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Hartmetall-Schlagbohrschneiden Bauart Bertl.
Von Diplom-Bergingenieur Dr. Franz K irnbauer  und Maschineningenieur Erhard Bertl, Freiberg (Sa.). 

(Mitteilung der Bergwirtschaftsstelle des Oberbergamts Freiberg (Sa.).

In den letzten Jahren ist bekanntlich seitens weitester 
Bergbaukreise den Hartmetall-Schlagbohrschneiden zuneh- 
mende Beachtung geschenkt worden. Die Firmen Flottmann, 
Demag, Krupp, Wallram, Prager, Heller u. a. haben sich 
mit mehr oder minder gutem Erfolg bemiiht, fiir das 
Bohren in harten Oesteinen entsprechend leistungsfahige 
Bohrkronen ihrer Bauart zu entwickeln. Wie bei allen Ent- 
wicklungsarbeiten waren auch bei der Schaffung von Hart
metall-Schlagbohrschneiden anfangs zahlreiche Schwierig- 
keiten, ja z. T. sogar Mifierfolge zu verzeichnen, die im 
Laufe der Jahre behoben oder iiberwunden werden muBten. 
Besondere Schwierigkeiten verursachten seit jeher das Ein- 
lóten der Hartmetallblattchen in den Bohrkronenkórper und 
die Befestigung der Bohrkrone auf der Bohrstange. Anfangs 
bediente man sich zur Befestigung der Bohrkronen auf der 
Stange der Konusverbindung, entwickelte jedoch spater 
schraubbare Bohrkronenverbindungen mit zylindrischen 
Kordelgewinden oder mit zylindrischen oder konischen 
Sagezahngewinden. Zuweilen wurde auch versucht, durch 
Einlóten des Hartmetallbesatzes in den angestauchten Bohr- 
stangenkopf eine zweckmaBige und haltbare Befestigung zu 
finden, wobei jedoch der Vorteil der aufschraubbaren 
Krone verloren ging. In den Vereinigten Staaten ist man 
aber seit einigen Jahren zur Vermeidung der umstandlichen 
Bohrgestangebefórderung bemiiht, grundsatzlich der ab- 
schraubbaren Bohrkrone (Jack bit) den Vorzug zu geben1.

Unabhangig von den genannten Firmen wurden seit 
dem Jahre 1927 durch den Maschineningenieur Erhard Bert l  
umfangreiche und kostspielige Versuche zur Herstellung 
einer haltbaren und leistungsfahigen Hartmetall-Schlagbohr- 
krone unternommen und zielbewuBt bis in die letzten Jahre 
weitergefiihrt. Nach den Erfolgen mit den Bertl-Kronen im 
Graphitbergbau der Kropfmiihl AG. bei Hauzenberg in 
Niederbayern entschloB sich das Sachsische Ministerium 
fur Wirtschaft und Arbeit im November 1939, unter Mit- 
wirkung des Erfinders und der Bergwirtschaftsstelle des 
Oberbergamts in Freiberg (Sa.) die Bohrkronen im Betriebe 
der Gewerkschaft Halsbriicker Bergbau in GroBversuchen 
erproben und weiter entwickeln zu lassen. Nachdem diese 
GroBversuche nunmehr unter schwierigen Gesteinsverhalt- 
nissen nach zweijahriger Dauer zufriedenstellend aus- 
gefallen sind, rechtfertigt es sich, uber das Ergebnis der
selben nachstehend zu berichten.

Beschreibung der Bertl-Bohrkrone.

Theoretische Grund lagen .

Wie in der Metallindustrie bei der Einfiihrung der 
Hartmetalldrehstahle neue Formen fiir die mit Hartmetall 
bestiickten Dreh- und Hobelstahle gefunden werden muBten, 
die eine betriebssichere und leistungsfahige Verwendung 
des Hartmetalls gewahrleisten, so war man auch bei der 
Anfertigung von Bohrkronen f iir  schlagendes Bohren 
genótigt, neue Wege zu gehen, um die Vorteile des Hart
metallbesatzes weitestgehend auszunutzen.

Die Grundgedanken zur Entwicklung der Bohrkrone 
Bauart Bertl waren folgende: Beim Bohren mit Schlag- 
bohrkronen, wie sie bisher im Handel und Gebrauch

1 Mu l l e r ,  E.: Erfahrungen mit Hartmetallschlagbohrern, Gliickauf 77 
(1941) S. 565; Jeschke ,  H.: Ober die Verwendung von Hartmetallen zum 
schlagenden Oesteinsbohren untertage, Gliickauf 77 (1941) S. 570; H ubb e l l ,  
A. H.: Drilling with a detachable bit, Engng. Min. J. 133 (1932) S. 582; 
Boericke,  W. F.: New detachable bits of the one-piece type. Min. & 
Metali. 14 (1933) S. 117; Cost and performance data on forged and deta
chable bits, Engng. Min. J. 137 (1936) S. 23; De Beck. H .O . :  Six-point 
drill bits superior to four point in hard feldspar, Min. & Metali. 18 (1937) 
S. 506.

waren, schalten sich bekanntlich im Bohrloch zwischen zwei 
Schlagkerben kreissektorfórmige Gesteinsrippchen ein, die 
infolge ihrer Form durch den Schlag des Bohrhammers 
nicht einwandfrei und gleichmaBig abgespalten werden

1
 kónnen. Denn nahe dem Bohrermittelpunkt ist

der Gesteinskeil schmal, am Umfang des Bohr- 
loches dagegen breit. Je nach der Gesteinszahig-

keit wird sich daher dieser Gesteinsdoppelkeil
(Abb. 1) durch den Spaltschlag des Bohrers un-
gleichmaBig ablósen; es werden starkę Bean- 
spruchungen der Bohrerecken eintreten und zum 
vorzeitigen VerschleiB der Schneidkanten fiihren. 
AuBerdem treten am Bohrlochumfang durch das 
mangelhafte Abspalten des Gesteinskeils Prell- 
schlage auf, die zum Aussplittem der Schneid- 
kantecken fiihren kónnen (sogenanntes Aus- 
brechen der Bohrer).

Abb. 1. Schematische Darstellung der kreissektorfórmigen 
Gesteinsrippchen zwischen zwei Schlagkerben.

Ganz besonders bei der Herstellung einer Hartmetall- 
bohrkrone war daher im Hinblick auf die Spródigkeit des 
Hartmetalls auf die Vermeidung dieser iibermaBigen Be- 
anspruchung der Schneidkantecken zu achten. Dies wurde 
bei der Bertl-Bohrkrone durch eine entsprechende Stel- 
lung  der Schneidkanten zue inander  und  zum 
K ronenm i t te lpunk t  hin erreicht (Abb. 2).

Die Bertl-Krone kann entsprechend der Zahharte des 
Gesteins 3-, 4- oder 5-teilig ausgebildet sein. Grundsatzlich 
reicht eine Schneide (Hauptschneide) immer etwas iiber die 
Kronenmitte, die anderen Seiten- oder Hilfsschneiden — je 
nach der Ausfiihrung 2, 3 oder 4 — sind nicht radial an
geordnet, sondern auf Grund der geschilderten Gedanken-

Abb. 2. Bertl-Bohrkronen verschiedener Ausfiihrung 
sowie Bohrstangen-Gewindeende.
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gange entweder im Drehsinn oder entgegengesetzt dem 
Drehsinn, je nach der Gebirgsart, um einen entsprechenden 
Winkel aus dem Radius herausgedreht1.

Aus f i i h rung  und H e rs te llu n g  der B o h rk ronen
Die Bertl-Bohrkronen sind in den im Handel betum- 

lichen Formen samtlich nach den erwahnten theoretischen 
Grundsatzen gestaltet. Im Rahmen des patentrechtlichen 
Schutzanspruches ware es zwar moglich, noch andere ais 
die genannten Schneidenformen theoretiscn aufzubauen, 
ihre praktische Ausfiihrung wiirde aber an den Eigen- 
schaften des Hartmetalles oder der Festigkeit des Bohr- 
kopfstahles scheitern. Im anderen Sinne ist es aber moglich, 
die vier Hauptaus f i i h rungs formen  — 3schneidig, 
4schneidig, Sschneidig und die 3teilige Parallelschneide 
der Zah igke i t  eines jeden zu bohrenden Geb irges  
anzupassen und so die groBte Bohrleistung und Halt- 
harkeit zu erreichen.

Die Herstellung einer Bertl-Krone erfolgt in 5 Arbeits- 
gangen in der allgemein iiblichen Art. Nach den Erfah
rungen im Erzbergbau werden die Bertl-Kronen fiir einen 
Bohr lochdurchmesser von 44 mm hergestellt. Die Fort- 
setzungsdurchmesser (zweite GroBe) ergeben sich selbst
tatig durch die Abnutzung im Bohrbetrieh.

Bisherige Versuchsergebnisse.

Al lgemeines.

Im Hinblick auf die in den einzelnen Bergbaubetrieben 
verschiedenen Gebirgsverhaltnisse muB man die nach- 
stehend angefiihrten Leistungszahlen auf die Eigenart des 
jeweils genannten Betriebes beschranken und von Ver- 
gleichswerten allgemeiner Art absehen. Bedingt vergleich- 
bar sind nur jeweils Werte bei annahernd gleichen Ge- 
steinsverhaltnissen. Es ist daher grundsatzlich nicht an- 
gangig, Versuchsergebnisse mit Bertl-Bohrkronen im sach- 
sischen Erzbergbau in Bausch und Bogen etwa auf Verhalt- 
nisse des Ruhrbergbaues zu iibertragen oder umgekehrt. 
Die Ergebnisse konnen nur gewisse Anha l tspunkte  
geben, genaue Werte miissen erst durch Erprobung der 
einzelnen passenden Schneidenformen fiir einen neuen Be
trieb ermittelt werden. Es ist jedoch bereits gelungen, 
Norma laus f i ih rungen  zu entwickeln, die unter Beriick- 
sichtigung der in einem Gebiet vorherrschenden Gebirgs- 
verhaltnisse gute Leistungen aufweisen.

Kropfmuh l .

Im Graphitbergbau der Graphitwerke Kropfmuhl AG. 
zu Kropfmuhl bei Hauzenberg (Niederhayern) werden seit 
Marz 1938 Bertl-Bohrkronen fiir die Vortriebsarbeiten 
regelmaBig verwendet. Ais Gebirge kommen dort zaherund 
harter Gneis mit silifizierten Kalken, Dioriteinlagerungen 
und der Bohmerwalder-Granit vor. Vor Anwendung der 
Hartmetallschneiden wurde in den Streckenvortrieben und 
AufschluBarbeiten mit schweren Hammerbohrmaschinen ge- 
arbeitet.

Fiir die Hartnietallbohrkronen Bertl wurden leichte 
Schnellschlagbohrhammer mit PreBluftvorschubstiitze und 
Spiilkopf verwendet. Zu Anfang setzte man die fiinftejjigen 
Bohrkronen ein; spater wurde die vierteilige Ausfiihrung 
bevorzugt, die nach entsprechender Winkelstellung die 
gleiche Leistung wie die fiinfteiligen Kronen bei vermin- 
dertem Hartmetallbedarf erbrachte.

* DROM. Nr. 138958$, DRP. angcmeldet unter B 176268 IV 
5b vom 17. 11. 1936 und Auslandspatente.

Wahrend der nun iiber 3Vajahrigen Verwendungszeit 
haben die Bertl-Bohrkronen Le is tungsste igerungen von 
rd. 40°,o im Streckenvortrieb erzielt bei einer Senkung der 
Kosten je m Bohrloch von 25-30 o/o gegeniiber dem Stahl- 
bohrerbetrieb mit Hammerbohrmaschinen. Die Durch- 
schnitts-Lebensdauer einer Bohrkrone liegt je nach der 
Hartę des Gebirges zwischen 60-90 m Bohrloch. In Kropf- 
niiihl sind jetzt samtliche Vortriebe mit Bertl-Kronen aus- 
geriistet.

Halsbr i icke bei F re iberg  (Sa.).

Bei der Blei-Silbererzgrube Beihilfe der Gewerkschaft 
1 lalsbriicker Bergbau in Halsbriicke werden die Bertl-Hart- 
nietallbohrkronen seit November 1939 im Dauerbetrieb 
.an mehreren Betriebspunkten yerwendet1; eine weiterleEin- 
fiihrung derselben findet laufend statt. Ais Gebirge kommen 
der mehr oder minder harte Freiberger Gneis sowie bei 
Gangstreckenauffahrungen chalzedonartiger Quarz, Schwer- 
spat und FluBspat vor. Entsprechend der harten Gebirgs- 
arten werden gegenwartig die fiinfteiligen Kronen bevor- 
zugt, jedoch sind Versuche im Gange, zur Einsparung von 
Hartmetall vierteilige Kronen mit entsprechender Winkel
stellung zu verwenden.

Wahrend des nun mehr ais zweijahrigen Einsatzes in 
Streckenvortrieben, Gangauffahrungen und Firstenbauen 
konnten mit den Bertl-Bohrkronen in Verbindung mit 
leichten Schnellschlagbohrhammern und Prefiluftvorschub- 
stiitze gegeniiber den friiher benutzten schweren Bohrham- 
mern mit sechsteiligen Stahlkronen folgende Durch - 
schni ttswerte erzielt werden.

Unter EinschluB der Anfangsversuche wurden im Be
trieb Halsbriicke vom 1. November 1939 bis 31. Dezember
1941 insgesamt 1384 Bertl-Bohrkronen verbraucht. Da mit 
diesen Kronen 66 265 m Bohrloch gebohrt worden sind, 
entfallt auf eine Bohrkrone eine laufende Durchschnitts- 
leistung von rd. 48 m Bohrloch (Zahlentafel 1). Zur Ver- 
deutlichung dieser Zahl sind die entsprechenden Werte 
fiir das Jahr 1941 getrennt wiedergegeben.

Die Zahlentafel 2 gibt AufschluB iiber die im Jahr
1941 gebohrten Meter Bohrloch, nachgeschliffenen Bohr
kronen und die durchschnittliche Leistung je Bohrkrone bis 
zum Nachschleifen. Ferner sind die Zahl der verbrauchten 
Schleifscheiben sowie dereń Leistungen angefiihrt. Man er- 
sieht daraus, daB im Jahre 1941 bis zum Nachschleifen 
jede Krone durchschnittlich 4,32 m Bohrloch gebohrt hat 
und daB je Schleifscheibe durchschnittlich 57 Nachschliffe 
getiitigt wurden.

Zur Beurteilung der naturgemaB sehwankenden 
Leistungen der Bohrkronen je nach der Gesteinsbeschaffen- 
heit der Betriebspunkte, ist in der Zahlentafel 3 eine Zu- 
sammenstellung der gebohrten Meter Bohrloch, der nach- 
geschliffenen Bohrkronen, der Durchschnittsleistung je 
Bohrkrone bis zum Nachschleifen, des Bohrkronen- 
\erbrauches sowie der Bohrkronen-Meterleistung und der 
Zahl der Nachschliffe je Bohrkrone bis zum vólligen Ver- 
braucli gegeben. Hieraus ist ersichtlich, dafi, dargestellt 
am Beispiel des Monats Juli 1941, die Leistungen einer 
Krone bis zum Nachschleifen von 2,48-9,67 m schwanken 
und im Durchschnitt 4,66 m betragen. Entsprechend der 
wechselnden Leistung je Bohrkrone bis zum Nachschleifen 
muG natiirlich auch die Durchschnittsbohrleistung je Krone 
schwanken. Letztere betragt durchschnittlich 46,1 m, bei

' Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes.88 (1940) S. 1 und 80 (1941) S, 1.

Zah l e n t a f e l  1.
Zusammenstellung uber monatliche Bolirleistungen, Kionenverbrauch und Durchschnitt^meterleistung je Bertl-Bohrkrone im Jahre 1941 sowie ais laufender 

Durchschnitt ab l.November 1939. Ah A n r i l  wnrHp i n  ęplir hnripm c ł o t - L -

Monat
1941

Monatliche
Bohrleistung

m

Verbrauchte
Bohrkronen

Durchschn. Leistung 
je Bohrkrone 

ni

Ab 1. 11. 1939 
insgesamt gebohrt 

ni

Anzahl der ab 
1.11. 1939 verbrauehten 

Bohrkronen

Laufende Durchschnitts
leistung je Bohrkrone 

m

Januar .............................
Februar ..........................
M a r z ..............................
A p r i l ..............................
M a i .................................
J u n i.................................
J u l i .................................
A u g u s t ..........................
September......................
Oktober..........................
November......................
Dezember......................

3152 
3742 
3759 
4903 
4807 
2917 
4371 
4 571 
4784 
4457 
4648 
3625

58
73
70

105
103
45
95 

113 
120 
110
96 

112

54.3
51.3
53.7
46.7
46.7
64.8 
46,1
40.5
39.9
40.5
48.4
32.4

19681
23432
27182
32085
36892
39809
44180
48751
53535
57992
62640
66265

342 
415 
485 
590 
693 
738 
833 
946 

1066 
1 176 
1272 
1384

57,5
56.4
56.0
54.4
53.2
53.9
53.0
51.5
50.2
49.3 
49,2
47.9

1. H a lb ja h r ..................
2. H a lb ja h r ...................

23280
26456

454
646

51,1
41.0

1941- .............................. 49736 1 100 45,2 66265 1 384 47,9
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Zah len ta fe l  2.
Obersicht iiber monatliche Bohrleistungen, Zahl der Nachschliffe, Bohrlochleistungen bis zum Nachschleifen, Sch!eifscheibenverbrauch und Schleifleistungen 
der Scheiben im Jahre 1941. Die Durchsohnittsleistung je Bohrkrone bis zum Nachschleifen ist eine Kennzahl fiir die Bohrfesligkeit des Gebirges.

Monat
1941

Monatliche
Bohrleistung

ni

Anzahl
dernachgeschl.

Bohrkronen

Durchschnittsleistung je 
Bohrkrone b. z.Nachschleifen 

m

Zahl der verbraucht. 
Schleifscheiben 

Stiick

Nachschliffe 
je Scheibe

Bohrlochmeter 
bezogen auf 1 Schleif- 

scheibe

Januar .......................... 3152 455 6,92 8 56,8 393,7
Februar .......................... 3742 765 4,89 14 54,7 267,0
M a r z ............................. 3759 828 4,53 15 55,3 250,6
A o r i l ............................. 4003 1041 4,73 19 54,8 258,0
M a i................................. 4 807 1055 4,55 20 52,8 240,0
Jun i................................. 2917 395 7,39 6 65,8 487,0
J u l i ................................. 4 371 937 4,66 19 49,3 230,0
A ug u s t.......................... 4571 1091 4,19 17 64,2 268,9
September...................... 4784 1330 3,60 20 66,5 239,2
Oktober.......................... 4 457 1212 3,68 21 57,7 212,2
November...................... 4648 1 144 4,06 22 52,- 211,3
Dezember...................... 3625 1260 2,88 21 60,— 172,6

1. H a lb ja h r ...................
2. H a lb ja h r ...................

23280
26456

4 539 
6974

5,13
3,79

82
120

55,3
58,1

283,9
220,5

1941................................. 49736 11513 4,32 202 57,- 246,2

Zah len ta fe l  3.
Aufteilung der Monatsleistung fiir Bertl-Bohrkronen im Betrieb Halsbriicke, dargestellt am Beisoiel des Monats Juli 1941, gegliedert nach Betriebspunkten. 

Die verschiedenen Leistungsunlerschiede je Bohrkrone erklaren sich aus der auf den einzelnen Ortem vorhandenen wechselnden Gebirgsharte.

Betriebspunkt
Zahl 

der Bohrlocher

Summę der 
Bohrloch- 

Meter

Nachgesehliffene
Bohrkronen

Meter 
Bohrleistung b. z. 

Nachschleifen

Bohrkronen-
verbrauch

Durchschn. Bohrleistg. 
je Bohrkrone 

m

Nachschliffe 
je Bohrkrone 

bis zum Verbrauch

A 396 435,6 45 9,67 4 108,9 ~11
B 303 363,6 44 8,25 4 90,9 11
C 157 188,4 33 5,70 3 62,8 11
D 288 345,6 65 5,32 6 57,5 ~  U
E 200 240,0 50 4,80 5 48,0 10
F 751 901,2 188 4,79 19 47,4 ~10
G 365 438,0 102 4,32 10 43,8 ~10
H 350 420,0 110 3,82 11 38,2 10

J 375 450,0 118 3,81 13 34,6 ~  9

K 266 319,2 92 3,47 10 31,9 ~  9
L 104 124.8 36 3,44 4 31,2 9
M 112 134,4 54 2,48 6 22,4 9

Summę bzw. 
Durchschnitt 3667 4370,8 937 4,66 95 46,1

9,9 
rd. 10

einem Schwanken von 22,4-108,9 m. Im Jahresdurch- 
schnitt 1941 war die Leistung je Bohrkrone bis zum Nach
schleifen 4,32 m und die Bohrleistung je Krone 45,2 m. 
Hervorgehoben sei aber nochmals, daB die Durchschnitts- 
leistung je Bertl-Bohrkrone innerha lb  26 Monaten rd. 
48 m (genau 47,9 m) in durchweg hartem und kliiftigem 
Gestein betragt.

Aus der Zahl der Nachschliffe je Bohrkrone bis zum 
Verbrauch kann man erkennen, dafi samtliche Kronen voll 
aufgebraucht wurden, d. h. keine vorzeitigen Ausfalle ein- 
traten, denn alle Werte (letzte Spalte der Zahlentafel 3) 
liegen um den Monatsdurchschnitl 9,9 oder rd. 10 gut 
verteilt.

Die Entwicklung und Einfiihrung der Bertl-Bohrkronen 
im Betrieb Halsbriicke ist soweit gediehen, daB Beschadi- 
gungen und Briiche des Stahls, des Hartmetalls oder der 
Lótung praktisch kaum mehr vorkommen.

Auf Grund dieser giinstigen Ergebnisse werden zur 
Zeit noch andere Werke des sachsischen Erzbergbaues im 
Rahmen der Hartmetall-Kontingenterteilung schrittweise 
mit Bertl-Bohrkronen ausgeriistet. Weitere Versuche im 
westfalischen Kohlenbergbau sowie in anderen Erzbergbau- 
bezirken sind im Gange.

Wirtschaftliche Auswirkung und Beurteilung.

Wahrend es beim Bohrbetrieb mit Stahlbohrcrn iii 
hartem Gebirge bisher nur móglich war, Bohrlócher von
0,5—0,8 m Tiefe mit einem Bohrersatz von 4 — 6 Stiick ein- 
zubringen, ist man jetzt in der Lage, Bohrlócher von 1,10 
bis 1,30 m Lange mit einem Bohrersatz von 2 Stiick Hart- 
metallschneiden herzustellen. Durch die Verwendung 
tieferer Bohrlócher sinkt naturgemaB der Verbrauch an 
Sprengstoffen. Daher ermóglicht die Benutzung der Hart- 
metall-Schlagbohrkrone Einsparungen an Sprengstoff.

Die Eigenart der aufschraubbaren Hartmetall-Schlag- 
bohrkronen gestattet es dem Hauer, die fiir eine Schicht 
notwendigen 4 — 6 Bohrkronen in einem kleinen Holz- 
behalter mit sich vor Ort zu nehmen. Dadurch entfallt 
die Bohrerbefórderung, die bisher besonders in Abbauen 
und Uberhauen muhselig und kostspielig war. Die Bohrer- 
schmiede wird durch die Einfiihrung der Hartmetall- 
Schlagbohrschneiden entlastct, weil nur noch die Einsteck- 
enden und Gewindestummel an dem Bohrgestange an- 
gestaucht zu werden brauchen. Bei der Gewerkschaft Hals- 
briicker Bergbau ist es gelungen, die bisher mit insgesamt

12 Mann auf 3 Schichten arbeitende Bohrerschmiede nach 
Einfiihrung der Bertl-Bohrkronen mit nur 3 Mann in
1 Schicht zu belegen.

Andere Herstellerfirmen von Hartmetall-Schlagbohr- 
kronen empfehlen, die von ihnen gelieferten Bohrkronen 
moglichst nur in kluftlosem Gebirge zu benutzen1. Wie 
jedoch die 26monatigen Betriebserfahrungen bei der Ge
werkschaft Halsbriicker Bergbau zeigen, finden die Hart- 
metall-Schlagbohrkronen Bauart Bertl in sehr kliiftigem 
Gebirge ohne Betriebsstórungen Anwendung. Wesentlich 
sind nur ein ruhiges und vorsichtiges Ansetzen des Bolir- 
loches (»Anbohren«) sowie eine gute Beherrschung der 
Bohrtechnik iiberhaupt durch den Hauer. Auch das Nach
schleifen der Bohrkronen muB sorgfaltig und von sach- 
kundiger Hand geschehen, ist aber sonst keine Kunst und 
kann in jedem Betrieb von einem angelernten Schlosser 
cinwandfrei durchgefiihrt werden. Die Verwendung von be
sonderen Schleifvorrichtungen ist wohl anzustreben, jedoch 
bei sonst anzuwendender entsprechender Sorgfalt und 
Obung keineswegs notwendig.

Bei Gegeniiberstellung der Schichtkopfleistungen von 
Stahlbohrerbetrieb einerseits und Hartinetallbohrerbetrieb 
anderseits haben sich in Halsbriicke in den mit Bertl-Kronen 
belegten Betriebspunkten Le is tungssteigerungen  von 
20-40 o/o ergeben. Damit verbunden war eine Senkung der 
Bohrlochkosten um 15—25 o/0.

Ein weiterer Yorteil der Hartmetall-Schlagbohrkronen 
ist bekanntlich die Móglichkeit, leichtere und billigere Bohr- 
hammer zu verwenden, wobei man auch bei der Ersatzteil- 
beschaffung beachtliche Einsparungen macht. In Hals- 
briicke fanden wahrend der 26monatigen Betriebszeit mit 
Bertl-Bohrkronen Flottmann-Bohrhammer A T 18 und 
Krupp-Bohrhammer P b h 6 und P b h 13 Verwendung. Dic 
Krupp-Bohrhammer sind infolge des Ausgleichs des Bohr- 
hammergewichts durch nahezu ausgewogenen Bohrknecht- 
angriff von den Hauern mehr begehrt.

Zusammenfassung .

Nach den durch die Gewerkschaft Halsbriicker Berg
bau auf der Blei-Silbererzgrube Halsbriicke bei Freiberg 
(Sa.) in Zusammenarbeit mit der Bergwirtschaftsstelle des 
Oberbergamts Freiberg vorgenommenen Versuchen und

1 Fe u stel ,  K.: Neuzeitliche Probleme beim Gesteinsbohren. Berg- u. 
hiittenm. Mh. S9 (1941), H. 6/7 (Sonderdruck S. 8).
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Entwicklungsarbeiten sowie der Einfiihrung im Dauer- 
betrieb (bis Ende 1941 insgesamt 26 Monate) ist die Hart- 
metall-Schlagbohrkrone Bauart Bertl zu einem brauchbaren 
Bohrwerkzeug geworden, das folgende Vorteile bietet:
1. Bohren auch in kliiftigem und drusigem, hartem Gebirge 
móglich, 2. Bohren tieferer Lócher, 3. geringerer Spreng- 
stoffverbrauch, 4. Verwendung leichterer Bohrhammer, 5. 
geringerer Pre61uftverbrauch, 6. geringerer Stahlverbrauch, 
7. Yermeidung der taglichen Bohrerbefórderung, 8. Erleich-

terung der Arbeit der Hauer, 9. dadurch insgesamt hóhere 
Schichtkopfleistung im Streckenvortrieb oder Abbau, 10. 
Verkleinerung der Bohrerschiniede.

Unter den in Halsbriicke vorliegenden Verhaltnissen
— harter Gneis oder chalzedonartige kliiftige Quarze — 
sind Durchschnitts-Bohrleistungen von rd. 48 m je Bertl- 
Bohrkrone im Dauerbetrieb erzielt worden. Ausfalle durch 
Materialfehler, Ausbrechen von Hartmetall oder schlechter 
Lótung koinmen praktisch nicht mehr vor.

Ein Beitrag zur Yereinheitlichung der Backfahigkeitsbestimmung von Steinkohlen.
Von Dr.-Ing. Hugo Ro

In der gegenwartigen Wirtschaft hat die Kohlen- 
aufbereitung nicht nur die Aufgabe, die gefórderten Roh- 
kohlen zu sortieren und zu waschen, sondern sie auch ais 
Rohstoff und Ausgangsprodukt verschiedener Veredelungs- 
verfahren in Betracht zu ziehen, die beste und wirtschaft- 
lichste Verwendungsmóglichkeit nachzupriifen und sie je 
nach der Art ais Kokskohle, Schwelkohle, Hydrierkohle, 
Generatorkohle usw. zusammenzufassen. Soweit verschie- 
dene Arten von Kohlen auf einer Schachtanlage gefórdert 
oder von einer Zentralaufbereitung verarbeitet werden, ist 
schon bei der Planung der Aufbereitungsanlage auf den 
unterschiedlichen Verwendungszweck durch Schaffung 
mehrerer Verarbeitungssysteme Riicksicht zu nehmen. 
Ebenso wichtig ist es aber fiir den Aufbereiter, die gefór
derten Kohlen standig zu iiberwachen und ihre Beschaffen
heit nachzupriifen, da es zu der Eigenart des Bergbaues 
gehórt, in immer neue Feldesteile oder Flóze mit anders 
gearteter Kohle vorzudringen und somit ein in der Zu
sammensetzung oftmals wechselndes Fórdergut zu liefern. 
Es gehórt daher mit zu den Aufgaben des Aufbereiters, 
sich iiber Abbau und Planung untertage zu unterrichten und 
nótigenfalls je nach den Erfordernissen der voraussicht- 
lichen kiinftigen Absatzverhaltnisse den Fórder- und Zeit- 
plan zu beeinflussen. Die Voraussetzung hierfur ist die 
genaue Kenntnis der im Abbau befindlichen und nach Móg- 
lichkeit der kiinftig zum Verhieb kommenden Flóze und 
Feldesteile. Fiir eine Schachtanlage mit mehreren gleich- 
zeitig im Abbau befindlichen Flózen sind zur Erfassung der 
kohlenrohstofflichen Grundlage Flózuntersuchungen von 
besonders groBer Wichtigkeit ( l ) 1. Je nach der mehr oder 
weniger gleichmaBigen Beschaffenheit der Flózpartien sind 
die Untersuchungen zu wiederholen und zu erganzen.

Kennze ichnung der wicht igsten Backfahigkeits- 
methoden.

In Zukunft wird es mehr denn je notwendig sein, 
Kohlenuntersuchungen an Flózen der dem neuen GroBdeut- 
schen Reich einverleibten oder angegliederten Kohlen- 
reviere durchzufuhren. Voraussetzung fiir die einleitend er- 
wahnte notwendige einheitliche Lenkung des Rohstoffes 
Kohle je nach seiner Eignung fiir die Veredlung ist die 
Vereinheitlichung der Untersuchungsmethoden fiir das 
ganze Wirtschaftsgebiet des Reiches.

Uber die einheitliche Durchfiihrung eines Teiles der 
wichtigsten Kohlenuntersuchungen, wie iiber die Bestim- 
mungen der Feuchtigkeit, der Asche, der fliichtigen Be- 
standteile, des Heizwertes usw. herrscht Klarheit, wahrend 
fiir andere Untersuchungsmethoden, darunter auch fiir die 
Backfahigkeitsbestimmung von Steinkohlen, noch keine eim- 
heitliche Form gefunden worden ist. Wenn auch die Back
fahigkeit nur iiber eine der fiir die Weiterverarbeitung von 
Kohlen wichtigen Eigenschaften, namlich iiber das Binde- 
vermógen AufschluB gibt, hat ihre Bedeutung zur Be- 
urteilung der Verkokbarkeit, besonders aber der Schwel- 
wiirdigkeit in letzter Zeit sehr zugenommen. Da iiber die 
Zuverlassigkeit der in Deutschland iiblichen Backfahigkeits- 
methoden Meinungsverschiedenheiten herrschen, werden 
nachstehend die wichtigsten Backfahigkeitsbestimmungs- 
methoden an Hand von Flózuntersuchungen aus verschie- 
denen Steinkohlenrevieren Deutschlands nachgepriift mit 
dem Ziel, nach Móglichkeit ein fiir das ganze Reichsgebiet 
geeignetes Verfahren zu ermitteln.

Die zahlreichen Untersuchungsverfahren liefien sich bei 
Sichtung des Schrifttums auf einige wenige, die sich in 
Deutschland oder im Auslande bis in die jiingste Gegen- 
wart durchgesetzt haben, beschranken. (2-24). Fast alle 
Verfahren beruhen darauf, daB man feingeriebene Kohle

1 Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden 
Nummernangaben in dem Schrifttumsverzeichnis.

de, Kattowitz (O.-S.).

mit nicht backenden Stoffen, wie Seesand, Anthrazit oder 
Kokspulver, in einem bestiinmten Verhaltnis mischt. Nach 
Erhitzung der Mischung wird die Backfahigkeit oder das 
Bindevermógen dadurch ermittelt, daB man entweder die 
nicht eingebackenen Bestandteile feststellt oder den Koks- 
kuchen auf seine Druck- oder Abriebfestigkeit priift.

In Deutschland‘sind in den letzten Jahren in den west- 
lichen Kohlengebieten hauptsachlich zwei Verfahren zur 
Bestimmung der Backfahigkeit zur Bedeutung gelangt, die 
»Standardmethode« nach Dr. Ka t tw inke l  (2) und die von 
Professor Hock und Dipl.-Ing. F r i t z  gemeinsam mit der 
Kohlenforschungsstelle (3) ausgearbeitete »Bochumer Me- 
thode«. Beide Verfahren benutzen die Druckfestigkeit eines 
Kokssandkuchens, um mit ihr die Backfahigkeit einer Kohle 
auszudriicken.

In den beiden óstlichen Kohlengebieten des Altreiches, 
in Westoberschlesien und im Waldenburger Revier, hat sich 
die auf Meurice und Campredon zuruckgehende ober
schlesische Sandmethode von Dr. Damm (4) durchgesetzt. 
Sie besteht darin, daB eine Mischung von 1 g feingemah- 
lener Kohle mit feinkórnigem Sand in einem Tiegel von 
bestimmter GróBe unter stets gleichen Bedingungen ver- 
kokt wird. Die Menge Sand in Gramm, die der Kohle zu- 
gemischt werden kann, bis der Abrieb der verkokten 
Mischung beim vorsichtigen Umstiilpen des Tiegels 1 g 
betragt, bezeichnet man ais Backfahigkeitszahl.

Eine Methode, die gleichfalls die maBig backenden 
Kohlen, ganz besonders aber die schwach backenden Kohlen 
durch Wertzahlen kennzeichnet, ist das im Jahre 1931 fiir 
das ostoberschlesische Kohlenreyier ausgearbeitete Back- 
fahigkeitsverfahren nach Dr. Roga  (5). Die Arbeitsbedin- 
gungen sind folgende (Abb. 1). Die zu untersuchende Kohle 
wird an der Luft getrocknet und abgesiebt, 1 g dieser vor- 
bereiteten Kohle mit 5 g getrocknetem Anthrazit im Por- 
zellantiegel gemischt, die Mischung mit einem Stempel 
schwach gestampft und unter einer bleibenden Gewichts- 
belastung — sonst aber ahnlich der amerikanischen 
Methode zur Bestimmung der fliichtigen Bestandteile — 
verkokt. Nach beendeter Verkokung und erfolgter Ab- 
kiihlung entfernt mań den Belastungskórper. Zunachst 
wird das Gewicht Q des gesamten Tiegelinhalts ermittelt, 
dann der Abrieb auf einem 1-mm-Rundlochsieb abgesiebt 
und das Gewicht a der abriebfreien Koksstiickchen fest- 
gestellt. Die iiber 1 mm groBen Stiickchen werden nun in 
einer Drehtrommel getrommelt. Die Trommel hat einen

Abb. 1. Trommel mit Antriebsmotor und Vorgelege zur 
Durchfiihrung der ostoberschlesischen Trommelmethodc. 
Im Vordergrund stehen 2 Tiegel mit danebenliegenden 

Helastungsgewichten, unterhalb der Trommel liegt das 
kleine Priifsieb mit 1 min Rundlochung.
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inneren Durchmesser von 200 und eine Breite von 70 mm. 
Innen befinden sich zwei Rippen von 30 mm Hóhe aus
2 mm starkem Blech. Die Trommel dreht sich mit einer Ge- 
schwindigkeit von 50 U/min. Die Zeitdauer der Trommelung 
betragt insgesamt 15 min. In gleichen Zeitabstiinden, und 
zwar alle 5 min, wird die Trommel angehalten, das Korn 
unter 1 mm abgesiebt und der Siebriickstand b bzw. c bzw. d 
gewogen. Die Backfiihigkeit lafit sich schaubildlich dar- 
stellen oder durch folgende Formel zahlenmaBig aus- 
driicken :

a-±-d +  b + c 

Backzahl in %  =  — „ - X 100

Q
Jede Probe wird zweimal durchgefiihrt.
In der Ubersicht 1 sind die Hauptmerkmale der vier 

beschriebenen Backfahigkeitsmethoden einander gegen- 
iibergestellt. Die Angaben erstrecken sich auf die Vor- 
bereitung der Kohle, den inerten Zusatzstoff, das 
Mischungsverhaltnis, die Tiegelform, Warmequelle, Prii- 
fung des Kokskuchens u. a. m.

Uber einige auslandische Backfahigkeitsmethoden, wie 
die von Meurice-Gabinsky (6), die amerikanische Methode 
nach Marshall-Bird (7) sowie iiber das in England haufig 
benutzte Verfahren nach Campredon und Gray (8), wTonach 
eine Kohle-Sandmischung von 25 g Gesamtgewicht so lange 
verandert wird, bis der Kokskuchen bei 500 g Belastung 
nicht mehr ais 5 o/o Abrieb liefert, auBern sich Professor 
Hock und Dipl.-Ing. Fritz in ihrer Arbeit (9) wie folgt: 
»Die Messung der Backfahigkeit ist reichlich unsicher und 
in starkem MaBe von den Beurteilungen der ausfiihrenden 
Person abhangig; die Bestimmungen sind sehr umstandlich, 
weil zur Ermittlung der Backfahigkeitszahl zahlreiche Ver- 
suche unternommen werden miissen; eine feine Abstufung 
in den Wertzahlen fiir die einzelnen Kohlen ist nicht móg- 
lich«. Da auBerdem etwas grundsatzlich Neues gegeniiber 
den vorher beschriebenen Verfahren nicht zu erw'arten ist, 
wurden die 3 letztgenannten auslandischen Verfahren in den 
Rahmen vorliegender Arbeit nicht einbezogen.

Eignung der e inzelnen Back fah igke i tsve r fah ren  
fiir die versch iedenar t igen Kohlen  der w ich t igs ten  

deutschen Ste inkoh lenreviere .

Die zur vergleichenden Backfahigkeitsbestimmung aus- 
gewahlten 4 Methoden, die oberschlesische Sandmethode 
nach Dr. Damm, die Bochumer Methode (Hock- 
Forschungsstelle), die Standardmethode von Dr. Kattwinkel

und die ostoberschlesische Trommelmethode, sind Iang- 
jahrig in verschiedenen Kohlengebieten erprobte und 
wissenschaftlich anerkannte Untersuchungsverfahren, die 
im einschlagigen Schrifttum oftmals beschrieben wurden 
und dereń Ergebnisse gegenwartig vielfach zur Beurteilung 
von Kokskohlen herangezogen werden.

Die unterschiedliche Beschaffenheit der Kohlen in den 
einzelnen Revieren hat verschiedene, ihrer Eigenart 
Rechnung tragende Backfahigkeitsmethoden zur An
wendung kommen lassen. Die gut backenden und bei der 
Tiegelprobe einen festen Kokskuchen abgebenden Fett- 
kohlen des Ruhrgebietes haben zur Ermittlung der Back
fahigkeit die Druckprobe mit dem Kattwinkelschen Ge- 
riit zur Entwicklung gebracht. Bei den mafiig ,oder 
schwach backenden oberschlesischen Kohlen, die einen 
wenig festen Kokskuchen abgeben, kónnen Verfahren An
wendung finden, die den gebackenen Tiegelkoks entweder 
gar nicht, wie beim Abriebverfahren von Dr. Damm, oder 
in schonender Weise, wie bei der Trommelprobe des ost- 
oberschlesischen Verfahrens, beanspruchen.

Im einzelnen zeigten daher die vier Backfahigkeits
methoden fiir die verschiedenen Kohlenreviere und je nach 
Art der Kohle unterschiedliche Brauchbarkeit. Bevor auf 
die Ergebnisse der flózweise vorgenommenen Backfahig- 
keitsuntersuchungen naher eingegangen wird, seien einige 
Erlauterungen zu der Ubersicht 2 und der schaubildlichen 
Darstellung (Abb. 2) der Untersuchungsergebnisse ge- 
geben.

Fiir die graphische Darstellung bestand die Aufgabe, 
fiir jede der vier auf ganz verschiedenen Messungen be- 
ruhenden Backfahigkeitsmethoden den entsprechenden 
MaBstab zu finden. Der in der Arbeit von Jenkner ,  Kiihl- 
wein,  Ho f fman  und Radmacher  (10) benutzte MaB
stab der Methoden Hock-Forschungsstelle, Dr. Kattwinkel 
und Dr. Damm entsprach nicht meinen Durchschnitts- 
ergebnissen. Die einzelnen Backfahigkeitskurven lagen zu 
weit auseinander. Die in vorliegender Arbeit benutzten 
MaBstabe wurden fiir jede Methode aus den Mittelwerten 
ihrer Backfahigkeitsergebnisse errechnet. Hierbei ist der 
Einfachheit halber angenommen worden, daB die Funk- 
tionen linear verlaufen. In Wirklichkeit bestehen im unteren 
wie auch im oberen Teil der Skaleneinteilungen innerhalb 
der 4 Backfahigkeitsmethoden so erhebliche Abweichungen, 
dafi mit einer Linearitat der Funktionen nicht gerechnet 
werden kann. Die Nullwerte der Bochumer- und der 
Standard-Methode entsprechen linear-mafistablich nicht den 
Nullwerten des Yerfahrens von Dr. Damm und der ost-

Ubers ich t  1. Zusammenstellung der wichtigsten Backfahigkeitsmethoden.

Oberschlesische Sand- 
Methode 

1926

Bochumer Methode 
Hock-Forschungsstelle 

1932

Standardmethode 
Dr. Kattwinkel 

(verbessert 1932)

Trommel-Methode
1931

Vorbereitung der Kohle Lufttrockene Kohle, 900 Ma
schen/cm2, lichte Maschen- 

weite 0,2 mm

Lufttrockene Kohle, 900 Ma
schen/cm2, lichte Maschen- 

weite 0,2 mm

Lufttrockene Kohle, 900 Ma
schen/cm3, lichte Maschen

weite 0,2 mm

Lufttrockene Kohle, 900 Ma
schen/cm2, lichte Maschen

weite 0,2 mm

Inerter Zusatzstoff Seesand von 0,3—0,4 mm, 
225 —400 Maschen/cm2

Seesand, 400—900 Maschen 
ie cm2 =  0,3—0,2 mm lichte 
Maschenweite mit Salzsaure 

gewaschen und gegluht

Seesand, 225-335 Maschen 
je cm2 =  0,4—0,3 mm lichte 
Maschenweite mit Salzsaure 

gewaschen und gegluht

getrockn. Anthrazit, 225 bis 
335 Maschen/cm2 =  0,3 bis 
0,4 mm lichte Maschenweite

Mischungsverhaltnis Je nach Bindevermogen 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14 und mehr g 

Sand zuziiglich 1 g Kohle

17 g Sand, 1 g Kohle unter 
Zugabe v. 1 Tropf. Olycerin

17 g Sand mit 1 g Kohle 
unter Zugabe v. 1 Tropfen 

Glycerin (mit Pipette)

5 g Anthrazit und 1 g Kohle

Mischungsmethode 2—4Tiegel mitverschiedenen 
Sandeinwaagen

6 X  17 g Sand und 6 X  1 S 
Kohle, zentral gemischt und 
in 6 Tiegeln (je 18 g) ein- 

gewogen

5 Tiegel mit je 17 g Sand 
und je 1 g Kohle mit Nickel- 
spatel gemischt. Jeder Tiegel 

wird gesondert gemischt

2 X  Anthrazit +  Kohle ge
mischt mit Glasstabchen und 
dann mit kleinem Stampfer 

gestampft

Kokskuchen Oberflache eingeebnet Mittels Blechstreifen einge
ebnet und 30 s mit 6 kg 

belastet

Mit Blech oder Kork einge
ebnet und 30 s mit 6 kg 

belastet

Fertige Kuchen mit Be- 
lastungskorper belastet

Tiegelform Porzellantiegel nach der 
Bochumer Methode zur Be

stimmung der fluchtigen 
Bestandteile

Porzellantiegel:
Hohe 35 mm, Dmr. s41 bzw. 
20 mm, Inhalt 30 cm3, Quarz- 
deckel m. Loch v. 2 mm Dmr.

Porzellantiegel:
Flohe 35 mm, Dmr. 41 bzw. 
20 mm, Inhalt 30 cm3, Quarz- 
deckel m. Loch v. 2 mm Dmr.

Porzellantiegel:
Hohe 40 mm, Dmr. 40 bzw. 

20 mm, _Quarzdeckel mit 
Óffnung

Warmequelle Muffelofen bei 850° Tiegel auf einem Dreieck mit 
Platin-Iridiumspitzen unter 
Heintzbrenner in 650 mm 
hohem und 130 mm weitem 
zylindrischem Eisenkamin m.

Fenster und Luftlochern

Verkokungsofen von Nor- 
mann-Frerichs, Fabr. Hu- 
gershoff, Quarzdreieck, da- 
runter Mekerbrenner Nr. 3, 

Verkokung rd. 3 min

Wie amerikanische Methode 
fiir fl. Bestandteile, Flamm- 
hohe 18—20 cm, Flammkegel 
3,5 cm, Tiegelabstand vom 
ob. Teil d. Brenners 6-7 cm, 

Verkokungzeit 15 min

Priifung des Kokskuchens Umstiilpen und Wagen des 
Abriebs, der zwischen 0,95 
u. 1,05 g liegen muB, sonst 
anderes Mischungsverhaltnis. 
Backzahl: Menge Sand in g

Nach 24 h im Kattwinkel- 
apparat zerdruckt- Die Menge 
Bleischrot in kg + Gewicht 
des GefaBes gilt ais Back- 
fahigkeitsziffer. Die 6 Werte 

werden gemittelt

Nach 4 h im Kattwinkel- 
apparat zwischen Gummi- 
platten zerdruckt. Backfahig
keit

Druckfestigkeit in Gramm 

17
Die Werte werden gemittelt 

•

3 X  je 5 min in Trommel mit 
50 U/min getrommelt und 

3 X  Abrieb ermittelt

“ 4r~  +  b + c
__f ______________ 100 : Q

3
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Abb. 2. Schaubildliche Darstellung de

oberschlesischen Trommelmethode. Der MeBbereich der 
beiden westdeutschen Verfahren hórt bereits auf, erreicht 
also den tatsachlichen Nullpunkt, wenn bei Dr. Damm oft 
noch Backzahlen von 10 und bei der Trommdmethode von 
rd. 30 erhalten werden. Im MeBbereich der hohen Back
fahigkeitswerte verhalt es sich umgekehrt. Die west
deutschen Methoden erreichen hohe Werte, wahrend die 
beiden im Osten ublichen Verfahren ihre Steigerungsfahig- 
keit im Anzeigen von entsprechenden Wertzahlen bei sehr 
gut backenden Kohlen einbiiBen. Eine Regelung dieser Er- 
scheinungen durch Errechnen und Aufstellen der jeweiligen 
Funktion fiir die einzelnen Methoden ware móglich, er- 
fordert aber sehr viel homogene Kohlenproben ver- 
schiedener Backfahigkeitsgrade.

In der Ubersicht wie auch in der schaubildlichen Dar
stellung sind dic Flózuntersuchungen innerhalb der Stein- 
kohlenreviere nach ihrem geologischen Alter in der Weise 
geordnet, daB immer mit dem jeweils jiingsten Flóz be- 
gonnen wird. Die Reihenfolge der einzelnen groBdeutschen 
Steinkohlenreviere geht von Westen mit dem Aachener Re- 
vier beginnend iiber das Saargebiet, das Ruhrrevier, iiber 
die Steinkohlengebiete von Sachsen, Waldenburg, Karwin 
bis zu dem gesamten oberschlesischen Steinkohlenrevier 
einschlieBlich der Steinkohlenlagerstatten des Dombro- 
waer und Krakauer Bezirks.

Die graphische Darstellung der Backfahigkeitse^eb- 
nisse nach den 4 yerschiedenen Methoden gibt infolge der 
groBen Anzahl von Untersuchungsergebnissen ein anschau- 
liches Bild von der Zuverlassigkeit der einzelnen Verfahren. 
Wurden alle vier Backfahigkeitsmethoden vollstandig 
gleichwertig sein und genaue Ergebnisse erzielen, so 
muBten alle vier Kurven zusammenfallen oder wenigstens 
in geringem Abstand annahernd parallel zueinander ver- 
laufen. Dies trifft auch unter Einbeziehung der MeBfehler 
bei einer groBen Zahl von Untersuchungen etwa zu.

Die Backfahigkeitskurven der Aachener Kohlen ver- 
laufen fast parallel. Bei Flóz Padtkohl erreichen alle vier 
Backfahigkeitswerte den Hóhepunkt des Reviers und enden 
bei Flóz Steinknipp samtlich bei 0. Bei den Flózen des

Saarreviers stimmt der Verlauf der einzelnen Back- 
fahigkeitskurven im wesentlichen iiberein. Bemerkenswert 
ist, daB die Bochumer- und die Standard-Methode bei den 
jungen Flózen des Reviers, dem Schwalbacher, dem Wahl- 
schieder Flóz sowie bei Flóz Kallenberg Nullwerte an
zeigen, wahrend die oberschlesische Sandmethode und die 
Trommelmethode Backfahigkeitsbewertungen durch unter- 
schiedliche Zahlenangaben aufweisen kónnen. Die gut 
backenden Flóze des Saarreviers werden von den beiden 
westlichen Methoden durch hohe Zahlen gekennzeichnet. 
Die Trommelmethode tragt jedoch der hohen Backfahigkeit 
z. B. von Flóz 21 nicht Rechnung.

Die Kohlen aus den Flózen des Ruhrreviers verhalten 
sieli ahnlich zu den 4 Backf;ihigkeitsverfahren wie die Saar- 
kohlen, nur ist hier zwischen den einzelnen Methoden sehr 
wenig Ubereinstimmung im Kurvenverlauf festzustellen. 
Diese Untersuchungsreihc miiflte an Ort und Stelle, d. h. 
von einem Laboratorium des Ruhrreviers wiederholt 
werden. Die Magerkohlen ergeben bei keiner Methode eine 
Backfahigkeitszahl.

Die Backfahigkeit der Kohlen aus dem Zwickauer 
Kohlenbecken zeigt gut ubereilistimmende Werte. Der 
Kurvenverlauf ist nahezu parallel. Die vorwiegend gut ver- 
kokbaren Kohlen des Waldenburger Steinkohlenreviers, 
dereń Backfahigkeit innerhalb eines Grubenfeldes oft stark 
wechselncl ist und daher besonders ausgesucht wurden, 
werden, wie die Backkohlen der westlichen Reviere, von 
der Sandmethode Dr. Damms und von der Trommelmethode 
nicht entsprechend hoch bewertet. Die Ubereinstimmung im 
Kurvenverlauf ist jedoch nicht mit schlecht zu bezeichnen. 
Die Backfahigkeitswerte der Karwiner Kohlen stimmen 
innerhalb der 4 Methoden gut iiberein. Aus der Reihe fallt 
nur ein Ergebnis von Flóz C nach der Bochumer Methode.

Diebesonderszahlreichen Backfahigkeitsuntersuchungen 
vou oberschlesischen Kohlen lassen besonders sichere 
Schliisse fiir die Bewertung der einzelnen Verfahren zu. Die 
Ubereinstimmung der Backfahigkeitskurven ist im all
gemeinen ais verhaltnismaBig gut zu bezeichnen. Das Be- 
merkenswerte bei den Backfnhigkeitscrgebnissen ober-
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Untersuchungsergebnisse.

schlesischer Kohlen ist, daB die beiden in Westdeutschland 
iiblichen Verfahren, die Bochumer- und die Stanclard- 
Methode, nicht ausreichen, um die vorwiegend nur mafiig 
oder schwach backenden Kohlen zu kennzeichnen. Von den 
hier aufgefiihrten 38 Kohlenproben aus verschiedenen 
Schichten des oberschlesischen Karbons ergab die Back
fahigkeit nach der

Bochumer Methode in 15 Fallen den Wert 0
Standard-Methode in 13 Fallen den Wert 0
oberschles. Sandmethode in 4 Fallen den Wert 0 
Trommelmethode in keinem Falle den Wert 0.

Es zeigt sich hier iiberaus deutlich, daB fiir die wert- 
maBige Abstufung der backenden Eigenschaften ober- 
schlesischer Kohlen nur die beiden im Osten eingefiihrten 
Verfahren hinreichend Auskunft geben. Die Backfahigkeit 
der Kohlen im Dombrowaer und Krakauer Revier ist so 
schwach, daB in diesen Fallen nicht einmal die Methode 
Dr. Damms, sondern nur noch die Trommelmethode zur 
wertzahlenmaBigen Einstufung des Backfahigkeitsgrades 
ausreicht.

Nachpr i i f ung  
der e inzelnen Back fah igke i t smethoden  durch  

W iede rho lungsp roben  und  Er rechnung  des mitt- 
leren Fehlers nach der Methode  d e r  k l e i n s t e n  

Quadrate .

Die Zuverlassigkeit der 4 Backfahigkeitsverfahren 
wurde rechnerisch durch Ermittlung des mittleren Fehlers 
und weiterhin durch vielfache Wiederholung ein und der- 
selben Probe nachgepriift. Auf diese Weise war es móglich, 
die Eignung und Zuverlassigkeit der Backfahigkeitsbestim- 
mungen fiir verschiedene Arten von Kohlen festzustellen. 
Es ergab sich, daB die Bochumer und die Standard- 
Methode besonders bei den schwach backenden Kohlen 
groBe Abweichungen der .Einzelmessungen aufwiesen. Im 
folgenden wurden daher die mittleren Fehler der gut 
backenden, maBig backenden und schwach backenden Flóze 
gesondert nach dem Pythagoras der Ausgleichsrechnung

*<

^ ^ o
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N
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G L  0 G L  0 K  P  Q G Lw L 0 H S  j  A A B  C \ A  B  C 
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zusammengefaBt, wobei die Genauigkeit der Methode um- 
gekehrt proportional dem Quadrat ihrer mittleren Fehler ist.

Bochumer Methode: Backzahl > 6 :  
Backzahl 3—6: 
Backzahl <  3: 

Standard-Methode: Backzahl >  200: 
Backzahl 100—200 
Backzahl <  100:

%
mittlerer Fehler - ± 8,5 

,, ,, =  ± 15,6
=  * 23,4 

„  =  ± 8,5
=  ± 17,5 

,, =  ± 20,3

lm allgemeinen laBt sich daraus fiir die beiden west- 
deutschen Backfahigkeitsmethoden Hock-Forschungsstelle 
und Standardmethode Dr. Kattwinkels folgern, daB ihre 
Zuverlassigkeit mit Abnahme der backenden Eigenschaften 
einer Kohle mehr und mehr schwindet. Beide Verfahren 
eignen sich daher im besonderen zur naheren Unter- 
scheidung in dem Bereich gut backender Kohlenarten.

Auch bei der Trommelmethode, deren Backfahigkeits- 
wert aus 2 Parallelbestiminungen errechnet wird, ist fiir 
jede Untersuchung der mittlere Fehler festgestellt worden. 
Die Abweichungen sind im Gegensatz zu den der beiden 
westdeutschen Methoden auBerordentlich gering und gehen 
meist nicht iiber l»/0 hinaus. Selbst bei Backzahlen von 
kaum meBbarer GróBe, wie sie Flóze des Krakauer Reviers 
aufweisen (Flóz Jacek =  0,53 und Flóz Viktor =  0,26), be- 
tragen die mittleren Fehler nur 10—11 o/o. Die Zuverlassig- 
keit und Reproduzierbarkeit dieser Backfahigkeitsmethode 
wird von keinem anderen Verfahren erreicht. Selbst 
Paralleluntersuchungen, die in anderen Laboratorien an- 
gestellt wurden, ergaben keine nennenswerten Ab
weichungen.

Bei der Sandmethode Dr. Damms lieBen sich, infolge 
der Eigenart dieses Verfahrens, innerhalb einer Backfahig- 
keitsbestimmung leider keine mittleren Fehler errechnen. 
Hier muBte man sich auf wiederholte Parallelunter
suchungen, die auch mit den anderen Methoden durch- 
gefiihrt wurden, beschranken. Ein ausgesucht homogenes 
Stiick Kohle aus dem Heinitzflóz wurde auf 10 mm zer- 
kleinert und bei 1,3 spez. Gewicht abgeschwommen. Aus 
dem gut durchgemischten abgeschwommenen Gut wurden
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10 Proben hergestellt, die unter verschiedenen Bezeich- 
nungen auf Backfahigkeit hin untersucht wurden. Die Er
gebnisse waren folgende:

Nr. der 
Probe

Sandmethode 
Dr. Damm

Bochumer
Methode

Standardmethode 
Dr. Kattwinkel

Trommel
methode

1 16 5,5 240 50,4
2 16 5,7 208 49,3
3 15/16 4.9 149 49,7
4 16 7,7 186 51,0
5 15/16 5,9 260 49,2
6 16 4,4 214 50,0
7 16 4,5 243 49,6
8 15 4,0 215 49,6
9 16 3,6 174 50,1

10 16 3,6 169 50,2

Die Abweichungen (mittlere Fehler in o/o) der 10 Einzel- 
untersuchungen der Heinitz-Kohlenprobe betragen:

%
Oberschlesische Sandmethode Dr. Damm . . . .  ± 2,2
Bochumer Metbode (Hock-Forschungsstelle) . . . ± 25,0
Standardmethode Dr. Kattwinkel .........................± 17,5
Trom m elm ethode.......................................................± 1,08

Diese Ergebnisse sprechen fur die Zuverlassigkeit der» 
in Oberschlesien eingefiihrten Sandmethode und der 
Trommelmethode. Da es sich hierbei um eine Kohle von 
mittlerer Backfahigkeit handelte, war es von Interesse fest- 
zustellen, ob sich ahnliche Fehlerabweichungen auch bei 
sehr gut backenden Kohlen ergaben. Man teilte daher eine 
sehr gut backende Kohlenprobe aus einem Flóz der Ober- 
stufe der unteren Ostrauer Schichten in 4 Teile und unter- 
suchte sie gleichfalls mit verschiedener Benennung auf ihre 
Backfahigkeit nach den 4 Methoden. Die Abweichungen 
(mittlere Fehler in o/o) der 4 Einzeluntersuchungen der sehr
gut backenden Kohlenprobe betrugen:

%
Oberschlesische Sandmethode Dr. Damm . . . .  ± 1,8
Bochumer Methode (Hock-Forschungsstelle) . . . ± 12,6
Standardmethode Dr. Kattwinkel .........................± 10,4
T rommelmethode....................................................... ± 2,0

Die mittleren Fehler der beiden westdeutschen 
Methoden nehmen, wie schon bei der obigen Errechnung 
des mittleren Fehlers innerhalb einer Backfahigkeits- 
bestimmung festgestellt wurde, bei Untersuchung gut 
backender Kohlen ab. Die Abweichungen der Verfahren 
nach Dr. Damm und der Trommelmethode bleiben weiter- 
hin gering.

Die oberschlesische Sandmethode Dr. Damms zeigte bei 
dieser und auch bei den vorhergehenden Untersuchungen 
im Rahmen dieser Arbeit im Gegensatz zu den Erfahrungen 
mit Paralleluntersuchungen fruherer Jahre iiberraschend gut 
iibereinstimmende Werte. Das mag vielleicht daran liegen, 
daB die Backfahigkeitsuntersuchungen im gleichen Labo
ratorium stets von derselben geiibten Person durchgefiihrt 
wurden. Es wurde daher dieselbe Kohlenprobe aus den 
unteren Ostrauer Schichten 2 weiteren Laboratorien zur 
Untersuchung iibergeben, dereń Ergebnisse folgende Werte 
aufwiesen:

1. Laboratorim 2. Laboratorium 3. Laboratorium
1. Untersuchung. . . 26/27 21 26
2. „  . . .  26 21 26
3. „ . . .  25/26 21 25
4. ...............................................  26/27 21 24

Das erste (das dem Verfasser fiir die Arbeit zur Ver- 
fiigung stand) und das dritte Laboratorium zeigten gut 
iibereinstimmende Werte, wahrend die Backfahigkeits- 
zahlen des zweiten Laboratoriums Abweichungen (mittlere 
Fehler) von 15 bzw. 12 o/0 aufzuweisen hatten.

Wiederholte Untersuchungen einer schwach backenden 
bei 1,6 spez. Gewicht abgeschwommenen Kohle aus dem 
Veronika-Flóz ergaben nichts Neues. Bei der Methode 
Dr. Damms und der Trommelmethode waren sehr geringe 
Schwankungen zu verzeichnen, wahrend die Bochumer 
Methode und die von Dr. Kattwinkel den Wert 0 ergaben.

Backfahigkeitswerte 
Oberschlesische Sandmethode Dr. Damm . 9 9 9/10 9/10
Trommelmethode.............................................  28,0 28,3 28,0 28,0
Bochumer Methode (Hock-Forschungsstelle) \ 

und Standardmethode Dr. Kattwinkel . . /  1 0 0

Besprechung der Ergebnisse und Vorschlag  
zu einer Vere inhe i t l i chung  der Backfahigkei ts- 

best immung.

Auf Grund der angestellten Untersuchungen, Nach- 
priifungen und Berechnungen laBt sich iiber die Eignung

der vier nachgepriiften Backfahigkeitsmethoden folgendes 
feststellen:

Die M e t h o d e  H o c k - F o r s c h u n g s s t e l l e  
(Bochumer-Methode) ist ein fiir die stark inkohlten Ruhr- 
Fettkohlen entwickeltes Verfahren, das sich hauptsachlich 
fiir gut backende Kohlen eignet. Schon bei der Unter
suchung maBig backender Kohlen erhalt man keine Back- 
zahlen mehr. Die Abweichungen der fiir eine Untersuchung 
vorgeschriebenen Einzelmessungen sind sehr groB. Die 
errechneten hohen mittleren Fehler innerhalb einer Unter
suchung, die aus 6 Einzelmessungen besteht sowie bei der 
Durchfiihrung von Wiederholungsuntersuchungen lassen 
sich nur dadurch erklaren, daB bei der Ermittlung der 
mechanischen Festigkeit durch Zerdriicken im Kattwinkel- 
schen Gerat jeder kleinste RiB im Kokshiitchen das Er- 
gebnis der Druckprobe beeinflussen kann. Bei Feststellung 
der Festigkeit von technischem Koks wendet man aus dem- 
selben Grunde keine Druckprobe, sondern die Syndikats- 
Trommelprobe an.

Ahnliches gilt von der S tanda rdm e thode  Dr. Katt
winkel s, jedoch hat sie gegeniiber der Bochumer Methode 
meines Erachtens den VorteiI, daB bei der Herstellung des 
Kohle-Sandkuchens jeder Tiegel gesondert gemischt wird, 
wahrend bei der Bochumer Methode die gesamte Mischung 
fiir eine Untersuchung, also 6x1 g Kohle und 6x17 g Sand 
auf einmal hergestellt werden muB. Anderseits diirfte sich 
die feinere Sandkórnung der Bochumer Methode gegen 
die gróbere des Kattwinkelschen Verfahrens zugunsten des 
ersten auswirken.

Die oberschlesische Sandmethode  Dr. Damms 
ist fiir die maBig backenden Kohlen sehr geeignet. Sie ist 
beąuem und rasch durchzufiihren, weist aber den Nachteil 
auf, daB iibereinstimmende Werte mit Sicherheit nur bei 
der gleichen ausfiihrenden Person erreicht werden. Im 
besonderen weichen die Untersuchungsergebnisse von- 
einander ab, wenn verschiedene Laboratorien Parallel
untersuchungen anstellen.

Die oberschlesische Tromme lmethode  hat 
gegeniiber allen anderen Backfahigkeitsverfahren den be
sonders fiir Oberschlesien wichtigen Vorzug, daB sie ais 
sicherer Gradmesser fiir das Bindevermógen der Kohlen 
bis herunter zu den ganz schwach backenden Flózen an- 
wendbar ist. Sie verfiigt iiber einen groBen MeBbereich und 
liefert, wie zahlreiche Messungen ergeben haben, sehr gut 
reproduzierbare Werte. Ein weiterer Vorteil ist ihre weit- 
gehende Mechanisierung und die damit verbundene Aus- 
schaltung subjektiver Beeinflussung durch die ausfiihrende 
Person. Die Verwendung von Anthrazit ais neutrales Mittel 
zur Herstellung des Kokskuchens hat gegeniiber Sand den 
Vorzug, daB er ein der zu untersuchenden Kohle ver- 
wandter Stoff ist, ungefiihr gleiches spezifisches Gewicht 
hat und daher weniger zur Entmischung neigt. Hervor- 
zuheben ist, daB nach dieser Methode die Backfahigkeits
werte in o/o angegeben werden, so daB im Gegensatz zu 
den anderen Methoden die Begrenzung des Hóchstwertes 
feststeht. Es ist jedoch, wie schon erwahnt, in der vor- 
liegenden Arbeit noch nicht gelungen, die entsprechend 
hohen Werte fiir sehr gut backende Kohlen, wie z. B. fiir 
Ruhr-Fettkohlen, zu erzielen. Fiir die neuzeitliche Kohlen- 
weiterverarbcitung ist es aber meines Erachtens wichtiger, 
einen ausfiihrlichen MeBbereich fiir die maBig und schwach 
backenden Kohlen ais fur die sehr gut backenden Kohlen 
zu haben.

Zu begriiBen ware es, wenn die Trommelmethode auf 
ihre Brauchbarkeit fiir gut backende Ruhr- und Saarkohlen 
an Ort und Stelle nochmals nachgepriift wiirde. Da die 
Backfahigkeitsbestimmungen nach der Trommelmethode bei 
den vorliegenden Untersuchungen nur im Mischungs- 
verhaltnis Kohle : Anthrazit =  1 :5 vorgenommen wurden, 
ware zu empfehlen, gleichzeitig das Mischungsverhaltnis 
1 : 10 in die Versuchsreihe einzubeziehen. Es ware moglich, 
daB sich dieses Mischungsverhaltnis, das besonders auf gut 
backende Kohlen Riicksicht nimmt, allgemein bewahrt.

Sollte sich die Trommelmethode fiir gut backende 
Ruhr- und Saarkohlen weiterhin nicht besonders eignen, so 
miiBte man fiir diese das Bochumer- oder das Standard- 
verfahren beibehalten und fiir die weniger gfut backenden 
Kohlen, z. B. unterhalb der Backfiihigkeitszahlen 5 nach 
der Bochumer Methode und 200 nach der Standardmethode, 
die Trommelmethode anwenden. Fiir die anderen Stein- 
kohlenreviere diirfte sich das Trommelverfahren bis un- 
gefahr zur Backzahl 70 vorbehaltlos eignen. Starker 
backende Kohlen kónnten dann nach der Bochumer Methode
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:m Verfahren Dr. Kattwinkels gepriift werden. Zur 
n Kennzeichnung der angewandten Methode muBte 

Zahl der Anfangsbuchstabe der Methode gesetzt 
, z. B. B 5 =  Baekzahl 5 nach der Bochumer Methode, 
= Baekzahl 200 nach der Kattwinkelschen Methode, 
Baekzahl 10 nach der oberschlesischen Sandmethode 
70=-Baekzahl 70 nach der Trommelmethode. 
der Trommelmethode ware es jedoch angebracht, 

deine Abanderungen vorzunehmen. Z. B. muBte man 
le des gewóhnlichen Brenners zur Erhitzung des 
Vnthrazitkuchens einen elektrischen Ofen mit genau 
sllter Temperatur vorschreiben. Den Anthrazit

miiBten alle Laboratorien einheitlich von einer Schachtanlage 
beziehen. Das Sieb fur die Abriebmessung muBte nicht in 
Rundloch, sondern nach Din 1171 Maschengewebe vor- 
geschrieben werden.

Im Interesse einer einheitlichen Bewertung der Kohlen 
im ganzen deutschen Wirtschaftsgebiet ware es zu begriiBen, 
wenn die einzelnen Kohlenreviere von sich aus wenigstens 
zunachst versuchsweise die Trommel-Backfahigkeitsbestim- 
mung zur Beurteilung des Bindevermogens ihrer Kohlen 
einfiihren w'iirden. Zum SchluB sei noch hervorgehoben, 
daB bei der vorIiegenden Arbeit, wie aus der Ubersicht 2 
und Abb. 2 hervorgeht, in die vergleichende Backfahigkeits-

Ubersich t  2. Vergleichende Backfahigkeitsuntersuchungen nach verschiedenen Methoden.

B a c k fa h ig k e it

Flózbezeichnung
Schacht

anlage
Kohlenrevier Oberschl.

Sand-

Methode

Bochumer Methode 
Hock-Forschungs- 

stelle

Standard- 
Methode 

Dr. Kattwinkel

Trommel
Methode

Sandberg ...................................... A Aachen 10 1,2 45 29,2
P a d tk o h l ...................................... B 14 4,0 231 44,3
Steinknipp.................................... C 0 0 0 0
Schwalbacher F l ó z ................... A Saar 9 0 0 25,5
Wahlschieder F ló z ...................... B 9 10 0 0 28,7
K a lle nbe rg .................................. C 1314 0 0 41,9
Hirschbach Flóz 8 9 ................... D 22 23 6,5 334 55,3
Hirschbach Flóz 2 1 ................... D 2324 9,6 459 51,0
St. Ingbert Flóz 10 Sud . . . . E

Ruhr
23 8,8 408 55,1

Hagen............................................. A 10 0 0 23,6
B ism arck ...................................... B 14 2,1 72 49,5
Zollverein 2 .................................. C 18 9,5 400 55,7
Katharina...................................... C 24 9,5 390 59,1
A n n a ............................................. D 22 8,1 423 49,0
H u g o ............................................. D »ł 22 9,4 412 57,0
Blucher ......................................... D 18 8,8 522 62,4
P rasiden t...................................... D 18 9,4 ■136 55,0
Sonnenschein.............................. D 19 7,5 332 50,6
Finefrau......................................... E 0 0 0 0
O e itling ......................................... E 0 0 0 0
Mausegatt...................................... E 0 0 0 0
Kreftenscheer.............................. E

Sachsen
0 0 0 0

RuBkohlenflóz..............................
Tiefes Planitzer Flóz, obere . .

A 1718 2,6 112 50,3

Abte ilung .................................. A ,, 20'21 5,8 237 72,2
desgl. mitllere Abteilung. . . . A »* 21 7,2 261 76,3

59,6desgl. untere Abteilung . . . . A
Waldenburg

18 19 5,0 187
Hochbergflóz.............................. A 13 3,7 204 33,2
Starkes Flóz .................................. B 10 2,7 81 38,1
StraBenflóz.................................. B 19 9,2 371 51,0

43,61.—4. Flózgruppen...................... C »» 14 15 5,5 333
9. F lózg ruppe .............................. C »» 15 5,0 214 43,8
Moltkeflóz..................................... D 6 0 0 21,0
Backendes F ló z .......................... E 20 5,5 235 52,7
Leopold......................................... A Karwin 8 2,5 117 28,5
Johann .......................................... B »» 10 3,4 109 32,5
Flóz 16 ............................................ C 12 13 7,9 181 49,5
Flóz 17 ......................................... C 19 20 8,6 247 73,1
Flóz C ............................................... D 20 5,6 248 77,7
Flóz 33 ......................................... E 20 9.4 282 78,2
Heinrichsfreude.......................... A Oberschlesien 0 0 0 1,5
G u s ta v .......................................... B 2 3 0 0 20,5
A lbert............................................. C 67 0 0 19,6
Emanuelssegen........................... D łł 0 0 0 13,4
Flóz b ............................................. E 7/8 2,6 133 38,7
A nton ie ......................................... F 13 5,7 184 40,2
Xaver............................................. G 8 0 78 30,2
G eorg ............................................. G 12 1,8 68 35,3
H o ffn u n g ...................................... H >» 6 0 0 12,3
Maria (Valeskabanke)............... J łł 0 0 0 14,0
Blucher .......................................... K M 7 0 0 15,5
Einsiedel Oberbk......................... L 12 4,6 109 29,2

41,0„ Niederbk...................... L 15 4,0 190
Gerhard......................................... K 7 0 0 22,5
Schuckmann.................................. G 15 7,1 159 38,8
Schuckmann.................................. L 13 1,9 73 29,5
G liick ................... • ..................... M 0 0 0 11,6
Heintzm ann.................................. K 6 0 0 20,6
P e lag ie .......................................... L 13 5,1 94 41,0
Broją ............................................. L 13 3,6 118 34,3
H e in itz .......................................... G 17 6,5 234 56,9
Sa'telflóz Oberbk......................... K , 8 2,3 86 30,1
Oberflóz......................................... N 0 0 0 7,5
Reden......................................... • G 16 5,1 227 48,0
Reden ............................................. L 16 17 3,4 147 49,0
Reden............................................. O 12 0 135 35,5
P ochham m er.............................. G 18 6,2 263 45,0
Pochham m er.............................. L 16 17 4,6 246 69,1
Pochham m er.............................. O 18 1,9 113 41,9

43,0Sattelflóz Niederbk...................... K 12 2,4 131
Karolinę......................................... P 2 3 0 0 13,1
Niederflóz..................................... Q 3 0 0 17,3
Andreasflóz I I I .......................... G 17 6,2 230 48,8
Andreasflóz I I I .......................... Lw 19 6,1 238 64,0
Andreasflóz I I I .......................... L 19 8,3 405 71,0
Andreasflóz I I I ........................... O U 1,2 173 40,8
F u n d f ló z ......................................
Flóz aus den unt. Ostrauer . .

R łł 14 6,3 273 58,6

Scbichten.................................. S
Dombrowa

20 5,3 292 60,9
M ilowitz......................................... A 9 0 0 3,7
K a r o l in ę ...................................... A 23 0 0 7,8
Reden ............................................. B 0 0 0 5,2
IV. Flózgruppe Floz 1 ............... C

Krakau
0 C 0 2,4

Viktor............................................. A 0 0 0 0,3
Jacek ............................................. B 0 0 0 0,6
Brzeszcze X X V ........................... C łł 10 1,2 0 32,3
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untersuchung Kohlen aus allen Steinkohlenrevieren und 
allen Stufen des produktiven Karbons herangezogen worden 
sind.

Zusammenfassung.

Nach einem Hinweis auf den praktischen Wert von 
Flozuntersuchungen .fiir Aufbereitungiund Kohlenveredlun,gł 
werden verschiedene Backfahigkeitsmethoden beschrieben 
und 4 Verfahren — Hock-Forschungsstelle, Dr. Katt- 
winkel, oberschlesische Sandmethode Dr. Damms und 
Trommelmethode — miteinander verglichen und ihre 
Eignung fiir die verschiedenen Kohlenarten der einzelnen 
deutschen Kohlenreviere nachgeprtift. Die zahlreichen ver- 
gleichenden Backfahigkeitsuntersuchungen ergaben, daB 
die unterschiedliche Beschaffenheit der Kohlen in den ein
zelnen Revieren auch verschiedene Backfahigkeitsmethoden 
verlangt. Jedoch hat sich die ostoberschlesische Trommel
methode fiir alle deutschen KohIenreviere mit Ausnahme 
des Ruhr- und Saargebietes ais die weitaus zuverlassigste 
erwiesen.

S c h r i f t t u m s v e r  ze i c hn i  s.

1 Schmi tz ,  Gliickauf 71 (1935) S. 845, 881, 904, 925.
2 K a t t w i nke l ,  Brennstoff-Chem. 13 (1932) S. 103.
3 Agde und W in t e r ,  Brennstoff-Chem. 15 (1934) S. 46 u. 127.
4 Damm,  Gliickauf 64 (1928) S. 1073 u. 1111.
5 R oga, Z. Oberschl. Ver. 70 (1931) S. 565.
6 Meur i ce  — Gab i n sk i ,  Brennstoff-Chem. 11 (1930) S. 394 (Referat).
7 M a r s h a l l  und Bird,  Brennstoff-Chem. 11 (1930) S. 94 (Referat).
8 Cam p re d o n  und Gray,  Fuel 2 (1923) S. 42.
9 Hock  und Fr i tz ,  Gliickauf 68 (1932) S. 1005.

10 Jenkner ,  K u h l w e i n  und Ho f fma nn ,  Gliickauf 70 (1934) S. 473.
11 R i ch t er ,  Feuerungstechn. 25 (1937) S. 73.
12 Nie l sen,  Brennstoff-Chem. 13 (1932) H. 3 (Referat).
13 Agde und W in te r ,  Stahl u. Eisen 50 (1930) S. 1647.
14 Schroth ,  Gas-u. Wasserfach 73 (1930) Sonderdruck.
15 Terres und Kronscher ,  Gas-u. Wasserfach 73 (1930) S. 673.
16 Macura ,  01 und Kohle 16 (1940) S. 117.
17 Jahnson  und Yancey,  Brennstoff-Chem. 11 (1930) S. 401 (Referat).
18 Lloyd,  Brennstoff-Chem. 11 (1930) S. 250 (Referat).
19 Mi ih ls teph ,  Brennstoff-Chem. 10 (1929) S. 241.
20 Ba ras h, Brennstoff-Chem. 10 (1929) S. 366.
21 Damm,  Brennstoff-Chem. 10 (1929) S. 191 und 221.
22 Agde und W in te r ,  Brennstoff-Chem. 11 (1930) S. 394.
23 van Ahlen,  Gliickauf 70 (1934) S. 1178.
24 Kaatz  und R i ch te r ,  Gas-u. Wasserfach 78 (1935) S. 221.

U M S C H A  U
Laboratorium svorschriften  

des Kokereiausschusses II a.

Die Bestimmung des Gesamtschwefels in festen Brenn- 
stoffen nach dem Vergasungsverfahren.

Grund lagen  des Verfahrens.
Das Verfahren beruht auf der katalytischen Vergasung 

des Brennstoffes mit Wasserdampf1, wobei der Schwefel 
in Form von Schwefelwasserstoff an Kadmiumazetat ge- 
bunden und anschlieBend mit Jodlósung oder mit Bromid- 
Bromatlósung — arseniger Saure titriert wird. Es gestattet 
die Bestimmung des Gesamtschwefels in allen festen Brenn
stoffen mit der gleichen Genauigkeit, die sich bei An- 
wendung des Eschkaverfahrens nach der Laboratoriums- 
vorschrift II erreichen laflt.

Versuchse in r ich tung2.
Ein durchsichtiges Quarzrohr von 50 cm Lange und 

20 mm Dmr. wird durch einen kleinen Róhrenofen und 
einen aufklappbaren Silitstabofen, die beide schwach ge- 
neigt sind, beheizt. Etwa 12—14 cm des Quarzrohres ragen 
iiber den Silitstabofen hinaus. Der kleine Róhrenofen wirkt 
ais Dampfiiberhitzer, der Silitstabofen zur Beheizung des 
ais Veraschungsraum dienenden Quarzrohrteiles. Das 
Quarzrohr wird nach dem Einfiihren des mit Brennstoff 
und der Vergasungsmischung versehenen Verbrennungs- 
schiffehens3 mit einem Dampfentwickler verbunden. Die 
wahrend der Veraschung aus dem Quarzrohr abziehenden 
Dampfe und Verbrennungsgase gelangen in ein engeres 
durchsichtiges Quarzrohr von etwa 35 cm Lange und 
12 mm Dmr., das am Ende verjungt ist. Beide Quarzrohre 
sind mit Hilfe eines porenarmen Korkstopfens verbunden, 
der durch eine Brause kraftig mit Wasser berieselt wird. 
Die Temperaturmessung erfolgt mit einem Thermoelement, 
dessen Lótstelle iiber der Mitte des Schiffchens auf dem 
Quarzrohr ruht. Ais Vorlage dienen zwei je 500 cm3 
fassende Schliffkolben mit Gasein- und -austritt.

Versuchsdurch fuhrung .
Das unterschiedliche Vergasungsvermógen der ein

zelnen Brennstoffarten, wie Kohle, Koks oder Pyritkonzen- 
trat, das durch Struktur und Menge des jeweilig vor- 
handenen Kohlenstoffs bedingt ist und die Reduktion der 
Schwefelverbindungen zu Schwefelwasse' sJoff entscheidend 
beeinfluBt, wird durch besondere Zusatze, wie Lithium- 
carbonat bzw. Hal/- und a-Kohle, zur normalen Ver- 
gasungsmischung ausgeglichen. Bei der Ausdehnung der 
Analyse auf samtliche Brennstoffe ob Stein-, Braunkohle, 
Koks oder Pyritkonzentrate, ob schwefelarm oder schwefel- 
reich, empfiehlt sieli die Herstellung von 3 Vorrats- 
mischungen.

1. Normale Vergasungsmischung.
Anwendung fiir alle Arten von Kohlen bis zu 3 o/o S 

(Steinkohlen, Braunkohlen, Mittelprodukt, Braunkohlen- 
schwelkoks, Briketts).

1 Vgl. Ma n te l  u. Schre i ber ,  Gliickauf 75 (1939) S. 929/930; 70 
(1940) S. 479/481.

2 Hersteller ist die Firma W. Feddelcr in Es<cn, Michaclstrafie 24a.
> Ais Verbrennungsschiffchen haben sich Schiffchen aus umlasiertem 

Hartporzellan, neue Form, Lange mit Ose gemessen 97 mm, Breite 10 mm. 
Hóhe 10 mm, der Firma Haldenwanger, Berlin-Spandau, gut bewahrt.

60 Gew. Teile Calciumoxalat (CaC20 4) gepulvert, p. a. 
(schwefelfrei, vorhandenes CaSO; muB erst mit dest. 
Wasser ausgewaschen werden.)

25 Gew. Teile Calciumhydroxyd (Ca(OH)2) gepulvert,
p. a.

10 Gew. Teile Ammonmolybdat, p. a.
Erforderliche Menge: 0,8 g Mischung je Versuch.

0,5 bzw. 1 g Kohle.

2. Akiivierte Yergasungsmischung.

Anwendung fiir Steinkohlenkokse aller Art.
97,5 Gew. Teile Mischung I, 2,5 Gew. Teile Lithium- 

carbonat (Li2C 03) gepulvert, p. a.
Erforderliche Menge: 1 g Mischung je Versuch. 0,5 g 

Koks.

3. Kohlenstoff haltige V er gasungsmischung.

Anwendung fiir samtliche Kohlen mit iiber 3 o/o S, wie 
auch fiir Waschberge und Pyritkonzentrate.

9 Gew. Teile Mischung I, 3 Gew. Teile Holzkohle, ge- 
pulvert, (2500 Maschen Feinheit), 1 Gew. Teil a-Kohle, 
gepulvert, (2500 Maschen Feinheit), móglichst schwefel
frei.

Erforderliche Menge: 1,3 g Mischung je Versuch.
Der Brennstoff ist auf Durchgang durch das Priifsieb 

DIN 1171, 2500 Maschen, zu zerkleinern. Seine Einwaage 
richtet sich nach dem zu erwartenden Schwefelgehalt und 
ist so zu bemessen, daB fiir die Titration nicht mehr ais 
18-20 cm3 n/20 Jodlósung verbraucht werden. Ais Anlialt 
diene nachstchende Ubersicht:

g
bis 1 °/o S Brennstoffeinwaage 1,0

von 1 - 3  °/„ S „ 0,5
» 3- 6 °/0 S „ 0,25
„ 6 — 15 °/0 S „ 0,10
„ 15-30 °/o S „ 0,050

iiber 30 \ S „ 0,025 - 0,030.

Ausnahmen:  Steinkohlenkokse werden stets nur bei
0,5 g Einwaage vergast. Braunkohlen werden bereits ab 
1 °/o S mit der kohienstoffhaltigen Mischung III vergast. 
Bei Braunkohlen ab 10 o/0 s wird die Einwaage auf
0,050 g gesenkt.

Brennstoff und die gut vermengte Vergasungs- 
lnischung werden im Wageglaschen mit einem Glasstab 
innig vermischt und in das Verbrennungsschiffchen ein- 
gefiillt, wobei die lose aufgehaufte Substanz durćh kurzes 
Aufklopfen des Schiffchens zusammengestaucht und ver- 
festigt wird. Vor dem Versuchsbeginn heizt man den ais 
Dampfiiberhitzer dienenden Róhrenofen auf etwa 750° auf 
und bringt den Dampfentwickler in Bereitschaft.

Besch ickung der Vorlagen.

(Fiir alle Brennstoffe mit Ausnahme von b).
a) /. Vorlage: 135—150 cm3 HC1 1 :2, zuziiglich 

a-Kohle.

Die Menge der zuzusetzenden a-Kohle (2500 Maschen) 
richtet sich nach der Brennstoffeinwaage und betragt bei

1 g Einwaage rd. 0,5 g a-Kohle
bei °-5 g „ „ 0,2 g

" nter °.5 g „ „ 0,1 g
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b) Bei Hochtemperaturkoksen, teerfreien Produkten, 
wie Bergen und Pyritkonzentraten, fallt der Zusatz von 
a-Kohle fort. Die 1. Vorlage enthalt dann 135—150 cm3 
HC1 1 : 5.

2. Vorlage: 50 cm3 Kadmiumazetatlósung + 200 cm1
h 2o .

Die Kadmiumazetatlósung enthalt im Liter 50 g Kad- 
miumazetat-f 10 cm3 Eisessig. Ein mit wenig Kadmium
azetatlósung beschicktes Kólbchen wird zur Sicherheit 
nachgeschaltet.

Nachdem das fertig beschickte Verbrennungsschiffchen 
bis fast an den vorderen Rand der Gliihzone des Silitstab- 
ofens eingefiihrt und der Dampfentwickler angeschlossen 
ist, wird der Silitstabofen in der nachbeschriebenen Art 
aufgeheizt. Bei Reihenanalysen laBt man den aufgeheizten 
Ofen erst wieder auf 400° abkiihlen.

Aufheizung des Silitstabofens: 

nach 5 ' 550 000°
., 10' 700 - 750°
„ 15' 800- 850°

20' 880 - 9000
„ 25' 930- 960®
„ 30' 1100° (bei Koks 1150°)

Die Dampfstrómung soli bei kraftiger Berieselung der 
den Korkstopfen tragenden Verbindungsstellen der beiden 
Quarzrohre so geregelt werden, daB die erste Vorlage 
nach 15 — 20 min ins Sieden gerat, wobei der durch die
1. Vorlage schlagende Dampf auch die 2. Vorlage all- 
mahlich erwarmt. Bei zu kraftiger Dampfstrómung und zu 
schwacher Kuhlung kann der vorzeitig durchschlagende 
Dampf noch nicht von der a-Kohle aufgezehrte Teerspuren 
mitreiBen, die zu einer Erhóhung des Jodverbrauches 
fiihren kónnen. Ist die 1. Vorlage zu spat ins Kochen ge- 
kommen, muB der Versuch iiber das Vergasungsende hin- 
aus fortgesetzt werden, um allen Schwefelwasserstoff iiber- 
zuspiilen. Sollte der Dampf einmal durch die 2. Vorlage 
geschlagen sein, muB vor der Titration auch der Inhalt des 
nachgeschalteten Kólbchens dem zu titrierenden Gut zu- 
gefiigt werden. Vor der Titration mit 1/20 n Jod Und 1 20 n 
Thiosulfatlósung in Gegenwart von Starkelósung muB die 
Vorlage auf Zimmertemperatur abgekiihlt werden. Nach 
beendigtem Versuch wird der Inhalt des Schiffchens mit 
verd. HC1 auf vollstandige Veraschung gepriift.

Die Vergasungsmischungen selbst enthalten Schwefel- 
spuren und erfordern einen Blindversueh. Da die 
Mischungen ihre volle Reduktionskraft und ihren Blind- 
wert erst in Gegenwart der zu vergasenden Brennstoffe 
entfalten, legt man zweckmaBig ihren Jodverbrauch in 
Gegenwart einer Eichkohle mit bekanntem Schwefelgehalt 
(Eschka, ausgedriickt in der der Kohleneinwaage ent- 
sprechenden Anzahl cm3 1/20 n J) fest.

a) Bei Anwendung der normalen Vergasungsmischung 
dient ais Eichkohle eine Kokskohle mit mittlerem 
Schwefelgehalt (Blindwert aus 0,8 g Vergasungsmischung I 
+ 0,5 g Eichkohle, vermindert um die dem S-Gehalt der 
Kohleneinwaage entsprechenden cm3 1/20 n J).

b) Bei der Anwendung der aktivierten Vergasungs- 
mischung dient ais Eichsubstanz ein Steinkohlenhoch- 
temperaturkoks (Blindwert aus 1 g Vergasungsmischung II 
+ 0,5 g Koks, vermindert um die dem S-Gehalt der Eich- 
kokseinwaage entsprechenden cm3 1/20 n J).

c) Die kohlenstoffhaltige Vergasungsmischung III wird 
auf den Blindwert mit einer oder mehreren Eichkohlen mit 
hóherem Schwefelgehalt gepriift. (Blindwert aus 1,3 g Ver- 
gasungsmischung III 0,25 g Kohle, vermindert um die 
dem S-Gehalt der Eichkohleneinwaage entsprechenden cm3 
1/20 n J).

Falls das Quarzrohr nach langerem Gebrauch durch 
Aufnahme von Alkali stark verglast und aufgerauht ist, 
kann es herumgedreht werden.

Analysenbeispiel: 

angewandt: 0,5 g Kohle
Verbrauch an n/20 J: 8,10 cm3
Blindversuch: 0.10 „

Verbrauch n/20 J: 8.00 cm3
°/0 S in der Kohle : 8,00 • 0,001603 100

—------   =  1 28 °l S
2 0,5 ’ 0 "

Zur Ersparnis von Jodlósungen kann der gebildete 
Schwefelwasserstoff auch bromometrisch bestinnnt werden. 
Zu dem in einem Schliffkolben befindlichen Kadmiumazetat 
laBt man aus einer Biirette 30 40 cm3 1/10 n Bromat-

Bromidlósung flieBen, gibt etwa i/t des Volumens konzen- 
trierte Salzsaure zu, verschlieBt den Kolben und laBt etwa 
30 min stehen. Der Schwefel wird quantitativ zu Schwefel
saure oxydiert. Das uberschiissige Brom wird mit 1/io n 
arseniger Saure unter Verwendung von Methylorange ais 
Indikator zuriickgenommen. Solange noch freies Brom zu- 
gegen ist, wird der Indikator zerstórt. Deshalb setzt man 
gegen Ende der Titration, wenn also die durch freies 
Brom braungelb gefarbte Lósung blaBgelb geworden ist, 
einen Tropfen Methylorange zu, titriert nach jedesmaligem 
Umschiitteln tropfenweise mit VlO n As,03-Lósung, bis ein 
zugesetzter Tropfen Methylorange nicht mehr zerstórt 
wird. 1 cm3 1/10 n KBr KBrÓ3-Lósung entspricht 0,4 mg S. 
Zur Vermeidung von Bromverlusten kónnen vor dem Salz- 
saurezusatz 10—15 cm3 Tetrachlorkohlenstoff zu der zu 
titrierenden Lósung gegeben werden. In diesem Falle muB 
man bei der Titration nach jedem Zusatz von arseniger 
Saure gut schiitteln, um das vom Tetrachlorkohlenstoff 
aufgenommene Brom zur Reaktion zu bringen. Die Blind- 
versuche werden naturlich in tliesem Falle bromometrisch 
bestimmt.

Die Technischen Truppen.

Von Diplom-Bergingenieur Otto Heidecke,  
z. Z. Sonderfiihrer (B).

Die Technischen Truppen haben sich bei der kampf en- 
den Truppe und bei dem in diesem Kriege so iiberaus 
wichtig gewordenen Nachschub schnell unentbehrlich ge
macht. Der Fachmann sieht wegen der iiberaus inter- 
essanten Arbeiten und der Fiille des nicht alltaglichen Er- 
lebens bereits heute in diesen Heereseinheiten »seine 
Truppe«. Aufgabe dieser Zeilen soli es sein, den Bergmann 
mit dem Wesen dieser neuen Truppengattung bekannt zu 
machen und ihm etwas von den Arbeiten seiner feldgrauen 
Kameraden erfahren zu lassen.

Techn ische T r u p p e n  be i  d e n  a n d e r n .

Bereits im Weltkrieg hatte man erkannt, daB eine neu- 
zeitliche Armee technische Spezialtrupps braucht, dereń 
Aufgabe nicht der Kampf mit Hilfe technischer Mittel ist, 
sondern dereń Angehórige an der Front in ihrer Eigen- 
schaft ais Fachleute eingesetzt werden kónnen. Damals 
waren Seilbahnkompanien, Brunnentrupps, Starkstromkom- 
panien und andere entstanden. Besonders das ósterreichische 
Heer zeigte viel Verstandnis fiir technische Einheiten. Nach 
1918 hórte man wenig davon. Nur von der englischen und 
amerikanischen Armee sind uns technische Spezialtrupps 
bekannt geworden, die jedoch zumeist ausgesprochen kolo- 
niale Aufgaben haben. Erst die Werkskompanien des Ge- 
nerals Franco im Spanischen Biirgerkrieg machten wieder 
mehr von sich reden. Sie traten besonders vor und nach der 
Eroberung von Barcelona in Erscheinung. Auch das fran
zósische Heer hatte Spezialeinheiten, die in der Aufgaben- 
stellung unseren Technischen Bataillonen ahneln, im Gegen- 
satz zu ihnen aber nur ais Kompanien aufgezogen waren. 
Im Westfeldzug waren es besonders die »sections d’elec- 
triciens de campagne«, dereń fachmannische Zerstórungen 
unseren Elektrokompanien immer wieder auffielen. Die 
Japaner setzten wahrend und nach der Einnahme von 
Hongkong technische Truppen ein, die die Strom- und 
Wasserversorgung wieder in Gang brachten und sich auch 
um andere wichtige Betriebe kummerten.

T e c h n i s c h e  T r u p p e n  b e i  uns .

Aufbau, Zusammensetzung und Ausriistung sind so ge- 
wahlt, daB die Technischen Truppen die verschiedensten 
Anforderungen der vorgesetzten Dienststellen erfiillen 
kónnen. Gleichgiiltig dabei ist, ob man sich in einem aus- 
gesprochenen Industriegebiet oder in landlicher Gegend 
ohne jede Industrie befindet, ob man ein neuzeitliches 
groBes Industriewerk oder eine kleine veraltete Anlage vor 
sich hat. Die Organisation dieser Einheiten ist so beweg- 
lich, die Stellenbesetzung so vielseitig, daB jede sich 
bietende Schwierigkeit im Einsatz gemeistert werden muB. 
Wie bei jeder Truppe, so sind auch bei ihnen neben dem 
rein fachlichen Kónnen der Angriffsgeist und der Glaube 
an gluckliches Gelingen fiir den Erfolg entscheidend.

Technische Truppen haben zum Unterschied gegen 
andere technische Waffengattungen keine Kampf-, sondern 
ausschlieBlich Betriebs- und Bauaufgaben. Dennoch ent
spricht ihre militarische Ausbildung durchaus der anderer 
Truppenteile des Heeres, wozu noch eine technische 
Spezialausbildung kommt. DaB sie die Waffen, wenn es 
darauf ankommt, gut zu fiihren wissen, zeigt z. B. folgen-
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der Vorfall: Die vereinigten Vorausabteilungen einer Tech
nischen Truppe marschierten von ihrem letzten Einsatzort 
aus auf die Stadt X, um gleichzeitig mit den einriickenden 
deutschen Truppen die wichtigsten Betriebe zu besetzen 
und zu sichern. In der Nahe eines kleinen Ortes kam es zu 
einem nachtlichen ZusammenstoB mit einer bespannten 
sowjetischen Artillerie-Abteilung. Der Gegner buBte dabei 
funf Geschiitze ein, dereń Mannschaften und Bespan- 
nungen gróBtenteils im Feuer der deutschen Elektriker 
und Kumpels liegen blieben. Es gel-ang dem Gegner ledig- 
lich, mit dem Rest seiner Mannschaften und Pferde und 
den beiden Geschiitzen zu entkommen. Die Vorausabteilung 
des Technischen Bataillons hatte lediglich zwei Leichtver- 
wundete.

Derartige Feindberiihrungen sind natiirlich nicht ge- 
rade alltaglich, dagegen muB der Soldat der Technischen 
Truppen immer wieder seine Waffe gebrauchen im Kampf 
mit Partisanenabteilunger. oder Sabotagetrupps. Die Haupt- 
tatigkeit bleibt jedoch stets die fachliche Arbeit. In erster 
Linie obliegt den Technischen Truppen die Wieder- 
herstellung, Ingangbringung und Weiterfiihnmg von Ver- 
sorgungsbetrieben und dereń Verteileranlagen. Hierbei sind 
Elektrizitatswerke, Urnspannstationen, Hochspannungs- 
freileitungen und -kabel, Wasserwerke, Tiefbrunnen und 
Wasserleitungen besonders wichtig. Weiter riickwarts 
setzen dann die umfangreichen Arbeiten zur Sicherung des 
Nachschubes durch Freimachung, Inbetriebnahme, Er- 
haltung und Neubau wichtiger Nachschubwege und Nach- 
schubeinrichtungen ein.

Die Technischen Truppen beschranken sich jedoch 
keineswegs auf rein fachliche Arbeiten. Wo immer der

W I R T S C H  A
Kohlenbergbau und Kohlenwirtschaft 

in der Siidafrikanischen Union 1938 bis 1940.

Mit einem Preis ab Grube von durchschnittlich 5 s 7 d 
je sh. t im; Jahre 1940 (entsprechend etwa je metr.t)
kann sich die siidafrikanische Kohle rtihmen, nachst der 
indischen die billigste Steinkohle des Weltbergbaus zu 
sein. Die Kohlenvorkommen gehóren dem Permo-Karbon 
(Karru-Formation) an und liefern Dampf-, Gas- und Koks- 
kohle mit 15—30 o/o fluchtigen Bestandteilen, und 10 — 20o/0 
Asche bei einem Heizwert von 6000 — 7000 WE, der sie den 
guten deutschen und englischen Sorten allerdings nicht 
ganz ebenbiirtig erscheinen laBt. Sie bedecken ziemlich 
groBe Flachen namentlich von Transvaal und Natal in meist 
sehr regelmiiBiger flacher Lagerung, sind jedoch durch aus- 
gedehnte Dolerit-Durchbriiche vielfach entwertet und unter- 
brochen. Das wichtigste Revier ist Witbank in Ost-Trans- 
vaal, das die nur 200—300 km entfernten Goldfelder des 
Witwatersrand mit Energie versorgt. Das óstlich an- 
schlieBende Klip River-Revier in Natal verfiigt uber etwas 
aschenarmere und zugleich ziemlich gut kokende Kohle. 
Sie liefert Kokskohle fiir das Hochofenwerk von Pretoria 
und kommt fiir die Ausfuhr iiber den reichlich 400 km ent
fernten Hafen Durban in Betracht.

Koh len tó rde rung  der e inzelnen Tei lgebie te 
(in 1000 metr. t).

Provinz 1938 1939 1940

T ran sv a a l.......................... 10 425 11 272 11 851
N ata l...................................... 4 061 3 880 3 978
Oranje-Freistaat............... 1 420 1 346 1 329
Kap-Provinz....................... 3 3 2

Insges. 15 909 16 501 17 160

Wahrend die Transvaal-Kohle vollstandig im Inland 
verbraucht wird, hauptsachlich in der Bergwerks- und 
Eisenindustrie, gelangt etwa ein Viertel der Fórderung von 
Natal zur Ausfuhr. Der groBe Preisvorsprung gegeniiber 
der europaischen Kohle wird durch die Fracht bis Durban 
teilweise wieder ausgeglichen; immerhin kostet die Kohle 
fob Durban immer noch nicht mehr ais 10 s 6 d je sh. t, 
entsprechend etwa 7,20 31M je metr. t. Der niedrige Preis 
wiirde der Natal-Kohle eine bemerkenswert starkę Stellung 
auf dem Weltmarkt gewahrleisten, wenn die zunachst in 
Frage kommenden Kiistenlander des Indischen Ozeans ais 
starkę Kohlenverbraucher in Frage kamen, und wenn Riick- 
fracht aus diesen Landern nach Siidafrika in einigermaBen

Truppe mit technischen Mitteln geholfen werden kann, da 
findet man ihre feldgrauen Fachleute. Sie raumen Briicken- 
und Schiffstriimmer aus Kanalen und Fliissen, sie verlegen 
frostsichere Wasserleitungen, bauen behelfsmaBige An- 
triebe fiir Stromerzeuger ein, entfernen Blindganger und 
versteckte Sprengladungen, betreiben Autoreparaturwerk- 
stiitten, Backereien, chemische Werke, Gerbereien, Metz- 
gereien, Papierfabriken und vieles andere mehr. Infolge 
der Fiille des bisher Geleisteten ist es nicht moglich, samt- 
liche Betriebsarten anzugeben, die von Technischen Trtippeti 
wiederhergestellt oder weitergefiihrt wurden. Selbst Front- 
kinos haben sie eingerichtet und betrieben, in wieder- 
aufgebauten Fabriken serienmaBigen Schlitten- und Betten- 
bau aufgenommen und sogar Lederfett und Stiefelwichse 
hergestellt. Ein besonderes Betatigungsfeld ist die 
Hilfe fiir das Feldsanitatswesen und die Fiirsorgeein- 
richtungen des Heeres. Das sind Arbeiten, die unmittelbar 
den Kameraden und besonders den Verwundeten zugute 
kommen. Immer wieder heben die einzelnen Armeearzte 
lobend die gute Zusammenarbeit zwischen Sanitats- und 
Technischen Einheiten hervor. Der Heeres- und Sanitats- 
inspekteur stellte fest, daB die Einsatzmóglichkeit der 
Sanitatseinheiten im Osten zum groBen Teil von der vor- 
ziiglichen Zusammenarbeit mit den Technischen Bataillonen 
abhing. Kurzum, die Technischen Truppen erwiesen sich 
ais wahre technische Helfer des Feld- und Besatzungs- 
heeres getreu dem Mahnwort ihres Schópfers: »Denkt 
immer daran: Helfen kónnen, das ist fiirwahr das einzige 
und schónste Vorrecht. Ihr habt es. Haltet es fest und mehrt 
Euch darin. Deutschland braucht solche Gesinnung fiir 
seinen Schicksalskampf«.

F T L I C H E S
entsprechenden Mengen zur Verfiigung stande. Da dies 
nicht der Fali ist, haft sich die Ausfuhr in verhaItnism'aBig 
engen Grenzen. Bei dem Absatz auf entlegenen Miirkten 
spricht dann die erhóhte Seefracht und die qualitative 
Unterlegenheit der siidafrikanischen Kohle mit.

Ausfuhr von Kohle aus Si ida fr ika  (in 1000 metr.t).

Bezugsland 1938 1939 1940

M ozam bique....................... 152 115 131
Brit. Malaienstaaten . . . . 133 178 125

123 128 115
i 80 77

Argentinien.......................... —- 0 67
118 98 50

Niederl.-Indien................... 88 122 45
Philippinen.......................... 44 52 33
Hongkong .......................... \ 88 32
A gyp te n .............................. i — 29

i 24 27
Brasilien ...................... i _ 23
Sonstige Lander................... 244 167 102

Insges. 902 1052 856

1 Unter »sonstige Lander* enthalten.

Wie die Zahlentafel erweist, ist wahrend des jetzigen 
Krieges auch Siidamerika in gewissem Umfang ais Ab- 
nehmer hinzugekoinmen. Der Absatz ware, wenigstens 
unter den gegenwartigen Sonderverhaltnissen, sicherlich 
ausbaufahig, wenn nicht der Frachtraummangel im Wege 
stiinde.

Die Kohleneinfuhr Siidafrikas ist ganz gering. Fiir
1940 liegen noch keine Angaben vor. 1939 wurden 
30000 metr. t Vankie-KohIe aus Siid-Rhodesien iiber die 
Landesgrenze im Norden und 1500 t australische Kohle ein- 
gefiihrt.

Der Bergbau Perus 1938 bis 1940.

Der Bergbau Perus verdient in der jetzigen Zeit, wie 
der Bergbau der iibrigen siidamerikanischen Lander, vor 
allem Interesse im Hinblick auf die Rohstoffversorgung 
der Ver. Staaten, die sich auch hier die Erzfórderung durch 
mehrjahrige Vertriige gesichert haben, und die im peru- 
anischen Bergbau maBgebend finanziell beteiligt sind. Fiir 
die yolkswirtschaft des Landes selbst ist der Bergbau von 
MMtlCr Bedeutllng; er liefert wertmiiBig reichlich die 
nalfte der Gesamtausfuhr und bedeutet fiir groBe Ge-
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biete des Innern, namentlich die Hochgebirgsprovinzen, 
die einzige Erwerbsauelle. Von dem Gesamtbergbauwert 
entfallen auf Erdól etwa 56 o/o, auf Kupfer 12, auf Silber 
und Gold je 9, auf Blei 7 und auf Zink 3 o/o. Von besonderer 
weltwirtschaftlicher Bedeutung ist aber vor allem die Ge
winnung von Vanadium und Wismut, worin Peru in der 
Weltproduktion voransteht; auch der Anteil an der Welt- 
antimongewinnung ist ansehnlich und fiir die Versorgung 
der antimonarmen Ver. Staaten besonders wichtig.

An beachtenswerten Entwicklungsmomenten der 
jiingsten Zeit ist im peruanischen Bergbau ein Riickgang 
der Erdólfórderung festzustellen, der das Land erheblich 
beunruhigt. Die 1938 eingeleitete ErschlieBung des Ganzo 
Azul-Feldes jenseits der Cordilleren am Ucayali gelegen, 
also schon im Amazonas-Becken, hat zwar die Welterdól- 
wirtschaft auf ein Zukunftsrevier mit noch unabsehbaren 
Móglichkeiten hingewiesen, die Nutzbarmachung ist aber 
infolge der Transportschwierigkeiten einstweilen nahezu 
ausgeschlossen. — Besser entwickelt sich der Gold- 
bergbau, der in den letzten Jahren ebenfalls im oberen 
Amazonas-Gebiet erhebliche Erfolge erzielte. Hier konnte 
das Flugzeug, namentlich die deutsche Condor-Ge- 
sellschaft durch raschen und sicheren Transport der 
benótigten Materialien wirksame Unterstiitzung leisten. — 
GroBeren Hoffnungen begegnet endlich der Blei-Zinkerz- 
bergbau. Die fiihrende Bergbaugesellschaft des Landes, 
die Cerro de Pasco Copper Corp., hat bei Casapalca neuer- 
dings sehr umfangreiche Erzmittel mit 6 o/o Pb und 17 o/0 Zn

P A  T E N T
Patent-Anmeldungen1,

die vom 26. Februar 1942 an drei Monate lang in der Auslegehallc 
des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 4. K. 153532. Erfinder: Dr.-lng. Gotthold Quittkat und August 
Voegel, Magdeburg. Anmelder: Fried. Krupp Grusonwerk AG., Magdeburg- 
Buckau. Kolben- oder Membransetzmaschine. 20. 2. 39. Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

la , 5. G. 100154. Erfinder: Dr.-lng. Peter Preidt, Berlin. Anmelder: 
Gesellschaft fur Fórderanlagen Ernst Heckel mbH., Saarbrucken. Verfahren 
und Vorrichtung zur Trennung von Gutgemischen unterschiedlicher Wichte 
in Rinnenwaschen. 1. 6. 39.

Ib , 6. M. 145941. Erfinder: Dr.-lng. Richard Heinrich, Frankfurt 
(Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Elektro- 
statischer Scheider, dessen mit dem Scheidegut in Beriihrung kommende 
Elektrodenflachen aus einem elektrisch leitenden Werkstoff bestehen oder 
damit iiberzogen sind. 22. 8. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

10a, 24/01. K. 152256. Erfinder: Ernst Hasenberg t , Radegast (Anh.), 
Anmelder: Kohlenveredlung und Schwelwerke AG., Berlin. Verfahren zur 
extrahierenden Schwelung. 26. 10. 38. Protektorat Bóhmen und Mahren.

35a, 10. G. 99781. Erfinder: Dipl.-Ing. Hermann Schafer, Essen- 
Heisingen. Anmelder: Gutehoffnungshiitte Oberhausen AG., Oberhausen
(Rhld.). Schachtfórderanlage mit Treibscheiben-Mehrseilfórderung. 27.3.39. 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 57. H. 163035. Erfinder: Bernhard Siebers, Witten, und Walter 
Hardieck, Dortmund. Anmelder: Walter Hardieck, Dortmund. Schuttcl- 
rutsche mit iiber die ganze Lange des Rutschenstranges durchlaufenden 
rohrfórmigen Versteifungen, durch welche die Verspannungsmittel hin- 
durchfiihren; Zus. z. Zus.-Pat. 628008. 26. 8, 40.

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

5c (10oi). 7/6755, vom 20. 6. 39. Erteilung bekanntgemacht am 8.1.42. 
Paul  A r t h u r  Scho l z  in Be r l i n -Gr un ewa ld .  Grubenstempel.

1 In den Patentanmeldungen, die am Schlufi mit dem Zusatz »Protek
torat Bóhmen und Mahren« yersehen sind, ist die Erklarung abgegeben. daB 
der Schutz sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

aufgeschlossen und eine neue Aufbereitung mit einer tag- 
lichen Leistung von 800 t sowie ferner eine kleine Ver- 
suchsanlage fiir Zink-Elektrolyse eingerichtet. — In der 
Forderung von Vanadium und Wismut sind in den letzten 
Jahren keine neuen Entwicklungsmomente aufgetreten. 
Enttauscht hat die ErschlieBung der Glimmer-Vorkommen, 
auf die in den Ver. Staaten zeitweilig gewisse Hoffnungen 
gesetzt worden waren.

Bergbau fo rderung  Perus 1938 bis 1940.

Minerał Einheit 1938 1939 1940
Anteil an der 

Weltproduktion 
1938 in %

Steinkohle............... 1000 t 75 108 107 0
E rd ó l ...................'. 1900 1775 1765 0,7

Mili. cbm 158
Asphaltstein . . . . 1000 t 16
Gold1 ...................... kg 8057 8 464 8970 0,7
Silber1 ................... 639259 584 300 573950 8
Kupfer1 ................... t 37 529 38170 37 686 2

105 39 70 0,1
14 566 19000 17 000 1

Blei1 ....................... J8044 44 200 46 253 3
Wolframerz . . . . 159 170 290 0,5
Molybdanerz . . . . 185 342 293 0,5
yanadium1 ............... 826 1 016 1 254 30

215 434 3S2 20
963 775 835 3
24 9 4 0,1

Stein- und Kochsalz . 1000 t 38 40 0,1

1 Metallinhalt der Erzfórderung.

E R 1 C h  T
Der Stempel hat einen durch einen Zylinder a und einen Kolben b 

gebildeten Raum c, der mit Luft oder Luft und Fliissigkeit. die ein Polster 
bilden, gefullt ist. Der Raum c ist durch eine am offenen Ende des 
Zylinders a und am Umfang des Kolbens b auCerhalb des Zylinders be- 
festigte, in axialer Richtung nachgiebige, eine Kammer bildende Ring- 
manschette d luftdicht nach aufien abgeschlossen. Die Ringmanschette d kann 
an einem Ende durch einen topffórmigen Boden e geschlossen sein, der auf 
dem Deckel des Kolbens b befestigt ist, wahrend der untere ringfórmige 
Rand / der Manschette an einem oberen Rand g des Zylinders a luftdicht 
befestigt ist. Es kónnen an dem Stempel mehrere Ringmanschetten, die 
Kammern bilden, axial iibereinander angeordnet sein. In diesem Fali-werden 
die Manschetten von einem auf dem Kolben gefuhrten, axial beweglichen 
Spannring gehalten. Der in den Zylinder a tauchende Teil des Stempels 
kann aus Holz oder einem anderen, leichter ais Metali yerformbaren Werk
stoff bestehen. Es ist moglich, die Manschetten aus Gummi herzustellen 
und sie mit yerstarkenden Gewebeeinlagen zu yersehen. Dabei kann man 
im Zylinder Mittel yorsehen, die den Kolben bei seiner Bewegung nach 
unten durch Quetschung, Abspannung o. dgl. yerformen. Endlich kann- die 
luftdichte Befestigung der Manschette am Zylinder a und am Kolben b 
durch das Anhaftverfahren bewirkt werden, wobei zur Erleichterung des 
Zusammenbaues des Stempels zwischen den Randem der Manschette und 
dem Zylinder sowie dem Kolben Schraubenringe eingeschaltet werden 
kónnen.

10a (12oi). 716831, vom 31. 3. 38. Erteilung bekanntgemacht am 8.1.42, 
Dr. C. O t t o  & Comp.  GmbH. in Bochum.  Verriegelung fur Turen 
waagerechter Kammerófen zur Erzeugung von Gas und Koks. Erfinder: 
Dr.-lng. Carl Otto in Den Haag (Holland). Der Schutz erstreckt sich auf 
das Land Osterreich.
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Zum Verriegeln der Tiiren dienen bekanntlich mit beiden Enden hinter 
seitlich von den Tiiren angeordnete Haken a greifendc, auf einem an der 
Tur drehbaren Bolzen b befestigte Riegel c. Nach der Erfindung ist an der 
Tiir d ein achsgleich zum Bolzen b  liegender Ring c  befestigt und auf dem 
Bolzen ein Ring / axial verschiebbar und feststellbar angeordnet. Die 
Ringe e / beriihren einander und die aufeinanderliegenden Flachen der Ringe 
sind gewellt. Infolgedessen andert sich beim Drehen des den Riegel c 
tragenden Bolzens b mit Hilfe der Stange g-der Abstand der Riegel von- 
einander. Dadurch wird der Bolzen mit dem Riegel axial versehoben, d. h. 
die Verriegelung der Tiir bewirkt bzw. gelóst. Die aufeinander liegenden 
Flachen der Ringe e f konnen nicht gewellt sein, sondern aufeinander 
folgende ebene und schrage Teile haben.

35 a (90s). 716816, vom'30. 11. 39. Erteilung bekanntgemacht ani 8. 1. 42, 
V i k t o r  Ebe l i ng  in Benthe uber Hannover und O t t o  W a l t h e r  in 
Hannove r .  Gefdfifórdcranlage. Zus. z. Pat 639685, Das Haup.pat. hat an- 
gefangen am 8. 1. 42. Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

Bei der durch das Haupipatent geschutzten Anlage sind die Ent- und 
Beladestelle des OefaCes in einem solchen Abstand von der Sohle an
geordnet, daB die iiber oder unter dem FórdergefaB angeordneten, zum 
Fórdern von Personen und Wagen dienenden Bóden benutzt werden konnen, 
ohne beim Obergang von einer Gutfórderung auf Personen- oder Wagen- 
fórderung umzusetzen. Damit stets ein Zugang zu den GefaBbóden fiir die 
Personen- und Wagenfórderung frei ist, sind gemaB der Erfindung die orts- 
festen Fiilltaschen a und die Entladetaschen am oder im Schacht so zu den 
ortsfesten Podesten b fiir die Personenfórderung angeordnet, daB die iiber 
oder unter dem GefaB c liegenden Bóden d fiir die Personen- und die 
Wagenfórderung von zwei verschiedenen Seiten des Schachtes zugiinglich 
sind. Die Fiilltaschen a oder die Entladetaschen konnen auf der Seite des 
Schachtes angeordnet werden, die zu den Seiten des Schachtes,
auf denen die Personen auf- und absteigen oder die Wagen auf-
geschoben und abgezogen werden, um 90° oder 180° vcrsetzt sind. Die
Fiilltaschen a und die Entladetaschen konnen auch neben, hi.iter, iiber oder
unter den Podesten b fur die Personenfórderung angeordnet werden. Dann 
wird der Zwischenraum zwischen dem GefaB c und den Taschen durch 
Oberleitfórderer (Schurren, Rohre, Fórderbander o. dgl.) uberbriickt.

35a (21). 716889t vom 3.2.39. Erteilung bekanntgemacht am 8. 1,42 
Ge l s en k i r ch ene r  Bergwerks-AG.  in Du i sb u rg -H a m b o rn .  Durch 
Preflluft betdiigte Signalanlage fiir den Grubenbetrieb. Erfinder: W illi Ram- 
melt in Dinslaken (Niederrhein). Der Schutz erstreekt sich auf das Protek
torat Bóhmen und Mahren.

Die Signalgebung wird bei der besonders fiir Seilfahrtstapel ‘be
stimmten Anlage durch die Fórderkórbe mit Hilfe von Anschlagen, die in 
den Fórderschacht hineinragen, bewirkt. Jeder Anschlag besteht aus einem 
nach dem Schacht zu nach auBen gekrummten Auflaufbiigel a fiir den 
Fórderkorb b. Der Biigel ist mit einem Ende, z. B. dem oberen, schwenkbar

an der Schachtzimmerung befestigt und innen mit einem Ansatz c versehen. 
Durch diesen Ansatz wird beim Zuriickdriicken des Biigels durch den 
Fórderkorb der doppelseitige Kolbenschieber d so bewegt, daB er die Prefi- 
luftzufiihrung zum Signal freigibt. Von den beiden Bugeln a ragt jeweils 
nur einer in den Fórderschacht hinein. Wird dieser Biigel durch den einen 
Fórderkorb zuriickgcdiiickt, so wird mit Hilfe des Kolbenschiebers d der 
andere Biigel in den Fórderschacht geschwenkt.

35 a (22oi). 716147, vom 17. 12. 37. Erteilung bekanntgemacht am
11.12.41. Ak t iengese  1 l s cha f t  Brown,  Bove r i  & Ci e in Baden 
(Schweiz). Einrich.ung zur Verhinderung unzulassiger Bremswirkungen an 
Fordermaschinen. Erfinder: Arthur Schorno in Baden (Schweiz). Der Schutz 
erstreekt sich auf das Land Osterreich.

Durch die Einrichtung wird bei Fórdermaschinen mit einer durch einen 
Handhebe! gesteuerten mechanischen Bremse und wenigstens einer selbst- 
tiitigen oder halbselbsttatigen Bremse die Wirkung der vom Maschinisten 
willkurlich einstellbaren mechanischen Bremse in Abhangigkeit von der bei 
den herrschenden BetriebsgróBen móglichen Wirkung der selbsttatigen oder 
halbselbsttatigen Bremse durch bekannte selbsttatige Mittel nach oben be- 
grenzt, ohne daB die Bremsen irgendwie miteinander verriegelt sind. Die 
hóchst zuliissige Bremswirkung kann von der Geschwindigkeit und der 
Stellung des Fórderkorbes im Schacht, auBerdem von ihrer GroBe und 
Richtung abhangig sein. Die Bremswirkung kann durch ein Ventil begrenzt 
werden, das mehr oder weniger von einem die Bremse betatigenden Druck- 
mittel entweichen laBt. Dabei kann das Ventil durch einen Hilfsmotor ge- 
steuert werden, der z. B. durch eine elektromagnetische Regelvorrichtung 
stetig geregelt wird. Ferner kann man Mittel vorsehen, durch die verhindert 
wird, daB mit beiden Bremsen zugleich gebremst wird, die jedoch die Be- 
wegungsfreiheit der die beiden Bremsen steuernden Mittel nicht beeintrach- 
tigen. Endlich kann beim Einfallen der Sicherheitsbremse ein Ventil geóffnet 
werden, welches das zum Betatigen der Betriebsbremse dienende Druck- 
mittel entweichen laBt.

81 e (25). 716898, vom 22. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 8. 1,42. 
Werne r  & P f l e i dere r ,  M a s c h i n e n f a b r i k e n  und O fenbau  in 
S tu t t gar t-Feue rbach.  Endlose Geliangefórderer. Erfinder: Laurence 
Seymour Harber und John Edward Pointon in Westwood Works, Peter- 
borough, Northampton (England). Der Schutz erstreekt sich auf das Protek
torat Bóhmen und Mahren.

Die Vorrichtung hat bekanntlich eine, zwei oder mehr iibereinander 
angeordnete parallele Strecken durchlaufende endlose Ketten mit pendelnd 
aufgehangten, moglichst dicht aufeinanderfolgenden Tragern fiir das Fórder- 
gut. Die letzteren werden im Bereich der kurven- oder kreisbogenfórmigen 
Umlenkstellen der Kettenbahn so gefiihrt, daB an diesen Stellen ihr Abstand 
voneinander geringer ist, ais auf den parallelen Strecken. Die Erfindung be
steht darin, daB die Triiger fiir das Fórdergut an der Kette mit Hilfe besonderer 
Tragglieder aufgehangt sind, die sich liings geradlinig verlaufenden Ab- 
schnitten der Kettenbahn im wesentlichen in der Eewegungsrichtung der Kette 
erstrecken und mit ihrem die Triiger haltenden Ende im Bereich der Umlenk- 
stellen der Kette zwanglaufig aus der Bahn der Kette nach auBen bewegt 
werden. Infolgedessen durchlaufen die Trager eine Kurve, dereń Kriimmungs- 
halbmesser groBer ist ais der Halbmesser der Kriimmungen, die die Kette 
an den Umlenkstellen durchlliuft.

B U C H E R S C H A U
Entwicklungsgeschichte der Wasag 1891 bis 1941. Hrsg. 

von der Westfalisch-Anhaltischen Sprengstoff-Actien- 
Gesellsehaft Chemisehe Fabriken, Berlin (Wasag). 
48 S. mit Bildnissen und 1 Taf.

Zur Geschichte der Sprengstoffe und des Pulvers. Von
Dr. V. M uthesius. Hrsg. im Auftrage der West- 
falisch-Anhaltischen Sprengstoff-Actien-Gesellschaft 
Chemisehe Fabriken (Wasag). 170 S. mit Abb.

Aus AnlaB ihres 50jahrigen Bestehens am 20. No- 
vember 1941 hat die Westfalisch-Anhaltische Sprengstoff- 
Actien-Gesellschaft, Chemisehe Fabriken, Berlin W  9

(WASAG), die vorstehenden zwei Veróffentlichungen her- 
ausgcgeben, die ein allgemeineres Interesse beanspruchen 
diirtten und zusammen besprochen werden sollen.

Die »Entvvicklungsgeschichte« geht von der Griindung 
dieses von Beginn an rein deutschen Unternehmens durch 
leitende Persónlichkeiten der westfalischen und mittel- 
deutschen Schwerindustrie und des Bergbaues aus. Sie 
schildert dann in vier Kapiteln die auBergewóhnlichen 
bchwierigkeiten, die anfangs zu iiberwinden waren, die 
weehselvollen Schicksale der Gesellschaft in den Zeit- 
abschnitten vor, in und nach dem Weltkrieg und von 1933 
bis jetzt, in denen sich jeweils das groBe Zeitgeschehen
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widerspiegelt, und den allmahlichen Autstieg von einer 
kleinen Aktiengesellschaft mit 1 2TO000 .ftJC Aktienkapital 
zu dem heutigen chemischen GroBkonzern von inter- 
nationaler Bedeutung mit 50000000 i&M Kapitał. In weiteren 
Abschnitten werden die vielfachen Beteiligungen der Ge
sellschaft, ihre mannigfaltigen Erzeugnisse und Entwick- 
lungsarbeiten, ihre soziale Fiirsorge und die Grundlagen 
des Unternehmens dargestellt. Ein Namensverzeichnis und 
eine Reihe statistischer Tabellen beschlieBen die Schrift. 
Neben der Herstellung von bergbaulichen Sprengstoffen 
aller Art und militarischen Pulvern, Sprengstoffen und 
Sprengkapseln, die bekanntlich die Haupttatigkeit der 
WASAG-Werke bilden, hat, wie aus dem Text und der 
Tafel »Fabrikations-Aufbau<; hervorgeht, die Gesellschaft 
auf einer Reihe verwandter Gebiete der chemischen Er- 
zeugung eine fuhrende Stellung gewinnen kónnen, so im 
besonderen in der Fabrikation der technischen Nitrocellu- 
lose ais Ausgangsstoff fiir die Lack-, Kunstleder- und Film- 
industrie und in der Erzeugung und Fortentwicklung von 
Phosphatdiingemitteln.

Das kleine, aber gut ausgestattete Werk ist dank einer 
knappen, klaren und iiberaus fesselnden Schreibweise sehr 
lesenswert und zeigt, wie auch mit bescheidenen, kriegs- 
bedingten Mitteln eine Jubilaumsschrift geschaffen werden 
kann, die geradezu ais vorbildlich zu bezeichnen ist.

In dem Buch Zur Geschichte der Sprengstoffe und 
des Pulvers« gibt der Yerfasser in 11 Kapiteln eine Dar
stellung der Geschichte des Pulvers vom >griechischen 
Feuer« bis zum modernen Sprengstoff und eine Schilde- 
rung der heutigen Herstellungstechnik fiir Pulver, Brisanz- 
sprengstoffe und Sprengkapseln. In leicht faBlichen, er- 
zahlenden Ausfiihrungen wendet er sich an den agebildeten 
Durchschnittsmenschen« und vermeidet deshalb bewuBt 
streng fachwissenschaftliche Erórterungen oder chemische 
Formeln. Dabei werden aber die interessanteren Probleme 
auf dem Jahrhunderte langen Wege der Entwicklung des 
Sprengstoffwesens bis zu der vollkommenen Beherrschung 
der Explosivkrafte in der heutigen Sprengstofftechnik 
hóchst anschaulich aufgezeigt. Durch Wiedergabe alterer 
Bilder und photographischer Aufnahmen wird der Text 
wirksam unterstiitzt.

Wie schon der Titel sagt und aus dem Umfang der 
Schrift hervorgeht, will und kann sie keinen Anspruch auf 
eingehendere oder gar erschópfende Behandlung des sehr 
umfangreichen Stoffes erheben. Ihr Inhalt ist indessen 
immer noch so reichhaltig, daB er selbst dem Fachmann 
vielfach Neues bieten durfte. In besonderem MaBe gilt dies 
fiir die Angehórigen der groBen Sprengstoffverbraucher- 
gruppen, des Bergbaues, der Industrie und der Wehrmacht, 
denen das Lesen des Buches groBe Befriedigung gewahren 
wird. Dr.-lng. W. de la Sauce.

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U ’
(Eine Erklarang der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 14—16 verdłfentlicht. * bedeułet Text- oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.

Braunkohle. Agde, G., H. Schurenberg und R. Jogi: 
Un tersuchungen  iiber d ie  K o l lo id s t r uk tu r  der 
erdigen Braunkohlen.  Braunkohle 41 (1942) Nr. 5 6
S. 41/48*. Róntgenuntersuchungen. Untersuchung der 
Wasserbindungsverhaltnisse der Kohlen und ihrer humosen 
Gefiigebestandteile. Die kolloidchemischen Zuteilungs- 
klassen und Gruppen der Braunkohlen. Die Kolloidteilchen 
der Braunkohlengele: Kerne und Lyospharen der Kolloid
teilchen der humosen Gefiigebestandteile (SchluB folgt).

Hock H.: Uber ein ige Befunde h ins ich t l ich  der 
Wasserau fnahme von Braunkoh lensch  welkoks. 
Braunkohle 41 (1942) Nr. 5/6 S. 48 53*. Wasseraufnahme 
und -abgabe von Braunkohlenstuckkoks: Geschwindigkeit 
der Wasseraufnahme, Bewasserung, Trocknung, Lagerung. 
Wasseraufnahme beim Koksióschen.

Chromerz. Henckmann, W .: D ie  C h r o m e r z e  des 
Nahen Ostens. Z. prakt. Geol. 50 (1942) Nr. 1 S. 1 11*. 
Allgemeiner Uberblick iiber die montangeologischen Ver- 
haltnisse. Schilderung der einzelnen Erzbezirke Anatoliens 
und Cyperns. Der Bezirk von Dagardi und der Bezirk von 
Eski Schahir (SchluB folgt).

Bergtechnik.

Tiefbohren. Nebe, K. E.: E r f a h rungen  mi t  dem 
R ichtbohren bei der Gewerkscha f t  E lwerath .  Ó1 u. 
Kohle 38 (1942) Nr. 7 S. 159 66*. 1. Versuche in Nienhagen 
im harten Gebirge: Ausbildung und Orientierung des Keils, 
Nachfallschwierigkeiten, Nachraumen der Bohrung, Er- 
weitern des Vorbohrlochs, Keilwirkungswinkel, Abscheer- 
bolzen, Zusammenstellung des Gestanges und Umdrehungs- 
zahlen, Ablenkung aus dem Zement, Genauigkeit der 
Lotungen und Richtbohrarbeiten, Einbau und Riickgewin- 
nung der Verrohrungen. 2. Aufgaben des Richtbohrens in 
verschiedenen Gebieten: Riicklenkung einer Bohrung, Ab
lenkung mit Vorgabe und bei steilem Einfallen, Richt
bohren im Salz, reine Ablenkungsarbeiten, Wiederanfahren 
eines Bohrlochs.

Tebenszky, F.: Neue Gestange  und  Futterrohr- 
verb indungen .  Ó1 u. Kohle 38 (1942) Nr. 7 S. 166 68*. 
Beschreibung einer Gestangerohnerbindung, welche nicht 
nur das Gewinde zwischen Rohr und Gestangeverbinder. 
sondern auch iibermaBige Staucharbeit und Warmebehand- 
Iung vermeidet. Erórterung verschiedener Arten von Futter- 
rohren und Vorschlage zur Erhóhung des Wirkungsgrades 
der Verbindung«.

Kissler, R.: N o rm u ng  im T ie fbohrgera tebau .  
Olu. Kohle 38 (1942) Nr. 7 S. 168./70*. M it der Anord-

1 Eiuseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 3Ui 
fOr das Yierteljabr zu beziehen.

nung des Bevollmachtigten fiir die Maschinenproduktion 
vom 18. Dezember 1941 uber die Vereinheitlichung der 
Drehtische fur Drehbohreinrichtungen (Rotarysystem) ist 
im einschlagigen Maschinenbau der erste Schritt zu einer 
deutschen Normung gemacht.

Schlagwetter. Wawersik, Rudolf: D ie  Schlagwetter- 
verhal tn isse im  S t e i n k o h 1 e n b e z i r k O b e r 
schlesien mit  Ausnahme des Gebietes von Ostrau- 
Karwin.  Gliickauf 78 (1942) Nr. 9 S. 113 19*. Nach einer 
kurzeń Beschreibung des oberschlesischen Kohlenbeckens 
wird die raumliche Verteilung der schlagwetterfiihrenden 
Gruben auf die einzelnen Bezirke der Lagerstatte und auf 
die geologischen Horizonte besprochen. Darauf werden die 
Wetterverhaltnisse, der Entgasungsverlauf innerhalb der 
einzelnen Flózgruppen sowie die Starkę der Entgasung dar- 
gelegt. Die Schlagwetterentziindungen, Explosionen und 
Verpuffungen, die sich in den letzten 30 Jahren ereignet 
haben, werden nach Entziindungsherden und nach Entzun- 
dungsursachen erórtert. Den SchluB bilden einige Bemer- 
kungen iiber die Herkunft des Grubengases und iiber die 
Bekampfung der Schlagwetter.

Aufbereitung und Brikettierung.
Erzaufbereltung. Luyken, W .: D ie sto f fw ir tschaf t-  

liche Bedeutung  der E isenerzau fbere iung .  Berg- u. 
huttenm. Mh. 90 (1942) Nr. 2 S. 15 22*. Die Verfahren der 
Eisenerzaufbereitung und ihre Metallverluste. Volkswirt- 
schaftlicher Nutzen der Aufbereitung. EinfluB der Auf
bereitung auf die Wirtschaftlichkeit der Roheisenerzeugung.

Krafterzeugung, K'aftvertei!ung, Mas:hinenwesen.

Speisewasser. Wesly, \X'.: D ie Verwendung  von 
heiB entkiese l ten und  heiB m it  W o l f a t i t  enthar- 
tetem Wasser  zur Spe isung  von Hóchstdruck- 
kesseln. Chem. Techn.1 15 (1942) Nr.4S.41 46*. l.Speise- 
wasseraufbereitung: Entkarbonisierung und Entkieselung, 
Filterung des entstandenenSchlammes. Zusatz vonSchwefel- 
dioxyd, Enthartung mit Wolfatit, Zusatz von Ammon- 
phosphat. 2. Untersuchung des Kesselwassers. 3. Salz- und 
Wasserstoff gehalt des Dampf es. 4. Beobachtungen an den 
Turbinen.

Chemische Technologie.

Schwelung. Thau, Adolf: D ie  S t e i n k o h l e n -
schw e lung  ais E r zeuger  fester, f l i i ss iger  und  gas- 
f ó rm ige r  Kra f ts to f fe .  Brennstoff- u. Warmewirtsch. 24 
(1942) Nr. 1 S. 7 12. Entwicklungsgeschichte. Beschaffen
heit des Schwelkokses. Erórterung der verschiedenen Ver- 
wer.dungsarten: Ferrosiliziumerzeugung,Calziumkarbidher- 
stellung. Kokskohlenzusatz fiir Gaserzeuger, Fahrzeuggas- 
erzeuger, Wassergasgewinnung sowie in Hausbrand- und 
Kesselfeuerungen.

1 fruher Chem. Fahr.
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Dieselkraftstoffe. Kneule, F .: Verkokungsne igung  
von D iese lkra ft s to ffen .  Z. VDI 86 (1942) Nr. 5/6
S. 76/78*. Vorgang der Dusenverkokung. EinfluB des 
Motors und des Kraftstoffes. Laboratoriumsteste. Ver- 
suchsergebnisse. SchluBfolgerungen.

Recht und Verwaltung.

Schliiter, Wilhelm: Neues Bergrecht im ElsaB. 
Gluckauf 78 (1942) Nr. 9 S. 119/22. Uberblick iiber die 
Geschichte des Bergrechts in EIsaB-Lothringen. Gestaltung 
des Bergrechts nach der Verordnung von 1941: 1. Berecht- 
samswesen. 2. Rechtsverhaltnisse zwischen Berechtigten 
und Grundbesitzern. 3. Die Bergbehórden. 4. Die berg- 
behórdliche Aufsicht.

Wirtschaft und Statistik.

Versicherung  und Versorgung (P r in z ip  und 
Praxis).  Soziale Praxis 51 (1942) H. 1 Sp. 7/16. Zum 
gleichen Thema hatte die Zeitschrift vor kurzem einen Auf
satz von Storck gebracht, in dem dieser darlegte, daB die 
Unzulanglichkeit der gegenwartigen Sozialversicherung 
nicht dadurch zwangsjaufig begriindet sei, daB derselben 
Versicherungsbegriffe zugrunde liegen, und daB der Gegen- 
satz zwischen Versicherung und Versorgung kein grund- 
satzlicher sei, sondern eine ZweckmaBigkeitsfrage. Nun- 
mehr bringt die Zeitschrift eine Entgegnung des Arbeits- 
wissenschaftlichen Instituts der DAF. hierzu, in der nach- 
gewiesen wird, daB es sich bei dieser Frage um Grundsatze 
und nicht um ZweckmaBigkeiten handele. Die Aus- 
fiihrungen Storcks werden vom wirtschaftlichen, finanzi- 
ellen und sozialethischen Gesichtspunkt aus kritisch sehr 
scharf untersucht. Die beabsichtigte Versorgung sei auch 
begrifflich etwas anderes ais die bisherige SoziaIversiche- 
rung. Die Entwiirfe eines Beschadigten- und Alters- 
versorgungswerkes sowie eines Gesundheitswerkes hiitten 
von dem Sinn und Zweck der Volksgemeinschaft aus- 
gehend nur die sich hieraus ergebenden Versorgungsgrund- 
satze zugrunde legen kónnen, so daB im Rahmen des 
groBen Sozialwerkes des deutschen Volkes die Versorgung 
etwas vóllig Neues darstelle und mit bestehenden anderen 
Formen, also auch der Sozialversicherung, nicht in Ver- 
bindung gebracht werden konne. Uberhaupt — und diese 
Feststellung ist fiir den ganzen Rechtsbereich auBerordent- 
lich beachtlich — sei das Sozialwerk des deutschen Volkes 
von ganz anderer Art ais die Bestandteile des bisherigen 
Arbeits- und Sozialrechts.

P E R S Ó N L I C H E S
Die technische Leitung der lothringischen Steinkohlen- 

gruben der Reichswerke Hermann Góring in Kleinrosseln- 
Westmark ist dem Bergwerksdirektor Bergassessor Werner 
Hofmann,  Friedrichsthal (Saar), die kaufmannische 
Leitung dem Bergwerksdirektor Hans W  i n d m ó 11 e r, 
Berlin-Wilmersdorf, iibertragen worden.

Der bisher bei der Werkluftschutzbereichsstelle fiir 
den Steinkohlenbergbau von Rheinland-Westfalen be- 
schaftigte Bergassessor Karl Schul te ist in die Dienste 
der Rudaer Steinkohlengewerkschaft in Ruda (O.-S.) ge- 
treten. Zu seinem Nachfolger ist der bisher bei der Gelsen- 
kirchener Bergwerks-AG., Gruppe Dortmund, beschaftigte 
Bergassessor Gerd Kórner ernannt worden.

Gestorben:

am 21. Januar in Berlin der Oberregierunsrsrat i. R. 
Dr.-Ing. Josef Gwosdz,

am 7. Marz in Godesberg der Bergwerksdirektor i. R 
Otto Tengelmann im Alter von 65 Jahren.

Seutfrfjec bergleute
Wir freuen uns, mitteilen zu kónnen, daB fiir unsere 

im Gau Magdeburg-Anhalt ansiissigen Mitglieder im Ein- 
vernehmen mit dem Gauamt fiir Technik des Gaues 
Magdeburg-Anhalt der

Bezirksverband Magdeburg-Anha l t  des Vereins 
Deutscher Bergleute im NSBDT. 

ins Leben gerufen werden konnte.

Der Vorsitzende des VDB., Herr Oberbergrat von 
Velsen, hat im Einverstandnis mit dem Gauamt fiir Tech
nik zum Leiter des neuen Bezirksverbandes Herrn Ersten 
Bergrat Dr. Mu l ler ,  Magdeburg, Fiirstenwall Str. 10, be-
rufen.

Wir begriifien den neuen Bezirksverband mit herz- 
lichem Gluckauf und bitten alle Mitglieder, an den Ar
beiten des Bezirksverbandes, seiner demnachst zu griinden- 
den Untergruppen in Magdeburg und in Dessau sowie des 
Gesamtvereins und des NSBDT. regen Anteil zu nehmen.

Verein Deutscher Bergleute 
Die Geschaftsfuhrung: Wiister.

Ortsgruppe Bochum.

Vortragsveranstaltung Sonntag, den 22. Marz 1942,
16.30 Uhr, in der Verwaltungsakademie, Bochum, Wittener 
StraBe. Herr Pandit Tarachand Roy, M. A. (Indien), ehem. 
Professor in Lahore, enthiillt in einem aufsehenerregenden 
Vortrage »Englands Verbrechen an Indien und die jiingsten 
Ereignisse in Asien« die Gewaltmethoden der englischen 
Kolonialpolitik. Aus dem berufenen Munde eines indischen 
Gelehrten erfahren wir von dem heroischen Kampfe un- 
seres japanischen Bundesgenossen gegen die plutokra- 
tischen Machte. Der Vortrag wird fur jeden Zuhórer ein 
unvergeBliches Erlebnis werden. Sie sind uns mit ihren 
Angehórigen und Freunden unseres Vereins zu dieser Ver- 
anstaltung herzlich willkommen.

Jacob,  stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.

Ortsgruppe Gelsenkirchen.
Sonntag, den 22. Marz, 17 Uhr, findet im Restaurant 

Thiemeyer in Gelsenkirchen-Schalke ein Yortrag des Herrn 
Dr.-Ing. Ernst G lebe vom Verein fiir die bergbaulichen 
Interessen in Essen iiber das Thema »Neuzeitliche Ge
staltung des Ahbaues steilgelagerter Steinkohlenflóze« 
statt. AnschlieBend kameradschaftliches Zusammensein mit 
Damen. Wir bitten um rege Beteiligung.

Ci rke l ,  Vorsitzender der Ortsgruppe Gelsenkirchen.

Ortsgruppe Castrop-RauxeI.

Sonntag, den 22. Marz, 17 Uhr, findet im Lokale Kóll- 
mann in Castrop-Rauxel ein Kameradschaftsabend statt. 
Herr Bergrat Bi tzer wird einen Vortrag halten iiber »Finn- 
land und der hohe Norden« (mit Lichtbildern). Zu dieser 
Veranstaltung laden wir unsere Mitglieder mit ihren 
Damcn freundlichst ein.

Kaiser, Yorsitzender der Ortsgruppe Castrop-Rauxel.

Ortsgruppe Essen.

Dienstag, den 24. Marz, 17 Uhr, findet im Haus der 
Technik ein Vortrag des Herrn Oberingenieur MaBberg,  
Essen, iiber das Thema "Elektrische Signal- und Uber- 
wachungsanlagen im Fórderbetrieb« statt. Wir bitten um 
rege Beteiligung unserer Mitglieder.

Rauschenbach , Vorsitzender der Ortsgruppe Essen.

Ortsgruppe Bochum.

In Gemeinschaft mit der Vereinigung fiir technisch- 
wissenschaftliches Vortragswesen (TWV), Bochum, findet 
Donnerstag, den 26. Marz, in der Zeit von 17-18.30 Uhr, 
im groBen Hórsaal der Westfalischen Berggewerkschafts
kasse ein Vortrag des Herrn Dr.-Ing. Linsel ,  Bochum, 
uber das Thema »Erfahrungen mit neuzeitlichen Schleuder- 
und SchraiibeuluftciiKi statt. Eintrittsgebuhr 1,50 XM. 
(v?r J1. ^e'm Schulbiiro der V/BK. Bochum, Herner Str. 45. 
wir bitten um rege Beteiligung.

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.

Zweigverein Bezirk Oberschlesien.

Donnerstag, den 26. Marz, 18 Uhr, finden im Saal des 
i ot Kaiserhof in Beuthen, Bahnhofstr. 16, und Freitag, 
V1 j  ' ^ arz> 18 Uhr, in der Aula der Staatlichen Ingenieur- 

schule, Kattowitz, Holteistr. 68-74, 2 Vortrage statt. Es 
spricit Herr Dr.-Ing. Walter V o g e l ,  Essen, iiber »Zeit- 
autwand bei der Kohlengewinnung unter besonderer Be- 
lucksichtigung der Ladearbeit«. Mit Lichtbildern. Zu diesen

oi ragen sind die Mitglieder, wie auch dereń Berufs- 
kameraden, herzlichst eingeladen. Wir bitten, da es sich um

11 n“ eressante Vortrage handelt, um rege Beteiligung.

Leuschner,
V orsitzender des Zweigvereins Bezirk Oberschlesien.


