
macht sich bei den eingesetzten Maschinen in einer Er
hóhung der Antriebsleistungen, bei den Fórderwagen im 
Einsatz von Groliraumwagen und beim Bahnbetrieb in 
grofieren bzw. starkeren Lokomotiven geltend. So sind seit 
einiger Zeit auf einer Zeche Fahrdrahtlokomotiven yon 
75 kW  = rd. 100 PS und auf einer anderen Schachtanlage 
Speicherlokoinotiven von 4S kW rd. 65 PS in Betrieb. 
Die Leistungsangabe fiir die letztgenannten erscheint zu
nachst nicht sehr grofi. Aus den weiter unten angegebenen 
Daten ersieht man jedoch, dafi auch diese Maschine zu den 
leistungsfahigsten des Ruhrbezirks gehort.

Man wahlt derartig  starkę Lokoinotiven, wenn grofie 
Kohlenmengen auf langen Fórderstrecken zu bewegen sind. 
Fiir die Fahrdrahtniaschinen betragt z. B. der einfache 
Fórderweg etwa 4 kra, wahrend die Speicherlokomotiven 
einen solchen von 3 km zuriickzulegen haben. Wenn es bei 
diesen Streckenlangen dann noch Anhangelasten von 150 t 
bzw. 175 t zu bewaltigen gilt, erscheint es verstandlich, dafi 
Motorleistungen in den oben genannten Ausmafien er
forderlich sind, wobei selbstverstandlich die mechanischen 
Abmessungen der Lokomotiven entsprechend bemessen sein 
mussen. In den Zahlentafeln 1 und 2 sind die Hauptdaten 
der beiden Maschinenarten zusammengestellt. Zum Ver- 
gleich und zur Vervollstandigung ist noch eine weitere 
Akkumulatorenlokomotive aufgenommen worden. Nach- 
stehend ist die Bauart der Maschinen beschrieben, wobei 
auf dic elektrische Ausruśtung einschliefilich der Schaltung

Z a h le n ta f e l  1. Abmessungen.

L2nge

mm

Breite

mm

Hohe

mm

Rad-
stand
mm

Treibrad-
Dim.

mm

Spur

mm

Dienst-
gewicht

t

Fahrdraht- 
Lokomotive . 4820 900 1600 1275 810 540 9,5

Akkumulatoren- 
Lokomotive 

Bauart I . . . 9460 13(0 1900 1700 780 750 22,5
14,0Bauart 11 . . 58S0 1060 1683 1600 780 583

Z a h le n ta f e l  2. Leistungsdaten.

Stunden-
leistung

kW

Stunden-
strom

A

Span
nung

V

Stunden-
Zugkraft

icer

Geschwin
digkeit
km/h

Batterie-
kapazitat

Ah1

Fahrdraht-
Lokomotive . 75 200 250 1980 13 —

Akkumulatoren-
Lokomotive .

Bauart I . . . 48 140 200 1650 12 800
Bauart 11 . . 45 140 163 1490 10,6 600

besonders eingegangen und von der mit Bauart 1 be/.eich- 
neten Akkumulatorehlokomotive auch die /.ugehorige 
Ladeanlage berucksichtigt wird.

Faimlrahtlokomotive.
M e c h a n is c h e r  T e il.

Das aufiere Bild der Fahrdrahtlokomotive weicht kauin 
von den gewohnten Ausfuhrungen derartiger Maschinen 
ab (Abb. 1). Der Rahmen besteht auch hier aus kriiftigen 
Eisenplatten, die untereinander versteift und verbunden 
sind. Die Radsiitze haben Bandagenrader. Die Abfederung 
gegen den Rahmen erfolgt iiber starkę Blattfedern. Oben 
ist der Rahmen in der ublichen Weise durch Klappen ab
gedeckt, die sich leicht óffnen lassen und dadurch jederzeit 
eine schnelle Priifung der Schmierstellen, Kollektordeckel 
usw. ermóglichen. Entsprechende Ausschnitte in den Seiten- 
wanden des Ralunens geśtatten eincAu.swerhslung derT rag- 
federn und Bremsklótze sowie ein Nachstellen des Brems- 
gestanges. DaB die Lokomotive eine Sandstreuvorrichtung 
besitzt, sei nebenbei erwahnt. Die Bremseinrichtung be
steht aus einer auf beide Antriebsachsen wirkenden Vier- 
klotzspindelbremse fiir Handbetatigung.

1 Bei 5stiindigcr Entladung.

Abb. 1. 75-kW-Fahrdrahtlokomotive 
mit fremdbeliifteten Motoren.

Im Fiihrerhaus sind alle zur Bedienungder Lokomotive 
crforderlichen Geriite untergebracht. Durch zweckmaBige 
Anordnung ist es móglichst geraumig; gehalten und aufier-
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dem noch ein Begleitersitz am anderen Ende der Lokomo- 
tive vorhanden, wo sich auch das Geblase der Fremd- 
beluftungseinrichtung befindet.

E le k t r i s c h e  A u s r i i s tu n g .
Der Antrieb der Lokomotive erfolgt durch zwei Reihen- 

schiufibahnmotoren in der bewahrten Tatzenlager- 
ausfuhrung. Das Drehmomcnt wird hierbei bekanntlich 
uber einfache Stirnradvorgelege auf die Radsatzachśen 
iibertragen, wobei die im Einsatz geharteten Zahnrader 
in Schragverzahnung ausgefiihrt sind. Motoren und Schutz- 
kasten des Vorgeleges sind vollkommen staub- und 
spritzwasserdicht gekapselt.

Ais weiterer Hauptbestandteil der elektrischen Aus- 
riistung ist der Nockenfahrschalter anzuselien, bei dem die 
Schaltvorgange — iin Gegensatz zu Schleifringen — von 
Nockenschiitzen iibernommen werden. Das Einstellen der 
Fahrtrichtung besorgt eine besondere Umschaltwalze, mit 
der auch die Motoren einzeln abgeschaltet werden kónnen, 
so daB man bei Beschadigungen noch mit einem Motor 
fahren kann. Im Fahrschalter befitiden sich Oberstrom- 
automatęn, die bei Oberschreitung der zulassigen Hóchst- 
stromstarke den Stromkreis selbsttatig unterbrechen, um 
Leitungen, Motoren usw. vor den Folgen von Kurz- 
schliissen und groben Oberlastungen zu schiitzen. Fiir jeden 
Motor ist eine oesondere Auslósespule vorhanden, wodurch 
ein Schutz auch bei Reihenschaltung bzw. bei Fahrt mit 
nur einem Motor gegeben ist. Ferner ist im Fahrschalter 
ein Kurzschlufischalter eingebaut, der dem Lokomotivfiihrer 
jederzeit ermóglicht, die Fahrleitung mit der Schiene zu 
verbinden, Die Streckenautomaten werden hierdurch aus- 
gelóst und die Oberleitung an der Kurzschlufistelle span- 
nungslos gemacht.

Ein Satz Anfahrwiderstiinde aus Spezialgufieisen — die 
Wahl dieser W iderstande erfolgt namentlich mit Riicksicht 
auf gute W armespeicherung —, zwei Scheinwerfer und ein 
Stromabnehmer vervol!standigen die elektrische Ausriistung 
dieser Oberleitungslokomotiven. Die vom Fahrschalter aus 
gesteuerte Beleuchtung ist den Vorschriften entsprechend 
mit einer Abblendmóglichkeit versehcn; sie hat eine sehr 
grofie Reichweite, da ais Latnpenkópfe Automobilschein- 
w erfer verwendet werden.

Eingangs ist bereits erwahnt worden, dafi die Lokomo- 
tive grofie Fórderstrecken von etwa 4 km Lange bewaltigen 
mufi. Zur Abfiihrung der in den Motoren entwickelten 
Warme dient ein Liifter. Bekanntlich betragt die Effektiv- 
leistung bei ungeliifteten Motoren nur etwa 40-50°'o  der 
Stundenleistung. Dieser W ert laBt sich bei Fremdbeluftung 
auf rd. 75 o/o der Stundenleistung erhóhen, wodurch der 
Ausnutzungsgrad solcher Lokomotiven betrachtlich steigt. 
Die Beluftungsanlage selbst besteht aus einem Niederdruck- 
Zentrifugalliifter mit Filter und Antriebsmotor sowie der 
Rohrleitung zu den Liiftungsstutzen an den Fahrmotoren 
(Abb. 2). Um den Bewegungen der Tatzenlagermotoren 
folgen zu kónnen, sind die Rohrleitungen mit elastischen 
Lcdermanschetten versehen. Der Liifterinotor hat eine 
Dauerleistung von 0,3 kW bei 220 V Gleichstrom und eine 
Drehzahl von 2000 U/min. Der Liifter fórdert 0,2 m3/s bei 
einem statischen Druck von 40 mm WS. Die genannten

a Antriebsmotoren der Lokomotive, b Reihenschlufimotor 
0,3 kW, 2000 U/min, c Liifter, d  Luftleitung, e Raum fur 

Begleitersitz.
Abb. 2. Fremdbeliiftungsanlage 

einer Oberleitungs-Grubenlokomotive.

Zahlen sind theoretische W erte, die durch die tatsachlichen 
Verh;iltnisse entsprechend den Widerstiinden in den Rohr
leitungen einige Anderungen erfahren.

S c h a l tu n g .
Fiir das Anfahren der Lokomotive stehen insgesamt 

15 Fahrstufen zur Verfiigung, von denen 8 Serien- und 
7 Parallelstufen sind. Auf den einzelnen Stufen werden die 
Fahrwiderstande langsam abgeschaltet, bis schliefilich die 
Motoren an der vollen Oberleitungsspannung liegen und 
ihre Hóchstdrehzahl erhalten, die Lokomotive also mit der 
gróBten Geschwindigkeit fahrt. Eine gute Unterteilung der 
W iderstande ermóglicht ein stofifreies Anfahren.

Die vorstehenden Angaben lassen erkennen, dafi es sieli 
bei der beschriebenen Oberleitungslokomotive um eine sehr 
leistungsfahige Maschine handelt, die den Wiinsclien nach 
Fórdersteigerung, guter Bedienungsmóglichkeit und An- 
spruchslosigkeit in der W artung in jeder Beziehung gerccht 
wird.

Akkumulatorenlokomotive, Bauart I.
Die in Abb. 3 wiedergegebene Hauptstreckenlokomo- 

tive ist dreiteilig ausgefiihrt; im Mittelteil sind die An
triebsmotoren und Steuerorgane untergebracht, wahrend 
fiir die Batterie zwei angelenkte Tender mitgenommen 
werden. Es ware falsch, die Tender ais Totlast anzuselien, 
weil sie nur mittelbar fiir die Fortbewegung der Lokomo- 
tive dienen. Die einachsige Ausfiihruiig der Tender wurde 
zur VergróBerung des Adhasionsgewichtes des Mittelteiles 
gewalilt, d. h. des Gewichtes, das fiir das Anfahren und die 
Bremsung nutzbar gemacht wird.

Abb. 3. Drciteilige Hauptstrecken-Akkumulator-Lokomotive 
von 48 kW  Leistung mit angehangtem Zug von 

GroBraumwagen.

M e c h a n is c h e r  T e il.
Die Lokomotive ist nach den letzten Erfahrungen und 

den dem Verwendungszweck fiir Grofiraumwagen-Fór- 
derung entsprechenden Gesichtspunkten ausgebildet. Samt- 
liche Radsiitze sind rollengelagert und haben auf- 
geschrumpfte Bandagen. Zur Federung des Mittelteiles und 
der Tender dienen Blatttragfedern. Auf eine einwandfreie 
Verbindung der Tender mit dem Mittelteil w urde beson
derer W ert gelegt. Eine Beschrankung der Kurvenlaufig- 
keit durfte nicht eintreten, und Unebenheiten im Gleis 
mufiten durch entsprechende Ausbildung der Verbindungs- 
teile beriicksichtigt werden. Fiir die Befórderung der ab- 
gekuppelten Tender sind diese mit Spurkranzlaufrollen ver- 
sehen. Ais Zug- und StoBvorrichtung hat die Lokomotive, 
den Fórderwagen entsprechend, selbsttatige Scharfenberg- 
Kupplungen, wie sie in der Abbildung zu erkennen sind.

E le k tr i s c h e  A u s r i is tu n g .
Zunachst sei erwahnt, daB die gesamte elektrische Aus- 

riistung schlagwettergeschiitzt ist, wobei die Geriite teils 
druckfeste, teils Plattenschutz-Kapselung haben. Die An
triebsmotoren in Tatzenlagerbauart sind wie auch die 
iibrigen Gerate im M ittelteil untergebracht; iiber einfache 
Stirnradvorgelege arbeiten sie unmittelbar auf die Haupt- 
achsen.

Der Fahrschalter, ebenfalls eine neuzeitliche Nocken- 
schalterbauart, ist liegend angeordnet und w ird mit Hilfe
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eines Handrades bedient. Ein „Oberstromauslóser ist ein- 
gebaut, auf den der Oberflachentemperaturregler des Fahr- 
widerstandes anspricht. Dieses Thermoelement liegt iiber 
den am starksten belasteten O ittern des W iderstandes und 
scliiitzt somit die Widerstiinde vor Uberhitzung, oder, 
was dasselbe ist, die Motoren vor Uberlastungen. Die Be- 
leuchtung besteht aus zwei Scheinwerfern, die an den 
Fiihrerhauswanden angebracht sind. Das Einschalten sowie 
das Abblenden lafit sich vom Fuhrerstand aus mit Hilfe 
eines Paketschalters vornehmen. Fiir die Signalgebung steht 
eine durch einen Druckknopf betatigte Gleichstromhupe 
zur Verfiigung.

Die Akkumulatorenbatterie ist in zwei Behaltern mit je 
54 Zellen untergebracht. Durch die grofie Zellentype der 
Gitterplattenbauart erhalt man. eine Kapazitat von etwa 
100 kW h, die auch bei starker Beanspruchung der Lokomo- 
tive mindestens fiir eine Fórderscbicht ausreicht. Uber je 
zwei einpolige Schaltstecker an den dcm Mittelteil zu- 
gekehrten Behalterwanden wird die in der Batterie ge- 
speicherte Energie den Motoren zugefuhrt. Das Aus- 
wechseln der Akkumulatoren erfolgt im Laderaum durch 
Abheben mit Hilfe eines eigens hierfiir vorgesehenen 
elektrisch angctriebenen Kranes.

Zur Abbremsung der L.okoniotive dient zunachst eine 
Handspindelbremse, die auf die Antriebsachsen wirkt. Um 
die Bremswirkung zu erhohen bzw. dic Bremswege zu ver- 
kiirzen, hat man aufier der yorhandenen Sandstreu- 
vorrichtung noch Bremssolenoide in die beiden Batterie- 
tendcr eingebaut. Betriebsbremse bleibt dabei aber die 
Handbremse. Die Bremssolenoide wirken iiber Gestiiiige 
auf dic Tcndcrradsatze und werden durch einen mit Fuli- 
hebel versehencn Paketschalter betiitigt. Im Falle der Brem- 
sung mit den Solenoiden ertófit die Signalhupe.

S c h a l tu n g .
Fiir das Anfahren dieser Lokomotive wurde eine wider- 

standsarme Schaltung benutzt, wobei der Schwerpunkt auf 
dem W ort »widerstandsarni« liegt. Hierbei ist also nicht, 
wie z. B. fiir Fahrdrahtlokomotiven, ein vollstandiger Satz 
Anfahrwiderstande notwendig, sondern es geniigt ein ein- 
ziger kleincr W iderstandskasten, der nur auf 3 Stufen ais 
eine Art Dampfungswiderstand eingeschaltet wird. Der 
W iderstandswert selbst ist so klein, dafi auch bei Dauer- 
einschaltung der Motoren keine unzulassige Erwiirmung 
auftritt. Wenn trotzdem der Widerstandskasten mit einem 
Oberflachen-Temperaturregler yersehen worden ist, so 
stellt dies lediglich eine zusatzliche Sicherheitsmafinahme 
dar. Notwendig ware der Rcgler nicht.

Bei der widerstandsarmen Schaltung wird selbstyer- 
standlich auch die Unterteilung der Batterie in zwei Halften 
zum Anfahren herangezogen. Eine praktisch stofifreie An- 
fahrt erzielt man durch Serien-Parallelschaltung der 
Batteriehalften und der Motoren, wobei insgesąńit neun 
Anfahrstufen erreicht werden. Sechs dieser Stufen gestatten 
wirtschaftliches Fahren, d. h. ohne zusatzliche Verluste in 
W iderstanden. Die restlichen drei Stufen benutzen den er
wahnt en kleinen Dampfungswiderstand. Bei einer g le ic h -  
w e r t ig e n  widerstandsloseri Anfahrschaltung miifite man 
an Stelle der W iderstandsstufen eine Serienschaltung der 
Feldwicklungen Yornehmen, um die notwendige Abflachting 
der Anfahrkurven zu erreichen. Dieses Verfahren, bei dem 
zwar W iderstande vollstandig yermieden sind, hat jedoch 
eine zusatzliche Erwarm ung der Motoren zur Folgę, die 
sich in einer Herabsetzung der Leistung auswirken mufi. 
Die Ausfuhrung mit einem kleinen Widerstand bietet den 
Vorteil, clafi bei einer entsprechenden Bemessung dieses 
Hilfswiderstandes die zugehórigen Fahrstufen ais Dauer- 
stufen ausgebildet werden konnen. Bei einer Serien- 
schaltung der Felder ist dies mit Rueksicht auf die zu starkę 
Erwarmung der Motoren nicht moglich, falls man diese 
nicht iiberbemessen will. Die Feldschwachungsstufen, die 
durch eine Anzapfung der Felder erreicht werden, konnen 
ebenfalls ais yollwertige Daucrstufen gelten. v

L a d e a n la g e .
Fiir die beschricbene Speicherlokomotive hat man ein 

neuzeitliches Ladegeriit in Form eines Quecksilberdampf- 
Oleichrichters gcwahlt. Es werden erstmalig Ladegleich- 
richter verwendet, die nicht in der bisher iiblichen Weise 
mit Glasgefaficn ausgeriistet sind. Ermutigt durch die son
stigen guten Betriebsergebnisse mit pumpenlosen Klein- 
eisengleichrichtern hat man auch fiir die Aufladung der 
Akkumulatoren dieser Lokomotive Eisengefiifie yorgesehen.

Die Ladeanlage (Abb. 4) ist so ausgelegt, dafi fur jede 
Lokomotivbatterie ein Ladeschrank zur Vcrfiigung steht, 
wobei 3 Gleichrichter von einem 250-kVA-Transformator 
gespeist werden. Die sechsphasigen Gleichrichter haben 
eine Gittersteuerung erhalten, wodurch eine Bestandigkeit 
des Ladestromes vor und nach der Gasung auf dcm vor- 
geschriebenen niedrigen W ert gewiihrleistet wird. Die kon
stantę Ladestromstarke hat zur Folgę, dafi der Transfor
mator eine niedrigere Spannung abzugeben braucht, was 
sich in einer geringeren Leistung auswirkt. Somit konnte 
eine kleinere Type gewiihlt werden, ais es bei Fortfall der 
Gittersteuerung moglich gewesen ware. Die Nieder- 
spannungswicklung des Transform ators besitzt -eine An
zapfung, welche die Anodenspannung der nach der Gasung 
stark ansteigenden Batteriegegenspannung anzupassen 
gestattet.

Abb. 4. Ladeanlage fiir die dreiteilige Akkumulator- 
Lokomotive mit pumpenlosen Kleineisen-Gleichrichteni.

Der Ladevorgatig selbst wird selbsttatig von dem 
Gleichrichter ubernommen und von einem Póhler-Schalter 
iiberwacht. Nach Ablauf der Schaltuhr, d. h. nachdem die 
Batterie aufgeladen worden ist, wird die Ladung unter- 
brochen und der Gleichrichter abgeschaltct. Zur Vornahme 
von Ausgleichs- oder Pausenladungen haben die Gleich
richter besondere Einrichtungen erhalten; ferner konnen 
sie mit Handregelung gefahren werden, falls Stórungen 
oder Schaden an den Geniten fiir die Selbstregelung ent- 
standen sind.

Die Lokomotive fahrt mit der entladenen Batterie in 
den Laderaum, wo, wie schon erwahnt, die Speicher aus- 
getauscht werden. Auf besonderen Ladebócken oder Lade- 
tischen werden die Akkumulatoren abgesetzt und bleiben 
hier fiir die ganze Dauer des Ladevorganges stehen. An 
jedem Ladetisch besteht eine Anschlufinióglichkeit, wobei 
siimtliche Kabel einschliefilich der Verbindung der Bat- 
teriehalftcn in Kanalcn verlegt sind. Erwahnt sei, dafi 
immer eine vollstandige Batterie von 108 Zellen, d. h. die 
hintereinander geschalteten Halften aufgeladen werden. An 
die Gleichrichterschranke ist noch ein Zusatzfeld angebaut, 
das neben den Glattungsdrosselspulen und einigen Neben- 
widerstanden einpolige Trennschalter enthalt, damit man 
den Gleichrichter zur W artung vom Transform ator ab- 
schalten kann. In diesem Zusatzfeld ist ferner ein Um- 
schalter angebracht, mit dessen Hilfe man die Batterie ent- 
weder an den rechts oder an den links vom Gleis liegenden 
Ladetischen aufladen kann.

Zusammenfassend kann von dieser grofien Haujit- 
strecken-Speicherlokomotive gesagt werden, dafi hinsiclit- 
Hch der Ausfuhrung neue Wege beschritten wurden. Der zu- 
nehmende Einsatz von GroBraumfórderwagen zwingt dazu, 
andere Mafistabe an die Gruben!okomotiven zu legen, 
und die Entwicklung diirfte in dieser Beziehung noch nicht 
abgeschlossen sein. Die Betriebserfahrungen mit der be- 
schriebenen Speicherlokomotive haben den Wiinschen und 
Anforderungen entsprochen. Die W irtschaftiichkeit von 
Akkumulatorlokomotiven im Vergleich zu Maschinen 
anderer Betriebsarten ist hinlanglich bewiesen1. Damit 
diirfte die Anwendung dieser Lokomotivart auch bei grofien 
und grófiten Forderleistungen ohne weiteres moglich sein.

i K o c h . Oluckauf 76 <1940) S. 661 un<l 677.
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Akkumulatorlokomotive, Bauart II.
Diese zweiachsige Maschine (s. die Zahlentafeln 1 und 

2) ist entsprecliend der Lage der uber den Antriebsachsen 
angeordneten Batterie m it 2 Fiihrerstanden ausgeriistet, 
wodurch sie ein sehr geschlossenes Aussehen erhiilt. 
(Abb. 5). Die Bedienung erfolgt je nach der Fahrtrichtung 
von dem voraus!aufenden Fuhrerstand aus, in dem sich 
auch alle Bedienungsyorrichtungen befinden. Um ein zu 
starkes Ausschlagen bei Befahren von Kurven zu vermeiden, 
hat man die Lokomotive an beiden Enden zugeschragt. 
Die elektrische Ausriistung, die ebenfalls in allen Teilen 
schlagwettergeschiitzt ist, gleicht derjenigen bei der ais Bau- 
art I bezeichneten Spcicherlokomotive. Der Antrieb er
folgt also ebenfalls von Tatzenlagermotoren iiber Stirn- 
radvorgelege auf die Achsen. Fiir die Steuerung werden

Abb. 5. Einteilige Hauptstrecken-AkkumulatorIokomotive 
von 45 kW Leistung.

stehend angeordnete Nockenfahrschalter verwendet, von 
denen sich in jedem Fiilirerstand einer befindet. Ab- 
weichend von der Abbildung hat die Lokomotive eine 
Beleuchtungseinrichtung, die von der aufgebauten Batterie 
gespeist wird. Eine Abblendmóglichkeit der Scheinwerfer 
ist gleichfalls vorgesehen.

In dem schlagwettergeschiitzten Batteriebehalter ist 
eine Bleibatterie von 90 Zellen der Gitterplattentype ein
gebaut. Die Kapazitat von rd. 100 kWh gewahrleistet 
einen Fórderbetrieb fiir mindestens eine Schiclitdauer. Auf 
dem Lokomotivrahmen ist fiir das Abrollen der Batterie 
eine Vorrichtung angebracht, deren mehrfach gelagerte 
Walzen an den Enden Schneckenrader tragen. Diese werden 
durch querliegende Schnecken an beiden Enden in Be
wegung gesetzt. Die Ladetische tragen gleichartige Roll- 
vorrichtungen, die durch einen Elektrom otor angetrieben 
werden. Durch eine Kupplung mit den Rollgiingen auf 
der Lokomotive laBt sich ohne Sęhwierigkeiten und Miilie 
der Batteriewechsel vornehmen. Die *Schaltung erfolgt 
nach dem gleichen Prinzip wie bei der Speicher- 
!okomotive I, ist also auch ais widerstandsarme Anfahr- 
schaltung ausgefiihrt.

Mit dieser leistungsfiihigen Speicherlol<omotive steht 
dem Steinkohlenbergbau noch eine weitere Maschinentype 
mit einer vielseitigen Einsatzmóglichkeit zur Verfiigung.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Es werden 3 verschiedene Grubenlokoniotiven be- 

schrięben. Die Fahrdrahtmaschine hat zur Erhohung der 
M otorleistung eine Frcmdbeliiftungsanlagc. Die beiden 
Bauarten der Speicherlokoniotiven erlauben dank der 
grofien Kapazitat der Batterien eine verh;iltnismafiig starkę 
Beanspruchung; hohe Zellenzahlen verlęihen ihnen die fiir 
den Einsatz in der Hauptstreckenfórderung notwendigen 
Geschwindigkeiten. Die Ausfiihrung der Lokomotiven lafit 
eine weitgehende Anpassung an den vermehrten Einsatz 
von GroBraumfórderungen erkennen.

U M S C H A  U
Abb. 1 dargestellt. Ober ein Stiruradgetriebe sowie einei^ 
Kegeltrieb, dessen grofies Rad mit dem Drehteller a fest’ 
verbunden ist, erfolgt der Antrieb von dem Elektro- oder 
Druckluftmotor auf den Drehteller. Dieser ist in einem 
Lagerzapfen gelagert und stutzt sich an seinem aufieren 
Umfang auf 6 glerchmafiig verteilte Tragrollen ab. Zur 
Fiihrung der Fórderwagen auf dem Drehteller dient cin 
innerer Kranz b sowie ein den Drehteller umschliefiender 
Fiihrurigsrahmen c. An den Einlaufenden der Gleise sind 
Fuhrungsstiicke d angebracht, durch dic dic Fórderwagen 
in das Ablaufgleis geleitet werden. Die Bauart gestattet 
durch Anderung der Drehriclitung des Drehtellers einen 
Durchgang der Fórderwagen nach beiden Richtungen. Aus 
diesem Grunde sind beide Gleisenden mit Fuhrungs- 
stiicken verschen. Da die Fórderwagen wahrend des Uin- 
gleisens getragen werden, ist cin Umgleisen von normalen 
abgeknebelten Fórderwagen bei einem inneren Gleis- 
abstand-ron nur 900 mm moglich, der auBere Radius des 
Drehtellers betragt hierbei 1100 mm.

Abb. 2. Einsatz der Vorrichtung an einem Stapel.

Abb. 2 veranschaulieht den Einsatz der Umgleis- 
vorrichtung an einem Stapel. Die im freien Gefalle von 
dem Stapel ablaufeuden Fórderwagen laufen bei e auf den 
Drehteller, der sie um ISO0 dreht und, gefuhrt durch dic 
Fuhrungsstiicke cl, an das Gleis f  abgibt. Die in den Abb. 1 
und 2 wiedergegebene Ausfiihrung der Umgleisvorrichtung' 
eignet sich infolge ihrer gedrangten Bauart fiir das Um
gleisen entknebelter Fórderwagen.

E i n e  n e u a r t i g e  F o r d e r w a g e n - U m g I e i s v o r r i c h t u n g .

Von Ingenieur August M a rtm a n n , Witten.
Im AnschluB an die Aufsatze von M a l te r 1 »Eine neue 

\Vagen-Umsetzvorrichtung, die K!einkurve« und von 
N i is s e r 2 ; Der Kurvenzieher fiir Fórderwagen« erscheint 
es mir zweckmaBig, der Vollstandigkeit wegen noch auf 
eine dritte Moglichkeit, Fórderwagen auf kleinśtem Raum 
umzugleisen, hinzuweisen. Es handelt sich bei dieser Um- 
gleisvorrichtung3 um einen gleichmaBig kreisenden Dreh- 
telier, der die auflaufenden Fórderwagen um 180° dreht 
und dann an das Ablaufgleis abgibt. Die Ausfuhrung ist in

Abb. 1. Umgleisvorrichtung.
1 Oluckauf 77 (1941) S.23S.
2 Gliickauf 77 (1941) S.3SS.
3 H ersteller ist die Maschinentabrik Mó.minithoff in Uochum.
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Ein weiteres Anwendungsgebiet ist aus Abb. 3 ersicht- 
Iich, welche die Vorrichtung zum Umgleisen ganzer 
Wagenziige zeigt. Da der Roliwiderstand zwischen Dreh- 
teller und Fórderw agenlaufrader zum Vorziehen des Zuges 
nicht ausreicht, sind an dem umlaufenden Drchteller g  
melirere Mitnehmer h vorgesehen (Abb. 4). Diese fassen 
die Fórderwagen an den Radsatzen, so dafi man ganze 
Wagenziige in angeknebeltem Zustand mit Sicherheit vor- 
ziehen und umgleisen kann. Der untere Schenkel des Mit- 
nehmers h stiitz t• sich iiber eine Rolle auf eine die Mit- 
nelunerlage . bestimmende Fiilirungsbahn i  ab, die den 
Zweck hat, die Mitnehmer vom Ablauf- bis zum Auflauf-. 
gleis zu versenken, da sie auf diesem W eg keine Arbeit 
yerrichten und in aufgerichtctcm Zustand den Wagenein- 
und -ablauf storen wurden. Der aufiere Radius des Dreli- 
tellers dieser Ausfuhrung betragt bei normalen Fórder
wagen etwa 2,1 m.

Abb. 3. Yorrichtung zum Eingleisen ganzer Wagenziige.

Der Vorteil der beschriebenen Fórderwagen-Umgleis- 
vorrichtung besteht darin, dafi sic auf kleinstem Raum in 
normaler Strećkenbreite eingebaut werden kann, wenig 
W artung, geringen Kraftbedarf erfordert und einen Fliefi- 
betrieb gestattet. Da -die Wagen von dem Drchteller ge- 
tragen werden, wird ein Zwiingen, hervorgerufen durch 
enge Kurven bei ahnlichen Anlagen, ausgeschlossen, wo
durch die Fórderwagen-Radsatzc weitgeliend geschont 
werden. Obcrall dort, wo es darauf ankommt, einzelne 
vom Fórderkorb oder Wipper ablaufende Wagen in ein 
anderes Gleis umzusetzen, lafit sich die Umgleisvorrichtung 
nach Abb. 1 ‘unter Einsparung an Auffahrungskosten fiir 
zu ersteilende Umtriebe oder Kurven einsetzen. Dabei spielt 
die Anzahl der umzusetzenden Wagen, wie sich im Betriebe 
gezeigt hat, keine Rolle. Die Leistung des Drehtellers ist 
fast unbegrenzt. Gegeniiber der in einzelnen Fallen an- 
gewendeten Spitzkehre besitzt die beschriebene Yor
richtung den Vorteil, dafi wenige Streckcnmeter an Ge- 
steinsarbeiten auszufiihren sind, da ein geringeres Gefalle 
ais bei Spitzkehren ausreicht, um den Fórderwagen durch 
eigene Geschwindigkeit bis an den Drchteller zu bringen. 
Ein weiterer Vorteil ist, dafi beispielsweise an Ladestellen 
sich die Gelesrenheit bietet, geschlossene Wagenziige um- 
zugleisen (Abb. 3), wobei bei entsprechender Anordnung 
ein Zugelement (Vorziehvorrichtung oder Kcttenbahn) ein- 
gespart werden kann.

L u f t s c h u t z  im  G r u b e n h o l z l a g e r .

Von Steiger Johann iW ang, Gelsenkirchen-Buer.
Grubenholzlager befinden sich vor allem auf den 

einzelnen Schachtanlagen der Bergwerke; sie sind je nach 
der Grofie der Anlage und des laufenden Grubenholz- 
bedarfes verschieden groB, und ebenso sind die órtlich ge- 
stapelten G rubenholzrorrate verschieden. Die sogenannten 
Sammellager, in denen mitunter sehr groBe Holzmassen 
zusammenlaufen, dienen der sortierten Yerteilung und der 
weiteren Versendung zu den einzelnen Verbrauchsstellen. 
Sie befinden sich in der Regel in Hafenanlagen oder in der 
Nahe von Bahnhófen.

Diese Ansammlungen von Grubenholz sind bei Luft- 
angriffen besonders gefahrdet. Wenn auch das Abwerfen 
von Sprengbomben iiber einem Grubenholzlager Holz- 
zerstórungen verursachcn kann, so droht doch die Haupt- 
gefahr von Brandbomben. Der Luftschutz im Grubenholz
lager wird sich also in der Hauptsache auf die Bekampfung 
und Unschadlichmachung der Brandbomben erstreckcn 
miissen. Bei zweckmaBiger Organisation ist die Brand- 
bombenbekampfung im Grubenholzlager verhaltnismaBig 
leicht. Man mufi bestrebt sein, Brande uberhaupt zu ver- 
hiiten und etwa doch entstandene Brande órtlich zu be- 
schranken und sclmell zu lóschen. Die zweckmafiigen MaB- 
nahmen kann man stets nur unter Beachtung der órtlichen 
Verhaltnisse treffen, jedoch seien nachstchend einige 
Anhaltspunktc gegeben.

Die einzelnen Holzstapel mussen voneinander getrennt 
sein, d. h. zwischen ihnen mufi sich ein gangbarcr 
Zwischenraum befinden. Unter allen Umstanden ist die 
dichte Zusammenpackung grófierer Mengen Holz zu ver- 
meiden. Man muB also im ganzen Grubenholzlager das 
Holz so stapeln, daB man sclmell und sicher zu jeder Stelle 
gelangen kann. Liegen z. B. Holzrollen mit den Stempcl- 
enden so nahe zusammen, dafi dazwischen eine enge, nicht 
gangbare Liicke entsteht und fallen bei biindelweise cr- 
folgendem Brandbombenabwurf einige der Stabbrand- 
bomben in diese Liicken, so ist die Brandbekampfung in 
diesem Falle sehr schwer und ein lebhafter Holzstapel- 
brand vielleicht schon im Gange, bevor man die genaue 
Lage der Bombę festgestellt hat. Vorteilhaft ist cs, wenn im 
ganzen Holzlager kurze Leitern verteilt sind, die man im 
Bcdarfsfalle sofort zur Hand hat und an hohere Stapel an- 
legen kann, um dort etwa spriihcndcn Brandbomben zu 
Leibe zu riicken. ZweckmaBig ist auch die Aufstellung 
eines oder mehrerer gesicherter Beobachtungsstande, die 
bei Alarm sofort von Brandwachen bezogen werden. Sie 
sind durch Telephon mit der W erksfeuerwehr und der 
Luftschutzzentrale des W erkes zu verbinden und befinden 
sich am besten in iibersichtlicher Lage am Rande des 
Holzlagcrs, nicht etwa in der Mitte, weil in diesem Falle 
die gleichmafiige Beobachtung und die einheitliche Ober- 
sicht iiber das Lager erschwert sind.

Die bekannten kleinen Papiersandsacke sind auch bei 
der Brandbombenbekampfung im Grubenholzlager am 
Platze. Am besten werden sie in sichcren Behśiltnissen, die 
im Lager yerteilt sind, untergebracht. Aber auch Kasten mit 
Sand und Schaufeln miissen an bestimmten Stellen des 
Lagers bereitgehalten werden. Unter Umstanden empfiehlt 
es sich, dic Kasten auf Radsatzen zu befestigen, damit sie 
durch das ganze Holzlager gefahren werden kónnen.

Um nach Móglichkeit der Gefahr der schnellen In- 
brandsetzung zu begegnen, mufi man das Holzlager saubet 
halten. Grubenholz an sich und besonders das Rundholz 
ist nieht so sclmell entflammbar, daB in kurzer Zeit ganze 
Holzstapel hellweg brennen. Gefahrlicher sind schon 
Bretter und Spitzen. Am gefahrlichsten ist cs aber, wenn 
der Boden zwischen den Stapeln mit einer Schicht Rinde 
und Bast und dort, wo mit fahrbaren oder tragbaren Sagcn 
im Lager gearbeitet wird, mit Siigemehl bedeckt ist. Aus 
Iuftschutztechnischen Griinden ist es daher notwendig, 
Sagemehl und Rinde laufend zu entfernen. Bei warmem 
W etter mit langanhaltender Trockenheit wird das lagernde 
Grubenholz, wie man sagt, brandtrocken und die Gefahr 
der schnelleren Entziindung ist umso grofier. Es ist von 
Fali zu Fali zu iiberlegen, ob unter solchen Umstanden die 
W erksfeuerwehr nicht ab und zu eine Obung im Holzlager 
abhaltcn und das Lager griindlich berieseln soli.

Kleinere entstandene Brande kónnen mit Handlósch- 
geraten, die stets betriebsbereit an bestimmten Stellen des 
Holzlagers aufzubewahren sind, gelóscht werden. Im 
iibrigen mufi die Brandbekampfung durch W asser stets 
eingriffsbereit sein. damit man auch sich ausbreiterfder 
Brande Herr wird. Es ist also notwendig, daB jedes G ruben
holzlager Rohrleitungen mit dem notwendigen W asser
druck zur Verfugung hat. Die Anschlusse mussen im 
ganzen Lager verteilt, und genau vermerkt sein. Die 
Schlauche sind ebenfalls im Lager aufzubewahren, und 
zwar nicht zusammen an einer zentralen Stelle, sondern an 
mehreren Stellen iiber das Lager verteilt.

' Hat man so in jeder Beziehung die Brandbomben
bekampfung nach wohldurchdachtem Plan organisiert und 
ist vor allem die Schnelligkeit der Abwehr gewahrleistet, 
so kann jeder Brandbombcnangriff im Grubenholzlager 
mit Erfolg bekiimpft und Schaden vermieden werden.
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Z u r  E r r i c h t u n g  d e s  O b e r b e r g a m t s  

in  S a a r b r u c k e n .

Von Dr. Wilhelm S c h l i i te r ,  Bonn.
Durch Vcrordnung vom 5. September 1941 (ROBI. 559) 

ist ein Oberbergam t in Saarbrucken errichtet worden. Es 
ist eine selbstandige Reichsmittelbehórde und dem Reichs- 
wirtschaftsmiriister unterstellt. Das neue Oberbergam t 
iibernimmt vom 1. Januar 1942 an die Aufgaben, die zur 
Zeit nach dem Oesetz iiber die vorlaufige Verwaltung des 
Saarlandes vom 30. Januar 1936 das Oberbergam t in Bonn 
wahrnimmt. Das Saarland umfafit die Teile der Rhein- 
provinz und der bayerischen Pfalz, die von 1919 bis 1935 
ais Saargebiet der Hoheit des Reichs entzogen waren, das 
sind die Kreise Homberg, Merzig, Ottweiler, Saarbrucken, 
Saarlautern, St. Ingbert und St. Wendel. Ober das Berg- 
recht dort und die Bergbehorden ist kurz folgendes zu 
sagen1. Im Saarland hat man schon im 15. Jahrhundert 
Steinkohie gewonnen, ihre eigentliche bergmannische Ge
winnung und ihre Bedeutung begann jedoch erst in der 
zweiten Halfte des 1S. Jahriiunderts. Sie gehórte damals 
nicht zum Bergregal. Der Fiirst von Nassau-Saarbriicken 
erklarte aber durch Verordnung vom 27. Noveinber 1753 die 
»ReŚervation« der Steinkohie fiir seine Lander; die anderen 
Landesherren folgten seinem Beispiel. Bei der Besetzung 
Saarbriickens durch die Franzosen 1793 erloschcn die 
Rechte der Landesherren; die Steinkohlengruben des 
Fiirsten von Nassau-Sąarbrucken in den Ńassau-Saar- 
briickenschen Landen, die des Freiherrn von Kerpen in 
der Herrschaft Illingen und dic des Grafen von der Leyen 
in der Grafschaft Bliesbach bei St. Ingbert wurden fran
zósische Doinanialgruben. Spater wollte dic franzósische 
Regicrung sic verkaufen. Das ganze Grubcnfeld wurde 
desiialb nach einem Kaiserlichen Dekret vom 13. Sep
tember 1808 rifilich festgestellt, in Konzessionsfclder ge- 
teilt und fiir jede Konzession das Dekret und das Lastenheft 
entworfen; danach sollte z. B. die Steinkohlcnkonzession 
Sulzbach 231,37 a umfassen, mit der von Duttweiler und 
St. Ingbert einen grofien W asserstollen anlegen, jahrlich 
mindestens 23 o/o des Rohertrages an den Staat cntrichten 
und dafiir eine Sicherheit von 16098 Fr. steilen. Die Vcr- 
aufierung unterblieb indefi, und der Steinkohlenbergbau 
wurde bis auf einige vcrpachtete Felder fiir Rechnung des 
franzósischen Staates betrieben2. Ais im Luneviller Frieden 
1S01 das linkę Rheinufer auch fórmlich an Frankreich ge- 
fallen war, wurde in den linksrheinischen Landesteilen das 
franzósische Recht und darunter das franzósische Berg
gesetz eingefiihrt. Nach der Niederlage Napoleons wurden 
1815 die landesherrlichen Verhaltnisse neu geregelt. 
Prcufien erhiclt fast dic ganzen Nassau-Saarbriickenschen 
I'ander mit anderen kleinen Gebictsteilen und bildete 
daraus die Kreise Saarbrucken, O ttweiler und Saarlouis. 
Bayern bekam fiir seinen Bezirk Rheinpfalz die Kantone 
Blicskastel mit den Leyenschen Besitzungen und Waidmohr 
(Pfalz-Zweibriickcn) und mit dem vorma!s Nassau-Saar- 
briickenschen Bexbach. Die bergrechtlichen Verhaltnisse in 
diesen von Frankreich wieder abgetretenen Landesteilen 
liefi man unberiihrt; auf diese Weise ist dort das franzó
sische Berggesetz vom 21. April 1810 bis zum Erlafi des 
PreuBischen oder des Baverischen Berggesetzes in den 
Jahren 1S65 oder 1869 in Kraft geblieben. Dic Preufiische 
und die Bayerische Regierung hielten auch die iiber- 
kommenen staatlichen Bęrgbaurechte fiir die ehemals 
Nassau-Saarbriickenschen, die Kerpenschen und die Leyen
schen Landesteile aufrecht. Die Steinkohlenbergwerke bei 
Saarbrucken haben dann von 1815 bis 1918 den ertrag- 
reichsten Bcstandteil des staatlichen Bergwerksbesitzcs in 
Prcufien gebildct. Fiir ihre Verwaltung wurde am 22. Sep
tember 1816 das Kónigliche Bergamt in Saarbrucken er
richtet und dem Oberbergam t in Bonn unterstellt. Bei der 
Auf lósung der Bergamter wurden 1861 statt des Bergamts 
ais Hauptverwaltungsbchórde die Kónigliche Bergwerks- 
dircktion in Saarbrucken und fiir den Betrieb und die órt- 
lichc Verwaltung der Steinkohlenbergwerke sieben Berg- 
inspektionen gegriindet. Die Fórderung der preufiischen

1 Schrifttum: A c h e  n b a c h  : Franzósisches Ecrsrecht, Bonn 1869. S. 80. 
84, 131. 132: J O n s rs ł:  Ober den Stcinkohlcnfelderbesitz im Saarbcckcn 
(PreuBen und Bayern) mit einer Kartę (O liickauf40 (1013) S. 1474); M c is :  
Der Saarberubau 1035 (Gluckauf 72 (1036) S. 075): R. S c h l i i t e r :  Dic 
Preufiische Berfrvcr\valtunE einst und jetzt. Essen 1940 S. 13. 03—100. 141; 
W .S c h l u t c r :  Die Ver\valtunfr des staatlichen Berebaues nn der Saar, 
Oluckauf 71 (1935) S. 690: derselbe: Dic Saargruben-Aktiengescllschaft
Oluckauf 73 (1937) S. 316.

- A c h e n b a c h ,  a. a. O., S. B4.

Gruben, die sich 1816 auf 100320 t bei einer Belegschaft 
von 917 Mann belief, betrug 1865: 2873000 t und die Be
legschaft 15970 Mann, 1913: 12286338 t und 51547 Mann. 
Dann hatte das Versailler Diktat das Saarbecken vom 
Deutschen Reich losgerissen und nach dem Saarstatut das 
volle und uneingeschrankte Eigentum an den Kohlen- 
gruben mit dem ausschlicfilichen Ausbeutungsrecht an 
Frankreich abgetreten. Frankreich nahm 1920 die preufii- 
schen und die bayerischen Staatsgruben, die bayerische 
Privatgrube Frankenholz und die preufiische Privatgrubc 
Hostenbach ais mines domaniales francaises de la Sarre in 
Betrieb. Nach der W iedervereinigung des Saarlandes mit 
dem Deutschen Reich wurde am 1. Marz 1935 auch das 
Eigentum an den Saargruhen dem Deutschen Reich mit 
einer Gerechtsame von 1914,60 km 2 oder S7,05 Normal- 
feldern iibertragen. Die »Deutsche Saargrubenverwaltung« 
iibernahm kraft Vollmacht des Reichswirtschaftsministers 
die Steinkohlenbergwerke und fiihrte die Geschafte. Nach 
dem Gesetz. iiber die Einbringung des* Rcichsbergwerks- 
besitz.es im Saarland in eine Aktiengesellschaft vom 13. De- 
z.enibcr 1935 wurde mit W irkung vom 1. Januar 1937 dic 
>;Saargruben-AktiengeselIschaft« in Saarbrucken gegriindet, 
Inhaber aller Aktien ist das Deutsche Reich.

Seit der Verordnung vom 23. Februar 1935 iiber die 
Einfiihrung von Vorschriften auf dcm Gebiete des Berg- 
wesens im Saarland gelten dort, besonders auch in dem 
fruher bayerischen Teile, das Preufiische Berggesetz und 
seine Nach- und Nebengesetze. Dabei hat man auch schon 
den Aufbau der mittleren und der unteren Bergbehorden 
durchgefiihrt, den das Reich nach dem Gesetz vom 28. Fe- 
bruar 1935 zur Obcrleitung des Bergwesens auf das Reich 
plant; das Oberbergam t Bonn wurde vorlaufig ais mittlere 
Reichsbergbehórde fiir das Saarland bestimmt und ais 
untere Reichsbergbehórde wurden die drei Bergamter 
Wcst-Saarbriicken. Saarbriicken-Mitte und Saarbriicken-Ost 
in Saarbrucken errichtet. Den berufenen Steilen ist es vor- 
behaltcn, dem neuen Oberbergam t in Saarbrucken berg- 
hoheitliche und bergwirtschaftliche Aufgaben auch aufier- 
halb des Saarlandes, besonders auch fiir das Gebiet von 
Lothringcn und Luxemburg zu iibertragen1.

1 Vgl. Kólnischc Zeitunff Nr. 481 voin 21. September* 1941.
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1 . 6 41,5 50,8 32,7 18,1 16.2 19.9 1 1
2. 41,4 49,9 33,2 16,7 13.8 8.7 1 1
3. 41,9 47,9 35,5 12,4 14.9 8.1 1 0
4. 42,2 48,8 35,3 13,5 14.7 9.4 0 0
5. 42,0 46,5 37,0 9,5 14.1 9.0 0 0
6. 43,5 48,8 37,7 11,1 14.2 9.5 0 0
7. 41,8 55,0 31,0 24,0 16.3 23.0 1 1
8. 41,6 47,9 34,3 13,6 14.3 5.4 1 1
9. 41,6 47,7 34,0 13,7 15.1 1.5 1 1

10. 42,4 49,4 35,7 13,7 1.7 8.6 1 0
11.
12.
13. ]> R egistrierungen ausgefallen!
14.
15. 42,2 47,5 17,1 30,4 13.7 20.9 1 1
16. 42,0 47,9 29,5 18,4 3.4 3.9 1 1
17. 41.8 48.8 31,0 17,8 15.0 10 5 1 1
18. 38,8 7 20,5 5 46,7 93,8 15.4 22 5 2 2
19. 41,3 2,3 19,0 103,3 10.1 1.5 2 2
20. 40,5 6 50,3 6 30,2 20,1 14.8 5.1 1 1
21. 41,6 43.0 35,5 12,5 15.8 7.7 1 1
22. 41,6 46,8 36,7 10,1 15.4 9.4 0 0
23. 42,3 52,5 35,2 17,3 15.2 9.8 0 1
24. 44,0 54,0 28,1 25,9 15.5 20.9 1 1
25. 43,1 49,5 22,0 27,5 14.5 22 2 1 1
26. 42,3 47,5 35,0 12,5 14.7 9.9 0 0
27. 43,6 49,5 34,9 14,6 14.7 18.7 1 1
28. 40,5 46,3 32,4 13,9 15.6 24.0 1 1
29. 43,4 47,7 31,8 15,9 14.1 0.1 1 1
30. 42,6 47,0 30,4 16.6 14.1 22.3 1 1

Mls.- Monats-
Mittel 6 42,0 50,7 27,8 23,0 Sumrne 22 21
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5c, 9/20. E. 53630. Erfinder: Wilhelm Koblitz, Duisburg-Hamborn. 
Anmelder: Eisenwcrk Wanheim OmbH., Duisburg-Wanheim. Gelcnkigc 
Segment be wehrung fur den Orubcnausbau; Zus. z. Pat. 701893. 11. 5 .40. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

5c, 10/01. H. 141643. Friedrich Heckcrmann, Duisburg, und Karl 
Barall, Duisburg-Wanheim. Eiserncr Grubenstempcl. 26. 10. 34.

5c, 10/10. D. 83472. Erfinder: Curt Pfannenschmidt, Duisburg. An
melder: Demag AG., Duisburg. Raubwindc fur Grubenstempcl. 5 .10 .40 .

5d, 11. G. 100935. Erfinder: Wilhelm Lóbbc, Oberadcn. Anmeldcr: 
Gewerkschaft Eisenhutte W estfalia, Liinen (W cstf.). Wcndelrutschc; Zus. z. 
Pat. 678020. 30. 9. 37.

5d, 15/10. B. 186542. Erfinder: Theodor Wałpcr und Diplom-Bcrg- 
ingenieur Arnold Ropier, Bochum. Anmelder: Karl Bricden, Bochum. Ein- 
schleusapparat, besonders fur Blasversatz. 4. 3. 39.

lOa, 5/15. K. 151810. Erfinder: Dr.-Ing. c. h. Heinrich Koppers. 
Essen. Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Vcrbundkoksofen mit 
Zwillingsheizzugcn und Krcisstrombeheizung. S. 9. 38.

lOb, 9/04. G. 98722. Erfinder: Dr.-Ing. Georg Winkler und Hans 
Joachim Johlige, GroBkayna. Anmelder: Gewcrkschaft Michel, Groflkayna. 
Vorrichtung zum Entwrasen von wasscrhaltigcn Schuttgutern, besonders 
Braunkohle. 29. 9. 38.

81 c, 89/01. S. 136127. Erfinder: Kurt Trompkc, Essen. Anmelder: 
Skip Compagnic AG., Essen. Fiillanlage fiir Skipfórderung. 1. 3. 39. Protek
torat Bohmen und Mahren.

D eutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patcntes bekanntgemacht wordei 
ist, liiuft dic funfjahrigc Frist, innerhalb deren eine Nichtigkcitsklagc gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5c (9j o ) .  7/7/27, vom 17. 11. 39. Erteilung bekanntgemacht am 21. 8. 41. 

E m il A ltm a n n  in O b c r h 'a u s c n - S te r k r a d e ,  W i l l i  B o s u n c r  und 
J o s e f  H e lb l  in D u is b u r g - H a m b o r n .  Kaprenfialter fur den Gruben- 
ausbau. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

u " r ---------^  'v////////X
Die Vorrichtung dient zum Raubcn von durch kreuzweise ubercinaudct- 

.ic£cnde Stutzbalkcn gebildeten Wanderkasten, deren Stfltzbalken durch ge- 
tcilte, in der Mitte gegen ein Kippmoment gemcinsam abgestiitztc Schienen 
getragen werden, die zum Raubcn der Kasten so freigegeben werden, da!l 
sic um ihre Auflage nach auBen kippen. OemaB der Erfindung tibcrdecken 
die beiden Teile a b der Schienen einander mit den Enden c d und sind die 
Teile in der Mitte so miteinander yerbunden. daB sie einen in sich biegungs- 
stcifcn Tragcr bilden. Die beiden Teile a b der Schienen sind an den eiu- 
ander zugekehrten Enden c d nach unten gekrópft, und das frcie Ende d 
des Teiles b, das von dem freien Ende c des Teiles a iiberdeekt wird, d. h. 
das tiefer liegt, greift iiber eine untcrhalb des Endes c angeordnete Nase e. 
Das frcie Ende des hoher liegenden Endes c des Teiles a wird hingegen 
durch eine an dcm Ende d des Teiles b bcfestigte Sperrvorrichtung, z. B. 
einen Drchricgel /  gehalten. AuBerdem greifen die Enden c und d zwecks 
Sicherung ihrer Lage zucinander bei g uineinander. Das frcie Ende c des 
Teiles a, gegen den die Spcrrvorrichtung zur Wirkung kommt, kann mit 
einer aus Stahl bestehenden Leistc h bcwehrt sein.

5c (9jo). 711157, vom 6 .3 .3 2 . Erteilung bekanntgemacht am 21. 8. 41. 
H e in r ic h  T o u s s a in t  in B c r l in - L a n k w i tz  und B o c h u m c r  E is c n -  
hu11e H e in tz m a n n  & C o. in B o ch u m . Profil fiir den elsernen Gruben-

Der Halter, durch den dic Kappschicnc a frei tragend am Ende der 
Kappschienc b des Yorhandenen Ausbaues befestigt werden soli, besteht aus 
zwei z. B. mit Hilfe des Schraubcnbolzens c gelenkig (schwenkbar) mitcin- 
ander verbundenen, etwa mit dcm Steckstift d gegencinander feststellbarcn 
Tcilcn e f . Jeder der Teile umfaBt das Ende einer der Kappschiencn a b 
und w ird mit der von ihm umfaBten Kappschienc lósbar verbunden. Zu

1 In den Patentanmeldungen, dic a n  SchluB mit dem Zusatz »Protek
torat Bohmen und Mahren« yersehen sind, ist die Erklarung abgegeben, daB 
der Schutz sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

B e r g s c h u l v e r e i n  M u lh a u s e n .

Der am 29. April 1941 gegriindete Bergsehulverein 
Mtilhausen hielt ani 15. O ktober 1941 bei der Gewerkschaft 
Finstergrund in Wiedeń (Baden) eine Vorstandssitzung und 
eine Mitgliederversammlung unter dem Vorsitz von Ober- 
regierungsbergrat L a n d s c h ii tz  ab. Ais Direktor der Berg- 
schule Mulhausen wurde Diplom-BergingenieurOtto L e i b 1 e

P A  T E N T
G ebrauchsm uster-E intragungen,

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 16. Oktober 1941. 
lOa. 1509217. Hcckmann 8c Langen GmbH., Brcslau 24. Schwelretortc 

mit mehreren Zcrsetzungskammcrn. 2. 12. 40.
81 c. 1 509265. Karl Toburcn, KG., Altenhundein (Lenne). FlicBband 

fur die Forderung von Eiuzcl- und Masscngutcrn. 16.4.41.
Patent-A iim eldungen1,

dic vom 16. Oktober 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Rcichspatcutamtcs ausliegcn.

1 a, 32. B. 178251. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr. Ernst Bicr- 
braucr, Leobcn. Vcrfahrcn zum mcchanischcn Trcnncn von grobkornigen 
Stoffgemischen in der KorngroBe von 3—100 mm Durchmesscr und dariiber. 
27 .4 .37 . Osterreich 6 .3 .3 7 .

1 c, 10/10. D. 71 524. Deutsche XyloIith-Plattcn-Fabrik Otto Sening
& Co. OmbH., Freital-Drcsdcn, und Dcutschcs Forschungs-Institut fiir 
Steine und Erden, Kóthen (Anh.). Vcrfahrcn zur Reinigung von Magnesit- 
gestcinen; Zus. z. Pat. 655793. 21. 11. 35,

angestellt. Am 1. November 1041 wird zunachst eine Berg- 
vorschule in Pulversheim (ElsaB) eróffnet, an der auch 
badische Schiller zugelassen sind; je nach Bcdarf ist die 
Eroffnung weiterer B ergvorschulen in Pechclbronn, Frci- 
burg i. Br. und Zollhaus-Blumberg geplant. Dic Eróffnuag 
der Bergschule ist auf den 1. April 1Q42 in Aussicht gc- 
nommen.

E  R  I  C  H  T
dcm Zwcck kann der mit der Kappschicnc b des yorhandenen Ausbaues zu 
vcrbindendc Teil e eine Platte g haben, die an den Liingskantcn mit gegen- 
cinander ycrsctztcn, den FuB der Kappschicnc von unten her umfassenden 
Haken h yersehen ist. Der mit der einzubauenden Kappschienc a zu vcr-* 
bindendc Teil /  kann U-formig sein, dic Schiene von unten umfassen und 
an den Enden der Schenkel mit Bohrungen fiir Stcckstiftc i  yersehen sein. 
Zwecks Einbaucs der Kappschienc a werden die beiden Teile e f, des łial- 
ters in die dargcstclltc Lage zucinander gedreht und in dieser Lage durch 
den Steckstift d fcstgelegt. Alsdann wird der Teil e dadurch auf dcm Ende 
der Kappschicnc b befcstiKt, daB seine beiden Haken durch entsprcćhcndcś 
Drchcn des Haltcrs iiber den FuB der Schiene greifen. Darauf wird das 
Ende der Kappschicnc a von oben her in den Teil /  des Haltcrs ciugelegt 
und die Schiene durch Einstecken der Stiftc i  in dic Bohrungen des Teiles /  
in dcm Halter fcstgelegt. Zum SchluB werden Stempel k unter die 

■= Schienen a gesetzt.
5c (10oi). 711128, yom 7. 3. 37. Erteilung bekanntgemacht am 21. 8. 41. 

W ilh e lm  H c u s ń c r  in B o ch u m . Vorrichtung zum Rauken von Wander
kasten.
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ausbau in  R ing- oder B ogen form  nach A r t eines B elagcisens gem afl Pat. 
674648. Zus. z. Pat. 674648. Das Hauptpat. hat angefangen am 2 3 .1 .32 .

Um cinc Vcrzcrrung des Profils bei der Unterdrucksetzung des Aus- 
baues zu vcrhindern, ist zwecks Vermeidung groBer Hebelarme der Sprciz- 
winkel des Profiis yerringert. Dies ist dadurch erzielt, daB dic geraden 
Stege (Schenkel) a des Profils in einen besonders kleinen, etwa durch dic 
Walzschragc bedingten, uber 90° betragenden Winkcl a  zu den Gurtungcn 
(Flanschcn) b angeordnet sind. Mit der Vcrmindcrung der Hcbclmomente 
wird am Ansatz des nun sehr kleinen Hcbelarmcs c das VViderstandsV 
ycrmógen des Profils weiter yerstarkt. Der Obergang von den Stcgen 
(Schenkeln) a zu den Gurtungen (Flanschcn) b  kann zweeks Aufnahme 
der aus dcm Spreizwlnkel a  der Stcge (Schenkel) crwachsenden Biegungs?-1 
momentc so yerstarkt werden. daB die Stegc (Schenkel) von der Mittc aus 
gegen die Gurtungcn (Flanschcn) und die Gurtungen (Flanschcn) nach den 
Stegen (Schenkeln) allmahlich dicker werden. Die Stege (Schenkel) a kónnen 
am Obergang zur oberen Gurtung (Flansch) d  dickcr sein, ais am Obergang 
zu den beiden unteren Gurtungen (Flanschcn) b.

5c (10oi). 711178, vom 5. 4. 38. Erteilung bekanntgcmacht am 21. 8 . 41. 
S c h w in n  AG. in H o m b u r g  (Saar). A uslósevorrich tung  fiir  W ander- 
p fe ile r . Erfinder: Karl Lch in Schiffwciler (Saar).

Dic Vorrichtung hat zwei um einen cntlastetcn Drchzapfcn nach unten 
klappbarc. den Pfeiler tragende Platten a , dic durch schwcnkbarc Stiitzen b

B U C H E R
Bergbau und W irfschaflsverlagerung. Dargestellt an der Entwicklung des

Kempenbeckens in Belgien. Von Diplom-Volkswirt Gretc N ie r h o f f .
(Dissertation der Albcrt-Ludwigs-Uniyersitat in Freiburg IBreisgauJ.)
98 S. mit Abb.
Bei der Auswahl des Standortcs sind nach der Standortlehre Alfred 

Webcrs fur jede Industrie bestimmte Faktoren ausschlaggebend; es handelt 
sich dabei im wesentlichen um den Kostenuntcrschied der Roh- und Kraft- 
stoffpreise, die Hóhe der regional yerschiedenen Arbeitskosten und die 
Transportkostcn fiir Materiał und Vcrsand der Produkte. Die ubrigen 
Bilanzkosten sind bei dieser Bctrachtung von geringerer Bedeutung, da sie 
keine gcographische Kostendiffercnz ycrursachen.

Fur die Entwicklung des Kempenbeckens w’ar die Frage nach der 
Selbstkostengestaltung durch den Standort von besonderer Bedeutung. Die 
Kohlcnyorkommen dieses Reyiers — erst um dic Jahrhundertwcndc niihcr 
erforscht — werden auf etwa 8  Milliarden t geschatzt. Dic mittlere Teufe 
der Kohlenlagcr betragt 500—800 m; es ist vicl Wasser vorhandcn, jedoch 
lagern die Flóze regclmaBig. Die mittlere M achtigkeit der abgebauten 
Flóze des Kempcncr Gebietcs erreichte 1936 1,09 m, wahrend sic im Siiden 
auf 0,69 m zuriickgcgangcn war. Die Vcrfasscrin behandelt im einzelnen die 
Entwicklung der Fórderung und des Absatzcs bei den bisher vcrgcbcnen 
sieben Konzessionen in Limburg sowie dic cigentumsrcchtlichcn Verhiilt- 
nisse bei den Gruben. Die Produktionscntwicklung und ihre Ursachen in 
Gesamtbelgicn und den einzelnen Revieren werden fur dic Zeit von 1917 
bis 1937 anschlieBend dargestellt.

D ic  w i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  d e r  O r u b e n  im  S iid en  u n d  N o rd e n .
S e lb stko sten .

Da Lohn- und Arbeitszeitkosten zwisehen Norden und Sudcn keine 
oder geringe Unterśchiede aufweisen, werden die Lohnkostcn maBgcbend 
durch die Schichtleistung beeinflufit. Von 1919 bis 1936 ist dic durch- 
schnittliche Schichtleistung der Gesamtbelegschaft im Sudeu von 450 auf 
731 kg, im Kempcnrevier von 200 in 1920 und nach Fertigstellung der 
meisten Anlagen in 1930 von 609 kg auf 1138 im Jahre 1936 gestiegen. 
Beim Hauer allein war die Zunahme in Kcmpcn infolge der von Anfang 
an hoch mcchanisierten Abbautechnik nur gering (von 6250 auf 7722 kg 
1937), wahrend im Sudcn, wo der Abbau von 1919 bis 1936 mcchanisiert 
wurde, eine gróBcrc Steigerung erfolgte (von 3137 auf 5221 kg). AuBerdem 
waren im Siiden eine Anzahl vón Stillegungen der unter ungiinstigen Be
dingungen arbcitcnden Betriebe zu verzeichnen. Die BctriebsgróBc spielt fiir 
den Vorsprung des Nordens auBcr der Verschicdcnhcit der natiirlichen Be
dingungen ebenfalls eine Rolle. Die Fórderung je Zeche stieg im Siiden 
von 83000 t  im Jahre 1920 auf 129000 t in 1936, im Kempenbccken vo.n 
246000 auf 1047000 t. Die 21ahl der Zechen betrug im Sudcn 1920 265 
und 1936 177; in Kempen 1 bzw\ 6 . Vor Ausbruch des Krieges waren rd. 
26000 auslandische, fast durchweg gelcrnte Arbeiter im belgischcn Berg
bau beschaftigt. In den Jahren bis 1932 war die Kostenlage Limburgs un- 
gunstiger ais im Siiden, da natiirlich die Ausgaben fur erstc Anlagen sehr 
groB sind und nicht im normalen Verhaltnis zur Fórderung stehen.

Im Jahre 1921 betragt der totalc Sclbstkostenpreis je t im Siiden 
85,97 Fr. In dieser Summę sind 6.03 Fr. fiir erste Anlagekosten enthalten.
Im Norden ist das Verhaltnis 295,33 Fr. Selbstkosten insgesamt gegen 
209,30 Fr. erste Anlagekosten. 1932 waren die Selbstkosten insgesamt im 
Norden um 9,36 Fr. niedriger ais im Siiden, obwohl auch jetzt noch die 
Ausgaben fur erste Anlagekosten um 14,18 Fr. hóher sind ais im Siiden.
Bis 1935 hat sich das Verhaltnis wreitcr zugunsten Limburgs gebessert.

Dcmgegcniibcr sind die proportionalen Kosten fiir Arbeit (durch 
bessere Tagesleistung) seit 1931 in Kempen niedriger ais im Sudcn. Der 
Unterschied betragt 1931 10,37 Fr. und 1935 17,75 Fr. Der Kostcn- 
vorsprung Limburgs nimmt also von Jahr zu Jahr zu. Ohne Berucksich- 
sichtigung der einmaligen Ausgaben fur erste Anlagen sind die Gestehungs- 
kosten in Limburg bereits seit 1930 niedriger ais im Suden, und zwar 1930 
um 1,29 Fr., 1934 schon um 20,31 Fr. und 1935 um 22,08 Fr. In Prozent 
ausgedriickt ist der Unterschied noch bedeutend groBer, da die Gcsamt-

in der waagerechtcn Stfltzlage gehalten werden. Die Platten a liegen bei 
ihrer Stutzlage mit ihrem schwenkbar gelagerten Ende auf dcm Bock c  auf, 
an dcm ihre Schwenkachse d  gelagert ist. An ihrem der Schwenkachsc d 
gegenubcrliegcnden Ende tragen die Platten einen lósbaren Ricgcl e  fiir ihre 
schrag nach auBen gerichteten Stiitzen b , die mit Zapfcn /  schwcnkbar im 
Bock c  gelagert sind. Der Riegel e kann yon einer durch cinc Aussparung 
der Plattc a ragenden Zunge eines auf den Platten aufliegenden hcbel- 
artigen Armes g gebildet werden. Dieser kann dabei mit seitlich iiber dic 
Tragplatte vorstehcndcn Nasen yersehen werden. Ferner kónnen die 
Platten a aus einem U-Eisen bestehen, dessen Stcg die Auflagcflachc fiir 
den Pfeiler bildet und durch dessen Schenkel die Drchachse der Platten 
greift. Der Bock c kann durch einen U-fórmigcn Triiger aus Blcch gebildet 
werden, dessen unter den Platten liegende abgeschragte Flanschcn mit den 
Platten a und den Stutzen b dreieckfórmige Tragwerkc bilden. Der den 
Bock bildende Tragcr kann durch Holzbalken oder Rippen verstiirkt sein.

81 e (9). 711156, vom 17.5 .33 . Erteilung bekanntgcmacht am 21 .8 .41 . 
A i lg e m e in e  E l e k t r i c i t a t s - G e s e l l s c h a f t  in B e r l in .  E inrichtung  
zum  sanjten  A n la u f von Fórderbandcrn. Erfinder: Dipl.-Ing. Karl Schiebeler 
in Berlin-Charlottenburg.

Bei Fórderbandcrn, dic von beim Anlauf zusatzlich belastctcn Drcli- 
strommotoren mit Kafiganker angetrieben werden, wird dic zusatzliche Be- 
lastung beim Anlauf durch eine leicht regelbare Schleifbrcmsc bewirkt, 
deren Breinskraft von einem clcktrohydraulischen Geriit mit cinstellbarer 
Hubdampfung gcrcgelt wird. Dabei kann ais Schleifbrcmsc dic Haltc- 
bremse des Motors yerwendet werden.

81 e (9). 711225, vom 7 .8 .3 6 . Erteilung bckanntgemacht am 28 .8 .41 .
O. D u s t c r lo h ,  F a b r i k  f u r  B e r g w c r k s b e d a r f  GmbH. in S p r o c k -  
h ó v c l  (W estf.). A ntrieb  fu r  F  órdervorrichtungen.

Der mit einem Flichkraftregler yersehcne Antrieb, der fiir Fórdcr- 
yorrichtungen mit einem cndlosen Fórdermittel fur den Grubenbetrieb be
stimmt ist, hat, wie bekannt, zwei oder mehr mit Druckluftkupplungcn 
hintereinandergcschaltete, umlaufende Druckluftmotoren iron kleincrcr 
Leistung, die einzcln abschaltbar sind und auf ein gemcinsamcs, der Gesamt- 
Icistung angepatftes Gctricóe arbeiien. Die Druckluftkupplungcn sind gcmaB 
der Erfindung an die zu den einzelnen Motoren fuhrenden Druckluftzwcig- 
leitungen hinter deren Absperrventil angeschlosscn. Dic Druckluftzwcig- 
lcitungen aller Motoren und deren Druckluftkupplungcn kónnen durch 
Leitungen mit dem Veutilgehause eines allen Motoren gemeinsamen Flich- 
kraftreglers so yerbunden werden, daB mit jcdcm Motor gleichzeitig dic 
zugchórige Kupplung gesteuert wird.

S C H  A U
ausgaben sich in beiden Reyicren gesenkt haben. Danach sind die Unkosten
je t  in Limburg 1930 8,3 °/o, 1934 22,5 °/o, 1935 25 °/o niedriger ais im Sudeu.

V crkau fspre ise  der K ohle.
Dic in Kempen gefórdertc Fett- und Oaskohle wird seit 1929 (initt- 

lcrcr Preis ab Zeche) niedriger gchandclt ais dic Hausbrandkohle des 
Sudcns. AuBerdem ist sie starkeren Prcisschwankungen unterworfen ais 
der Hausbrand. 1934 hatte der Preis fiir Kcmpenkohle einen Tiefstand mit 
81,24 Fr. erreicht, der 1935 durch MaBnahmcn des »Office National des
Charbons* auf 91,62 Fr. erhóht werden kónnte. Der mittlere Preis im 
Sudcn betrug in den beiden Jahren 86,90 Fr. und 96,86 Fr. Seit dcm
7. Januar 1935 setzte das »Ofiice National des Charbonsc ais Zwangs- 
kartcll die Verkaufspreisc (Mindcstpreise fiir die Zechen) fur alle Zechen 
ycrbindlich fest.

R en tab iliid ts  v er g le ich .
Infolge ungunstiger Preise und hoher Abschreibungen auf erstc Anlagen 

arbeiteten dic Kcmpenzcchcn bis 1934 mit Verlust. Er betrug je t gefór- 
derte Kohle 1921 199,10 Fr.. 1922 136,65 Fr., 1925 6S.49 Fr., 1926 
nur noch 7,35 Fr. (englischer Streik). Der Suden arbcitete 1926 mit einem 
Gewinn von 20,84 Fr. gegen 5,66 Fr. Vcrlust im Vorjahre. In der Hoch- 
konjunktur 1929 ist im Suden cin Gewinn von 10,18 Fr. zu yerzcichnen, 
wahrend im Norden, da die Selbstkosten infolge derjenigen Zechen, die 
noch in Ausbau sind, auf 182,24 Fr. zunahmen, ein Verlust von 26,76 Fr. 
Yorhanden ist. Seit 1934 ist indessen bei den Limburger Zechen ein Ge- 
winn zu yerzcichnen, der 1936 schon 20,16 Fr. je t  ausmacht (im Sudeu 
nur 7,10 Fr.).

Die Vcrfasserin bringt aufschluBreiche Zusammenstellungen uber dic 
Ertragsrcchnung.

W eitbew erbslage .
Der Limburger Bergbau hat in erster Linie den auslandischen Wett- 

bcwerb zu furchten und weniger den Suden, da dieser nur in geringcjn 
MaBe (32,1 °/o) die vom Norden gefórdertc Industriekohle Iiefert. Der 
Albcrt-Kanal schafft die Móglichkeit, die auslandische Kohle aus den bc- 
strittenen Gebieten Antwerpen, Briissel und Liittich zu yerdrangcn. In einer 
Anzahl von Statistikea und Zahlenvergleichcn werden die Transportkostcn 
vor und nach Fertigstellung des Albert-Kanals untersucht.

Bei der Darstellung der Stcinkohlenwirtschaft Belgiens wird auf dic 
Bedeutung der Einfuhrkohlc sowie der Kemp<flikohle fur die belgische 
W irtschaft nach dem Kriege besonders hingewiesen. AnschlieBend wird die 
Bedeutung des Kempencr Bcckens fur die Gias-, Chemie-, Kupfer-, Zink-, 
Radiumindustrie u. a. dargclcgt. In diesem Zusammenhang w ird dic Ent
wicklung der Schwerindustrie gewiirdigt.

Auch die wirtschaftliche Lage der Schwerindustrie wird durch dic 
drei Standortfaktoren beeinfluBt. Im Suden entstand die Eisenindustric auf 
den Erz- und Kohlenlagcrstiittcn. Beide Vorkommcn sind unergiebig und 
zu teuer im Abbau geworden, so daB sowohl Kohle wie Erz in groficm 
MaBe mit hohen Transportkostcn eingefiihrt werden miissen, wodurch siqli 
die Eisencrzeugung sehr yerteuert. Dagegen wiirdcn die Bedingungen im 
Norden fur die Schwerindustrie giinstigcr sein. Die Verlangcrung des Weges 
fur das Erz aus Lothringen wurde nach Fertigstellung des Albert-Kanals 
kostenmaBig nicht ins Gewicht fallen. Anderscits kónnte inan auch andere 
Erze ais dic aus Lothringen yerwenden, wahrend im Suden nur Minette- 
erze yerbraucht werden. Eine Reihe wallonischcr Industricwerke hat infolgc- 
dessen schon im Norden Land gekauft und bei der Vcrleihung des berg- 
rechtlichen Konzessionen sofort auch um Erlaubnis zur Errichtung yon 
Hochófen nachgesucht.

Im SchluBkapitei w'ird der EinfluB der Industrialisierung auf die 
Beyólkerungsentwicklung Limburgs erórtert. L u c k c l.

R helnlsch-W istfalhche W lrtschaftsblographlcn. H rsg. von der Historischen 
Kommission des Provinzialinstituts fur westfiilische Landes- und Volks- 
kundc, dem Rheinisch-Wcstfalischen W irtschaftsarchiv und der Volks- 
wirtschaftlichen Ycreinigung im rheinisch-westfalischen Industrie-
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gebiet. Bd. 4. (Westfalische Lebensbilder. Sonderreihc Rhcinisch-
Westfalische W irtschaftsbiographicn.) 263 S. mit 13 Biłdnissen. Munster
1941, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Preis geh. 7,50 ffiJC,
geb. 9 S M . .
Dieser neueste Band der vom Provinzialinstitut fiir westfalische. 

Landes- und Vołkskunde, dem Rhcinisch-Westfalischcn W irtschaftsarchiv 
und der Volkswirtschaftlichen Vereinigung im rheinisch-westfalischcn Iu- 
dustricgebict herausgegebenen altbewjihrtcu Rheinisch-Westfalischen Wirt- 
schaftsbiographien, von denen 1936 der dritte ungeteilte Band unter dem 
T itil »Bergmannsfamilien in Rheiuland und Westfalens und 1937 Heft 2/3 
von Band II erschienen ist, laBt Lebensbilder von groBcr M annigfaltigkeit 
an dem Leser Yoriiberziehen, die ihn durch die Art ihrer Abfassung feśscln.

Dem Bergmann bringen sie zum Teil vertraute Namen, so den der 
gewinncndcu Persónlichkeit des » Bochumer Kohlcndoktors« Hugo Schultz 
(1838—1904), dcm die Entwicklung der von 1S68 bis 1904 yon ihm gc- 
łciteten Bochumer Bergschule und die Erweiterung ihrer Sammlungen zu 
danken sind, der ais Errichter der ersten Bergvorschulen zu gelten hat, des 
weitblickcnden Politikers, des gutigen und vaterlichen Freundes seiner 
Schuler, sodann den des langjahrigen Generaldirektors der Zeche Dahlbusch 
Bruno Schulz-Briesen (1832—1919), dem sein nun auch schon vcrstorbcncr 
Sohn, Berghauptmanu Max Schulz-Briesen, in einer wann empfundenen 
Abhandlung ein Denkmal gesetzt hat. Auch Fritz Muck (1837—1891), den 
ersten wissenschaftlichen Vorkampfer der Steinkohlenchcmie, der die Grund- 
lagen fur die heutigen Erkenntnisse dieser Wissenschaft geschaffen hat, 
diirfen die Bergleute ais einen der bełiebtestcn Lehrer an der Bochumer 
Bergschule zu den Ihrigen zahlen, und Carl Duisberg (1861—1935), der 
Mcister auf den Gebieten der chemischen Wissenschaft und Industrie, der 
groBc Erfinder, W irtschafts- und Menschenfuhrcr, Griinder der »I. G. 
Farbcnc, hat dem Bergbau nahegestanden. Schliefilich hatte auch Adolf 
Bócking (1754—1800) ais Schópfer des GroBhandcls mit den Masscn- 
erzcugnisscn des Bergbaues an der Saar in der Mittclrheiu- und MoscJ- 
landschaft und ais Vater des durch seine Bemiihungen um dic Vereinigung 
Saarbriickens mit Preuficn im Jahre 1815 bekannt gewordcncn Oberbcrg- 
rats Heinrich Bócking enge Bcziehungen zum Bergbau.

Fur die Eisen verarbeitende Industrie kommt das Lebcnsbild von 
Heinrich Ehrhardt (1840—1928) in Betracht, der sich aus eigener Kraft 
vom einfachen Schlosser zuin bedeutenden Waffenschmied des deutschen 
Hceres emporgearbeitet uud die »Rheinmetall AG.« gegruudet hat. Auf 
anderen Gebieten der deutschen W irtschaft hcrvorgetan haben sich dic 
Tcxtilindustriellen Quirin Croon (1788—1854) in Miinchen-Gladbach und 
August Wilhelm Kisker (1812—1881) in Bielcfcld, der Papiermachcr Richard 
Zandcrs (1826—1870) in Bergisch-Gladbach, der vorziiglichc Kcnncr der 
munstcrlandischen W irtschaft und Kampfer fur das westfalische Vcrkchrs- 
wesen Kaufherr Johann Christof Bicdcrlack (1773—1854) und Florian 
Kupferberg (1858—1921), der die Herstellung deutscher Schaumweine, ais 
einer der ersten betrieben und ihnen durch standige und groBziigigc Wirt- 
schaftswcrbung zur W eltgeltung vcrholfcn hat. Sie alle treten uns in wolil- 
gclungcncu Darstellungen ihres Lcbensganges i.i dem neuen Bandc entgegen. 
Zu ihnen gesellen sich die des Oberbiirgcrmeisters Erich Zweigert (1849 
bis 1906), dessen Lebensarbcit die Entwicklung Essens von einem unbedeu- 
tenden Landstadtchen zur GroBstadt war, und des W egbereiters im land- 
wirtschaftlichen Genosscnschaftswesen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 
bis 1888).

Alle diese yon berufenen Schriftstellern verfaBtcn Lebensbeschrei- 
bungen, denen jeweils Bildnisse der bchandelten Personen beigegeben sind, 
gewinnen dadurch an Reiz und W ert, daB sie abgestimmt sind auf dic 
wirtschaftfórdernde, die Verkehrsverhaltnisse und das Gemeinwohl begiin- 
stigende, oft eigene Vorteile hintansetzende Tatigkeit, in der sich die auf 
vielseitigcn, auseinanderstrebenden Gebieten liegenden Interessen dieser 
Manner zusammenfinden. Serio.

Handbuch des deutschen Bergwesens. 1 . Erganzungslieferung zu Bd. 1 »Bcrg-
recht«. Von H e in e i n a n n - P in k e r n e i l .  123 Blatter. Berlin 1941, Ver-
lag fiir Sozialpolitik, W irtschaft und Statistik, Paul Schmidt. Preis
der Blatter 7,38 3UL.
Der Band 1 »Bergreehts des grofi angelegtcn Handbuches des Berg

wesens ist 193S crschicncn und hier bcsprochcn worden1, Er sfellt alle noch 
giiltigen Berggesctzc und bergrcchtlichcn Vorschriften des Reichs und der 
Lander in der jetzt giiltigen Fassung zusammen. Das Bergrecht des Reichs 
und jedes Landes wird eingeleitct durch einen Oberbiick uber die Berggesctz- 
gebung; aufierdem sind bei jedem Abschnitt das Schrifttum und die 
vcrschicdcnen Bergbehorden und ihr Sitz angegeben. Die aufiere Form des 
Buches, ein »Ganzlcincn-Lose-Blatt-Enibandc, crmóglicht es, die Gcsetzcs- 
sammlung durch Erganzungsblatter auf dem laufenden zu halten. Die vor- 
liegcnde »1. Eiganzuugslicfcrung zum Band U  bringt diesen Band auf den 
Stand yom April 1941. Von der bergrcchtlichcn Gesetzgebung des R e ic h s  
sind darin aufgenommen: die Verordnung uber dic Zulegung yon Bergwerks- 
fcldern, die Yerordnung iiber den Abbau von Rascneisenerz, dic dic Zu- 
standigkeit fiir die Genehmigung regelt, dic Vcrordnung uber Baubeschran- 
kungeu zur Sicherung der Gewinnung von Bodcnschatzen mit dem zu- 
gehórigen Erlafi vom 1S. April 1939, die Verordnung uber die Reichsstellc 
fiir Bodenforschung, der Erlafi uber Meldung von Bergbauflachcn mit den 
Durchfuhrungsbcstimniungen, die Yerordnung uber Genehmigungcn und Aus- 
nahmebewilligungen der Bergbehorden und die Yerordnung iiber die Ver- 
einfachung des Verfahrens vor den Bergausschiissen. Von bergrechtlichen 
Gesetzcn uud Vcrordnungen der L a n d e r  bringt die Erganzungslieferung: 
fur PreuBen die Vciordnung iiber die polizei liche Bcaufsichtigung der berg
baulichen Ncbcngewinnungs- und W citcrvcrarbeitungsanlagen durch die Berg- 
behórde, fiir Sachsen die Verordnung uber den Kohlenzehnten und das Ge
setz uber Bergschulvcrcine, fiir Baden die beiden Verordnungen iiber Ein
richtung und Zustandigkeit der Bergbehorden und uber die Errichtung ejnes 
Bergamts in Ficiburg i. B., fiir Baycrii das Graphitgcsetz, das Geset/. iiber 
die Anderung des Bayerischen Berggesetzes und des W assergcsctzesund die 
Bekanntmachung iiber Aufsuchung und Gewinnung von Waschgold, fur GroB- 
Hamburg die 2. und 3. Verordnung zur Ausfuhrung des § 4 des prcuBischcn 
Gesetzes uber dic Bcaufsichtigung von Mineralgewinnungsbetrieben und Tief- 
bohrungen, fiir das Saarland die 6 . Verordnung uber die Einfiihrung yon 
Vorschriften auf dera Gebiete des Bergwesens im Saarland.

Ganz neu sind die Abschnitte uber die bergrechtliche Gesetzgebung und 
die Bergbehorden fiir die Sudetendeutschen Gebiete. fur das General- 
gouvernemcnt. fur dic eingegliederten Ostgcbietc und fur das Protektorat 
Bóhmen und Mahren. Schon bald soli eine Sonderlieferung iiber die berg
rechtliche Gesetzgebung in der Ostmark mit dem Allgemeinen óster- 
reichischen Berggesetz erschcinen und danach auch eine Erganzungslieferung 
uber das tschecho-slowakische oder polnische Berggesetz, das noch in den

1 Gluckauf 74 (1938) S. 555.

sudetendeutschen Landem, im Protektorat, im Ocneralgouvernetnent und in 
den eingegliederten Ostgebieten gilt.

Dic Hcrausgeber haben sich mit dem vorliegenden W erk und seiner 
Erganzung um die bergrechtliche Wissenschaft sehr yerdient gemacht, in
dem sie zum ersten Mai den in verschiedenen Gesetz- und Vcrordnungs- 
blattern zerstreuten Rechtsstoff vollstandig uud iibersichtlich zusammen* und 
dabei uberall mit dem Preufiischcn Berggesetz in Vergleich gestellt haben. 
Hoffcntlich gelingt es ihnen, trotz der Schwierigkeiten infolge des Krieges 
bald auch die folgenden Bandę zu yeroffentlichen, von denen zunachst 
Band 3: »Steucrrecht des Bergbaus* und Band 4: »Bergpolizei und Unfall- 
vcrhiitungc crscheinen sollen. S ch  l u t  e r.

Gmclins Handbuch dcranorganischcn Chemie. 8 . Aufl. Hrsg. von der Dcut-
schen Chemischen Gesellschaft. System Nr. 59: E ise n . Teil F I.
Lfg. 1 ;  Probenahme, Gase, Riickstandsanalyse. 161 S. mit 39 Abb.
Preis in Pappbd. 26 3tM \ Lfg. 2: Nachweis und Bestimmung von
Beglcit- und Legierungselemcnten in Eisen und Stahl. 266 S. mit
6  Abb. Preis in Pappbd. 63 31M. Berlin 1941, Verlag Chemie GmbH.
Von der groBen Abhandlung iiber das Eisen im Gmelinschcn Haitd- 

buch sind jetzt 2 Licferungen des Teiles F erschienen, die sich auS 
^30 Seiten mit dcm Nachweis und der Bestimmung yon Fremdelernenten 
iu Eisen und Stahl befassen. Iu diesem ersten Teile des Abschnittes F 
werden unter dcm Titcl »Bcgleitelemente« die Elemente Sauerstoff, Stick- 
stoff und Wasserstoff zusammengefafit und ihre Bestimmungsverfahreu cr- 
lautcrt, wahrend ein weiterer Teil dic Bestimmung der seigentlichen Legic- 
rungsclemente und sonstigen Elementem zum Gegcnstand haben soli. Dic 
Rcdaktion des Handbuches hat sich, wie im Vorwort auscinandcrgcsetzt ist, 
hier dic Aufgabe gestellt, sowohl fiir den W isscnschafiler ais auch fiir den 
praktischen Analytikcr »einc kritiscli gehaltcne Mouographie dieses Gebietes 
bereitzustellen, die in jeder Hinsicht dic Funktioucn eines praktischen 
Laboratoriumsbuches erfullt«. Wie die Durchsicht der vor!iegcnden 
Lieferungen zeigt, ist diese Absicht, um das Urtcil gleich vorwcg 
zu nehmen, ganz ausgezcichnct gelungen. Es gibt kein audcreR analytisches 
Handbuch, in wclchem das ganze vorhandene Schrifttum so restlos aus- 
geschópft und die verschiedenen Verfahren und Arbeitsmethodcn so cin- 
gehend beschrieben und kritisch behandelt werden. Ais Beleg betrachtc man 
z. B. den kleinen Ausschnitt iiber dic Sauerstoffbestimmung durch Hcifi- 
cxtraktion, wo Einzelangaben iiber dic Ofen (Hochfrequenz>, Entgasungs- 
KurzschluB- Hochvakuumófen), Sammelgcfafie, Druckmcssung* Entgasungs* 
und Extraktionstemperatur, Fehlerquellen, Analyse der abgepumpten Oase 
usw. ausfiihrlich beschrieben, sich befinden.

Die erste Lieferung beginnt mit einem eingehenden Aufsatz uber die 
vielen Artcn und Vorschriften der Probenahme au den yerschiedenen Eisen- 
und Stahlsorten, Ferrolegierungen usw. Dann folgt ein Abschnitt uber den 
Nachweis und die Bestimmung von Gasen (Sauerstoff, Stickstoff, W asser
stoff) in Eisen und Stahl und iiber Verfahreu der Riickstandsbestimmung. 
Die zwcite Lieferung befafit sich mit dem Nachweis und der Bestimmung 
von Beglcit- und Legierungselementen im Eisen und Stahl, wobei die Bc- 
stimmungsmethoden des Kohlcnstoffs ( 6 8  Seiten), des Mangans (77 S.) 
und des Phosphors (42 S.) besonders eingehend besprochen sind. Aufier
dem ist noch die Bestimmung von Silizium, Schwefel, Arsen uud Antimon 
bearbeitet. Ein beigegebenes sehr ausfiihrlichcs Sachvcrzeichnis von 109 
Seiten erleichtert das Auffinden gesuchter Einzelangaben ganz auBcrordent- 
lich. Auf Einzelheiten sci hier nicht weiter eingegangen, es kann aber 
schon gesagt werden, daB der Teil F des groBen Abschnittes >Eisen« tat
sachlich cin erstklassiges Standardwcrk fiir die Laboratorien der Eisen- und 
Stahlindustric wird, wie es das Fachsclirifttum in dieser Ausfuhrlichkeit 
und Yollstiindigkeit noch nicht besitzt. B. N eu  m ann .

Das Grundwissen des Industrlekaufm anns. Eine Einfiihrung in die Industrie- 
betriebslchrc und die allgemeine W irtschaftslehre. Von Diplom- 
Handelsiehrer Herbert B o g u m ił ,  D irektor der Berufsschule fiir 
Industriekauflcute I der Reichshauptstadt Berlin und Diplom-Kauf- 
mann G. M e s s a r i u s ,  Hauptabteiłungsleitcr im Anit fiir Berufs- 
erziehung und Betricbsfiihrung der Deutschen Arbeitsfront. Schrift- 
leilung: Diplom-Handelslehrer Friedrich B rc m e y e r  Ausbildungs- 
wesen der Allgemeinen Elcktricitats-Gesellschaft (AEG.), Berlin. 261 S. 
mit Abb. Leipzig 1941, G. A. Gloeckner. Preis geb. 4,60 3UC.
Das von fachkundigcn Verfassern leichtfafilich geschriebene und mit 

vielcn Abbildungen, Zcichnungen und Diagrammer; ausgestattete Buch kann 
jedem angehenden Industriekaufmann ais Schulbuch oder zur Sclbst- 
fortbildung in allen in der Praxis vorkommenden Arbeitsbereichcn in die 
Hand gegeben werden, sei es zur Vorbereitung auf dic Kaufinannsgehilfeu- 
prufung oder auch nach Arbeits- und Wehrmachtsdienst beim W iedereintritt 
in den Beruf. Dariiber hinaus sind Abschnitte der allgemeinen W irtschafts
lehre vorbehalten.

Der viclseitige Stoff ist nach einem Oberbiick iiber einen Industrie- 
betrieb in Einkauf, Fcrtigung. Vcrtrieb und Yerwaltung gegliedert. '.In 
weiteren Teilen werden gewiirdigt die Betriebsgemeinschaft, und zwar die 
leitende und ausfiihrende Arbeit, sowie die Sorge fiir die Arbeiter der Stirn 
und der Faust, dann der Betrieb selbst (seine Grundung, Rcchtsform, Ver- 
grófierung, Zusammcnschlufi von Betrieben zu Kartellen, Syndikateu oder 
zu Ricscnunternchmungen, Inhaberwechsel und Untergang des Betriebes) 
und schlicfilich die Beziehungeu des Industriebetriebes zur AuBenwelt durch 
bctriebsfrcmdc Krafte beim Ein- und Verkauf, den Bankyerkchr, den Ab- 
schlufi von Yersicherungen und den lndustriebetrieb ais Steuerzahler.

Zum Kapitel »Verwaltung« nehmen das industrielle Reclmungswesen, 
seine Gliederung, dic bisherigen gesetzlichen Vorschriften zum Rechnungs- 
wesen, Kontenraluucn, dic neuen Buchfuhrungsrichtlinien, Geschafts- und 
Betricbsbuchfiihrung, Bctriebsabrechnungsbogcn. Kostcnrechnung oder 
Kalkulation, Statistik oder Vergleichsrechuung. Planung oder Vorschau- 
rechnung, breiten Raum ein.

Die allgemeine Ausrichtung des griindlich behandelten Wissensgcbictcs 
nach den einschliigigcn Bestimmungen und Einrichtungen der neuen Wirt- 
schaftsgesinnung geben dem jungen Kaufinann das M ittel an die Hand, iu 
den Geist der neuzeitlichen Arbeitsweisen einzudringen.

Wenn auf Seite 23 gesagt wird, dafi kluge Lieferer sProbebezfiges 
mit besonderer Sorgfalt ausfiihreu, so ist ihnen zu empfehlen, bei den 
folgenden Bestellungen nicht weniger Sorgfalt anzuwenden. Fremdwórter 
sind weitgehend und gewollt vermieden; demgemafl konnten auch in Vor- 
drucken u. a. Quartale, Semester, Jahres-Total (S. 97) durch Vierteljahr 
(Yj.), Halbjahr (H j.) und Jahresuiusatz ersetzt werden. Be 11 w in k ę  l.

Ingenleure. Betrachtungen iiber Bedeutung, Beruf und Stellung vori 
Ingenieuren. Von Friedrich M iin z in g e r  YDI. 136 S. mit 34 Abb. und 
10 Biłdnissen. Berlin 1941, Julius Springer. Preis geb. 6,90
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Der Vcrfasscr hat in seinen 1933 und 1937 erschienenen Schriften 
»Dampfkraft« und sLeichte Dampfantriebec, dic sich mit rein technischen 
Dingcn befassen, Gedankengiinge beriihrt, dic ihm Vcranlassung zu weiteren 
Ausfuhrungen gaben. Diese hat e r im Yorliegenden Werke zusammcngefaflt. 
Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachzuweisen, wie gerade fiir den 
Ingeriicur und dem erfolgreięhen Erfinder neben Wissen, Kónnen und Fleill 
Personlichkcit, Lebenstuchtigkeit, gesunder Menschenverstand und Geschick 
in der Menschenbehandlung uncrlaBlich sind. Zu diesem Zweck geht er in 
zclin Abschnitten ein auf die Eigenart des Ingcnicurberufcs, den er ais einen 
der umfassendsten bezeichnet, auf die Erziehung zum Ingenieur, sein 
StandesbewuBtsein und Ansehcn, auf dic Voraussetzungen fiir den beruf- 
lichen Erfolg sowie auf den W crdcgang und dic Folgen grofier Erfindungen 
und auf anderes. In den M ittelpunkt seiner Betrachtungen stellt er Bei- 
spicie aus dem Leben beruhmter Ingenieure und Erfinder. A)it den Bild- 
nissen einer Auswahl von ihnen, O tto von Guericke, James W att, August 
Borsig, Alfred Krupp, Werner von Siemens. Nikolaus August Otto. Gott- 
lieb Daimlcr, Oskar von M iller, Rudolf Diesel und Hugo Junkers, sind dic 
einzelnen Abschnittc geschmuckt. Sonstige Abbildungen stellen dic Ent- 
wicklungsstufcn von Maschinen und Maschinenteilen, von Erfindungen und 
Konstruktioncn dar. Schaubildcr, durch die dic Entwicklungcn verdeutlicht 
werden, sind bcigegeben. Aus den BildnisŚcn und den Darlegungcn gehen 
der wcltbcwcgendc Siegeszug der Technik und das Steigcn des Ansehens 
des schaffenden Ingenieurs in seiner Stellung, seinem Berufc, in der Gc- 
meinschaft und im Staate hervor. Es wird gezeigt, wie er nicht ais Hand- 
Jangcr, sondern ais volIberechtigter M itarbcitcr zu bewerten ist. Die vom 
Verfasser aufgcstellten Grundsatze, mogen sie auch vielleicht ais solche 
nicht inuner allgemein auf unbedingtc Zustimmung zu rechnen haben, ent- 
halten jedcnfalls wertvolle Hinweise, dic zum Nachdenken anregen. Be- 
souders beachtlich sind dic Warnungcn vor ubertriebenem Spezialistentum, 
vor der Herausbildung zum »Nur-Technikcr« und vor der Ansicht, dafi der 
Ingenieurberuf ein Sonderdasein fuhre. M it manchen yeralteten und uber- 
holtcn Vorstellungen iiber den Beruf des Ingenieurs und des Tcchnikers, 
iiber Erfinden und Konstruiercn raumt der Verfasser griindlich auf. Er 
zeigt dic ubcrragcnde W ichtigkeit der Ingenieure und dessen, was sic leisten, 
fiir das Bestehen eines Volkes und den Weg zum Aufstieg des einzelnen und 
grund et seine Bcweisfiihrungen auf eigene Erfahrungen und Erlebnissc. Das 
Buch solite vor allem jungeren Ingenieuren und solchen, dic diesen Beruf 
ergreifen wollcn, in dic Hand gegeben werden. Auch fiir den angehenden 
Berg* und Hiittenmann findet sich manches Behcrzigenswertes darin.

Serio.

P E R S Ó N L I C M E S
Der im Reichswirtschaftsministerium kommissarisch beschaftigte 

O berbcrgrat ais Mitglied Dr. K a s t  ist in eine freie Płanstelle eines Ober- 
bergrats ais Abteilungsleiter eingewiesen worden.

Zu Bergriiten sind ernannt worden: 
der Bergassessor A d d ic k s  vom Bergrevier Ccllc, 
der Bergassessor M e h l vom Bergrcvier Goslar-Sud, 
der Bergassessor H erbert Z i c r v o g e l  vom Obcrbcrgamt Bonn, 
der Bergassessor H u b n e r  vom Bergamt Saarbrucken-Ost, 
der Angestclltc Dr.-ing. Dr. jur. S c m b o i  vom Oberbergamt fiir die 

Ostinark in Wien.

Sm fn Seutftfjec 25cE0leutc
Z v v e i g v e r e i n  B e z i r k  O b e r s c h l e s i e n .

A n d e ru n g  d e s  V o r s ta n d e s .
W ir bitten unsere M itglieder, davon Kenntnis zu nehmen, dafi in der 

Hauptversammlung des Zwćigvereins Oberschlesien des Vereins Deutscher 
Bergleute am 12. Oktober d. J. der 1, Vorsitzende, H err Gcneraldirektor 
Bergassessor a, D. F a lk e n h a h n ,  der 2. Vorsitzende, H err Berginspekłor 
S c h o lz  und der Geschaftsfuhrcr, H err Betriebsfuhrer G r i s c h a u ,  wegen 
dienstlicher Obcrlastung ihre Amter nicderlcgcn mufiten, Der Zwcigverein 
Oberschlesien brachte den ausschcidcnden Hcrren fiir ihre bisherige auf- 
opfcrungsvolle T itigkeit scin«n aufrichtigen Dank dar. Der Vorsitzende des 
Vcreius Deutscher Bergleute, Herr O berbergrat v o n  V e ls e n ,  hat im Ein- 
verstandnis mit dera Anit fiir Technik des Gaues Oberschlesien Herrn Berg- 
werksdirektor Bergassessor L e u s c h n e r ,  Kattowitz, Oheimgrube, zum 
ł. Vorsitzenden des Zweigvereins Oberschlesien berufen.

D ic  N a c h w u c h s f  r a g e  im  B e r g b a u .
Am 9. O ktober wurde im Saale des Hotels Kaiserhof zu Beuthcn cin 

Vortragsabend veranstaltet, bei dem Herr Bergschuldirektor M a th e u s  das 
wichtige Thema »Nachwuchs und Ausbildung fur den technischen Aufsichts- 
dienst im oberschlesischen Bergbau* behandelte. Der Vortrag wird dem- 
nachst in der Zeitschrift Gluckauf veroffentlicht.

O r d e n 11 i c h e H a u p t v e r s a ni m 1 u n g.
Am 12. Oktober 1941 fand im Saale des Hotels Kaiserhof zu Bcutheu 

eine Ordentliche Hauptversammlung statt, in der der bisherige verdicnte 
Vorstand verabschiedet und der neue Vorstand eingefiihrt wurde. Nachdem 
der zwcite Vorsitzende und zugleich geschaftsfiihrende Vorsitzcnde, Berg- 
inspektor S c h o lz ,  den Erschienenen einen Willkommensgrufi entboten hatte, 
iiahm der Geschaftsfuhrcr des VDB. im Bezirk Oberschlesien, Bergvcr- 
walter O r i s c h a u ,  das W ort zur Erstattung des Geschaftsberichtes fur 
die Zeit von 1939 bis 1941. In der Zeit vom September 1939 bis zum 
Septembcr 1941 wurden insgesamt 16 gróBere Veranstaltungen — darunter 
M Lichtbildervortrage — durchgefiihrt. und in 74 Sitzungen erledigte der 
Vorstand die geschaftlichen Angelcgcnheiten. Die M itgliederzahl stieg in 
der gleichen Zeit von 265 auf 540 Mitglieder.

Nach Verlesung des Geschaftsberichtes sprach Generaldirektor Berg
assessor F a lk e n h a h n ,  der den BeschluB der Yercinsfuhrung, wegen zu 
starker bcruflicher, aber auch ehrenamtlicher Tatigkeit ihre Amter zur 
Verfugung zu stellen, eingehend begrundete. Ais seiner Zeit der Vercin 
gegrundet wurde, habe er sich. wie dic beiden anderen Herrcn, getragen 
von der Liebe zur Heimat und zum oberschlesischen Bergbau, gem  zur 
Verfugung gestellt, aber schon damals in der Voraussetzimg> daB es sich 
nur um eine vorubcrgehende ehrenamtliche Tatigkeit handeln wurde. Er

nahm dabei Veranlassung, besonders die Tatigkeit des geschaftsfuhrenden 
Vorsitzenden Berginspektor Scholz hervorzuheben und ihm zu danken, der 
schon seit 1932 die Geschickc des Vcreius der Tcchnischcn Bergbcamten 
gclcitet hatte.

In seinen weiteren Ausfuhrungen begrufitc Generaldirektor Fąlkcn- 
liahn den neuen Vereinsfuhrer, Bcrgwerksdirektor Bergassessor L e u s c h 
n e r  jr., der sich bereit erkliirt habe, den Vorsitz zu ubernehmen. Er gebc 
die Gewahr, den Verein einer neuen und gliickhafłen Zukunft entgegen- 
zufuhren. Alsdann begrufitc er den Hauptgeschiiftsfuhrcr des Vereins Dcut- 
schcr Bergleute im NSBDT., Bergassessor W iis te r ,  Essen, der in An- 
betracht der W ichtigkeit der Tagesordnung der Hauptversammlung per- 
sónlich bciwohnte. Herzlichc Worte richtetc Falkenhahn an Herrn 
F r i s c h m u th  von der Zentralgeschaftsstelle des VDB. in Essen, der dic 
Oberfuhrungsarbeitcn in die Wegc leiten soli. Freudigc Zustimmung fand die 
Bekanntgabe, dafi Berginspektor S c h o lz  in Wiirdigung seiner Verdienstc 
um den »VDB. 0.-S.« zum Ehrenmitglied ernannt worden sei.

Bergassessor W u s te r  von der Hauptgeschaftsfuhrung Essen iiber-' 
brachte im Auftrage des ersten Vorsitzcnden des Hauptvercins des Vl)B. 
im NSBDT., Generaldirektor Oberbergrat a. D. von V c ls c n ,  Berlin, den 
Dank an die bisherige Vcrcinsfuhrung im VDB. Bezirk Oberschlesien sowie 
dic GrGlie und Wfmsche dcm neuen Vcreinsfuhrer.

Bcrgwerksdirektor Leuschner jr. dankte fur das ihm gcschcnktc Vcr- 
traucn und versprach, den Vercin so zu fiihren, wie es der Bedeutung und 
Grólle des Vereins Deutscher Bergleute im NSBDT. zukommc. Zum SchluB 
sprach der »Senior« des Vcrcins, Bcrgwerksdirektor S tc p h a n .  im Namen 
aller der-bisherigen Vercinsfiihrung den Dank fiir ihre tatkraftige Arbeit 
aus, dic ęie im lntcrcsse des oberschlesischen Bergbaues geleistet habe.

G e s c h a f t s b c r i c h t  f i i r  d ie  Z e i t  vom  12. F e b r .  1939 b is  7. O k t.  1941.
Im Zuge der Erfassung der fachwissenschaftiichen Verbandc durch den 

NSBDT. entstand Anfang 1939 auch fiir dic bergtcchnischert Fachverbande 
dic Notwendigkeit, sich unter die Fiihrung des NSBDT. zu stellen. Ais 
Spitzcnorganisatiou wurde der bereits bestehendc Vercin Deutscher Bcrg- 
leutc, Sitz Berlin, anerkannt. Fiir Obcrschlcsicn wurde der Zweigvercin Bc- 
zirk Oberschlesien des VDB. gebildet. Da eine gcschlosscnc Obcrfiihrung 
eines Vereins in den VDB. nicht zulassig war, sondern jedes Mitglied die 
M itgliedschaft cinzcln erwerben mufite, wurde am 12. Februar 1939 der bis 
dahin in Oberschlesien bestehende Vercin technischer Bergbcarntcn Ober- 
schlesicns nach 4Sjahrigern erspriefilichcm Wirken durch BeschluB der 
Hauptversaminlung aufgeldst. Die M itglieder des VTB. Oberschlesiens 
wurden aufgefordert, nunmehr dem Zwcigverein Bezirk Oberschlesien des 
VDB. bcizutreten. Die Leitung des Zwcigycreins Oberschlesien ubernahmen: 
Gcneraldirektor Pg, Falkenhahn ais 1. Vorsitzcnder, Berginspektor Pg. Scholz 
ais 2. Vorsitzcnder und gcschaftsfiihrcndcr Vorsitzcnder, Bcrgvcrwaltcr Pg. 
Grischau ais Gcschaftsftihrer. Die laufenden Vercinsgeschaftc wurden durch 
die Geschaftsstclle in Bobrek, Grafin Johanna-Schacht nach den Wcisungcn 
des gcschaftsfiihrenden Vorsitzenden ehrcnamtlich durchgefiihrt.

Trotz des inzwischen ausgebrochenen Krieges wurden 16 Vcrcins- 
veranstaltungen yerschicdener Art, im besonderen Vortragsabende durch* 
gefuhrt, wobei Bcrichtc tcchnisch-wisscnschaftlichcn Inhalts den Vorrang 
hatten. AuBerdem hat der Vorstand zur Erledigung des Gcschaftsbetricbcs
14 Sitzungen abgchalten. Die Vortragsvcranstaltungen waren von den Ver- 
cinsmitglicdern sowie von Mitgliedern anderer technisch-wisscnschaftlicher 
Vcrcine, dic im NSBDT. zusammcngcschlossen sind, gut, zum Teil sehr 
stark besucht, ein Beweis dafur, daB die gewahlten Theinen den bestehen- 
den Bedurfnisscn Rechnung trugen. Gesellschaftliche Veranstaltungen, die 
bei den M itgliedern immer sehr beliebt waren, mufiten infolge des Krieges 
ausfallen.

M i t g l i e d e r b e s t a n d  des Vereins technischer Bergbcamten O.-S. 
bei dessen Auflosung: 640; M itglieder im VDB.: September 1939 26S, 
Septembcr 1940 355, September 1941 540.

Ortsgruppe Castrop-Rauxel.
Am Sonntag, dcm 12. Oktober 1941, veraustaltcte die Ortsgruppe im 

Vereinslokal Kollmann einen Hcrrcnabcnd. den wegen Verhindcrung des 
Vereinsfiihrers, Bergassessor K a i s e r .  der stcllv. Vcrcinsfiihrcr, Oberstcigcr 
R o m b c rg ,  leitete. Die Vcrsammlung hieB den Vorsc!ilag gut, ani
30. November 1941 fiir dic M itglieder und deren Damcn einen geschlos
senen Besuch der Nachmittagsvorsteilung des Dortmunder Stadttheaters fest- 
zulegen. Nach dem 15. Novcmbcr 1941 sollen auf den einzelnen Schachtanlagen 
Einzeichnungslisten hierfiir in Umlauf gesetzt werden. Sodann hielt Herr 
Romberg seinen angekiindigtcn Vortrag, der zucrst das Thema bchandellc: 
»Wie hat England in Vcrcinigung mit den Femdstaatcii voin ersten und 
grofiten deutschen Bcrgarbeitcrstreik angefangen bis zum W eltkricge und 
daruber hinaus gegen dic dcutschc Industrie und besonders gegen den 
deutschen Bergbau gearbcitet, um dieser und der deutschen Volkskraft auf 
kaltcm Wege den TodesstoB zu versetzcn?<£ Der Vortragende wies im ein- 
zelnen nach, ■ dafi alle deutschen Bergarbcitcrstreiks, ob im Ruhrgebiet. 
Saargebiet oder Oberschlesien, auf cnglisch-marxistischc Vcrhctzung zuruck- 
zufuhren waren, da nach jeder internationalen Industrieausstcllung, an 
welcher sich Deutschland mit besondercm Erfolg betciligtc, alsbald cin 
Bergarbeiterstreik folgte. Auch sctztc jcdesmal eine verstarkte Aufhetzung 
der Feindvdlker gegen Deutschland cin. Im zweiten Teil scincs Vortragcs 
ermahnte der Vortragende dic M itglieder eiudringlich, an der Erhaltung der 
A rbeitskrafn des deutschen Bcrgmanncs m it allen Kriiftcn mitzuwirken. Fur 
die Verhutung tfer Gesteinsstaublungcncrkraukung sei das Menschenmoglichc 
getan und aucl^ der anderen Bergkrankhciten sei man Herr geworden, 
jedoch sei das Problem der durch Arbeiten mit Prefiluftwerkzeugcn hervor- 
gerufenen Gelenkcrkrankungcn noch nicht voIlkommen gelóst. Romberg 
erkliirte an Hand von Zcichnungen eine von ihm konstruicrte liand- 
gesteuerte Abbaumaschine fur die Auffahrung von Ortsbetricben und die 
H erstellung von Einbruchen am Strebstofi. Dic Maschine ist seit liingerer 
Zeit mit gutem Leistungserfolg bei vollstandiger Vcrmeidung des gefiihr- 
lichcn Riickschlags eingesetzt. Ferner machtc er Vorschlage fur die Gc- 
staltung von Abbaumaschinen fur die steile Flozlagerung.

O r t s g r u p p e  G e l s e n k i r c h e n .

W ir bitten unsere M itglieder, davon Kenntnis nehmen zu wollen, daB der 
bisherige Vorsitzcnde der Ortsgruppe Gelsenkirchen des Vcreins Deutscher 
Bergleute, H err Bergassessor P a B m a n n , infolge Obersiedlung nach Obcr- 
schlesien sein Amt niederlegen mufite. Die Ortsgruppe dankt ihrem lang- 
jahrigen Vorsitzcndcn herzlichst fur seine aufopfcrungsvolle crfolgrciche 
Tatigkeit. Der Vorsitzende des Vercins Deutscher Bergleute, H err Ober
bergrat v o n  V e ls e n ,  hat im Einvernehmen mit dem Amt fur Technik des 
Gaues Westfalen-Nord, Herrn Betriebsdirektor Bergassessor C i r k e l  zum 
Yorsitzenden der Ortsgruppe Gelsenkirchen berufen.


