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Versuche zur Steigerung der Abteufleistung beim Niederbringen von Schachten 

in der Sowjet-Union.
Von Dr.-Ing. habil. Ernst Glebe ,  Essen.

In seinem Aufsatz »Die Gewinnungs- und Lade- 
maschinen im Steinkohlenbergbau in der Sowjet-Union<<1 
hat Kiefer dargelegt, daB der schnelle Anstieg der Stein- 
kohlenfórderung der Sowjet-Union wahrend der letzten
10 Jahre in erster Linie durch Erweiterung und neuzeitliche 
Ausgestaltung der vorhandenen Gruben, durch Ausfiihrung 
eines fiir das ganze Land aufgestellten umfangreichen 
Schachtbauplanes und durch die weitgehende Verwendung 
von Gewinnungs- und Lademaschincn bei der Kohlen- 
gewinnung ermóglicht worden ist. Er erwahnt ferner, daB 
man auch Ladeeinrichtungen fur das Schachtabteufen ver- 
suchsweise gebaut hat und daB auf diesem Gebiet weiter- 
gearbeitet wird. _

Uberblick iiber das neueste russische Fachschrifttum.

Nachforschungen hieriiber ergaben, daB im sowjet- 
russischen Fachschrifttum in den Jahren 1939 und 1940 eine 
Reihe von Veróffentlichungen erschienen sind, die sich mit 
Untersuchungen iiber den Einsatz vollmechanischer Lade
einrichtungen fiir das Haufwerk am der Abteufsohle beim 
Niederbringen von zutage ausgehenden Schachten be- 
schaftigen. Ferner wird iiber Versuche zur beschleunigten 
Herstellung der Bohrlocher fiir die Sprengarbeit auf der 
Schachtsohle und iiber Entwicklungsarbeiten zur weiteren 
Vervollstandigung der verschiedenen Schachtabbohr- 
verfahren berichtet. Aus diesem Arbeitsgebiet konnten in 
der russischen Monatszeitschrift »Ugol«2 die nachstehend 
mit wenigen Stichworten gekennzeichneten Ąufsatze er- 
mittelt werden.

N e u e r u n g e n  beim Schach tbau3. Einsatz eines 
Krans mit Greiferlader, Bauart Tschugunow, auf der Grube 
Petrowa-Lidiewka und eines Eimerkettenbaggers auf der 
Grube Nikitrowka. Hinweis auf die Notwendigkeit der 
Entwicklung von kombinierten Maschinen (Kombajn)4 fiir 
ein beschleunigtes Abteufen, so z. B. von Kombajnen, dereń 
Wirkungsweise auf der Verwendung besonderer Bohr- 
meiBel zur Hereingewinnung des Nebengesteins und von 
Elevatoren zum anschlieBendem Wegfórdern des Hauf- 
werks beruht.

A. F. Tschugunow: Versuchsergebnisse eines
Gre i fe r laders  beim Schachtbau5. Beschreibung der 
Einzelteile des Greiferladers, des Krangeriistes, Trieb- 
werkes und Greifers. Priifung des Greiferkrans iibertage. 
Durchfuhrung der SchieBarbeit. Einfahren, Heben und Ab- 
fangen des Krans wahrend der Arbeitsvorgange auf der 
Abteufsohle. Ladearbeit des Greifers. Hauptmangel des 
Greiferkrans.

A. F. Tschugunow: Ergebn isse des Pr ii fungs- 
versuches eines Bohrwerkes fiir die vol lmecha- 
nische Hers te l lung  der Bohr locher  be im Schach t 
ab teu fen6. Gleichzeitige Herstellung von etwa 20 Bohr- 
lóchern mit Hilfe eines Bohrwerkes auf der Schachtsohle. 
Vorschubmechanismus der Bohrnammer mit Hilfe von 
Prefiluft. Aus- und Einfahren, Ausrichten und Abfangen 
sowie Hauptmangel des Bohrwerkes.

1 Gliickauf 77 (1941) S. 693, 711.

2 »Die Kohle^.
3 Ugol 1930, S. 19.
4 Die neuerdings im sowjetrussischen Bergbau eingefiihrte Bezeichnung 

»Kombajn' ist aus dem landwirtschaftlichen Maschinenbau entlehnt worden. 
Mit Kombajn wird hier ein doppelt- oder mehrfach wirkendes Aggregat, z. B. 
eine Mah-Dresch-Maschine, bezeichnet, das eine Reihe von Arbeiten ausfuhrt 
und daher aus mehreren Maschinen besteht. SinngemaB wird die Bezeichnung 
im Bergwerksmaschinenbau angewandt (s. a. Gliickauf 77 [1941] S.696).

Ugol 1939, S. 41/47.
* Ugol 1940, S. 50/55.

Lademasch inen und komb in ie r te  Masch inen 
(Kombajn)  fiir  das Schachtabteufen1. Kennzeichnung 
des Eimerkettenbaggers von Rickmann und seiner Haupt
mangel; Beschreibung der Greiferlader. Anwendung der 
Kombajnverfahren mit dem Ziel der vollmechanischen 
Durchfuhrung ailer Arbeitsvorgange, wie Hereingewinnung 
des Haufwerks, Fórderung nach iibertage bis auf die Berge- 
halde, Hebung der zusitzenden Wasser und Einbringung 
des vorlaufigen Ausbaus. Hinweis auf die Verfahren von 
Kind-Chaudron, Honigmann, Pattberg, Thyssen, Stockfisch 
usw. Anwendung russischer Schachtbohrverfahren, z. B. 
desjenigen von Ingenieur Iwanow mit MeiBeln von ver- 
schiedenem Durchmesser unter Benutzung einer Dick- 
spiilung und Einbringung von Schachtringen; ferner des 
Projektenkontors »Juschschachtprojekttrust« mit Auf
stellung des Bohrerantriebs und der Bedienungsanlage auf 
der Schachtsohle. Fórderung des Haufwerks durch Boden- 
sauger und Druckluftheber.

Uber das besch leunig te  Schachtabbohr- 
ver fahren2. Hinweis auf das Abbohren von Schachten in 
Westeuropa unu Darlegung der Hauptgriinde fiir den lang- 
samen Arbeitsfortschritt und die hohen Kosten der ver- 
schiedenen Schachtabbohrverfahren. Auswertung der jiing- 
sten Bohrerfahrungen in der Erdólindustrie. Vorschlag, die 
Schachtbohrung nicht in vollem Querschnitt, sondern in 
Absatzen vorzunehmen. Abbohren von 2 Schachten 
(Zwillingsschachten) in geringster Entfernung, z. B. von 
je 1 m Dmr. ais Ersatz eines Wetterschachtes mit groBem 
Durchmesser.

In offener Weise werden in den Abhandlungen die auf- 
getretenen Mangel und die Nachteile der Verfahren erórtert. 
Die Ausfiihrungen lassen einen ziemlich hohen Stand berg- 
mannischer Forschungsarbeit, gepaart mit guten Kennt- 
nissen auf dem Gebiet der Schachtbautechnik, erkennen. 
Die Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten sind, soweit 
aus den deutschen Ubersetzungen ersichtlich ist, durchweg 
in den Forschungsinstituten der russischen Kohlenindustrie 
durchgefiihrt worden. Zeitaufnahmen auf breiter Grundlage 
zur Erfassung der Arbeitsvorgange wahrend der prak- 
tischen Einsatzzeit sowie genaue Ermittlungen der ver- 
schiedenen Bezugseinheiten zur Beurteilung der Leistungs- 
steigerung und zur Auswertung fiir die weiteren Versuchs- 
arbeiten schlossen sich regelmaBig an.

Die Verladeeinrichtungen.

Im Hinblick auf den Hauptanteil, den die Wegfiillarbeit 
fiir das hereingeschossene Haufwerk beim Schachtabteufen 
von Hand gegeniiber den andern Arbeitsvorgangen, wie 
z. B. der Bohrarbeit und dem Einbringen des vorlaufigen 
Ausbaus, beansprucht, hat sich das Augenmerk der russi
schen Forschungsinstitute in erster Linie auf eine voll- 
mechanische Gestaltung der Ladearbeit gerichtet. Es sei 
jedoch darauf aufmerksam gemacht, daB diese Be- 
strebungen in der deutschen Schachtbautechnik ebenfalls 
nicht unbekannt sind. So sehen u. a. die deutsche Patent- 
schrift Nr. 691070, Klasse 5c,Gruppe 1013 die Verwendung 
eines Kleinkrans fiir Abteufschachte und die deutsche 
Patentschrift Nr. 577621, Klasse 5c, Gruppe 1014 ein Hebe- 
zeug ais Einrichtung zum Fórdern des beim Abteufen an- 
fallenden Abraums vor.

1 Ugol 1940, S. 12/14.
2 Moskauer Tageszeitung Iswestia,'Jahrgang 1941, Nr. 12 vom 15. Januar.

3 Erfinder: Hugo Bierwisch in Siersdorf iiber Julich und Gerhard 
Bierwisch in Berlin-Charlottenburg.

1 Erfinder: J. Pohlig AG. in Kóln-Zollstock.
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Der Grei fer lader  von Tschugunow.

Von den russischen Entwicklungsarbeiten iiber die voll- 
mechanische Verladung verdienen der Greiferlader, Bauart 
Tschugunow, und der Eimerkettenbagger nach Rickmann 
besondere Beachtung. Der erstgenannte ist Ende 1938 erst- 
malig im Donkohlenrevier eingesetzt worden, und seine 
Entwicklungszeit reicht bis 1931 zuriick. Das Ladeaggre- 
gat, bestehend aus dem Krangeriistrahmen und dem Trieb- 
werk, den Seilen und dem Greifer, wie Abb. 1 erkennen 
laBt, ist in den Grubenwerkstatten des Donbasschachtstroi- 
trustes gebaut worden. Der Greifer wird von dem Kran- 
geriist in Gestalt eines dreizackigen Sternes getragen, der 
mit 3 ausziehbaren FuBen zum Abfangen des Krans gegen 
die Schachtmauer versehen ist (Abb. 2).

Abb. 2. Trageinrichtung fiir den Greiferbagger 
von Tschugunow.

Der Kran hang!: an einem Seil von 56 mm Dmr. und 
25 t Tragfahigkeit, das iiber eine elektrisch angetriebene, 
ubertage aufgestellte Windę lauft.

Uber die wichtigsten technischen Daten des Krans mit 
Greiferlader unterrichtet nachstehende Zusammenstellung:

Tragfahigkeit.............................................................  7 t
Krangewicht ohne G re ife r...................................... 12 t
Rauminhalt des Greifers »Bauart Polyp« (Demag) 1,25 m3
Greifergew icht.........................................................  3 t
Greiferdurchmesser

a) offen .............................................................  3 m
b) geschlossen..................................................1,8 m

Greiferhóhe.................................................................1,92 m
Nutzbarer vertika!er G re ife rhub ........................... 6 m
Motorleistung des Schwenkmechanismus . . . .  11 kW
Motorleistung des Hubwerkes...............................30 kW

Wahrend der Arbeiten hangt der Kran standig im Seil. 
Der Kranmaschinist wird im Fórderktibel zu dem Kran- 
rahmen gefahren, und nachdem er ihn mit Hilfe der aus
ziehbaren FiiBe gegen die Schachtwandungen abgesteift 
hat, steigt er in den Fiihrerstand. Der Greifer fordert das 
Haufwerk auf gleiche Hóhe des Fórderkiibels und iibergibt 
es diesem. Die Zeitdauer eines Arbeitskreislaufes bei der 
Beladung schwankt im Durchschnitt zwischen 2 und 5 min. 
Die Beladung gestaltete sich am erfolgreichsten in den- 
jenigen Fallen, in weichen die Lange der Greifertragseile
4 bis 7 m, die Greiferhóhe 1,9 m und die Kiibelhóhe 1,6 m 
betrug.

Von November 1938 bis April 1939 wurde der Greifer
lader von Tschugunow beim Abteufen in einem Schacht 
mit einem Durchmesser von 6,5 m einem Priifungsversuch 
unterworfen. Er fand in einer Teufe von 123 bis 193 m bei 
einem Gebirge aus Ton, Sandschiefer und Sandstein statt. 
Im Verlauf des Versuches wurden annahernd 1400 m3 
Haufwerk verladen.

Die Leistung des Greiferkrans betrug nach Zeitstudien 
20 bis 33 m3/h, wobei das Fassungsvermógen der Fórder- 
kiibel sich auf 1 und 2,4 m3 belief. Die mittlere Stunden- 
leistung bei 593 m3 Haufwerk ergab sich zu 25 m3. Nach 
den Zeitaufnahmen betrug die mittlere Leistung eines 
Schachthauers auf der Sohle 1,79 m3/h bei Verladung von 
Hand. Sie stieg auf 10 m3 lose Berge bei Verwendung des 
Greiferladers. Vom gesamten Haufwerk wurden durch den 
Greifer unmittelbar 45o/0, durch Zuwurf mit Hand 30»/o 
und von Hand selbst 25 o/o verladen.

Die mangelhafte konstruktive Gestaltung des Aufbaus 
bildete die Hauptursache fiir mancherlei Unterbrechungen 
der Arbeit. Einrichtung und Lage des Fiihrerhauses ge- 
wiihrleisteten dem Maschinisten kein freies Blickfeld auf 
die Schachtsohle, und das Kranlenkungssystem bereitete 
ihm Schwierigkeiten. Das Pendeln und Drehen beein- 
trachtigte die Kranlenkung, verlangsamte die Kranarbeit 
und erhóhte das Verschiitten des Haufwerks bei der Be
ladung der Kubel. Ais Endergebnis war zu buchen, daB 
bei den Priifungsversuchen noch keine Leistungssteigerung 
erreicht werden konnte. Fiir die Weiterentwicklung iit be- 
merkenswert, daB zur Erreichung einer hóhern Nutz- 
leistung der Ladearbeit móglichst tiefe Bohrlócher von 
etwa 3 bis 4 m vorzusehen sind, und daB die Bohr- und 
SchieBarbeit so ausgefiihrt wird, daB das Haufwerk móg
lichst klein, mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 
350 mm anfiillt, damit móglichst wenig Haufwerk beim 
Abriiumen der Schachtsohle zuiiickbleibt.

Infolge der dem Greiferkran von Tschugunow an- 
haftenden Mangel wurden von andern Forschungsinstituten 
Abwandlungen yon Greiferkranen entwickelt, welche sich 
von dem beschriebenen Greiferkran nicht nur in Konstruk- 
tionseinzelheiten, sondern auch im Arbeitsgang selbst 
unterscheiden. In einem Fali ist die Kiibelfórderung durch 
eine Kippkiibelfórderung ersetzt worden, wobei die Ver- 
ladung in den Kippkiibel durch einen Trichter, der das 
Verschiitten des Haufwerks vermeidet, erfolgt.

Der E imerkettenbagger ,  Bauart  Rickmann.

Dieses Ladeaggregat ist auf zwei senkrechten Rahmen 
aufgebaut, von denen einer im Seil hangt und in Gleit- 
schienen bewegt wird. Der andere Rahmen, auf Zapfen 
montiert, kann um die vertikale Achse innerhalb des ersten 
Rahmens gedreht werden.

Wahrend der Bohr- und SchieBarbeit wird der Bagger, 
dessen Eimer ein Fassungsvermógen von 0,75 m3 besitzt, 
etwa 30 m oberhalb der Schachtsohle gefahren. Nach dem 
Abzug der SchieBgase befórdert man ihn in den Gleit- 
schienen zuriick. Seine Hóhe betragt etwa 6 m und die 
Breite 2,5 m, das Gewicht 17 t. Fiir den Schópfvorgang,

Abb. 1. Greiferlader, Bauart Tschugunow.
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fiir die Schwenkbewegung und fiir das Anheben des Aus- 
legers sind insgesamt 3 Motoren mit einer Gesamtleistung 
von 100 kW erforderlich.

Wahrend der Versuchszeit vom 22. Februar bis 2. ApriI
1939 hat der Eimerkettenbagger 2160 m3 Haufwerk in einem 
Schacht mit einem lichten Durchmesser von 6,8 m verladen. 
Die durchschnittliche Ladeleistung bei aufgelockertem 
Haufwerk betrug 3,4 m3 und die mittlere Fiillzeit eines 
Kiibels 2 min l i s .  Durch den Eimerkettenbagger wurden 
unmittelbar 35 o/o, durch Zuschaufeln von Hand 25 »/0 und 
durch Handladearbeit 40 o/o weggeraumt.

Ais besondere Mangel werden die begrenzte Erfassung 
der Abteufsohle durch die mechanische Verladung sowie 
die teilweise Verschiittung des Ladegutes neben die Kubel 
erwahnt.

Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen ist ge- 
gebenenfalls den Greiferbauarten ais Ladeeinrichtung beim 
Niederbringen von Schachten der Vorzug zu geben, denn 
beim Erfassen des Haufwerks trifft die Richtung der 
Greiferbewegung mit der Achse des Schachtes dort zu
sammen, wo die Kinematik am einfachsten ist.

Die vollmechanische Herstellung der Bohrlocher 
auf der Abteufsohle.

Zur Verringerung des Zeitaufwandes fiir die Her
stellung der Bohrlocher ist ein Bohrwerk vom »Jusch- 
schachtprojekttrust« entwickelt worden, das die gleich- 
zeitige Herstellung von 20 Bohrlóchern auf der Schacht- 
sohle ermóglichen soli. Es besteht aus einer Saule, an 
welcher eine untere und eine obere Biihne, wie aus den 
Abb. 3 und 4 hervorgeht, angebracht sind. An der unteren 
Biihne sind zwei Rohrsegmente in Gelenkform eingebaut, 
welche durch Gelenkschellen miteinander verbunden sind. 
In diesen Schellen sind die Rohre fiir die 20 Bohrhammer 
befestigt, die in senkrechten Fiihrungen laufen und einen 
selbsttatigen Yorschub besitzen.

Die Saule ist ais Hohlkórper und ais Sammelbehalter 
fiir die Niederdruckluft ausgebildet. Im unteren Teil sind 
die Stutzen fiir den AnschluB der Bohrhammerschlauche 
angebracht. Der Rahmen der unteren Biihne mit den Bohr- 
hammern ist schwenkbar gestaltet, so daB die Móglichkeit 
besteht, nach der einmaligen Aufstellung des Bohrwerkes 
die gesamte Flachę der Abteufsohle zu bedienen. Nach Be
endigung der Bohrarbeiten kónnen die Rahmen mit Hilfe 
von Handwinden, die auf der unteren Biihne angebracht sind,

zusammengelegt und nach oben eingeschwenkt werden, wie 
dies Abb. 5 erkennen laBt.

Auf der oberen Biihne befindet sich eine Druckólpumpe 
mit Motorantrieb, die alle Abfangarme und pendelnde 
Zylinder der oberen Abstiitzarme bedient. Das Bohrwerk 
hangt an einem vom Tage aus gefiihrten Seil. Vor der 
SchieBarbeit wird es in eine Sicherheitszone etwa 50 m 
iiber der Schachtsohle gefahren. Das Gesamtgewicht der 
Einrichtung betragt 8 t, die Abmessungen im eingefahrenen 
Zustand sind 1650x2600 mm. Die Lageanordnung der 
Sprenglócher ist festgelegt und bleibt somit unverandert 
beim Abteufen von Schachten gleichen Durchmessers.

Abb. 4. Teil der oberen Biihne des Bohrwerks.

Das Bohrwerk wurde zunachst iibertage nach folgen- 
den Gesichtspunkten gepriift: Feststellung der Arbeits- 
fahigkeit, im besonderen des Bohrwerkes, Ermittlung der 
reinen Bohrleistungen und der Zeiten fiir die Nebenarbeiten 
sowie des erforderlichen Bedienungspersonals wahrend der 
Arbeit des Bohrwerkes. Den gróBten Zeitaufwand wahrend 
der Versuche erforderte das Ein- und Ausfahren des Bohr
werkes, das Ein- und Ausschalten des Bohrwerkes von der 
PreBluftzuleitung, das Einbauen, Befestigen und Ausbauen 
der selbsttatigen Vorschubeinrichtungen. 52 Bohrlocher 
wurden in 4 h 27 min bei einer gesamten Bohrlochlange von
93,5 m hergestellt.

Die Priifungsversuche zeigten naturgemaB ernsthafte 
Mangel nach den verschiedensten Richtungen; sie ermóg- 
lichten jedoch andererseits die Klarung einer Reihe grund- 
satzlicher Fragen fiir die Aufstellung von baulichen und 
organisatorischen Leitsatzen fiir die weiteren Entwiirfe von 
Bohrwerken.

Kritische Beurteilung.

An Hand der vorliegenden Veróffentlichungen muB 
festgestellt werden, daB das gesteckte Ziel der Leistungs
steigerung beim Abteufen von Schachten in der Mehrzahl 
der Falle mit Hilfe der gebauten Einrichtungen nicht 
erreicht wurde. Vergegen%vartigt man sich jedoch die 
Schwierigkeiten, die gerade einer Mechanisierung der 
Arbeitsvorgange beim Schachtabteufen, namentlich von 
Hand, entgegenstehen, so ist den Versuchsarbeiten nach 
Anlage und Durchfiihrung die Anerkennung nicht ab- 
zusprechen. Hingewiesen sei auf die Bestrebungen im 
deutschen Bergbau, die Arbeitsvorgange beim Vortrieb 
von Gesteinstrecken, im besonderen der Bohr- und Lade- 
arbeit, durch Einsatz von Bohrwagen und Lademaschinen 
vollmechanisch zu gestalten. Auch hier stellen die Neben
arbeiten fiir das Aufstellen und Zuriickschaffen der Gerate 
haufig noch engste Querschnitte dar, an dereń Beseitigung 
gegenwartig eifrig gearbeitet wird. Bei der Vielzahl der 
abzuteufenden Schachte in der Sowjet-Union im letzten 
Jahrzehnt muBte man auf eine móglichst beschleunigte 
Fertigstellung der Schachtróhren bedacht sein. Im deutschen 
Bergbau liegen die Verhaltnisse wesentlich anders. Hier 
steht eine hochentwickelte Abteufindustrie fiir eine be-
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Abb. 5. Bohrwerk in hochgezogenem Zustand.

schrankte Anzahl von neu abzuteufenden Schachten zur 
Verfiigung, die ihre vornehmste Aufgabe in dem Oelingen 
des Werkes, namentlich in Richtung der Standsicherheit 
der Schachte, sieht. Immerhin diirften die geschilderten 
Versuchsarbeiten mancherlei Anregung geben fiir die Er- 
stellung von Blindschachten, die in jiingster Zeit immer

mehr die Abmessungen von zutage ausgehenden Schachten 
annehmen.

Auch fiir die vollmechanische Oestaltung der Arbeits- 
vorgange beim Schachtabteufen gilt das Wort: »Erst wird 
ein Problem beliichelt, dann wird die Ausfiihrung bestaunt 
und hinterher fiir selbstverstandlich gehalten.«

Gasabzweigung und -umwalzung im Oeneratorbetrieb.
Von Dr.-lng. Josef Gw

Die Strómung der Vergasungsmittel und der aus ihnen 
in Beriihrung mit der gliihenden Kohle gebildeten Oase ist 
in den meisten Fallen gegen den im Yergasungsschacht 
herabsinkenden Brennstoff, also aufwarts gerichtet, weniger 
haufig, und zumeist nur durch die Absicht der Erzielung 
teerarmer Oase aus bituminósen Kohlen unter pyrogener 
Zersetzung der Teerbestandteile bedingt, ist die Fuhrung 
der Oase im Gleichstrom zur Kohle, also mit aufwarts ge- 
richtetem Zuge; die Vergasung im Querstrom, die schon 
friiher, so bei den Schragrostgeneratoren iiblich war, hat 
neuerdings, und zwar im Fahrzeugbetriebe, eine gewisse 
Bedeutung erlangt. Diese Strómungsrichtungen treten mit
unter auch in Kombination auf (z. B. bei den Doppelfeuer- 
und Zweischachtgeneratoren).

Die Strómung der Gase ist urspriinglich innerhalb des 
Gaserzeugers und der Zubehórteile (Kiihler und Reiniger) 
einheitlich. Eine gróBere praktische Bedeutung erlangte die 
Betriebsweise mit geteiltem Gasstrom, die vereinzelt bei 
der Herstellung von Motorengas aus teerabgebenden Brenn- 
stoffen bereits friiher in Anwendung war, bei den Gas- 
erzeugern mit Schwelteergewinnung und neuerdings unter 
starkerem Heranziehen des abgezweigten Teilstromes der 
Nutzgase fiir die Warmebelieferung ais Walzgasheizung 
bei den neu entwickelten Verfahren zur Erzeugung von 
Wassergas oder wassergasahnlichen Gasgemischen fiir die 
Gewinnung von Synthesegasen im stetigen Betriebe, wobei 
neben der thermischen auch andere fiir den Vergasungs- 
verlauf wichtige Wirkungen zur Geltung gelangen.

Weiterhin spielt die Gasabzweigung, auch in Ver- 
bindung mit der Gasumfiihrung im Sauggasbetriebe eine 
Rolle, wo es darauf ankommt, die Saugwirkung des Motors 
mit dem Gas- und Luftbedarf des Motors einerseits und der 
Gaslieferung des Gaserzeugers anderseits in Einklang zu 
bringen. Hier handelt es sich wesentlich um eine Beein- 
flussung der Gasdruckverhaltnisse in der vom Gaserzeuger 
zum Motor fiihrenden Leitung. Nachstehend wird eine zu- 
sammenfassende Darstellung der im Gaserzeugerbetriebe, 
besonders bei den neueren Verfahren, zur Anwendung ge- 
langten MaBnahmen zur Gasabzweigung und -umwalzuno- 
mit ihren verschiedenen Zweckbestimmungen und Wir&- 
kungen im UmriB gebracht, die gleichzeitig dazu dienen

sdz f , Charlottenburg.

móge, auf verschiedene im Schrifttum bisher noch wenig 
erórterte Verhaltnisse hinzuweisen und dadurch die 
neuere Entwicklung des jetzt so bedeutsamen groBen Ge- 
bietes der Brennstoffvergasung auch dem Verstandnis 
ferner stehender Fachkreise naher zu bringen.

Gasabzwe igung  und  Um f i i h ru ng  in die Glutzone 
zwecks Teerzersetzung.

Die bei Sauggaserzeugern fiir Verarbeitung bituminóser 
Brennstoffe vorgenommene Abzweigung eines Teilstromes 
der Vergasungsgase unter Ansaugung durch ein Dampf- 
strahlgeblase iiber den in den Gaserzeuger hineingehangten 
Entgasungsschacht und Einfiihrung des Gemisches von 
Klargasen und Destillationserzeugnissen in die Verbren- 
nungs- oder Vergasungszone, die trotz der Zersetzung heiz- 
kraftiger Kohlenwasserstoffe auch bei Steinkohlen zumeist 
ein wenig heizkraftiges Gas ergab (bei einer der bekann- 
testen Bauarten z. B. folgender Zusammensetzung: COs 
= 8,6, CO 18,3, H2=14,0, CH ̂ 0 ,60/0), hat sich nicht 
weiter durchzusetzen vermocht. Erwahnung verdient hier 
jedoch ein von der Baukegasgesellschaft im Versuchs- 
betriebe erprobter Sauggaserzeuger, bei dem die Umfiihrung 
zu dem ausgesprochenen Zwecke erfolgte, den Gaserzeuger 
mit einer so niedrigen Brennstoffschiittung zu betreiben, 
wie sie sonst nur bei direkten Rostfeuerungen zulassig ist. 
In der Tat konnte man bei dem Versuchsgenerator beob- 
achten, daB der Motor nach AbschlieBung der Umleitung 
alsbald aussetzte. Die Gasumleitung war in diesem Falle, 
der allerdings fiir den Sauggaserzeugerbetrieb keine weitere 
praktische Bedeutung erlangt hat, Grundbedingung der 
Gasbildung iiberhaupt. Auch der mit der Umleitung bei 
wasserreicheren Brennstoffen bisweilen unter Einfiihrung 
zusatzlicher Heizgase verfolgte Zweck einer Trocknung des 
Brennstoffs unter Benutzung eines Teiles der Brennstoff-
feuchtigkeit ais Vergasungsdampf scheint zu keiner
dauernd befriedigenden Lósung gefiihrt zu haben.

Gasabzwe igung  bei Gaserzeugern mi t  Schwelteer
gew innung .

Die mit Gewinnung des Schwelteeres betriebenen
Schwelgeneratoren, die bei Verarbeitung wasserabgebender 
Brennstoffe, wie Braunkohlenbriketts, wie gewóhnliche
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Gaserzeuger mit nur einem Gasabzug arbeiten, besitzen 
bei Vergasung von Steinkohlen getrennte Abgiinge fiir die 
Klargase und fiir die von diesen abgezweigten mit den 
Schwelerzeugnissen angereicherten Vergasungsgase, damit 
sich die Temperaturen im Schwelschacht den Anfor- 
derungen der Schwelung leichter anpassen lassen. Die 
Schwelgeneratoren mit geteiltem Gasstrom haben in letzter 
Zeit eine starkere Anwendung gefunden, seitdem man sie 
zur Verarbeitung der fiir die Schwelteergewinnung be
sonders geeigneten oberschlesischen Steinkohlen in GroB- 
anlagen, dereń eine beispielsweise an 1000 t Kohle taglich 
verarbeitet, herangezogen hat. Die Mengenregelung der 
beiden Zweigstróme erfolgt in der Weise, dafi der Schwel- 
gasteilstrom durch ein besonderes Sauggeblase abgeleitet 
und alsdann nach seiner Reinigung dem unter Uberdruck 
oder gleichfalls unter Saugedruck stehenden Klargasstrome 
wieder zugedriickt wird. Der Heizwert des Gesamtgases 
liegt infolge der Erhaltung der gasfórmigen Kohlenwasser- 
stoffe zwischen lftOO bis 1700 kcal/m3.

Wassergaserzeugung im stet igen Betr ieb mit  
W a lzgas  heizung.

Hauptaufgabe der Gasabzweigung und -umfuhrung bei 
der Herstellung von Wassergas im FlieBbetriebe, wie sie 
zuerst in dem Pintsch-Hillebrandverfahren verwirklicht 
wurde, ist das Hereinbringen der bedeutenden Mengen an 
Warme fiir die Durchfuhrung des endothermen Prozesses, 
die mit allen Abgangen zu 1000 kcal m3 erzeugten Wasser- 
gases anzusetzen sind, wobei bei einem Temperatur- 
gefalle von rd. 500° in der Reaktionszone rd. die vierfache 
Menge des zu zersetzenden Wasserdampfes an Triigergas 
erforderlich ist. Deshalb wurde auBer dem durch den 
Schwelschacht geleiteten Teil und mit den vom Teer be- 
freiten Schwelgasen und umgeleiteten Gasen noch ein be- 
trachtlicher Teil der Klargase durch die Warmespeicher 
umgewalzt, dessen fiihlbare Warme nicht an die Schwel- 
schichten abgegeben wurde. Mit dem Ubergang zu der mit 
weniger hohen Spitzentemperaturen durchzufiihrenden 
Synthesegasbereitung mit niedrigerein CO- und hóherem 
C 02-Gehalt sowie mit gróBerem Anteil an unzersetzt 
bleibendem Wasserdampf wurde auch der Anteil des 
Wasserdampfes im Walzgasgemisch groBer und mit Riick- 
sicht auf die Warmebelieferung der Schwelzone die 
Menge des iiber die Schwelzone zu fiihrenden Klargases 
groBer, so daB bei dem von vornherein auf die Synthese
gasbereitung abgestellten Verfahren von Koppers alle 
Klargase bis auf den ais Nutzgas abgefiihrten Anteil 
samtlich iiber die Schwelschichten abzogen. Mit dem 
erhóhten Wiedereinbringen der fiihlbaren Gaswarme 
durch den in die Glutzone herabsinkenden Brennstoff 
wurde auch die Warmeausnutzung fiir die Vergasung 
besser. Eine weitere Steigerung der Warmeausnutzung 
und der Nutzgasleistung ergab sich gegeniiber der 
urspriinglichen Arbeitsweise beim Pintsch-Hillebrandgene- 
rator mit Aufheizung der Regeneratoren durch einen am 
Ausgang zum Gaserschacht abzweigenden Teilstrom des 
hocherhitzten Walzgas-Dampfgemisches, die zeitweilig zur 
Vermeidung allzu hoher Spitzentemperaturen in dem in 
der Aufheizung befindlichen Regenerator die Riickleitung 
kalterer Rauchgase des unter Geblasewirkung stehenden 
Kreisgasstromes erforderlich macht, durch den Ubergang 
zu der Aufheizung mit Fremdgas oder eigens hergestelltem 
Generatorgas. M it Hilfe der hier nur kurz angedeuteten 
MaBnahmen konnten die an sich betrachtlichen Warme- 
abgange des Verfahrens verringert und die Vergasungs- 
leistung unter besserer Ausnutzung der Einrichtung be
sonders bei der Synthesegaserzeugung erheblich gesteigert 
werden. Ais eine weitere Aufgabe der Gasumleitung ist bei 
diesen Verfahren auch die fiir die Synthesezwecke wichtige 
Umsetzung der in den Schwelgasen enthaltenen gas- oder 
dampffórmigen Kohlenwasserstoffe zu vermerken, die in 
Gegenwart des Reaktionsdampfes am Gitterwerk der Re
generatoren in Wasserstoff und Kohlenoxyd umgesetzt 
werden.

In Abb. 1 ist das schematische Umlaufbild des Pintsch- 
Hillebrand-Verfahrens bei der Synthesegaserzeugung mit 
Fremdgasbeheizung wiedergegeben. Das Wintershall- 
Schmalfeldt-Verfahren zur stetigen Wassergaserzeugung aus 
Rohbraunkohlen hauptsachlich mulmiger Beschaffenheit, 
bei dem die Vergasung im Gegensatz zu den Verfahren von 
Pintsch-Hillebrand und Koppers nicht in einer zusammen- 
hangenden Brennstoffschicht aus stiickigen Kohlen, sondern 
ais Feinkorn in der Schwebe erfolgt, wird in einem System

mit noch weiteren Gasabzweigungen und Gaskreislaufen 
durchgefiihrt, da es neben der Warmebelieferung weitere 
Aufgaben. wie die Trocknung und Zerkleinerung der Roh- 
kohle, ihre Sichtung unter Trennung eines gróBeren Teiles 
der bei der Vergasung ausgeschiedenen Aschenteilchen von 
der Staubkohle in einem Zyklon, ferner die Fórderung der 
Staubkohle zum Wassergaserzeuger und davon abzweigend 
zu dem das Heizgas fur die Warmespeicher liefernden 
Schwachgasgenerator und in einem weiterhin verlaufenden 
Verzweigungsnetz, das am anderen Ende unter der Ein
wirkung des Schornsteinzuges steht, sowie die Fórderung 
der Heizgase, der Verbrennungsluft und der Abgase zu be- 
sorgen hat. Das feindurchdachte Verfahren, das im Schrift
tum bisher meist nur kurz behandelt ist, sei an Hand der 
schematischen Darstellung (Abb. 2) einer zu seiner Aus- 
fiihrung dienenden GroBanlage etwas naher erlautert.

Schwelgas

Fremdgas

U U J

Walzgas-
Geblaset

Walzgas

ff Wind- 
(y \G eb la se

Wind

Abb. 1. Schematisches Umlaufbild des Pintsch-Hillebrand- 
Verfahrens.

Die vorgetrocknete Rohbraunkohle gelangt aus der 
Aufgabevorrichtung a in den Flugtrockner b, in dem sie 
von dem heiBen Rohwassergas aufgenommen und nach 
oben mitgerissen wird. Infolge der plótzlichen, durch die 
hohe Gastemperatur im Kohlengefiige bewirkten Dampf- 
spannung zerfallen die Kohlenkórner unter Staubbildung. 
Das Gas wird in dem Zyklonscheider c vom Staub befreit, 
um darauf durch die Leitung d iiber die Zweigleitung d1 
nach dem Wassergaserzeuger v und iiber die Zweigleitung 
d2 zu dem Schwachgaserzeuger e geleitet zu werden. Das 
in letzterem erzeugte Generatorgas gibt seine fiihlbare 
Warme an den Abhitzekessel / ab und wird dann in dem 
Kiihlwascher g entstaubt, um sodann auf die Brennstellen 
verteilt zu werden. Durch die Leitung h gelangt es zu der 
mit dem Gaserzeuger e verbundenen Brennkammer i ,  der 
durch den Erhitzer k, dessen Brennkammer durch die 
Leitung l Gas erhalt, vorgewarmte Verbrennungsluft zu- 
geleitet wird. Die vom Lufterhitzer k abziehenden Ver- 
brennungsgase werden durch den Kanał m in den Schorn- 
stein n gesaugt. Durch einen Abzweig o tritt Generatorgas 
iiber einen Erhitzer p, in welchem in einer getrennten Teil- 
kammer ebenfalls Verbrennungluft erhitzt wird. Der die 
Abgase des Erhitzers p zum Schornstein leitende Kanał ist 
mit q und die zu den Brennern der Regeneratoren fiihrende 
Gasabzweigung mit r bezeichnet. Gas und Luft werden also 
vorgewarmt den Brennern der Regeneratoren und s2 
wechselweise zugefiihrt, die in absteigender Richtung be- 
heizt werden, wobei die Abgase durch den Fuchs q zum 
Schornstein n entweichen. In die aufgeheizten Regenera
toren und s2 wird Walzgas durch die Leitung t von 
unten zugefiihrt und strómt erhitzt durch die ausgemauerte 
Leitung u in den abwarts gerichteten Schenkel v1 des 
Staubvergasers, wobei gleichzeitig die staubfórmige Kohle 
durch die Zweigleitung d1 zutritt. Das Rohgas gibt hinter 
dem Nachvergaseschacht geschalteten Flugtrockner b seine 
fiihlbare Warme an die Rohkohle ab, die dabei getrocknet 
und zerkleinert wird. Der hinter dem Zyklon c abgezweigte 
Walzgasstrom wird im Wascher entstaubt, dabei gleich- 
gleichzeitig mit Wasserdampf g gesattigt und hierauf durch 
das Geblase z durch die Leitung t zu den Regeneratoren
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_______Braun k o h le ________Wa/zgas —  x — Luft

_______Synthesegas_______ Oeneratorgas----- Rauchgas

a Aufgabevorrichtang, b Flugtrockner, c Zyklon, d Leitung mit Abzweig dlt e Staubvergaser, f  Abhitzekessel, 
g Wascher, h Leitung, i Brennkammer, k Lufterhitzer, l Leitung, m Fuchs, n Schornstein, o Leitung, p Erhitzer, 

q Fuchs, r Leitung, slt s2 Regeneratoren, t Leitung, u Rohrverbindung, vx, r2 Vergaser, wu  wt Wascher, x Gebldse,
y Leitung, z Gebldse.

Abb. 2. Arbeitsweise des Schmalfeldt-Wintershall- Yerfahrens zur Walzgasstaubvergasung.

gedriickt. Der ais Synthesegas dienende Anteil wird durch 
die Leitung y in den Wascher w2 gedriickt und durch das 
Geblase z der Entschwefelungseinrichtung zugefiihrt.

Oasumwii l zung  beim Winklerverfahren .

Auch bei dem von der I. G. Farbenindustrie fiir die 
Verwertung feinkorniger Brennstoffe entwickelten Winkler- 
verfahren, das zunachst zur Erzeugung von Schwachgas 
diente, spater aber auch zur Gewinnung wassergasahnlicher 
Gasgemische unter Benutzung von Sauerstoff-Wasser- 
dampfgemischen ausgebildet wurde, findet zwischen den 
beiden Vergasungsstufen, in denen das Verfahren in bisher 
wohl einzigartiger Weise durchgefiihrt wird, namlich in 
der auf dem Rost lagernden durch die Vergasungsmittel in 
wallender Bewegung erhaltenen emulsionsahnlichen Brenn- 
stoffschiittung einerseits und dem anschlieBenden hohen 
Schachtoberteil anderseits, in dem die Gasbildung unter 
Vergasung der vom Gasstrom emporgetragenen feineren 
Brennstoffteilchen ihren Abschlufi findet, ein Gaskreislauf 
statt, dessen Bedeutung fiir die Betriebsfiihrung wohl kaum, 
wie von mancher Seite1 angenommen wird, in dem Be- 
streben nach einer Verringerung des betrachtlichen Warme- 
verbrauchs im Winklergenerator durch Riickfiihrung von 
fiihlbarer Warme der abziehenden Gase in die Vergasungs- 
zone, sondern in der Herbeifiihrung giinstigerer Ver- 
gasungsbedingungen in physikalischer und chemischer Be- 
ziehung zu sehen sein wird. Denn wenn auch die Tempe- 
raturen im oberen Schacht um etwa 150° hóher liegen ais 
in der ersten Vergasungsstufe, so wiirde doch die Riick- 
gewinnung der fiihlbaren Warme aus einem Teilstrom 
kaum den dafiir erforderlichen Energieaufwand recht- 
fertigen. Eine groBere Rolle wird hierbei aber der durch 
die Verbrennung des Teilstromes entwickelten Warme- 
menge und beim Sauerstoffbetriebe der dadurch bedingten 
Verlagerung der Warmeentwicklung von der festen Kohle 
auf brennbare Gase zuzuschreiben sein, worauf noch bei 
der Besprechung der Sauerstoff-Wasserdampfverfahren 
weiter unten zuriickzukommen sein wird. Von gróflerer 
Bedeutung fiir das Winklerverfahren diirfte die Kreislauf- 
fiihrung fertiger Gase insofern sein, ais sie zur Erhóhung 
der Menge und Geschwindigkeit der Vergasungsmittel bei- 
tragt, falls diese an sich nicht zur Erzielung der wallenden 
Bewegung des Brennstoffbettes ausreichen. An dieser 
Stelle sei bemerkt, daB beachtliche Hinweise iiber die zur 
Herbeifiihrung der wallenden Bewegung einer Saule aus 
feinkórnigem Brennstoff maBgeblichen Gasmengen- und 
Druckverhaltnisse der Beschreibung eines von der 1. G.

1 Bri ickner.  Horst: Handbuch der Oasindustrie, Miinchen 1940 Bd 2, 
S. 2/27.

Farbenindustrie in Gemeinschaft mit Dr. Pattenhausen 
ausgebildeten Vergasungsverfahren zu entnehmen sind, aus 
denen besonders bemerkenswert ist, daB eine Gas- 
abzweigung unterhalb der Brennstoffoberfliiche, wie sie 
etwa bei Schwelgeneratoren iiblich ist, nicht nur, wie dies 
ohne weiteres zu erwarten ist, auf die Bewegung der ober- 
halb der Zweigstelle liegenden Schiittung, sondern auch 
auf die darunter liegenden Schichten sich auswirkt, so daB 
auch diese von der Bewegung nicht erfaBt werden1.

Gaskre is lau f  bei der Yergasung  mi t  Sauerstoff- 
Wasserdampfgemischen .

Nach den wenig befriedigenden Ergebnissen mit den 
ersten im technischen AusmaBe angestellten Versuchen zur 
Vergasung von Kohlen mit Sauerstoff im Gemisch mit 
Wasserdampf in Drehrostgeneratoren sali man die Ursache 
fiir die mangelhafte Umsetzung der Vergasungsmittel bei 
einer auf Vermeidung der Verschlackung gerichteten Be- 
triebsfiihrung in einer zu niedrigen Ausbildung der heiBen 
Feuerzone, die nach einem Vorschlage der Metallgesell- 
schaft durch Zuriickleitung eines Teiles des erzeugten 
Gases in den Feuerraum in der Hóhenausdehnung ver- 
langert und damit yergleichmaBigt werden sollte. In 
weiterem Verfolg des Gedankens sollten solche Mengen an 
Fertiggas umgeleitet und in einer Vorkammer durch das 
Vergasungsgemisch yerbrannt werden, daB dabei moglichst 
der gesamte freie Sauerstoff verzehrt wurde, im Generator 
selber also im wesentliehen nur noch Reduktionsvorgange 
auftraten. Die mit dem Verfahren angestellten Versuche 
diirften unter der durch die Verschlackungsgefahr ge- 
botenen Temperaturbeschninkung vor allem hinsichtlich 
einer erhofften Leistungssteigerung wenig anspornend ge
wesen sein. Der Vorschlag ist jedoch deswegen bemerkens
wert, weil er bei dem in liingerer Vorarbeit entwickelten 
und neuerdings im groBtechnischen AusmaBe zur 
Verwirklichung gelangenden Vergasungsverfahren von 

Thyssen-Galocsy Anwendung gefunden hat, bei dem 
allerdings die Riicksichtnahme auf die Verschlackung durch 
Verwendung eines Abstichgenerators ausgeschaltet blieb. 
Die Temperaturhóhe findet ihre Begrenzung nur in der 
gebotenen Vermeidung einer Zerstórung der Ofenbaustoffe. 
Wesentlich ist fiir das Verfahren die Unterteilung der Sauer- 
stoffverbrennung in zwei fiir sich regelbare Abschnitte. 
Im ersten Verfahrensabschnitt wird in einer den unteren 
Schachtteil ringformig umschlieBenden ais »Sauerstoffdiise« 
bezeichneten Vorkaminer, in die das Gemisch von Sauer
stoff und Wasserdampf eintritt, eine solche Menge von 
Kreislaufgas oder eines anderen Hilfsgases yerbrannt, daB

1 Vgl. UKP. 634877.
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das Gemisch und die Abgase des Hilfsgases »auf ihre 
Reaktionstemperatur mit dem gliihenden Kohlenstoff und 
zweckmaBig auf die Schmelztemperatur der Schlacke« 
erhitzt werden; im zweiten Verfahrensgang tritt dieses 
Gemisch heiB in das Feuerbett ein, und zwar mit soviel 
SauerstoffuberschuB, daB gerade der Warmebedarf fiir die 
Reduktion von Wasserdampf und Kohlensaure sowie fiir 
Schlackenschmelzung und Verlust gedeckt, aber eine die 
Ofenbaustoffe zerstórende Temperaturspitze vermieden 
wird. Hierdurch wird eine rasche Aufeinanderfolge der 
Verbrennung des festen Kohlenstoffs durch den restlichen 
Sauerstoff und der Reduktionsvorgange, im besonderen 
auch der Dampfzersetzung herbeigefiihrt. Abb. 3 zeigt 
schematisch die bauliche Ausfiihrung des mit Sauerstoff- 
Wasserdampfgemischen zu betreibenden Abstichgenerators 
von Thyssen-Galocsy, die an Hand der beigegebenen Er- 
lauterungen leicht verstandlich ist. Besondere Sorgfalt ist 
fiir die Kuhlung der untersten sehr heiBen Zone verwendet, 
die sich aber, auch hinsichtlich des Kiihlwassenerbrauchs 
nicht, wie zunachst anzunehmen ware, sehr kostspielig 
stellen soli, weil die geringe Hóhenausdehnung der Brenn- 
zone und ihre Einschniirung auch in horizontaler Richtung 
yerminderte \Varmeverluste zur Folgę hat.

a rund um den Gaserzeuger angeord- 
nete Verbrennungskammern, b Eintritt 
von wasserdampf gesattigtem Sauerstoff, 
c Eintritt des Hilfsbrennstoffes, d Ein
tritt von Zweitsauerstoff oder Konver- 
tierungsdampf, e Eisenabstich, f Schlak- 
kenabstich, g auswechselbare Kuhlkdsten, 
h Wassereintritt zum Kuhlrohr im Innen- 
winkel eines Kuhlkastens, i Wasseraus- 
tritt aus dem Kuhlrohr im Innenwinkel 
eines Kuhlkastens, zu einem (nicht dar- 
gestellten) Ruckkiihler gefuhrt, um bei h 
wieder einzutreten, k Eintritt des Was- 
sers zur Kiihlung der Aufienwand eines 
Kuhlkastens, l Spritzrohr zur Kiihlung 
der Aufienwand eines Kuhlkastens, 

ęb m Ablauf des Spritzwassers eines Kuhl
kastens, n mittig in den Brennstoff 
tauchendes Gasabgangsrohr, o Gas- 
abgang.

Abb. 3. Abstichgenerator von Thyssen-Galocsy.

Nach den Ergebnissen des Versuchsbetriebes ist zu 
schlieBen, daB sich das Verfahren zur Vergasung sehr ver- 
schiedenartiger, besonders auch aschenreicherer Kohlen, 
beim Arbeiten mit einem Vergasungsgemisch mit etwa 
gleichen Anteilen von Sauerstoff und Wasserdampf eignet, 
wobei kohlensaure- und stickstoffarme Gasgemische er- 
zeugt werden, die zu etwa zwei Dritteln aus CO und zu 
einem Drittel aus H? bestehen. Ob sich das V'erfahren auch 
bereits im Versuchsbetriebe ais fiir die Gewinnung wasser- 
stoffreicherer Synthesegasgemische ais erfolgversprechend 
erwiesen hat, ist nicht bekannt geworden. Aus vorstehen- 
dem diirfte hervorgehen, daB das Verfahren unter dem 
von uns betrachteten Gesichtspunkt der Verwendung von 
Kreislaufgas von groBem Interesse ist.

Gasab zw e igung  und -kreis lauf 
im neueren Sauggasbetr iebe.

Abgesehen von der bereits erwahnten Umfiihrung der 
Entgasungserzeugnisse zum Zwecke ihrer Zersetzung uud 
Oberfuhrung in bestandige Gase gewinnt die Verz\veigung 
des Gas- und des Luftstromes sowie die Kreislauffiihrung 
jetzt auch bei Sauggasanlagen im besonderen fur Fahrzeug- 
generatoren an Bedeutung, und zwar weniger fur die Be- 
einflussung der Gasbildung in thermischer und chemischer 
Beziehung ais fiir die Regelung und Verstarkung des 
Druckes und der Menge des dem Motor zugefiihrten Gases 
sowie der Verbrennungsluft. Schon bei friiheren Sauggas
anlagen wurde der vom Motor bei schwacheren Be- 
lastungen nicht benótigte GasiiberschuB in einer hinter dem 
Wascher abzweigenden Umlaufleitung durch ein Hilfs- 
geblase zum Eingang des Waschers zuriickgedriickt, wo- 
durch sich die Menge des vom Motor aus dem Gaserzeuger 
angesaugten Gases verminderte. Spater wurde bei Gas- 
erzeugem fiir teerabgebende Brennstoffe das die Gas
reinigung bewirkende Schleudergeblase auch gleichzeitig 
zum Ansaugen und Weiterleiten der Gase zum Motor be- 
nutzt, wobei das Gas mit einem maBigen Uberdruck von 
etwa 10 bis 20 mm WS dem Motor zugedriickt wird. 
Weiterhin wurde unabhangig von der Gasreinigung die Ein- 
fiigung eines Zwischengeblases allgemeiner aufgenommen, 
um die zum Teil erheblichen Druckunterschiede im Gas
erzeuger zu uberwinden, gegen die besonders Diesel- 
motoren auf der Saugseite empfindlich zu sein pflegen. 
Auch hat man das Zwischengeblase gleichzeitig zum An
saugen der Yerbrennungsluft fiir den Motor und zum 
griindlichen Durchmischen von Luft und Gas benutzt.

Bei der Anpassung des Sauggasbetriebes an die neu- 
zeitlichen Fahrzeuggeneratoren mit ihren gegeniiber den 
iiblichen ortsfesten Anlagen erheblich gesteigerten Bean
spruchungen des Generatorquerschnrttes und den hiiufigen 
Belastungswechseln der Anlage, erwuchs zunachst die 
Aufgabe, die Gaslieferung durch den Gaserzeuger den 
jeweiligen Anforderungen des Motors besser anzupassen, 
wobei die Regelung der Arbeitsweise des Zwischengeblases 
und der Druckverhaltnisse in der Gasleitung von Be
deutung ist. Auf die zur Zeit noch in der Entwicklung 
begriffenen diesem Zweck dienenden Einrichtungen kann 
hier nicht naher eingegangen werden. Es sei aber im Ver- 
folg dieser Betrachtung kurz darauf hingewiesen, daB bei 
Versuchen zur Lósung des Problems auch die Kreislauf- 
fiihrung eines Gasteilstromes in Betracht gezogen ist. Bei 
einer solchen Anlage ist- die Drehzahl des Zwischen
geblases innerhalb gewisser Grenzen von einer auf den 
Gasdruck in der Leitung vor dem Motor ansprechenden 
Vorrichtung eingestellt, die so wirkt, daB dem Motor auch 
unter verschiedensten Druckverhaltnissen im Generator das 
Gas mit gleichbleibendem Druck zugeleitet wird. Fallt 
nun die Gasentnahme, beispielsweise bei geschlossener 
Gasdrossel noch weiter, so daB auch bei der eingestellten 
Mindestdrehzahl der Gasdruck wieder ansteigt, so wird ein 
AuslaBventil geóffnet, das den GasiiberschuB durch eine im 
Rostraume des Gaserzeugers ausmiindende Riicklaufleitung 
treten laBt. Das Walzgas dient in diesem Falle zu einem 
Temperaturausgleich in der Feuersaule des Gaserzeugers 
und bewirkt, daB die Glutzone beispielsweise auch bei 
langerer Talfahrt nicht so stark abkiihlt.

U M S C H A  U
Laboratoriumsvorschriften 

des Kokereiausschusses II b.
Die Bestimmung des Gesamtschwefels in festen 

Brennstoffen durch Verbrennung im Sauerstoffstrom1.

G run d la g e d e s V e r f a h r en s .
Das Bestimmungsverfahren beruht darauf, daB bei der 

Yerbrennung des Brennstoffes im Sauerstoffstrom samt- 
licher Schwefel, auch der der Sulfate, in SO., bzw. S03 iiber- 
gefiihrt wird. Die Verbrennungsgase werden in Wasser- 
stoffsuperoxydlósung geleitet, und die gebilaete Schwefel
saure wird mit eingestellter Natronlauge titriert.

1. Bestimmung des Schwefelgehaltes im Koks.
Versuchse inr ichtung.  Die Versuchseinrichtung2 be

steht im wesentlichen aus einer Sauerstoffbombe mit Redu-

zierventil, einer Waschflasche mit konzentrierter Schwefel
saure, einem etwa 22 cm langen, elektrisch geheizten Ofen1 
mit Porzellanrohr und einem AbsorptionsgefaB von ehva 
175 cm3 Inhalt mit Aufsatz von 40 cm3 Inhalt. Das Por
zellanrohr von etwa 18 mm lichter Weite und 500 mm 
Lange wird durch zwei einfach durchbohrte Gummistopfen 
verschlossen; einer davon bildet die Verbindung mit dem 
AbsorptionsgefaB, durch den anderen fiihrt ein kurzes, 
rechtwinklig gebogenes Glasrohr fiir die Zuleitung des 
Sauerstoffes. Der Gummistopfen und etwa 1 cm des Por- 
zellanrohres werden mit Asbestschnur umwickelt und diese 
durch Auftropfenlassen von Wasser dauemd feucht ge
halten.

Aus f i i h rung  der Best immung.  Fiir die Ausfiihrung 
der Bestimmung fiillt man das AbsorptionsgefaB mit 50 cm3 
und den Aufsatz mit 20 cm3 einprozentiger Wasserstoff-

1 Vjfl. Seuthe,  Gluckauf 75 (1939) S. 409 und Gluckauf 75 (1939)
S. 909. 1 Die Ver\vendung gasbeheizter Ofen ist zulassig. sofern damit dic

2 Hcrstcller ist dic Firma W. Feddclcr, Essen. MichaelstraBe 24a. erforderlichen Temperaturen erreicht werden.
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superoxydlósung (hergestellt durch Yerdunnen von Per- 
hydrol mit destilliertem Wasser) und bringt den Ofen auf 
die erforderliche Verbrennungstemperatur von etwa 1250°. 
Man wiegt 1 g der nach DIN 53711 aufbereiteten Probe in 
einem PorzeIlanverbrennungsschiffchen ein, setzt es sofort 
mit Hilfe eines diinnen Eisenstabes in die Gliihzone und 
verschlie6t das Rohr mit dem Gummistopfen. Dann leitet 
man Sauerstoff in lebhaftem Strom (etwa 45-50 l/h) hin- 
durch. Nach insgesamt 8 min ist die Verbrennung beendet, 
und samtlicher Schwefel befindet sich ais Schwefelsaure 
in der Vorlage. Man titriert unter weiterem Zuleiten von 
Sauerstoff mit 1/20 n Natronlauge und unter Zusatz von 
einigen Tropfen Methylrot (0,15 g/100 cm3 Alkohol) zu
nachst den Inhalt des Aufsatzes und dann den des Absorp
tionsgefaBes bis zum Farbumschlag. Ist dieser erreicht, 
spiilt man das Einleitungsrohr des AbsorptionsgefaBes mit 
der Wasserstoffsuperoxydlósung aus, indem man den 
Quetschhahn, der zwischen Sauerstoffbombe und Wasch- 
flasche an einem T-Rohr angebracht ist, óffnet und die 
Lósung im Einleitungsrohr zuriicksteigen laBt. 1 cm3 der 
1/20 n Lauge entspricht 0,08 o/o S.

Die restlose Erfassung des Schwefelgehaltes ist ge- 
wahrleistet, wenn die Asche vollkommen verschlackt ist. 
Nach Durchfiihrung einiger Verbrennungen kann man 
haufig am Ende des Prozellanrohres einen dunklen Belag 
beobachten, der geringe Schwefelmengen enthalt. Diese 
Mengen, die je Bestimmung etwa 0,005 o/0 S betragen, sind 
aber so gering, daB sie innerhalb der Fehlergrenze liegen 
und daher unberiicksichtigt bleiben kónnen.

2. Bestimmung des Schwefelgehaltes in Kohle.

Versuchseinr ichtung.  Die allgemeine Versuchs- 
einrichtung ist dieselbe wie bei der Schwefelbestimmung 
im Koks. An Stelle des einfachen Porzellanrohres benótigt 
man jedoch ein Sonderrohr und eine besondere Schiffchen- 
einfiihrung. Das Sonderrohr, das von gleicher Lange und 
gleichem Durchmesser wie das einfache Rohr ist und nach 
der Seite des AbsorptionsgefaBes etwa 12 cm aus dem Ofen 
herausragt, ist an einem Ende etwas geneigt und besitzt 
einen kleinen Rohrstutzen, um nach Beendigung der Ver- 
brennung der Schwefelmengen, die von dem gebildeten 
Kondenswasser zuriickgehalten werden, in das Absorptions- 
gefaB iiberzuspiilen. Die Schiffcheneinfuhrung besteht aus 
einem T-Rohr, durch dessen waagerechten Schenkel ein 
beiderseits zugeschmolzenes Quarzrohr von etwa 5 mm 
Durchmesser und 320 mm Lange fiihrt, dessen im Innern 
des Rohres befindliches Ende etwas abgeflacht ist. Das 
Quarzrohr ist gegen das Glasrohr durch ein uberzogenes 
Stuck Gummischlauch abgedichtet, laBt sich aber leicht hin- 
und herbewegen. Die Verbindung von Rohr und Absorp- 
tionsgefaB wird durch ein Stuck Gummischlauch her
gestellt, das man iiber das Einleitungsrohr zieht, dessen 
Ende bis zum Innendurchmesser des Porzellanrohres er- 
weitert ist. Das Ansatzrohr wird mit einem Gummistopfen 
verschlossen, ebenso wie das geneigte Rohrende mit Asbest- 
schnur umwickelt und durch Auftropfenlassen von Wasser 
gekiihlt.

Aus f i ihrung der Best immung. Man erhitzt das 
Rohr auf 1350°, setzt das Verbrennungsschiffchen mit 1 g 
Einwaage zunachst nur soweit in den kalten auBeren Teil 
des Rohres, daB es sich noch etwa 5-6 cm vom Rohrende 
befindet und leitet dann Sauerstoff in lebhaftem Strom hin- 
durch. Die Kohle muB nach etwa 1/2— 1 min durch die aus- 
strahlende Warme des Rohres brennen, andernfalls schiebt 
man das Schiffchen etwas weiter vor. Innerhalb 6 min sind 
die fliichtigen Bestandteile verbrannt; dann bringt man das 
Schiffchen mit Hilfe eines Quarzstabes in die Mitte der 
Gliihzone. Es besteht jetzt keine Gefahr mehr, daB un- 
verbrannte Kohlensubstanz oder Teerbestandteile in das 
AbsorptionsgefaB ubergehen. Nach insgesamt 10 min, vom 
Einsetzen der Probe an gerechnet, ist auch hierbei die Ver- 
brennung beendet, und man titriert die in der Vorlage 
befindliche Schwefelsaure mit 1/20 n-Natronlauge. Ist der 
Umschlagpunkt erreicht, entfernt man, ohne vorher den 
Sauerstoffstrom abzustellen, den Gummistopfen von dem 
Ansatzrohr, spiilt das Rohrende mit kohlendioxydfreiem,

W 1 R T S C H  A
Der spanische Bergbau im Jahre 1941.

Die Fórderzahlen liegen fiir die Jahre 1940 und 1941 
noch nicht vollstandig vor; zum Vergleich ist das Jahr 1935, 
das 1 etzte Jahr vor dem Biirgerkrieg, hinzugefiigt. Der mit

destilliertem Wasser aus und titriert nach Wiederaufsetzen 
des Gummistopfens die Lósung zu Ende. Das Ausspiilen 
wiederholt man solange, bis ein Tropfen der Natronlauge 
den Farbumschlag herbeifiihrt. Nach Herausnahme des 
Schiffchens muB auch hierbei die Asche vollkommen ver- 
schlackt sein.

3. Bestimmung des Schwefelgehaltes in Waschbergen und 
Schwefelkies.

Aus f i i h rung  der Best immung.  Die Bestimmung 
erfolgt in der gleichen Versuchseinrichtung und in der 
gleichen Weise wie bei Kohlen, nur daB hierbei eine Ver- 
brennungstemperatur bis 1450° erforderlich«ist. Der End- 
punkt der Bestimmung laBt sich an dem Verschwinden der 
weiBen Nebel in den AbsorptionsgefaBen erkennen. Die 
Einwaage der feinstgepulverten Probe (Durchgang durch 
das Priifsiebgewebe 0,12, DIN 1171) betragt 1/2 oder 1 g; 
entsprechend der sich bildenden gróBeren Menge Schwefel
saure verwendet man eine %  n-Natronlauge und gibt etwa 
65 cm3 Wasserstoffsuperoxydlósung in das Absorptions
gefaB.

4. Bestimmung des Schwefelgehaltes in 
natriumchloridhaltigen Pr oben.

Das Verbrennungsverfahren ergibt bei allen praktisch 
vorkommenden oder móglichen Gehalten an Sulfaten und 
Sulfiten, Nitraten und Nitriten oder organischen Stickstoff- 
verbindungen mit dem Eschkaverfahren ubereinstimmende 
Werte. Natriumchlorid wird jedoch unter Bildung von 
Chlorwasserstoff oder chloriger Saure zersetzt und ais Salz- 
saure in der Vorlage zuriickgehalten und mittitriert. Ent
sprechend dem Aquivalentgewicht findet man daher etwa 
die Halfte des vorliegenden Chlorgehaltes ais Schwefel zu 
viel. Da die meisten Brennstoffe aber nur wenige Hundert- 
stelprozente an Natriumchlorid enthalten, eriibrigt sich 
hierbei die Beriicksichtigung; bei gróBeren Gehalten muB 
jedoch anschlieBend eine Chlorbestimmung durchgefuhrt 
werden. Eingehende Versuche haben ergeben, daB NaCl- 
Gehalte bis 1 0/0 , die praktisch kaum vorkommen werden, 
noch einwandfreie Schwefelgehalte ergeben, wahrend bei 
hóheren NaCl-Gehalten zu wenig Schwefel gefunden wird. 
Die Bestimmung beruht auf dem Verfahren von VoIhard‘ 
und wird folgendermaBen durchgefuhrt:

Nach Beendigung der Schwefelbestimmung durch Ver- 
brennung kocht man die austitrierte Wasserstoffsuperoxyd- 
lósung in einem Becherglase bis zur Zerstórung des Indi- 
kators, setzt 5-10 cm3 einer 1/20 n-Silbernitratlósung und 
einige cm3 Salpetersaure (1,2) hinzu und engt bis auf ein 
Volumen von etwa 75 cm3 ein. Dann kiihlt man die Lósung 
ab, gibt gesattigte Ferriammoniumsulfatlósung ais Indi- 
kator zu und nimmt den UberschuB von Silbernitratlósung 
mit 1/20 n-Ammoniumrhodanidlósung zuriick. Der End- 
punkt der Titration ist erreicht, wenn die bei jedem ein- 
fallenden Tropfen der Ammoniumrhodanidlósung auf- 
tretende Rotfarbung bestehen bleibt. Die Differenz zwischen 
vorgelegter und zuriicktitrierter Lósung entspricht dem 
Chlorgehalt der Probe und ist von der Anzahl cm3 1/20 n- 
Natronlauge, die man fiir die Schwefelsauretitration ver- 
braucht hat, in Abzug zu bringen. Die restliche Menge 
1/20 n-Natronlauge multipliziert mit 0,08 ergibt den 
Prozentgehalt an Schwefel.

Kritik und Durchfiihrung von Kohlenberechnungen.

Der in meinem unter der vorstehenden Uberschrift er- 
schienenen Aufsatz2 erwahnte Fragebogen vom Oktobfr 
1938 ist von der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ruhr 
und nicht, wie von mir irrtiiinlich angenommen, vom 
Reichswirtschaftsministerium entworfen worden. Die von 
mir besprochene Deutung der Begriffe »sichere«, »wahr- 
scheinliche« und »mógliche« Vorriite befindet sich in den 
Erlauterungen zu dem genannten Fragebogen der Bezirks
gruppe. K. Lehmann.

1 Treadwe l l ,  F. P.: Kurzes Lehibuch der analytischen Chemie.
Rd. 2, 11. Auflage, Wien 1921/23, S. 014.

J Gliickauf 77 (1941) S.213.

F T L I C H E S
allen Kraften gefórderte Wiederanstieg des Bergbaus ist 
durch die militarischen Ereignisse der letzten Jahre, die 
den Verkehr der Absatzmarkte mit den Hauptbergbau- 
zweigen abschnitten bzw. beeintrachtigten, empfindlichauf-
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gehalten worden; dies gilt namentlich fiir Eisenerz und 
Schwefelkies. Umgekehrt hat der Kohlenbergbau, der die 
erschwerte Einfuhr auslandischer Kohle ersetzen muB, von 
der veranderten Lage einen bemerkenswerten Auftrieb er- 
fahren.

Spaniens Be rgbau fó rderung .

Minerał Einheit 1935 1940 1941

Steinkohle . . . . 1000 t 7017 8849 8800
Braunkohle . . . 304 568 823
Gold1 ................... kg 118 453
Quecksilber‘ . . . 
Kupfer1 ...............

t 1232 1 8422

U 30000 .

Zinn1 ................... 300 255 2253
Zink1 ................... 33300 826263 880003
Blei1 ................... 66200 56490 620003
Eisenerz............... 1000 t 2633 2815 1635
Manganerz . . . yy 1 4 9
Wolframerz . . . t 45 247 460
Schwefelkies . . . 1000 t 2280 958< 485
Kalisalz............... n 121 .

1 Metallinhalt der Erzfórderung. — 2 1939. — 8 Erz. — 4 Ausfuhr.

Die Aluminhnwersorgung der Ver. Staaten.

Aluminium steht infolge des Bedarfs der Flugzeug- 
industrie im Begriff, sich zum wichtigsten Metali der 
Wehrwirtschaft nachst dem Eisen zu entwickeln; nament
lich in den Ver. Staaten bildet die Aluminiumversorgung 
zur Zeit das dringendste und kritischste Rohstoffproblem. 
Allein fiir die dortige Flugzeugproduktion wiirde im Jahre
1942 — vorausgesetzt, daB das Programm auch nur an- 
nahernd erfullt wird — ein Aluminiumbedarf von kaum 
unter 600000 t eintreten, fast das Funffache der Gewin
nung der Ver. Staaten im letzten Friedensjahr 1938. Schon 
langst vor dem offenen Kriegseintritt Amerikas Anfang 
Dezember 1941 war die Aluminiumnot offenbar1; im Sommer
1941 hatte das Office of Production Management die Alu- 
miniumzuteilung fiir alle nichtmilitarischen Zwecke ge- 
sperrt und Ende Juli sogar die Bevólkerung zu einer Samm- 
lung von Aluminiumgegenstanden aufgerufen. Gleichzeitig 
wurde ein umfassendes Bauprogramm aufgestellt, das 
wenigstens fiir die Zukunft eine annahernde Befriedigung 
des Bedarfs gewahrleisten soli.

Zah lentafe l  1. Erzeugung, AuBenhandel und Verbrauch 
von Aluminium in den Ver. Staaten (in 1000 metr. t).

Jahr Erzeugung Einfuhr Ausfuhr Verbrauchl
Verbrauch von 
Alt-Aluminiura

1936 102,0 11,6 0,7 124,7 47
1937 132,8 20,5 2,5 152,2 57
1938 130,1 8,0 5,7 81,3 35
1939 148,4 8,4 33,2 152,2 45
1940 187,1 15,8 24,3 205,9 m
1941 fast 300 # .
1942 4502 100’ * 902

1 Unter Berucksichtigung der Lagerbewegungen. — - Soll-Mengen.

Der AuBenhandel nahm in der Aluminiumwirtschaft 
der Ver. Staaten von Amerika bisher keinen wichtigen Platz 
ein; erst im jetzigen Krieg hat sich eine nennenswerte Aus
fuhr entwickelt, die vorwiegend GroBbritannien und in ge- 
ringerem Umfang andern aus politisch-militarischen 
Griinden unterstiitrten Landern zu Gute kam. Die Ausfuhr 
unterliegt seit Juli 1940 dem Lizenzverfahren. Einfuhr er- 
folgt aus Kanada, friiher in Mengen von jahrlich einigen 
1000 t auch aus Norwegen, Frankreich und der Schweiz. 
Die wachsende Aluminiumknappheit hat in jiingster Zeit 
zur Steigerung der Einfuhr aus Kanada gefiihrt; die 
Lieferung soli mit Hilfe der USA-Regierung durch Ausbau 
der Werke der Aluminium Co. of Canada, die zum gleichen 
Konzern wie der fiihrende Aluminiumtrust der Ver. 
Staaten — Aluminium Co. of America (Alcoa) — gehórt, 
auf mindestens 100000 t jahrlich gesteigert werden, um 
die bedenkliche Spanne zwischen Bedarf und Erzeugung 
zu verkleinern.

Vor allem wird aber die Aluminiumgewinnung der Ver. 
Staaten selbst kraftig erhóht und bei dieser Gelegenheit 
auch das bisherige Monopol der Alcoa beseitigt, auf die 
bis 1940 100 o/o der Landeserzeugung entfielen. Im Juli
1941 schloB das Amt fiir Produktionslenkung (OPM) mit 
fiinf Unternehmen Yertrage zur Finanzierung von sieben

neuen Werken ab, die eine Gesamtkapazitat von 
270000 metr. t erhalten und damit die Leistungsfahigkeit 
der Aluminiumindustrie auf insgesamt rd. 635000 t jahr
lich bringen sollen. Die neuen Werke liegen teilweise, wie 
die bisherigen, im Osten der Ver. Staaten, anderseits sollen 
aber auch die neuausgebauten Wasserkrafte an der pazi- 
fischen Kiiste ausgenutzt werden. Die Erreichung der ge- 
nannten Leistung erscheint vor 1943 ausgeschlossen; in- 
zwischen sind noch einige weitere Anlagen geplant worden, 
dereń Fertigstellung wohl noch bis in das Jahr 1944 hinein- 
reichen wird.

Zah len ta fe l  2. Die Bauxitversorgung der Ver. Staaten.

Jahr Fórderung Einfuhr Ausfuhr Fórderung

britisch

in Guayana 

niederland.

1936 386 328 86 173 235
1937 432 516 125 305 392
1938 316 463 59 382 377
1939 381 529 52 484 512
1940 446 640 83 7001 615
1941 uber 6001 — — 10001 12001

1 Yorlaufige Zahlen.

Die Aluminiumversorgung der Ver. Staaten ist aber 
auch von der Rohstoffseite her nicht unabhangig: Die 
Bauxitreviere in den Grafschaften Salinę und Pułaski im 
Staate Arkansas liefern praktisch die gesamte Landes- 
fórderung (1940: 97,4o/o). Der Bauxit ist giitemafiig nicht 
vollwertig (50—60o/0 A120 3 neben 5—6o/o Si02) und wird 
daher nur teilweise (194Ó zu 48o/0) fiir metallurgische 
Zwecke verwendet. Von der Aluminiumproduktion von
1940 stammte schatzungsweise nur reichlich ein Drittel aus 
inlandischem Bauxit, und dieser Anteil wird sich trotz des 
eifrig betriebenen Ausbaus der inlandischen Gruben, dereń 
Fórderung auf 1 Mili. t gebracht werden soli, in den 
nachsten Jahren verringern. Die Bauxiteinfuhr stammt ganz 
iiberwiegend aus Niederl. Guayana (Surinam). Die geringe 
Bauxitausfuhr geht fast vollstandig nach Kanada.

Zah len ta fe l  3. Bauxiteinfuhr der Ver. Staaten (in 1000 t).

Herkunftsland 1938 1939 .1940

Niederland. Guayana . . . 393 485 596
Brit. Guayana...................... 61 30 30
Niederland. Indien............... 1 0 14
Griechenland...................... 9 8 —

Frankreich.......................... — 6 —

Insges. 464 529 640

Die ausgezeichneten Bauxitvorkommen Niederl. Guayanas 
(mit durchschnittlich 59 o/o A120 3 und 2 o/o S i02) liegen 
in etwa 150 km Entfernung von der Kiiste an den Fliissen 
Cottica und Para. Wahrend bisher die Alcoa durch eine 
Tochtergesellschaft (Surinaamsche BauxiteMij.) den Haupt- 
teil der Fórderung kontrollierte, richtet jetzt auch der 
groBe hollandische Bergbaukonzern, die Billiton Mij., einen 
umfangreichen Tagebau mit Aufbereitung am Para-FluB 
ein, der die Jahresfórderung der 2 Mill.-t-Grenze nahern 
wird. Ahnlich weitgreifend sind die Ausbauplane des 
Bauxitbergbaus von Brit. Guayana. Er befindet sich durch 
die Demerara Bauxite Co. Ltd. ebenfalls in den Handen 
der Alcoa, versorgt aber iiberwiegend die Aluminiumhiitten 
von Kanada und GroBbritannien. AuBer Guayana war auch 
Brasilien fiir die Deckung des nordamerikanischen Bauxit- 
bedarfs in Aussicht genommen. Die bei Poęos de Caldas 
in Minas Geraes nachgewiesenen Bauxitvorkommen sollten 
im Jahre 1941 100000, 1942 180000 t liefern; die Ver- 
schiffungen scheinen aber infolge der schwierigen Eisen- 
bahntransportverhaltnisse nicht fristgemafi und nur unzu- 
reichend in Gang gekommen zu sein. Niederl. Indien 
scheidet ais Lieferer jetzt ganz aus, von den europaischen 
Bauxitlandern, die gelegentlich auch nach Amerika ver- 
schifften, ganz zu schweigen. Umso dringender bleibt die 
Aluminiumindustrie der Ver. Staaten auf Niederl. Guayana 
angewiesen. Die vor einigen Monaten erfolgte Besetzung 
des kleinen Landes durch nordamerikanische Truppen 
wurde von Roosevelt ausdriicklich mit dem Schutz- 
bediirfnis der Bauxitlieferungen begriindet. Immerhin 
hangen diese vor allem auch von der Bereitstellung aus- 
reichenden Schiffsraumes ab, und die erfolgreiche Krieg- 
fiihrung der deutschen U-Boote an der amerikanischen At- 
lantikkiiste bedroht vor allem auch diese lebenswichtige 
ZufahrtstraBe.
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P A  T E N T B E R I C f i T
Gebrauchsmuster-Ełntragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 5. Marz 1942.

Ib , 1 514 769. Metallgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Elektro- 
statischer Scheider. 1.8.40.

5b. 1514 889. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und Eisengiefierei, 
Bochum. Schram- und Ladevorrichtung fiir den Abbau untertage. 12. 8. 40,

5c. 1514722. Adolf Baron, Beuthen (O.-S.). Elastische Betonkappe 
fur den Grubenausbau. 21. 3. 41.

5d. 1514750. Emil Wolff, Maschinenfabrik und Eisengiefierei GmbH.. 
Essen. Liiftbremse in Abhangigkeit von der Treibmittelzufufir. 24. 12. 41.

5d. 1514798. Lietsch & Kantert, Essen-Borbeck. Verstellbare Band- 
stiitze fiir Streckenbander im Bergbau. 20. 12. 41.

lOa. 1514707. Josef Limberg, Essen. Selbstdichtende Koksofentiir. 
7. 8. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

lOb. 1514 601. Kurt Zimmermann, Berlin-Grunewald, und Hermann 
Menz, Berlin. Brikettanziinder. 4.12.41.

lOb. 1514849. Niederschlesische Bergbau AG., Neu-WeiBstein bei 
Waldenburg (Schles.). Primarziinder. 3. 10. 41.

81 e. 1514715. Carl Schenck, Maschinenfabrik Darmstadt GmbH., 
Darmstadt. Fórdereinrichtung zur wahlweisen Abgabe der Fórdergiiter an 
mehreren Stellen. 7. 8. 40.

81 e. 1514752. Otto RuB, Maschinenfabrik und Eisenkonstruktions- 
werkstatte, Mahr.-Ostrau (Protektorat Bóhmen und Mahren). Tragrolle fiir 
Band- oder Gurtfórderer. 9. 1. 42.

81 e. 1514856. Fredenhagen GmbH., Offenbach (Main). Bunker fiir 
schuttbare Giiter. 27. 12. 41,

81 e. 1514872. Nis Nissen, Oeverwisch bei Heide (Holst.). Band- 
fórderer. 24. 1. 42.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 5. Marz 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen. 

la , 33. W. 100593. Erfinder, zugleich Anmelder: Diplom-Kaufmann 
Ludwig Weber, Berlin-Wilmersdorf. Verfahren zur Verbesserung jiingerer, 
sauerstoffreicher Brennstoffe durch Erhitzung unter LuftabschluB mit nach- 
folgender Aufbereitung. 27. 2. 37.

5c, 10/01. B. 189843. Erfinder, zugleich Anmelder: Eugen Biebricher, 
Kóln-Lindenthal. Grubenstempel. 16. 2. 40.

lOb, 12. Z. 25 614. Erfinder: Theodor Zeunert, Berlin-Lichterfelde, 
Anmelder: Theodor Zeunert & Co., Berlin-Lichterfelde. Verbrennlicher 
Feueranziinder. 28. 12. 39.

35a, 9/08. K. 161441. Erfinder, zugleich Anmelder: Paul Kneisel, 
Essen-Altenessen. Versteckvorrichtung fiir Seileinbande. 18. 6. 41.

35a, 9/12. D. 83033. Erfinder: Carl Schneider, Duisburg. Anmelder: 
Demag AG.. Duisburg. Aufschiebevorrichtung fiir Fórderwagen. 26. 7. 40. 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

35a, 9/12. D. 84 678. Erfinder: Karl Mumm, Duisburg, Anmelder: 
Demag AG. Duisburg. Fernsteuerung an Aufschiebern fiir Fórderwagen.
19.3.41.

81 e, 57. E. 54 808. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodehiiser und Albert 
Enners, Bochum. Anmelder: Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und Eisen- 
gieBerei, JBochum. Sicherung gegen selbstandiges Lósen von Schiittel- 
rutschenverbindungen. 29. 4. 41,

81 e, 134. B. 191756. Erfinder: Hans Donath, Dresden-Loschwitz. An
melder: Gebr. Biihler GmbH., Freital-Dresden. Tellerschleuse fiir Schiittgut. 
9. 9. 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.)

5b (19). 717057, vom 12. 5. 39. Erteilung bekanntgemacht am 15. 1. 42. 
F r ank fu r t e r  Maschi nenbau-AG.  vo rma l s  Poko rny  & Wi t te- 
k i nd  in F r an k f u r t  (Main). Gesteinsschlagbohrer mit auswechselbarer 
Bohrkrone. Erfinder: Johannes Ródiger in Frankfurt (Main)-Hóchst und 
Erich Pallas in Frankfurt (Main).

Die Krone a des Bohrers, die eine axiale mehrkantige 
Aussparung fur das entsprechend geformte abgesetzte, d. h. 
diinnere Ende b des Bohrerschaftes c hat, ist am Einstcck- 
ende mit einem axial zu ihm liegenden kegelfórmigen 
Ring d versehen. Dieser Ring greift in eine axiale kegeJ- 
fórmige Ringnut der Ringflache des Bohrerschaftes ein, die 
dadurch gebildet ist, daB das Ende b des Schaftes abgesetzt 
ist. Die Neigung des kegelfórmigen Ringes d der Bohi- 
krone a kann kleiner sein, ais die Neigung der kegelfór- 
niigen Ringnut des Bohrerschaftes. Ferner kann der kegel- 
fórmige Ring d der Bohrkrone mit axial verlaufenden 
Kerbschlitzen versehen sein, dereń Kanten aneinander 
liegen, wenn die Krone iu der Arbeitslage, d. h. voll- 
kommen auf den Schaft c aufgeschoben ist. Die Schlitze 
konnen in den Ecken der mehrkantigen Aussparung der 
Bohrkrone angeordnet werden. Es ist móglich, die Aus
sparung so beziiglich des in sie eintretenden Endes des 
Bohrerschaftes c zu bemessen, daB die Stirnfljiche des 
Schaftes bei der Arbeitslage der Krone auf dem Boden 
der Aussparung aufliegt.

5J) (2330). 717 058, vom 22. 6.39, Erteilung bekanntgemacht am 15.1.42, 
Gebr.  E i ckho f f ,  Ma sc h i ne n f ab r i k  und E i seng i e f i e re i  in 
Bochum. Schramkette mit Schrdmmeifieln und Haltelóchcrn, dereń Quer- 
schnitte keil- oder trapezfórmig sind. Erfinder: August Milewski in Bochum.

Der Schaft der MeiBel der Kette hat auf der dem Keilwinkel der 
MeiBel gegenuberliegenden Seite eine Rippe oder eine die Keilflachen des 
Schaftes vor Verformungen schutzende Wólbung. Diese wirkt mit der die 
MeiBel in den Lóchern der Kette festhaltenden Schraube zusammen. Dic 
Rippe kann einen Querschnitt haben, der mit dem ubrigen Schaftciuersch-iitt 
einspi ingende Ecken bildet.

5c (10oi). 7/7059, vom 26. 9. 40. Erteilung bekanntgemacht am 15.1.42. 
Konrad F r i e l i ng h au s  in Siegen.  Wanderpfeiler. Zus. z. Pat 714182 
Das Hauptpat. hat angefangen am 25. 2. 40,

Der durch das Hauptpatent geschijtzte Pfeiler besteht aus zwei gegen- 
cinander bewegliclien Teilen. Diese Teile werden fur sich unter das

1 In den Oebrauchsmustern und Patentanmeldungen, die am SchluB 
mit dem Zusatz »Protcktorat Bóhmen und Mahren« versehen sind ist die 
Erklarung abgegeben daB der Schutz sich auf das Protektorat Bóhmen und

Hangende verspannt und sind so miteinander gekuppelt, daB der nach Lósen 
der Spannvorrichtung nicht unter Gebirgsdruck stehende Teil an dem unter 
Gebirgsdruck stehenden Teil hangend entlang bewegt werden kann. GemaB

der Erfindung ist der eine Teil des Pfeilers durch nachgiebige Stahl- 
stempel a und der andere Teil durch ein von den Stempeln getragenes. 
Firstenstiick b gebildet, an dem die FiihrungsroIIen der Schienen c befestigt 
sind. Das Firstenstiick b ruht z. B. mittels Widerlagei* e auf dem Kopf der 
Stempel a auf. Die letzteren sind durch Bolzen / gelcnkig mit dem Firsten- 
stiick b verbunden.

5d (12). 717019, vom 23. 6. 39. Erteilung bekanntgemacht am 15. 1.42. 
Gebr.  E i ckho f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k  und Eisengi ef i ere i  in 
Bochum. Gewinnungs- und Ladeeinrichtung fur den Bergbau. Erfinder: 
Dipl.-Ing. Fritz Meininghaus in Minden (Westf.).

Unmittelbar hinter den Schram- und Brechwerkzeugen einer ani 
Liegenden schramenden Schrammaschine ist ein das gewonnene Gut einem 
Strebfórderer zufiihrender Schrapperfórderer angeordnet. Die Umlenkmittel 
fiir das eine Zugseil des Schrapperfórderers sind an der Schrammaschine 
angebracht. Ais Umlenkmittel konnen Rollen verwendet werden, die auf 
einem an der Schrammaschine befestigten und in das Schramfeld hinein- 
ragenden Ausleger gelagert sind. Der Ausleger kann in der Querrichtung 
verschiebbar oder umsetzbar an der Schrammaschine oder die Umlenkrollen 
konnen auf dcm Ausleger befestigt werden. Falls der Strebfórderer der Ein- 
richtung in einem Nachbarfeld liegt, kann man zwischen diesem Fórderer 
und dem Schrapperfórderer einen fiir sich verlegbaren Kurzbandfórderer 
einschalten.

5d (18). 717091, vom 21. 5. 37. Erteilung bekanntgemacht am 15. 1.42. 
He i n r i ch  He i nz  in Essen-Re l l i nghausen .  WasserhaKung fiir die 
Zufiihrung des der Ye/schlammung des Gesteinsstaubes dienenden Wassers.

Die W'asserhaltung hat, wie bekannt, selbsttatig arbeitende Vorrich- 
tungen, die beim Hóchst- oder Tiefstand des Wasserspiegels im Vorrats- 
behalter die Pumpe zu- oder abschalten. Der Vorratsbehalter steht geinali 
der Erfindung unter einem fiir in verschiedener Hóhe liegende Entnahme- 
stellen einstellbaren Prefiluftdruck, der sich auf die Wasserzuleitung zu der 
Stelle iibertragt. an der Gesteinstaub verschliimmt werden soli. Der Druck 
der im Voi ratsbehaltcr a befindlichen Luft wird durch ein Ventil b geregelt, 
das in der den Vorratsbehalter mit der Prefiluftzufiihrungsleitung c verbin- 
denden Leitung angeordnet ist. Die die Pumpe steuernde Vorrichtung hat 
einen geschlossenen, gegen einen elastischen Widerstand senkbarcn Be- 
hiilter d, der mit dem Druckraum des Sammelbehalters a durch eine 
Leitung e und durch eine Obcrlaufleitung / verbunden ist und unten eine 
gesteuerte. einstellbare AbfluBleitung g hat. Der auf den Behalter d wir- 
kende elastische Widerstand (Druckluft) kann auf einen unteren kolben- 
fórmigen Ansatz des Behiilters wirken, der in einem an die Prefiluftleitung c 
angeschlossenen, durch eine von dcm Ansatz h gesteuerte Leitung i mit der 
Pumpe k verbundenen Zylinder verschiebbar ist. Der Behalter d hat ein 
AblaBventil /, das sich beim Sinken des Behiilters mit einem Ansatz auf 
einen ortsfesten Anschlag m aufsetzt und die gedrosselte AbfluBleitung g 
offnet, beim Hcben des Behiilters die Leitung g jedoch sofort schlieBt. 
l alls dci Vorratsbchiilter a hoch liegt, wird dem Behalter d der Regel- 
yornchtung cm Rcgelventil vorgeschaltet, das sich erst offnet, wenn dic 
wassersiiulc in der Oberlaufleitung / eine bestimmte Hóhe erreicht, und 
sich schlieBt, wenn das Wasser aus der Leitung / in den Behalter d ge- 
tlossen ist.

p w ^  717005, vom 27.8.40. Erteilung bekanntgemacht am 15.1.42. 
r w M d l  Sóhne,  M a s c h i n e n f a b r i k  in W i t t e n .  Schuttelrutsche mit 
uber die ganze Rutschenlange durchlaufenden rohiartigen Versteifungen, ile 
an den SchufJenden kugelgelenkartig gegeneinander abgestutzt und durch 
Kupplungsseile verspannt sind. Erfinder: Bernhard Siebers in Witten-
Bommern.



21. Marz 1942 G li ic k a u f 167

Das Ende der Versteifungsrohre der Rutsche, welches die Kugel- 
pfanne der kugelgelenkartigen Abstutzung der Rohre tragt, ist mit einem 
Schnapper oder Riegel versehen, der in eine auf dem Umfang der in die 
Pfanne eingreifenden Kugel des anstofienden Versteifungsrohres vorgesehene 
Ausnehmung oder Rast eingreift. Die Kugelpfanne kann auf dem Ver- 
steifungsrohr drehbar gelagert sein und einen nach abwarts gerichteten 
Oriff haben, der einen auf der Stirnseite der Pfanne etwa radial nach innen 
yorspringenden, den Riegel bildenden Finger tragt. Dieser Finger greift in 
einen an der unteren Seite der Kugel vorgesehenen, nach Art eines Bajonett- 
yerschlusses ausgebildeten winkelartigen Ausschnitt. Unmittelbar hinter der 
StoBstelle der Versteifungsrohre kann in diesem an dem die Kugelpfanne 
tragenden Ende oder an beiden Enden ein mit Laufkugeln versehener Ring 
angeordnet werden, dessen Kugeln in die Rohre hineinragen. Es kónnen 
auch in Bohrungen der Versteifungsrohre Laufkugeln angebracht werden. 
die sich auf der AuBenseite der Rohre gegen die Innenflache einer an der
Kugelpfanne vorgesehenen Hulse abstutzen.

81 e (89oi). 717C06, vom 26. 6. 38. Erteilung bekanntgemacht am 15.1.42. 
Ou teho f f n ung sh i i t t e  O b e r hau se n  AO.  in O b e rh a us e n  (Rhld.). 
FórdergeidP mit eingebauter Schonklappe. Erfinder: Curt Schultz in Ober- 
hausen-Osterfeld.

Unmittelbar uber der Stelle, an der die Schonklappe a des GefaBes 
durch eine an der Beladestelle angeordnete, waagerecht verschiebbare Fuh- 
nmg b gesteuert wird, ist ein Anschla? c fur das obere Ende eines am 
GefaB drehbar gelagerten zweiarmigen Hebels d angeordnet. Der untere
Arm dieses Hebels wird durch den Anschlag c aus dem GefaB in den
Bereich einer Fuhrungsleiste e geschwenkt, die den oberen Arm des Hebels

B U C H  E R
Die eintraglichste Plunderung, die je begangen wurde. Die

Verschleuderung der elsaB-lothringischen Industrien 
und Bodenschatze. Nach offiziellen Berichten von 
Professor Albert Bleicher, Kolmar. 94 S. Kolmar 
(ElsaB) 1941, Verlag Alsatia AO. Preis geh. 1 3tM.

Man kann nur staunen, in wie leichtfertiger Weise und 
mit welcher Verantwortungslosigkeit unfahigen und kor- 
rupten Elementen die Verschleuderung deutschen Hiitten- 
werksbesitzes móglich gemacht wurde, ohne daB auch nur 
ernsthaft eine ubergeordnete Instanz des franzósischen 
Staates die sachliche Nachpriifung des Liquidationsverfah- 
rens ehemaliger deutscher lndustriewerte fiir notwendig ge- 
halten hatte. Ein Vermógen im Werte von 8 Milliarden 
Franken wurde schlieBlich zu 165 Millionen verauBert!

Wer einen umfassenden Einblick in die Verfahrensweise 
der franzósischen Abwicklungskommission fiir die elsaB- 
lothringischen Bodenschatze nach dem letzten groBen Krieg 
gewinnen móchte, wird in dem dokumentarisch belegten 
Tatsachenbericht von Professor Bleicher aufschluBreiches 
Materiał finden. Es ist gut, sich diese Dinge gerade heute 
noch einmal vor Augen zu fiihren, um eingedenk zu bleiben, 
wie Frankreich damals deutsches Volksvermógen zu be- 
handeln fur richtig befand, wie die franzósische Hiitten-

S C H  A U
industrie zur groBen NutznieBerin des Weltkrieges wurde 
und wie so einem ohnehin aus allen Wunden blutenden 
Lande aus blinder Macht- und Raffgier neuer Schaden zu- 
gefiigt wurde. Dr. Serio.

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
Blatter der Bergakademie Freiberg. Hrsg. von der Gesellschaft der Freunde 

der Bergakademie Freiterg (Sa.). Nr. 25, Januar 1942. 32 S. mit Abb. 
und Bildnissen.

Durrer ,  R.: Die Metallurgie des Eisens. 2., verb. und erw. Aufl. Zugleich 
Erganzung zu »Eisenc System-Nummer 59 in Gmclins Handbuch der 
anorganischen Chemie. Hrsg. von der Deutschen Chemischen Gesell
schaft, Arbeitskreis der Fachgruppe Chemie im NSBDT. Hauptredak- 
teur: E. Pietsch .  997 S. mit 505 Abb. Berlin, Verlag Chemie 
GmbH. Preis geb. 92 JUL.

Hof fmann ,  H. t  : Lehrbuch der Bergwerksmaschinen (Kraft- und Arbeits- 
maschinen). 3., umgearb. und verb. Aufl., bcarb. von C. H o f f 
mann. 447 S. mit 587 Abb. Berlin, Springer-Verlag. Preis geb. 
21,60 3UH.

Kóhle,  Herbert: ABC des Chemielaborwerkers. 263 S. mit 91 Abb. Stutt
gart, Ferdinand Enke. Preis geh. 4 3Ui, geb. 5,20 91M.

Kruger ,  Karl: Weltatlas der Erdólindustrie. 20 S. mit 13 Karten. Berlin, 
Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Preis in Pappbd. 8,50 JtAL. 

Merkblatt fur das Abdammen von Grubenbranden in Steinkohlengruben. 
wenn die Gefahr einer Schlagwettcrexplosion besteht. Mit Er- 
lauterungen. Hrsg. vom Grubensicherheitsamt im Reichswirtschafts- 
ministerium. 12 S. Berlin. Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 0,20 JUL. 
bei Mehrbezug Preisermafiigung.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1
(Eine Erkldrung der Abkurzungen isł in Sr. 1 auf den Seiten

Geologie und LagerstJttenkunde.
Steinkohle. Gróbner, W .: U b e r  die Methoden  zur 

Bes t immung des  Blah- und Tre ibvermógens  der 
Steinkohle.  Feuerungstechn. 33 (1942) Nr. 1 S. 4/8*. Uber- 
blick uber die zur Zeit verfiigbaren Verfahren zur Be
stimmung des Blahens, Treibens und Schwindens, Gerate 
zur laboratoriumsmaBigen Erfassung dieser Kohleneigen- 
schaften und Einrichtungen, welche das Verhalten der 
Kohle im GroBbetrieb zu beobachten gestatten.

Braunkohle. Agde, G., R. Jodl und H. Schiirenberg: 
Untersuchungen i iber die K o l lo id s t ruk tu r  der 
erdigen Braunkohlen .  (SchluB.) Braunkohle 41 (1942) 
Nr. 7 S. 65/69*. Die Gele der humosen Gefiigebestandteile 
der erdigen Braunkohlen. Kol.oidstruktur getrockneter 
Kohlen. Auswertbarkeit der Ergebnisse. Schrifttum.

Vorratsberechnung. Keil, Karl: G r u n d z i i g e  d e r  
prakt ischen Durch f i ih rung  von Erzvorratsberech- 
nungen. Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 4 S. 62/70*. Grund- 
lagen fiir die Feststellung von Erzvorraten: GróBe des 
Vorkommens, Erzfiihrung und Wert des Erzes, Form und 
Entstehung der Lagerstatte. Die Ermittlungsverfahren: 
Geophysikalische Untersuchungen, Schiirfen und Kern- 
bohren, Untersuchungsstrecken, Probenahme. Anwendungs- 
bereich der verschiedenen Verfahren. Auswertung der 
Untersuchungsergebnisse. (SchluB folgt.)

Bergtechnik.

Blasversatz. Wellinger, K. und H.-C. Brockstedt: Ver- 
suche zur E rm i t t l u n g  des Versch le iBw iders tandes  
yersch/edener W erks to f fe  fiir  B lasversa tz rohre

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 JUL 
fur das Yierteljahr zu beziehen.

r—J6 veróffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

sowie des Einf lusses der Rohrver legung  bei Blas- 
versatzanlagen. Gliickauf 78 (1942) Nr. 10 S. 130/33*. Die 
Ergebnisse der behandelten Untersuchungen, die sich auf 
die Bestimmung des VerschleiBes in geradlinig verlegten 
Rohrleitungen sowie des Abnutzungswiderstandes beim 
Anstrahlen unter bestimmten Wlnkeln erstrecken, ge
statten eine zweckmaBige Werkstoffauswahl fur Blas- 
versatzrohre und lassen die Notwendigkeit einer Rohr-' 
verbindung erkennen, die eine unbedingt geradlinige und 
zentrische Zusammenfugung der Rohre ergibt.

Fórderung. Berghoff, Franz: Vier Jahre Bl ind- 
schach tfórderung auf der Zeche Prosper  3 mit  
Haspel auf der Sohle neben dem Aufbruch.  Berg
bau 55 (1942) Nr. 5S. 46/54*. Tagliche Aufzeichnungen der 
Betriebsergebnisse lassen die Vorteile der genannten 
Fórdereinrichtungen, die hauptsachlich in gróBerer Wirt- 
schaftlichkeit und Sicherheit bestehen, erkennen. Ein- 
gehender Kostenvergleich.

Berufserziehung. Buttgereit, H.: D ie  B e r u f s e r -  
z iehung im mit te ldeutschen  Braunkoh lenbe rgbau ,  
ein R i i ckb l i ck ;  gegenwar t ige r  Stand und zu- 
kun f t i ge  Aufgaben .  Braunkohle 41 (1942) Nr.7 S. 62/65; 
Nr. 8 S. 73/76. Erórterung folgender drei Kernpunkte der 
Berufserziehung. 1. ZahlenmaBiger Umfang und berufliche 
Struktur der Nachwuchsgefolgschaft. 2. Praktische Berufs
erziehung. 3. Schulische Berufserziehung. Klarę Heraus- 
stellung der wichtigsten Zukunftsaufgaben und der zu ihrer 
Erfullung einzuschlagenden Wege.

Aufbereitung und Brikettierung.

Kohlenzerkleinerung. Engel, J.: E r f a h ru ng en  m i t  
P ra l lmuh len .  Warme 65 (1942) Nr. 9 S. 73/76*. Aufbau,

in das GefaB schwenkt. Dadurch gelangt dieser Arm in den Bereich eines 
unten an die Schonklappe angreifenden Wir.kelhebcls /, so daB die Schon- 
klappe durch diesen Hebel in die waagerechte Lage geschwenkt wird.
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Arbeitsweise, Regelung und Arbeitsbedarf des Anger-Prall- 
zerkleinerers. Versuchsergebnisse.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Matthai, G. A. und F. Hense: Berech- 
nungsunter lagen fiir den Ki ih lkre is lauf  von 
Dampfkra ftwerken  mit Ri ickkuhlern.  Warme 65 
(1942) Nr. 10 S. 83/87*. Es werden die im Kiihlkreislauf 
sich abspielenden physikalischen Vorgange einzeln und im 
Zusammenhang betrachtet und Ergebnisse gewonnen, die 
geeignet sind, sowohl bei der Planung ais auch im laufen
den Betriebe ais Hinweise und Berechnungsunterlagen zu 
dienen.

W a rm e w irtsch a ft.  Schmidt, Ernst: Fortschr i t te  der 
warmetechnischen Forschung. Z. VDI 86 (1942)
Nr. 9/10 S. 135/38*. Bericht iiber die in der 16. Sitzung des 
Ausschusses fiir Warmeforschung gehaltenen Vortriige und 
die anschlieBenden Aussprachen: Thermodynamische
Grundlagen und MeBtechnik; Wiirmeleitung, -strahlung und 
-iibertragung; Diffusion und Kondensation.

Gumz. Wilhelm: Die Kl imat is ie rung  der Ver- 
brennungsluft .  Ein Weg zur Steigerung der Leistung 
und Wirtschaftlichkeit von Rostfeuerungen. Feuerungs- 
techn. 30 (1942) Nr. 1 S. 1/4*. Gegeniiber der bisherigen 
Gepflogenheit, die Verbrennungsluft in den einzelnen Zonen 
eines Rostes nur nach Menge und allenfalls noch nach 
Temperatur einzustellen, wird yorgeschlagen, auch den 
Sattigungszustand den jeweiligen Erfordernissen anzu- 
passen. Durch hohe Sattigungstemperatur lassen ! sich 
Schlackenschwierigkeiten mit Sicherheit vermeiden, die 
Leistungen steigern und starker in den Feuerraum verlegen, 
ohne dafi EinbuBen am Wirkungsgrad entstehen.

SchwiedeBen, Hellmuth: Die Warmeausnu tzung  in 
industrie.l len Ofenanlagen.  Stahl u. Eisen 62 (1942) 
Nr. 8 S. 149/55*. Aufgabengebiet des Warmeingenieurs. An
teil der Nutzwarme an der Brennstoffwarme verschiedener 
Ofenanlagen. Grófienordnung und Verbesserungsmóglich- 
keiten des Anteils der Ubertragungswarme an der Brenn
stoffwarme sowie der Nutzwarme an der Ubertragungs- 
warme. Forderungen an Bau und Betrieb von Ofenanlagen.

K o rro s io n .  Bórsig, Fritz: Beobachtungen an Kor- 
rosionsschaden. Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 9 S. 174/81*. 
Beispiele fiir Korrosionsschaden an Dampfkraftanlagen, be
sonders Turbinen, Korrosionserscheinungen an einer Sohle- 
kiihlanlage, an dem Bandagendraht eines Generators und 
an einer Benzinschwelanlage. Erklarung des Auftretens der 
Korrosionen und Abhilfemafinahmen.

Lager. Gilbert, E. und Karl Liirenbaum: Hochbelast- 
bare Lager aus Kunstharzprefistofferj .  Z. VDI 86 
(1942) Nr. 9/10 S. 139/44*. Untersuchungen haben ergeben, 
dafi die iibliche Lagerbauform bei hoher Warmebelastung 
und mechanischer Beanspruchung wenig geeignet ist. Vor- 
schlag einer neuartigen Lagerbauart, bei welcher der 
Wellenzapfen mit PreBstoff umkleidet ist, fiir hochbean- 
spruchte und schnelLaufende Lager.

Kiihnel, Reinhold: Der Einf luB der Eigenschaften 
der G le i t lagerwertstoffe auf das Verhal ten des 
Lagers. (Schlufi.) Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 4 S. 70/73*. 
Reibbeiwerte von Rotgufi-, GuBeisen- und PreBstoffschalen 
im Beharrungszustand, Grenzwerte fiir die Belastung von 
Gleitlagern. Vorschlag von Armbruster fiir die Einteilung 
der Lagermetalle.

P E R S Ó N L I C H E S
Ernannt worden sind:

der beim Oberbergamt in Clausthal kommissarisch 
beschaftigte Erste Bergrat Dr.-lng. Bórger vom Berg- 
revier in Braunschweig unter Versetzung an das genannte 
Oberbergamt zum Oberbergrat ais Mitglied daselbst,

der Bergrat Kaufmann vom Bergrevier Karwin in 
Mahrisch-Ostrau zum Ersten Bergrat daselbst,

die Bergassessoren Dr. Amtmann vom Revierbergamt 
Graz, van Burek vom Bergrevier Neuenahr und Keyser 
vom Bergrevier Rybnik zu Bergraten daselbst,

der Bergrat Rudolf Schennen vom Bergrevier Reck
linghausen 2 zum Ersten Bergrat daselbst,

die beim Bergamt Krakau kommissarisch beschaftigten 
Bergassessoren Enge l ing  vom Bergrevier Kattowitz-Nord 
und Dr.-lng. Rolshoven vom Bergrevier Aachen-Siid zu 
Bergraten.

Der beim Bayerischen Oberbergamt in Miinchen kom
missarisch beschaftigte Bergrat Dr. Go lcher  yom Ober
bergamt Dortmund ist an das erstgenannte Oberbergamt 
versetzt worden.

Der Direktor des Instituts fiir Aufbereitung an der 
Technischen Hochschule Breslau, o. Professor Dr.-lng. 
habil. G runder  hat einen Ruf in gleicher Diensteigen- 
schaft an die Bergakademie Freiberg (Sa.) zum 1. April 
angenommen. ________

Den Tod fiir das Vater land  fanden : 

am 8. Februar im Osten der Bergrat Dr. jur. Hans-Otto 
Klockmann beim Oberbergamt Dortmund, Feldwebel in 
einem lnfanterie-Regiment, im Alter von 38 Jahren,

am 13. Februar im Osten der Bergrat Franz Josef 
Schade vom Bergrevier Herne, Oberleutnant und Batterie- 
fiihrer in einem Artillerie-Regiment, im Alter von 30 Jahren.

S E rdn S B U tfilie cS e tB iB u te

Bezirksverband Magdeburg-Anhalt.
Die angekiindigte G r i indungsversammlung  der 

U n t e r g r u p p e  M a g d e b u r g  des Bezirksverbandes 
Magdeburg-Anhalt ist auf Sonnabend, den 28. Marz, 16 Uhr, 
in Magdeburg, Hotel Kaiserhof, angesetzt worden. Nach 
Ausfiihrungen des Geschaftsfiihrers des Vereins Deutscher 
Bergleute, Herrn Bergassessor Wiister,  iiber Zwecke und 
Ziele des VDB. im NSBDT. findet ein Vortrag des Herrn 
Bergassessor Dr. Scharf,  Nachterstedt, iiber das Thema 
»Vorkommen und Vorrate an Braun- und Steinkohle in der 
Welt unter besonderer Beriicksichtigung der kohlen- 
reichsten Lander« statt. Anschliefiend kameradschaftliches 
Zusammensein. Wir bitten um rege Beteiligung unserer 
Mitglieder. Gaste sind willkommen.

Mul ler ,
Leiter des Bezirksverbandes Magdeburg-Anhalt.

Bezirksverband Saar.
In der geologischen Arbeitsgemeinschaft des Bezirks- 

verbandes Saar spricht am 25. Marz 1942, 18 Uhr, im 
grofien Hórsaal der Bergschule zu Saarbrucken, Trierer 
Strafie 4, ILStock, Dr. phil. nat. h.c. Paul Guthór l  an 
Hand zahlreicher Lichtbilder iiber »Das Leben im Dach- 
schiefermeer des Hunsriicks«. Aufierdem gelangen Ver- 
steinerungen aus dem Hunsriickschiefer zur Ausstellung. 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitglieder eingeladen. 
Gaste sind willkommen.

Dr. Semmler, Leiter der Arbeitsgemeinschaft.

Ortsgruppe Castrop-Rauxel.
Am 25. Januar 1942 fand im Lokale Kóllmann in Castrop-Rauxel die 

diesjahrige H a u p t v e r s a m m lu n g  mit anschlieBendem Kameradschaftsabend 
statt. Trotz der schlechten Wetterlage war der Besuch ais igut zu bezeichnen. 
Der Fiihrer der Ortsgruppe, Herr Bergassessor Kai ser, begriiBte die An- 
wesenden mit herzlichen Worten, dankte ihnen fiir das Erscheinen und gab 
der Hoffnung Ausdruck, daB sie einige frohe Stunden in kameradschaftlicher 
Oeselligkeit miteinander verleben wurden. Alsdann erstattete der Schriftwart 
des Vereins, Fahrsteiger Ko h r ing,  Bericht uber das vergangene Jahr. Nach 
Erledigung des geschaftlichen Teiles wurde eine kurze Pause eingelegt, die 
Musikstiicke der Hauskapelle ausfiillten.

Darauf erteilte Herr Bergassessor Kai ser dem Herm Revierstciger 
Kiese das Wort zu einem technischen Kurzvortrag iiber die Aus- 
g r abung  eines O rube nb rand es .  Die durch eine Anzahl von Licht- 
bildern erliiuterten lehrreichen Ausfiihrungen wurden mit groBer Aufmerk- 
samkeit verfoIgt und fanden allgemeine Anerkennung. Nunmehr begann der 
gemiitliche Teil des Abcnds. Die Hauskapelle musizierte fleifiig und trug 
zur frohlichen Laune erheblich bei. In echter Kameradschaft und beruflichem 
Gedankcnaustausch wurden noch einige Stunden in der besten Weise mitein- 
ander verlebt.

Ortsgruppe Waldenburg (Schles.).
Die Deutsche Arbeitsfront und der VDB. im NSBDT. hielten ge- 

meinsam eine Tagung ab, an der auBer den technischen Angestellten des 

hiesigen Bergbaues auch Vertreter der Partei, der DAF. und der Berg
behórde teilnahmen. Der Vorsit/ende, Herr Generaldirektor Dr. S c h m id t , 
begriiBte samtliche Anwesenden und gab seiner Freude dariiber besonders Aus
druck, daB der Kreisleiter, der Kreisobmann der DAF. und der Berghauptmann 

erschienen waren. Der Kreisleiter und Kreisobmann niachten langere 

Ausfiihrungen iiber die Zukunftsaufgaben der technischen Angestellten ge- 
rade in heuliger Zeit. ferner uber Berufserziehung und N a c h w u c h s f » a z e a  

im Bergbau. Herr Berghauptmann K l i ng  ho lz, Breslau, betonte, daB die 

Nachwuchsfrage im Bergbau heute von gróBter Wichtigkeit ist und die 

Bergbehórde sich eingehend damit befaBt. Die Ausfiihrungen, die von den 

Teilnehmern mit groBem Interesse aufgenommen wurden, zeigten mit aller 

Klarheit, daB ein guter und zahlreicher Nachwuchs im Bergbau, der heute 
mehr denn je die Grundlage der gesamten deutschen Wirtschaft bildet, ein 
dringendes Erfordernis ist.


